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Kurzfassung 

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Fragestellung, welche Hinweise die Diskussion 
urn sag. ,,kreative Milieus" zur zukiinftigen Regionalentwicklung liefert und wie diese bei 
der Ausgestaltung integrierter, regionalpolitischer Ansatze ("milieuorientierte Regional
politik" ) helfen konnen. Dach gibt es neben kreativen oder innovativen nicht auch 
innovationsfeindliche oder gar "sklerotische" (regionale) Milieus? Es zeigt sich dabei, dass 
von einem Lebenszyklus regionaler Milieus in einem heuristischen Modell und der Auspra
gung bestimmter Faktoren fiir ein kreatives Milieu ausgegangen werden kann. Der Beitrag 
schlieBt mit Thesen und Oberlegungen zur Forderung kreativer Milieus und ihrer regional
politischen Relevanz. 

Abstract 

This article deals with the question of what can be learnt for future regional development 

from the discussion on what are referred to as "creative milieus'; and with how these lessons 

can assist with the framing of integrated approaches to regional policy ("milieu-orientated 

regional policy"). But are there not also (regional) milieus which - far from being creative or 

innovative - are hostile to innovation, or even "sclerotic"? The author shows that it is possible 

to proceed from the assumption of a life-cycle for regional milieus within a heuristic model 

and that specific factors have to be developed in order for a milieu to be capable of being 

deemed "creative''. The article concludes with a number of propositions and reflections on 

how creative milieus can be promoted and on their relevance for regional policy. 

Vorbemerkung 

„Regionalentwicklung" ist ein sehr vielschichtiges und 
komplexes Thema, welchem man sich von verschiede
nen, wissenschaftlichen Seiten her zuwenden kann. Im 
Folgenden wird ein Ansatz vorgestellt, der sich im 
Rahmen der Wirtschaftsgeographie und Regionalfor
schung etwa in den letzten zehn Jahren entwickelt hat 
und unter dem Schlagwort eines „kreativen" (oder 
innovativen) ,,Milieus" bekannt wurde. 

Wie k6nnen solche Faktoren eines „kreativen Milieus" 
identifiziert werden, welchen Beitrag leisten „kreative 
Milieus" oder Konzepte der „Lernenden Region" zur 
regionalwirtschaftlichen Entwicklung und welche 
Konsequenzen zieht dies fiir die Landes- und Regional
planung nach sich? Bei der Betrachtung regionaler Ent
wicklungsprozesse konzentrierte sich die Wirtschafts
geographie bisher haufig auf die Erklarung sag. ,,harter 

Standortfaktoren" fiir die Regionalentwicklung. Gelau
fige, traditionelle Entwicklungsmodelle oder reine Be
trachtungen der Branchen- und Wirtschaftsstrukturen 
konnen die Fragen der Innovationsfahigkeit und Krea
tivitat von Region en jedoch nur unzureichend beant -
worten. In ihrer Entwicklung erfolgreich eingeschatzte 
Regionen werden haufig mit dem Typ des „Modernen 
Wissenschafts- und Technologieraumes" oder „High
Tech Regionen" verglichen. In der Literatur findet man 
dazu immer nur sog. ,,Erfolgsstories". Beispiele fiir sol
che Raume waren etwa das „Dritte Italien", Silicon 
Valley, Cambridgeshire, die „Technologieregion" Karls
ruhe, die „Wissenschaftsstadt" Ulm oder die "Biotech
nologieregionen" u. a. 
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Warum aber scheinen manche Stadte und Regionen in 
ihrer Entwicklung und Innovationsfahigkeit zur Bewal
tigung des Strukturwandels erfolgreicher zu sein als 
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andere? Die reinen Ausstattungen mit entsprechender
Infrastruktur und Bereithaltung sog. .Jrarter Stand
ortfaktoren" allein erklaren nicht mehr den komparati
yen Vorteil und das dynamische Wachs tum solcher Re
gionen. Die Einflussgrofsen sind vielmehr uberaus
komplex und mit gangigen Methoden quantitativer
Analyse schwierig zu fassen, werden aber seit Ende der
BOer Jahre subsumiert unter dem Begriff des .kreativen
Milieus". Einen Anstofs zu dieser Debatte liefert die
Diskussion urn die Entstehung und Beeinflussung
eines sog. .innovatiuen" oder .kreatiuen Milieus"! und
dessen Beitrag fur die Regionalentwicklung.

Netzwerke und kreative Milieus

Der Begriff der "Netzwerke" hat sich in der Literatur mit
Sicherheit zu einer Art Modebegriff entwickelt, der wie
weiter unten noch verdeutlicht wird, viele unterschied
liche Sachverhalte umschlielst. Der neue Ansatz des
"Milieu" - Begriffs in der Wirtschaftsgeographie betont
die hohe Bedeutung einer regionalen .Netzwerkarchi
tektur" fur die Regionalentwicklung. Die Firmen sind
dabei zum einen in das soziokulturelle, regionale Urn
feld "eingebettet" und siedeln sich zum anderen im
Rahmen von Liefer- und Absatzverflechtungen jeg
licher Art in sog. Produktionsclustern oder -komplexen
an, urn Ftihlungsvorteile zu nutzen. Im Gegensatz zum
reinen Ansatz der "Industrial Districts" liegt der
Schwerpunkt des kreativen Milieu Modells nicht nur
auf letzterem, sondern auf der breiten Basis jeglicher,
regionaler Netzwerke und Verflechtungen. Eine Region
wird nicht als passiver raumlicher .Behalter" angese
hen, wo mehr oder weniger wachstumsstarke oder in
novative Unternehmen angesiedelt sind, sondern als
der Rahmen eines aktiven "Milieus", aus dem heraus
innovative Entwicklungen erzeugt und vorangetrieben
werden. Verantwortlich fur Innovationen sind also
nicht einzelne Firmen, sondern immer die ganze
Region im Sinne eines funktionalen, netzwerkartigen
Sozial- und Wirtschaftsraumes als der eigentliche "In
novator'",

Die entscheidenden Faktoren, die ein solches innovati
yes oder kreatives Milieu ausmachen, werden bisher in
der Literatur unterschiedlich diskutiert: Sind es
neben der regionalen Netzwerkarchitektur, der
Kapitalausstattung, der Wettbewerbsintensitat und der
Betriebsgrofsen- und Sektoralstruktur der Unterneh
men in der Region, der Qualifikation der Arbeitskrafte
u.a. auch Faktoren, die stark von Motiuationen, dem
Zusammenwirken und dem Kommunikationsverhalten
der Akteure abhangen, denn gerade auf der lokalen
Ebene werden Informationen tiber Neuerungen vor
wiegend durch personliche, informelle Kontakte wei-
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tergegebenr' Innovationen bilden das Ergebnis vielfal
tiger raumlicher Prozesse und werden von betriebsin
ternen und betriebsexternen Faktoren bestimmt. Als
Basis der regionalen Innovationsfahigkeit lassen sich
u. a. folgende Variablen erkennen:

- die Ausstattung der Region mit Inputfaktoren wie
Information, Wissenstransfer,

- die Unternehmensstruktur und das Investitions
klima,

- die Risikobereitschaft der regionalen Akteure,

- die Einschatzung der Marktchancen von Innovatio-
nen,

- die regionale und lokale Handlungskonstellation.

Gerade aufgrund dieser vielfachen Wechselseitigkeit
der Faktoren konnen andere Modelle von Produktle
benszyklen und wirtschaftlicher Branchenstruktur als
monokausale Modelle alleine die Innovations- und In
vestitionsschwache bestimmter Raume nur ungenu
gend erklaren. Im regionalen Innovationsprozess sind
Z. B. personliche Kontakte und Netzwerke vor allem der
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu Kun
den, Zulieferern und Wissenstransfereinrichtungen
ausschlaggebend fur weitere Innovation. In diese Fra
gestellungen reiht sich auch die Diskussion urn ein
kreatives oder innovatives Milieu in der Regionalfor
schung ein. Lapple" erlautert diesen Sachverhalt: "In
der regionalen Innovationsforschung verlagern sich
deshalb auch die Erklarungsansatze starker auf quali
tativ orientierte Untersuchungen von Wirkungs- und
Rtickkoppelungszusammenhangen zwischen okono
mischen, technologischen, sozialen und kulturellen
Potentialen von Regionen. Ein derartiger Forschungs
ansatz liegt der Theorie der 'regionalen' Milieus zu
grunde",

Die Gedanken regionaler Netzwerke wurden bisher vor
allem unter dem Aspekt funktionaler Netzwerke in den
Bereichen regionaler Unternehmens- (z.B. "Industrial
Districts") oder Politiknetzwerke diskutiert. Die in der
Regionalforschung aufgeworfene Frage der "regionalen
Milieus" bedeutet jedoch die Untersuchung der .Ein
bettung" dieser Netzwerke in die Region:" .Zum regio
nalen Milieu gehoren nicht nur die Unternehmens
strukturen und die wechselseitigen Abhangigkeiten der
Branchen und Betriebe. Dazu gehoren auch die sozia
len, kulturellen, administrativen und politischen Ver
haltnisse, Solche 'Regionalmilieus' konnen hemmend
oder verstarkend auf den Innovationsprozefs wirken."

Am Beispiel der soziokulturellen Einbettung von ein
zelnen Firmen ("The embedded firrn'") bzw. der Ein
bindung eines Unternehmensnetzwerkes in die Region
kann dies verdeutlicht werden. Fur Danielzyk / Ossen
brtigge stellen sich die Verbindungen zwischen den
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Abbildung 1
Interaktionsverbindungen in regionalen Milieus

Soziokulturelle
Netzwerke

'-------I Politiknetzwerke

Regionales
Milieu

Wesentlich fur den Milieubegriff ist daruber hinaus das
gegenseitige, lokale Vertrauen und damit die unsicher
heitsreduzierende Aufgabe des Milieus bei Innova
tions- und Investitionsrisiken der Unternehmen. Dabei

Wichtig erscheinen in diesem Zusammenhang insbe
sondere die im regionalen Milieu erzeugten Synergieef
fekte durch haufige informelle Kontakte, die einen
standigen Lernprozess der Unternehmen ermoglichen.
Die informellen Kontakte werden aufrecht erhalten
tiber die sozialen Beziehungen wie informelle Netzwer
ke ("invisible colleges"), z. B. ehemaliger Absolventen
von Bildungseinrichtungen. Kooperationen entstehen
durch gemeinsame Mitgliedschaft in lokalen Vereinen,
Fachverbanden oder ahnlichem. Aus privaten Kontak
ten konnen geschaftliche Beziehungen entstehen. Ge
meinsame raumliche und soziale Identifikation ent
wickelt das Gefiihl der Zugehorigkeit zu einem Milieu
(etwa durch regionale Identitat) als Selbstimage und
pragen daruber hinaus das Fremdimage von aufsen
tiber den regionalen Standort. Face-to-face-Kontakte,
die durch raumliche Nahe begiinstigt sind, werden im
lokalen Milieu die Kreativitat, Kommunikation, Kom
petenz und Kooperation als ausschlaggebende Fakto
ren fur Innovationen fordern, Einen wichtigen Beitrag
dazu leisten die sog. interrnediaren Organisationen,
wie Kammern, Verban de, offentliche Transferstellen
und WirtschaftsfOrderstellen usw.

Unternehmens
netzwerke

QueUe: Rosch (1998)9, S. 109

verschiedenen Netzwerken in einer
Region folgenderrnalsen dar:" .Zum
einen konnen regionale Netzwerke
als besonders enge Beziehungen zwi-
schen Unternehmen existent sein,
wobei es sich sowohl urn horizontale
als auch urn vertikale Verflechtungen
innerhalb einer Branche oder eines
Produktionssystems handeln kann.
Vor allem kooperativen und horizon-
talen Beziehungen wird eine hohe
Flexibilitat und lnnovationsfahigkeit
zugesprochen. Deshalb steht diese
Art der Beziehungen auch im Vorder
grund der Diskussion uber industri
elle Distrikte. Zum anderen bilden
sich regionale Netzwerke durch Be-
ziehungen zwischen Experten oder
mafsgeblichen Akteuren der Politik
und Okonomie. Die gemeinsame Ba-
sis kann das spezifische Wissen tiber
komplexe okonomische, technologi-
sche oder politische Sachverhalte
sein. Diese Art von Beziehungen
steht bei der Diskussion urn kreative
Milieus haufig im Vordergrund."

Dieser Ansicht solI hier insoweit gefolgt werden, als es
in der Tat bei der Betrachtung kreativer Milieus urn die
Auspragung regionaler Netzwerke geht. Butzin spricht
hier z.B. von einer wichtigen "Vernetzung der Netze"
innerhalb einer Region, urn moglichst aIle endogenen
Potenziale ausschopfen zu konnen. Damit sind weite
Bereiche unterschiedlicher, regionaler Netzwerke ge
meint. Dies bedingt aber dann sowohl die Betrachtung
der Unternehmensnetzwerke als auch der Politiknetz
werke und soziokulturellen Netzwerke sowie eben ins
besondere der Verbindung zwischen diesen Teilberei
chen, etwa durch die Kontakte der lokalen bzw.
regionalen .Eliten", Dies wird in der Definition der
GREMI-Gruppe deutlich, die eine zentrale und oft zi
tierte Definition fur ein (innovatives) Milieu vorlegt:"
" ... the set, or the complex network of mainly informal
social relationships on a limited geographical area, of
ten determing a specific external 'image' and a specific
internal 'representation' and sense of belonging, which
enhance the local innovative capability through syner
getic and collective learning processes".

Zwei Hauptfunktionen eines derartigen Milieus lassen
sich daher erkennen:

- Die Reduzierung von Unsicherheiten der Umweltbe
dingungen durch lokale und regionale Kontakte und

- die Erhohung von lokalen Lernprozessen, die zu In
novationen fuhren konnen.
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Ubergang 2

Ubergang 1

Ubergang~ ?

okonomische Sichtweise verdeutlichen, versuchen die
Hypothesen tiber den Produktzyklus diesen Ansatz mit
einer mikrookonomisch orientierten Sichtweise zu
komplementieren." Beide Ansatze besitzen dabei den
Vorteil einer dynamischen Sichtweise, die im Rahmen
eines Strukturwandels Erklarungsgehalr besitzen. Auch
bei Maillat als einem Hauptvertreter der GREMI-Grup
pe werden die Moglichkeiten einer evolutorischen
Weiterentwicklung regionaler Milieus starker in die
Forschungstiberlegungen mit einbezogen." Bei pro
duktiven und schliefslich nicht innovativen Milieus
bzw. regionalen Netzwerken scheint ein gewisser "Rei
fegrad" regionaler Entwicklungsprozesse einzutreten,
der die Regionalokonomie in die Verteidigung von
Massenmarkten unter globaler Konkurrenz fuhrt.

Die Ansatze der Vorstellung von Produktlebenszyklus
modellen konnen auf einen Lebenszyklus der regiona
len Milieus angewandt werden, wie Abbildung 2 als ge
dankliche Skizze verdeutlicht:

Der exemplarische (heuristische) Verlauf eines solchen
Milieuzyklus kann - vereinfacht dargestellt - folgender-

ubergang 5

Ubergang 6

bleibt jedoch zu beachten, dass es sich bei diesem re
gionalen Beziehungsgefuge urn einen "Milieu"-Begriff
handelt, der zwar eine notwendige Voraussetzung, aber
keine hinreichende Bedingung fur ein kreatives Umfeld
schafft. Gleichzeitig wird auch darauf hingewiesen,
dass in manchen Regionen durch zu festgefugte Ge
wohnheiten und .rnentale Blockadehaltungen" des
Netzwerkes auch alles andere als innovative Tatigkei
ten der Unternehmen oder einseitige Monostrukturen
entstehen konnen (wie z.B. bei Politiknetzwerken mog
lich, etwa .Beharrungs-Kartelle" usw.).

Gibt es einen Lebenszyklus von Milieus?

Nun befinden sich aber sieher nicht alle Regionen im
Zustand oder besitzen Kennzeichen eines kreativen
oder innovativen Milieus mit dem Vorhandensein einer
kritischen Masse, die fur ein kreatives Milieu verant
wortlich ist. Grabher" spricht in diesem Zusammen
hang z.B. gerade vom Vorhandensein regionaler Netz
werke, die Entwicklungsprozesse und erfolgreiche
Bewaltigung des Strukturwandels
blockieren ("Verhinderungs-

Abbildung 2
Allianzen"). Man kann daher ver- Skizzierte DarsteUung eines regionalen Milieu-Lebenszyklus
muten, dass auch regionale
Milieus im evolutorischen Pro
zess einen Lebenszyklus analog
der These von Produktlebens-
zyklen durchschreiten. Damit ist
die Verbindung von Produktle-
benszyklen zu sog. "regionalen
Lebenszyklen?" hergestellt. Der
Milieu-Ansatz gestattet, diese
Vorgange in einer integrierteren
Betrachtungsweise regionaler
Entwicklung zu untersuchen. Die
Einbindung in regionale Netz-
werkmodelle und Vergleiche mit
dem Modell von Produktlebens
zyklen, bezogen auf die Ebene
raumlicher Entwicklungsmodel
Ie, erweisen sich dabei als niitz
lich im Sinne erweiternder, heuri
stischer Erklarungsgehalte fur die
Auswirkungen und die Bewalti
gung des globalen Strukturwan
dels auf regionaler Ebene.

Wie ein "product life cycle" unter
stehen auch Milieus dem Werde
gang von Entstehen, Reifen und
Vergehen. Im Gegensatz zu Theo
rien der langen Wellen, die eine
gesamtwirtschaftliche, makro- Quelle: Rosch (1998), S. 44
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malsen durchschritten werden: Die Region mit einem
kreativen Milieu ist gepragt von einer hohen Dynamik
an Unternehmensgriindungen in einem aufserst infor
mationsreichen, regionalen Umfeld. Informations
und Transaktionskosten sind durch aktive Netzwerkbe
ziehungen und Vielzahl personlicher Kontakte wesent
lich gesenkt. Klassisches Beispiel fur dieses Milieu sind
die zahlreiehen Unternehmensgriindungen der Elek
tronik und Halbleitertechnik im Silicon Valley der BOer
Jahre ("Garagengriindungen") .]6 Krugman ordnet inter
essanterweise diesem Beispiel das Vorhandensein
.historischer Zufalle" oder .Llnfalle" ("historical acci
dents")" zu. Gleiehzeitig herrschen aber auch eine kur
ze Lebensdauer der Unternehmen sowie iiberdurch
schnittlieh belastbare betriebswirtschaftliche und
soziale Organisationsform en vor. Das regionale Umfeld
fordert spielerisch - kreative Verhaltensweisen regiona
ler Akteure unter gewissen Freiheitsgraden. Entschei
dend fur ein Milieu in dieser Phase sind auch die
Attraktivitat der landschaftliehen Umwelt und damit
die weiehen Standortfaktoren der regionalen Lebens
qualitat. Dies druckt sich des Weiteren in einer hohen
Bedeutung der sozialen und kulturellen Umfeldbedin
gungen aus.

Die Stufe des innovativen Milieus (GREMI et.al.) ist ge
pragt von den tlberlebenden Pirmen, die sieh bereits
mit ersten Produkt- und Prozessinnovationen auf dem
Markt behaupten konnten. Sie sind vorwiegend kleine
und mittlere Unternehmen (KMU), die sieh in neue
Markte oder Marktnischen eingearbeitet haben.
Das innovative Milieu basiert insbesondere auf gut
funktionierenden Innovationsnetzwerken ("Wissens
landschaft") zwischen den regionalen KMU und den
Hochschul- und Bildungseinrichtungen. Hier sind
exzellente Forschung, Forschungskontakte und Netz
werke von hoher Bedeutung. Typisches Beispiel fur
derartige Regionen sind Forschungslandschaften, in
denen ein enger Kontakt zwischen Hochschulen und
Unternehmen gepflegt wird. In diese Riehtung zielen
zahlreiehe Konzepte der Technologie- und Grunder
zentren bzw. "Science Parks".Als Beispiele fur innovati
ve Milieus sind zu nennen:

- Sophia Antipolis bei Nizza in Stldfrankreich

- Cambridge Science Park (UK)

- Wissenschaftsstadt Ulm ("Science City")

- Bio-Technologieregion Rhein-Neckar (Mannheim,
Ludwigshafen, Heidelberg) u.a.

In Deutschland wird eine Obertragung dieser Ansatze
seit Anfang der BOer Jahre unter dem Schlagwort der
"innovationsorientierten Regionalpolitik"!" betrieben.

In produktiven Milieus befinden sieh die Unternehmen
in einer expansiven Wachstumsphase. Die Markte wer-
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den starker besetzt, und die regionalen Unternehmer
besitzen bereits einige Jahre an Branchen- und Techno
logieerfahrung (Diktat: Qualitatsfiihrerschaft). In die
sem produktiven Milieu der Region werden hohe
Wachstumsraten erzielt, und die regionale Entwick
lungspolitik (etwa Gewerbeflachenausweisung und Re
gionalplanung) schlielst sieh diesem Wachstumsdruck
an. Die regionalen Sozialstrukturen und -netzwerke
beginnen sieh starker zu formalisieren. Hier weitet sieh
der Druck von der innovativen neu entstandenen Wirt
schaft auf die etablierte Wirtschaft anderer Regionen
fuhlbar durch Kaufkraftkonkurrenz aus." Oberbayern
z.B.wird in regionalen Bestands- und Strukturanalysen
immer noch als eine der zwanzig dynamischsten
Wachstumsregionen Europas identifiziert; diese Regi
on kann als Beispiel fur ein Milieu in der produktiven
Lebenszyklusphase dienen.

Schliefslich wird in der Phase nieht-innovativer Milieus
der volle Wachstumsausbau beendet, und die regiona
len Unternehmen produzieren in Massenmarkten, die
unter einem zunehmenden Konkurrenzdruck stehen
(Diktat: Kostenftihrerschaft) und zahlreiehe differen
zierende marginale Produktinnovationen vornehmen.
Der Umfang der Produktveranderungen ist auf dieser
Stufe am hochsten: jedoch sind die Innovationen
.flach", nieht wie zu Beginn der Lebensphasen eines re
gionalen Milieus .radikal" (von der Wurzel her neu) in
einem spielerisch-kreativen Umfeld. Nennenswerte
Skalenertrage bei den Betrieben sind vor allem durch
Kostensenkung zu erreiehen. Das Milieu ist kaum mehr
kreativ oder innovativ, d.h. es werden kaum grund
legend neue Produkt- und Prozesstechnologien einge
fuhrt, und die politischen, sozialen und kulturellen
Netzwerke in der Region verfestigen sieh. Die Spitze
des regionalen Wohlstandes ist erreieht.

Die nachste Lebensphase im Zyklus eines regionalen
Milieus ist von erst en deutlichen Anzeiehen der wirt
schaftlichen Stagnation gekennzeichnet. Man ist in der
lokalen Wirtschaftspolitik bernuht, den Bestand an vor
handenen Unternehmen zu siehern. Maillat" etwa be
zeiehnet einen solchen Zustand des Regionalsystems
auch als "konservatives" Milieu. Erste Krisenanzeichen
sind auf Grund der in der Wachstumsstufe des ehemals
produktiven Milieus ausgebildeten Konzentration in
sieh abzeichnenden Monostrukturen" zu sehen. Re
gionale Beispiele fur derartig stagnierende Milieus wa
ren etwa Standorte von Altindustrien wie der Bergbau-,
Stahl- oder Textil- und Bekleidungsindustrie U. a. In
dieser Phase werden in einem stagnierenden Milieu
keine innovativen Netzwerke mehr gefordert oder neue
Veranderungen in den Wechselwirkungen der komple
xen, regionalen Systemzusarnmenhange erwirkt. Be
wusstsein und Einstellungen als Voraussetzung fur
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Kreativitat, regionale Wissens- und Bildungseinrich
tungen, Wirtschaftsunternehmen und die regionale
Kulturlandschaft erfahren in einem stagnierenden Mi
lieu keine Impulse mehr.

Sofern in einer Region die nachste Phase des Milieuzy
klus erreicht wird, beruht dies auf einer aufserordent
lich geschickten und erfolgreichen Verteidigung des
Bestehenden im mittlerweile global gewordenen Wett
bewerb. Hierzu haben Politiker, Wirtschaftsfiihrer und
Gewerkschaften miteinander Interessenkoalitionen
aufgebaut." Dieses Netzwerk ist also auBerordentlich
erfolgreich in der Abwehr von allen Storungen, Unter
diesem Vorzeichen beginnt die Region den Kampf urn
ihr okonomisches und politisches Uberleben, Ein ver
teidigendes Milieu versucht den Niedergang der Regi
on besonders in den Bereichen des technologischen
Wissens und der Wirtschaft aufzuhalten. Diese Regio
nalmilieus sind insbesondere durch eine sog. "passive
Sanierung" der selektiven Abwanderung endogener
Potenziale gekennzeichnet, d.h. jiingere und gut quali
fizierte Arbeitskrafte verlassen die Region. Viele Bei
spiele dieser Art lassen sich in den neuen Bundeslan
dern finden, die nach der Wiedervereinigung einem
dramatischen Strukturwandel ausgesetzt waren. Be
sonders betroffen sind dort die landlich peripheren
und altindustrialisierten Regionen." Die negative Be
wertung der regionalen Lebensqualitat in Bezug auf die

Regionale Milieus im Lebenszyklus

weichen Standortfaktoren geht einher mit einem nega
tiven Standortimage."

In der letzten Abfolge eines generalisierend vereinfacht
dargestellten Milieuzyklus schliefslich erstarrt die Regi
on in einem "sklerotischen" Zustand", welcher mit
einem Absterben der Altindustrien, vorwiegend GroB
unternehmen und damit verbunden der sozialen und
kulturellen Netzwerke einhergeht. Exemplarisch kann
hierftir das Ruhrgebiet mit dem Ende der Montanindu
strie und der Romantisierung des Bergarbeitermythos
betrachtet werden. Dies hat auch dramatische Auswir
kungen auf die Kulturlandschaft. Ein sklerotisches Mi
lieu ist gekennzeichnet durch verfestigte und verkru
stete Strukturen, die von sich heraus (endogen) nicht
mehr zur Bewaltigung des Strukturwandels fahig sind.

Folgende Tabelle versucht - vereinfacht zusammenge
fasst - die Milieus und Kennzeichen innerhalb eines re
gionalen Milieuzyklus darzustellen":

Grundsatzliche Fragestellungen ergeben sich des Wei
teren fur den deterministischen Entwicklungsgang
regionaler Milieus im Sinne eines evolutorischen Pro
zesses (und technologischer Innovationen, "path
dependency':"), Empirisch konnen diese Ubergange
anhand von Entwicklungspfaden einzelner Regionen
durchaus beobachtet werden." Ungeklart bleiben aber
die Einflussfaktoren, deterministische Reihenfolge und

Stufe im Milieu Kennzeichen Mogliches
Lebenszyklus regionales Beispiel"

Kreativ inventiv, spielerisch lemend, Runde Tische, Silicon Valley in

1 (Promhold-Eisebith 1995, virtuelle Teams, unkonventionell, der ersten Phase,
Butzin 1996) .Garagengrundungen". offene soziale und dito Route 128

kulturelle Netzwerke

Innovativ Umsetzungsorientiert, Sophia Antipolis,
2 (Maillat 1995 1GREMI) sichere Reproduktion von Erfindungen .Drittes Italien"

3
Produktiv Pioniergewinne, rasches Wachstum, Oberbayem

entwicklungsorientierte Politik

4 Expansiv Gesicherte Massenproduktion, allgemein Rhein-Neckar-Raum
bekannte Produkte, Politiksattigung

Erfolgreich, Abwehr von grundlegend neuen Produkten Nord-Hessen
5 aber zugleich stagnierend und Institutionen, bestandsorientierte Politik,

relativer Wohlstand

Verteidigend Rarionalisierung, Einkommensriickgang, Landliche und
6 (Grabher 1993b) Besitzstandswahrung, Kampf urn altindustrialisierte Regionen

okonomisches und politisches Uberleben in den neuen Landern

Sklerotisch Hoffnungslosigkeit, Lahmung, Ruhrgebiet
7 (Lapple 1994) Absterben der Altindustrien und

sozialpolitischer Regelungsformen

Quelle: Rosch (1998), S. 47
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Richtungsmoglichkeiten der Ubergange. Welehe theo
retischen Modelle von Milieus als Systeme regionaler
Netzwerke besitzen wirklich Erklarungsgehaltt Konnen
aus den Modellen Hinweise fiir die Gestaltung regiona
ler Entwicklung erfolgen; stellvertretend seien hierfur
nur die Aussagen von Haufserrnann / Siebel" genannt:
"Wie organisiert man Innovation in nicht innovativen
Milieus?"

Dies fuhrt letztendlich zur Frage, ob denn mit den Mit
teln, z.B. der Raumordnungspolitik oder der Landes
und Regionalplanung, solehe Milieus gefordert werden
konnen, Vorher allerdings noch einmal eine Klarstel
lung iiber die Auspragung von verschiedenen Faktoren,
die ein regionales Milieu ausmachen.

Auspragung der Faktoren eines kreativen Milieus

Die o.a. regionale Netzwerkarchitektur bestimmt die
Auspragung eines kreativen oder andersartiger (regio
naler) Milieus. Diese konnen jedoch nicht in einer li
nearen Funktion mit einfachen Ursache-Wirkungsket
ten beschrieben werden. Vielmehr sind strukturelle
Merkmale nichtlinearer Ablaufe (etwa durch positive
oder negative Riickkopplungen), Strukturen eines "de
terministischen Chaos" und der Selbstorganisation im
Sinne der Allgemeinen Systemtheorie" in dies en Netz
werken zu beobachten.

Freilich zeigt dies Strukturen genereller Art von Netz
werken und allgemeiner Netzwerkeigenschaften; dies
beantwortet jedoch noch nicht die Forschungsfrage,
was denn eigentlich die Auspragungsfaktoren eines
kreativen Milieus im Gegensatz zu einer sklerotischen
Auspragung des regionalen Milieus genauer kenn
zeichnen.

In einem kreativen Milieu steigt die Fahigkeit der
Region, auf neue Umweltbedingungen und Verande
rungen zu reagieren mit ihrer Variabilitat, also der Fa
higkeit zum Strukturwandel, und ihrer Vitalitat, Hier
kommen die Schliisselkriterien fur kreative Regional
entwicklung ins Spiel. Sie wirken als sogenannte
"Modifikatoren" beeinflussend auf die Regionalent
wicklung ein, je nach Auspragung beschleunigend oder
verlangsamend. Entscheidend fur die genannten regio
nalen Synergieeffekte sind die Beziehungen zwischen
dies en handelnden Personen in einer Region.

Wie aber die Auspragung der Netzwerke von diesen
Modifikatoren oder entscheidenden Schliisselperso
nen (regionale Eliten, "stakeholders") messen oder
feststellen? Dies stofst auch in der Forschungsliteratur
haufig auf Grenzen. Entscheidend fur den innovatori
schen Charakter eines kreativen gegeniiber eines skle
rotischen Milieus erscheint m. E., dass die Netzwerke
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sowohl in einer (auch geistigen) Haltung kommunika
tivoffen, als auch flexibel und wandelbar bleiben (ohne
jedoch die fur Netzwerke hier bezeichneten positiven
Eigenschaft der Redundanz, losen Kopplung und Stabi
litatssicherung zu verlieren). Dies betrifft zum einen
Offenheit innerhalb der Region, zum anderen auch den
Technologie-, Wissens- und Informationstransfer mit
aufserhalb der Region liegenden Akteuren. Kreative Mi
lieus zeichnen sich im Gegensatz zu den verteidigen
den, sklerotischen u. a. Milieus dadurch aus, dass Krea
tivitat und Innovation nicht blockiert, sondern gerade
durch den Kontaktaustausch gefordert werden. Den
regionalen Akteuren wird somit in einem kreativen
Milieu eine offene Kontakthaltung, eine erhohte Lern
fahigkeit und Bereitschaft zum Lernen zugewiesen.
Das Netzwerk in einem solehen Milieu ist mehr als die
Summe seiner Teile (regionalen Akteure), d.h. ein krea
tives Milieu ist gekennzeichnet durch regionale Syner
gieeffekte mit der Moglichkeit der Forderung des inno
vatorischen Outputs einer Region.

Gezeigt werden kann dies auch an einem historischen
"best practice" Beispiel: Wien urn 1900 wird als ein
soleh konstituiertes kreatives Milieu betrachter", weil
unterschiedlichste Menschen in kommunikativer
Offenheit und entsprechendem lokalen Umfeld aufein
ander trafen und sich dementsprechend Netzwerk
strukturen zum fordernden Informations- und Kom
munikationsaustausch bilden konnten.

Wie bereits angedeutet, sind in einem kreativen Milieu
formelle wie informelle personliche Kontaktnetzwerke
und soziokulturelle Bindungen entscheidende Merk
male. Diese Merkmale mussen jedoch auch in einer
dementsprechenden, fur ein kreatives Milieu positiven
Auspragung vorliegen. Natiirlich ist die Messung der
Auspragung dieser Indikatoren nicht immer offenkun
dig, und fur die Skalierung muss haufig eine einfache
Ordinalskala geniigen. Das heilst, die regionalen Mi
lieus konnen einer gewissen Rangfolge bzw. Einreihung
(kreativ, innovativ, . . . bis hin zu verteidigenden und
sklerotischen Milieus) zugeordnet werden. Verdeutli
chen kann dies das Beispiel des Indikators der gesell
schaftlichen und kulturellen Verbande, Vereine usw. in
einer Region. Ie nach ihrer Auspragung konnen sie An
zeichen eines eher kreativen oder sklerotischen, regio
nalen Umfeldes (Milieu) sein. So behindert fortgesetz
tes Verharren in engen und geschlossenen Formen und
Angeboten kreative Prozesse, wahrend Handlungs
spielraume, vielfaltiges Angebot, Offenheit, Pluralitat
u. a. Auspragungen dieses Indikators vermehrt kreative
Prozesse fordern und unterstiitzen.

Es sei betont, dass es sich bei den Indikatoren immer
urn Anzeichen nach dem hier vorgestellten Erklarungs
ansatz eines kreativen oder sklerotischen, regionalen
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Abbildung 3
Indikatoren und Skalierungsmoglichkelten zur Darstellung und Abgrenzung eines kreativen Milieus (Auswahl):

Indikatoren

offen, dynamisch,
anpassungsfahig

und flexibel

generelle Netzwerkstrukturen
(konkreter Indikator: Quantitat und Qualitat der Akteurenkontakte)

starr und hierarchisch

vielfaltig Kontakthauflgkeit lokaler Eliten nach augen wenig

sehr verschieden
und vielfaltig

Partizipation unterschiedlicher Interessens- und Berufsgruppen
in regionalen Netzwerken (z.B, Stadt- oder Regionalforum,

Agenda21-AGs, Wirtschaftsjunioren ...)

gering und gleichbleibend

offenes und
weitreichendes

Angebot, Pluralitat,
.Spielraum", Integration,

Toleranz

gesellschaftliche und kulturelle Verbande, Vereine usw. knappes und
(z.B, Rotary-, Lions Club, Heimatverbande, Landjugend, kirchliche Gruppen ...) geschlossenes Angebot,

Desintegration und isoliert,
Konformitat, Autoritat

SklerotischesMilieu

Auspragung

C_jKreatives

<~--_~~_--->

Quelle: Rosch (1998): 111

Milieus handelt, "Kreativitat" als vorwiegend psycholo
gisches Phanomen der regionalen Akteure an sich je
doch nicht gemessen wird. Aus dem Gesamtbild dieser
Indikatoren lasst sich anhand der Skalierung ein regio
nales Milieu dahingegen beurteilen, ob es sich eher urn
ein kreatives oder sklerotisches Milieu handelt (vgl. Ab
bildung 3).

Thesen zur Ausgestaltung und Porderung
kreativer Milieus

Als wesentliche Ergebnisse fur den Entwicklungsansatz
eines kreativen Milieus, die hier thesenartig zusam
mengefasst werden, lassen sich fur die Raumforschung
und Landesplanung allgemein festhalten:"

(1)

Ein kreatives Milieu entsteht aus der lokalen Einzigar
tigkeit der Auspragung verschiedener Faktoren in einer
Region. Dies bedeutet: Sie konnen somit nicht in ir
gendeiner Weise ,,(re)produziert" oder "gemacht" wer
den. Die Einbettung des Innovationsnetzes aus Unter
nehmen und Forschung in das lokale bzw. regionale

Milieu (Umfeld) kennzeichnet ein kreatives oder inno
vatives Milieu. Dazu bedarf es starker lokaler Identitat
aber auch Offenheit nach aufsen.> Von offentlicher
Hand und vom privaten Interesse aus ist insbesondere
der Blickwinkel auf Bildungs- und Hochschul- sowie
Kultureinrichtungen zu richten, die innovative und
kreative Potenziale des angestammten Humankapitals
einer Region beeinflussen. Forschungseinrichtungen
z.B. bieten eine notwendige - aber deshalb noch nicht
hinreichende (automatische) - Bedingung fur Innova
tion und Kreativitat. In betrachteten empirischen Fall
regionen freilich haben zweifelsohne die Hoch
schuleinrichtungen und angesiedelten Institutionen
(Fachhochschule, Kammern, Verwaltungsbehorden,
Kultureinrichtungen u. a.) eine bedeutende Rolle fur
die Stadt- und Regionalentwicklung und Auspragung
des kreativen Milieus inne.

(2)
Daneben existieren aber noch eine Reihe weiterer Ein
flussfaktoren auf ein kreatives Milieu, die vorn Staat
und regionsexternen Markt- und Technologieentwick
lungen gefordert bzw. verhindert werden konnen. Zu
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nennen waren hier auf jeden Fall auf der einen Seite
weltweite Marktentwicklungen im Zuge der Globalisie
rung und auf der anderen Seite politische Rahmenbe
dingungen, die von staatlicher Seite gesetzt werden.
Der Raum Coburg z.B. bemiiht die Starke seines Inno
vationsnetzwerkes sowohl in der Nutzung endogener
Potenziale als auch in der erwahnten Offenheit des re
gionalen Milieus nach aulsen in Anpassung an diese ex
ternen Faktoren." In diesem Sinne kann ein kreatives
Milieu in dem hier nur angedeuteten Spannungsfeld
zwischen Globalitat und Lokalitat einen Beitrag zur
Regionalentwicklung leisten, wenn es - wie im FaIle
Coburgs - durch Netzwerkbeziehungen Offenheit nach
aufsen, aber vor allem auch wesentliche Syneregieef
fekte in der Region (endogen) miteinander verbinden
kann.

(3)
Im Gegensatz zur isolierten Betrachtungsweise ver
schiedener Standortfaktoren in einer Region betont das
Entwicklungsmodell des kreativen Milieus den Netz
werkansatz und die Verbindungen zwischen den regio
nalen Akteuren. In manchen Fallregionen konnten die
Ansatze einer "Netzwerkarchitektur" zwischen Akteu
ren in Wirtschaft, Politik und Kultur festgestellt wer
den." Der positive Beitrag des kreativen Milieus be
steht in der spezifischen Ausformung von lokalen
Kooperationen und Kontakten zur Aktivierung der en
dogenen Potenziale. Daneben wird die Entwicklung ei
ner Region natiirlich auch von exogenen Faktoren auf
nationaler und internationaler Ebene bestimmt, die je
doch von einer einzelnen Region heraus nicht zu ver
andern sind. Daher eignet sich das Entwicklungsmo
dell eines kreativen Milieus im Besonderen zur
eigenstandigen und nachhaltigen Entwicklung - was
nicht gleichbedeutend ist mit einer isolierten, abge
koppelten Regionalentwicklung. Als Leitbild kann hier
bei das Konzept einer .Lemenden Region" dienen, d. h.
das Milieu in der Region begiinstigt eine hohe Lern
fahigkeit und Netzwerkarchitektur der regionalen
Akteure." Diese kann gerade auf globale Strukturver
anderungen reagieren, weil - wie erwahnt - regional
spezifische Synergieeffekte des Milieus ausgenutzt
werden konnen, Der Beitrag des kreativen Milieu
Ansatzes zur Erklarung regionaler Entwicklung ahnelt
daher in gewisser Weise dem Ansatz einer .Jernenden
Organisation'?", wobei die gesamte "Region" als Netz
werkorganisation der verschiedenen regionalen Akteu
re aufgefasst werden kann.

(4)
In den verschiedenen Teilraumen Europas, Deutsch
lands oder eines Bundeslandes konnen nicht iiberall
.kreative Milieus" entwickelt werden. Es ist jedoch aus
Sichtweise der Raumordnung und Landesplanung dar-
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auf zu achten, dass in bestimmten Regionen den Ansat
zen entsprechender Milieubedingungen durch staatli
che Mafsnahmen nicht entgegengewirkt, sondern diese
gefordert werden. Dies bedeutet, im Sinne der Zielset
zung "gleichwertiger und nachhaltiger Lebensbedin
gungen" konnen endogene Potenziale der Regionen im
besonderen genutzt werden. Bezogen auf ein .kreatives
Milieu" heilst dies, dass Landesentwicklungspolitik den
regional verorteten Einsatz staatlicher Mafsnahmen ko
ordinieren sollte, die eine Notwendigkeit zur Inwertset
zung des kreativen Humankapitals einer Region
darstellen.

(5)
Wie die empirischen Untersuchungen" deutlich zei
gen, bedeutet dies, ganz verschiedene Instrumente fur
die Landesentwicklung und Regionalplanung einzu
setzen. In den Verdichtungsraumen sind viele der sog.
.harten" Infrastrukturfaktoren und zahlreiche Einrich
tungen des Wissens- und Technologietransfer bereits
vorhanden. Auch die "Netzwerkstrukturen" der lokalen
und regionalen Eliten (Puhrungspersonlichkeiten) sind
komplex und vielschichtig ausgepragt, Kreatives Milieu
in der Umsetzung starken, bedeutet hier, unterschied
liche Eliten und Interessen gemeinsam zu biindeln und
zu koordinieren, denn die .kritische Masse" eines krea
tiven Milieus, in den verschiedenen Bereichen:

- "harte" Infrastruktur,

- Humankapital,

- .weiche" Standortfaktoren,

- wirtschaftliche und politische Netzwerkstrukturen
in der Region,

ist in vielen Verdichtungsraumen z. B. im Freistaat Bay
ern vorhanden. Im landlichen Raum hingegen miissen
andere Schwerpunkte und Mafsnahmen auf die ge
nannten Auspragungsfaktoren eines kreativen Milieus
konzentriert werden. Beides kann im Ansatz einer sog.
.milieuonentierten Regionalpolitik" zur regionalen
Vernetzung und darin verschiedener Schwerpunktle
gung erfolgen.w

Fazit: Milieuorientierte Regionalpolitik

Bei der Auspragung eines kreativen Milieus in einer Re
gion wird es im Wesentlichen darauf ankommen, dass
die verschiedenen der O. a. Teilbereiche in einer regie
nalen Netzwerkarchitektur miteinander verbunden
sind und nicht isoliert voneinander ablaufen. Zu der
Bedeutung von Infrastruktureinrichtungen in den ein
zelnen Teilbereichen fur die Regionalentwicklung
liegen zum grolsten Teil Untersuchungen vor. Das Vor
handensein der sog. .Jiarten" Standortfaktoren - durch
Instrumente einer traditionellen Regionalpolitik - sind
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zwar notwendige, aber nicht hinreichende Vorausset
zungen fur die Schaffung eines innovationsfreundli
chen Klimas, wie auch empirische Fallstudien bestati
gen. Viele dieser harten Standortfaktoren sind als
Einrichtungen nach dem Prinzip der Zentralen Orte in
den Stadtregionen vorhanden. Manche dieser Einrich
tungen haben inzwischen in vielen Stadten zentralort
licher Auspragung nahezu ubiquitaren Charakter. Die
alleinige Ausstattung mit harten Standortfaktoren, z.B.
Autobahnanschlusse oder Technologie- und Grunder
zentren (TGZ), reicht jedoch fur das Anstofsen von
Innovationen in einer Region nicht aus. Vielmehr gilt,
wie Sternberg ausfuhrt:" "TGZ allein konnen (auch) in
peripheren Gebieten nur in Kooperation mit anderen
innovationsfordemden Institutionen und Mafsnah
men, mit denen sie in ein regionales Netzwerk einge
bunden sein sollten, realwirtschaftliche und 'klimati
sche' Effekte bewirken."

Daneben erfolgt in der Wirtschaftsgeographie und den
Regionalwissenschaften eine wachsende Konzentrati
on auf hoherwertige, unternehmens- und haushalts
orientierte Dienstleistungen und .weiche" Standort
faktoren zur Erklarung regionaler Entwicklung und
Innovationsfahigkeit. Diese haben zunehmend das re
gionale Umfeld (Milieu) in seiner soziokulturellen
Dimension im Blickpunkt der Betrachtungen. Einen
weiteren Beitrag zu Erklarungsansatzen regionaler Ent
wicklung liefert die Beachtung und Erforschung kultu-

reller Werte und Potenziale in einer Region. Der Ansatz
des kreativen Milieus geht daruber aber hinaus und
versucht den Blick auf die Beziehungen zwischen die
sen Bereichen in einer Region zu lenken.

Abschliefsend sei skizziert: Die Initiierung weiterer An
reize und Anlasse zu Verbindungen zwischen For
schungseinrichtungen und den Unternehmen in der
Region sowie Unternehmenskooperationen von klei
nen und mittleren Unternehmen untereinander - wie
in der Debatte urn "industrial and technological
districts" - ist sicher ein wesentliches Erkennungs
merkmal fur die Existenz eines kreativen Milieus in
einer Region. Das Vorhandensein dieser "Innovations
netzwerke" wurde zu Beginn dieser Ausftihrungen dis
kutiert. Die Initiierung weiterer Anreize und Anlasse
zu Verbindungen in diesen Innovationsnetzwerken
ist Aufgabe einer komplementaren, innovations
orientierten Regionalpolitik (Trager: tiber EU, Bund,
Land, Kammern, Regionalplanung, Kommunalpoli
tik, ...). Letztendlich sorgt aber gerade die Verbindung
des Innovationsnetzwerkes mit dem sozialen und kul
turellen Umfeld dafur, dass in dem Milieu einer Region
auch ein .kreatiues Milieu" i. S. der genannten Begriffs
bestimmung vorhanden ist. Einen Beitrag hierzu liefert
die Beachtung und Porderung kultureller Werte und
Potenziale in einer Region im Rahmen einer .Kulturali
sierten Regionalpolitik"," Die milieuorientierte Regio
nalpolitik versucht schlielslich, aIle diese Elemente ins-

Abbildung 4
Zusammenfassende Darstellung einer "Milieuorientierten Regionalpolitik"

1.) Traditionelle Infrastruktureinrichtungen
=Ausstattung mit den k1assischen
Produktions- und Standortfaktoren:

3.) Soziokulturelles Umfeld I
regionales Milieu

- Verkehrseinrichtungen,
- Kommunikationsinfrastruktur,
- Ver- und Entsorgung,
- Gewerbeflachenangebot,
- kommunale WirtschaftsfOrderung,
- unternehmensorientierte

Dienstleistungen.

2.) Innovations- und Bildungsbereich:
(lnnovationsnetzwerk)

- Bildungseinrichtungen,
- Forderung von Existenzgriindungen,
- Risikokapitalfonds,
- Industrial Districts

(Netzwerke von KMUj,
- Unternehmensberatung,
- Technologietransfer,
- Kooperationsnetze

(Technologieforen usw.)

U

- Inhaltl. Kulturangebot,
- regionale Identitat,
- Kultureinrichtungen

(Vereine, Verbande, ...),
- Freizeit- und Erholungspotenziale,
- hohe Umwelt- und Lebensqualitat,
- Kultursponsoring,
- Stadt- und Regionalmarketing,
- hohe Sozialaktivitaten,
- Fuhrungspersonlichkeiten.
- Verwaltungskultur,
- haushaltsorientierte

Dienstleistungen, ...

4.) Verbindung dieser Bereiche und lokale "social ernbeddedness" durch entsprechende Netzwerkarchitektur in der Region,
z.B. durch das Konzept der .Lemenden Region" (vgl. BUTZIN 1996, u.a.):

- Politiknetzwerke,
- Unternehmensnetzwerke,
- Informtions- und Kommunikationsnetzwerke,
- soziale und kulturelle Netzwerke

Quelle: Rosch (1998), S. 105
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gesamt in einer Region zu verbinden. Sie kann eine
wichtige Stiitze sein, das kreative Milieu in Wert zu set
zen und somit als einen Antriebsmotor fur die Stadt
und Regionalentwicklung zu nutzen fur "regionale Zu
kunfte" auf dem Weg ins 21. Jahrhundert.

Anmerkungen

* Dieser Beitrag zum FRU-Forderpreis 1999 beruht auf zwei vor
ausgegangenen Arbeiten des Autors: zum einen ein Gutachten,
das im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums fur Landes
entwicklung und Umweltfragen erstellt wurde und sich anhand
von empirischen Fallregionen in Bayern mit dem Thema der
kreativen Milieus in ihrer Darstellung und Porderung fur die
bayerische Landesentwicklungspolitik und praktische Regio
nalplanung auseinandersetzt (vgl. STMLU 1997, siehe Anmer
kung 33). Zum anderen grunden sich die Ausfuhrungen auf die
Dissertation des Autors, die sich einer starkeren Konzentration
auf die Wirkungsweisen und Erklarungsansatze eines kreativen
Milieus fur die Regionalentwicklung und deren evolutionaren
Verlaufbis hin zu sog. "sklerotischen" Milieus widmet und diese
Faktoren nochmals anhand eines exemplarischen Fallbeispiels
- der Region Coburg - herauszuarbeiten versucht (vgl. Rosch
1998, siehe Anmerkung 9)
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