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Corinna Clemens 

Die „lnszenierung" regionaler Teilraume 
- ein Beitrag zur Bildung einer Region?
Hintergriinde, Erscheinungsformen, Konsequenzen fiir die raumliche Planung 

"Staged Attractions" Around the Region -
A Contribution to the Creation of Regions? 
Background, Examples, Consequences for Spatial Planning 

Kurzfassung 

Der vorliegende Beitrag umreiBt Formen und Hintergrtinde einer „Inszenierung" regionaler 
Teilraume, mit der der Zusammenhalt von Regionen gestarkt werden soll. Zeichnen sich in 
„inszenierenden" Konzepten neue Wege zur Bildung von Regionen ab? Und: Was folgt 
daraus fiir die raumliche Planung? Beschrieben werden die Bedingungen teilraumlicher In
szenierungen und, anhand von Beispielen aus der Region Stuttgart, einige ihrer auf die 
Region bezogener Spielarten. Abschlielsend wird er6rtert, welche Vorteile eine „inszenieren
de" Planung fiir die beteiligten Gemeinden mit sich bringt und welchenAnforderungen sich 
Planerinnen und Planer in diesem Zusammenhang kilnftig gegentibersehen. 

Abstract 

This article outlines same of the manifestations of, and the background to, the notion of 
"staged attractions" created at a variety of dispersed locations with the intention of 
strengthening the cohesion of the region which embraces them. Should such "staged" concepts 
be seen as representing new avenues for the creation of regions? And what consequences do 
they present for spatial planning? This article describes the conditions under which "staged 
attractions" are created at various locations within a region and refers to a number of 
examples from the Stuttgart region to illustrate same of the types which exist. Finally, the 
author discusses same of the advantages which the use of "staged attractions" in planning 
may hold and the associated challenges which planners will face in the future. 

Die Region ais „niitzliche" Raumeinheit 

Die heutige Beliebtheit der Raumeinheit Region lasst 
sich vor allem auf pragmatische Grilnde zurtickftihren. 
So fallt es selbst Grolsstadten zunehmend schwerer, aus 
der Distanz, etwa aus europaischer oder gar weltweiter 
Perspektive, nicht tibersehen zu werden. Da aber die 
Wahrnehmbarkeit mit liber die Chancen der Ansied
lungen potenter Unternehmen und die Zuweisung von 
F6rdermitteln entscheidet, stellt die Verbesserung die
ser Prasenz ein wichtiges Ziel kommunaler wie regio
naler Politik dar: Eine Region, so eine heute gangige 
Oberzeugung, vervielfacht in Folge ihrer schieren Gro
Be die Chancen der ihr angeh6renden Kommunen auf 
eine verbesserte Aulsenwahrnehmung. 

Seit langem geht Planung davon aus, dass landliche 
Gemeinden von auf die Region bezogenen Konzepten 
profitieren k6nnen. Bezogen auf die grolsstadtischen 
Agglomerationen dagegen sah man lange Zeit in der 
konzeptionellen Einbettung der Kernstadt in die Regi
on in erster Linie einen Ansatz zur L6sung der drangen
den Stadt-Umland-Probleme - und zwar vornehmlich 
aus kernstadtischem Blickwinkel. 
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Auch als ein Ergebnis der langjahrigen Arbeit regiona
ler Planungsinstitutionen haben sich aber in den Ag
glomerationen zumindest die Ziele der nicht-kernstad
tischen regionszugeh6rigen Gemeinden gewandelt: 
Eine Region, so der Tenor, vermag der europaischen 
oder gar weltweiten Konkurrenz (mit anderen Regio-
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nen) am wirkungsvollsten standzuhalten; die regionale
Zusammenarbeit erleichtert, auch auf Grund von Syn
ergieeffekten, die effiziente Ausnutzung der lokalen
Ressourcen.

Angesichts wirtschaftlicher und raumlicher Verande
rungen verwundert nicht, dass im Gegensatz zum frii
her dominanten Bild einer hierarchisch "geordneten"
GroBstadtregion in den Selbstbildern jtingerer regiona
ler Zusammenschliisse die Vorstellung anklingt, dass
alle regionszugehorigen Gemeinden gleichberechtigt
sind. In vielen Agglomerationen etabliert sich zurzeit
die Region sogar als zusatzliche politische Entschei
dungsebene. Der fortwahrende Konflikt urn das MaB,
in dem die einzelnen Kommunen Zustandigkeiten und
Machtbefugnisse an die regionalen Gremien abtreten
sollen und konnen, wird dabei von Region zu Region
neu und in einem zahen und langwierigen Aushand
lungsprozess bestimmt.

Die Region als Abbild bestehender Raumstrukturen

Die anhaltende Verlagerung des Siedlungs-, teilweise
auch des wirtschaftlichen Wachsturns vom Kern in die
AuBenzonen in den letzten Jahrzehnten hat zudem
dazu gefuhrt, dass die alten Raumpole, die Stadt, das
Land, in Verdichtungsgebieten in einem Mosaik aus
Bebautem und Unbebautem aufgehen. Es weist ledig
lich graduelle Unterschiede, aber keine Zasuren alter
Machart mehr auf - in diesem Sinne steht die Region
fur eine spezifische Gestalt der Siedlungs- und Land
schaftsstruktur.

Darauf nimmt auch die Diskussion tiber die Umset
zung der Lokalen Agenda 21 Bezug: Die Region, ange
siedelt zwischen dem Mikrokosmos der einzelnen
Kommune und den als bedrohlich, auf jeden Fall aber
fur den Einzelnen unuberschaubaren globalen Zu
sammenhangen, erlaubt allen Beteiligten, sich noch zu
Hause und dennoch als Teil der weiten Welt zu fuhlen.
Deshalb wird sie oft nicht nur als ideale Handlungsebe
ne zur Verwirklichung okonomischer, sondern zuneh
mend auch okologischer Ziele gepriesen, was dadurch
erleichtert wird, dass wohl die wenigsten Menschen
eine konkrete Vorstellung vom Zuschnitt und dem oko
logischen .Punktionieren" der von ihnen bewohnten
Region haben.

Die Region als Projektionsflache

Offenbar bildet also die Region eine geeignete Projekti
onsflache - gerade, wei! ihr bisher existierendes Bild in
der Offentlichkeit ausgesprochen verschwommen ist,
finden auf ihr diffus formulierte Leitbilder und bislang
nicht operationalisierte raumliche Oberziele der Ge
sellschaft ihren adaquaten Ort.
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1m via Medien von allen wahrzunehmenden Dauer
konflikt zwischen den Kommunen vor Ort und dem
anonymen, vom Macht- und Profitdenken der jeweils
anderen gesteuerten Weltmarkt (wahlweise: der EU)
bietet sich die Region zudem als ideales Bindeglied
zwischen dem Lokalen und dem Globalen an. Zugleich
bedient sie den Wunsch nach einem halbwegs konkre
ten Bezugsraum und transportiert bis heute fur viele
Menschen die Vorstellung, bei ihr handele es sich urn
eine in sich ruhende, sich selbst aus eigenen Ressour
cen erhaltende und eine von Harmonie und menschli
chern Miteinander gesegnete Raumeinheit. In einem
noch weitergehenden Schritt: urn die ideale Heimat.

Die Bildung der Region im Raum

Eine zentrale Schwierigkeit im Zusammenhang mit
dem Regionsbegriff bildet die Verortung der Region im
Raum. Welche Grenze umschliefst die Region in einer
Weise, die sowohl im taglichen Leben als auch politisch
und planerisch sinnvoll ist? Boustedts klassisches und
mittlerweile von anderen uberarbeitetes Modell der
Stadtregion' steht stellvertretend fur eine Reihe von
Ansatzen, die mit Hilfe statistischer Merkmale und
Schwellenwerte grofsstadtisch gepragte Regionen ab
grenzen. Konfrontiert man solche Modelle allerdings
mit dem Anspruch, die in ihnen behaupteten regiona
len Grenzen mogen auch raumlich nachvollziehbar,
mithin erlebbar sein, mussen sie zwangslaufig ver
sagen. Die vielfaltigen alltaglichen Beziehungen und
Bewegungen der Bewohnerinnen und Bewohner einer
Stadtregion greifen nicht selten weit tiber diese hinaus
und entziehen sich einer verbindlichen und ab
schliefsenden (Er-)Fassung.

Die Vorstellung eines oder mehrerer Zentren, die dank
der von ihnen in die Umgebung ausstrahlenden Kraft
felder die Region von innen heraus erschaffen und
zusammenhalten, nimmt auf die innerregionalen
Verflechtungen Bezug, verliert aber infolge der Schwa
chung traditioneller Stadtzentren, ablesbar zum Bei
spiel an der wachsenden Zahl von Auspendlern und an
der Bedeutungszunahme tangentialer Pendelbezie
hungen, ebenfalls weiter an Gewicht. Insbesondere die
Kernstadte gehen dabei zunehmend ihrer Argumente
verlustig: So muss es verwundern, wenn der Oberbiir
germeister Stuttgarts anregt, die Stadte Reutlingen und
Ttibingen sollten sich, da jeweils nur zwanzig Minuten
vom im suburbanen Giirtel der Kernstadt befindlichen
Flughafen und der ktinftigen Messe entfernt, der Re
gion Stuttgart anschlielsen.' Berucksichtigt man die
beiden Stadten eigene Zentralitat und die weiter anhal
tende Auslagerung zentraler, ursprunglich kernstadti
scher Funktionen wie der Messe ins Stuttgarter Um
land in Rechnung, rniindet dieses Ansinnen immerhin
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zwangslaufig ein in die Forderung nach einer quasi
unendlichen Ausdehnung der Region Stuttgart.

Offenbar schichten sich in ein und demselben Gebiet,
insbesondere dem der Agglomerationen, Regionen un
terschiedlicher Ausdehnung, Definition und Zweckbe
stirn mung tiberelnander. Wahrscheinlich tragt sogar
jede Bewohnerin, jeder Bewohner der Region eine Viel
zahl nicht notwendigerweise miteinander kongruenter
oder gar verknupfter Bilder einer Region mit sich. Die
ser Sachverhalt kann an Bedeutung gewinnen: dann
namlich, wenn man davon ausgeht, dass eine effektive
Selbstdarstellung und Vermarktung der Region nach
aufsen unbedingt angewiesen ist auf den .Jnneren"
stimmigen Zusammenhalt, auf die Identifikation der
Menschen mit der von ihnen belebten Region.

Regionale Identitat, Identifikation mit der Region

Uber die vielen Hindernisse hinaus, die der Starkung
der Identitat einer Raumeinheit oder des Vermogens
der Menschen zur Identifikation entgegenstehen", tref
fen diese Ansinnen in Agglomerationsraumen auf
erhebliche Probleme. Man kann unterstellen, dass es
Bewohnerinnen und Bewohnern einer landlichen Re
gion, zumal, wenn sie in dieser den Grolsteil ihres Le
bens verbringen, vergleichsweise leicht fallt, die Region
als Heimat zu empfinden - das Gefuhl der dauerhaften
Zugehorigkeit setzt offenbar ein gewisses MaE an Sess
haftigkeit voraus. GroBstadtregionen sind demgegen
tiber durch einen erheblich hoheren Anteil an Bevolke
rung gekennzeichnet, der, meist arbeitsplatzbedingt,
ab- oder zuwandert. Zugewanderte find en wohl selten
den (unmittelbaren) Zugang zur tradierten, "lands
rnannschaftlichen" Region, die ja die Suburbanisie
rungswellen der letzten Jahrzehnte oft durchaus iiber
standen hat. Wahrscheinlicher ist, dass diese Gruppe
eher die als Lebens- und Arbeitsumfeld bzw. Erho
lungsraum erlebte Region wahrnimmt und schatzt. De
ren Eigenschaften und Besonderheiten werden in Rela
tion zu zuvor erIebten Regionen gesehen und konnen
real sein (wie die gute Erreichbarkeit der regionalen
Naherholungsgebiete) oder eher imaginaren Charakter
aufweisen (ein positives Gesamtimage, das "bessere
Wetter", die .netteren Einheirnischen"). Wird die zum
neuen Standort auserkorene Region als attraktiv emp
funden, durfte die, wenn auch oft zeitlich begrenzte,
Identifikation mit ihr nicht schwer fallen.

Die regionale Identitat starken

Da sich zumindest ausgewahlte Gruppen der Zugezo
genen - oder potenziell Zuziehenden - bei kommuna
len Entscheidungsrragern grofser Beliebtheit erfreuen,
lasst sich seit geraumer Zeit ein Marketing der Region
.nach innen" beobachten. Bislang erschopfte sich die-
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ses Bemtihen meist in der Beschworung, vereinzelt
auch Wiederbelebung oder Neuinterpretation traditio
neller, vermeintlich regionaler Eigenart entstarnmen
der Gebrauche.! Auf die allerorts intensiven Bernu
hungen, mit HiIfe historischer Zitate und Verweisen auf
die ortiiche Wirtschaftskraft, transportiert durch Wer
bekampagnen, das Bild der Region nach aulsen und
innen ansehnIicher zu gestalten, soIl hier nicht weiter
eingegangen werden.

Als interessanter - und, wie zu zeigen sein wird, als aus
gesprochen relevant fur die raumliche Planung der Zu
kunft - erweisen sich namlich Versuche, das Image und
den Zusammenhalt einer Region mittels raumbezoge
ner Inszenierungen zu verbessern.

Ipsen sieht, beispielsweise siidlich von Stuttgart, "neue
urbane Zonen" entstehen, in denen sich groBe Konzer
ne und kleine innovative Unternehmen, vor allem sol
che aus dem High-Tech-Bereich, angesiedelt haben. Im
Image dieser Gebiete, so Ipsen weiter, .verschmelzen
qualifizierte Arbeit und Freizeitgestaltung, materieller
Wohlstand, ein auf Qualitat bezogener Lebensentwurf
und Urbanitat": den in diesen Teilregionen lebenden
.Professionellen", also Besserqualifizierten mit einem
spezifischen Lebensstil, unterstellt Ipsen eine beson
dere Beziehung zur Landschaft - sie neigen zu
einer Lebenswelt, die ihnen "die Dimensionen Zeit und
Raum dart und dann verzaubert, wenn eine rationale
Durchdringung nicht notwendig ist". 5 Raumbezogene
.Inszenierung'' meint genau dies: eine Verzauberung,
eine Umgestaltung, die nicht so sehr den praktischen
und dauerhaften Nutzen einer Flache in ihren Fokus
nimmt, sondern spielerisch mit dem Vorhandenen um
geht, urn es mit neuen Reizen und Bedeutungen aufzu
laden.

TeUraume inszenieren

Die flachendeckende Inszenierung einer Region wird,
nicht nur des unverhaltnisrnafsig scheinenden Aufwan
des wegen, sondern auch als Folge der Schwierigkeiten
ihrer Abgrenzung, wohl eher die Ausnahme denn die
Regel bilden. Daher erweist sich zudem das Phanornen
der Ausstrahlungswirkung kleiner, inszenierter Teilrau
me der Region als grundlegend: (Uber-jregionale Ver
anstaltungen wie Messen, Konzerte u.a, erzeugen eine
temporare Zentralitat, Menschen stromen zusammen
und demonstrieren nach innen wie aulsen (narnlich
vermittelt durch die Medien) ein Biindel an ahnlich
gelagerten Interessen. Die Anwesenheit Vieler an weni
gen Tagen im Jahr allein genugt oft, urn den Veranstal
tungsort weitraumig bekannt zu machen und regel
recht mit einem "Thema" zu verkniipfen. Die zeitweise
Bedeutungsanreicherung bleibt gewissermaBen am
betreffenden Ort haften - stellt sich der Stuttgarter Wa-
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sen beispielsweise die meiste Zeit des Iahres tiber als
eine asphaltierte Ode dar, schwingen dennoch in sei
nem Namen fur viele Bewohnerinnen und Bewohner
der Region positive Erinnerungen an dort turnusmafsig
stattfindende Volksfeste und Turniere mit. Selbst die
blolse Aussicht auf ein einigermalsen "spektakulares"
Geschehen vermag einen Ort aufzuladen - so diirfte
sich seit Beginn der Planungen fur Stuttgart 21 die
Sichtweise vieler Menschen auf die bis he ute unveran
dert daliegenden Gleiskorper (die zukunftige Entwick
lungsflache eines geplanten neuen Stadtteils) erheb
lich verandert haben.

Unter Inszenierung wird hier also verstanden: die auf
einen definierten Zeitraum oder eine unbestimmte Zu
kunft bezogene, geplante Bedeutungserhohung einzel
ner Teilraume der Region - mit dem erklarten Ziel oder
Nebeneffekt, die Region selbst in ihrem inneren Zu
sammenhang zu festigen oder als Region sogar erst
zu begrunden, Diese Bedeutungstransformation ge
schieht unter Zuhilfenahme eines Konzeptes, das
selbst oft bereits als Teil der Umsetzungsphase des ge
samten Projektes gesehen wird, weil seine Urheber da
von ausgehen, dass es infolge seiner Verfuhrungskraft
und Eigendynamik seine Realisierung selbst in Gang
bringt. Die Ausstrahlung einer Inszenierung weist da
mit nicht nur die erwahnte raumliche, sondern auch
eine ausgepragte zeitliche Dimension auf.

Spielarten der Inszenierung

An sich stellt die Inszenierung von Raumen keine
wesentliche Neuerung dar, und nicht immer, aber hau
fig waren Planer bislang an ihr beteiligt: Von der repra
sentativen Gestaltung einzelner Stadtfelder, Garten,
ja: ganzer Landstriche in Phasen fruherer Raum
entwicklung tiber die .Festivalisierung" der Stadt Mitte
der 80er Jahre bildet das "in Szene Setzen" von Raumen
einen Teil des Aufgabenspektrums aller Planungsdiszi
plinen.

Stadt - und Dorferneuerungen beispielsweise lassen
mehr oder weniger grolse Inszenierungsanteile erken
nen; beide Programme arbeiten aber weniger auf die
Starkung der Region, sondern die der jeweiligen Kom
mune hin. Sie sollen dazu beitragen, gemeindeinterne
Strukturprobleme zu losen und der Kommune im Wett
bewerb mit anderen einen Vorsprung zu verschaffen
(auf die Bedeutung, die selbst kleine Gemeinden
Imagefragen einraumen, verweist - mehr noch als je
des gewohnliche Dorferneuerungsverfahren - der von
Planern gern belachelte Wettbewerb "Unser Dorf solI
schoner werden"). Auch die anhaltenden planerischen
Bemtihungen urn eine Starkung des Profils der Innen
stadte, urn diese in der Konkurrenz zu Einkaufzentren
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"auf der grtinen Wiese" zu unterstutzen, soll aus die
sem Grund hier unbeachtet bleiben, ebenso die um
fangreichen Altstadtsanierungen, die Errichtung von
Bauwerken unter Hinzuziehung von Star-Architekten
oder -kunstlern (vgl. das .Hundertwasser-Haus" in Plo
chingen) oder die Veranstaltung von Gartenschauen
auf der Gemarkung einer einzigen Gemeinde. Interes
sant ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob von
ursprunglich zur Losung profaner Standortkonflikte
einberufenen Btirgerbeteiligungsverfahren ebenfalls
eine starkende Wirkung auf den internen Zusammen
halt und das Selbstverstandnis einer Region ausgehen
kann.

Beispiel: IBAEmscher

Wie erwahnt, ist es eher die Ausnahme, wenn Planung
im Verbund mit anderen Akteuren flachendeckend
ganze Regionen im Hinblick auf deren physische Struk
tur und deren Image umzuarbeiten beginnt. Die IBA
Emscher reprasentiert in diesem Zusammenhang
einen einzigartigen Kraftakt aller Beteiligten, der in sei
ner schieren Summe und Vielfalt an Projekten und Zie
len auch in Planerkreisen immer wieder Staunen her
vorruft. Das Spektrum der mit neuen Bedeutungen
(und Funktionen) besetzten Orte umfasst zu Ausstel
lungsraumen umfunktionierte Zechengebaude und
Gasometer, zu Kletterwanden umgenutzte Erzbehalter,
Vielleicht ist es bereits die Haufung der Zukunftstrach
tigkeit und eine positive Grundstimmung vermitteln
den Planungsansatze, die eine allgemein als wenig
attraktiv verrufene Region nun mit einer positiven Aura
umgibt? Auf der Suche nach den regionsinternen Wir
kungen der einzelnen Projekte lasst sich momentan
zwar kaum abschatzen, welche gesellschaftlichen
Gruppen von deren Umsetzung in welcher Weise profi
tieren (werden); ebenso muss wohl offen bleiben, ob
und in welchem MaE die IBAtatsachlich zu einer gene
rellen und durchgangigen Starkung des Regionen
bewusstseins beizutragen vermag. Ungeachtet ihrer
sonstigen Zielsetzungen bildet die IBA Emscher in je
dem Fall einen der zentralen Pole im Feld sich "insze
nierend" betatigender raumlicher Planung.

Beispiel: .Papiertlger" - Konzepte in Broschiirenform

Gemessen am Grad der sich physisch in einer Region
wiederfindenden Veranderungen stellen ausschliefs
lich in Papierform vorliegende Konzepte einen Gegen
pol der IBAdar. Mit Hilfe solcher Visionen, textlich und
grafisch aufbereitet, vielfach veroffentlicht, wird fur die
Inszenierung regionaler Teilraume geworben. Sie soll
zur Festigung der Region von innen heraus sowie zu ih
rer Profilierung nach aulsen beitragen. Exemplarisch
sei hierzu die Einleitung einer Broschtire "Lebensraum
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Neckarpark" zitiert: .Der Lebensraum Neckarpark ist
eine Vision, die fur das Selbstverstandnis der Region
von grolser Bedeutung ist: ein ausgewogenes Miteinan
der von Wirtschaft und Umwelt zu entwerfen und zu
verwirklichen, konnte zu einem Markenzeichen der
Region Stuttgart werden und grofse Ausstrahlungskraft
entwickeln. "6 Nicht erst die in Zukunft moglicherweise
erfolgende Umsetzung der in Konzepten wie denen der
.Landschafrsparks" vermittelten Planungen, sondern
bereits die Form der Konzeptionierung weist in Folge
ihrer Verwandtschaft zur herkommlichen Produktwer
bung einen unubersehbaren Inszenierungscharakter
auf. Dabei ist durchaus denkbar, dass es allein bei der
Imagewerbung mit Hilfe gut gemachter Broschuren
bleibt - deren Verbreitung soll dann immerhin dazu
fuhren, dass Bewohnerinnen und Bewohner ihre regio
nale Umgebung neu entdecken und anders wahr
nehmen, was wiederum Auswirkungen auf das regio
nale Selbstverstandnis mit sich bringen kann.

Beide Beispiele machen deutlich, dass allein die physi
sche Umstrukturierung eines Teils der Region keine In
szenierung im oben beschriebenen Sinne darstellt.
Vielmehr bedarf diese unabdingbar der Einbettung,
Vorbereitung und Begleitung in theoretische, offentlich
gemachte Konzepte: Iede Inszenierung braucht ihr
Publikum und eine Atmosphare, in der sie von den an
visierten Zielgruppen auch als Inszenierung erkannt
wird. Vorschlage und Planungen kiinnen dabei mit
einem Akt der praktischen Umgestaltung einhergehen,
mussen dies aber nicht. Inszenierende Planungen sind
entweder durch eine ausgepragte Umsetzungsorientie
rung oder aber eher durch .Konzeptlastigkeit" charak
terisiert; innerhalb desselben Projektes konnen diese
Schwerpunktsetzungen zudem zeitlich einander ab
wechseln.

Beispiel: Siedlungs- und Freiflachen

Zur Unterscheidung von Inszenierungen lassen sich
eine Reihe weiterer Merkmale heranziehen. Projekte
konnen sich auf Siedlungs- oder Freiflachen beziehen,
wobei momentan festzustellen ist, dass sich viele Pla
ner von den .kultfvierten" und traditionell "tiberplan
ten" Flachen ab- und den .wilden", tibriggebliebenen,
bisher ubersehenen Raumfragmenten der Region zu
wenden. Dieser Wechsel des Fokus findet nicht nur auf
kleinraumiger, sondern auch auf regionaler Ebene
statt; darauf weist beispielsweise die Beliebtheit der
von Sieverts vorgeschlagenen Bezeichnung der freien
Landschaft der Agglomerationen als "Zwischenstadt"7
hin. Ein Grund fur diese Verlagerung der Interessen sei
tens raumlicher Planung diirfte darin zu suchen sein,
dass in der Neuinterpretation bislang mit eher diffusen
oder sogar negativen Images besetzter Flachen ein
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grolserer Reiz liegt als in der Auseinandersetzung mit
traditionell fur das stadtische, dorfliche oder regionale
Image zentralen Arealen, deren uberkommene Funkti
on und Bedeutung zudem oft von einer engagierten
Offentlichkeit gegen jede Veranderung verteidigt wird.

Als besonderes inszenierungsfreundlich werden daher
Brachflachen und als ode und .ungestaltet" empfunde
ne Park- und Lagerplatze empfunden. Aulserdern ist es
besonders die freie Landschaft, die derzeit in grofsstad
tischen Agglomerationen neu und unter anderen als
den traditionellen Vorzeichen "entdeckt" wird. Unge
achtet der Tatsache, dass sie bislang keineswegs unge
nutzt war, sondern seit langem einen Gegenstand viel
schichtiger Auseinandersetzungen auf lokaler und
regionaler Ebene bildet, avanciert Landschaft he ute,
flachendeckend oder in einzelnen Ausschnitten, zu
nehmend zum Objekt planerischer Inszenierungen.

Beispiel: Landschaft

Das Projekt .Offene Raume - Leere Limit Landschaft"
der KulturRegion Stuttgart thematisiert beispielsweise
neben den erwahnten Restflachen ebenfalls die "Land
schaft' und will mit deren kunstlerischer Bearbeitung
Anstofse zu einer Diskussion tiber das Planen und Bau
en in der Region liefern," Auch die vorgeschlagenen
.Landschaftspark"-Konzepte fur Teilregionen der Regi
on Stuttgart setzen sich die Erarbeitung eines grofs
raumigen regionalen Freiraumsystems zum Ziel.9 Dazu
werden in der regionalen Landschaft GroBfiguren - das
"Netz" aus Wald und Wiesen, die .Punkte, Linien,
Orte", beispielsweise Kirchturrne, Wege, Aussichtsplat
ze - identifiziert und in eine neue Beziehung zueinan
der gesetzt. Allein die Zuhilfenahme eindeutig dem
Entwurfsjargon der (Landschafts-)Architekten oder
Stadtplaner entlehnter Kategorien illustriert den sol
chen Konzepten offenbar zu Grunde liegenden
Anspruch darauf, einen Entwurf (und nicht etwa eine
.gewohnliche" Planung) zu liefern - und das auf regie
naler Mafsstabsebene.

Eine weitere Erklarung fur die Hinwendung auch der
bislang nicht explizit mit Fragen der Landschaftsent
wicklung betrauten Planungsdisziplinen zur Land
schaft liefert Ipsen, der konstatiert, dass die .Verzaube
rung" der Landschaft vor allem im Interesse der
.Professionellen" liege; fur sie stellt, anders als fur die
ansassigen Landwirte, Landschaft ein Konsumgut dar,
fur das man tiber die Kosten des Wohnstandortes zu
bezahlen hat - .Verwertung der Landschaft ist ihnen
ein Greuel, da sie die Konsumption irritiert." Diese ge
sellschaftliche Gruppe bevorzugt daher Regionen, die
sich nicht so sehr durch ihr Set an naturlichen Gege
benheiten, sondern durch den sozialen Gebrauch ihrer
Landschaft von anderen unterscheiden: Gebiete, die
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friiher als ruckstandig galten, in denen eine extensive
Landwirtschaft herrschte, und in denen Einheimische
.Regionalismus als Erlebnis des konkreten Raums
leben.:"?

Beispiel: Akteurskonstellationen

Als weiteres Kriterium zur Unterscheidung regional
ausgerichteter Inszenierungsbemiihungen kann man
die Kombination der an einem Projekt beteiligten Ak
teure ansehen. Die betreffenden Gemeinden konnen
beispielsweise einander benachbart sein (wie in der
"Griinen Nachbarschaft", einem Zusammenschluss
der Stadte und Gemeinden Bietigheim-Bissingen, Frei
berg am Neckar, Ludwigsburg und Tamm) , sich entlang
existierender oder fiktiver Raumfiguren aufreihen (z.B.
im Projekt .Alle ziehen an einem Strang", das die ent
lang der SI gelegenen Gemeinden zwischen Herren
berg und Plochingen zusammenfasst), oder sich zu 10
ckeren, eher Zufallen geschuldeten und in ihrer
Existenz zeitlich befristeten Netzen zusammenfinden
(wie im Projekt der KulturRegion Stuttgart). Als Binde
glied zwischen einzelnen Gruppen von Gemeinden
dienen entweder ahnlich gelagerte Interessen - etwa
an der Qualitat der sie umgebenden Landschaft oder
der Aufwertung des lokalen Images -, strukturbedingte
Gemeinsamkeiten oder eine weitgehende Uberein
stimmung der Interessen wichtiger Entscheider, bezo
gen auf einen bestimmten Teil des Raums, bestimmte
"Themen", Mittel oder Ziele (zum Beispiel die Starkung
des kulturellen Profils der Kommune durch Kunstpro
jekte).

Beispiel: Zuschnitt der inszenierten Teilraume

Schlielslich variiert die GroBe des praktisch oder in der
Theorie in Szene gesetzten Teilraums. Inszeniert wird
die planungsrechtlich verankerte Gesamtregion eben
so wie einzelne ihrer Teilregionen (beispielsweise ab
lesbar in der Zerlegung des .Landschaftsparks Mittlerer
Neckar" in den Filder-, Neckar-, Korschtalpark usw.)."
Der Akt der Aufgliederung spiegelt dabei auch eine
Tendenz wider, die angesichts der schwierigen und
eher lang- denn mittelfristigen Umsetzung vieler Kon
zepte im Raum naheliegt: Planungen mit .Sollbruch
stellen" zu versehen, so dass sich die einzelnen Mosaik
steinchen (im eben genannten Beispiel: die fur
Teilregionen entworfenen "Parks") des Konzepts ein
zeln, also mit einem kleineren Kreis an Beteiligten in
Einzelschritten realisieren lassen.

Beispiel: Inszenierungsziele und -merkmale

Auch die Untersuchung der expliziten und impliziten
Ziele und deren Beziehungen untereinander kann das
Verstandnis der Funktionsweisen raumlicher Inszenie-
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rungen verbessern. SchlieBlich ist die Bildung der Regi
on von innen heute meist ein Neben- und keinesfalls
das Hauptziel vieler Projekte. Im Vordergrund steht
eher die Realisierung von Landschaftsschutzzielen auf
regionaler Ebene oder die Starkung des kulturellen Pro
fils regionszugehoriger Gemeinden. Angesichts der be
tont entwurfsorientierten, organisatorischen oder gar
kiinstlerischen Schwerpunkte einzelner Projekte ist
nicht verwunderlich, dass die ihnen vorangestellten
Ziele meist vage und Zielkonflikte haufig ausgeklam
mert bleiben.

Die Organisation und der Ablauf der Inszenierung wer
fen ihrerseits eine Fiille an Fragen auf, die als Ansatze
zur Untersuchung von Inszenierungsprojekten benutzt
werden konnen: Wer plant oder entwirft? Wer organi
siert die Umsetzung, wer macht Projekte auf welche
Weise offentlich? Welche Teile einer Inszenierung sind
durch Entscheidungen demokratisch gewahlter
Instanzen legitimiert, welche gehen auf Entscheidun
gen einzelner Schliisselpersonen zuriick? Auf welche
Weise wird das .Publikum" in Inszenierungen einbezo
gen, welche gesellschaftlichen Gruppen finden sich in
ihm vertreten? Und schliefslich: Welche Zeitraume wer
den fur die Inszenierung, deren Vor- und Nachberei
tung, welche werden fur die Realisierung raumlicher
Veranderungen (wenn geplant), welche fur den
Ausstrahlungsprozess in die Region selbst, den
anvisierten Bewusstseinswandel angesetzt? Von Insze
nierung zu Inszenierung kann der Grad der Durch
arbeitung dieser Fragen betrachtlich differieren - zwi
schen kompaktem Projektplan und diffusen .Visionen"
findet sich eine Vielzahl von Ubergangen,

Inszenierungen und kommunale Interessen

Welche Vorteile bringt inszenierendes Planen fur die
beteiligten Gemeinden mit sich? Zunachst suggerieren
Inszenierungen - im Gegensatz zu den iiblichen Plan
werken - der Einzelgemeinde ein Mehr an auf lokaler
Ebene verbleibendem Handlungs- und Interpretati
onsspielraum. Projekte, wie sie oben beschrieben wur
den, erlauben jeder beteiligten Kommune, sich unter
dem Dach des positiv besetzten Regions- Begriffs ge
geniiber anderen zu profilieren, was der ungeachtet al
ler regionaler Einigungsbestrebungen weiter wirksa
men interkommunalen Konkurrenz Rechnung tragt,
Dies riickt allerdings auch sich harm- und eher ziellos
gebende Inszenierungen in die Nahe simpler Stadt
marketinginstrumente - ihrer Aufnahme in den Kata
log an Verkaufsargumenten seitens der Kommune steht
meist nichts im Wege.

Dabei erweist es sich als aulserordentlich hilfreich, dass
Inszenierungen als Positivplanungen eingefuhrt wer-
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den: Sie sollen nichts .verhindern". sondern lediglich
bestimmte Entwicklungen fordem - und sei es auch
nur die Gewohnung aller an Raumzustande, denen ein
herkommlicher Regional- oder Landschaftsplan wo
moglich soziale oder okologische Unvertraglichkeit be
scheinigen wiirde. Dariiber hinaus kommen dezentral
und in Teilschritten realisierbare Projekte oder auch
solche in Gestalt von .Visionen", die vermeintlich ohne
Schaden zu nehmen, tiber Jahrzehnte in Papier- bzw.
Konzeptform uberdauern konnen, den Interessen vie
ler Gemeinden einer Region entgegen.

Impulse zur intraregionalen Kooperation

Von der Option, im Kontext regionaler Projekte mit an
deren als den unmittelbar benachbarten Gemeinden
zusammenzuarbeiten, geht fur viele Kommunen eine
verfuhrerische Wirkung aus. Entgegen aller theoretisch
zu erwartenden Synergieeffekte, die man sich von der
Kooperation zwischen Nachbargemeinden erhofft, ist
bekannterrnafsen gerade deren Zusammenspiel au
Berst problembeladen. Dies liegt zum Teil an historisch
"gewachsenen", heute kaum mehr nachvollziehbaren
Antipathien, aber auch daran, dass die Bevolkerungs
und Wirtschaftsentwicklung wie jede Anstrengung,
diese zu fordern, von den Nachbarn mit Argusaugen
beobachtet wird - eine Folge der Konkurrenz urn An
siedlungen, aber auch eben der schlichten raumlichen
Nahe, Inszenierungen dagegen erlauben die Wahl eige
ner Wunschpartner, auch solcher anderer Grofse und
Struktur, was sich angesichts des breiten Spektrums an
Gemeindetypen innerhalb einer Region als wichtig er
weisen kann. Die beschriebenen Inszenierungsbemu
hungen nehmen nicht nur auf Stadte, sondern Ge
meinden ganz unterschiedlicher Grofse Bezug - und
arbeiten damit der fur die Festigung der Region wichti
gen Vorstellung zu, aIle Kommunen seien gleichwertig
und gleichberechtigt. Die projektbezogenen .Stadte
partnerschaften" innerhalb einer Region tragen zudem
moglicherweise zur Grtindung neuer regionaler Netze
bel.

Informelle Natur

In der Prasentation gegentiber den ansassigen Burge
rinnen, Btirgern und Unternehmen konnen sich Insze
nierungen als attraktive Instrumente der Gemeinde
zum nach innen gerichteten Marketing erweisen: Im
Gegensatz zu rechtsverbindlichen raumbezogenen
Planwerken vermitteln sie, genau wie informelle Plane,
etwa die zurzeit so beliebten .Stadt"- oder auch "Grtin
leitbilder", den Eindruck, die Gemeinde bemiihe sich
urn eine aktive und, insbesondere im FaIle betont
"ktinstlerischer" Projekte, urn eine kreative Gestaltung
der Zukunft. Ihre fehlende Verbindlichkeit, vielfach
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auch ihre begrenzte zeitliche und raumliche Reich
weite macht Inszenierungen politisch weniger umstrit
ten und ermoglicht Politik und Verwaltung, Geschlos
senheit zu demonstrieren. Die medienfreundliche
Aufmachung der einzelnen Projekte tragt zu deren
wohlwollender Aufnahme in der Offentlichkeit bel.
Handelt es sich bei der jeweiligen Inszenierung urn ei
nen blolsen Vorschlag, urn ein Konzept, konnen die Be
troffenen zudem keinen Anspruch auf seine Verwirkli
chung erheben; andererseits macht es oft wenig Sinn,
gegen ihre Umsetzung zu klagen.

Trends der Raumentwicklung

Inszenierungen bedienen aulserdern vorhandene Er
wartungen der Bewohnerinnen und Bewohner. Nicht
selten wird von Politik und Verwaltung die gezielte Auf
wertung von Teilraumen, auch deren "Verkleidung"
regelrecht eingefordert. Betrachtet man die "neuen
Zentren" einer Region, namlich die Flughafen, Messe
areale, Einkaufsmalls und Freizeitzentren, geben sich
diese in Genese und Gestalt ebenfalls als Inszenie
rungen zu erkennen. In diesen Zentren lassen sich
kostspielige, einheitliche Gestaltungen verwirklichen,
was solche Teilraume gegentiber jedem noch so muh
sam aufgestylten offentlichen Raum perfekt erschei
nen lassen muss. Werden die neuen Zentren zum
Malsstab, besteht die Moglichkelt, dass der Kontrast
zwischen den "Glitzerwelten" und den herab
gewirtschafteten Innenstadten, der Gegensatz zwi
schen singularer Stararchitektur auf der einen und mo
notonen Wohn- und Gewerbegebieten auf der anderen
Seite nicht als Bereicherung, sondern als raumgewor
dene Beleidigung der an kommerziellen Inszenierun
gen geschulten Augen empfunden wird. Oft zieht sich
auch die Kommune selbst auf eine eher konsumieren
de - oder, positiv formuliert, moderierende - Haltung
zuruck: Sie beauftragt Planungsbtiros oder Veranstal
tungsmanager mit der Erarbeitung entsprechender
Konzepte, Moderatoren und Projektentwickler mit de
ren Umsetzung, und selbst das notwendige Geld wird
nicht selten von Dritten, von Sponsoren also, bereitge
stellt.

Inszenierungen sind ihrem Charakter nach raumlich
und zeitlich begrenzt. Dies suggeriert den Verantwortli
chen ein hohes MaB an Uberschaubarkeit und ein kon
trollierbares Risiko. Besteht bei der Errichtung korn
munaler Erholungsinfrastruktur beispielsweise die
Gefahr, dass die Unterhaltungskosten den finanziellen
Handlungsspielraum der betreffenden Gemeinde im
Laufe der nachfolgenden Jahre betrachtlich einengen,
sind die Folgekosten der meisten Inszenierungen ver
gleichsweise gering.
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Medien- und Offentlichkeitswirksamkeit

Zudem ist uniibersehbar, dass in allen Gemeinden die
Medienwirksamkeit politischen und planerischen
Handelns heute eine zentrale Rolle spielt. Eine offent
lichkeitswirksam prasentierte Hochglanzbroschiire
mit grafisch und textlich gut autbereiteten Konzepten
kann in diesem Zusammenhang mit geringem Auf
wand vergleichsweise viel bewirken. Die solchermafsen
betriebene Vermarktung von Ideen kann sich sogar,
sollte sie als .Papiertiger" in die lokale Kritik geraten,
auf die Vorstellung zuriickziehen, die vorgestellte Idee
entwickele sich infolge ihrer Veroffentlichung in den
nachsten Iahren quasi kostenfrei zum Selbstlaufer,
Eine gut funktionierende Offentlichkeitsarbeit ist zu
dem fur die Sponsorensuche unabdingbar. Die ver
starkte Einbindung von Sponsoren aber wiederum ver
setzt die Gemeinden in die Lage, sich gegen mogliche
Kritik seitens der Medien und der Bevolkerung zu
wappnen: Gelingt es im Verlauf einer Inszenierung
nicht, das Publikum vorn Sinn "in Szene gesetzter"
Parkplatze, in die freie Landschaft gestellter Skulpturen
oder ahnlichem zu iiberzeugen, kann diese Missstim
mung wenigstens nicht einmiinden in den Vorwurf der
.Verschleuderung" von Steuergeldern.

Es scheint, dass gerade die happchenweise oder gar
ausschlielslich fiktive Gestaltung des Raumes zum
Zweck der Bildung einer Region, so diffus diese in ihren
Umrissen und Inhalten auf diese Weise auch entstehen
mag, durchaus funktioniert. Die herrschenden Rah
menbedingungen regionaler Raumentwicklung wie
auch bestimmte Trends innerhalb der planenden Dis
ziplinen lassen sogar vermuten, dass die Menge und
das Ausmals an "Verzauberungen", auch solcher zum
Zwecke der Schaffung regionaler Identitat, eher zu-,
denn abnehmen wird.

Anforderungen an die kiinftige Planung

Zu fragen bleibt, welche Anforderungen an kiinftige
Planung sich aus den beschriebenen Phanomenen ab
leiten lassen.

Wie erwahnt, stellt die gestalterische Uberhohung, das
Spiel mit Bedeutungen eines Teilraums, fiir Planende
keine grundlegende Neuerung dar. Bemerkenswert ist
aber die fur die regionale Planungsebene eher unge
wohnliche Entwurfsorientierung oder gar betont
kiinstlerische Ausrichtung inszenierender Projekte,
insbesondere solcher mit flachendeckendem An
spruch. Der Obergang vorn Planen zum Entwerfen geht
nicht reibungslos vonstatten - insbesondere der Balan
ceakt zwischen der heterogenen Struktur einer Region
und dem Wunsch nach eingangigen Entwurfsideen
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miindet oft in entfernt an Kandinskys Radierungen er
innernde Vignetten, aus denen sich weder die individu
elle Beschaffenheit der beplanten Region noch eine
dominante Entwurfsidee ablesen lasst." Da Planerin
nen und Planer zudem in der Verantwortung fachlicher
Ziele stehen, muss ihnen zwangslaufig schwer fallen,
sich mit ganzem Herzen inszenierender Planung zu
widmen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass in be
sonders "schwierigen" Fallen, also etwa dann, wenn
Konflikte planerisch und politisch nicht losbar schei
nen, von allen Beteiligten Kiinstler herbeigesehnt wer
den. Sind diese auch noch auslandischer Herkunft'",
verleiht ihre zeitweilige Anwesenheit einer verbreiteten
Annahme zufolge selbst der kleinsten Provinzgemein
de und zugleich der gesamten Region einen weltlaufi
gen Anstrich.

Inszenierung und herkommliche Planung

Planung wird der Frage nachgehen miissen, wie
ein sinnvolles und effektives Zusammenspiel der
Inszenierungsbemiihungen mit bestehenden Planun
gen aussehen kann. Ersetzt ein .Landschaftspark" den
Landschaftsplan? Welche Schnittstellen sind denkbar
zwischen einer auf mittel- bis langfristige Umsetzung
der in ihr angelegten Ziele hoffenden Regionalplanung
und den meist kurzfristig realisierten, fluchtigen und
grofstenteils punktuellen Inszenierungen?

So weit heute absehbar, werden Inszenierungen her
kornmliche Formen der Umgestaltung von Raumen
nicht ersetzen, sondern erganzen, Sie werden auch
kiinftig lediglich eine Spielart, nicht den Konigsweg der
Schaffung und Festigung regionaler Beziehungen dar
stellen. Herkommliche Planungsinstrumente und -ab
laufe behalten ihre Berechtigung und werden auf regio
naler Ebene ebenso weiterbestehen wie existierende
Raummodelle, die auf der Basis von Grenzziehungen
und Zentren Regionen erschaffen.

Selbstbilder und Rollen der Planenden

Ohne Zweifel verandern Inszenierungen aber die Pla
nung selbst. SchlieBlich konfrontieren sie Planende mit
Fragen nach ihrer Haltung zu fachspezifischen Zielen,
aber auch der eigenen Verantwortung und ihrem
Verhaltnis zu den iibrigen Akteuren einer Region. Ein
an Inszenierungen gewohntes Publikum wird dariiber
hinaus in wachsendem Malse bislang aus anderen
Griinden umstrittene Instrumente und Malsnahmen
raumlicher Planung hinterfragen: Distanziert betrach
tet stellen sich auch Naturschutzgebiete als fur eine be
stimmte Klientel in Szene gesetzte Ausschnitte von
"Natur" dar. Burckhardts Kritik an Natur- bzw. Natio
nalparks macht dies nachvollziehbar: .Naturlichkeit
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wird hier (.) verstanden als der Schein der Abwesenheit
von Bewirtschaftung, sowie der Einflihrung des Men
schen in diese 'Wildnis', der standig informiert und be
lehrt werden muss"; auch ein solches .naturltch" belas
senes Gebiet ist aber .naturlich ein Gebilde von hoher
Kiinstlichkeit" und bedarf nicht selten eines hohen
Mafses an Pflege." Planende sehen sich also zuneh
mend gezwungen, eigene Begrtindungen zu uberpru
fen und anderen schlussig zu prasentieren, was auch
planungsinterne Ziel- und Rollenkonflikte erwarten
lasst. Letztere treten auch dann auf, wenn Planer kiinf
tig verstarkt die Organisation oder Moderation von In
szenierungen tibernehmen.

Zustandigkeiten und Ziele raumlicher Planung

Zieht sich Planung in der Region vor allem auf symboli
sches Handeln in Form teilraumbezogener Inszenie
rungen zunick, lauft sie langfristig Gefahr, dass man ihr
die Zustandigkeit auf durchgreifende, flachendecken
de und langfristige Gestaltung der gesamten Region
abspricht. Irn Gegenzug konnen ohnehin starke regio
nale Akteure - beispielsweise grolse ansassige Wirt
schaftsunternehmen - ihre eigene Machtposition wei
ter ausbauen. Nicht nur die Zielvielfalt, der die
einzelnen Planungsdisziplinen (nicht allein auf regio
naler Ebene) verpflichtet sind, sondern auch das in den
Planungsprofessionen angesammelte Wissen urn die
vielen Facetten der gesellschaftlichen, okologischen
und okonornischen Aspekte regionalen Daseins und
die Kenntnis entsprechender gesellschaftlicher Ziele
konnen in diesem Zusammenhang ein wichtiges Kor
rektiv bilden.

Kunftige Aufgabe der Planung wird es daher sein, deut
licher als bisher die bestehenden Konflikte urn die Nut
zung der Region und ihrer Teilraume herauszuarbeiten,
aber auch, die Interessen derjenigen wahren zu helfen,
die von Inszenierungen in negativer Weise betroffen
sind oder nicht zur Zielgruppe der beschriebenen Pro
jekte gehoren. Immerhin lassen viele (nicht aIle) Kon
zepte eine tendenziell elitare Auffassung von Kunst und
Kultur erkennen. Einer unverbrarnten Konsumhaltung
gegeniiber Teilraumen oder der Region als Ganzem
sollte sich Planung entgegenstemmen. Gerade Aktio
nen, bei denen Kiinstler zur Inszenierung regionaler
Raume gebeten werden, geben sich gern betont "sper
rig" und provokativ; Organisation und Vermarktungs
strukturen machen aber deutlich, dass solche
Veranstaltungen der konsumorientierten Erwartungs
haltung der regionalen Gemeinden zuarbeiten und
in ihrem Anspruch auf vollstandige Kontrolle der
Inszenierung den deshalb oft kritisierten kommerziel
len Zentren in nichts nachstehen.
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Zu den schiitzenswerten Interessen Unbeteiligter zahlt
auch deren womoglich .ruckschrittliche" personliche
Sicht der Region. In diesem Sinne konnen Inszenierun
gen zum Anlass genommen werden, die Suche nach
.der" (aus Planungssicht) sinnvollen Abgrenzung einer
Region zu erganzen: urn Bemiihungen, die vielen Be
deutungen des Regionsbegriffs und die einander tiber
lagernden Regionen der ubrigen Akteure der Raument
wicklung zu identifizieren, zu dokumentieren und in
die eigenen Konzepte einfliefsen zu lassen. Inszenie
rungen lenken zudem den Blick der Planung darauf,
dass nicht nur die Wiinsche und Bedurfnisse der Be
wohner, sondern auch diejenigen von Besuchern im
Umgang mit der Region Beriicksichtigung finden soIl
ten.

Das .Bild" der Region

Schliefslich wird raumliche Planung ihr eigenes Bild
der Region reflektieren mussen: Bildet die Region fur
sie lediglich den Ersatzbegriff fur die aus den Fugen ge
ratene und mit Hilfe uberlieferter Definitionen nicht
mehr fassbare Stadt? Oder ist die Region mehr als die
Summe der in ihr zusammengefassten Gemeinden, ist
sie ein eigenstandiges, neues Raumgebilde? Eine dies
beziigliche Standortbestimmung ist unabdingbar, weil
erst sie die Auseinandersetzung der Planung mit ande
ren an der Raumentwicklung Beteiligten tiber regionale
Besonderheiten ermoglicht, Sie bildet zudem eine
Grundlage fur die - vielleicht ebenfalls durch Inszenie
rungen inspirierbare - Weiterentwicklung der Darstel
lungsformen, derer sich Planer auf regionaler Ebene
heute bedienen. Abschliefsend bleibt zu fordern,
dass Planung die Instrumentalisierungsmoglichkeiten
raumbezogener Inszenierungen zur Festigung der Re
gion systematisch ausloten mage - nicht zuletzt, urn
die teilweise unter hehren Zielen angetretenen Insze
nierungsprojekte auf ihren Erfolg hin iiberpriifen zu
konnen,

Der Beitrag der Inszenierung von Tellraumen
zur Bildung von Regionen

Inszenierung stellt demnach nicht das Ende, sondern
den Auftakt zu einer neuen Form des Planens in der
Region und eine neue Spielart der Konstruktion regio
naler Zusarnmenhange dar. Behaupten Inszenierun
gen einen alleinigen Anspruch auf den "richtigen" Um
gang mit der Region, fuhren sie zwangslaufig in eine
Sackgasse. Gelingt es dagegen der raumlichen Planung,
die "Verzauberung" regionaler Orte in den Dienst des
komplexen Gedankengebaudes "Region" zu stellen,
mit Hilfe der Inszenierungen regionalen Planungen
neuen Schwung zu verleihen und regionale Akteure zu
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gemeinsamem Handeln, Lemen sowie zur Ausbildung
neuer Netze und Allianzen zu animieren, bildet das in
Szene Setzen regionaler Teilraume im hier beschriebe
nen Sinne ein unverzichtbares Element kiinftigen Pla
nungshandelns.
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