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Projekte und Strategien 
der Freiraumentwicklung in Stadtregionen 
Das Beispiel der Griinen Ringe Leipzig und Hannover 

Projects and Strategies 
for Developing Open Spaces in Urban Regions 
The "Green Rings" of Leipzig and Hanover 

Kurzfassung 

Das Konzept der Grlinen Ringe, mit denen die Stadt „gefasst", das Siedlungswachstum ge

lenkt und die Freiraumversorgung der Stadtbevolkerung gewahrleistet werden soll, ist alt. In 

den 90er Jahren erlebte dieses traditionelle Bild und der damit verbundene strategische An

satz eine erstaunliche Renaissance - und zwar als Element regionaler Strategien und als 

Baustein nachhaltiger Entwicklung. Anhand von zwei Beispielen aus Leipzig und Hannover 

werden Ziele, Aufgaben und Arbeitsweisen solcher Bemlihungen vorgestellt. In der Ausein

andersetzung mit den Beispielen wird deutlich, dass der regionalen Freiraumentwicklung 

zwar hohe Bedeutung beigemessen wird, dass aber auch Erweiterungen des bisherigen Auf

gabenverstandnisses und der Arbeitsweisen flir eine erfolgreiche Umsetzung notwendig er

scheinen.1 

Abstract 

The concept of "green rings" (or greenbelts), created to contain towns and cities, to steer built 
development and to safeguard open spaces for the benefit of urban populations, is an ald one. 
In the 1990s this long-established concept, along with the strategie approach underlying it,
experienced an astonishing renaissance - both as an element of regional strategies and as one 
component of sustainable development. In this article the authors refer to two cases in point, 
in Leipzig and in Hanover, to discuss the aims, tasks and procedura! approaches associated 
with this strategy. In examining these examples, it becomes apparent that although great 
importance is attached to protecting the open spaces available in a region, successful 
implementation of this strategy calls for an expansion of the current perception of the task 
involved and of the procedures to be adopted. 

1 Ausgangspunkt: 

Wandei im Aufgaben- und Arbeitsverstandnis 

der regionalen Freiraumpolitik 

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Urbanisierung, 

wachsendem Siedlungsdruck sowie dem standig an

steigenden Anteil an Siedlungs- und Vekehrsflachen er

halt der damit einhergehende Verlust von Freiraumen 

besondere Beachtung. Deshalb sind in den letzten 10 

bis 15 Jahren in Ballungsraumen vermehrt Konzepte 

der regionalen Freiraumentwicklung entstanden. Ende 

der 80er/Anfang der 90er Jahre erzielten zwei promi

nente Projekte Aufmerksamkeit, die sich mit der Auf-

gabe der Freiraumsicherung und -entwicklung am 

Stadtrand und zwischen den Stadten auseinander setz

ten: der Emscher Landschaftspark im Rahmen der In

ternationalen Bauausstellung Emscher Park und der 

GrlinGlirtel in Frankfurt am Main. Dabei ging es urn die 

Aufgabe, die Landschaftsraume zu starken, aufzuwer

ten und eine Verknlipfung der verschiedenartigen 

landschaftlichen Flachen zu erzielen. 2 Inzwischen 

haben sich diese Projekte multipliziert und in unter

schiedlicher Weise ausgeformt: Grline Ringe in Han

nover und Leipzig, Regionalparks in Brandenburg-Ber

lin, Landschaftsparks in der Region Stuttgart und am 

Niederrhein - die Auflistung lieBe sich noch verlan-
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gern.' So unterschiedlich die raumlichen Konzepte
sind, so deutlich sind gewisse Ahnlichkeiten hinsicht
lich des Aufgabenverstandnisses und der Arbeitswei
sen. Bevor wir anhand von zwei konkreten Beispielen
die Details darstellen, seien hier zunachst einige kurze
Hinweise' auf Grundlinien und Kontext der Verande
rungen gegeben:

Aufgabenverstandnis

Die Freiraumfrage ist alt. Sie wird beharrlich seit Be
ginn der Industrialisierung gestellt. Und fast so alt sind
auch Antworten, die sich in grofsraumigen Freiraum
figuren ausdriicken - zum Beispiel Griine Ringe.' Und
dennoch kann gesagt werden, dass seit den BOer Jahren
des 20. Jahrhunderts Freiraume in neuem Licht gese
hen werden. Dazu hat insbesondere die EinfUhrung
des Nachhaltigkeits-Prinzips in viele Politikfelder ge
fuhrt. Dort, wo es urn eine zukunftsfahige Stadt- und
Regionalentwicklung geht, zeigt sich heute, dass der
sparsame Umgang mit Grund und Boden zentraler
Baustein ist und sein muss. Das verdeutlichen aile Pro
gramme auf supranationaler (u.a. Charta von Aalborg,
European sustainable cities), nationaler (z.B. Raum
ordnungsbericht 1993, Stadtebaulicher Bericht "Nach
haltige Stadtentwicklung"1996, Enquete-Kommission
Schutz des Menschen und der Umwelt) und Lander
bzw. regionaler Ebene." Mit diesem Wandel im Auf
gabenverstandnis ist die Freiraumfrage zugleich von
einer Ressortproblematik zur Querschnittsaufgabe ge
worden.

Zugleich hat sich das Verstandnis vom sparsamen Um
gang selbst geandert, Nicht nur soll die Neuausweisung
von Bauland unter Sparsamkeitsaspekten erfolgen 
vielmehr ist zu fragen, ob iiberhaupt neues Bauland
benotigt wird, wenn z.B. eine Wiedernutzung von ehe
mals gewerblich oder infrastrukturell genutzten Fla
chen moglich ist. Innenentwicklung ist zu einem zen
tralen Thema geworden. Dabei geht es zunehmend
nicht mehr urn die Inanspruchnahme von brach ge
fallenen Flachen fur Siedlungsnutzungen, sondern
auch urn eine .doppelte Innenentwicklung", die Ge
winnung von Freiraumen in der Stadt: Karl Ganser
bezeichnet es daher als zentralen Schliissel fur die
Entwicklung von Regionen, "mit dem weiteren
Flachenverschleifs aufzuhoren und zur Kreislaufwirt
schaft in der Flachennutzung iiberzugehen". 8

Neu ist auch, dass bei all diesen Fragen die alte Dicho
tomie von Siedlung und Freiraum - wo das eine ist,
kann das andere nicht sein - an Bedeutung verliert.
Vielmehr geht es urn den Blick fur den Zusammenhang
zwischen Siedlung und Freiraum, bei der doppelten
Innenentwicklung wie bei der Schaffung von Struktu
ren an der Peripherie oder zwischen den Stadten,
Gleichzeitig eroffnet diese Beobachtung die Frage, wie
das zukiinftige Verhaltnis von Stadt und Landschaft
aussehen wird. Begriffe wie .Stadt-Landschaftskonti
nuum" (Jessen) und .Zwischenstadt" (Sieverts) weisen
daraufhin, dass sich Stadt und Landschaft auf dem Weg
zu einer neuen - wenn auch spannungsreichen - Syn
these befinden. Aber dazu unten mehr.

Ubersicht 1
Beispielhafte Ilberslchr von Planen, Programmen und Projekten mit Bezug zur nachhaltigen Frelraumentwicklung"

International

• Brundtland-Bericht
• UN-Konferenz Rio de Janeiro: Agenda 21
• European Commission: European sustainable cities
• UN-Konferenz Instanbul: Nachhaltiges Wohn- und

Siedlungswesen
• Charta von Aalborg

National
• Raumordnungsberichte 1982-1993
• Leitlinien des Bodenschutzes
• Bericht der Kommission Zukunft Stadt 2000
• Stadtebaulicher Bericht Nachhaltige Stadtentwicklung
• Nationalbericht fur Habitat II

Bundesliinder
z.B. Nordrhein-Westfalen
• Freiraumbericht von 1984
• Landesentwicklungsbericht 1988-1994

Niedersachsen
• Umweltbericht 1992
• Landesraumordnungsprogramm 1994
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Konzepte und Projekte
... regional

• Emscher Landschaftspark

• Gruntlurtel Frankfurt und Regionalpark Rhein-Main

• Landschaftspark Mittlerer Neckar, Filderpark und
Griine Nachbarschaften

• Industrielles Gartenreich Dessau-Bitterfeld-Wittenberg

• Lausitz - IBAFiirst-Piickler-Land

• Brandenburg und Berlin: Regionalparks

· .. kommunallregional

• Hamburg: Schwerpunkt flachenschonende
Stadtentwicklung

• Hannover: Stadt und Region als Garten / Gruner Ring

• Miinchen: Freiraumentwicklung

• Leipzig: Gruner Ring
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Arbeitsweise

Die Unterscheidung von bebaubarem und nicht be
baubarem Land gehort - historisch betrachtet - zwei
fellos zum Kern des Regelungsbereiches raumlicher
Planung. Das legt die Vermutung nahe, dass das hoheit
lich -regulative Instrumentarium (z.B. die Plachennut
zungs- und die ihnen zugeordneten Landschaftsplane)
ausreicht, urn Freiraumsicherung zu betreiben. Diese
Auffassung ist im Wandel begriffen. In allen von uns
untersuchten Fallen kommt vielmehr ein .Jnstrumen
ten-Mix" zur Anwendung, der das gesamte Spektrum
der Steuerungsmoglichkeiten nutzt: von regulativen
Planungsinstrumenten (Plane, Satzungen usw.) iiber
Finanzhilfen (Porderprogramme, Sponsoring usw.)
und Marktteilnahme (Bodenvorratspolitik, Auflagen
bei der Grundstiicksvergabe usw.) bis hin zur
Organisationsentwicklung (ablauf- und aufbauorga
nisatorische Veranderungen innerhalb der Verwaltung,
Bildung von Private-Public-Partnerships usw.) und
kommunikativen Instrumenten (Stadt-Umland-Konfe
renzen, Fachforen, Arbeitskreise usw.).

Auch dies geschieht in einem Kontext, der insgesamt
auf eine Veranderung der Rolle von Staat und Planung
verweist: Folgt man der in den gOer Jahren gefiihrten
steuerungstheoretischen Debatte iiber die "Hand-

Abbildung 1
Instrumenten-Mix

lungsfahigkeit des Staates am Ende des 20. Iahrhun
derts'"', verliert die hierarchische Steuerung des Staa
tes oder - wie Ritter schreibt - das "eindimensionale,
monokausal ausgerichtete politische Handeln" zu
Gunsten "einer neuen Planungs- und Entscheidungs
kultur... , einem neuen politischen Steuerungsmodus"
an Bedeutung. 10 Nicht dass das eine das andere ersetze.
Aber der nicht-hierarchische, kooperative Steuerungs
modus, der auf Information, Uberzeugung, Aushand
lung und Vereinbarung setzt, pragt doch vor allem dort
zunehmend die Praxis, wo neben die staatlichen Insti
tutionen weitere Akteure aus den Spharen von Markt
und privaten Haushalten treten (miissen), urn die Auf
gaben angemessen bearbeiten zu konnen. Dies gilt
zum Beispiel fiir viele Handlungsfelder der nachhalti
gen Stadt- und Regionalentwicklung - und offensicht
lich auch zunehmend fiir regionale Freiraumprojekte.

Zu beobachten ist zudem eine deutlich verstarkte Urn
setzungsorientierung: Urn tatsachlich Veranderungen
im Raum bewirken zu konnen, werden Ressourcen und
Aktivitaten projektformig fokussiert, urn z.B. einen
Landschaftsteil umgestalten, eine Landmarke setzen,
einen verbindenden Weg bauen zu konnen. Diese
raumliche, zeitliche und sachliche Biindelung von Res
sourcenII erganzen flachenhafte Planungen, machen

Organisations
entwicklung

Regulative
Instrumente

Finanzhilfen

\ \\
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\ 7
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in erst en Umsetzungsschritten die Zielrichtung des
Vorhabens deutlich und bieten Gelegenheit zu Lern
prozessen fur nachste Realisierungsschritte.

2 Beispiele aus der Praxis -
Griine Ringe in Leipzig und Hannover

Vor dem Hintergrund des hier nur kurz skizzierten all
gemeinen Wandels bei Aufgaben- und Arbeitsverstand
nis der Freiraumentwicklung sei der Blick nun auf die
beiden Beispiele "Gruner Ring Leipzig" und "Gruner
Ring Hannover" gelenkt. Sie illustrieren im Detail, wie
die Aufgaben vor Ort verstanden werden und auf wel
che Weise das Instrumentarium erganzt und neue
Wege einer nachhaltigen Freiraumsicherung und -ent
wicklung eroffnet werden.

2.1 Gruner Ring Leipzig

Abbildung 2
Griiner Ring Leipzig

•

Ziele und Aufgaben

Im Leipziger Verdichtungsraum soIl auf einer Flache
von mehr als 100 km2 eine intakte Kulturlandschaft
entstehen. Die Region vereint das Spannungsfeld einer
durch Braunkohlebergbau zerstorten Landschaft mit
den Brachen stillgelegter Industriebetriebe einerseits
und einer interessanten Kulturgeschichte und land
schaftlicher Besonderheiten, z. B. einem artenreichen
Auenwald, andererseits.

Das Gebiet des "Grunen Ringes Leipzig" umfasst die
Stadt Leipzig und die 13 Umlandgemeinden. Die loka
len und regionalen Akteure wollen mit dem "Griinen
Ring" eine Vernetzung von Naturschutz und Land
schaftspflege, umweltvertraglicher Land- und Forst
wirtschaft, Umwelttechnologien, umweltfreundlichem
Bauen, Wohnen und Arbeiten, sanftem Tourismus und
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Naherholung sowie einer Pflege regionaler Traditionen
und Denkmaler erreichen. Die dafur gesteckten Ziele
wurden in einer Urnwelterklarung zusammengefasst,
die die Grundlage des Planungsprozesses darstellt.

Ziele der Umwelterklarung:

"Die Unterzeichner wollen bis zum Iahr 2005 zur
wesentlichen Verbesserung der Umweltqualitiit im Raum
Leipzig entsprechend den Grenzen ihrer Gemeinden 
unabhiingig von der Sanierung der Tagebaue Espenhain,
Cospuden und Zwenkau - mindestens:
• 200 ha Wald aufforsten,
• ca. 100 km FlieBgewiisser renaturieren,
• ca. 100 km neue, autofreie Wanderwege schaffen,
• ca. 200 km Plurfeldgeholze anlegen,
• die Landwirte der Region durch Uberzeugung und

Forderung dafiir gewinnen, dass 100% der
landwirtschaftlichen Fliichen umweltgerecht bewirtschaftet
werden, entsprechend des 'Programmes zur Forderung
umweltgerechter Landwirtschaft'. Dabei genieBt die
allmiihliche Erhohung des Anteiles biologisch
kontrollierten Anbaues besondere Prioritiit;

• den Kulkwitzer See sanieren,
• den Ausgleich zwischen unbelasteter

Grundwasserneubildung und Entnahme schaffen,
• die nicht mehr betriebenen Deponien sanieren und

landschaftlich gestalten,
• 300 ha Landschaftspark schaffen und eine

Biotopvemetzung betreiben,
• Konzepte fUr den sanften Tourismus bzw. Naherholung

erarbeiten und umweltvertriiglich urnsetzen,
• das Eichholz wiedervemassen.v"

Urn diesen Herausforderungen gerecht zu werden,
baut die Region auf Kooperation, Kreativitat und inten
sive Offentlichkeitsarbeit. Ein Prozess interkommuna
ler Kooperation zwischen der Kernstadt Leipzig, den
umliegenden Gemeinden und dem Landkreis Leipziger
Land soll unter Mitwirkung weiterer lokaler und regio
naler Akteure die Ziele der Urnwelterklarung verwirk
lichen. 13

Prozess und Akteure

Die Idee, einen "Grunen Ring" urn die Stadt Leipzig zu
entwickeln und die vielen Einzelprojekte der Kommu
nen zu bundeln, ging zunachst von einzelnen Personen
in der Stadtverwaltung Leipzig aus. Ursprunglich stand
dabei weniger die Landschaftsentwicklung als viel
mehr die Extensivierung der Landwirtschaft und das
Ziel, die landwirtschaftlichen Betriebe fur okologi
schen Landbau zugewinnen und Prischgemuse fur die
Stadt Leipzig zu produzieren, im Vordergrund. Da sich
dabei aber der starke Handlungsbedarf in der Land
schaft zeigte, entstand die umfassendere Strategie, die
Kulturlandschaft im Umland von Leipzig zu ent
wickeln.
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Ubersicht 2
Organigramm Griiner Ring Leipzig

Stadt-Umland-Konferenz

Sprecher
und AG-Leiter Beratung

Arbeitsgruppe
Landschaftspflege

Arbeitsgruppe
Gewasserrevitalisierung

Arbeitsgruppe
Naherholung / Tourismus

Arbeitsgruppe
Brachflachenrcnaturierung

Arbeitsgruppe
Umwelttechnologie

Unterarbeitsgruppe
Ausgleichsmalsnahmen

Nordraum

Unterarbeitsgruppe
Gewasserverbund

Sudraum

Projekt
Naherholungsgebiet

Kulkwitzer See

Projekt
Wegweisungssystem
Gruner Ring Leipzig

Arntflir
Umweltschutz
Projektgruppe

Dienstleistung Geschaftsstelle

Urn den Prozess in Gang zu bringen, fand ab 1994 eine
bilaterale Gespriichsserie zwischen dem ehemaligen
Umweltdezernenten der Stadt Leipzig und den Burger
meisterinnen und Biirgermeistern der Umlandkom
munen zu dem Thema .Natur- und Landschaftsver
bund" statt. Ziel war es, gemeinsame Probleme und
Interessen herauszufinden, einen Grundkonsens zu
schaffen sowie die Bereitschaft und das Interesse zur
Beschaftigung mit diesem Thema zu testen. Diese Vor
bereitungsphase fur die eigentliche Arbeit des Griinen
Rings nahm als vertrauensbildende Mafsnahme knapp
zwei Jahre in Anspruch. Schwierigkeiten bei der Pro
jektentwicklung ergaben sich zum einen aus dem Vor
behalt, dass in einer Zeit des allgemeinen Umbruchs
andere Projektthemen wichtiger erschienen. Zurn an
deren wirkte sich die sehr kontrovers gefuhrte Einge
meindungsdebatte der Stadt Leipzig hemmend auf den
Fortgang aus.

Im September 1996 fand die erste Stadt-Umland-Kon
ferenz zu dem Therna "Griiner Ring Leipzig" statt, an
der die Biirgermeisterinnen und Burgerrneister der
Umlandkommunen sowie Vertreterinnen und Vertreter
anderer lokaler und regionaler Institutionen und Verei
ne teilnahmen. Sie verabschiedeten die Umwelterkla
rung.

Im Anschluss an die Stadt-Umland-Konferenz bildeten
sich thematische Arbeitsgruppen, die seitdem tagen.
Themen der funf Arbeitsgruppen sind: Gewasser-

226

renaturierung, Landschaftspflege, Revitalisierung von
Brachflachen, Naherholung und Tourismus sowie
Umwelttechnologie. Moderiert werden die Arbeits
gruppensitzungen von einer Biirgermeisterin bzw.
einem Biirgermeister oder einer Amtsleiterin bzw. ei
nem Amtleiter. Die Geschaftsstelle des Grunen Ringes
beirn Autbauwerk Leipzig unterstiitzt deren Arbeit
durch Koordination, Organisation, Vermittlung und
Fordermitrelbeschaffung. Teilweise war die Resonanz
in den einzelnen Arbeitsgruppen so hoch, dass Unter
gruppen gebildet wurden. Die Arbeitsgruppe "Land
schaft' mit 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
wahlte aus 15 thematischen Schwerpunkten funf The
men fur Untergruppen aus.

Obwohl die Stadt-Umland-Konferenz Arbeitsschwer
punkte festlegt, haben die Arbeitsgruppen letztendlich
Handlungsspielraum, welche Projekte sie schwer
punktmafsig bearbeiten und wie sle die Details aus
formen wollen. So zielt die Arbeitsgruppe Umwelttech
nologie beispielsweise auf die Gestaltung einer
.Touristischen Route" im Leipziger Nordraum. Statio
nen der Umwelttechnologie sind Z. B. ein Betriebsge
lande in Taucha, eine Windkraftanlage von Quelle, eine
Larmschutzwand an der A 14 und die CO

2-Modellge

meinde Uitzschena. Die Projekte sollen verdeutlichen,
dass es ein Anliegen des Grunen Rings ist, Erhalt und
Schaffung von Arbeitsplatzen gerade auch in diesem
Bereich zu unterstiitzen.
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In der Folge fanden weitere Stadt-Umland-Konferen
zen statt, in denen die Arbeitsgruppen tiber ihre Ergeb
nisse berichteten und wichtige Entscheidungen bezug
lich der Ziele und Schwerpunkte der gemeinsamen
Arbeit getroffen wurden. Dabei spielen die hier
versammelten Burgermeisterinnen und Blirgermeister
der Umlandgemeinden und der Stadt Leipzig als
Bntscheidungstrager eine zentrale Rolle. Die Stadt
Umland-Konferenzen stehen allen Interessierten zur
Teilnahme offen und tagen in der Regel einmal pro
[ahr, bei Bedarf auch after. Die Moderation und Leitung
liegt beim Beigeordneten fur Umwelt, Ordnung, Woh
nen der Stadt Leipzig.

Eine Arbeitsgruppenleiterrunde als Gremium der Leite
rinnen und Leiter der einzelnen thematischen Arbeits
gruppen, dem Leiter des Umweltamtes der Stadt Leip
zig sowie Mitarbeitern der Geschaftsstelle des Gninen
Ringes tagt in unregelmafsigen Abstanden und forciert
die Umsetzung der beschlossenen Projekte. Sie bietet
ein Forum fur neue Ideen, zur Reflexion von Problemen
in den Arbeitsgruppen oder bei der Umsetzung der
Projekte. AuBerdem bereitet die Arbeitsgruppenleiter
runde die Stadt-Umland-Konferenzen vor.

Fur die freiwillige Aufgabe .Gruner Ring Leipzig" hat
die Stadt Leipzig eine verwaltungsinterne Arbeitsgrup
pe neu eingerichtet, die Querschnittsaufgaben zum
Grlinen Ring ubernimmt. Diese Struktur sowie die be
auftragte Geschaftsstelle erlauben eine Entlastung der
Regelverwaltung und gewahrleisten, dass der Arbeits
prozess und die Umsetzung zligig voranschreiten kon
nen.

Die aufgezeigten kommunikativen Instrumente sind
unmittelbar mit dem traditionellen Instrumentarium
der Freiraumsicherung und -entwicklung verknupft.
Zur Umsetzung der Ziele und Projekte kommen bei
spielsweise die Regionalplanung, die Bauleitplanung,
die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung sowie For
dermittel aus verschiedenen Ressorts zum Einsatz.

Seit 1998 wird ein "Regionales Handlungskonzept des
Griinen Rings Leipzig" entwickelt.!' Ziel ist es, die Leit
idee und die Entwicklungsziele mit einem ganzheit
lichen Ansatz fur den Teilraum Leipzig mit seinen
Umlandgemeinden im Rahmen der Regionalen
Entwicklungskonzeption fur den GroBraum Halle
Leipzig und des Regionalplanes Westsachsen zu
definieren und auf dieser Basis Handlungsfelder zu
konkretisieren. Vorhandene Teilkonzepte, Ideen und
Projekte sollen so gebiindelt werden, dass ein abge
stimmter MaBnahmenkatalog fur alle beruhrten Berei
che vorgelegt werden kann.

RuR 2-312000

2.2 Gruner Ring Hannover

Ziele und Aufgaben

1995 entstand in der Region Hannover die Idee eines
Rundweges, der die peripheren Landschafts- und
Siedlungsraume Hannovers ins Zentrum der Betrach
tung ruckt, sie erlebbar und - im Wortsinne - erfahrbar
macht. Es handelt sich dabei urn ein gemeinsames Pro
jekt der Stadt Hannover, des Kommunalverbandes
GroBraum Hannover (KGH), des Landkreises Hannover
und der an Hannover angrenzenden Stadte und Ge
meinden. Im Unterschied zu vergleichbaren Konzep
ten und Projekten trat das hannoversche Projekt nicht
mit dem Anspruch auf, Flachen in erheblichem Um
fang fur Freiraumfunktionen sichern und entwickeln
zu wollen. Dieses aus Sicht der Politik oft "rote Tuch"
mied man und konzentrierte sich zunachst auf den
"harten Kern" des Projekts: Der Grline Ring bezeichnet
zunachst lediglich einen Rad- und FuBweg, der so
ausgewahlt wurde, dass weit uber 80% der Strecke be
reits in Form von Wirtschafts- und Freizeitwegen vor
handen waren.

Der 75 km lange Radweg wird dennoch zugleich als ein
wesentlicher Schritt zur Sicherung und Entwicklung
der Freiraume entlang der Strecke verstanden. Mit wei
teren MaBnahmen zur Qualifizierung der Raume solI in
kleinen Schritten ein Freiraumsystem fur die ganze Re
gion entstehen und sichtbar werden. Der Grone Ring
"stellt den Versuch dar, die noch vorhandenen groBen
offenen Landschaftsraume an den inneren und au
Beren Stadtrandern von Hannover zu sichern und in
ihrer besonderen Charakteristik zu entwickeln. Sie die
nen nicht nur als Ausgleichsraume, sondern besitzen
als naturbezogene Frei- und Identifikationsraurne fur
die Stadtmenschen eine fundamentale Bedeutung'?" .

Prozess und Akteure

Ursprunglich sollte das Projekt des Grlinen Rings Han
nover mit spektakularen Kunstprojekten an der Peri
pherie verbunden und im Zuge der Expo 2000 hervor
gehoben und mit zusatzlicher Durchsetzungskraft
bearbeitet werden. Nachdem dieses Konzept weder bei
potenziellen Sponsoren noch bei der Expo-Gmbl-l auf
Unterstutzung stiels, wurde es "auf kleiner Flamme"
informell weiter entwickelt. Die zustandigen Planerin
nen und Planer bei Kommunen, Landkreis und
Kommunalverband erkundeten gemeinsam sinnvolle
Streckenfuhrungen, erarbeiteten einen Routenvor
schlag und leiteten diesen im Sommer 1995 allen an
Hannover angrenzenden Umlandkommunen zur Stel
lungnahme zu. Die Idee des Grlinen Rings stieB insge
samt auf ein sehr positives Echo. Die zahlreichen Vor
schlage der Gemeinden, den Weg noch starker durch
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das gemeindeeigene Gebiet zu fuhren, wurden nach ei
ner weiteren Befahrung im Friihjahr 1996 in einem
neuen Routenplan aufgegriffen. 1997/98 wurde der
endgtiltige Wegeverlauf festgelegt. Im Oktober 1998
wurde auf der Veranstaltung .Landgang - 1000 Bilder
des Grtinen Rings" des KGH eine erste Rad-/Wander
karte sowie die beispielhafte Kennung eines Wege
abschnittes prasentiert. Die Arbeitsschritte der Jahre
1998/99 bauten hierauf auf: Fortsetzung der Kenn
zeichnung des Grunen Ringes, Herstellen bislang feh
lender Verbindungsstticke, Erarbeitung eines "Griinen
Ring-Buches" mit Routenvorschlagen und zahlreichen
Informationen.

Bei alledem wurde bewusst eine behutsame Vorge
hensweise der "kleinen Schritte" gewahlt. Dies aus
mehreren Grtinden:

- Mit langem Atem und kleinen Projekten sei unter
den gegebenen Bedingungen eher etwas zu errei
chen. Ein Griiner Ring als Grolsprojekt, der auch viel
Geld koste, wiirde die Schwellen zu hoch setzen und
manche potenziellen Geldgeber von Anfang an
abschrecken.

- Zudem musse auf .Empfindlichkeiten im regionalen
Geflecht" eingegangen werden konnen. Da sei es
besser, nicht mit Zeitdruck zu arbeiten. So konne
man auch gegebenenfalls problematische Einzel
Vorhaben fur einige Zeit aussetzen, bis sich die Lage
entspanne.

- Durch eine Entwicklung tiber einen langeren Zeit
raum konne das Projekt (auch biologisch gesehen)
besser abgepuffert werden, was am ehesten zu einer
dauerhaften Sicherung fuhre.

- Projekte sollten nicht in Form von Kraftakten ver-
wirklicht werden, sondern Entwicklungen zulassen.

Der Griine Ring Hannover ist ein offener Prozess und
lebt ganz wesentlich von informellen Kommuni
kationsprozessen. Von entscheidender Bedeutung ist
die enge Zusammenarbeit in einer Kerngruppe, die ih
rerseits mit einem weiteren Kreis von Akteuren - ande
ren Verwaltungsstellen, Politik, Verbanden, Vereinen,
usw. - kommuniziert. So entstand ein Netzwerk mit
.Knoten", von denen die wesentlichen Steuerungsim
pulse ausgehen.

Wichtig ist auch die Vermittlung der Konzeption und
des erreichten Standes in die Offentlichkeit und damit
die Kommunikation mit den potenziellen Nutzerinnen
und Nutzern des Wegesystems. Bislang scheint dies er
folgreich zu verlaufen: In den Medien finden sich - in
mehr oder minder regelmafsigen Abstanden - Berichte
tiber Fortschritte, Aktionen usw. und - was wichtiger ist
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- der Grtine Ring wird in vielen seiner Teilstiicke bereits
intensiv genutzt.

3 Auswertung der Beispiele:
Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Beide Beispiele konnten hier nur sehr knapp und unter
Verzicht auf zahlreiche Details dargestellt werden."
Dennoch mag ein erster Eindruck entstanden sein, von
dem ausgehend nun einige Gemeinsamkeiten und Un
terschiede resumierend benannt werden konnen,

3.1 Rahmenbedingungen und Entstehung

Die Grtinen Ringe in Leipzig und Hannover sind inter
kommunale Projekte in monozentrischen Regionen.
Die hier stattfindenden Kooperationen zwischen Kern
stadt und Umlandgemeinden sind in Anbetracht der
unterschiedlichen Interessen und wechselseitigen Vor
behalte keine Selbstverstandlichkeit, Welche Rahmen
bedingungen bzw. Entstehungsfaktoren waren hierzu
fOrderlich?

Im Fall "Grtiner Ring Leipzig" war es vorrangig der
Handlungsdruck, die ausgeraumte Landschaft zu ent
wickeln und die bestehende Kulturlandschaft zu erhal
ten, der die Stadt Leipzig veranlasste, einen Prozess in
Gang zu bringen, der die Zusammenarbeit der
Umlandkommunen mit der Stadt Leipzig und dem
Landkreis Leipziger Land erforderlich machte. Die ge
me insarne Motivation der Kommunen fur das Projekt
war Voraussetzung fur den Griinen Ring. Ohne diese
Haltung ware es nicht moglich gewesen, zusammen
zuarbeiten. Mit dem Grtinen Ring Leipzig gelang es
zudem, die durch die parallellaufende Diskussion urn
die Eingemeindung der Umlandkommunen belastete
Zusammenarbeit auf .neutralem Terrain" neu zu be
ginnen. Der Grtine Ring war ein Thema, das unbelastet
gemeinsam angegangen werden konnte.

Auch in der Region Hannover erschien die Idee des
Grtinen Rings plausibel. Sie barg zudem positive Iden
tifikationsmoglichkeiten und war so - als Wegesystem 
fur viele Akteure tiberzeugend. Zudem nahm der
Projektcharakter dem Griinen Ring den Anspruch des
Grundsatzlichen, Hier wird anscheinend keine Struk
turveranderung, keine prinzipielle Neuorientierung
zum Beispiel der regionalen Flachenpolitik betrieben,
sondern .nur" ein konkretes Projekt realisiert. Wesent
liche Voraussetzung sind aber auch die Existenz und
Arbeitsweise des Kommunalverbandes GroEraum
Hannover. Er ubernimmt beim Projekt Gruner Ring
eine .Jnrermediare Rolle" zwischen Kern-Stadt und
Umland.
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Von Bedeutung fur die Entstehung interkommunaler
Kooperation konnen auch Porderprogramme sein, die
dazu auffordern oder anreizen: Unter anderem urn die
Beziehungen zwischen Stadt und Umland zu verbes
sern, konzipierte der Freistaat Sachsen das Forderpro
gramm FR-REGIO mit der Auflage, durch Kooperation
das regionale Denken zu fordern. Die Beantragung von
Pordermitteln fur Malsnahmen des Griinen Rings, z.B.
die Revitalisierung von Brachen, ist fur die einzelnen
Kommunen ein wichtiges Zugpferd und befordert die
Umsetzung. Da die gemeinsame Beantragung Voraus
setzung fur die Bewilligung ist, miissen aIle Beteiligten
mitwirken. Zugleich ist die Antragstellung so schneller
und effektiver.

Dass dieser "Goldene Ziigel" regionales Handeln fi:ir
dern kann, zeigen weitere Forderprogramme und Wett
bewerbe der Lander, des Bundes und der Europaischen
Union, die ihre (finanzielle) Unterstiitzung von be
stimmten, kooperativen Verfahrensqualitaten ab
hangig machen. Hier seien nur die "REGIONALE" in
Nordrhein-Westfalen, der Wettbewerb des Bun
desbauministeriums .Regionen der Zukunft" und das
europaische Forderprogramm URBAN beispielhaft ge
nannt.

3.2 Aufgaben

Mit der Diskussion iiber Nachhaltigkeit wird die Fest
stellung, dass Freiraum immer knapper wird, in einen
neuen Kontext gestellt. Im Sinne einer Zukunftsbestdn
digkeit geht es nun darum, okologische, okonomische
und soziale Funktionen und Potenziale als Zusam
menhang zu erkennen und zu nutzen. Der (argumenta
tive) Widerspruch von Okologie oder Okonomie, von
Stadt oder Natur scheint sich in vielen Projekten aufge
lost zu haben. Es wird z. B. betont, dass Freiraument
wicklung auch ein Beitrag zur Standortsicherung ist. So
erhoffen sich beispielsweise die Stadt Hannover und
ihre Umlandgemeinden, ihren Bewohnerinnen und
Bewohnern durch den Griinen Ring attraktivere Wohn
lagen und Naherholungsmoglichkeiten bieten zu kon
nen. Im FaIle des Griinen Rings Leipzig setzt die Wirt
schaft selbst Impulse fur eine nachhaltige Entwicklung,
indem sie Umwelttechnologien als Segment der regio
nalen Freiraumentwicklung fordert und damit - in
Form der Route fur Umwelttechnologien - an die
Offentlichkeit tritt.

Die Griinen Ringe haben zudem auch symbolische
Funktionen. Mit dem eingangigen Bild des "griinen
Rings" kann der "Park in den Kopfen'"? entstehen, wer
den Zusammenhange in der Landschaft vorstellbar
und erfahrbar. Dabei ist Erfahrbarkeit auch ganz wort
lich zu verstehen: Nicht von ungefahr besteht eine
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der zentralen Malsnahmen in den Konzepten der re
gionalen Freiraumentwicklung im Schaffen von Rad
und Wanderwegsystemen. Von hier ausgehend ist es
dann ein nachster Schritt, das Anliegen der regionalen
Freiraumentwicklung in den politischen Raum und die
Offentlichkeit zu transportieren und zur Mitarbeit zu
motivieren. Sind die Griinen Ringe einmal von der
Bevolkerung angenommen und genutzt - so die
Uberlegung -, wird es in Zukunft schwerer fallen, diese
Systeme anzugreifen und zu gefahrden.

Beide Projekte bewegen sich zudem in einer Zone, die
zu den klassischen Themen stadt-regionaler Freiraum
politik gehi:irt: dem Stadtrand. Grone Ringe und griine
Giirtel sollten die ausufernde Stadt neu fassen, green
belts .das weitere Wachstum grofser Agglomerations
raume kontrollieren, das Zusammenwachsen benach
barter Stadte verhlndem"!" In den 90er Iahren anderte
sich das Thema. Die Rede ist nun von der .Jnneren Peri
pherie" und der .Zwischenstadt":" .Es entsteht ein
Stadt -Landschaftskontinuum, in dem Landschaftsin
seln und Stadtinseln unterschiedlicher Grofse sich ab
wechseln'?", Zugleich findet nicht mehr nur "stete
'Landnahme' an den Randern der Ballungsraume, son
dern auch 'Stadtnahme' durch Landschaft in Form von
Siedlungsabfall"2! statt. Stadtregionen dehnen sich
nicht nur aus, indem sich Siedlungsraume in die Land
schaft erweitern, sondern in Form von Brachen er
scheint auch Landschaft in der Stadt neu.

Dieses neue Bild einer gegenseitigen Durchdringung
der Nutzungen, von Siedlung und Freiraum, macht
deutlich, dass Freiraume nicht mehr nur als von Be
siedlung freizuhaltende Raume definiert werden kon
nen. Siedlung und Freiraum vernetzen sich in sehr eng
maschiger Weise und dies wird auch an den Beispielen
der Griinen Ringe deutlich. So verkniipft der Griine
Ring Leipzig Wege, Orte und Flachen und macht so ein
engmaschiges Geflecht von Siedlung und Freiraum,
verbunden durch Infrastruktur (Wege und Strafsen), in
sehr plastischerWeise erlebbar (siehe Abb. 3).

Auch beim Griinen Ring Hannover ist die enge Ver
flechtung von Siedlung und Freiraum ein zentrales
Thema. Entlang der Route des Radweges wechseln sich
Bebauung und freie Landschaft ab, werden "innere"
.und aufsere" Peripherie sichtbar.

Erlebbar werden so jedoch auch Spannungsfelder.
Denn die Griinen Ringe fiihren keineswegs dazu, dass
die Nutzungskonflikte an den Peripherien befriedet
wiirden. Vielmehr dauert der zentrifugale Siedlungs
druck an, entstehen weiterhin Wohngebiete, gewerb
liche Grolskomplexe (z.B. urn Plughafen), Hotels und
Erlebnis-Center USW. 23Aber, so scheint es jedenfalls, die
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Abbildung 3
Die verschiedenen Planungsebenen im Griinen Ring Leipzig"

Plachen:
Kulturflachen, Parks, WIDder,
Sport- und Spielplatze
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Orte:
Dorfer, Stadte, Kirchen,
Gaststadten, Theater

Wege:
Strafsen, Rad- und Wanderwege,
Naturlehrpfade

Griinen Ringe tragen zu einer Starkung der Freiraume
bei, geben ihnen einen eigenen Wert, der zudem ord
nend auf die Siedlungsentwicklung in den Peripherien
wirken kann.

3.3 Prozessgestaltung

Beide Fallbeispiele sind durch einen Instrumentenmix
und ein projektformiges Vorgehen gekennzeiehnet.
Dabei spielen "weiche", kommunikative Arbeitsformen
eine zentrale Rolle. Es zeigt sieh: Wenn kommunikative
Arbeits- und Organisationsformen in einer zielgerieh
teten Strategie verkniipft werden, konnen sie zur Siehe
rung und Entwicklung der regionalen Freiraume bei
tragen. Dies belegen beide Beispiele. Allerdings
wurden zur Entwicklung der Griinen Ringe in Leipzig
und Hannover verschiedene kommunikative Strategi
en verfolgt: Der Prozess des Griinen Rings in Leipzig
beruht zentral auf einer klaren Aufbauorganisation mit
vielfaltigen informellen Arbeits- und Organisationsfor
men und breiten Mirwirkungsmoglichkeiten. Die the
matischen Arbeitsgruppen, die den beteiligten Akteu
ren eine gezielte Mitwirkung an Schwerpunktthemen
errnoglichen, und die Stadt-Umland-Konferenzen als
gemeinsame Plattform der Kommunen spielen dabei
eine besondere Rolle. Auch die bilaterale Ge
sprachsserie zu Beginn des Prozesses war von sehr gro
Ber Bedeutung. Es hat sieh offensiehtlieh bewahrt, mit
den Biirgermeistern als zentralen Schliisselpersonen
und Entscheldungstragem sowie mit einzelnen Be
troffenen im Vorfeld zu sprechen. Dadurch konnte eine
Vertrauensbasis geschaffen und ein Konsens gefunden
werden. Nur so war es moglich, bei der ersten Stadt
Umland-Konferenz die Umwelterklarung gemeinsam
zu verabschieden.

Beim Griinen Ring Hannover ist ebenfalls die zentrale
Bedeutung der vielen Elnzelgesprache nieht zu iiberse
hen. Hier geht es jedoch zunachst informeller zu: Im
pulse setzt eine kleine Kerngruppe, von der die weitere
Kommunikationsarbeit ausgeht. Insgesamt kommt
man hier mit weniger Organisationsebenen und Ar
beitsformen aus.

Dieser Unterschied resultiert wesentlich aus den
verschiedenen Voraussetzungen in den beiden Stadtre
gionen. Wahrend im einen Fall (Hannover) bereits re
gionale Planungsorganisationen bestehen und an zahl
reiehe Projekte und Planungen zur Landschafts- und
Freiraumplanung in der Region angekniipft werden
kann, mussten Voraussetzungen dieser Art im Fall Leip
zig erst geschaffen oder inhaltlich kompensiert
werden. Dabei zeigt sieh, dass die Verzahnung des
kommunikativen Prozesses mit den .klassischen" In
strumenten befordert wird. So verfolgten Vertreterin
nen und Vertreter d~r Trager offentlicher Belange die
Diskussion urn den Griinen Ring Leipzig aufmerksam
und nahmen teilweise an den Arbeitsgruppensitzun
gen und den Stadt-Umland-Konferenzen teil. In der
Folge flossen die Zielsetzungen des Griinen Ringes
friihzeitig auch in deren formale Planungen ein. Als Be
leg dafiir kann die Einschatzung der Regionalen Pla
nungsstelle Westsachsen dienen, dass der Grone Ring
eine der besten Moglichkeiten darstelle, Regionalpla
nung zu betreiben und umzusetzen.

Gemeinsam ist beiden Planungsprozessen zudem,
dass man das Gesamtvorhaben in kleinen Schritten,
projektformig anging und sieh dabei vor allem in den
Anfangsphasen zunachst auf konsensfahige Themen
konzentrierte. In Leipzig waren dies Plachen, die nicht
durch scharfe Nutzungskonflikte belastet waren und
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Abbildung4
Instrumenten-Mix am Beispiel des Griinen Rings Leipzig

Regulative
Instrumente

Finanzhilfen Markt
teilnahme

Organ isations
entwicklung

Gruner Ring Leipzig

fur die gemeinsame Entwicklungsziele und Interessen
vorlagen. Es gab im Leipziger Umland ausreichend
Freiraume ohne Nutzungsdruck und man konnte
- ohne das Konzept eines Grunert Ringes in Frage zu
stellen - alle Flachen. die die Kommunen zur Bauland
ausweisung vorgesehen hatten, ausklammern. Dieser
Grundkonsens war Ergebnis der bilateralen Gesprache
und schlug sich in der Umwelterklarung nieder. Damit
wurden Interessengegensatze gemieden. In der so ent
standenen konstruktiven Arbeitsatrnosphare ktinnen
aufkommende Konflikte leichter gelost werden.

Eine ahnliche Strategie lasst sich beim Grunen Ring
Hannover erkennen. Mit einem Rad- und Wanderweg
zu beginnen, bei dem rund 80 % der Strecke bereits
vorhanden sind, stofst wohl kaum auf (politische) Wi
derstande, wie sie bei einer umfassenden Konzeption
zur Freiraumsicherung vermutlich vorhanden waren.
Auch das Aufschieben heikler Teilprojekte trug dazu
bei, dass das Gesamtvorhaben auf einen breiten Kon
sens bauen konnte. Ziel ist es dennoch, Freiraume im
Zusammenhang mit dem Radweg zu sichern, aufzu
werten und zu entwickeln.

Hier wie in Leipzig wird sich also erst tiber die lange
Frist zeigen, wie ein solches konsensorientiertes Vorge
hen in kleinen Schritten wirkt, welche Eigenentwick-

RuR 2-312000

lungen damit in Gang gesetzt werden, welche der ge
wilnschten Erweiterungen realisierbar sind - aber
auch, welche Konflikte ungelost bleiben oder neu ent
stehen.

Man darf also auf die weitere Entwicklung gespannt
sein.

Anmerkungen

(1)

Der vorliegende Beitrag knupft an die Ergebnisse des For
schungsprojekts .Kooperativer Umgang mit einem knappen Gut.
Arbeits- und Organisationsformen fur eine nachhaltige Frei
raum- und Siedlungsentwicklung" an, bearbeitet von 1996 bis
1999, gefordert von der Stiftung Volkswagenwerk. Die (vier) Er
gebnisberichte erscheinen im Dortmunder Vertrieb fur Bau- und
Planungsliteratur. Einen Uberblick tiber die Ergebnisse geben:
Htichtker, S.; Scholz, B.; Selle, K.; Sinning, H.; Sutter-Schurr, H.
u.a.: Freiraum, Siedlung, Kooperationen. Forschungsergebnisse,
Hinweise fur Praxis, Folgerungen. In: Selle, K. (Hrsg.):
Arbeits- und Organisationsformen fur eine nachhaltige Entwick
lung, Bd. 1. - Dortmund 2000

(2)

Vgl. Grub, H.; Lejeune, P.: Grtin zwischen Stadten. - Mtinchen,
New York 1996

231



Klaus Selle und Heidi Sinning: Projekte und Strategien der Freiraumentwicklung in Stadtregionen

(3)

Vgl. Hiichtker, S.; Selle, K.; Sinning, H. u.a.: Freiraume ent
wickeln - in Stadt und Region. Beispiele aus der Praxis (= Arbeits
und Organisationsformen fur eine nachhaltige Entwicklung,
Bd. 3. - Dortmund 2000

(4)

Ausfuhrlich: Selle, K.: Impuls Landschaft. Bedeutungswandel der
Freiraumfrage in der Stadtentwicklung. In: DISP (1996) H. 136/
137, S. 36-46

(5)

Vgl. Bauer, J. und Stratmann, U.: Das Kiilner Griin- und Freifla
chensystem - Historische Entwicklung und aktuelle planerische
Ansatze zu seiner Sicherung und Fortentwicklung. In: Stadt und
Griin (1997), H. 8, S. 543 ff. und H. 9, S. 668 ff., sowie: Paul, A.:

Freiraumsysteme in grofsen Stadten. In: Stadt und Griin (2000),
H. 1, S. 22-29

(6)

Vgl. Selle, K. (Hrsg.): Yom sparsamen Umgang zur nachhaltigen
Entwicklung. Programme, Positionen und Projekte zur Frei
raum- und Siedlungsentwicklung. Ein Lesebuch fur Studierende
und andere Interessierte, 2. Aufl. - Dortmund 2000

(7)

Aus: Selle, K.: Impuls Landschaft ... , a.a.O. [siehe Anm. (4)], S. 36

(8)

Karl Ganser im Gesprach mit Carl Steckeweh und Kunibert
Wachten im deutschen Katalog zur VI. Biennale (Wachten, K.
(Hrsg.): Wandel ohne Wachstum. - Braunschweig 1996, S. 17)

(9)

Scharpf, F.W.: Die Handlungsfahigkeit des Staates am Ende des
zwanzigsten Jahrhunderts. In: Politische Vierteljahresschrift, Jg.
32 (1991), H. 4, S. 621-634

(10)
Ritter, E.H.: Stadtokologie - Aufforderung zum Dialog. In: Deut
sches Institut fur Urbanistik (Hrsg.): Forum Stadtokologie (1996)
H. 1, S. 4; ausfiihrlicher: vgl. Ritter, E.H. (Hrsg.): Stadtokologie
=Sonderheft der Zeitschrift fur angewandte Umweltforschung 6/
95. - Berlin 1995

(11)
So definiert Walter Siebel Projekte. Ausfuhrlicher vgl. Mayer, H.
N.; Siebel, W.: Neue Formen politischer Planung: lEA Emscher
Park und Expo 2000 Hannover. In: disp (1998), H. 134, S. 4

(12)
Stadt Leipzig, Amt fur Umweltschutz (Hrsg.): Stadt - Umland 
Konferenz. Gruner Ring Leipzig, S. 2. - Leipzig 1996

(13)
Vgl. Kasek, L.: Der Grune Ring Leipzig. In: Leipziger Blatter
(1997), H. 31, S. 86-90

(14)
Vgl. Gruner Ring Leipzig (Hrsg.): Das Regionale Handlungskon
zept. Eine Kurzdarstellung der Arbeit des Griinen Ringes Leipzig.
- Leipzig 1999

232

(15)
Klaffke, K.: Der Garten als Symbol. In: Garten + Landschaft
(1998), H. 11, S. 10-12; vgl. auch die Beitrage von K. Klaffke und
V. Kriiger sowie erganzende Materialien zur Freiraumpolitik in
Hannover. In: Selle, K. (Hrsg.): Yom sparsamen Umgang zur
nachhaltigen Entwicklung. - Dortmund 2000, S. B 312-B 330

(16)
Vgl. hierzu die ausfuhrlicheren Fall-Darstellungen in Band 3 der
Ergebnisberichte zum Projekt .Arbeits- und Organisationsfor
men fur eine nachhaltige Entwicklung" [siehe Anm. (3)] sowie die
auszugsweise Wiedergabe von Originalmaterialien zu den Fal
len. In: Selle, K. (Hrsg): Yom Sparsamen Umgang ... ,a.a.O. [sie
he Anm. (6)]

(17)
Vgl. Selle, K.: Was ist blofs mit der Planung los? Erkundungen auf
dem Weg zum kooperativen Handeln, Dortmunder Beitrage zur
Raumplanung, Bd. 69, 2. Aufl. - Dortmund 1996, insbes. S. 186 ff.

(18)
Tessin, W.: Zur Praxis der Green-Belt-Politik. In: Das Gartenamt
(1979), H. 28, S. 433

(19)
Sieverts, T.: Zwischenstadt, zwischen Ort und Welt, Raum und
Zeit, Stadt und Land. Bauwelt Fundamente 118, 2. Auflage.
- Braunschweig, Wiesbaden 1998

(20)
Jessen, J.: Stadt und Landschaft - Neue Herausforderungen an
die Planung. In: Stadt und Landschaft. Regionale Strategien,
SRL-Jahrestagung/BDLA-Bundeskongress 1998, hrsg. von der
Vereinigung fur Stadt-, Regional- und Landesplanung e.V. (SRL).
=SRLSchriftenreihe, H. 45, S. 14 f. - Berlin 1999

(21)
Ebenda

(22)
Stadt-Urnland-Konferenz (Hrsg.): Gruner Ring Leipzig, Broschii
re, 2. Stadt-Umland-Konferenz. - Leipzig 1997

(23)
Vgl. zu dieser Entwicklung insgesamt: Jessen, J.: Peripherie und
Stadtkern. In: Garten und Landschaft (1998), H. 10, S. 13-16

Prof. Dr.-Ing. Klaus Selle
Universitat Hannover
Institut fur Freiraumentwicklung
und Planungsbezogene Soziologie (IFPS)
Herrenhauser Stralse 2
30419 Hannover

Dipl.-Ing. Heidi Sinning
Projektleiterin Bereich Staat und Verwaltung
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Strafse 256
33311 Giitersloh
E-Mail: heidLsinning@bertelsmann.de

RuR 2-3/2000


