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What is the Driving Force? 
Urban regions: between innovative milieus and urban governance 

Kurzfassung 

Stadten und Stadtregionen werden derzeit grofse Erwartungen entgegengebracht, den euro

paischen und globalen Wettbewerb entscheidend mitzugestalten. Sie sind die „Motoren", 

die die vielfaltigen Integrationsleistungen und kreativen Losungen bereitstellen, die fiir den 

okonomischen Wettbewerb ais notwendig erachtet werden. Die theoretische Debatte liber 

die Funktionsweise der regionalen Wirtschaft spiegelt diese Sichtweise und bezieht immer 

mehr Aspekte in ihre Modellbetrachtungen ein. Zwei dieser Beispiele sind das lokale inno

vative Milieu der GREMI-Forschergruppe sowie die Diskussion der Urban Governance. In 

beiden Modellen geht es urn die Beschreibung und Analyse von Strukturen und Handlun

gen in Regionen und Stadten. Ungeachtet der jeweiligen Modellnormen sind dies in einem 

grundlegenderen Sinne die Themen der Zukunft: Wie kann angesichts der komplexen 

Wettbewerbssituation stadtregionale Gestaltungsfahigkeit hergestellt und erhalten werden? 

Abstract 

Great expectations are currently being pinned on towns and urban regions with regard to the 

crucial part ascribed to them in shaping the competitive environment in both European and 

global terms. They are the "engines" which deliver creative solutions and perform myriad feats 

of integration regarded as vital to maintaining economic competitiveness. The theoretical 

debate on the functioning of regional economies reflects this view and is constantly increasing 

the number of aspects which it includes in its model studies. Two examples are the local inno

vative milieu investigated by the GREMI research group, and the discussion on urban 

governance. Bath models are concerned with the description and analysis of structures and 

actions in regions and towns. Irrespective of dijferences between the specific norms which 

apply to the two models, in a mare fundamental sense these are the issues of the future: Faced 

with the complexity of the competitive environment, how will it be possible for urban regions 

to create and to maintain the ability to shape themselves? 

Einleitung 

Stadten und Stadtregionen wird seit geraumer Zeit in 

einer beinahe konzertierten Aktion herausragende Be

deutung beigemessen. Auf europaischer Ebene spre

chen Dokumente der Europaischen Kommission, wie 

Europa 2000 und Europa 2000+ o der das Dokument zur 

European Urban Agenda, sehr deutlich davon, dass 

Stadte und Stadtregionen ais die zentralen Orte be

trachtet werden, in denen die Wettbewerbs- und Inno

vationsfahigkeit Europas entschieden wird - und ganz 

beilaufig angemerkt, hier leben auch 80 % der europai

schen Bevolkerung. In gleicher Weise betonen auf 

deutscher Seite der Raumordnungspolitische Orientie

rungs- , der Handlungsrahmen sowie das Dokument 

Europaische Metropolregionen in Deutschland die 

Wichtigkeit einer dezentralen polyzentrischen Raum

und Siedlungsstruktur. Innerhalb dieser werden inge

samt sieben Metropolregionen ais Zentren der ent

scheidenden Entwicklungskrafte gesehen: Hier btin

deln sich Innovation, Kreativitat und gesellschaftliche 

Dynamik. 1 Nicht genug damit, dass diese Stadt- oder 

Metropolregionen wichtige Knotenpunkte innerhalb 

eines weiteren Entwicklungsmusters darstellen - diese 

Stadte bewirken den Wandei. 
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Im Zeichen des globalen Wettbewerbs, der oft den Hin

tergrund der jeweiligen Dokumente bildet, sind diese 

Stadtregionen vor allem Hoffnungstrager fiir zuktinfti

ge Wirtschaftsentwicklung: ,,Ais Motoren der gesell-
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schaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Entwicklung sollen sie die Leistungs- und Konkurrenz
fahigkeit Deutschlands und Europas erhalten und dazu
beitragen, den europaischen Integrationsprozess zu
beschleunigen."2 Dies ist eine groBe Aufgabe fur die
Stadte und Stadtregionen Deutschlands, vor allem
wenn man die z.T. doch sehr unterschiedlichen Aus
gangspunkte bedenkt. Altindustrielle Regionen werden
seit der Diskussion tiber das Sud-Nord-Gefalle als die
Verlierer des global-regionalen Wettbewerbes gesehen
- zumindest halt sich diese Einschatzung hartnackig,
trotz mehr oder weniger gelungener PR-Aktionen wie
.Der Pott kocht". Eingedenk der immer noch negativen
Bewertung des Ruhrgebietes verwundert" es zunachst,
die Region unter den herausragenden Metropolen zu
finden - allerdings nur auf den ersten Blick. Der zweite
Blick offenbart, es geht urn die Rhein-Ruhr-Region,
eine Region mit ca. 10 Mio. Einwohnern und mit den
Stadten K61n und Dusseldorf als modernen Zentren.
Ein dritter Blick zeigt, was das Kernthema des Ansatzes
iiberhaupt ist: Wesentlicher Motor des Erfolgs aller ge
nannten Metropolregionen ist die freiwillige Koopera
tion zwischen den Stadten und insbesondere zwischen
offentlichen und privaten Partnern und Akteuren.
Hierin werden Synergieeffekte gesehen, die es auszu
nutzen gilt.

Die Stadt und auch Region als komplexe Strukturen zu
verstehen, die gesellschaftliche Subsysteme wie Oko
nomie, Soziales, Kultur, Wissenschaft usw. miteinander
integriert und konzertiert, hat tiber die vergangenen
zehn Jahre wesentliche Zuge verschiedener wissen
schaftlicher Diskussionen gepragt.' Die Modelle des
lokalen innovativen Milieus als auch der Urban Gover
nance sind zwei der in diesem Zusammenhang interes
santeren Vorstellungen. Sowohl das lokale innovative
Milieu als auch die Urban Governance sind theoreti
sche Diskussionslinien der letzten Jahre, die genau die
se komplexe Thematik ansprechen: Innovation und
lokale Kultur, Politik und Handeln werden als eng
miteinander verbundene regional-gesellschaftliche
Komplexe verstanden. Die multiplen Integrationslei
stungen auf stadtisch-lokaler Ebene werden mit unter
schiedlich ausgerichteten Modellen beschrieben. Bei
de Ansatze zeigen letztlich eine Gemeinsamkeit: Mit
ihnen wird das Verhaltnis von Struktur und Handlung
genauer betrachtet. Und genau dies sind die Themen,
urn die es in den zuvor genannten politisch-strategi
schen Dokumenten geht. Wie erreicht man neue Ge
staltungsfiihigkeit angesichts immer komplexerer Pro
zesse mit immer grofserer Dynamik?

Der vorliegende Beitrag hat seinen Ausgangspunkt in
einer Untersuchung zum Thema lokales innovatives
Milieu in den Stadten Dortmund und Newcastle upon
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Tyne, UK.s Nach einer kurzen Einftihrung der grundle
genden Elemente der beiden Modelle werden die Un
tersuchungsergebnisse einer empirischen Erhebung in
zwei Stadtregionen entlang der wesentlichen Modell
aussagen diskutiert. Schliefslich wird unter dem Aspekt
der stadtregionalen Gestaltungsfiihigkeit ein Ausblick
auf mogliche Handlungsweisen in einem engeren Feld
der Raumplanung gegeben: .normatives" Milieu, ein
Katalog von Mafsnahmen.

Lokales innovatives Milieu
und Urban Governance - Theoriediskussion

Durch den Bezug zum globalen Wirtschaftssystem, der
in den o.g. Dokumenten mit an erster Stelle der Pro
blemanalyse genannt wird, sind die Herausforderun
gen klar formuliert: In einem globalen Wettbewerbs
system ist es fur Unternehmen und Regionen
gleichermafsen wichtig, neue Kombinationen (Schum
peters generischer Begriff fur Innovationen) schnell
und mit allen Mitteln zu finden und sie an den Markt zu
bringen.

Der Innovationsprozess hat sich dabei in eine Richtung
verandert, die der "spate" Schumpeter bereits ange
deutet hatte: Innovation ist immer mehr eine Frage der
systematischen Leistungsfiihigkeit von komplexen Ak
teursstrukturen - die Region ist sicher ein Teil davon.
Die theoretische Diskussion sieht in der Einbettung in
die regionale Gesellschaft eine Unterstiitzung des In
novationsprozesses durch die gegebenen institutionel
len und sozialen Strukturen und Kulturen, dem Ausbil
dungsstand oder Arbeitskrafte-Pool. Explizit formuliert
dies die Hypothese vom lokalen innovativen Milieu.
Der Dominanz industrieller Organisation werden mo
derierende Krafte des Regionalen entgegengesetzt, bis
hin zu der These, dass es die Region ist, die die inno
vativen Unternehmen hervorbringt. Diese Sichtweise
ruft Kritiker auf den Plan: Der Vorwurf fehlender
Operationalisierbarkeit verbleibt dabei im Rahmen
regionalwissenschaftlicher Modellvorstellungen. Auf
Basis gesellschaftstheoretischer Modellvorstellungen
wird die Milieu-Hypothese als zu kurzgreifend kriti
siert. Auch ihr, so wird bemangelt, gelingt es letztlich
nicht, einer okonornischen Logik zu entkommen, ob
wohl (regional-) gesellschaftliche Bedingungen ins Kal
kiil einbezogen werden. Als ein Gegenentwurf kann das
Konzept der Urban Governance verstanden werden.
Die Urban Governance hat als Ausgangspunkt eine ge
sellschaftstheoretische Analyse. Verschiedene Regula
tionsbereiche und -ebenen werden im Zusammenspiel
kapitalistischer Gesellschaftsformationen analysiert.
Lokale Regulation ist dabei erst vor kurzem bearbeitet
bzw. diskutiert worden."
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Lokales innovatives Milieu

Das Konzept vom lokalen innovativen Milieu wurde vor
ca. 10 Iahren durch die GREMI-Forschergruppe in die
Diskusssion eingebracht. Die zentrale Aussage lautet:
Unternehmen werden als Produkt des lokalen innova
tiven Milieus verstanden. Ein solches Milieu ist der
Inkubator von Innovationen und innovativen Unter
nehmen in einer Region. Innovatives Verhalten wird ge
pragt durch lokale, regionale und nationale Einfliisse.
"This line of argument leads naturally to the hypothesis
that it is often the local environment which is, in effect,
the entrepreneur and innovator, rather than the firm. "7

Die GREMI-Arbeiten versuchen damit eine moderne
Raumentwicklungstheorie zu entwerfen: Der okonomi
sche Raum wird relationaler Raum, ein Feld sozialer In
teraktion, interpersonaler Synergien und kollektiver
Aktion, das die Innovationskapazitat und den okono
mischen Erfolg eines spezifischen lokalen Raumes be
stimmt. Der Unterschied insbesondere zu den neoklas
sischen Ansatzen wird erst auf den zweiten Blick
deutlich. Raumliche Nahe wird nicht als Distanzfaktor
(ausgedriickt in Transportkosten) aufgefasst. Im Ge
genteil, es werden die Potenziale zum Informations
austausch (personliche Kontakte) oder Ahnlichkeiten
kultureller und psychologischer Art hervorgehoben.
SchlieBlich kann raumliche Nahe auch mit einer hohen
Dichte von Produktionsfaktoren und erhohter (poten
zieller) Mobilitat dieser Faktoren verbunden sein.

"All these elements in fact are crucial ( ... ) not only
because they widely determine the efficiency of the
local production system, but particularly because they
determine the local response capability to a changing
external environment, its innovativeness and produc
tion flexibility."

Insbesondere diese Idee der lokalen Reaktionsfahigkeit
ist interessant und wird bei der Betrachtung der konsti
tuierenden Elemente des Milieus deutlicher. Das Mi
lieu darf nicht als ein Warenhaus definiert werden, aus
dem sich Unternehmen und Akteure nach Belieben be
dienen konnen. Die Grundelemente des Milieus liegen
eher auf einer organisatorischen, funktionalen Ebene:

,,- a collection of players: these players (firms, research
and training institutes, local authorities, etc.) must
have relative decision-making independence and
autonomy in making strategic choices;

- physical elements (firms, infrastructure) but also
non-physical elements (know-how) and institutio
nal elements (various forms of local authorities or
organizations having decision-making powers);

- an interaction logic which forms part of cooperati
on: the players must act interdependently in order to
make better use of the existing resources;
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- a learning logic, which is manifested by the player's
ability - formed in the course of time - to modify
their behaviour and to implement new solutions as a
function of the changes in their external environ
ment."

Das lokale innovative Milieu stellt sich insgesamt als
ein komplexes System dar, in dem okonomische und
technologische Abhangigkeiten bestehen: Ein territo
riales Produktionssystem, das sich nach aulsen als
koharentes Ganzes darstellt. Es ist wichtig, diese Be
griffe von Kohdrenz und Prozess noch weiter zu be
trachten: Prozesse des Kommunizierens, des Interagie
rens und Lernens formen langfristig eine lokale Kultur,
in der die Akteure - d.h. Unternehmen, Individuen,
Organisationen, Institutionen - eine gemeinsame Welt
sicht entwickeln, verstanden als "common approach to
situations, problems and opportunities" oder auch
"coherent system of representations", woriiber sich
letztlich die soziale und kulturelle Koharenz herstellt.

Diese Konzepte sind sehr abstrakt und sind daher auch
kritisiert worden." Auch innerhalb der GREMI-Arbeits
gruppe gibt es einen Diskussionsstrang, der die viel
faltigen Fragen und kritischen Diskussionen des
Milieu-Konzeptes aufgegriffen und zu einem systema
tischeren Konzept ausgebaut hat: Evolutionstheoreti
sche Ansatze, das network behaviourvon Firmen und
die jeweils wirksamen raumlichen Faktoren in beiden
Konzepten wurden herausgearbeitet." Das harte
Milieu-Konzept arbeitet danach mit Netzwerken als
zusatzlich stiitzenden Strukturen, die industrielle und
soziale Akteure in der Region miteinander verbinden.
Durch die Evolutionsperspektive wird vor allem der
Unsicherheitsaspekt bei Innovationen hervorgehoben
und dafiir eine Reihe von regionalen Funktionen
entwickelt, die die Unsicherheit beheben: SSSTTC
- search-selection-signalling-transcoding- transfor
mer-control.

Urban Governance

Unter dem Stichwort der Urban Governance werden
die politischen und strategischen Dimensionen mo
derner Stadtregionen kritisch untersucht. Das Modell
der Urban governance beschreibt die Veranderungen
der politisch-administrativen Strukturen und erfasst
den Bedeutungswandel von offentlichen, privaten und
halb-offentlichen Akteuren. Die Grundhypothese ist,
dass ein Handlungsvakuum durch die Akteure in Stadt
regionen ausgefiillt wird. Dieses entsteht durch Ver
schiebungen im nationalen und supranationalen poli
tisch-administrativen System (insb. EU) und es besteht
hinsichtlich der zusehends eingeschrankten Hand
lungspotenziale gerade des offentlichen Sektors. Dabei
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findet eine Verlagerung statt, von administrativ
und konstitutionell abgesieherten Bereiehen der
Politikformulierung und -ausflihrung (d.h, von govern
ment) , zu einer aufserhalb der etablierten Strukturen
ausgebildeten Politikform (d.h. zu governance).

Urban governance wird eng in Zusammenhang mit der
regulationstheoretischen Debatte gesehen'", die im so
genannten Schumpeterian Workfare State (SWS) einen
potenziellen Ubergang vorn Fordismus zum Post
Fordismus sieht. In einem globalen makrookonorni
schen System werden sieh Staatshandeln und
Wachstumsstrategien verstarkt auf unternehmerische
Elemente konzentrieren. Innovation und Technologie
entwicklung, Aus- und Weiterbildung oder Infra
strukturausbau sind die zentralen Themen. Verbunden
damit ist eine Abkehr von einem eher sozial-siehern
den Staat hin zu einer Leistungsgesellschaft. Diese
Bewegungsriehtung ist in vielen Politikfeldern in
Deutschland deutlieh zu beobachten. Vor allem das
neue Unternehmertum (hohere Griindungsraten,
mehr Selbststandige) und der Gedanke der Leistungs
gesellschaft sollen die Grundlage fur eine okonomische
Erneuerung schaffen.

Wiehtig fur die Stadtregionen sind innerhalb dieser
Entwieklung der Bedeutungszuwachs von Akteurs-Pro
jekt-Konstellationen. Dies liegt in dem sieh stetig ver
schlechternden materiellen Steuerungspotenzial be
griindet:

"There is therefore an important distinction to be
made between the sorts of actions whieh local govern
ment can carry out more or less autonomously, those
where intergovernmental agreement (public-public
partnership) is needed and those where government as
a whole cannot 'command' the achievement of certain
aims but must induce them by providing appropriate
sanctions and incentives to non-statutory interests and
organisations (a form of public-private partnership)."!'

Ie nachdem, welcher Akteur in der Stadtregion als ma
terial stakeholder agiert oder agieren kann, konnen of
fentliehe Zielsetzungen positiv wie negativ errnoglicht
oder beeinflusst werden. Eine wichtige Frage also rieh
tet sieh auf die Verteilung von Ressourcen innerhalb
der Stadtregionen und ihrer jeweiligen lokalen Struktu
reno

Was sind die Kennzeiehen der strategischen Orientie
rung und was sind die resultierenden Strukturen der
Urban Governance?

(1) Der Schumpeterian Workfare State lost traditionel
le Wohlfahrtsorientierungen ab und betont unterneh
merische Strukturen und unternehmerisches Handeln.
Charakteristisch hierftir ist die Orientierung am globa-
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len Markt bei gleiehzeitigem Ausbau der lokalen und
regionalen Beziehungen.

(2) Der Nationalstaat zeigt ein Einsehen (oder ergibt
sich) in die Notwendigkeiten des Globalen, er unter
stiitzt lokale Initiativen.

(3) Die politisch-administrativen Veranderungen las
sen sich wie folgt beschreiben: Entscheidungen werden
dezentral und dort mit grofserer Problemnahe getrof
fen; lokale administrative Strukturen entwickeln neue,
produktionsorientierte Aktivitaten: Siehern eines loka
len trade-off zwischen Wohlfahrt und Wachstum; Um
orientieren von Wohlfahrtsprogrammen auf okonomi
sche Zielsetzungen; das Handeln wird mehr auf
Erfolgsindikatoren ausgeriehtet (achievements und
benchmarking); Partnerschaften werden aktiv und mit
grolser Bandbreite geschaffen.

(4) Auf sub-nationaler Ebene formieren sieh lokale
und stadtregionale Wachstumskoalitionen im Span
nungsfeld zwischen Politik und Okonomie.

(5) Die entscheidende (analytische) Frage ist, wer
kiimmert sieh, wer erreieht etwas, in formalen und (zu
nehmend) informellen Prozessen der Strategieent
wieklung und letztlieh Politikausfiihrung.

(6) D.h. welche Schliisselgruppen (differenziert nach
politischen und strukturellen Merkmalen) koordinie
ren oder verstarken ihre Potenziale auf Ebene der
Stadtregion, urn ergebnis- und zweckorientiert zu han
deln?

Lokales innovatives Milieu oder
Urban Governance? Kritische Gegeniiberstellung

Eine empirische Untersuchung" zum lokalen innova
tiven Milieu und der Urban Governance zeigte in ihren
Ergebnissen die unterschiedlichen Perspektiven loka
ler Akteure zur Existenz eines Milieus in den Regionen.
1m vorliegenden Beitrag werden die empirischen Er
gebnisse durch eine Gegeniiberstellung mit den jeweils
aufgestellten Hypothesen des Milieus sowie der Urban
Governance vorgestellt und gleiehzeitig interpretiert.
Die grundlegende Gliederung orientiert sieh dabei an
den Aussagen des Milieus: Das Milieu ist ein sozialer (1)
sowie ein lokaler Komplex (2), der verschiedene Syste
me miteinander verbindet (3), dies hauptsachlich in
kommunikativen Prozessen tut (4); das Milieu ist einer
seits Ausdruck der regionalen Kultur, andererseits
pragt es ihre wesentlichen Elemente (5). Diese leiten
den Hypothesen werden jeweils vorangestellt.

(1) Das lokale innovative Milieu wird als ein komple
xes System von Beziehungen zwischen wichtigen Akteu
ren am Standort oder in der Region verstanden. Dieser
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Komplex initiiert Prozesse, die eine Synergie schaffen
konnen.

Die Ergebnisse der Fallstudien zeigten, dass es in der
Regel Personen und Organisationen sind, die ein loka
les innovatives Milieu bilden. Sie bauen Netzwerke auf,
typischerweise zwischen zentralen Entscheidungstra
gem, Verwaltungseinrichtungen und anderen offent
lichen oder privaten Akteuren, sowie Interessen
verbanden, Die lokale oder die regionale Gesellschaft,
d. h. vor allem die sozialen, kulturellen, funktionalen
Eliten einer Region sind darin einbezogen. Dieser
Komplex entwickelt Ideen, initiiert Projekte und ver
sucht die dafiir notwendige Synergie zu schaffen, d. h.
es wird einerseits konzentriert und zielgerichtet ge
handelt, andererseits werden Mangel im System von
Akteuren ausgeglichen, insbesondere die zur Ver
fugung stehenden Potenziale werden erganzt.

Die kritische Interpretation sieht in diesen Systemen
das Aufkommen eines lokalen Staates, der in Wachs
tumskoalitionen seinen Part iibernimmt. Die Rollen
sind klar verteilt, da nur in der Biindelung aller vorhan
denen Potenziale ein optimales Ergebnis erzielt wer
den kann. Es wird immer offensichtlicher, dass in den
Regionen eine ganze Reihe von Organisationen und
Personen sowohl des offentlichen, halboffentlichen
wie des privaten Sektors zusammenkommen mussen,
urn Strategien zu entwickeln und Ziele zu setzen. Auf
lokaler Ebene wird so auf ein immer starker global
organisiertes und verwobenes System reagiert. Das
Ergebnis an sich ist nicht garantiert. Verschiedene Ak
teure konnen Teilergebnisse erzielen, die fur sie durch
aus attraktiv sind. Die kritischen Punkte werden darin
gesehen, dass in der Abwendung von einer einheit
lichen Autoritat hin zu stark fragmentierten Strukturen
ein Kontroll- und Gestaltungsverlust einhergeht, zu
mindest auf Seiten der legitimierten Strukturen. Diese
Befurchtung existiert scheinbar zu Recht, da sich in den
Fallstudien gezeigt hat, dass die vorhandenen lokalen
innovativen Milieus stark exklusive Ziige tragen.

(2) Die Hypothese vom lokalen innovativen Milieu
betont die Bedeutung des riiumlichen Kontextes, ein
deutlicher Unterschied zu anderen Theorieansdtzen. Es
besteht eine enge Beziehung zwischen dem organisatori
schen Komplex und dem geographischen Kontext. Diese
Verbindung wird als ein so genanntes territoriales Pro
duktionssystem bezeichnet, das im Kern durch wirt
schaftliche, technologische und soziale Wechselwirkun
gen gepriigt ist.

In den Fallstudien hat sich gezeigt, dass die Milieus
sehr wohl durch einen lokalen und regionalen Zusam
menhang gepragt sind. Insbesondere durch die offent
lichen Vertreter sind ftir den Bereich der strategischen
Orientierung und Durchsetzung von Projekten effizi-
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ente Organisationsstrukturen gekennzeichnet worden,
hauptsachlich in Form von Netzwerken. Sie basieren
auf einer Reihe von lokalen Organisationen und zentra
len Akteuren, die ihr lokales Handlungsumfeld genau
kennen und ebenso wissen, welche iibrigen Akteure
nach Moglichkeit und zielgerichtet zu mobilisieren
sind. Die Seite der Unternehmen und der konkreten
technologischen Innovation zeigt etwas andere Netz
werke - die Ergebnisse der schriftlichen Befragung
zeichnen ein eher standortliches (LS. von kleinraumig
lokal) und primar an anderen Unternehmen orientier
tes, erst in zweiter Linie durch offentliche Einrichtun
gen gestiitztes Milieu.

Die kritische Interpretation sieht in dem Aufkommen
von lntermediaren Organisationen und Akteursnetz
werken einen Kernbereich der Neuorganisation des
Schumpeterian Workfare State. Hier wird der eigentli
che Einfluss auf die Entwicklung der Region ausgeiibt.
Das Lokale hat eine entscheidende Bedeutung fur den
kapitalistischen Verwertungsprozess. In diesen Netz
werken werden die globalen Herausforderungen tiber
setzt in lokale Aktionen und Strategien. Der lokale
Staat, d. h. die lokalen Akteure sind intensiv darum be
miiht, Potenziale aufzudecken und zu entwickeln, die
es errnoglichen, am Wettbewerb der Regionen teilzu
nehmen. Die Fahigkeit, auf der lokalen Ebene so zu
agieren, ist an sich ein neues standortliches Potenzial. 13

(3) Anders ausgedriickt, wird mit dem lokalen innova
tiven Milieu die Hypothese entuiorfen, dass sich aufder
lokalen Ebene ein zusammenhiingendes Ganzes heraus
bildet, das ein vorhandenes Produktionssystem mit
einer technischen Kultur und Protagonisten, also her
vortretenden Akteuren, verbindet - das Thema der
Kohiirenz.

Die in den beiden Fallstudien vorhandenen territorial
gebundenen Produktionskomplexe befinden sich seit
langem in einem Prozess der Auflosung und deutlichen
Umstrukturierung. Neue Komplexe sollen zwar aufge
baut werden, treten aber nicht so deutlich hervor. Die
Ergebnisse zeigen eher die Versuche, das Akteursnetz
auszubauen und zwar umfassend (im Sinne des zu
sammenhangenden Ganzen), durch Einbeziehen einer
Vielzahl von Akteuren und Institutionen. Die Orientie
rung erfolgt jedoch noch entlang der traditionellen Be
reiche. Bekannte Netzwerke und Personen sind darin
wichtiger als neue, unbekannte Institutionen und
Netzwerke. In diesem Zusammenhang wird auch von
den (nur montanindustriellen?) "Mafias" gesprochen,
die eine Stadt oder Region bewegen."

Wahrend das Paradigma des Milieus einen eher organi
schen Prozess darin sieht, der sozio-kulturelle, his tori
sche und technologische Merkmale zu einer Koharenz
verdichtet, wird von kritischer Seite her die These auf-
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gebaut, dass mehr oder weniger gezielt eine Kompati
bilitat geschaffen wird. Auf lokaler Ebene mussen
Strukturen und Regeln entworfen werden, die bei
spielsweise eine Einbindung globaler Entwicklungen
ermoglichen. Die Voraussetzung dafur wird in starken
lokalen Assoziationen gesehen. In letzter Konsequenz
heifst das: Gelingt es nicht, die vorhandenen regionalen
Strukturen anzupassen, ist das Abhangen der Region
von allgemeinen Entwfcklungsverlaufen (erst recht?)
gewiss.

(4) Die prozedurale Dimension des Milieus ist ein ent
scheidendes Charakteristikum des Konzeptes. Akteure
kommunizieren, beeinflussen sich gegenseitig durch den
Austausch von Informationen, lernen mit- und vonein
ander.

Die Fallstudien zeigten diese Aspekte ebenfalls. Kom
munikation ist eine entscheidende Zutat des lokalen
innovativen Milieus. Unterschieden nach den Phasen
eines Projektes oder einer Zielsetzung werden die je
weiligen Akteure arbeitsteilig einbezogen, werden Auf
gaben verteilt. Die Koharenz, d. h. die gemeinsame
Sicht der Dinge und Welt, wird u.a. in Kommunika
tionszirkeln hergestellt. Darin spielen kulturelle Merk
male ebenso eine Rolle: Man weifs, wie man mit jeman
dem sprechen muss, was das Gegenliber horen will,
welche Zielsetzungen und Ideen man vorbringen kann
(und muss).

Die kritische Position hierzu betont, dass die Verhand
lungs- und Moderationskultur zunehmend wichtiger
wird in einem sich standig verandernden Umfeld, das
immer after immer schneller Entscheidungen einfor
dert. Fixierte Strukturen, formalisierte Verfahren sind
demgegenliber nicht flexibel genug oder zu langwierig.
Die Verhandlungs- und Moderationskultur bezieht
nicht aIle moglichen Akteure einer Region ein. Nicht
aIle Bereiche der lokalen Zivilgesellschaft haben gleich
mafsige Chancen zur Teilnahme - und nicht aIle The
men. 1m Gegenteil, die Netzwerke (oder auch Milieus)
sind hinsichtlich der Themenauswahl und der Teilneh
mer .exklusiv".

(5) Das Paradigma des lokalen innovativen Milieus
sieht in der gemeinsamen Wahrnehmung von Situatio
nen, Problemen und Potenzialen ein wichtiges Binde
glied zwischen den Akteuren.

In den Fallstudien wurde deutlich, dass trotz der z.T.
unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen oder
sonstwie definierten Stellung der Befragten in grofsen
Zligen eine gemeinsame Sichtweise der Dinge" be
stand - auch wenn mit unterschiedlichen Mitteln zu
Werke gegangen werden sollte. Eine gemeinsame Er
fahrung, der gemeinsame lokale Kontext unterstutzen
dies.
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Die konkurrierende Interpretation lasst als Schluss zu,
dass in beiden Fallstudien die regionalen Vertreter eine
Erfolgsgeschichte ihrer Region entwerfen. Das - mog
licherweise substanziell - Schlechte wird gut geredet
und erzeugt letztlich einen selbstverstarkenden Effekt
(s. unten die Diskussion des Stellenwertes von Symbo
len). Die bedeutenden Elemente Kooperation und
Koordination sind besonders verdachtig, blofses Postu
lat zu sein, denn oft genug sind die Kreise der Koopera
tionspartner recht klein und bringen (s.o.) nur be
stimmte Akteure an einen Tisch.

Bewertung der Innovationsleistung
des Dortmunder Milieus

Lasst sich aus den Fallstudien letztendlich schlielsen,
ob die vorhandenen Strukturen innovativ sind oder
nicht? Die Ergebnisse der Fallstudien konnen die an
fangliche Skepsis nicht rundheraus zerstreuen: Milieu?
Ja! Innovation? ... !

Die befragten Vertreter rechnen sich seIber positiv eine
Innovationsleistung an. Sie sehen daruber hinaus viele
der Charakteristika eines Milieus als erfiillt an - wie
wohl dies liberwiegend die weichen Aspekte sind, d. h.
Kommunikation, Konsens, eine geteilte Weltsicht
u. v.m. Dieses Milieu besteht definitiv auf einer hohen
strategischen und funktionalen Ebene in der Stadt,
zwischen zentralen Akteuren. Diese Art des Grundkon
senses ist immer wieder betont worden - und wird von
anderen Untersuchungen bestatigt." Die Befragung
einer Vergleichsgruppe von Unternehmen deutet
ebenfalls auf Charakteristika eines Milieus hin. Unter
schiede in der Bewertung werden hinsichtlich der Teil
nehmer und der Wichtigkeit von Teilnehmern deutlich:
Den Unternehmen sind andere Unternehmen zu
nachst einmal wichtiger fur den Prozess der Innovati
on; erst in zweiter Linie kommen Institutionen hinzu.
Dieser Unterschied ist wesentlich durch die Herange
hensweise gepragt: Fur die Unternehmen stand bei der
Beantwortung der Fragen der technologische Innova
tionsprozess deutlicher im Zentrum. 1mVergleich dazu
stand fur die Vertreter von Institutionen die lokale
Akteurskultur im Zentrum der Bewertung; das institu
tionelle Netzwerk als Handlungsraum war ihnen wich
tiger.

Zur Beantwortung der Eingangsfrage solI auf einen Ex
post-Indikator der Innovationsleistung eingegangen
werden. Die Fachliteratur weist auf die Bedeutung von
Patenten fur die Bewertung von Innovationsleistungen
hin. Die Auswertung der PATOS Datenbank" fur den
Zeitraum 1980 bis 1997 zeigt, dass die Stadt Dortmund
weder auf der Seite der Patentanmelder noch auf Seite
der Innovatoren als deutlich innovativer hervortritt.
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Die .klessische" Rangordnung innerhalb des Ruhrge
bietes (erst kommt Essen, dann Dortmund, dann Bo
chum) ist ebenfalls offensichtlich. Hypothetisch hatte
man annehmen konnen, dass Dortmund zumindest
dichter an Essen heranreicht - was sich in den Zahlen
allerdings nicht niederschlagt, Interessant ist, dass das
gesamte Ruhrgebiet auf der Erfinderseite nicht so deut
lich hinter anderen Vergleichsraurnen zurlickliegt wie
auf der Seite der Patentanmelder. Die Verwertung der
Innovationen im Ruhrgebiet verlauft wohl stocken
der als in anderen Regionen - wofiir wiederum die In
dustriestruktur als Ursache herangezogen werden
konnte.

Unter Beriicksichtigung anderer Ergebnisse kann fest
gehalten werden, dass das lokale innovative Milieu in
Dortmund im Sinne besonderer industrieller Innova
tionstatigkeit nicht hervortritt. Fur diese negative
Bewertung spricht, dass die sektorale Struktur noch
deutlich durch das verarbeitende Gewerbe gepragt ist
- innerhalb dessen sind moderne Branchen eher unter
reprasentiert, Neue Cluster (z.B. Medienwirtschaft)
pragen die Strukturdaten nicht. Vor allem aber die Pa
tentstatistik zeigt fiir den Zeitraum 1980 bis 1997 keine
deutlich bessere Innovationsleistung in Dortmund als
in anderen Regionsteilen, die ja potenziell dieselbe
Ausgangsposition (bezogen auf Strukturen, Geschich
te, Kultur usw. wird unterstelIt, dass das gesamte Ruhr
gebiet diesbeziiglich sehr homogen ist) haben.

Stadtregionale Gestaltungsfahigkeit

Der Titel des vorliegenden Beitrags und die Einleitung
sprechen von stadtregionaler Gestaltungsfahigkeit. Auf
dieses Thema solI abschlieBend unter zwei Aspekten
eingegangen werden: Sowohl unter dem Aspekt eines
normativen Milieus als auch unter dem Thema Struk
turen und Handlung sollen Hinweise auf lokale Hand
lungspotenziale gewonnen werden. Sie geben implizit
eine Antwort auf die Frage, was den Motor antreibt.

Normatives Milieu

Welche MaBnahmen konnen fiir eine positive Weiter
entwicklung des vorhandenen zu einem .Jnnovativen"
Milieu ergriffen werden? Die jiingeren Arbeiten der der
GREMI-Forscher liefern dafiir Anknupfungspunkte."
Die prozeduralen Aspekte des Milieukonzeptes stehen
hierbei im Vordergrund und mussen durch eine ent
sprechende Analyse fiir die Region weiter prazisiert
werden. Die Handlungsfelder konnen dabei in materi
elI-institutionelIe Aspekte (1,2) sowie Aspekte der loka
len Gesellschaft (3,4,5) unterteilt werden. Zum ersten
Handlungsfeld gehoren:
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(1)
Die Bereiche Synergie, Kreativitat und Innovation mus
sen gestarkt werden: Welche Organisationen und Funk
tionen gestalten den Kernbereich des innovativen
Milieus und konnen vor Ort z. B. die angesproche
nen SSSTTC-Funktionen (search-selection-signalling
transcoding-transformer-control) iibernehmen? Fur
regionale Institutionen bzw. Organisationen wie die
Universitaten oder Technologieeinrichtungen bedeu
tet dies, eine Funktion des Beobachtens, Ubersetzens,
Informierens zu iibernehmen und zu starken. Das loka
Ie innovative Milieu muss fiir die AuBenwelt geoffnet
werden, fehlende Ressourcen miissen mobilisiert, Part
ner gefunden werden. Nach innen zielt das Verstarken
von Lern- und Kreativitatsprozessen innerhalb des
Milieus.

(2)
Die Grundstruktur aus Netzwerk und Verankerung in
einem lokalen Kontext muss gestarkt werden: Die
unterschiedlichen Dimensionen des globalen Wirt
schaftssystems miissen in ebenso vielfaltig gestalteten
Formen und Stufen von Netzwerken gespiegelt sein,
d.h. unter den Aspekten Nahe und Ferne (Integration),
Bandbreite und Variation und unter der Verkniipfung
von Milieu- und Netzwerkstrukturen. Fur das Ent
wickeln einer (Handlungs-)Strategie bieten Netzwerk
und Milieu effiziente Integrations- und Durch
setzungsmechanismen. Die (angesichts des Globalen
zunachst) geringen Handlungsmoglichkeiten konnen
erweitert und konsequent genutzt werden. Allerdings:
Das innovative Element muss weiter gestarkt werden
(s.u.).

Auf Ebene der lokalen Gesellschaft bzw. mit Blick auf
die weichen Milieuaspekte sind folgende Punkte zu
entwickeln:

(3)

Bezogen auf die lokale Gesellschaft sollte gepriift wer
den, wie umfangreich die personellen Netzwerke sind
und welche Bereiche abgedeckt sind. Wie fur Punkt 1
bereits angedeutet, findet ein wesentlicher Integrati
onsprozess globaler Rahmenbedingungen auf der 10
kalen Ebene statt. Bewusstseinsbildung, das Finden
einer eigenen Position sind dafiir entscheidende
Voraussetzungen. Das Aufbrechen des eingeschlage
nen Pfades'", das Vermeiden des Eingeschlossenseins
kann nur durch das Aufschlielsen vieler kreativer Visio
nen gelingen. Kreativitat kann bereits darin liegen oder
entstehen, dass nicht das Altbekannte miteinander ver
knupft wird, sondern im Gegenteil "unusual connec
tions" zum Thema werden." Der Aspekt der Koharenz
zwischen territorialem Produktionssystem und lokaler
Gesellschaft muss verstarkt beriicksichtigt werden: Es
ist wichtig, ein ganzheitliches Konzept zu verfolgen,
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das die unterschiedlichen Dimensionen des lokalen
Nexus berticksiehtigt. Regionale Kultur und territori
ales Produktionssystem sind aneinander gebunden.
Unter dem Aspekt der Einbettung gilt es vor allern, no
madisierende (zufallig regionale?) Produktionssysteme
lokal einzubinden.

(4)
Ausgehend von den vielfaltigen prozeduralen Dimen
sionen des Milieus sind neue Formen des Handelns zu
entwerfen, die Raum fur Kommunikation, Kreativitat
und Visionen lassen - und die eher einschliefsend denn
ausgrenzend sind sowie Raum fur Initiative (Risikobe
reitschaft) lassen.

(5)
Ausgehend von der geteilten Weltsicht, wie zuvor schon
angemerkt, ist schliefslich hervorzuheben, dass Imagi
nation und Visionen als wirksame Krafte innerhalb des
regionalen Entwicklungsprozesses ihren Platz haben."
Hier sollten Prozesse und Verfahren einbezogen wer
den, die auf breiter Basis zum Schaffen solcher ver
bindlicher und verbindender Symbole beitragen.

Zusatzliche Aktivitaten genereller Ausriehtung zur
Starkung des potenziell gegebenen Milieus sind:

- Politik und Strategien mtissten starker miteinander
in den verschiedenen Bereiehen verkntipft werden
(Unternehrnertum, Infrastrukturen, Ausbildung),

- diese mtissten auf entwicklungsfahige Cluster kon
zentriert sein,

- das lokal vorhandene Know-how mufste gebtindelt
werden sowie spezifische Vorteile herausgearbeitet
werden,

- neben der internen Sieht waren externe Verkntipfun
gen zu verstarken, urn nieht vorhandene Potenziale
zu erganzen,

Strukturen und Handlungen

Eingangs ist auf die wichtige Rolle von Stadtregionen in
Europa und im "Globalen" hingewiesen worden. In
Stadtregionen sollen die multiplen Integrationsleistun
gen zur Verftigung gestellt werden, die vor allem im
okonomischen Wettbwerb wiehtig sind. Die Stadtregi
on verfugt tiber die Potenziale und die meisten der
Ressourcen, die in den theoretischen Modellen postu
liert werden. Als bedeutender Aspekt ist Handlungsfa
higkeit gerade in jtingster Zeit hinzugekommen.

Fur die in diesem Beitrag angesprochenen Innova
tionsprozesse, die letztlieh als Beispiel fur andere Pro
zesse gewertet werden konnen, ist gezeigt worden, wie
die lokalen Akteure auf globale Prozesse reagieren und
.Jhr" lokales Milieu zu fordern versuchen. Die Realitat
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wird durch die beiden Madelle in grolsen Teilen riehtig
beschrieben. Wie ublich, folgt die Realitat jedoch nieht
ohne weiteres den Modellregeln.

Auf einer abstrakteren Ebene betrachtet das Kernthe
rna beider Modellvorstellungen sowie der empirischen
Erhebungen die verschiedenen offentlichen wie priva
ten Strukturen vor Ort und die Handlungen lokaler
Akteure. Angesiehts der komplexen Handlungs- und
Regelbedarfe auf stadtregionaler Ebene mtissen offen
siehtlieh immer mehr Akteure zusammenkommen und
ihre Ressourcen poolen. Die Kosten der Niehtkoopera
tion werden standig wachsen.

Wie kann Gestaltungsfahigkeit angesiehts der komple
xen Situation erreieht werden? Offenbar mtissen die
Auflosungsprozesse traditioneller Politik- und Hand
lungsstrukturen in Stadtregionen akzeptiert werden.
Die durch den globalen Wettbewerb in den Ruhestand
versetzten Stahlbarone (und mit ihnen die "Stahlpoliti
ker") werden heute durch .Post-Indusrrielle-Sozlal
partner" als Vorentscheider abgelost. Der "Ort", an dem
dies geschieht, sind die neuen Institutionen ,d. h. z. B.

Milieus oder Governancesysteme, die am Standort ge
schaffen werden. Institutionen vermitteln zwischen
den vorhandenen Strukturen. Das vorgefundene Mi
lieu .vermlttelt" zwischen Politik, Verwaltung, privaten
und offentlichen Akteuren. Symbolik ist dabei ein
wichtiges Element - der Technologiepark der Dort
munder Universitat wird als ein solches Symbol gese
hen und verbindet die verschiedenen Akteure in der
Region miteinander. Er ist wirksam als eine .Erzah
lung", die Erzahlung vom Erfolg der gemeinsamen Be
muhungen, den Strukturwandel positiv zu beeinflus
sen.

Wendet man sieh von diesem Beispiel ab, so scheint die
post-industrielle Stadt jedoch vor allem einer spezifi
schen Tendenz ausgesetzt: Stadte werden immer ofter
als ein Produkt, stadtische Verwaltung und Steuerung
immer ofter als ein Produktionsprozess verstanden!
Symbole hierftir sind benchmarking, Neue Steuerung,
Produktdefinitionen. Wahrend in Unternehmen, zu
mindest den fortschrittlicheren, nach neuen Wegen
zwischen Markt und Hierarchie gesucht wird, insbe
sondere Netzwerke und andere Formen der Partner
schaft angestrebt werden, scheinen in den Stadten eher
traditionelle Formen der Institutionenbildung betrie
ben zu werden - der Markt wird eingefuhrt, Kann man
jedoch so mit Stadten umgehen, die aus konstitutionel
ler Sieht schlielslich die kleinste Einheit des Staates und
der Gesellschaft bilden?

Oft genug fehlen die Ressourcen, urn Dinge vor Ort in
Bewegung setzen zu konnen, Ressourcen konnen
durch Dritte zurVerfUgung gestellt werden - insbeson-
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dere "privates Kapital", Wie aber damit umgehen, ohne
nur am passiven Ende zu sein? Dazu eine abschliefsen
de Hypothese: Lokales innovatives Milieu und Urban
Governance weisen auf die komplexe Bedeutung des
lokalen Zusammenhangs hin. In ihnen spielen Symbo
le, Kultur und Sprache eine besondere Rolle. Ein Feld
fur das offentliche Handeln konnen daher das Ent
wickeln von Visionen und das Schaffen von Kreativitat
sein - und zwar unter Einbeziehen von vielen Beteilig
ten, nicht nur der wenigen .ublichen Verdachtigen"!"

Anmerkungen

(1)

Zu den Dokumenten: Kommission der Europaischen Gernein
schaften. Generaldirektion Regionalpolitik (Hrsg.): Europa 2000:

Perspektiven der kiinftigen Raumordnung der Gemeinschaft. 
Luxemburg 1991; European Commission (Ed.): Europe 2000+:

Cooperation for European territorial development. - Luxem
bourg 1994; Bundesministerium fur Raumordnung, Bauwesen
und Stadtebau (Hrsg.): Raumordnungspolitischer Orientie
rungsrahmen. Leitbilder fur die raumliche Entwicklung der Bun
desrepublik Deutschland. - Bonn 1993; dass. (Hrsg.): Raumord
nungspolitischer Handlungsrahmen. Beschluss der Minister
konferenz fur Raumordnung in DUsseldorf am 8. Marz 1995. 

Bonn 1995; Ministerium ftir Umwelt, Raumordnung und Land
wirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): European
metrolitan areas in Germany. Europaische Metropolregionen in
Deutschland. - DUsseldorf 1998

(2)

Ministerium fur Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): European metropolitan
areas in Germany. Europaische Metropolregionen in Deutsch
land. - DUsseldorf 1998, S. 20

(3)

Verwundert ist wohl eher der Aufsenseiter. Intern wurde das
Ruhrgebiet immer schon differenzierter bewertet. Vgl. Ache, P.;
Ingenmey, F.J.; Kunzman, K.R: Die regionale Entwicklung slid
deutscher Verdichtungsraume: Parallelen zum Ruhrgebiet? - Es
sen 1989

(4)

Geographie, Wirtschaftswissenschaften, Regionalwissenschaft,
Soziologie u.a. Vgl. Lagendijk, A.: Will New Regionalism survive?
Tracing dominant concepts in economic geography. =Draft Pa
per, Centre for Urban and Regional Development Studies, Uni
versity of Newcastle upon Tyne, April 1998

(5)

Ache, P.: Lokale innovative Milieus in altindustriellen Regionen.
Theoretische Konzepte und empirische Befunde. Eine Untersu
chung am Beispiel der Region Dortmund und Newcastle upon
Tyne. - Dortmund 1998. =Dissertation, Fakultat Raumplanung,
Universitat Dortmund. Die Untersuchung fand zwischen 1994

und 1997/98 in Dortmund und Newcastle upon Tyne statt. In
beiden Regionen wurden Vertreter regionaler Institutionen in in-
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tensiven Interviews zum Thema befragt. Zusatzlich wurde in
Dortmund eine schriftliche Unternehmensbefragung sowie eine
Auswertung von Patentdaten durchgefuhrt.

(6)

Zum Thema der Embeddedness vgl. Granovetter, M.: Economic
Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. In:
American Journal of Sociology 91 (1985), S. 181-510. Zur lokalen
Regulation vgl. z.B. Mayer, M.: Postfordistische Stadtpolitik.
Neue Regulationsweisen in der lokalen Politik und Planung. In:
Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie 40 (1996), S. 20-27

(7)

Das Zitat stammt aus Aydalot, P.; Keeble, D.: High-Technology
Industry and Innovative Environments in Europe: An Overview. 
London, New York 1988. In: Aydalot, P.; Keeble, D. (Ed.): High
Technology Industry and Innovative Environments: The Euro
pean Experience, S. 1-21, hier: S. 9, Hervorhebung durch den
Verfasser; GREMI - Groupe de Recherche Europeen sur les
Milieux Innovateurs versammelt uberwiegend Forscher aus Itali
en und Frankreich. Die folgenden Zitate und Anmerkungen
stammen aus Camagni, R: Innovation Networks: Spatial Pespec
tives. - London, New York 1991, S. 2; Maillat, D.: The Innovation
Process and the Role of the Milieu. - London, New York 1991. In:
Bergmann, E.; Maier, G.; Todtling, F. (Ed.): Regions reconsidered:
economic networks, innovation and local development in indu
strialised countries, S. 103-117, hier: S. 113; Maillat, D.: Territori
al Development, Milieu and Regional Policy. = Working Papers,
IRER, Universite de Neuchatel, No. 0306, S. 5. Zur Diskussion der
Weltsicht vgl. Crevoisier, 0.: Functional Logic and Territorial
Logic and how they inter-relate in the region. - Berlin 1990. In:
Ciciotti, E.; Aldermann, N.: Thwaites, A. (Ed.): Technogical
Change in a Spatial Context. Theory, Empirical Evidence and
Policy, S. 17-36

(8)

Kritische Darstellungen und Kommentare zum lokalen innovati
ven Milieu sind zu finden in: Butzin, B.: Kreative Milieus als Ele
mente regionaler Entwicklungsstrategien? Eine kritische Wer
tung. - Bayreuth 1996. In: Bedeutung kreativer Milieus fur die
Regional- und Landesentwicklung, S. 9-37; Promhold-Eisebith,
M.: Das .kreative Milieu" als Motor regionalwissenschaftlicher
Entwicklung. Forschungstrends und Erfassungsmoglichkeiten.
In: Geographische Zeitschrift (1995), S. 30-47; Lagendijk, A.:
Spatial clustering at the cross-roads of territorial and industrial
development: a review. =Paper to be presented to the EUNIT Se
minar on the Territorial Dimensions of Innovation, Dortmund,
21-23 May 1996; Storper, M.: The Resurgence of Regional Econo
mics, Ten Years Later: The Region as a Nexus of Untraded Inter
dependencies. In: European Urban and Regional Studies (1995)

2, S. 191-221. Das Systematische Konzept basiert auf Camagni,
R.: Local 'milieu', uncertainty and innovation networks: towards
a new dynamic theory of economic space. - London, New York
1991. In: Camagni, R. (Ed.): Innovation Networks: Spatial Per
spectives, S. 121-144

(9)

Der Evolutions-Ansatz wurde durch Nelson/Winter entwickelt.
Vgl. Nelson, RR.; Winter, S.G.: An evolutionary theory of econo
mic change. - Cambridge, MA 1982; Nelson, RR: Understanding
technical change as an evolutionary process. In: Series: Prof. Dr.
F. de Vries Lectures in Economics, Place 8. Er konzentriert sich
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auf die Rolle des technologischen Wandels fur die generelle wirt
schaftliche Entwicklung. Die organisationstheoretischen Vor
stellungen des Ansatzes basieren auf den Arbeiten von O.E. Willi
amson, der die Transaction-Cost-Schule (Coase) weiterfilhrt.
Dosi, G. et al.: Technical Change and Economic Theory. - Lon
don, New York 1988 geben eine extensive Darstellung. Literatur
angaben zur Network-Diskussion: Bergmann, E.M.; Maier, G.;
Todtling, F.: Regions Reconsidered: Economic Networks, Inno
vation, and Local Development in Industrialized Countries. 
London 1991; Camagni, R.: Innovation Networks: Spatial Per
spectives. - London, New York 1991

(10)

Insbesondere mit der Analyse von Jessop, B.: Towards a Schum
peterian workfare regime in Britain? Reflections on regulation,
governance, and welfare state. In: Environment and Planning A,
27 (1995), S. 1613-1626. Zu den nachfolgenden Aspekten vgl.
Amin, A.; Thrift, N.: Institutional issues for the European regions:
from markets and plans to socioeconomics and powers of asso
ciation. In: Economy and Society 24 (1995), S. 41-66

(1I)

Harding, A.: European Urban Regimes? = Paper, CURDS Seminar
Series, Newcastle upon Tyne, 6 March 1996, S. 5

(12)
Die Untersuchung hat zwei Fallstudien betrachtet (Dortmund
und Newcastle upon Tyne). Die Ergebnisse sind im Detail in
Ache, P.: Lokale innovative Milieus in altindustriellen Regionen.
Theoretische Konzepte und empirische Befunde. Eine Untersu
chung am Beispiel der Regionen Dortmund und Newcastle upon
Tyne. - Dortmund 1998. =Dissertation, Fakultat Raumplanung,
Universitat Dortmund, dargestellt.

(13)
So sieht es z.B. das Difu von Henckel, D.: Entscheidungsfelder
stadtischer Zukunft. In: Difu-Berichte (1997), S. 2-5

(14)
Peck, J.; Trickell, A.: Business goes Local: Dissecting the 'Business
Agenda' in Manchester. In: International Journal for Urban and
Regional Research 19 (1995), S. 55-78. Interessanterweise ist in
einem der Gesprache in Dortmund genau dieser Begriff benutzt
worden - "positive Mafia"!

(15)
Im Sinne einer Erzahlung wirkt z.B. der Dortmunder Technolo
giepark auf die Sicht und Interpretation der Milieu-Teilnehmer.

(16)
Stadtler, A.: Der .Dortmunder Konsens", Ein Beispiel fur Lebens
zyklus und Leistungsfahigkeit raumbezogener Gestaltungsnetz
werke? - Bochum 1996

(17)

Die PATOS-Datenbank basiert auf der Patentstatistik des Deut
schen Patentamtes. FUr eine bessere Vergleichbarkeit harte
eigentlich ein Bezug zu den Gesamtbeschaftigten oder der Bevol
kerung hergestellt werden mussen. Leider standen die Daten
allerdings nur uber den jeweiligen Zeitraum aggregiert zur Ver
filgung. Die Auswahl von Vergleichsstadten macht aber auch
so einen Unterschied deutlich. FUr methodische Hinweise:
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Koschatzky, K.: Regionale Innovationsindikatorik. Wettbewerbs
vorsprung durch Patentinformation. Handbuch fiir die Recher
chenpraxis. - Koln 1990

(18)
Camagni, R.: The concept of innovative milieu and its relevance
for public policies in European lagging regions. In: The Journal of
the RSAI74 (1995) 4, S. 317-340

(19)
Das Bild vom .Entwicklungspfad" (path dependency) wird vor
allem in evolutionstheoretischen Betrachtungen genutzt. Siehe
Anm.(9)

(20)
Becattini, G.: The industrial district as a creative milieu. - London
1991. In: Benko, G.; Dunford, M. (Ed.): Industrial change and
regional development: the transformation of new industrial
spaces, S. 102-114

(21)

Zur Rolle von .Visionen" vgl. Kunzmann, K.R.: Ein Leitbild fur die
Stadtregion Rhein-Ruhr? - Stuttgart 1995. In: Barsch, D.; Kar
rasch, H. (Hrsg.): Umbau alter Industrieregionen, S. 52-66; Ache,
P.; Kunzmann, K.R.: Vision and Creativity: The Future of City
Regions in North Rhine-Westphalia. = Draft Paper presented to
Governing Cities: International Conference, 18/19 September
1997, Brussels

(22)

Institutionen werden im Deutschen oft mit Organisationen
gleichgesetzt. Eine generische Definition ist die folgende:
Hamilton's (...) definition is perhaps the best known: "It conno
tes a way of thought or action of some prevalence and perma
nence, which is embedded in the habits of a group or the customs
of people ... Institutions fix the confines of and impose form
upon the activities of human beings." Amin, A.; Thrift, N.: Institu
tional issues for the European regions: from markets and plans to
socioeconomics and powers of associtation. In: Economy and
Society 24 (1995), S. 41-66, hier: S. 51 (vgl. auch aus einer Gover
nance-Perspektive, Lowndes 1999).

(23)
Vgl. oben unter .posttiver Mafia", urn den Kreis der allgemein
bekannten Gestalter zu charakterisieren.
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