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Corinna Clemens 

Planen mit der Landschaft -
Landschaft ais Dienstleistung? 

Planning with the Landscape -
Landscape as a Service? 

Kurzfassung 

Wie die Landschaft der Zukunft aussehen wird, wer sie in welcher Weise nutzen und wert

schatzen wird - all das lasst sich heute kaum vorhersagen. Eine ihrem Auftrag gemaB vor

ausschauende raumliche Planung wird gleichwohl nach Wegen suchen, die ihr ein erfolgrei

ches Agieren in und mit der kiinftigen Landschaft ermoglichen. Einen dieser potenziellen 

Wege erkundet der nachfolgende Text: Er geht der Frage nach, welche Chancen eine Inter

pretation der Landschaft ais einer „Dienstleistung fiir Dienstleister" fiir die Planung in sich 

birgt. 

Abstract 

What will the landscape and the countryside of the future look like? Who will use it and who 

will value it? From where we are today it is impossible to foresee the answers to these 

questions. Nonetheless, spatial planning, which in its very essence and Junction is 

anticipatory, is duty bound to seek approaches which will allow it successfully to act within, 

and to interact with, the future landscape. The following text explores one of these potential 

approaches as it refiects on the possibilities for spatial planning which may be inherent in an 

approach which interprets the landscape as a "service for service-providers''. 

Landschaft der Zukunft -

Landschaft ais Dienstleistung? 

Landschaft ais Arbeitsbegriff der Planung Dariiber, welche Landschaft wir in Zukunft brauchen, 

kann man nur spekulieren - strukturierte friiher Agrar

wirtschaft ganze Landstriche einheitlich, verlaufen 

heute iiberall grundverschiedene Prozesse der Raum
entwicklung Seite an Seite. Stadt, Land und Umland 

sind deshalb schon heute durch ein zusammenhang

loses Nebeneinander von Teillandschaften gepragt. 

Wie kann raumliche Planung angesichts dessen dazu 

beitragen, kiinftigen Anspriichen an Landschaft Gel
tung zu verschaffen? Vielleicht weist das Verstandnis 

von Landschaft ais einer Dienstleistung, die - unter an
derem - von Planem erbracht wird, einen Weg in die 

,,Landschaft der Zukunft". 

Obwohl selbst innerhalb der Planungsdisziplinen mit 

einander widersprechenden Bedeutungen belegt, hat 

sich „Landschaft" ais Arbeitsbegriff raumlicher Pla

nung aller MaBstabsebenen etabliert. Die meisten 

Menschen verbinden mit Landschaft unbebaute, griine 

Flachen einer bestimmten Mindestgr6Be, die von den 

aktuellen agrarischen und forstlichen Nutzungen ge

pragt sind, aber auch Spuren friiherer Phasen der 

Landbewirtschaftung aufweisen. Dass Determinanten 

und Genesen realer Landschaftsstrukturen oft nur von 

denjenigen wahrgenommen werden konnen, die Plur-
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systeme oder Merkmale der Topographie einer Land
schaft zu .Jesen" vermogen, mindert nicht die allge
meine Beliebtheit des emotional positiv besetzten
Landschaftsbegriffs.

Mit der Landschaft planen

Landschaft als ein Neben-, Uber- und Nacheinander
unterschiedlicher Nutzungen resultiert aus einer un
uberschaubaren Zahl an Einzelentscheidungen. Fol
gen raumlicher Planung werden in der Landschaft
erkennbar, wenn die iiberkomrnene Landschaftsstruk
tur im Gefolge von Planungsentscheidungen nachhal
tig zerstort wird, wie es bei Erweiterung der Siedlungs
und Verkehrsflache der Fall ist. Planungskonzepte zur
Umgestaltung der Landschaft dagegen scheitern regel
malsig an den herrschenden Rahmenbedingungen der
Raumentwicklung und an fehlender offentlicher Un
terstiltzung, so dass sich die explizit auf Landschaft ge
richtete kommunale und regionale Planung vielerorts
auf den Schutz der verbliebenen Reste der .freien"
Landschaft zuruckzieht.

Landschaftsideale

Insbesondere die klassische Landschaftsplanung
arbeitet sich aber ohnehin vornehmlich an den Schutz
glitern - Boden, Wasser, Klima, Luft, Arten und Bioto
pen - ab, schenkt Landschaftsbild und Erholungs
aspekten traditionell wenig Beachtung und sieht im
Landwirt den wichtigsten Akteur der Landschaft.
Zudem bildet die historische Kulturlandschaft das
Referenzobjekt vieler Konzepte ftir die Landschaftsent
wicklung. Zum Planungsideal verklart, ist diese Kultur
landschaft, mit der gern ein harmonisches Gleichge
wicht zwischen Mensch und Natur assoziiert wird,
durch Menschenleere charakterisiert: Der ideale
Mensch der idealen Landschaft ist entweder bereits tot,
so dass lediglich seine Hinterlassenschaften in Form
von Dorfern und Streuobstwiesen an ihn erinnern,
oder er betatigt sich landwirtschaftlich oder spaziert
einsam in gemachlichem Tempo durch die Landschaft
hindurch. Zugleich entgeht vielen Planern, dass sich
die offentliche Wertschatzung und Nutzung der realen
Landschaft wandelt: Landschaftsahnliche Indoor
Environments fur Freizeit- und Einkaufsaktivitaten
werden kreiert, und sogar die Landwirtschaft lost sich
zunehmend von ihren natilrlichen Determinanten 
von der Witterung, von den Jahreszeiten, ja sogar vom
anstehenden Boden - abo

Landschaft im Umland

In den Umlandzonen der Crofsstadte fallt die Kluft zwi
schen den Landschaftsidealen der Planung und der
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landschaftlichen Realitat besonders ins Auge. Urn die
Landschaft dieser Gebiete in physischer wie symboli
scher Hinsicht aufzuwerten, entwirft raumliche Pla
nung Konzepte wie das der stadtregionalen "Land
schaftsparks". Sie beziehen ihre Uberzeugungskraft
vor allem aus ihrer plangrafischen Aufbereitung, und
ihre Realisierung stOBt auf grundsatzliche Schwierig
keiten: Innerstadtische Grlinanlagen, auf die sie rhe
thorisch Bezug nehmen, sind durch eine iiberschau
bare Grofse, eine schliissige Zuordnung zu Bauten,
durch eine hohe Nutzerdichte und ein hohes MaB an
offentlicher Aufmerksamkeit charakterisiert. Erst diese
Eigenschaften rechtfertigen den hohen Aufwand an
Mitteln, der zur Realisierung und Unterhaltung gestal
teter Landschaftsteile erforderlich ist. Das umlandtypi
sche Mosaik aus bebauten und unbebauten Flachen
mit hohem Griinanteil und niedriger Einwohnerdichte,
nicht zufallig auch als "Stadtlandschaft" bezeichnet,
lasst dagegen die Schaffung von Grlinanlagen wenig
dringlich erscheinen.

Raumlicher Planung ist auch eine eingeschrankte
Wahrnehmung der Nutzer der Umlandlandschaft zu
attestieren: Sie richtet ihr Augenmerk auf Zielgruppen,
die von anderen Motiven bewegt werden (wie die
Landwirte) oder die, wie die Erholungsuchenden, ohne
wirksamen Zugriff auf Grund und Boden und ohne
Lobby sind. Konsequenterweise steht der ausgiebigen
Beplanung der Agrarlandschaft des Umlandes denn
auch die planerische Vernachlassigung der ausgedehn
ten Einfamilienhaus- und Gewerbegebiete gegen
tiber, Die sich im Rahmen soleh .ungeliebter" Nutzun
gen artikulierenden Interessen an Landschaft wer
den ignoriert, bestenfalls kritisiert, weil sie in der
Planung verbreiteten Landschaftsidealen zuwiderlau
fen. Aufserdem bedroht die Instrumentalisierung von
Teillandschaften zum Zweck der Selbstdarstellung
einzelner gesellschaftlicher Gruppen, aber auch die
Reduktion der Landschaft auf einzelne Images einer
verbreiteten Auffassung zufolge das landschaftliche
Ganze, die Landschaft "an sich". Nicht verwunderlich
also, dass landschaftsbezogener Planung im Umland,
so ohnrnachtig sie auch agiert, der Ruf einer .Verhinde
rungsplanung" anhangt,

Landschaft als Chance raumlicher Planung
im Umland

Der Aufwand, mit dem private und kommerzielle
Gninflachen im Umland gestaltet werden, und die
Schlagworte vom "Wohnen im Grunen" und .Arbeiten
im Park" dokumentieren eindrucksvoll die engen
Landschaftsbezuge vieler suburbaner Nutzer. Daher
sind die Chancen der Planung, im Bemuhen urn die
Landschaft dieser Raurne Verbundete zu finden, ver-
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gleichsweise groB. Voraussetzung fur ein erfolgreiches
Miteinander ist aber, dass sich Planung starker als bis
her bemuht, andere, auch vermeintlich ohnehin privi
legierte Akteure bei der Gestaltung suburbaner Teil
landschaften zu unterstiitzen.

Landschaft als Dienstleistung?

Planung sollte die Landschaft des Umlandes verstarkt
als Dienstleistung verstehen, zu deren Bereitstellung
sie einen zentralen Beitrag leistet. Planung ist ja ohne
hin eine Dienstleistungstatigkeit. Ihre abstrakten, im
materiellen Leistungen sind einmalig, individualisiert
und schwer standardisierbar. Orientiert sich heutige
landschaftsbezogene Planung iiberwiegend an ab
strakten Zielsystemen, vor allem solchen okologischer
Natur, rich tete sich eine "Dienst leistende" Planung vor
allem an den Nutzern der Landschaft aus. Zwar trans
portieren die gesetzlich verankerten Ziele einen GroE
teil der Anspruche vieler Menschen an Landschaft ~ die
fur Dienstleister typischen engen Kundenbeziehungen
oder gar deren .Pflege" bilden aber zurzeit sicher kein
Kennzeichen landschaftsbezogener Planung. Da Pla
ner weiterhin Verantwortung fur eine in sozialer, okolo
gischer und okonomischer Hinsicht befriedigende gru
ne Infrastruktur tragen, sehen sie sich als Dienstleister
dazu aufgefordert, mehrfach nutzbare Landschafts
strukturen zu entwickeln, die auf spezifische Nutzer
zugeschnitten sind, ohne die Landschaftsbezuge ande
rer - auch potenzieller - Interessenten zu beeintrachti
gen.

Ein Beispiel: Landschaft als Dienstleistung
flir Dienstleister

Am Beispiel im Umland ansassiger unternehmensbe
zogener Dienstleistungsunternehmen soll gezeigt wer
den, wie Landschaft in Standortentscheidungen ein
geht und welche Ansatzpunkte sich einer Planung
eroffnen, die Landschaftsbezuge dieser Unternehmen
zum allgemeinen Nutzen fur die Landschaftsentwick
lung des Umlandes aufgreifen will.

Tabelle 1
Anteil der Erwerbstiitigen mit Dienstleistungsberufen in den
Regionen Baden-Wiirttemberg 1999

Antell Erwerbstiitiger
mit Dienstleistungsberufen in %

Stadtkreis Stuttgart 77,5

Region Unterer Neckar 73,3

Region Stuttgart insgesamt 70,7

Baden- Wiirttemberg 68,3

Quelle: Staatsanzeiger 2000
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In den fruher hoch industrialisierten Landern haben
die dienstleistenden Wirtschaftszweige und Tatigkel
ten die Dominanz der produzierenden Betriebe abge
lost, In den letzten Jahrzehnten nahm der Anteil des
Dienstleistungssektors an der Bruttowertschopfung zu,
parallel dazu wuchs der Beschaftigtenanteil der
Dienstleistungen. Sektorale und funktionale Verschie
bungen wurden vor allem von haushaltsbezogenen
Dienstleistungen verursacht, die unternehmensbezo
genen Dienstleistungen weisen aber die grolseren
Wachstumsraten auf. Der Abnahme von Pertigungsta
tigkeiten steht eine Zunahme tertiarer Tatigkeiten wie
der Steuerung, Uberwachung, Planung, Forschung,
Entwicklung gegeniiber: Im Durchschnitt liegt deren
Anteil heute bei 70 %, in Stadten sogar noch hoher,
Heute bestehen tiber zwei Drittel der Dienstleistungen
in der Erzeugung, Verarbeitung und Ubermittlung von
Informationen, und der Informationsbereich wachst
zurzeit am starksten (Grabow 1997, S. 175 f., Grabow;
Floeting 1998, S. 19 f.). Die .Dienstleistungs- und Infor
mationsgesellschaft" verandert alle Raume: die Stand
orte der haushaltbezogenen Dienstleister weisen
analog zur Bevolkerungsverteilung eine disperse Ver
teilung auf. Dienstleister konzentrieren sich in Stadten
und Verdichtungsraumen, in den letzten Iahren ist aber
ein Dekonzentrationsprozess zu beobachten: Die Ter
tiarisierung schreitet im Umland schneller voran als in
in den Kernstadten (Grabow; Floeting 1998, S. 25).

Abnehmende Standortbindung

Dies ist auch auf den anhaltenden Suburbanisierungs
prozess zuruckzufuhren, Die Randwanderung produ
zierender Unternehmen hatte zeitgleich mit der Bevol
kerungssuburbanisierung begonnen, die des tertiaren
Sektors verzogert eingesetzt, weil Dienstleister lange
Zeit auf Grund der guten Erreichbarkeit, der hohen
Kommunikations- und Interaktionsdichte und wegen
des Standortprestiges Innenstadtlagen bevorzugten.
Nur der Grofshandel wanderte schon fruh ins Umland
ab, und im Gefolge der Bev6lkerungssuburbanisierung
entstanden im Umland die ersten grofsflachigen Ein
zelhandelsbetriebe.

Preis und Verfugbarkeit unbebauter Plachen machen
weiterhin das Umland der Grolsstadte fur viele Nutzer
attraktiv, und jeder Fortschritt in der Transport- und
Kommunikationstechnologie eroffnet neuen Nutzer
gruppen die Option, zentrale zu Gunsten subzentraler
oder peripherer Standorte aufzugeben. Der jungste
Schub der Telekommunikationsentwicklung errnog
licht auch Unternehmen solcher Branchen, denen man
bislang eine enge Innenstadtbindung zuschrieb, den
Umzug an die Peripherie. Im Prinzip konnen heute alle
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Dienstleister, die nieht auf personliche Kundenkontak
te angewiesen sind, an jedem beliebigen Ort arbeiten.

Die Stadt als Arbeits-Ort

Die Verlagerung von Arbeitsplatzen bildet seit Mitte der
70er Jahre einen Gegenstand politischer Auseinander
setzungen, weil die Abwanderung von Betrieben Steu
erabflusse aus der Kernstadt verursacht. Mittlerweile
wirft die schrumpfende Standortbindung vieler
Dienstleister sogar die Frage nach dem Schicksal der
Stadt als Arbeits-Ort auf. Moglicherweise profitieren
Stiidte davon, dass es, so Grabow und Floeting, be
stimmte Typen und Qualitaten von Informationen gibt,
die .eine Wahrnehmung durch Sinne erfordern, fur die
die neuen Technologien noch keine Prothesen C..) an
bieten" sowie davon, dass stadtische Aufenthaltsquali
tat und kreative Milieus nur bedingt simulierbar sind.
Stadte konnten damit auch in Zukunft Orte des person
lichen Austauschs und der Wissensproduktion bleiben,
neue und alte Kommunikationsorte nebeneinander
bestehen (Grabow; Floeting 1998, S. 26 fl.

Dienstleister als begehrter Raumnutzer

Dienstleister sind begehrte Akteure der Raument
wicklung: Sie sollen praktisch keine Emissionen ver
ursachen und sich nicht storend auf benachbarte
Wohnnutzungen auswirken, sondern einer engen
raumlichen Verzahnung von Wohnen und Arbeiten zu
arbeiten. Dienstleistungsunternehmen stellen Arbeits
platze, tragen zu den kommunalen Einnahmen bei und
konnen vorhandene Produktionsbetriebe erganzen,
beleben oder deren Dominanz brechen und zu einer
Diversifizierung der ortlichen Wirtschaft beitragen.
Insbesondere Unternehmen, die in den neuen Techno
logie- und Anwendungsfeldern Produkte und Beratung
anbieten, gelten als potenzielle raumliche Kristallisati
onskerne (vgl. Grabow; Floeting 1998, S. 30 f.). Dienst
leistern haftet der Ruf des Zukunftstrachtigen und
Innovativen an, von dem man sich auch positive Wir
kungen auf das Image einer Kommune erhofft.

Kernstadt und Suburbs bernuhen sich intensiv urn
Ansiedlung unternehmensbezogener Dienstleistungs
unternehmen, die andere Unternehmen mit Leistun
gen beliefern, in deren Guterproduktion einflielsen
und deren Produkte somit nur auf indirektem Wege
zum Endverbraucher gelangen. Zu den .hoherwertl
gen", auf liingerfristige Ziele ausgeriehteten und wis
sensintensiven Dienstleistungen zahlen beispielsweise
technische Beratung und Planung, Unternehmens-,
Rechts- und Steuerberatung, Marketing und Werbung
(vgl. di Iorio 1995, S. 9 f.).
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Das Umland als Dienstleistungsstandort

In der interkommunalen Konkurrenz urn die Ansied
lung solcher Dienstleister profitieren die Umlandge
meinden von denjenigen ihrer Standorteigenschaften,
die die Suburbanisierung in Gang halten, aber auch da
von, dass ein wachsender Anteil der hochqualifizierten
Arbeitnehmer bereits im Umland lebt. Dies errnoglicht
vielen Menschen die raumliche Annaherung von
Arbeits- und Wohnort - unter anderem deshalb, weil
das Umland tiber Plachenreserven fur den Bau von
Eigenheimen verfugt, die den Kernstadten fehlen, und
noch immer als attraktiver Wohnstandort gilt.

Fur die Ansiedlung unternehmensbezogener Dienst
leistungsunternehmen gibt aber vor allem die groEe
Zahl im suburbanen Raum ansassiger Industriebetrie
be den Ausschlag, die verstarkt externe Dienstleistun
gen nachfragen: 1995 befand sich bereits fast ein Viertel
aller in der Region Stuttgart existierenden Arbeitsplatze
des Bereichs technische Beratung und Planung im
Landkreis Boblingen, also im Umland, und die enge
Verflechtung zwischen dies en Dienstleistern und der
vorhandenen Automobilindustrie waren offenkundig
(di Iorio 1995, S. 54).

Auf Landschaft bezogene Standortanspruche
unternehmensbezogener Dienstleister

Welche Faktoren geben bei der Standortwahl unter
nehmensbezogener Dienstleister den Ausschlag und
welche davon stehen im Zusammenhang mit der Land
schaft des Umlandes?

Standortfaktoren sind "die Tatbestande, die fur die
Wahl eines Standorts maEgebend sind"; sie sind die
speziellen Bedingungen eines Ortes, die von einem Be
trieb genutzt werden konnen (Ruschenpohler 1958
nach Tank 1980, S. 27). Uber dessen Standortwahl ent
scheidet die Kapitalrentabilitat, die fur Dienstleister
beeinflusst wird durch die Verfugbarkeit von Flachen
und Bures, deren Kosten und Verkehrsanbindung,
durch die Nahe zu anderen Betrieben desselben
Unternehmens, Zulieferern, Absatzmarkten, Universi
taten und Forschungseinrichtungen, durch Umwelt
schutzauflagen vor Ort, Kontakte zu Unternehmen der
gleichen Branche, durch die Beschaffenheit des lokalen
Arbeitsmarktes, kommunale Abgaben, Steuern und
Kosten sowie Subventionen und Pordermittel. Neben
harten gehen auch weiche unternehmens- und perso
nenbezogene Faktoren in Standortentscheidungen ein
(Grabow; Floeting 1995, S. 40 f.). Sie tun dies in fruhen
Phasen der Entscheidungsfindung, stehen aber bei der
konkreten Entscheidung hinter den harten Faktoren
zuruck (Grabow u.a. 1995, S. 220). Das Gewieht einzel
ner Standortfaktoren hangt ab von Dienstleistungs-
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funktionen, Branchenzugehorigkeit und Unterneh
menstyp und davon, ob uber die Verlagerung, die
Neugriindung und die Beibehaltung eines Unter
nehmensstandortes entschieden wird. So spielen gera
de in .kleinen Unternehmen des Dienstleistungssek
tors und bei 'Kreativen', die z.B. in der Medienbranche
stark vertreten sind, (... ) bei Standortentscheidungen
subjektive Einschatzungen und weiche Standortfakto
ren eine erhebliche Rolle."(Grabow; Floeting 1998,
S.38).

Am Beispiel einer durch Befragungen, Fallstudien und
Expertengesprache vorn Deutschen Institut fur Urba
nistik ermittelten Rangfolge von insgesamt 26 Stand
ortfaktoren fur Dienstleistungen im Bereieh technische
Beratung und Planung und ftir Dienstleister aus
dem Bereich Wissenschaft, Forschung und Unterrieht
(Grabow; Floeting 1998, S. 40 f., im Folgenden: jeweilige
Rangstufe in Klammern) lassen sieh Beruhrungspunk
te zwischen Standortfaktoren und Landschaft aufzei
gen.

"Harte" Standortfaktoren mit Landschaftsbezug

Landschaftsausschnitte stellen potenzielle Standorte
einer spezifischen Lage und Erreichbarkeit dar, auf de
nen verschiedene Nutzungsarten und -intensitaten
realisiert werden konnen. Damit steht Landschaft in
enger Verbindung mit der VerfUgbarkeit von Flachen,
auf diesen lastenden Umweltschutz- sowie Ver- und
Entsorgungsauflagen und der Verkehrsanbindung.
Letztere wird von den untersuchten Dienstleistungs
branchen an erster Stelle genannt, aber auch die
Verfugbarkeit (7/6) und die Kosten (2/2) von Flachen
bzw. Bures gelten als wichtige Kriterien bei der Stand
ortsuche.

"Weiche" Standortfaktoren mit Landschaftsbezug

Aus Sicht der befragten Dienstleister kommt dem Woh
nen und Wohnumfeld eine wiehtige Bedeutung zu
(8/5): Mieten, die Attraktivitat des Wohnungsmarktes,
die Versorgung mit sozialer und Gesundheitsinfra
struktur, Einkaufs- und Naherholungsmoglichkeiten
gehen im Hinblick auf die Bindung wiehtiger Mitarbei
ter ans Unternehmen in Standortentscheidungen ein.
Diese Aspekte spielen vor allem bei Neugriindungen
und Verlagerungen eine wiehtige Rolle (vgl. Grabow
u.a, 1995, S. 69, 220, 333 f.). Landschaft ist zentraler
Bestandteil bzw. je nach Landschaftsbegriff sogar ein
Sammelbegriff fur umlandtypische Stadt- und Orts
strukturen und stellt in Gestalt von Griinanlagen und
freier Landschaft ein ganzes Spektrum unterschiedlich
ausgestatteter, auch "griiner" Flachen, die zur Nutzbar
keit und zu einem positiven Erscheinungsbild des
Wohnumfeldes beitragen.
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Tabelle 2
Rangfolge von Standortfaktoren im Diensleistungssektor.
Auszug: Weiche unternehmensbezogene Faktoren fiir
Technische Beratung + Planung bzw. WissenschaftlForschungl
Unterricht

Weiche unternehmensbezogene Technische Wissenschaft
Standortfaktoren Beratung + I Forschung I

Planung Unterricht

Unternehmensfreundlichkeit
der kommunalen Verwaltung 5 20

Wirtschaftspolitisches Klima
im Bundesland 3 3

Image der Stadt I Region II 9

Image und Erscheinungsbild
des engeren Betriebsstandortes 12 4

Karrieremiiglichkeiten
in der Region 19 15

QueUe: Grabow; Floeting 1998, S. 40 f., auf der Basis von
Erhebungen des Deutschen Instituts fur Urbanistik

Wohnbedingungen sind eng gekoppelt an die Freizeit
moglichkeiten (14/14) und die Umweltqualitat (10/10)
eines Standortes. In innerstadtischen Aulsenraumen
findet ein Grofsteil der lokalen Unterhaltungs-, Breiten
und Stadtteilkultur statt; Landschaft tragt so indirekt
zur Attraktivtat einer Stadt, zu ihrem Flair (20/12) bei,
wobei gerade die Verknupfung vieler griiner und "grau
er" Einzelflachen durch Griinziige und -zasuren Sied
lungen einen hohen Freizeitwert verschafft. Eine hohe
Umweltqualitat resultiert aus einem als angenehm
empfundenen Klima und Wetter, der Reinheit von Luft
und Wasser sowie dem .Umweltimage" und dem Akti
vitatsniveau (Grabow 1995, S. 69) verschiedener Akteu
re im Umweltschutz. Auch die Situation lokaler Boden
geht in die Einschatzung der Umweltsituation eines
Ortes ein, vereinzelt sieher auch das Vorhandensein
seltener Biotope. Der Begriff des .Llmweltlmages"
macht deutlich, dass nieht nur der Zustand der Um
weltmedien, sondern auch das, was von ihnen wahrge
nommen werden kann - ob in Gestalt rauchender
Schlote oder attraktiver Landschaftsbilder -, diese Ein
schatzung mitbestimmt. Landschaft ist Trager vieler
Umwelteigenschaften, kann aber nieht mit Umwelt
gleiehgesetzt werden. Tratzdem geschieht dies haufig
und wird durch entsprechende Darstellungen in Stand
ortbroschiiren gefordert. Obwohl eine .schone" Land
schaft kaum Riickschliisse auf die Umweltsituation zu
lasst, wird der Standortfaktor Umwelt in der Regel wohl
nur dann differenziert betrachtet, wenn ein Unterneh
men ein Umweltmedium in einer spezifischen Qualitat
nachfragt.
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Das auch tiber Landschaft vermittelte Umweltimage ist
Teil des Images einer Stadt und Region (11/9) sowie
dem des engeren Betriebsstandortes (12/4). Stadti
sches und regionales Image sind schwer zu definieren.
Eine Studie, die sich mit Blick auf die Standort
entscheidungen von Wirtschaftsunternehmen mit der
Attraktivitat, dem Image und der Lebens- und
Standortqualitat von Mittelstadten - darunter solchen
des suburbanen Raums - befasste, kam zu dem Ergeb
nis, dass das Eigen- und Fremdimage dieser Stadte
besonders von der Landschaft, dem Stadtbild und den
lokalen Sehenswtirdigkeiten gepragt wird. Diesen
kommt auch in Bezug auf die Attraktivitat einer Stadt
der hochste Stellenwert zu (Heinrichs u.a. 1999, S. 151).
Verweisen Struktur und Erscheinungsbild der Land
schaft auf eine besondere historische bzw. kulturelle
Bedeutung (vgl. Grabow 1995, S. 69) des Standortes,
starkt dies ebenfalls des sen Image und Attraktivitat.

"Standortfaktor Landschaft" im Umland

Landschaft bildet demnach viele der fur Dienstleister
bedeutsamen harten, insbesondere aber der weich en
Standortfaktoren in Teilen abo Das Umland weist ein im
Vergleich zur Kernstadt breites Spektrum an Teilland
schaften auf, deren Eigenschaften zum Teil in enger
Beziehung zu den von Dienstleistungsunternehmen
nachgefragten weichen Standortfaktoren stehen. Da
her ist anzunehmen, dass Landschaft im Umland
schon heute, wenngleich vielfach vermittelt, zur Star
kung dieses Raums als Wohn- undWirtschaftsstandort
beitragt. In der Konkurrenz zwischen Kernstadt und
suburbanen Gemeinden wird dies allerdings kaum er
ortert, geschweige denn planerisch instrumentalisiert.

Ansiedlungsverhandlungen zwischen Kommunen und
grofsen Dienstleistungsunternehmen sind heute Ge
genstand eines lebhaften Interesses der Offentlichkeit.
Dabei fallt es offenbar vielen Dienstleistern schwer,
ihre Anspruche an den Raum prazise zu artikulieren,
Vorhandene Anforderungen an die Landschaft, die
tiber deren reine Flachenfunktion hinausgreifen, fin
den ihren Ausdruck haufig in Klischees (vom Wunsch
nach .viel Griin" zeugt dann der .Dienstleistungs
park") oder werden auf die Wohnumfeldbedtirfnisse
der Mitarbeiterschaft reduziert. Wird die Anbindung an
die Verkehrsinfrastruktur haufig als KO-Kriterium gese
hen, aufsern wenige Unternehmen den Anspruch, mit
dem eigenen Areal in eine funktionierende und attrak
tive grune Infrastruktur integriert zu werden. Die lokale
Landschaft scheint offenbar Unternehmen wie Kom
munalpolitikern weitgehend eigenschaftslos, jeden
falls nicht der Rede wert zu sein, und die Frage, ob neu
anzusiedelnde Unternehmen sogar zur Aufwertung der
Landschaft beitragen konnten, wird selten diskutiert.
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Die Kommunikationsbeziehungen zwischen Entschei
dern bezuglich des .Standortfaktors Landschaft" wir
ken insgesamt unterentwickelt. Eine Ursache dafur ist
auch im bisherigen Planungsgebaren zu suchen: Pla
ner werfen Dienstleistern vor, ein tiberzogenes MaB an
Arbeitsflache pro Kopf zu benotigen, und weil gerade
grotse Unternehmen auf der "grtinen Wiese" angesie
delt werden, tragen sie zur Verkleinerung der suburba
nen Freiflachen bei. In Kombination mit flachenexten
siven Bau- und ErschlieBungsstrukturen und dem
durch die Unternehmen bedingten Verkehrsaufkom
men tniben diese Eigenschaften das .Saubermann
Image" unternehmensbezogener Dienstleistungen, die
viele Planer aus Umweltschutzgrtinden und im Bernu
hen urn Urbanitat am liebsten weiterhin auf Kernstadte
beschrankt sahen,

Wenige Planungskonzepte, wenige stadtebauliche
Wettbewerbe thematisieren bislang die Landschafts
aspekte grofser suburbaner Dienstleistungsareale, die
auch in dieser Hinsicht das Erbe der herkomrnlichen
Gewerbegebiete des Umlandes angetreten haben. Und:
Als Trotzreaktion auf die vielerorts betont ansied
lungsfreundliche Kornmunalpolitik zieht sich gerade
die suburbane Landschaftsplanung regelmafsig auf
den vor allem quantitativ verstandenen Schutz der vor
handenen Landschaft zuruck. Reduzieren Dienstleister
die Landschaft regelmalsig auf ihre Flacheneigenschaf
ten oder betrachten sie als vage Randbedingungen im
Mix weicher Standortfaktoren, sehen Planer in Dienst
leistern vor allem Akteure, die dazu beitragen, das "Op
fer" Landschaft weiter zu schwachen. Fragen des
Images und der Nutzung der lokalen Landschaft blei
ben in dieser Auseinandersetzung auf der Strecke - ob
wahl sich andeutet, dass gerade sie zahlreiche
Ankntipfungspunkte fur eine Kooperation bieten, von
deren Ergebnisse viele Landschaftsnutzer profitieren
konnen.

Zum Beispiel: Landschaft und
das "Image des engeren Betriebsstandortes"

Urn mit unternehmensbezogenen Dienstleistungs
unternehmen zu kooperieren, kann Planung das Image
des engeren Betriebsstandortes zum Ausgangspunkt
ihrer Bemtihungen machen.

... die durchquerte Landschaft

Aus Perspektive ansiedlungswilliger Dienstleistungs
unternehmen lasst sich eine interne, innerhalb des
eigenen Einflussbereichs gelegene, von der externen
- ubrigen - Landschaft unterscheiden. Beide sind mit
einander verknupft. So durchqueren Arbeitnehmer,
Zulieferer und Besucher regelmafsig beide Teilland-
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schaften, sie tun dies mit verschiedenen Verkehrsmit
teln, mit verschiedenen Geschwindigkeiten, zu ver
schiedenen Tages- und Nachtzeiten. Orte, an denen of
fentliche in halboffentliche und schliefslich eindeutig
unternehmenseigene Areale ineinander ubergehen,
sind manchmal in der Landschaft ablesbar, etwa in
Form ganzer Abfolgen von Umzaunungen und Torsi
tuationen, sie konnen aber auch nur "geflihlsmaBig",
etwa durch den Abstand zu Cebauden bestimmt oder
vollig unsichtbar sein. Solche Punkte in der Landschaft,
an denen regelmafsig Verkehrsmittel oder gar "Rollen"
von der Privatperson zum Arbeitnehmer und zurtick 
gewechselt werden, sind mit dem Geflihl des Ankorn
mens und des Siehverabschiedens verknupft, Bisher
folgt die Gestaltung der Wegeabschnitte und -knoten
im Aufsenraum tiberwiegend funktionalen Erwagun
gen - ganz im Gegensatz zu den Innenraumen der Ge
baude, die, schon aus Grtinden der Reprasentation, oft
ausgekltigelt inszenierte Wegefolgen aufweisen.

... Landschaft als Aufenthaltsort

Verschiedene Teillandschaften werden zum Aufenthalt
genutzt: in der Zigarettenpause, beim mittaglichen
Spaziergang, wornoglich sogar bei sportlichen Aktivita
ten zwischen zwei Arbeitseinheiten. Den daraus resul
tierenden Ansprtichen an den Aufsenraum wird, von
der Zuordnung kleiner Aufenthaltsflachen zu den Ge
bauden abgesehen, gestalterisch selten entsprochen.
Auch dies steht im Gegensatz zur Aufenthaltsqualitat
der untemehmenseigenen Innenraume und erstaunt,
weil Dienstleistern vergleiehsweise hohe Ansprtiche
ans Arbeitsumfeld zugeschrieben und zugestanden
werden, die sieh aus der Tatigkeit, aber auch aus dem
hohen Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer ableiten
sollen.

... die betrachtete Landschaft

Der visuellen Landschaftswahrnehmung kommt im
Falle der Dienstleister eine besondere Bedeutung zu.
Aus dem hohen Anteil an Bildschirmtatigkeiten resul
tieren nieht nur veranderte Anforderungen an die Aus
stattung des unmittelbaren Arbeitsplatzes, sondern
auch an dessen Umgebung: Die Empfehlung, zur
Entspannung der Augen den Blick in die Ferne schwei
fen zu lassen, kann den landschaftlichen Aufsenraum
mit einer neuen Bedeutung versehen. Aufserdern regt
rnoglicherweise eine abwechslungsreieh strukturierte
und mit positiven Assoziationen beladene Landschaft
die Kreativitat an - attraktiven stadtischen Umgebun
gen werden jedenfalls inspirierende Wirkungen unter
stellt. Aufserdem steht Landschaft auf Grund ihres tag
lichen und jahreszeitlichen Wandels im Kontrast zum
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engen, statischen Arbeitsumfeld vieler Arbeitnehmer
und bildet fur diese eher eine attraktive Eigenschaft des
Raums als einen Standort primarer Produktion. Zu
guter Letzt kommt dem Umfeld vieler Unternehmen
eine reprasentative Funktion zu, ohne dass an die
Aufsenanlagen bisher der gleiehe hohe Anspruch an
Gestaltqualitat und Benutzbarkeit gestellt wtirde wie
an die Gebaude.

Es zeiehnet sich also ein dienstleistertypisches Spek
trum an Nutzungen suburbaner Landschaft ab, das we
der mit demjenigen der Wohnbevoikerung noch dem
der Gewerbetreibenden des Umlandes ubereinstimmt.

Ansatze zur Aufwertung des Betriebsstandortes

Zur Steigerung der Attraktivitat der Wege, zur Starkung
der Beztige zwischen Cebauden und Landschaft, zur
.fuhlbaren" Ausdehnung der Unternehrnenssphare
lassen sich einige der fur Innenraume existierenden
Gestalrungsansatze auf den Umgang mit der Land
schaft tibertragen: die deutliehe Markierung von
Ubergangen, das Spiel mit Licht, Schatten, Sichtbezie
hungen und eine an Fortbewegungstempo und Auf
merksamkeit gegentiber der Umgebung angepasste
Gestaltung einzelner Wegeabschnitte. Im Aufsenraurn
stellen Witterung, jahres- und tageszeitlicher Wandel,
Sicherheitsanforderungen und Materialauswahl Pla
ner vor zusatzliche Herausforderungen. Das Planen
mit und fur unternehmensbezogene Dienstleistungen
muss auch die Aufsenbeziehungen des unternehrnens
eigenen Wegesystems berucksichtigen: Eventuell sind
nieht nur die unternehmenseigenen Stellplatze, son
dern auch standortrelevante OPNV-Haltestellen, ja
sogar weit entfernte Park-and-Ride-Anlagen auf ihre
Funktionalitat und Attraktivitat hin zu optimieren.

Mehrfachnutzungsbereiche

Das Umfeld groBer Dienstleistungsunternehmen wird
oft yom vorhandenen siedlungsrand- und umlandtypi
schen Mix aus historischen und modernen Formen der
Landnutzung gebildet, also beispielsweise aus Streu
obstwiesen, Ackerrainen, Gartenland. Diese konnen zu
einer Teillandschaft aufgewertet werden, die Arbeit
nehmern und Wohnbevolkerung attraktive Wege, Auf
enthaltsflachen und zugleieh ein vielfaltiges Land
schaftsbild bietet und in klassischer Weise Einzel- und
Mehrfachnutzung der Landschaft miteinander verein
bar macht. Wege und Aufenthaltsflachen sollten ein
hohes MaB an Wahlfreiheit beztiglich ihrer Nutzung er
offnen und zu ihrer Benutzung animieren: durch Aus
stattungsmerkmale, durch die Schaffung attraktiver
Wegezieie (in Form von Kunstobjekten oder Service
centern in der Landschaft), durch Beleuchtung in den
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Abend- und Nachtstunden. Und: Unterschiedliche
Nutzungsrhythmen erlauben zumindest theoretisch
die gemeinsame Nutzung von Sport- und Freizeitfla
chen durch Dienstleister, Anwohner und Einrichtun
gen der sozialen Infrastruktur.

1m Sinne des erwiinschten Mehrfachnutzens der Land
schaft konnen die reprasentativen Zwecken gewidme
ten unternehmenseigenen Flachen im unmittelbaren
Umfeld der Gebaude starker als bisher fur "praktische"
Nutzungen zuganglich gemacht werden. 1m Gegenzug
sind die bisher vernachlassigten Landschaftsaus
schnitte im Umfeld der Unternehmen in ihrer Nutzbar
keit fur Dienstleister und Offentlichkeit zu verbessern
und so zu gestalten, dass sie zu einem positiven Image
und Erscheinungsbild des Dienstleisterstandortes bei
tragen.

Inszenierung

Eine an Dienstleistern orientierte Umgestaltung der
Landschaft wird .Jnszenierend'' agieren, also bestehen
de Elemente und Strukturen uberhohen, kommentie
ren, in Frage stellen, manchmal auch ausloschen. Der
Erzeugung von Illusionen, zum Beispiel des Eindrucks
von landschaftlieher Weite und Ruhe, kommt ange
sichts des begrenzten Zeitkontingents, das auf Kontak
te zur Landschaft verwandt wird und der durch andere
Faktoren eingeschrankten Aufmerksamkeit der Land
schaftsnutzer eine besondere Rolle zu. Die Umgestal
tung der Grenzbereiche zwischen Unternehmens
gelande und anderen Landschaftsteilen durch Anlage
teiltransparenter "Waldvorhange" oder die fur viele
landlichen Suburbs fruher typischen "Streuobstschlei
er" bietet den Betrieben Sichtschutz und suggeriert zu
gleieh die Einbettung des Celandes in einen attraktiven
grofsen landschaftlichen Zusammenhang.

Aus Grtinden der Verrnarktbarkeit, aber auch, urn Nut
zer in ihrem Verstandnis des jeweiligen Land
schaftsauschnittes zu unterstutzen, lassen sich Teil
landschaften mit Mottos versehen, die wie .der Park"
oder "der Campus" aus Sieht der Dienstleister positiv
besetzte Raume darstellen. Landschaftsgestaltung
kann Planfiguren thematisieren, denen, wie beispiels
weise dem "Netz", nicht nur in der umlandbezogenen
Planungsdiskussion, sondern auch im Selbstverstand
nis unternehmensbezogener Dienstleister eine wiehti
ge Rolle zukommt.

Tratz der Beschleunigungstendenz im Dienstleistungs
bereich, die in immer schnelleren Praduktzyklen und
verkurzten Nutzungszeiten von Gebauden und Fla
chen ihren Ausdruck findet (vgl. Hatzfeld 1995 nach
Henckel 1997, S. 279), kann landschaftsbezogene Pla
nung nieht der Entstehung einer "Wegwerflandschaft"
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zuarbeiten, die lediglich die Bedurfnisse einer spezifi
schen Klientel zu einem spezifischen Zeitpunkt wider
spiegelt. Vielmehr muss sie dafur Sorge tragen, dass in
Kooperation mit den Unternehmen ein langfristig
funktionierendes Gertist verwirklicht wird, das Raum
bietet fur wechselnde Anspruche an die Landschaft,
aber auch fur immer neue Anstrengungen ktinftiger
Unternehmen, sich zur Starkung des eigenen Images
der jeweils aktuellen Entwurfssprache der Hochbau
und Landschaftsarchitektur zu bedienen.

Die Dienstleistungs-Kulturiandschaft

Auf diese Weise kann es Planern gelingen, ftir Teile des
Umlandes eine neue Kulturlandschaft zu begrtinden.
Die fruhere relative Beschranktheit des Informations
flusses einer dezentralen und kaum mobilen Gesell
schaft hatte zur Entstehung der alten Agri-Kulturland
schaft mit ihrem spezifisch epochalen Charakter
(Sieferle 1995, S. 158 f.) beigetragen. Heute ist das Gras
an Informationen iiberall gleich schnell erhaltlich, Dies
macht das im Umland von Planung prapagierte Ideal
bild der historischen Kulturlandschaft so untauglich,
und genau deshalb bilden gerade die unternehmens
bezogenen Dienstleister im Umland eine besondere
und fur Planung lehrreiehe Klientel.

Zwar tragen sie zur Zerstorung der herkommlichen
Landschaft bei. Anders als die auf ihre Parzellen fokus
sierten Eigenheimbewohner und die Produktionsbe
triebe suburbaner Raume, die Landschaft bislang vor
allem auf ihre Flacheneigenschaften reduzieren, lassen
sie aber Anspruche an die ortliche Landschaft erken
nen, die Planung zur Schaffung eines offentllchen und
mehrfachen Nutzens aufgreifen kann. Ihr momentaner
wirtschaftlicher Erfolg und ihre "Zukunftstrachtigkeit"
macht Dienstleister zu umworbenen Objekten der
kommunalen Ansiedlungspolitik, und beides steigert
die Wahrscheinlichkeit, dass mit und fur sie entwickel
te Landschaftskonzepte auch umgesetzt werden. Das
Beispiel der Dienstleistungsunternehmen macht zu
gleieh deutlich, dass Teillandschaften der Zukunft, die
wirklich "gebraucht" werden, durch einen beschleu
nigten Gestalt- und Funktionswandel charakterisiert
sein werden.

Fazit: Landschaft als Dienstleistung

Weil wir heute - insbesondere im Umland der Grofs
stadte - keineswegs die Landschaft haben, die wir
brauchen, muss sieh raumliche Planung verstarkt urn
eine Offenlegung heutiger - auch potenzieller - An
spruche an die Landschaft bemuhen, Voraussetzung

129



Corinna Clemens: Planen mit der Landschaft - Landschaft als Dienstleistung?

dazu ist eine Auffassung von Landschaft, die diese
nicht auf Naturhaushaltsaspekte reduziert oder ledig
lich als Opfer der Raumentwicklung sieht. Raumliche
Planung kann erfolgreich agieren, wenn sie ihre Bemu
hungen urn den Schutz der "gesamten" Landschaft zu
Gunstens der langfristigen Bewahrung eines funkti
onsfahigen Rahmens aufgibt und sich bemuht, ver
schiedene Gegeniiber bei der Artikulation ihrer land
schaftsbezogenen Interessen zu unterstiitzen und mit
solchen Gruppen von Akteuren zu kooperieren, die
durch starke Eigeninteressen an Teillandschaften ge
bunden sind, ein hohes MaB an Durchsetzungskraft im
Raum aufweisen und deren Bemiihungen urn die
Landschaft auch einen Mehrfach- sowie einen offent
lichen Nutzen erhoffen lassen.

Die zu beobachtende Vernachlassigung des Land
schaftsbegriffs in der Kommunikation zwischen Pla
nern, Politikern, Unternehmen und Offentlichkeit ist
auch Ausdruck daftir, dass die reale Landschaft in ihrer
derzeitigen Gestalt und Nutzbarkeit nicht iiberzeugt.
Planung sieht sich folglich der Aufgabe gegeniiber, zur
physischen Veranderung von Landschaft und einer
neuen Form der Landschaftswahrnehmung beizutra
gen. Das Beispiel der Dienstleistungsunternehmen
illustriert die enge Verwobenheit symbolischer und
handfester Nutzungsinteressen an Landschaft und off
net den Blick auf die vielen moglichen Spielarten einer
.Landschaft als Dienstleistung".

.Landschaft aIs Dienstleistung" als Chance
kiinftiger Planung

In ihrer Funktion als Trager oder Vermittler weicher
Standortqualitaten wird Landschaft bisher kaum wahr
genommen. Da sich abzeichnet, dass im Zuge einer
sich verscharfenden interkommunalen Konkurrenz
aIle Planungsdisziplinen verstarkt daran gem essen
werden, welchen Beitrag sie zum Erreichen okonomi
scher Ziele der Gemeinden leisten - ob sie beispiels
weise einer erfolgreichen Standortpolitik zu- oder
entgegenarbeiten -, bietet das Verstandnis der "Land
schaft als Dienstleistung" einen geeigneten Ansatz
punkt fur eine erfolgreiche raumliche Planung.

Die Kernstadte betonen seit langem die herausragende
Bedeutung der .Urbanitat" fur die kreativen Milieus:
Die .Festivallslerung", die Inszenierung der Altstadte
dient der Beschworung dieses originar stadtischen
Merkmalskomplexes. Versuche der Subzentren, in
ihren Innenstadten Kopien kernstadtischen Lebens zu
schaffen, sind zum Scheitern verurteilt - Umlandkom
munen sollten stattdessen ihre Bemiihungen auf das
Herausarbeiten spezifisch sub-urbaner Eigenheiten
richten, zu denen das Erscheinungsbild und die Nutz-
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barkeit ihrer Teillandschaften zahlt: Die gegebene
Eigenart lokaler Landschaft eroffnet die Moglichkeit,
sich mit Hilfe gestalteter Landschaft in der Konkurrenz
zur Kernstadt und zu anderen Suburbs zu profilieren.

Literatur

di Iorio, Annette (1995): Die Bedeutung der Unternehmensorien
tierten Dienstleistungen im wirtschaftsraumlichen Strukturwan
del am Standort Biiblingen/Sindelfingen. Diskussinnsbeitrage.
Hrsg.: Institut fur Geographie der Universitat Stuttgart, Stuttgart

Grabow, Busso (1997): Die Zukunft des Dienstleistungssektors.
In: Entscheidungsfelder stadtischer Zukunft. Schriften des Deut
schen Instituts fur Urbanistik, Bd. 90, Stuttgart, S. 173-204

Grabow, Busso; Floeting, Holger (1998): Stadte in der Dienstlei
stungs- und Informationsgesellschaft. In: Stadte vor neuen
Herausforderungen. Hrsg.: Egeln, Iurgen: Seitz, Helmut: ZEW
Wirtschaftsanalysen, Schriftenreihe des Zentrums fur Europai
sche Wirtschaftsforschung ZEW, Bd. 28, Baden-Baden, S. IS-52

Grabow, Busso; Henckel, Dietrich; Hollbach-Griimig, Beate
(1995): Weiche Standortfaktoren. = Schriften des Deutschen In
stituts fur Urbanistik, Bd. 89, Stuttgart

Heinrichs, Werner; Klein, Armin; Bendixen, Peter (1999): Kultu
relle Potentiale als Image- und Standortfaktoren in Mittelstad
ten. Forschungsprojekt im Auftrag der Wlistenrot Stiftung, Hrsg.:
Wlistenrot Stiftung, Ludwigsburg

Henckel, Dietrich (1997): Geschwindigkeit und Stadt - die Folgen
der Beschleunigung fur die Stadte. In: Entscheidungsfelder stad
tischer Zukunft. Schriften des Deutschen Instituts fur Urbanistik,
Bd. 90, Stuttgart, S. 257-284

Sieferle, Rolf Peter (1998): Die totale Landschaft. In: Kursbuch
131, Neue Landschaften, S. 155-169

Staatsanzeiger fur Baden-Wlirttemberg (2000): Mehr Beschaftig
te im Dienstleistungssektor. 49. Jg.. Nr. 30, S. I f.

Tank, Hannes (1980): Standorttendenzen in Branchen des
Dienstleistungssektors und ihre Bedeutung fur die Stadtentwick
lungsplanung. Forschungsberichte des Landes Nordrhein-West
falen, Hrsg.: Ministerium fur Wissenschaft und Forschung,
N. 2908, Fachgruppe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Op
laden

Tesdorpf, Iurgen C. (1984): Landschaftsverbrauch. Begriffsbe
stimmung, Ursachenanalyse und Vorschlage zur Eindarnmung,
dargestellt am Beispiel Baden-Wlirttembergs. Hrsg.: Landtags
fraktion der Grlinen in Baden-Wiirttemberg, BerliniVilseck

Dipl.-Ing. Corinna Clemens
RosenbergstraEe 69 a
70176 Stuttgart

RuR 2-3/2001


