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= Erdkundliches Wissen, Bd. 131 

Nicht nur auf internationaler Ebene, sondern auch 

regional und lokal stehen immer wieder Konflikte um 

Grenzen im Mittelpunkt politischer Auseinandersetzun

gen. So unterschiedlich sie nach Inhalt und Intensitat 

sein mogen, im Kern haben sie dieselbe Ursache: 

Grenzkonflikte riitteln an der Macht der politischen 

Akteure, denn die virtuellen Linien, die auch die Bun

desrepublik liickenlos aufteilen, sind weit mehr als ein 

verwaltungstechnisches Ordnungsraster. Politische Ter

ritorien sind die raumliche Basis der Macht und ihre 

Grenzen sind „Macht-Grenzen". 

Politische Konflikte urn Territorien und Grenzen zeigen, 

dass man das raumbezogene politische Handeln der 
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Akteure nicht ohne die gesellschaftlichen Strukturen 

und ihre physisch-materiellen Beztige verstehen kann. 

Das gilt jedoch auch umgekehrt: An Grenzkonflikten 

treten fast mustergtiltig die Prinzipien der Gestaltung 

raumlicher Strukturen durch die Gesellschaft und ihre 

Akteure zu Tage. An Auseinandersetzungen urn Grenzen 

lassen sich die Netzwerke und Handlungsziele politi

scher Akteure ebenso gut untersuchen wie ihre Macht

beziehungen und Handlungsstrategien. 

Angesichts der zunehmenden Verknappung raumlich 

gebundener Ressourcen verscharft sich auch der Wett

bewerb darum. Damit rticken Fragen nach den Akteu

ren und den „Spielregeln" solcher Auseinandersetzun

gen auch starker in den Blickpunkt. Daher sollten 

konfliktorientierte Forschungsansatze urn die Nutzung 

und Gestaltung „raumlicher Strukturen" das Spektrum 

der Kulturgeographie starker ais bisher erganzen, so das 

Pladoyer des Autors. Zur Losung solcher zahlreicher 

werdenden Konflikte konnte auch eine politische Geo-
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graphie beitragen, sofern sie den praktischen Kontext
von Btirgerpartizipation, Politikberatung und neuen
Moderationsverfahren einbezieht.

Uber den Verlauf und tiber die Spielregeln von Konflik
ten urn "Macht und Raum" weiB man allerdings bisher
immer noch wenig. Die formalen Verfahrensablaufe
und die beteiligten Gremien aus Politik und Verwaltung
bilden nur den von auBen sichtbaren institutionellen
Rahmen solcher Auseinandersetzungen. Wenig weiB
man tiber die dahinter liegenden Aspekte raumbezoge
ner Konflikte, tiber die Netzwerke der beteiligten Akteu
re und tiber ihre Ziele. Auch die Machtpotenziale ver
schiedener Akteure oder informelle, verborgenere
Strategien des Handelns, wie Vorab-Entscheidungen
oder "Non-Decisions", sind aus geographischer Per
spektive bisher kaum untersucht worden. Solche
Aspekte sollten, so den Pladoyer des Autors, auch das
Forschungsprogramm der Kulturgeographie starker als
bisher erganzen. Nicht allein die raumliche Differenzie
rung der Welt, sondern ihre Gestaltung durch die han
delnden Akteure sollte vermehrt zum Gegenstand einer
"engagierten" Forschung (im Sinne von Boesch) wer
den. Solche Fragen gehorten vor allem in den Aufgaben
bereich einer handlungsorientierten Politischen Geo
graphie.

Die vorliegende Studie beschaftigt sich speziell mit
Grenzkonflikten auf regionaler und lokaler Ebene. Un
tersucht wird ein exemplarischer Konflikt, an dem sich
seinerzeit viele Entscheidungstrager mit raumbezoge
nen Interessen beteiligt haben. Ein herausragender
Grenzkonflikt in der BRD war die kommunale Gebiets
reform der 60er und 70er Jahre. Damals verringerte man
in weniger als 10 Jahren die Anzahl der Gemeinden in
der Bundesrepublik urn zwei Drittel. Diese Konflikte be
ruhrten die Grundfesten der Macht, ja sogar der politi
schen bzw. beruflichen Existenz vieler lokaler Akteure.
Manche sprachlichen Entgleisungen belegen bis heute
die Starke der damaligen Auseinandersetzungen: Als
"Mordkommission" bezeichnete man im Kenner Um
land die Planer der Reform. Die Stadt K61n karikierte
man als gierige Krake. Selbst wenn nicht alle Verfahren
diese Scharfe erreichten, bildet die fast flachendecken
de Gebietsreform einen der interessantesten raumwirk
samen Konflikt der Nachkriegszeit.

An den vier Beispielkonflikten aus der Phase der Ge
meindegebietsreform wurde das Untersuchungskon
zept auf seine empirische Plausibilitat uberpruft. Wegen
der machtpolitischen Brisanz hatten sich seinerzeit alle
regionalen und lokalen Akteure mit raumbezogenen
Interessen in die Konflikte eingemischt. Es stellen sich
Fragen, wie: Aus welchen Grunden veranderten die Ent
scheidungstrager "ihre" Territorien? Uber welche (un
terschiedlichen) Machtpotenziale und Handlungsstra-
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tegien verfiigten sie, urn ihre Ziele durchzusetzen? Wel
che regulative Balance bestand zwischen den Eigenin
teressen der Akteure, den ausgleichenden politischen
Spielregeln, der Persistenz der vorhandenen Struktu
ren, usw.?

Urn das raumbezogene politische Handeln der Akteure
zu verstehen, werden neuere Theoriekonzepte der Sozi
algeographie und der Nachbarwissenschaften in den
handlungsorientierten Ansatz einer .Geographischen
Konfliktforschung" einbezogen. Die Handlungen der
Akteure bilden die zentralen Elemente der Interaktion
im Konflikt. Die empirische Umsetzung des Theorie
konzeptes anhand der vier Fallstudien nutzt metho
disch aktuelle Ansatze der qualitativen Sozialforschung
(kritische Hermeneutik, Dekonstruktivismus). Dement
sprechend gliedern sich die Beispiele in je zwei Teile mit
unterschiedlicher Funktion: in eine Konfliktbiographie
und eine theoriegeleitete Re-Interpretation.

In diesem Zusammenhang werden raumliche Struktu
ren im Konfliktv.a. als Ressourcen begriffen, auf die sich
die subjektiven Verwertungsinteressen unterschied
licher Akteure richten. Die Handlungen von Entschei
dungstragern zielen dabei auf eine raumliche Gestal
tung im Sinne ihrer Interessen. Raumliche Strukturen
bilden aber nicht nur das Ziel des Akteurhandelns, son
dern wirken umgekehrt auch auf den Konflikt ein; dies
jedoch nicht in .nbjektiver Gestalt", sondern als subjek
tiv wahrgenommene Strukturen, als akteursspezifische
Konstruktionen und Reprasentationen.

Ftir die Re- bzw. Dekonstruktion der Beispielkonflikte
wurde das Konzept einer "dreifachen Subjektivierung
raumlicher Strukturen" genutzt. Es unterscheidet - di
daktisch zugescharft - drei subjektive Raumkonzepte
von Akteuren ("Regionalisierungen"). Sie sind in der
empirischen Handlungswirklichkeit eng miteinander
verflochten, erfiillen aber im Rahmen eines raumbezo
genen Konfliktes unterschiedliche Funktionen: a) Sub
jektive Raumbilder infolge der selektiven Wahr
nehmung; b) subjektive raumliche Zielvorstellungen;
c) subjektive strategische Raumbilder.

In der abschlieBenden ausfiihrlichen Diskussion des
Theoriekonzeptes am Beispiel der empirischen Ergeb
nisse werden auch die theoretische und methodische
Grenzen des Verfahrens kritisch erortert, Da Teile der
Abwagungsprozesse dem Entscheidungstrager oft
selbst nicht einmal voll bewusst, geschweige denn
sprachlich mittelbar sind, kann auch eine Handlungs
theorie nur eine plausible Konstruktion des Forschers
sein, Hypothesen und kein letztgtiltiges Wissen verrnit
teln.

Politisch-geographische Untersuchungen solcher
Grenzkonflikte sollten zwar auch dazu dienen, "die

241



Neue Literatur

Fortsetzung der Politik mit friedlichen Mitteln" zu un
terstutzen, Soleh ein Anspruch lasst sich jedoch nur
zum Teil einlosen, Immerhin aber ist eine handlungs
orientierte Geographische Konfliktforschung in der
Lage, mehr Transparenz in den Verlauf raumbezogener
Auseinandersetzungen zu bringen (indem sie die Netz
werke und Ziele der Akteure beleuchtet und die .verbor
genen Mechanismen der Macht" offen legt). So werden
- wie die Ergebnisse aus den Fallstudien zeigten - die
verfassten raumbezogenen Entscheidungssysteme aus
Parlamenten und Ausschussen durch informelle Vor
entscheider-Gruppen, deren Absprachen sparer nur
noch offentlich bestatigt werden, teilweise unterlaufen
und ausgehohlt. Das Prinzip der Eigennutzenorientie
rung leitete das Handeln der Akteure an vielen Stellen
mindestens so deutlich wie eine generelle Verantwor
tung gegeniiber den Biirgern und den physisch-materi
ellen Ressourcen ihrer Lebenswelt.

Ie mehr die generellen Spielregeln soleher und ahnli
cher Raumnutzungskonflikte sichtbar werden, desto
grofserwerden im Prinzip auch die demokratischen Ge
staltungsmoglichkeiten von Betroffenen. Die Ergebnis
se dieser Untersuchung konnten die Skepsis der Burger
gegeniiber den politischen Ablaufen und Akteuren nah
ren, die tiber die raumliche Gestaltung und Struktur
ihrer Regionen, Kommunen und Lebenswelten ent
scheiden.

Mit Blick auf die Kriterien .Transparenz" und .Partizl
pation" leistet die Arbeit - neb en der Bereitstellung
grundlagenorientierter Ergebnisse - auch einen prakti
schen Beitrag zur permanent notwendigen Kritik politi
scher Regelsysteme, hier speziell mit Blick auf raumbe
zogene Auseinandersetzungen, also auf die Regeln in
der Gesellschaft bei der Verteilung und Gestaltung ihrer
raumbezogenen Ressourcen.

Nach Ansicht des Autors, die uneingeschrankt zu teilen
ist, gehort zur politischen Kultur ein standiger kon
struktiv-kritischer Diskurs, der sich auf .das Handeln
der politisch Verantwortlichen" richtet. Dazu konnten
die in diesem Band vorgelegten Ergebnisse im Fall ihrer
Anwendung, die zu wiinschen ist, in derTat sehr gut bei
tragen.

Gerhard Stiens (Bonn)

Biickmann, Walter u.a.: Regionaler Bodenschutz
in der Bundesrepublik Deutschland. - Koln: Carl
Heymanns Verlag 1999. XIII, 199 S. = Okologie
und Bodenschutz, Bd. 4

Trotz Bundesbodenschutzgesetz, das im Marz 1998 in
Kraft trat, wurden die diversen Probleme eines am Vor
sorgeprinzip orientierten Bodenschutzes nicht gelost.
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Die Diskussion tiber die Umsetzung des Bodenschutzes
ist durch das neue Bundes-Bodenschutzgesetz keines
wegs beendet worden; sie setzt sich im Zusammenhang
mit der Verordnung zum Bundesbodenschutzgesetz
fort. Die Intentionen der Verfasser orientieren sich an
den inzwischen zahlreich vorliegenden Empfehlungen
von Enquete-Kommissionen, europaischen Experten
gruppen fur den Schutz des Bodens und einer nachhal
tigen Landnutzung, und nicht zuletzt an den boden
schutzspezifischen Zielsetzungen und Empfehlungen
der Agenda 21.

Es bleiben sowohl auf Bundesebene zahlreiche Fragen
losungsbedurftig als auch auf Landerebene wichtige
Regelungsspielraume, die auszuschopfen sind. Beide
Handlungsbereiche erlautert der vorliegende For
schungsbericht. Er behandelt theoretische und recht
liche Grundlagen des Bodenschutzes unter dem Aspekt
der Nachhaltigkeit, kennzeichnet ausftihrlich das Bo
denschutzrecht und die Konsequenzen aus dem Bun
desbodenschutzgesetz fur die Lander.

Den regionalen Wechselbeziehungen und den funktio
nalen Beziehungen zwischen Stadt und Umland wird
ein hoher Stellenwert fur die zukunftsfahige Entwick
lung beigemessen. Bodenschutz setzt, wie auch der
Sachverstandigenrat fur Umweltfragen betont, im We
sentlichen auf regionaler Ebene an und spricht damit
wichtige Aspekte einer regional nachhaltigen Entwick
lung an (u.a. gemeinsame regionale Planung der Sied
lungsentwicklung; regionale Abstimmung von Flachen
bereitstellung und Bodenbevorratung; regionales
Standortmanagement) .

Der Bericht zeigt die Moglichkeiten einer Bodenschutz
konzeption fur eine moderne, am regionalen Malsstab
orientierte Bodenschutzplanung auf. Ausfuhrlich wer
den die Bodenschutzkonzeptionen der Bundeslander
(Stand 1999) vorgestellt. Hier sind insbesondere die
brauchbaren tabellarischen Ubersichten zum Boden
schutz hervorzuheben. Das Resumee geht auf den
bodenspezifischen Handlungs- und Regelungsbedarf
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ein, erlautert ver
waltungsinterne Aspekte fur die Umsetzung einer
Bodenschutzkonzeption und kennzeichnet den Aufbau
von Bodenschutzkonzeptionen in den Landern.

Handlungsbedarf sehen die Autoren vor allem im Be
reich des quantitativen Bodenschutzes, in Detailaspek
ten des Altlastenrechts, sowie in der Umsetzung des
Vorsorge-, des Verursacher- und des Kooperationsprin
zips. Betont wird die Notwendigkeit zur Einftihrung
okonomlscher Instrumente zum Schutz des Bodens.
Finanzielle Grundlage konnte ein daftir einzurichten
der Bodenfonds sein.
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Die abschliefsenden Empfehlungen schliefsen mit der
Ermunterung und wichtigen inhaltlichen Hinweisen
zur Aufstellung eigener Bodenschutzkonzeptionen
durch Bundeslander und Regionen. Ein umfangreiches
Glossar und Literaturhinweise runden das leider nicht
preisgiinstige Buch abo Aber die pragnante Darstellung
und die iibersichtlichen Tabellen machen das Ober
sichtswerk trotz einer Vielzahl aktueller bodenschutz
relevanter Veroffentlichungen zu einer lohnenden Inve
stition.

Fabian Dosch (Bonn)

Leipprand, Eckart: Lebensmodell STADT. fiber
den verlorenen Zusammenhang von Stadtleben,
Stadtgesellschaft und Stadtebau, - Tiibingen, Ber
lin: Wasmuth Verlag 2000. 156 S., Abb.

Kistella, Irene; Kurth, Detlef; Wagener, Maria T.
(Hrsg.): Stadtebau . .. dem Ort, der Zeit, dem
Menschen verpflichtet! Hrsg.: IRPUD. - Dort
mund 2001. 306 S., Abb.

FeIdtkeller, Andreas (Hrsg.): Stadtebau: Vieifait
und Integration. Neue Konzepte ftir den Umgang
mit Stadtbrachen. - Stuttgart, Miinchen: DVA
2001. 224 S., Abb.

Die einschlagige Historiographie zeigt iiblicherweise
die Stadt in jener Perspektive, an den uns die "hero
ische" Vergangenheit des Stadtebaus gewohnt hat: Als
Produkt von Ideen und Initiativen, als Werk weit
blickender Politiker, aktiver und manchmal philanthro
pischer Unternehmer, als Geniestreich begabter Planer.
Zu nennen waren etwa die imperialen Verwandlungen
von Paris unter Napoleon III. und Baron Hausmann
sowie von Wien unter Franz Joseph; oder auch Luigi
Costas und Oscar Niemeyers Brasilia sowie Le Corbusi
ers Chandigarh, die in Beton gegossenen Apotheosen
neuer .demokratischer" Hauptstadte. Allen Unterschie
den zum Trotz spricht er hier noch eine deutliche Spra
che - der Glaube an die .Machbarkeit" der Stadt, mithin
an die Formbarkeit der Gesellschaft.

Dass es damit nicht (mehr?) weit her ist, diirften mittler
weile auch die letzten Apologeten begriffen haben.
Schon deswegen tut die Auseinandersetzung iiber In
halte, Methoden und Instrumente eines aktuellen Stad
tebaus Not. In diesem Zusammenhang sind nun drei
Neuerscheinungen zu begrufsen, die indes recht unter
schiedliche Ziele verfolgen und sich entsprechender Ar
gumentationsmuster bedienen. Der Band .Stadtebau...
dem Ort, der Zeit, dem Menschen verpflichtet!" be
inhaltet Vortrage, die in den letzten beiden Jahren im
Rahmen des von Peter Zlonicky gegriindeten Stddte-
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baulichen Kolloquiums in Dortmund gehalten und nun
in Form einer Schrift zu seinen Ehren zusammengefasst
wurden. Sie sind zum Teil sehr lesenswert, zum Teilwer
den aber blofssattsam bekannte Positionen erneut refe
riert, wobei verabsaumt wurde, sie wenigstens einmal
in ein anderes rhetorisches Kleidchen zu stecken. Ihr
Vorzug liegt darin, dass sie erfrischend kurz gehalten (in
der Regel fiinfbis acht Seiten) und in ihrer Summe mul
tiperspektivisch angelegt sind. Bekannte Namen (u.a.
K. Ganser, W. Nerdinger, H. Adrian, H. Stimmann, Th.
Sieverts, H. Bodenschatz) wechseln mit weniger be
kannten, was eine bunte Mischung ergibt. Insgesamt
ein niitzliches und instruktives, dabei auch kurzweiliges
Werk, das zum gelegentlichen Blattern und Nachlesen
eher einladt als zur stringenten Lektiire.

Bei .Stadtebau: Vielfalt und Integration" handelt es sich
urn ein Art Arbeitshandbuch "fur alle, die sich mit neuen
Konzepten fur die Stadt auseinandersetzen". Obgleich
am Rande auch ausgewahlte Projekte in Berlin (Viktoria
Quartier, friiheres Schultheiss-Areal in Kreuzberg), Es
sen (Weststadt und Berliner Platz) und Ziirich (Indus
trieareal zwischen Limmat und Bahn, Ziirich-West) ins
Visier genommen werden, fokussiert es doch weit iiber
wiegend auf Tiibingen, genauer: auf die Erfahrungen
mit der Revitalisierung von Kasernenarealen in der Siid
stadt, namlich der Konversionsmafsnahrne Stuttgarter
Strafse/Pranzosisches Viertel. Laut Herausgeber weisen
all diese Projekte folgende Gemeinsamkeiten auf: Neu
ordnung aufbrach gefallenen Flachen, Vielseitigkeit der
Mischung, besonderes Augenmerk auf den offentlichen
Raum, Planung einer integrierten Nutzungsstruktur
(mit dem Ziel, Segregation zu vermeiden), gezieltes
bauliches Nebeneinander von Alt und Neu (historische
und lokale Identitat) sowie nutzerorientierte Herange
hensweise mit partizipatorischen Aspekten. Schon aus
Griinden der besseren Platzierung auf dem Jahrmarkt
der Ideen geht es dabei auch urn eine Neusortierung des
planerischen Werkzeugkastens; und nicht iiberra
schend, dass Begriffewie Quartier, Dichte, Nutzungsmi
schung, Stadt der kurzen Wege hier als Vehikel dienen,
urn einen neuen Stadtebau zu befordern. Es handelt
sich bei diesem Buch tendenziell urn eine Projektbe
schreibung, die angereichert ist mit iiberhohenden Ein
lassungen zu Themen wie Landschaftsverbrauch, Hy
permobilitat, sozialraumliche Spaltung und die
zunehmende Absonderung der Arbeitswelt, welche
wiederum bereits in jenem Buch nachzulesen waren,
das Feldtkeller vor einigen Iahren bekannt gemacht hat:
"Die zweckentfremdete Stadt". Ein Urteil, inwieweit
Vorgehensweise, Planungsmaterialien und vorgestellte
(Zwischen)Resultate tatsachlich von stadtebaulicher
und stadtpolitischer Phantasie zeugen, muss sich der
Leser selber bilden.
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Das eigenwilligste oder zumindest am starksten aus
dem Rahmen fallende der drei Bucher aber ist das von
Eckart Leipprand. Sein Rasonieren .uber den verlore
nen Zusammenhang von Stadtleben, Stadtgesellschaft
und Stadtebau" ist gepragt von fundamentalen Einsieh
ten und hochmoralischen Appellen: .Gebaude in der
Stadt mussen also, urn Stadt zu bilden, wie Personen in
erster Linie zusammenstehen, urn sieh gegenseitig zu
dienen, und jedes einzelne muss - wie jede Einzelper
son - seinen Anteil dazu beitragen, darf nieht aussche
ren oder sich auf die Seite stellen." Zwar versucht Leip
prand auf dem Boden der Tatsachen des Metiers zu
bleiben - "Die Aufgabe lautet, den Stadtebau mit dem
Stadtleben in der Fugung und Stellung, Ausriehtung
und Einbindung der Gebaude in Ubereinstimmung zu
bringen. Der Stadtebauer braucht aber nieht die Gesell
schaft zu andern, ihre Lebensform in Frage zu stellen,
ihre Betatigungsformen zu hinterfragen. Er muss nieht
Sozialingenieur oder Gesellschaftsgestalter sein." -,
aber die eigentiimlich antiquierte Sprache sowie die
wiederkehrenden .flammenden" Aufrufe unterlaufen
das. Bier sprieht eine erfrischende Naivitat, der Eifer
des reinen Glaubens, mit Inbrunst und Verve: .Stadtkul
turen sind auf die Beteiligung und Einbeziehung aller
angelegt, die zugehorige (stadte-) bauliche Form setzt
dies urn und heifst deshalb Stadtebau und nieht Einsie
delei." Ein Pamphlet, das Manifest sein mochte (und es
nieht ist), dabei sehr metaphorisch angelegt: .Ein
Schritt vor die Tur des Hauses muss die Offentlichkeit,
die stadtische Buhne des Austausches, beginnen, die
nur durch Zusammenstehen aller Gebaude und Perso
nen gebildet wird und jedem zum Leistungsaustausch
zur VerfUgungsteht - als das gebaute Zusammenleben."
Seine Schwerpunkte sind die Bedeutung des offentli
chen Raumes einerseits und andererseits der nach
drucklich vorgebrachte Hinweis, dass das Leben auf
dem Boden stattfindet - mithin den Erdbodenbezug al
len Stadtebaus, Ungewohnliche, dabei treffende und
plastische Beispiele - etwa die sich einstellende un
siehtbare Ordnung, die .Zugehorigkeit" des Einzelnen
auf dem Campingplatz - sind Mittel seiner Argumenta
tion. In manchen Passagen ist sie uberzeugend, aufs
Ganze gesehen jedoch idealistisch und redundant (fort
laufende Wiederholungen machen die Argumente ein
fach nicht besser).

Allen Unterschieden zum Trotz, und auch nieht expres
sis verbis, handeln alle drei Bucher letztlich von einem
Desiderat: dem verlorenen Zusammenhang zwischen
Planung und Gestaltung. Schon bei den Verfahren des
Stadtebaus ist dies ein zentrales Problem: Die Frage, wer
disziplinar zustandig ist ftir die Planung der .moder
nen" Stadt, ist so alt wie diese selbst: Planer mit inge
nieurwissenschaftlichem Hintergrund oder mit archi
tekturkunstlerischem? Nicht zu vergessen die Experten
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mit geographischem, juristischem, okonomischem,
okologischem, sozialwissenschaftliehem Hintergrund.
Nieht nur die unterschiedlichen Siehtweisen, die "Vo
gelschau" des Planers und die .Proschperspektive" des
Architekten, prallen aufeinander. Es werden auf beiden
Seiten auch unterschiedliche Gegenstande bearbeitet:
(Bau-) Projekte und (Planungs-)Prozesse. Das Unver
standnis und die - freundlich kaschierte - Ablehnung,
mit der sieh Planer und Architekten begegnen, erweisen
der gemeinsamen Sache einen Barendienst,

In diesem Kontext ist die Integration des Entwurfes oder
gar des Entwerfens in die neuen kooperativen Prozesse
eine heikle, aber unumgangliche Aufgabe. Dabei geht es
nicht darum, Fragen der Gestaltung und der Asthetik
einfach dem Mehrheitsentscheid zu tiberantworten.
Zweifelsfrei sind Fragen der Gestaltung, wie andere
Sachfragen, eine Angelegenheit der Kompetenz. Es geht
indes darum, wie sich diese Kompetenz im Konzert mit
den anderen stadtentwicklungsrelevanten Kompeten
zen - je nach Lesart - behaupten oder bewahren kann.
Planer, denen jegliches Verstandnis fur eine nicht belie
bige, sondern prazise stadtmorphologische und stadte
bauliche Argumentation fehlt, sind dabei ebenso wenig
hilfreich wie Architekten, die ihre Les-Art der Stadt
wacker gegen alle begrundeten rechtliehen, funktiona
len und soziookonomischen Einwande verteidigen oder
die die gestaltkonstituierenden Elemente ihres Ent
wurfes nicht verstandlich machen konnen. Solange Ar
chitekten und Planer gegeneinander argumentieren,
arbeiten im Grunde beide daran, sich bei Auftraggebern
und in der Offentlichkeit unglaubwurdig zu machen.
Urn das zu vermeiden bzw. urn dem entgegenzuwirken,
da lohnt der Blick in die vorliegenden Bucher durchaus.
Der Weisheit letzten Schluss allerdings sollte man nieht
erwarten.

Robert Kaltenbrunner (Bonn)

Miickenberger, Ulrich (Hrsg.): Zeiten der Stadt.
Reflexionen und Materialien zu einem neuen ge
sellschaftlichen Gestaltungsfeld. 2., erweit. Aufl. 
Bremen: Edition Temmen 2000. 336 S., Abb.,
Ilbers.

Dass die urbanen Zeitablaufe - deren gute oder schlech
te Organisation - sehr viel mit Lebensqualitat und
Wohlbefinden der Stadtbevolkerung und auch der Be
volkerung aus dem Umland zu tun hat, ist inzwischen
fast zum Allgemeingut geworden. Ein zunehmender Teil
der Burger - Frauen haufiger als Manner - fragt sieh, ob
die herkommlichen Zeit- und Erreichbarkeitsorganisa
tionen und die damit einhergehenden Ablaufe des tag-
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lichen Lebens, die den Alltag der Menschen und Haus
halte unter zunehmenden Stress setzen, eigentlich so
sein mussen, wie sie es sind. Zeitnot ist zwar nicht der
einzige Gradmesser fur vorenthaltene Lebensqualitat,
aber er ist ein immer wichtiger werdender. In immer
mehr Stadten werden Modelle, Projekte und Experi
mente fur die Verbesserung der zeitrestringierenden
Bedingungen des Alltags gemustert, entwickelt und er
probt. Der Band enthalt Beitrage, die iiber die Entste
hung und Verbreitung des Ansatzes Zeiten der Stadt auf
klaren, ihn kritisch diskutieren und eine Reihe von
Beispielen aus der praktischen Anwendung auffuhren.
Die zweite Auflage ist erheblich erweitert. Gewichtigste
Neureung ist der "Dublin-Report", die erste verglei
chende Studie iiber Zeiten der Stadt und Lebensqualitat
in Europa. (Ausgewertet werden funf EU-Mitgliedstaa
ten, in denen sich kommunale Zeitpolitik entwickelt.)

Die Entwicklung von Experimenten und Projekten
kommunaler Zeitpolitik verlauft sowohl in Deutschland
als auch in Europa jetzt spontan und rapide. An vielen
Orten in Europa und auch in der Bundesrepublik
Deutschland sind inzwischen "Werkstatten" zu Gestal
tung einer menschengerechteren Zeitorganisation in
der Stadt entstanden. Hierbei geht es ganz konkret urn
die Modalitaten etwa der Altenbetreuung, der Arztpra
xen oder der Offnungszeiten kommunaler Einrichtun
gen, urn Biirgerbiiros, die abends offnen, oder darum,
dass ein ganzer Stadtteil auf .Zeitdiebe" hin durchfor
stet wird.

Der Herausgeber hat Wert darauf gelegt, dass das The
rna auch wissenschaftlich erlautert und analysiert wird,
wobei auch kompetente Kritik zu Wort kommt. Neben
etlichen Autoren aus dem Ausland sind auch deutsche
Vertreter(innen) der Soziologie und Stadtforschung, die
aus der einschlagigen Literatur bekannt sind, zur Mit
wirkung gewonnen worden. Im Mittelteil des Bandes
werden durch Praktiker und Experten praktische Falle
behandelt, mit denen Probleme, Chancen und Hinder
nisse der hier behandelten Politik und Planung noch
genauer dargestellt werden konnten. Interessierten Ak
teuren und Institutionen werden Erfordernisse und An
haltspunkte vermittelt, die fur die Errichtung neuartiger
Dienstleitungen, die Umstrukturierung von Behorden
und Verwaltungen sowie fur neuartige Planungsverfah
ren auf diesem Politik- und Planungsfeld von Bedeu
tung sind.

Ein derart zivilgesellschaftlich und auf Biirgerpartizipa
tion angelegtes Thema wie dieses der .Zeiten der Stadt"
ware vermutlich noch besser zu fordern, wenn sich der
Band insgesamt auch durch eine noch bessere Lesbar
keit auszeichnen wiirde.

Gerhard Stiens (Bonn)
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Lourens, Piet; Lucassen, Jan: Arbeitswanderung
und berufliche Spezialisierung. Die lippischen
Ziegler im 18. und 19. Jahrhundert. (Ilbersetzung
aus dem Niederlandischen: Mellenthin, Klaus).
- Osnabriick: Ilniversitatsverlag Rasch 1999.
206 S., Kt., Abb., Tab., Lit., Anh. = Studien zur
Historischen Migrationsforschung (SHM), Bd. 6

Saisonale Arbeitskrafte fremder Nationalitat sind heute
aus vielen Volkswirtschaften nicht mehr wegzudenken.
Italienische Kellner in der schweizerischen Gastrono
mie, polnische Erntehelfer in der deutschen Landwirt
schaft - der Beispiele gibt es viele. Dies ist aber keines
wegs eine Erscheinung der jiingeren Vergangenheit.
Das vorliegende Buch berichtet von einer besonderen
Gruppe von Wanderarbeitern, deren grofste Bedeutung
im 18. und 19.Jahrhundert datiert, deren Urspriinge je
doch bereits in den Zeiten des Dreilsigjahrigen Krieges
liegen. Die Autoren mess en den lippischen Zieglern ex
emplarische Bedeutung fur Arbeitsmigration und Qua
lifikation zu, wiewohl sie einige auffallige Besonderhei
ten aufweisen. Dazu zahlt der hohe Anteil (iiber 40 %)

der Arbeitsmigranten an den Erwerbspersonen des Her
kunftsgebietes, die hohe Spezialisierung auf nur ein Ge
werbe (Herstellung von Ziegelsteinen und Dachpfan
nen) und schliefslich die Arbeitsverhaltnisse mit einer
Monopolstellung bei der Besetzung des Arbeitsplatzan
gebotes der niederlandischen Ziegelfabrikanten.

Okonomische Voraussetzungen jener Arbeitsmigration
waren (1) regionale Lohndifferenzen, (2) zeitliche Pha
senverschiebungen des Arbeitsanfalls in Herkunfts
und Zielregion sowie schlielslich (3) quantitative Ar
beitsmarktungleichgewichte, die sich durch Migration
abbauen lielsen. Zu diesen notwendigen, jedoch zur Er
klarung des Phanornens noch nicht hinreichenden
Bedingungen kamen einige Besonderheiten, die in den
Eigenschaften und der Organisation der Gruppe lagen.
Die Autoren arbeiten diese Kausalbeziige akribisch her
aus und leisten so einen Beitrag zur Theoriebildung des
Migrantenberufs. Sie erkennen vier Kategorien der
Marktdurchdringung, die sich auch raumlich ausdiffe
renzieren lassen. Fiir jede Konstellation (sporadische,
vollstandige, dauerhaft hohe oder niedrige Marktpene
tration) werden gute Griinde auf Angebots- wie Nach
frageseite gefunden. Trotz des Theorieanspruches liest
sich das Buch erfrischend und keinesfalls blutleer. Die
vielen statistischen und sonstigen empirischen Belege
und Quellen sind in ein eigenes Kapitel verbannt. In den
Vordergrund tritt - die Autoren kennen ihren Max Frisch
- das Menschliche, so dass dem Leser am Ende der Lek
tiire eine zuvor fremde Welt nunmehr vertraut ist.

Hansjiirg Bucher (Bonn)
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