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Tiibingen/Berlin: Ernst Wasmuth Verlag 2006 

Die Schrift bietet einen umfassenden Oberblick Ober 
das weite Feld des Stadtebaus, verstanden als Ent
wicklung des baulich-raumlichen Stadtgefuges. Der 
Verfasser grenzt diesen Vorgang deutlich ab gegeniiber 
anderen Bereichen der raumlichen Planung - so auch 
gegen die Stadtplanung in ihren Beziigen zu sozialen, 
wirtschaftlichen und 6kologischen Aspekten der Stadt
entwicklung. Es geht ihm urn die Stadt als „Bauwerk" -
nicht urn Gesellschaft, Markt oder Biotop. Gerade in 
dieser Abgrenzung mit ihrer Konzentration auf das 
Stadtgefuge und die Stadtgestalt wie auch auf die In
strumente und Verfahren zu deren Steuerung sieht er 
eine wichtige Voraussetzung fur einen fruchtbaren Aus
tausch mit den anderen Aspekten der Stadtplanung. 

Kernstiick der Darstellung ist die Gliederung der Theo
rie in drei Kategorien: 

• eine erklarende Theorie, die jene Zusammenhange
zeigt und erlautert, die zu der gegenwartigen Struk
tur der Stadt und zu ihrer Gestalt gefuhrt haben

• eine normative Theorie, die - auf die Erforschung
raumbezogener Synergien gegriindet - Hypothesen
zur optimalen Organisation des Raumes zur Erfiil
lung heutiger und kiinftiger Anspriiche entwickelt

• eine Methodologie als Lehre von den Mitteln und
Wegen, als erstrebenswert erkannte Ziele der raum
lichen Entwicklung zu verwirklichen.

Ob man das alles unter dem Theoriebegriff einordnen 
will, ist eine Definitionsfrage - wer „Theorie" als Ge
gensatz zur „Praxis" sieht, wird damit einverstanden 
sein, wer h6here Anspriiche an den Begriffsinhalt stellt, 
mag den vom Autor eingefiihrten Begriff des „Denk
geriistes" fur zutreffender halten. In jedem Fall ist die 
hier gebotene Darstellung der Zusammenhange und 
Steuerungsverfahren ungemein hilfreich fur ein iiber
greifendes Verstandnis des komplexen Arbeitsfeldes 
,,Stadtebau". 
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Zur inhaltlichen Erlauterung des Stadtebaubegriffs 
entwickelt der Verfasser eine systematische Ordnung 
der Aufgabenfelder, die er jeweils zwischen verschie
denen Polen ausgespannt sieht - zwischen Stadtebau 
und Bautatigkeit, zwischen Technik und Asthetik, zwi
schen Wissenschaft und Kunst, zwischen Architektur 
und Raumplanung, sowie zwischen Stadtebau und 
Landschaftsplanung. 

Als zen trale Kategorien der Stadtstruktur werden „Orte" 
und „N etze" definiert - ,,adapted soaces" und „flow sys
tems" in der Terminologie amerikanischer Planungs
theorie. Einige friihere Ansatze zur Erklarung der realen 
Stadtentwicklung werden er6rtert, so die Arbeiten von 
Christopher Alexander, Franc;oise Choay, Kevin Lynch, 
Amos Rapoport und insbesondere David Hillier, des
sen Kernbegriff der „Konfiguration" von Bauten und 
Raumen sich fur das Thema als besonders hilfreich 
erweist. Auch die Pionierrolle des Spaniers Ildefonso 
Cerda wird mit Recht betont. 

Mit der Diskussion der „zu planenden Stadt" kommt 
dann die normative Theorie ins Blickfeld, fur die sich 
der Autor zunachst an Leon Battista Alberti orientiert: 
necessitas, commoditas, voluptas - Bediirfnis, Be
quemlichkeit, Genuss. Frick erganzt sie, dem Zeitgeist 
entsprechend, durch durabilitas - Nachhaltigkeit - und 
entwickelt daraus vier iibergeordnete Zielkategorien 
der Stadtentwicklung: 

• Grundsicherung (vitality - safety)

• Nutzbarkeit (functionality)

• Verstandlichkeit (intelligibility)

• Nachhaltigkeit (sustainability).

Inhalt und Aufgabe einer normativen Theorie sieht der 
Autor darin, ,,Zielvorstellungen und Handlungsfelder 
vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Wertsetzungen 
zu beschreiben", sie zu systematisieren, zu bewerten 
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und ihren Handlungsbezug zu klaren. Fur solche nor
mative Theorie fiihrt er drei Anwendungsfelder auf:
die Stadterweiterung, die Stadterneuerung und den
Stadtumbau. Die Stadterneuerung sieht er dabei zum
einen als einen autogenen Prozess, betrieben durch
die Grundeigentiimer selbst, zum anderen als ein pla
nerisches Handlungsfeld, in dem die Sanierung tiber
alterter Baugebiete seit langem eine wichtige Rolle
spielt. Hier besteht ein flieBender Ubergang zum Stadt
umbau, der durch weiter greifende Veranderungen im
Stadtgeftige gepragt ist. Auch hier lasst sich eine Diffe
renzierung erkennen zwischen MaBnahmen, die durch
neue Konstellationen der Entwicklungskrafte ausgelost
werden, und Veranderungen, die durch eine Schrump
fung der Einwohnerzahl bedingt sind; gerade diese
stellen die Planung vor bisher unbekannte Herausfor
derungen.

Diese Darstellung mundet in Uberlegungen zur kiinf
tigen Form der Stadt, die indessen nicht statisch ge
sehen wird. Ihrer Auflosung, die in Begriffen wie Zer
siedelung, Zwischenstadt und Edge City anklingt, ist
entgegenzuwirken durch zielgerichtete Veranderung
der Strukturen mit dem Blick auf die ktinftige Stadt
als Verbund unterschiedlicher Quartiere. 1m dritten
Hauptabschnitt werden dann die Instrumente und
Methoden dargestellt, mit denen die stadtebauliche
Planung auf die reale Entwicklung im Sinne der erar
beiteten Zielvorstellungen Einfluss nehmen kann - von
Bodenordnung und Bodenmanagement tiber die Pla
nung von Bebauung, Bepflanzung und Infrastruktur
zur Nutzungs- und Standortplanung bis hin zu Inves
titionsforderung, Projekt- und Quartiersmanagement.

Besonderes Gewicht misst der Autor dem offentlichen
Raum bei, der als "Netz" die .Drte" verknupft und da
mit auch zur Vermittlung von deren Bedeutung bei
tragt. Er ist "die zentrale Komponente der baulich
raumlichen Komposition von Stadt und zugleich das
wichtigste Bindeglied zu ihrer sozialen Organisation",
denn dessen bauliche Ausformung setzt wesentliche
Bedingungen nicht nur fur seine Nutzbarkeit, sondern
auch fur seine Verstandlichkeit - man konnte sie auch
.Lesbarkeit" nennen - und beeinflusst damit das Han
deln und Verhalten seiner Nutzer.

Eine wertvolle Erganzung des Textes bilden neben ei
ner knappen Auswahl von kartografischen Plandar
stellungen fast zwei Dutzend diagrammatischer
Ubersichten, in denen die Zusammenhange und
Wechselwirkungen stadtebaulicher Aufgaben und Lo
sungsansatze anschaulich gemacht werden. Sie bezie
hen sich auf das planerische Vorgehen, auf raumliche
Elemente, Planungsziele und andere Aspekte bis zur
vergleichenden Betrachtung von Entwurfsregeln der
Moderne und der Nachmoderne.

Insgesamt also eine grundliche und systematische
Darstellung jenes Bereichs stadtischer Entwicklungs
planung, der in Bau und Raum seinen Niederschlag
findet. Sie bietet dem Fachmann wie dem interessier
ten Laien eine gute Orientierung und macht zugleich
deutlich, dass sich auch in Zeiten schrumpfender Be
volkerung dem Stadtebau umfassende und komplexe
Aufgaben stellen, deren Losung von grolster Bedeutung
ftir die ktinftige Lebensqualitat in der Stadt ist.

Gerd Albers (Germering)

Problembezogenes
Regionalmanagement

Stephan Lob

Problembezogenes Regionalmanagement

Dortmund: Dortmunder Vertrieb 2006

Unter Regionalmangement wird allgemein ein umset
zungsorientiertes Ftihrungs- und Gestaltungskonzept
zur Entwicklung von Regionen verstanden. Vor dem
Hintergrund betriebswirtschaftlicher Denkweisen soll
es den erkannten Schwachen formaler Regionalpla-
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nung durch ein modernes, handlungsorientiertes Kon
zept begegnen, indem es den Dialog zwischen allen fur
die regionale Entwicklung wichtigen Akteuren institu
tionalisiert und deren Bedtirfnisse differenziert erfasst.
Auf der Basis von Leitbildern und daraus abgeleiteten
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Aktionsprogrammen sollen regionale Entwicklungs
prozesse untersttitzt werden. Thematisch beschrankt
sich Regionalmanagement oft auf ausgewahlte Prio
ritaten bzw. Kernprobleme der Region und kann ver
schiedene Organisationsformen annehmen. Allen For
men gemeinsam ist jedoch der Versuch, neben den
offentlichen Tragern private Akteure mit ihren Interes
sen, ihrem Know-how und ihrer Entscheidungsmacht
einzubinden.

Kennzeichnend fiir die deutsche Diskussion tiber den
Ansatz des Regionalmanagements ist, dass sie aus der
Perspektive der Praxis gefiihrt wird, und zwar insbe
sondere von Praktikern aus dem Bereich der Regional
und Landesplanung. Regionalmanagement wird dabei
in der Regel als Erweiterung oder Erganzung der klas
sischen Regionalplanung verstanden. Theoriegeleitete
Arbeiten finden sich jedoch nur in relativ geringer Zahl.
So verstand Gabi Troeger-Weif beispielsweise in ihrer
Habilitationsschrift 1998 Regionalmanagement vor
dem Hintergrund ihrer planungspraktischen Tatigkeit
in Bayern als Umsetzungsinstrument zur Implemen
tation landesplanerischer Zielvorstellungen. Ebenfalls
vor dem Hintergrund praktischer Erfahrungen hat nun
Stephan Lob in seiner Dissertation in Rtickgriff auf ge
meinsame Arbeiten mit Dietrich Furst das "Hannover
Modell" als eine spezifische Variante eines problem
bezogenen Regionalmanagements entwickelt, wobei
hier die Potenziale und Durchsetzungsfahigkeit der
Raumplanung gegentiber konkurrierenden Akteuren in
Obereinstimmung mit den meisten einschlagigen Au
toren skeptischer eingeschatzt werden.

Der Band setzt insbesondere am konzeptionellen De
fizit des aus der Planungspraxis hervorgegangenen Re
gionalmanagements an. Dabei verzichtet Lob bewusst
auf einen allumfassenden Ansatz. Nach einer einfiih
renden Darstellung der sich verandernden Rahmen
bedingungen der Regionalentwicklung und des kor
respondierenden Wandels der Planungsparadigmen
entwickelt er stattdessen eine Typologie von vier un
terschiedlichen Ansatzen des Regionalmanagements:
Regionalmanagement als Projektmanagement der
regionalen Ebene, als Regionalmarketing, als raum
bezogenes Regionalmanagement und als problembe
zogenes Regionalmanagement. Auf letzteren Ansatz
konzentriert sich die Publikation dann im Folgenden.
Kennzeichnend fiir diesen Ansatz ist, dass regionale
Akteure gemeinsame Kernprobleme als strategischen
Hebel nutzen, urn projektbezogen gemeinsame Lo
sungen zu erarbeiten. Nicht der Raumbezug, sondern
der kollektiv empfundene Leidensdruck wirkt hier
identitatsstiftend, Auf die Erstellung umfassender Leit
bilder wird weitgehend verzichtet. Im Vordergrund
steht die Entwicklung umsetzbarer Projekte. Als orien-
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tierende .Leitplanken" dienen raum-, themen- und
zeitgebundene .Bntwicklungskcmdore", die jedoch
keine gesamthafte Orientierung erlauben.

Im vierten Hauptkapitel des Bandes wird auf Basis
zweier Fallstudien, an denen der Autor aktiv mitge
wirkt hat - dem okologisch orientierten Regionalma
nagement im Landkreis Goslar und dem Modellvor
haben Sanierungs- und Entwicklungsgebiet Okertal -,
das .Hannover-Modell des problembezogenen Regio
nalmanagernents" differenziert ausgearbeitet. Dabei
stehen insbesondere institutionelle und prozessuale
Fragen des Steuerungsansatzes im Vordergrund. Den
Abschluss des Bandes bildet eine Einordnung des Re
gionalmanagements in bestehende Governance-Struk
turen bzw. die Anbindung an das formalisierte Pla
nungssystem.

Die Arbeit von Stephan Lob ist zweifellos verdienst
voll, da sie einen wesentlichen Beitrag leistet, urn das
immer wieder konstatierte Theoriedefizit des Regio
nalmanagements zu verringern. Trotz der grundlichen
theoretischen Auseinandersetzung mit der Thematik
gelingt es dem Autor dank seiner umfangreichen Pra
xiserfahrung, den unmittelbaren Anwendungsbezug
zu wahren. So war die Entwicklung eines praxistaug
lichen Verfahrens erklartes Ziel der Arbeit und macht
den Band weit tiber den akademischen Kreis auch fur
Leser lesenswert, die in ihrem beruflichen Alltag Auf
gaben des Regionalmanagements ubernehmen. In
diesem Sinne ist der Band ein gelungenes Beispiel fur
den allgemein zu beobachtenden Trend, Theorie und
Praxis der Raumplanung wieder enger miteinander zu
verkoppeln.

Der starke Anwendungsbezug der Arbeit fiihrt aller
dings auch zwangslaufig zu einer Beschrankung bei
der Bearbeitung weiterfuhrender steuerungstheore
tischer Fragen. So wird die Schlusselproblematik des
strategischen Steuerungspotenzials eines primar pro
jektorientierten Managementsansatzes nur randlich
angesprochen. Der im Kern inkrementalistische Ansatz
eines problembezogenen Regionalmanagements ist
in der von Stephan Lob beschriebenen Form auf die
rahmensetzende Funktion der klassischen Regional
planung angewiesen (S.48, S. 207 ff.). Es bleibt jedoch
weitgehend offen, wie die unterschiedlichen Akteurs
konstellationen, Steuerungslogiken und Raumbezuge
in einem integrativen Ansatz zusarnmenfliefsen und
eine strategische Aufstellung der Regionen ermogli
chen sollen. Hier waren kunftig weitere grundlageno
rientierte Forschungsanstrengungen wiinschenswert,
die auf der vorgestellten Publikation aufbauen.

Thorsten Wiechmann (Dresden)
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--
Jain,Angela

Nachhaltige Mobilitdtskonzepte im Tourismus

Berlin 2006. =Blickwechsel, Schriftenreihe des Zentrum
Technik und Gesellschaft der TU Berlin, Bd. 5

Vor dem Hintergrund des nach wie vor wachsenden
und stark MIV-orientierten Freizeit- und Urlaubs
verkehr will die Dissertationsschrift von Angela Jain
ausloten, welche Moglichkeiten durch die Gestaltung
von entsprechenden OPNV-Angeboten bestehen, urn
starker am Nachhaltigkeitsparadigma orientierte Mo
bilitatsmuster zu induzieren. Die Arbeit entstand im
Rahmen des BMBF-Projekts "EVENT - Frelzeitver
kehrssysteme fur den Eventtourlsrnus".

Einleitend wird zunachst auf Basis einer breiten Litera
turaufarbeitung das Spannungsfeld zwischen einer eher
altruistischen, an Nachhaltigkeitszielen orientierten
Verkehrsmittelwahl und dem zumeist hedonistischen
Motiven auf der Nachfrageseite aufgearbeitet. Ftir die
Betrachtung der Nachfrageseite werden vor allem Be
zuge zu der aktuellen Lebenstil- und Milieuforschung
hergestellt, wird aber auch die zielgruppenorientierte
Freizeit- und Mobilitatsforschung berucksichtigt. Aus
der Aufarbeitung der Literatur wird als zentrale These
abgeleitet, dass erfolgversprechende Angebote einer
seits stark zielgruppenorientiert entwickelt werden
und andererseits bereits die Fahrt als Erlebnis zu ge
stalten ist.

Auf der Basis von Sekundarliteratur werden im Haupt
teil der Arbeit sog. .Reiserypen" entwickelt und fur die
se dann entsprechende spezifische Angebotsvarianten
formuliert. Aufgrund von Erhebungsproblemen konnte
die Umsetzung der dabei entwickelten Angebote aller
dings nicht empirisch evaluiert werden.
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Alsweiterer Baustein der Arbeit wird ein Tool zur Nach
haltigkeitsbewertung unterschiedlicher Mobilitatsmu
ster entwickelt. Dieses soll dazu beitragen, bereits im
Vorfeld der Reiseentscheidungen die okologlsche Im
plikat ion unterschiedlicher Verkehrsmittel zu ermit
teln . Die vorgestellten Vorschlage zur Kommunikation
dieses Tools vernachlassigt allerdings die sozialwissen
schaftliche Forschung tiber den Ablauf von Entschei
dungsprozessen und insbesondere die Rolle der Habi
tuali sierung. Allerdings wirkt dieser Baustein fast wie
ein Appendix, der zwar im Projektkontext entwickelt
wurde, aber nicht optimal in den argumentativen Ge
samtbogen der Arbeit integriert werden konnte.

Insgesamt handelt es sich urn eine Publikation, in der
eine Vielzahl von Informationen zum aktuellen Diskus
sionsstand tiber nachhaltige Freizeitmobiliat aufgear
beitet ist. Diese erschlieBen sich dem Leser allerdings
nicht in idealer Weise, da die Vielzahl von angespro
chenen Aspekten nicht in optimaler argumentativer
Stringenz prasentiert wird. Trotzdem stellt die Arbeit
einerseits eine Fundgrube fur an nachhaltigen Mobi
litatskonzepten im Tourismus Interessierten dar und
bringt andererseits eine Reihe von neuen Impulsen
in die (auch tiber den engeren Nachhaltigkeitskontext
hinaus reichende) Diskussion tiber die Notwendigkeit
zielgruppenspezifischer Mobilltatsangebote ein.

Andreas Kagermeier (Trier)
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Deutsche
Grundungsreglonen

Rolf Sternberg (Hrsg.)

Deutsche Cnlndungsreglonen

Berlin, Munster: Lit Verlag 2006

Erst in jilngerer Zeit wird der Zusammenhang von
Raum und Grilndungsgeschehen in der Grilndungsfor
schung thernatisiert, was uberrascht, da Wirkungen des
Grilndungsgeschehens doch in erster Linie die Region
betreffen und deren Rahmenbedingungen einen erheb
lichen Einfluss auf Grilndungen haben. Dieser Sam
melband, herausgegeben von Rolf Sternberg, schlielst
mit seiner Betrachtung deutscher Grilndungsregionen
auf der Grundlage von detaillierten Einzelfallstudien
eine Lucke. Hervorzuheben ist die Auswahl sehr un
terschiedlicher Regionen. Iedes Kapitel setzt einen re
gionsspezifischen Schwerpunkt. Die Bandbreite der
behandelten Themen reicht dabei von Grilndungen im
landlichen Raum und strukturschwachen Regionen bis
zur Clusterbildung in so verschiedenen Branchen wie
der Medizintechnik und der Medienbranche.

Die Kapitel2 und 3 beschaftigen sich mit Grilndungen
im Suden Deutschlands. Fur Munchen, eine griln
dungsstarke Region, arbeitet Tamasy auf der Basis des
Regionalen Entrepreneurship Monitors heraus, dass
vor allem grilndungsbezogene Einstellungen - mithin
subjektive Faktoren - Grundungsaktivitaten direkt be
einflussen. Stahlecker und Koch stellen fur Stuttgart
Schwachen mit Blick auf Grilndungen von wissensin
tensiven Dienstleistungen fest, die sie darauf zuruck
fuhren, dass Wissenstransfer und das Innovationsge
schehen in der Region vor allem von groBen etablierten
Unternehmen dominiert werden.

Die Kapitel4 bis 6 rich ten den Blickauf das ostdeutsche
regionale Grilndungsgeschehen: Otto beschreibt die
Rolle von Grilndungen im regionalen und sektoralen
Strukturwandel in Mittelthilringen und verweist auf
die ausgepragt kleinraumliche Ausdifferenzierung des
Griindungsgeschehens in dieser Region. lena steht im
Mittelpunkt von Kapitel5: Fornahl und Brenner arbei
ten den Zusammenhang zwischen historischen indus
triellen Spezialisierungen und heutigem Griindungs
geschehen heraus; die Konzentration auf vorhandene
Kompetenzen hat in lena eine erfolgreiche Umorien
tierung gefordert, wobei allerdings die Rolle der Politik
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nicht unterschatzt werden darf. Henning, Mueller und
Niese vergleichen das Grilndungspotenzial in Dresden,
Rostock und Karlsruhe und zeigen, dass in Dresden
und Karlsruhe - auch politisch gefordert - innovative
Grilndungen aus Hochschulen an Boden gewinnen.

Landliche und strukturschwache Raume werden in
Kapitel 7 und 8 betrachtet: Revilla Diez und Mildahn
untersuchen die Bedeutung von Ausgriindungen aus
Hochschulen fiir eine strukturschwache Region wie
Kiel, wahrend Japsen und Oberschachtsiek den Po
tenzialen von Existenzgriindungen in Liineburg nach
gehen. Ihre Ergebnisse zeigen eine erstaunlich hohe
Grilndungsrate fiir den landlichen Raum, die sich auch
aus dem Mangel an anderweitigen Beschaftigungs
moglichkeiten erklaren lasst,

Cluster und die regionalen Zusammenhange zwischen
Clusterentwicklung und Grilndungen sind Thema der
Kapitel9 bis 11: Sautter und Binder betrachten das
Grilndungsgeschehen im "Weltzentrum der Medizin
technik" in Tuttlingen, in dem Grunder stark von 10
kalen Netzwerken, aber weniger vom institutionellen
Umfeld beeinflusst werden. Interessant sind hier die
theoriegeleiteten Ausfuhrungen zur Erklarung von
Grilndungen in regionalen Clustern. Leineweber und
Schricke beschaftigen sich fur die Region Hannover mit
Branchenclustern in der Informations- und Kommuni
kationswirtschaft. Sie zeigen ansatzweise Grenzen und
Moglichkeiten einer clusterbezogenen WirtschaftsfOr
derung auf, wie sie in Hannover initiiert wurde. Doren
kamp und Mossig legen den Schwerpunkt auf Cluster
in der Medienbranche, insbesondere der TV-Produk
tion, und vergleichen die Rolle von Grundungen bei
der Clusterevolution in Koln und Mainz. Die blockierte
Clusterentwicklung in Mainz fuhren die Autoren auf
fehlende Spin-off-Aktivitaten sowie auf die mangelnde
wirtschaftspolitische Unterstiltzung zuriick.

In Kapitel12 untersucht Beckmann den Zusammen
hang zwischen regionaler offentlicher Grundungsfor
derung und der Griindungsdynamik am Beispiel von
Miinchen, Leipzig und dem bergischen Stadtedreieck.
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Ihre Ergebnisse verdeutlichen, dass Grundungsforde
rung an sich positive Effekte haben kann, aber auch die
Art der GrtindungsfOrderung - handelt es sich eher urn
Entrepreneurship Policies oder urn eine .rradttionelle"
Mittelstandspolitik - die Grtindungsdynamik beein
flusst. Diese Schlussfolgerung greift ein aktuelles, aber
in der Grtindungsforschung bisher wenig behandeltes
Thema auf.

"Region matters" - so lassen sich die Aussagen der ein
zelnen Fallstudien zusammenfassen. Dies ist fur die
Wirtschaftspolitik und regionale Wirtschaftsforderung
nicht unproblematisch, konnen wirtschaftspolitische
Konzepte damit nicht einfach von einer Region in die
nachste transferiert werden. Zu bemangeln ist die the
oretische bzw. konzeptionelle Verortung der Beitrage,
die in einzelnen Kapiteln zu sehr an der Oberflache
bleibt. Hier hatte man sich im Kapitel1 als dem ein
leitenden Beitrag - neben der Einfuhrung in Ziele und

Aufbau des Buches sowie der Obersicht tiber wichtige
wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen - eine theo
retische Klammer gewunscht, zumal neuere Ansatze
der (regionalwissenschaftlichen) Grtindungsforschung
(wie ersichtlich in den Kapiteln tiber Clusterevolu
tion) gute Ansatzpunkte dafur bieten. Auch ein Aus
blick auf zukunftige Forschungsfragen in der regionalen
Grtindungsforschung, wozu die einzelnen Kapitel viele
Anregungen liefern, harte den aufschlussreichen Band
abgerundet.

Insgesamt ist der Band lesenswert, nicht zuletzt auf
grund der Ftille an Informationen und der interessanten
Fallstudien deutscher Regionen. Ein empfehlenswertes
Buch fur Studierende, aber auch fur Praktiker in der
WirtschaftsfOrderung und fur regionalwissenschaftlich
interessierte Grtindungsforscher.

Friederike Welter (Siegen)

Helmut Nuhn, Markus Hesse

Verkehrsgeographie

Paderborn: Verlag Ferdinand Schoningh 2006. =Grundriss
Allgemeine Geographie, UTB 2687 (379 S., zahlreiche s/w- u.
zweifarb. Abb.)

In der Wirtschafts- und Sozialgeographie spielen Mo
bilitat und Verkehr sowie die Wechselwirkungen von
Verkehrs- und Raumentwicklung traditionell eine
wichtige Rolle. Die Analyse bezieht sich auf alle Ebenen
der raumlichen Betrachtung - vorn Verkehrsverhalten
in stadtischen Wohnquartieren tiber Verkehrsverflech
tungen im Stadt-Umland-Bereich, den interregionalen
bzw. internationalen Personen- und Warenverkehr bis
zur Globalisierung des Luft- und Seeverkehrs. Doch
kam es bisher nicht zur Etablierung der Verkehrsgeo
graphie als Teilgebiet der Humangeographie. So gibt es
an deutschen Universitaten weder Professuren noch
Institute fur Verkehrsgeographie. Entsprechend gering
war daher die Neigung, Lehrbucher zu dies em Teilge
biet der Geographie zu schreiben. Somit ist es beson
ders verdienstvoll, dass es die beiden Autoren mit ih
rem Verlag und Heinz Heineberg als Herausgeber der
Reihe geographischer Lehrbucher nunmehr gewagt
haben, eine umfassende Grundlegung der Verkehrs-
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geographie als Bestandteil der populiiren UTB-Serie
auf den Markt zu bringen.

Aus raumwissenschaftlicher Sicht mag es verwun
dern, dass die systematische Beschaftigung mit Fragen
des Verkehrs und deren fachlicher Einordnung inner
halb der Geographie offenbar noch am Anfang steht.
Denn das Forschungsfeld .Raum und Verkehr" zahlt zu
den klassischen Anliegen der interdisziplinaren For
schungsaktivitiiten der Akademie fur Raumforschung
und Landesplanung, und die Geographie kann auf eine
lange Tradition im dortigen Verbund der Raumwissen
schaften zuruckblicken.

Worin besteht nun die spezifische Sichtweise der Geo
graphie zur Erfassung und Erkliirung der Zusammen
hange von Verkehr und Raum und tiber welche metho
dischen Zugiinge zum Forschungsgegenstand verfugt
das Fach? Wer vorn vorliegenden Lehrbuch Aufschluss
daruber erwartet, wird enttauscht, Denn die an den
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Anfang gestellte Definition (S. 14), dass sich Verkehrs
geographie "mit raumlichen Strukturen, funktionalen
Verflechtungen und Auswirkungen des Verkehrs" (auf
den Raum) und folglich auch mit der .Entstehung der
Verkehrsnachfrage und des Verkehrsangebots" sowie
mit der "Organisation des Verkehrsablaufs" befasst,
findet im Autbau des Buches (Inhaltsverzeichnis) kei
nen adaquaten Niederschlag.

Im Vordergrund stehen die "Verkehrstrager in sek
toraler Betrachtung" (Kap.2), also Stralsenverkehr,
Schienenverkehr, Binnen- und Seeschifffahrt sowie
Luftverkehr, erganzt durch Rohrleitungen/Kabelnetze
und NachrichtenverkehrlI+K-Systeme. Es handelt
sich dabei urn in sich geschlossene, zum Teil hervor
ragende Einzeldarstellungen (z.B. zur Schifffahrt und
zum Luftverkehr), die jedoch trotz einheitlichen Glie
derungsschemas (Bedeutung ftir das Verkehrssystem,
Technik/Organisation, Infrastruktur, Verkehrsaufkom
men, Verkehrspolitik) kein verkehrstragerubergrelfen
des Gesamtbild entstehen lassen. Das wird auch da
durch erschwert, dass Personen- und Gtiterverkehr, die
an die Verkehrstrager und Gebietskorperschaften ganz
unterschiedliche Anforderungen stellen, nicht von
vornherein getrennt wurden. So wird der Blick ftir in
tegrierte Losungskonzepte (wie Verkehrsverbunde im
OPNV; KV StraBe/Schiene im Gtiterverkehr) zunachst
verstellt, die heute im Vordergrund verkehrspolitischer
Bemtihungen stehen und unter .Jntermodale Trans
portketten" erst am Schluss dieses Kapitels (2.8) vorge
stellt werden.

Im engen Zusammenhang dazu stehen Konzepte und
Instrumente zur umweltvertraglichen Gestaltung und
Beeinflussung des Verkehrs, die jedoch erst am Ende
des Buches (Kap, 5) unter dem Gesichtspunkt der Nach
haltigkeit behandelt werden. Wichtige Aspekte zum
Thema .Umwelt und Verkehr" fehlen jedoch. So wird
das Problem externer Kosten des Verkehrs und das Be
streben, diese verursachergerecht den Verkehrsteilneh
mern anzulasten, mit dem Hinweis auf methodische
Probleme ihrer Quantifizierung beiseite geschoben
(S. 279 f.). Die von der Umweltpolitik immer wieder ge
forderte Entkoppelung von Wirtschafts- und Verkehrs
wachstum kommt ebenso wenig vor wie Road-Pricing
als Instrument zur Bewirtschaftung knapper Ressour
cen der Verkehrsinfrastruktur. Empirische Befunde zur
Wirksamkeit bestimmter planerischer, ordnungs- oder
preispolitischer Instrumente zur Minderung der Um
weltbelastungen des Verkehrs fehlen weithin, doch wa
ren Studierende, an die das vorliegende Buch in erster
Linie gerichtet ist, auf solche Kenntnisse angewiesen,
urn fachlich begrtindet die Moglichkeiten und Grenzen
umweltbezogener Verkehrspolitik beurteilen zu kon
nen.
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Die spezifisch geographische Sichtweise beim Ver
kehr kommt erst in Kapitel3 .Verkehrsentwlcklung in
raumlicher Betrachtung" zum Tragen. Als Gebiets
kategorien werden Verdichtungsraume, suburbane
Raume und landliche Raume unterschieden. Wei
tere Abschnitte betreffen Fernverkehre und die Dritte
Welt. Sieht man von der mangelnden Konsistenz einer
solchen Gliederung ab, enthalt dieses Kapitel interes
sante Einzelportraits der genannten Raumkategorien
mit den jeweils charakteristische Mobilitatsstrukturen,
Verkehrsproblemen und Handlungskonzepten. Zahl
reiche Querverweise zwischen den beiden erstgenann
ten Gebietstypen lassen jedoch erkennen, dass subur
bane Raume unter dem Gesichtspunkt des Verkehrs
keine eigenstandige Kategorie darstellen, sondern
Bestandteil der Verdichtungsraume sind. Die Wechsel
wirkungen von Suburbanisierung und Verkehr, die Ver
lagerung logistischer Funktionen ins Umland und die
Ausweitung der grolsen Verkehrsverbunde erfordern
eine Darstellung im raumlichen Zusammenhang. Der
Abschnitt .Dritte Welt", der am Beispiel Guatemalas
die Auswirkungen des Strafsenbaus auf die soziooko
nomische Entwicklung des Landes aufzeigt, lasst die
Frage aufkommen, warum das Buch nicht mehr aufser
europaische Fallbeispiele zur Verkehrs- und Raument
wicklung enthalt.

Die Behandlung der "Theorien und Modelle" zum
Ende der Einfuhrung (Kap. 4) erinnert an das fruhere
(inzwischen weitgehend tiberwundene) geographische
Selbstverstandnis, dass am Anfang die empirische For
schungsarbeit steht, deren Ergebnisse im Nachhinein
(induktiv) ggf. zu Theorien zu verdichten sind. Erkla
rungsansatze zum Forschungsgegenstand gehoren an
den Anfang; im vorliegenden Fall gilt das ftir die (aus
gezeichnet dargestellte) Netzwerkanalyse (4.2) und die
Frage, inwieweit die regionale Verkehrserschliefsung
(Erreichbarkeit) Einfluss auf die Raumentwicklung hat
(4.3). Wtinschenswert ware hier die systematische Dar
stellung alternativer Erklarungsansatze gewesen, wozu
auch die Bewertung der Verkehrsinfrastruktur im Rah
men des regionalen (endogenen) Entwicklungspoten
zials gehoren sollte. Als gravierend muss jedoch das
Fehlen von Erklarungsansatzen zur Verkehrsnachfrage
(die sogar im Sachregister fehlt) bezeichnet werden. In
Kapitel3 (Verdichtungsraume) wird z. B. darauf ver
wiesen, dass fur die zunehmende Pkw-Nutzung neben
siedlungsraumlichen Einfltissen die soziodemogra
phischen Faktoren verantwortlich seien, deren Wandel
sich auch in veranderten Lebens- und Mobilitatsstilen
aulsere (S. 194 f.). Hierzu harte der Tagungsband "Ver
kehrsgenese" (2004) des Arbeitskreises Verkehr, dem
die Autoren angehoren, als Grundlage dienen konnen.
Entsprechend hatten auch die wichtigsten Bestim
mungsgrtinde der wachsenden Gtiterverkehrsnachfra-
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ge aufgezeigt werden miissen. Zum Verkehrsangebot
gehoren nieht nur Infrastruktur und Verkehrsmittel,
sondern auch Verkehrsunternehmen und deren Markt
verhalten.

AbschlieBend bleibt festzustellen, dass die neue Einftih 
rung in die .Verkehrsgeographie" ihre Vorganger nach
Umfang und Vielfalt der Darstellung deutlich iibertrifft,
den Anspruch, ein neues Teilgebiet der Wirtschafts
und Sozialgeographie forschungslogisch zu begrun
den, aber verfehlt. Dennoch ist die Lektiire einzelner

Kapitel oder Abschnitte des Buches ebenso anregend
wie gewinnbringend, schopfen beide Autoren doch aus
ciner reiehen Forschungserfahrung und vertreten als
Angehorige der alteren und jiingeren Generation geo 
graphischer Hochschullehrer unterschiedliche Sicht 
weisen zum Thema. Das Buch ist fliissig geschrieben
und grafisch/kartografisch hervorragend ausgestattet.
Ein umfangreiches Sachregister macht das Buch zu
einern wertvollen Nachschlagewerk.

Iurgen Deiters (Osnahriick)

Ulf Matthiesen, Rainer Danielzyk, Stefan Heiland und
Sabine Tzschaschel (Hrsg.)

- Kulturlandschaften als Herausforderung fiir die Raumplanung.
Verstandntsse - Erfahrungen - Perspektiven

Hannover 2006. =Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL,
Bd.228

Dieser umfang- und inhaltsreiche, gut ausgestattete
Band (311 S., 70 z.T. farbige Abbildungen) ist ein weg
weisender Beitrag zur aktuellen Thematik der Erhaltung
und Entwiekiung von Kulturlandschaften, der sieh die
ARL bereits mit ihrer lahrestagung 2000 (FuS Bd.215)
und danach in einem Ad-hoc-Arbeitskreis ausfiihrlich
gewidmet hatte. Daraus ging ein fester Arbeitskreis
der vier raumwissenschaftliehen Institutionen (4R) der
Leibniz-Gemeinschaft hervor, dessen erstes umfas
sendes .Produkt" die vorliegende Publikation darstellt
(und der weitere folgen sollen).

Ihre von 25 Autor(inn)en verfas sten 20 Einzelbeitrage
sind in eine sehr klare achtseitige, die Problematik tref
fend umreifsende Einfiihrung und in funf Hauptteile
gegliedert. Teil I (90 S.) untersucht in sechs Beitragen
die vielschichtige Sichtweise auf ,,(Kultur-)Landschaft"
mit griindlicher Auswertung der Literatur, der Anwen
dungspraxis und den sich daraus ergebenden Pers
pektiven. Die Sichten der Geographie und der darauf
griindenden gesellschaftlichen Diskussion (Schenk),
der Iurisdiktion (Janssen) und der Praxis der Regional
planung (Danielzyk/Eiekhoff) kommen hier ebenso
kritisch zu Wort wie diejenigen von Naturschutz und
Landschaftsplanung (Heiland), vom Kontext und den
Kodierungen von .Kultur" (Matthiesen) sowie von der
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Landschaft als offentlichem Gut, das aus vielen indi
viduell-privat gepragten Nutzungen besteht (Apoli
narski/Gailing/Rohring). Teil II (drei Beitrage, 38 S.) ist
methodisch-praktisch ausgerichtet: Analyse gewach
sener Kulturlandschaften zum Zweck ihrer Pflege
(Schenk), Ansatz und Beitrag der Denkmalpflege (Gun
zelmann) sowie Diskussion des Schutzguts "Kulturgii
ter" in der UVP (Kleefeld/ Burggraaff) .

Teil III (84 S.) schlagt die Briicke zur konkreten re 
gionalen Problematik und Praxis und stellt in sechs
Beitragen Beispiele sehr unterschiedlicher Kultur
landschaftspflege aus den Regionen Potsdam (Kuhn),
Ostthiiringen (Schmidt) , Elbtal Dresden (Roch), West
Oberfranken (Gunzelmann) , Miinchen-Nord (BernardI
Erb/Job/Warth) und einem Ausschnitt der Rittergutsre 
gion Mecklenburg (Halama) dar. Teil IV (46 S.) erganzt
mit willkommenem Blick uber die nationalen Grenzen
Grundiiberlegungen und Praktiken der Kulturland
schaftsentwieklung in Schweden (Porada), den Nieder
landen (Bloemers) und der Schweiz (Egli).

Irn abschlielsenden Teil V (9 S.) bewaltigen Kiihn und
Danielzyk, unterstiitzt von Heiland, Janssen und
Schenk, mit bemerkenswertem Erfolg das Wagnis,
einerseits in 23 Thesen als Fazit , Ausblick und mit
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Handlungsempfehlungen den Stellenwert der Kultur
landschaft in der Regional- und Raumplanung zu pra
zisieren - wobei sie auch Auffassungen aus den tibrigen
Beitragen zitieren und kommentieren, - andererseits
auch noch acht Thesen zum ktinftigen Forschungsbe
darf zu formulieren. Den Schluss des Bandes bilden
15 Seiten Zusammenfassungen aller Einzelbeitrage in
Deutsch und Englisch.

Nach meiner Dberzeugung setzt diese multi- bis in
terdisziplinare Bearbeitung des Themas .Kulturland
schaften" in ihrer Vielseitigkeit und Ausgewogenheit
Malsstabe ftir ktinftige einschlagige Veroffentlichungen.
Es wird jedoch problembeladen bleiben, da sich das
in der Einflihrung genannte Ziel der Begriffsklarung
wegen der verschiedenen semantischen Aufladungen
(nach W.Schenk "Tonungen") von .Landschatt" als
unerreichbar erweist. Zusatzlich ist es noch mit nicht
deckungsgleichen gesetzlichen Vorschriften der Raum
ordnung, des Naturschutzes und der Denkmalpflege
beladen, die - auf (letztlich nostalgisch motivierter)
Verlusterfahrung und -angst beruhend - auf unver
meidbar statisch ausgerichtete Erhaltung von Kultur
landschaften zielen und mit dem Prinzip des steten
Wandels unserer Umwelt kaum vereinbar sind. Dies
zeigt sich bereits in den Zusatzbezeichnungen "ge
wachsen" (Mittelwort der Vergangenheit, also nicht
mehr wachsend, .fertig") oder .Jiistorisch" (gewesen,
vorbei) und erklart auch den oft beklagten geringen po
litischen Stellenwert dieser kulturellen Ziele. Ob er mit
paradox klingenden Formeln wie .erhaltende Entwick
lung" (in den Niederlanden) gesteigert werden kann,
bleibt fragwtirdig. Ftir die Praxis bedeutet das in jedem
konkreten Fall ein mehr oder weniger muhsames und
langwieriges Ver- und Aushandeln zwischen Interes-
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sierten und Betroffenen, urn Schutz, Erhaltung, Pflege
und Entwicklung einer gegebenen Kulturlandschaft
in einen Kompromiss der "Best Practice" zu bringen.
Mehr kann auch mit dem schon zum Modewort gewor
denen .Diskurs" nicht erreicht werden, zumal dieser ja
einen - selten gegebenen - einigermafsen gleichen Auf
fassungs- und Wissensstand der Beteiligten voraussetzt
und populistischen Missbrauch nicht ausschlielst.

Ftir die Minderung der skizzierten Kulturlandschafts
Problematik, vor allem auch fur erfolgversprechendes
Ver- und Aushandeln bietet dieser Band zahlreiche
nutzliche Anregungen, aber daruber hinaus auch ein
gutes theoretisches, auf den neuesten Stand gebrachtes
Fundament. .Landschaft" ist und bleibt ein kulturell
bedingtes Phanomen raumlicher Wahrnehmung einer
bestimmten Gestalt eines Sttickes Land, wobei die von
Matthiesen betonte .Kodierung" von Kultur mafsge
bend bleibt. Als Raumgebilde gehort Landschaft pri
mar in die Zustandigkeit der Raumordnung und -ent
wicklung, also auch der Raumwissenschaften, wahrend
sie fur die Ziele des (heute fast auf .Biodiversitat" re
duzierten, landschaftsblind werdenden) Naturschutzes
sowie der Denkmalpflege nur den raumlichen Kontext
bilden kann. Dies wird von Danielzyk, Eickhoff und
Kuhn tiberzeugend herausgearbeitet.

Mit diesen Betrachtungen fasse ich die in fast allen
Beitragen zum Ausdruck kommenden kritischen Aus
ftihrungen zu .Kulturlandschaften" zusammen, da hier
nicht auf Einzelheiten einzugehen ist. Wer sie sucht,
wird in diesem Band stets ftindig. Wer immer mit Kul
turlandschaften zu tun bekommt oder sich dafur inte
ressiert, kann nicht an ihm vorbeigehen.

Wolfgang Haber (Freising-Weihenstephan)
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