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Lehrbiicher und Grundlagenwerke zur Raumordnung 

sind immer wieder gefragt, z. B. von Studierenden zur 

Priifungsvorbereitung oder Vorlesungsbegleitung. In 

den vergangenen Jahren hat gliicklicherweise die Zahl 

der Titel, die man guten Gewissens empfehlen konn

te, zugenommen. Nachdem jiingst die Akademie fiir 

Raumforschung und Landesplanung die Neuauflage 

des Handworterbuchs fiir Raumplanung vorgelegt hat, 

kommt nun gleich ein weiteres Werk mit dem Anspruch 

auf den Markt, Grundlagen zu vermitteln und in die 

Thematik einzufiihren. Erste Praxistests hat es bereits 

absolviert, denn es ist auf Basis eines Vorlesungsma

nuskripts an der J.W. Goethe-Universitat in Frankfurt/ 

Main entstanden. 

Das Buch gliedert sich in acht gut iiberschaubare Ab

schnitte. Zur Vertiefung des Gelesenen regen Angaben 

zu weiterfiihrender Literatur jeweils am Ende eines Ka

pitels an. Zunachst gibt das Werk einen Einstieg mit den 

Them en Gesellschaft und Raum, Aufgaben der Raum -

planung und Begriffsdefinitionen. Ein informativer 

Abriss der Entwicklung der deutschen Raumplanung 

nach 1945 schlieEt das erste Kapitel ab. Auch aktuelle 

Entwicklungen finden darin ihren Platz. Im nachsten 

Kapitel folgt eine Abhandlung der EU-Regionalpolitik 

und weiterer europaischer Aktivitaten auf dem Gebiet 

der raumlichen Planung. Als weitere iibergeordnete 

Ebene stehen die Vorgaben des Bundesraumordnungs

gesetzes im Fokus. Auch die nach dem Scheitern des 

Bundesraumordnungsprogramms wieder starkeren 

Aktivitaten des Bundes in den 1990er Jahren - Raum

ordnungspolitischer Orientierungs- und Handlungs

rahmen - sowie die Modellvorhaben der Raumordnung 

werden besprochen. 

Ein Abriss iiber die Landes- und Regionalplanung 

schlieEt im nachsten Kapitel an. Grundlagen und In

strumente werden erlautert und an dem Praxisbeispiel 
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Siidhessen sehr anschaulich verdeutlicht. Nach der 

querschnittsorientierten Planung bespricht der Autor 

die Fachplanungen. Hier finden auch Raumordnungs

verfahren und Planfeststellungsverfahren ihren Platz. 

Das folgende Kapitel ist der kommunalen Planung 

gewidmet. Die Grundlagen des Baurechts finden hier 

ebenso gut nachvollziehbar Beriicksichtigung wie das 

besondere Stadtebaurecht mit den aktuellen Ergan

zungen des Baugesetzbuchs zu Stadtumbau und der 

Sozialen Stadt. Den Hauptteil des Kapitels bildet eine 

umfassende Abhandlung der Bauleitplanung. 

Fiir Fachleute wird es im Folgenden interessanter, dre

hen sich doch die Abschlusskapitel urn „neuere Pła -

nungsinstrumente", Planung in anderen europaischen 

Staaten und die Frage „Planung in der Krise?" 

Die Fortentwicklung der Planungsinstrumente wird 

anhand vieler Beispiele beschrieben; Regionalkonfe

renzen werden hier ebenso diskutiert wie Stadtenetze 

und die intensivierten Beteiligungsverfahren auf der 

kommunalen Ebene. Auch eine Abhandlung iiber Go

vernance fehlt nicht. Nach einer Diskussion der ver

schiedenen Planungstraditionen stehen die Beispiele 

Irland und Schweiz fiir zwei unterschiedliche Traditi

onen und runden damit die umfassende Darstellung 

der Planung ab. SchlieElich geht der Autor der Krise 

der Planung systematisch auf den Grund. Gegliedert 

in Theoriekrise, Aufgabenkrise, Institutionenkrise und 

Instrumentenkrise analysiert er die entscheidenden 

Entwicklungen, urn sich am Schluss eindeutig zu po

sitionieren: Raumplanung sei weiterhin notwendig, al

lerdings bestehe deutlicher Bedarf, sie zu erneuern. 

Aus dieser Zusammenfassung der Inhalte wird deutlich, 

dass hier eine umfassende und aktuelle Darstellung 

vorliegt, die von daher geeignet ist, Studierenden das 

Grundwissen zu vermitteln und Fachleuten als Nach-
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schlagewerk zu dienen. Einer vollig uneingeschrank
ten Empfehlung stehen jedoch einige Kritikpunkte
entgegen: So sind die zentralen Begriffe nicht immer
gut definiert und voneinander abgegrenzt. Daneben
zeigen Struktur und Aufbau manchmal Schwachen, So
rangiert unter dem Begriff Planfeststellungsverfahren
zunachst eine Ausfuhrung zu den Beschleunigungsge
setzen nach der Wiedervereinigung. Hat man aber ei
nige Seiten gelesen, ordnen sich die Inhalte schliefslich
richtig und treffend ein. Doch fallen die Gliederungs
schwachen insbesondere dann auf, wenn man das
Buch als Nachschlagewerk nutzt.

Erst im letzten Kapitel erfolgt unter der Uberschrift
.Planung in der Krise" u. a. eine Auseinandersetzung
mit den okonomischen Rahmenbedingungen und zen
tralen Tendenzen der raumlichen Entwicklung. Hier
finden sich knappe, aber pragnante Ausfuhrungen
zum demographischen Wandel, zur Gleichwertigkeit
der Lebensbedingungen, zur Siedlungsentwicklung,
zu den Entwicklungen unter dem Stichwort Globalisie
rung und zur europaischen Integration. Daraus leiten
sich Herausforderungen fur Raumordnungspolitik und

Planung abo Nun finden sich diese Herausforderun
gen auf den letzten Seiten des Buchs und stellt sich
die Frage, ob zu diesen grundsatzlichen Fragen der
Raumentwickiung nicht fruher harte Stellung bezogen
werden sollen. Wtirde man dies allerdings tun, kame
moglicherweise ein anderes Buch dabei heraus. Denn
unter Berticksichtigung der bestimmenden Trends der
Raumentwicklung mussten aIle raumwirksamen Po
litikfelder diskutiert und die Grenzen der raumlichen
Querschnittsplanungen klarer dargelegt werden. Der
Titel hiefse dann eher nicht .Raumordnung und Raum
planung", sondern .Raumentwicklung".

1m vorliegenden Werk steht aber die raumliche Pla
nung im Fokus, und so kann das Buch all denjenigen
empfohlen werden, die rasch Informationen zu den
wesentlichen Aspekten der Raumordnung, Bauleitpla
nung und Fachplanung benotigen, Als Grundlagen
und Nachschlagewerk findet es sicherlich einen Platz
neb en dem Handworterbuch der Raumordnung und
weiterer Literatur zu diesem Themenfeld.

Michael DwB (Munchen)
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Foroud Shirvani

Das Kooperationsprinzip im deutschen und europaischen
Umweltrecht

Berlin: Duncker & Humblot 2005 (388 S.)

Die deutsche Umweltpolitik kennt drei grundlegende
Prinzipien: das Vorsorgeprinzip als Leitbild fur die Ian
gerfristige Erhaltung der natiirlichen Ressourcen, das
Verursacherprinzip als Effizienznorm und das Koope
rationsprinzip als instrumentelle Leitlinie.

Beim Vorsorgeprinzip solI durch frtihzeitige Malsnah
men moglichen zukunftigen Belastungen entgegenge
wirkt werden - Umweltpolitik nicht nur als Gefahren
abwehr, sondern als Pravention gegentiber Belastungen
unterhalb der Gefahrenschwelle. Ist das Vorsorgeprin
zip eine Zielformulierung, so ist das Verursacherprin
zip eine Effizienzregel. Die ubliche Definition lautet:
Der fur die Entstehung des Umweltschadens Verant
wortliche tragt auch die Kosten der Vermeidung oder
Beseitigung; er ist der Adressat der staatlichen Um-
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weltpolitik. 1m Idealfall, insbesondere wenn preisliche
Anreizinstrumente eingesetzt werden, bewirkt das Ver
ursacherprinzip, dass die externen Kosten oder Nutzen
im Preis des Produkts enthalten sind und so Alloka
tionsverzerrungen verhindert werden.

Offen bleibt dann noch, mit welchen Instrumenten die
Umweltpolitik agieren will. Historisch dominierten ho
heitliche Ge- und Verbote, erst sparer kamen - zuerst
mit der Abwasserabgabe - okonomische Lenkungs
instrumente hinzu. In dies en instrumentellen Zusam
menhang kann auch das Kooperationsprinzip gestellt
werden. Es ist zwar zum einen ein generelles Prinzip,
das auf die gemeinsame Verantwortung aller zivilge
sellschaftlichen Akteure fur die Erhaltung der Umwelt
hinweist. Von ihrem gemeinsamen Zusammenwirken
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wird eine hohere Akzeptanz der notwendigen Malsnah
men erhofft. Zum anderen, und das erscheint mir be
deutender, hat das Kooperationsprinzip einen direkten
instrumentellen Bezug: Die privaten Akteure - und hier
insbesondere die Wirtschaft - sollen die okologischen
Ziele ohne direkte ordnungsrechtliche Regulierung
umsetzen.

Diesem Themenbereieh .Kooperation in der Umwelt
politik" wendet sieh vorliegende VerOffentliehung zu.
Allerdings steht im Mittelpunkt die rechtliche Frage:
Gibt es ein juristisch gehaltvolles umweltrechtliehes Ko
operationsprinzip und was wiirde dies - falls die Frage
bejaht wird - fur das geltende Umweltrecht bedeuten?
Dennoch, trotz dieser juristischen Fragestellung bietet
die vorliegende Veroffentlichung auch fur Fachfremde
vielfaltige Einsiehten zum Thema Kooperation.

Denn dass die klassischen Steuerungsinstrumente
- auch in Raumordnung und Stadtebau - teilweise
erschopft sind und dass Erganzungen insbesondere
im informellen Bereieh notwendig sind, scheint an
erkannt. Vor diesem Hintergrund und ausgehend von
der Feststellung, dass der "kooperative Staat", also die
verstarkte Zusammenarbeit mit den Privaten an Be
deutung gewonnen hat, wird anfangs noch einmal das
Kooperationsprinzip erlautert, dabei Bezug genom
men auf die Entwiirfe fur ein Umweltgesetzbuch und
relevante politische Aussagen.

Im folgenden Kapitel wird die (zunehmende) Koope
ration zwischen staatlichen und gesellschaftlichen Ak
teuren unter dem Stiehwort .Paradigrnenwechsel in
der Staats- und Verwaltungsrechtslehre" analysiert. Ko
operatives Verwaltungshandeln - als Reaktion auf die
Krise regulativer Politik - wird als ein Instrument zur
Bewaltigung komplexer Verwaltungsstrukturen respek
tive multipolarer Interessenkonstellationen dargestellt.
Daran anschliefsend werden Theoriebestandteile aus
anderen Disziplinen auf ihre Beitrage fiir die Analyse
umweltrechtlieher Kooperation untersucht. Im Mit
telpunkt stehen dabei die Fragen nach Konzepten der
Steuerung bzw. Selbststeuerung von Gesellschaften
(und hier insbesondere die Systemtheorie) und nach
dem Verhaltnis zwischen Staatsaufgaben und Privati
sierung.

Im nachsten Kapitel werden noch einmal kurz unter
schiedliche umweltrechtliche Kooperationsformen
dargestellt und die Rolle der Kooperationspartner und
ihre Kooperatlonsbeitrage umrissen, bevor dann aus
fiihrlich die .Kooperation als hoheitliehe Regelung mit
selbstregulativen Elementen" beschrieben wird. Als
Beispiele dienen die kooperative Verantwortungsvertei
lung im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprufung,
der betriebliche Umweltschutz als institutionalisierte
Kooperation und die private Konfliktmittlung (Media-
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tion) in Verwaltungsverfahren. Erkennbar wird, dass es
sehr unterschiedliche Intensitaten privater Selbstregu
lierung sowie unterschiedliche rechtliehe Gestaltungs
moglichkeiten gibt.

Dies wird auch im nachsten Kapitel deutlieh, dass sieh
mit der Kooperation als Beteiligung sachverstandiger
Stellen an staatlichen Normsetzungsverfahren beschaf
tigt. Stiehworte sind hier die technischen Regelwerke
privater Organisationen - etwa die bekannten DIN
Normen - sowie die die Anhorung beteiligter Kreise aus
Wissenschaft und Praxis vor dem Erlass von Rechts
verordnungen oder Verwaltungsvorschriften, etwa im
Rahmen des Bundesimmissionsschutzgesetzes.

Nach einem exkursartigen Kapitel iiber die Kooperation
im Rahmen dualer Entsorgungssysteme wird der Zu
sammenhang zwischen Kooperation und informalem
Verwaltungshandeln aufgegriffen. Dies ist notwendig,
weil kooperatives und informales Verwaltungshandeln
nieht identisch sind. Wahrend ersteres gesetzlich kodi
fiziert ist, ist zweiteres rechtlieh unverbindlich. Gerade
das informale Handeln hat aber grofse Bedeutung fur
die Praxis. So ist diese Art der Kooperation etwa aus
dem Vollzug des Umweltschutzes - ungeachtet ihrer
Problematik der Relativierung des Ordnungsrechts 
kaum wegzudenken, da dadurch eine hohe Flexibilitat
erreieht wird.

Aber nieht nur bei projektbezogenen Absprachen hat
diese informale Kooperation Bedeutung, sondern mehr
noch als normsubstituierende oder -abwendende Um
weltabsprache. Diese Selbstverpfliehtungen - etwa im
Bereieh des Klimaschutzes - sind flexible Strategien,
die schnell eingefiihrt werden konnen und bei denen
keine Vollzugsdefizite auftreten. Aber, und hier hat
te man sieh ein wenig mehr Reflexion gewiinscht, sie
haben auch ihre Schwachen, Gerade die Umweltoko
nomik halt sie - etwa im Vergleieh zu Umweltsteuer
losungen - fur weniger effizient. Und warum sollten
Wirtschaftsverbande Selbstverpfliehtungen eingehen,
wenn sie sieh danach nieht besser stehen wiirden als
bei der drohenden Regulierung - Zielabweiehungen
sind vorprogrammiert.

Die zwei darauf folgenden Kapitel befassen sich dann
verstarkt mit den juristischen Implikationen und stellen
zum einen die Frage nach der Rechtsnatur des Koope
rationsprinzips und zum anderen die nach der verfas
sungsrechtlichen Verankerung und den rechtsstaatli
chen Anforderungen dieses Prinzips. Abgeschlossen
wird die Arbeit mit der europaischen Dimension: das
Kooperationsprinzip im europaischen Umweltrecht.
Insgesamt eine lesenswerte Arbeit - und wie schon er
wahnt, nieht nur fur Juristen und Juristinnen.

Eckhard Bergmann (Bonn)
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Marion Eich-Born

Transformation der ostdeutschen Schiftbauindustrie.
Anpassungsprozesse in einem global-Iokalen Institutionengefiige

Munster: LIT-Verlag2005. =Wirtschaftsgeographie, Band 26

Chronik eines 15-jiihrigen Krimis

In ihrer hier besprochenen Habilitationsschrift zeich
net Marion Eich-Born den Entwicklungsprozess der
Werftenindustrie in Mecklenburg-Vorpommern seit der
deutschen Wiedervereinigung nacho In theoretischer
Hinsicht ist es Ziel der Arbeit, verschiedene Transfor
mationsansatze zu einer Synthese zusammenzufuh
ren und daraus Hypothesen und Indikatoren fiir die
Analyse des Transformationsprozesses zu entwickeln.
Der empirische Teil, der den breiteren Raum der Ar
beit einnimmt, untersucht die Wettbewerbssituation in
der Schiffbauindustrie, die Anpassungsprozesse in den
Werften und Zulieferbetrieben sowie das Griindungs
geschehen im Umfeld der Werften.

Die Entwicklung der Werftenindustrie vor dem Hinter
grund unterschiedlicher Transformationsansatze zu
beurteilen und dabei die Leistungsfahigkeit der einzel
nen Ansatze zu priifen, ist eine spannende und innova
tive Fragestellung - obwohl der Begriff Synthese dabei
nicht gliicklich gewahlt ist, impliziert er doch eine Zu
sammenfuhrung der verschiedenen Ansatze, was die
Arbeit nicht leistet und auch nicht leisten muss. Sie
ermoglicht es, die mitunter etwas abstrakten Debatten
urn Transformationsprozesse empirisch zu untermau
ern.

Eich-Born legt ihrer Arbeit allerdings einen Transfor
mationsbegriff zugrunde, dessen Zweckmalsigkeit zu
mindest erklarungsbedurftig ware: Sie begreift nicht
nur den institutionellen Umbau der Wirtschaft von ei
ner Zentralwirtschaft in eine Marktwirtschaft, sondern
auch die anschlielsenden Veranderungsprozesse der
transformierten Branche (zum Beispiel die Integrati
on in weltwirtschaftliche Strukturen) noch als Teil des
Transformationsprozesses. Dies fiihrt zu einer gewis
sen Unscharfe bei der Beurteilung von Veranderungs
prozessen. Es ist nicht mehr eindeutig, welche Veran
derungen Resultat des Transformationsprozesses sind
und welche .nur" das Ergebnis des normalen Wirkens
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der Marktkrafte darstellen. Trotzdem ist die theore
tische Fundierung der Arbeit im Grofsen und Ganzen
gelungen.

1m empirischen Teil zeichnet die Arbeit die spannen
de Entwicklung der Werftenindustrie nach und wirft
neue Schlaglichter auf die Veranderungsprozesse im
Schiffbau. Mit grofser Akribie wird das regionale Gefii
ge der Werftenindustrie in Mecklenburg-Vorpommern
untersucht. Dabei erhebt Eich-Born interessante Da
ten, die fiir die Beurteilung der regionalwirtschaftli
chen Strukturen wesentlich sind. Die regionalen und
iiberregionalen Verflechtungsbeziehungen zwischen
den Schiffbau-Unternehmen sowie die Griindungs
und Ausgriindungsdynamik im Umfeld der Werftenin
dustrie sind nur zwei Beispiele fur die breite Analyse
grundlage, auf die viele andere regionalokonornische
Studien verzichten. Durch dieses Vorgehen gewinnt
Eich-Born interessante Erkenntnisse. So kann sie
die These, der Transformationsprozess habe in Ost
deutschland nur .verlangerte Werkbanke" (Produk
tionsstatten mit geringer Wertschopfungsintensitat
und ohne regionale Verflechtungen) iibrig gelassen,
fur die Schiffbauindustrie eindeutig nicht bestatigen.
Vielmehr gibt es in Mecklenburg-Vorpommern schiff
bauorientierte Wertschcpfungsketten, in die grofse und
kleine Unternehmen eingebunden sind. Gleichwohl
profitiert die Region in Ganze nicht so stark von den
Werften wie moglicherweise von der Politik erhofft.
Denn der globale Kostendruck, dem diese ausgesetzt
sind, wird an ihre regionalen Zulieferer weitergegeben
und verscharft deren wirtschaftliche Lage. Aufserdem
gibt es kaum raumliche Ausbreitungseffekte oder Er
folge in anderen Geschaftsfeldem.

Etwas starker harte die Riickkopplung der empirischen
Ergebnisse zu den theoretischen Fragestellungen aus
fallen konnen, Eine Beurteilung der Leistungsfahigkeit
einzelner Transformationsansatze zur Erklarung des
Entwicklungsprozesses in Mecklenburg-Vorpommern
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schimmert zwar im empirischen Teil immer wieder
durch. Hier hatte jedoch moglicherweise eine systema
tische Gesamtschau weitere interessante Ergebnisse
vermitteln konnen,

Die von Eich-Born abschlieBend unterbreiteten Hand
lungsempfehlungen an die Landes- und Bundespolitik
- Ansiedlung von externen Unternehmen, gleichbe
rechtigtes Angebot von Lehre und Forschung an den
Universitaten, Gewinnung junger Menschen durch
gute Qualifizierungsangebote - sind eher allgemein ge
halten. Dagegen betonen sie sehr stark die Notwendig
keit einer "supranationalen Institutionalisierung fairer
Wettbewerbsbedingungen" und prangern den unfairen
Wettbewerb durch asiatische Schiffbaunationen an.
Faire Wettbewerbsbedingungen sind zweifellos ein ho
hes Gut - und ein Freund der Subventionspraxis einiger
nicht-europaischer Lander muss man in der Tat nicht
sein. Dennoch hat diese Forderung einen leicht faden
Beigeschmack. Es bleibt die Frage: Wird hier nicht ei
nem institutionellen Rahmensystem das Wort geredet,

das den Werften in Mecklenburg-Vorpommern, ware
es in der ersten Halfte der 1990er Jahre schon weltwei
te Handlungsrichtschnur gewesen, wahrscheinlich den
Garaus gemacht hatte?

Aufserdem drangt sich dem Leser die Frage auf, was es
fur die WirtschaftsfOrderpolitik in Mecklenburg-Vor
pommern bedeutet, wenn Landes- und Bundespolitik
in einem zentralen strukturpolitischen Bereich so ein
flusslos sind wie indirekt konstatiert.

Gleichwohl kann auch die eine oder andere offene
Frage nicht den positiven Gesamteindruck der Arbeit
tniben. Eich-Borns Habilitationsschrift leistet tiber die
Analyse der Schiffbauindustrie hinaus einen Beitrag
zur Untersuchung der Wirtschaftsstrukturen in Ost
deutschland und gewahrt interessante Einblicke in das
Spannungsfeld von Globalisierung und Regionalisie
rung.

Georg Dybe (Potsdam)

Uwe AItrock et al. (Hrsg.)

Landliebe - Landleben. Landlicher Raum im Spiegel von
Sozialwissenschaften und Planungstheorie

Berlin 2005. = Planungsrundschau Nr, 12

Unter dem Schwerpunkt Landliebe - Landleben sind
in der vorliegenden Ausgabe 16 Beitrage verschiedener
Autoren zusammengefasst, die, wie es der Titel bereits
andeutet, verschiedene Facetten des landlichen Raums
beleuchten. Die Beitrage spannen einen Bogen von
sozial- oder kulturwissenschaftlichen Betrachtungen
des landlichen Lebens tiber beispielhafte Erfahrungen
sowie planungspolitische Oberlegungen bis hin zu eu
ropaischen Perspektiven auf das Verhaltnis zwischen
landlichen und stadtischen Raumen,

Kaisa Schmidt-Thorne, Geographin und Forscherin
am Zentrum ftir Stadt- und Regionalplanung an der
TU Helsinki zeigt in ihrem Beitrag .Europaische Pers
pektiven auf die Beziehung zwischen Stadt und Land",
dass die Analyse von stadtischen und landlichen Cha
rakteristika in Europa wertvolle Erkenntnisse ftir die
raumbezogene Politik bringt. So wurde beispielsweise
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untersucht, ob sich Typologien von Stadt-Land-Cha
rakteristika fur europaische Regionen entwickeln las
sen. Die Typologie basiert auf der Idee zweier Hauptdi
mensionen: dem Grad des stadtischen Einflusses und
der menschlichen Intervention. Der stadtische Einfluss
wird durch die Bevolkerungsdichte und den Status des
Hauptzentrums jeder Region bestimmt, die menschli
che Intervention wird an der tatsachlichen Flachennut
zung (z.B. Agrarland, versiegelte Plachen, Restflachen)
gemessen. Anschliefsend wurden die europaischen Re
gionen anhand der beiden Dimensionen beurteilt und
die jeweiligen Klassen in einer Matrix kombiniert. Es
zeigt sich, dass die am meisten verstadterten Gebiete ei
nen Korridor bilden, der sich von England tiber die Be
neluxstaaten bis nach Norditalien zieht. Daneben gibt
es ein weiteres urbanes Band vom Stidosten Deutsch
lands tiber Sudpolen, das nordliche Tschechien bis in
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die Slowakei und nach Ungarn. Die landlichen Raume
teilen sich in Gebiete mit hoher (osteuropaische land
liche Raume aulser Polen) und geringer (Nordeuropa)
menschlicher Intervention. Zur Identifizierung der tat
sachlichen Stadt-Land-Beziehungen wurde eine Reihe
von Fallstudien durchgefuhrt, urn fur die raumbezoge
ne Politik relevante "stadtisch-Iandliche Situationen"
zu identifizieren. Als Ergebnis ist festzustellen, dass die
intensiver werdenden Stadt-Land-Beziehungen oko
nomisch vorteilhaft sein, aber auch ftir landliche wie
stadtische Raume eine Bedrohung darstellen konnen,

Eduard Puhr, Professor fur Architekturtheorie an der
TU Cottbus, untersucht in einem Beitrag die Bedeu
tung des Eigenheims fur das Heirnatgefuhl des Einzel
nen. Er begreift das Eigenheim als "Mikroheimat", des
sen Problem jedoch haufig in der Bezugslosigkeit zum
Raum besteht.

Der Beitrag von Carl-Hans Hauptmeyer und Gerhard
Henkel untersucht aktuelle dorfliche Lebensstile. Die
Autoren zeigen, dass, wie schon vermutet, eine Anglei
chung der Lebensstile zwischen Stadt- und Land statt
findet, gleichzeitig jedoch auch dorfliche Lebensstile
fortbestehen. Untersuchungen zufolge ist die Identi
fikation und Zufriedenheit der Bewohner mit ihrem
Dorf hoch. Oft besteht eine Diskrepanz zwischen der
Innenwahrnehmung der Dorfbewohner und der Au
Benwahrnehmung der dorffernen Wissenschaftler und
Planer.

Stephan Beetz befasst sich auf der Grundlage von drei
empirischen Fallstudien mit dem Innovationspoten
zial landlicher Raume. Dabei stellt er heraus, dass der
landliche Raum zwar von einer Fulle kreativer okono
mischer Aktivitaten durchzogen ist, daraus aber nur
bedingt nutzbare Innovationen zu erwarten sind, zu
mindest nicht generell "Wunder". Daher schlagt der
Autor vor, die vorhandenen Potenziale fallweise auszu
bauen und in kleinen Schritten zu nutzen.

Uwe Altrock geht der Frage nach, auf welche Weise die
.Sehnsucht" nach einem landlichen Komplernentar
raum das Bewusstsein der Stadtbewohner bestimmt.
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Weitere Beitrage befassen sich z. B. mit den Umzugs
motiven von Stadtrandwanderern oder gehen der Fra
ge nach, wie sich eine Balance zwischen dem stetigen
Wunsch nach Wohnen im Gninen und der wachsenden
Zersiedelung herstellen lasst. Eine Antwort auf diese
Frage wird z. B. fur die Niederlande mit der Entwick
lung von landlichen Wohnmilieus, dem Konzept des
Pseudo-Countryside gesucht. Ein weiterer Beitrag stellt
anhand der empirischen Ergebnisse eines studenti
schen Projekts in Brandenburg dar, welche Probleme
sich schon aus der geringen Verstadterung eines Dor
fes ergeben konnen, Aufgeworfen wird des Weiteren
die Frage, inwieweit die Gleichwertigkeit von Lebens
verhaltnissen weiterhin Ziel der Raumentwicklung sein
sollte. Rudiger Kupsch stellt dazu fest, dass nicht die
Versorgung mit Infrastruktur zu den entscheidenden
Problemen fur die peripheren landlichen Raume zahlt,
sondern eher die (mangelnden) Erwerbsm6glichkeiten
und okonomlsche Standortfaktoren. Als Ausweg favo
risiert er das Konzept der endogenen Potenziale mit
einer starken kommunalen Ebene,

Ein weiteres Kapitel befasst sich mit einem Vergleich
von Gemeinschaftsgarten in Berlin und Buenos Aires.
SchlieBlich enthalt der vorliegende Band ein Essay des
Sozialwissenschaftlers Gerd Dombrowski tiber die Fas
zination und Bedeutung von Countrymusik.

Die Mischung der Beitrage nach unterschiedlichen
Themen, Sichtweisen und Darstellungsformen macht
die Lektiire des Buches nicht nur lehrreich, sondern
auch unterhaltsam. Schade ist jedoch, dass es zwar no
minell in dem vorliegenden Band urn das Landleben
bzw. den landlichen Raum geht, letztendlich aber doch
tiberwiegend die Frage gestellt wird, inwieweit sich d~
landliche Raum fur die Verbesserung der Lebensbe
dingungen aus Sicht eines stadtischen Umfelds nutzen
lasst. Eine Darstellung der Moglichkeiten der landli
chen Raume an sich bleibt eher die Ausnahme.

Katja Rudow (Braunschweig)
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Renaissance der Mine
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Harald Bodenschatz (Hrsg.)

Renaissance der Mitte. Zentrumsumbau in London und Berlin

Berlin: Verlagshaus Braun 2005 (426 S., 400 Abb.)

"Wie das urbane Gewebe war auch das soziale und kul
turelle Gewebe durch und durch 16chrig. Man mufste
sieh nur ein Loch aussuchen und hindurchschllipfen,
wenn man wie Alice hinter die Spiegel gelangen wollte,
wo man eine verzauberte, unwirklich scheinende Welt
find en konnte." Was der Ethnologe Claude Levi-Strauss
schon vor zwanzig Iahren zu sehen glaubte, als sieh die
postmoderne Stadt soeben anschiekte, den offentli
chen Raum in ihrem Zentrum zu privatisieren, indem
er mu sealisiert und von der Unterhaltungsindustrie
kommerzialisiert wurde, das hat sich Hingst als gene
relle gesellschaftliehe Tendenz etabliert.

Doch was hiefse es, wenn die Stadt struktur fur den Be
wohner das gleiehe bedeuten wiirde, was die Ornitho
logie fur die Vogel ist?Wenn die Bevolkerung nur milde
und seltsam unberilhrt zur Kenntnis nahme, wie ihre
Stadtzentren auf einen nachindustriellen Kurs getrimmt
werden? In London und Berlin jedenfalls diirften sieh
solche Fragen durchaus stellen. Sie stehen aber nieht
im Mittelpunkt dessen, was ein Autorenteam urn den
Berliner Architektursoziologen Harald Bodenschatz
nun vorgelegt hat: Ein opulentes Werk narnlich, in dem
sie den in den letzten zehn bis zwanzig Iahren erfolgten
Funktions- und Bedeutungswandel der britischen und
der deutschen Hauptstadt zueinander in Beziehung
setzen. Was sie als vergleichenden Befund generieren,
ist indes nieht als Momentaufnahme einer beliebigen
Gegenwart zweier irgendwie auserwahlter Metropolen
gedacht. Vielmehr stehen beide Stadte in ihren Augen
pars pro toto fur ein Wiederaufleben der Zentren un
ter veranderten gesellschaftlichen Vorzeiehen. Insofern
versteht sich "Renaissance der Mitte ", so der Titel des
Folianten, als eine Art kulturelles Paradigma.

Wahrend Berlin seit 16 Jahren in einen Dauergalopp
der bauli chen Veranderung versetzt wurde, ist London
langst Profi darin, in permanenter Metamorphose sei
ne Form zu suchen. Der glaserne Swiss Re Turm von
Norman Foster, im Volksmund "erotische Gurke " ge
tauft, ist dafiir nur ein jiingeres Bekenntnis. Urn die
Grammatiken dieser Veranderungsprozesse angemes-
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sen beurteilen zu konnen, reieht es allerdings nieht
aus, wenn die Blicke, Halt suchend, auf die sieh rasant
verandernde Gestalt der Stadt, auf die spektakularen
Solitare fallen, wie Kanzleramt und Sony-Center hie,
Paternoster Square oder Exchange Square da. Auch
dass der ostentative Bezug zum Wasser - die Aufwer
tung der Uferzonen an Spree und Themse - auf der
kommunalen Agenda jeweils weit oben steht, kann in
Zeiten starker Freizeit- und Eventorientierung kaum
iiberraschen. Entscheidender scheinen da schon an
dere Fragen: Wie kann man unter den Bedingungen
global vagabundierender Investitionen und bei be
gren zter Mittelverfligbarkeit der offentlichen Hand
iiberhaupt noch Stadtpolitik betreiben, ohne jeden
weitergehenden Steuerungsanspruch aufzugeben? Was
vermag sowohl die Bindungskrafte der Bevolkerung
und die AnsiedIungswilligkeit von KapitaI zu starken,
zugleieh aber auch den Mythos als touristische Desti
nation zu pflegen?

Bevor sie sieh jedoch an solche Fragen heranwagen,
widmen sieh die Autoren der Historiographie; zunachst
derjenigen Londons, dann Berlins: Der Blick in die Ge
schiehte sei wiehtig, urn zu verstehen, warum das Zen 
trum so aussieht, wie es heute erIebt wird. Besondere
Bedeutung kame dabei den grolsen stadtebaulichen
Projekten zu wie z.B. King's Cross und Canary Wharf,
FriedriehstraBe oder City West, die seit den 1980er Iah
ren in den Kernen gepIant und gebaut worden sind
- sie stellten die eigentlichen Motoren der Stadtent
wieklung dar. Die groBen Plane hingegen seien allen
falls in eingeschrankter Form ursachlich fur die realen
EntwiekIungen, womit gleichermaBen das PIanwerk
Innenstadt gemeint ist wie auch der 2004 verabschie
dete "London Plan". Letzterer wird gleiehwohl aIs die
zurzeit eindrucksvollste BIaupause einer europaischen
Metropole interpretiert, zumal mit Ken Livingston ein
Akteur die Biihne bestimme, der seinesgleichen suche.

Den dritten und abschliefsenden Teil des Buchs bilden
Essays von unterschiedlichen Spezialisten, die sieh dem
Quervergleich im iibergeordneten Kontext widmen: So
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wird der Kult urn den offentlichen Raum thematisiert,
nach den sozialen Adressaten des Zentrumsumbaus
gefragt oder das Event als Legitimationsinstrument er
ortert.

Doch welche Tendenzen, Probleme und Zielsetzungen
teilen nun beide Stadte? An der Spree spiirt man eine
unterschwellige Ungewissheit beziiglich dessen, was
die Stadt sein soll und wie sie sich, gemessen an ihrer
Vergangenheit, auf dem Markt der Global Player pos
tieren solI. ..World City" ist zwar das erklarte Ziel, aber
man befindet sich allenfalls im Wartestand. London
hingegen hat seinen Platz auf dieser Hitliste langst er
obert und gefestigt. Indes, als entscheidende Gemein
samkeit tiber alle morphologischen und mentalen Un
terschiede hinweg sehen die Autoren beide Stadte auf
dem Weg zu einem ..dritten Zentrurn". Damit ist nun
nicht etwa ein zusatzlicher art gemeint, sondern eine
Neukonstituierung der bisherigen City, die ..sich von
den vorangehenden Crofsstadt-Zentren des spaten
19. und des 20. Jahrhunderts deutlich unterscheidet."
Das ..erste Zentrum" hatte sich jeweils bis 1900 her
ausgebildet - als eine von Kopfbahnhofen gesaumte,
griinderzeitlich arrondierte, von reprasentativen Bau
ten und Raumen strukturell iiberlagerte historische
Altstadt. Das ..zweite Zentrum" war das Ergebnis der
Umbau-bzw. Wiederaufbaubemiihungen nach dem
2.Weltkrieg, als verkehrsinfrastrukturelle Uberlegun
gen (wie die ..autogerechte Stadt") und eine ostentative
Abkehr von der Enge und vermeintlichen Irrationalitat
der iiberlieferten Stadt das Geschehen pragten.

Branding spielt bei alledem eine wichtige Rolle: Das
Image des Weltlaufig-Urbanen will kultiviert, der Ab
schied von der Stadt der Industriegesellschaft zeleb
riert sein ...Die Zukunft der Stadt, so die Botschaft, liegt
im Service Sector, im Tourismus, im Kongresswesen,
in der Kulturindustrie, in den Creative Industries, im
Shopping und Dining, in der Vergniigungsindustrie,
aber auch im urbanen Wohnen." Man muss allerdings
nur an die Kontroversen urn den Bau von Hochhausern
am Alexanderplatz oder an die polemischen Einlas
sungen von Prinz Charles zur funktionellen Stadt a la
Foster und Rogers erinnern, urn zu erkennen: Die mo
dernisierende Renaissance der Mitte ist ganz so um
standslos nicht zu haben. Dass der Sprung in die neu
zeitliche Welt ganz abrupt sein und eine von Grund auf
neue, auf den Gegebenheiten der technischen Zivilisa
tion beruhende Lebenskultur geschaffen werden mus
se, erweist sich als langst obsolet, zumindest als gesell
schaftliche Oberzeugung. Geschichte wird nicht mehr
als etwas interpretiert, dessen man sich (vor)schnell
entledigt.
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Eine ..postindustrielle" Stadtmitte ist nicht nur wegen
ihrer impliziten Verdrangungsmechanismen ein Pro
blem. Weit verbreitete Planungsfeindlichkeit aus ide
ologischer Voreingenommenheit und aufgrund parti
kularer Interessen, Misstrauen gegeniiber offentllchen
Malsnahmen und der sog. Biirokratie, die Neigung, das
Prinzip des freien Kraftespiels unterschiedslos auf pri
vate und offentliche Angelegenheiten anzuwenden, un
geniigende Kooperation von Marktkraften und offentli
chen Handen sowie mangelnde Einsichten von Politik,
Wirtschaft und Offentlichkeit in die Komplexitat und
Tragweite des stadtischen Umbaus: All dies pragt Wir
kung und Ergebnis der Revitalisierung. Kein Wunder
also, dass die nun weitgehend umgebauten Zentren in
London und Berlin auf seltsame Weise zwiegesichtig
sind. Sie erinnern an ihre untergegangenen Vorganger
und unterscheiden sich doch wieder von ihnen. Eine
Erfahrung, die der Schriftsteller Peter Hartling bereits
vor einem Vierteljahrhundert in folgende Worte gefasst
hat: ..Wenn Stadte von der Erinnerung aufgenommen,
nicht mehr erlebt, nur noch eingebildet werden, horen
sie nicht mehr auf, sich zu verandern: sie wuchern oder
ziehen sich zusammen zu Details. "

Als am 7. Juli 2005 eine Reihe von Terroranschlagen auf
Einrichtungen des offentlichen Nahverkehrs nicht nur
London, sondern die gesamte westliche Welt erschiit
terte, lag die Euphorie zur Kiir des Austragungsorts fur
die Olympischen Spiele 2012 erst einen Tag zuriick.
Obgleich nichts diese beiden Ereignisse verbindet,
steht das Zentrum Londons doch als ..World City" im
Brennpunkt des globalen Interesses, im Positiven wie
im Negativen. Berlin als Mochtegern-Metropole ist von
beidem verschont geblieben. Vielleicht, weil ihr Bedeu
tungsgefiige nicht iiber die engen deutschen Grenzen
hinausreicht? So frappant unterschiedlich auch die
Physis und die Entwicklungsmethoden oder auch die
Bezugnahme auf das Vorhandene sein mogen, so sehr
diirften strategische Grundiiberlegungen und stadte
bauliche Rezepte der jeweiligen Stadtregierungen sich
heute ahneln. Doch auf das Referenzmodell der ..euro
paischen Stadt" beruft London sich schon deswegen
nicht, weil dies als kontinentale Zuschreibung emp
funden wird - als etwas, das es nur jenseits des Armel
kanals gibt.

Robert Kaltenbrunner (Bonn)
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