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Der Tertiarisierungsprozess im Nordosten Deutsch
lands ist weit von einer Dienstleistungsgesellschaft, 
wie sie sich der Urvater der 3-Sektoren-Theorie Jean 
Fourastie einst ertraumte, entfernt. Weder war der tief
greifende Strukturwandel der letzten fiinfzehn Jahre in 
der Lage, den Wegfall von Arbeitsplatzen im prima.ren 
und sekunda.ren Sektor auch nur annahernd durch den 
Aufbau von Beschaftigung im tertiaren Sektor zu kom
pensieren, nach haben sich nennenswerte Spielraume 
fiir eine postmaterielle Verbesserung der Lebensquali
tat eri:iffnet. Obwohl d�e Sektoralstruktur in Ostdeutsch
land mit einem Beschaftigtenanteil von nur nach vier 
Prozent in der Landwirtschaft und 31 % in der Industrie 
inzwischen - oberflachlich betrachtet - den Strukturen 
Westdeutschlands entspricht, sind die Unterschiede 
auf den zweiten Blick erheblich. Die Herausarbeitung 
dieser Besonderheiten des (nord)-ostdeutschen Tertia
risierungsprozesses ist wesentlicher Bestandteil der 
ersten sieben Beitrage in diesem 230 Seiten und 13 Bei
trage umfassenden Herausgeberband. 

In den grundlegenden theoretischen und empirischen 
Beitragen von Hans Pohle, Gerald Braun, Helmut Kltiter, 
ChristofEllger, WolfgangWeiB, Ji:irn Hollenbach, Martin 
Gornig und Eberhard von Einem wird dargelegt, dass 
das hohe Gewicht des Dienstleistungssektors in vielen 
ostdeutschen Regionen im Gegensatz zur Entwicklung 
in Westdeutschland tiberwiegend ein statistisches Resi
duum ist (Schein-Tertiarisierung). Durch den massiven 
Abbau von Arbeitsplatzen im prima.ren und sekunda.ren 
Sektor ist die relative Bedeutung des tertiaren Sektors 
angewachsen, ohne <lass hier tatsachlich zusatzliche 
Beschaftigung, etwa durch den Aufbau von hochwerti
gen unternehmensbezogenen Dienstleistungen ge
schaffen worden wa.re. Die Exportorientierung und der 
Internationalisierungsgrad ist genau in den Dienstleis
tungsbranchen am Hi:ichsten, in denen Ostdeutschland 
am Schwachsten ist. In den genannten Beitragen wird 
deutlich, wie wenig nachhaltig solch eine durch ein 
tiberproportional hohes Gewicht an staatlichen Dienst
leistungen gekennzeichnete „Rumpftertiarisierung" ist. 
Negative Pfadabhangigkeiten sind die absehbare Folge: 
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Fehlende Steuereinnahmen und der Wegzug von 
Arbeitskraften fiihren zu einer Unterfinanzierung bei 
gleichzeitiger Unterauslastung der i:iffentlichen Dienst
leistungen, das staatliche Angebot in der Flache lasst 
sich immer weniger rechtfertigen. Die mangelnde 
Nachfrage nach Dienstleistungen durch Unternehmen 
und Beschaftigte der Industrie fiihrt zu einem Abbau 
privater unternehmens- und haushaltsnaher Dienst
leistungen. Die Wohn- und Lebensqualitat sinkt. Erwei
terungsinvestitionen, Neuansiedlungen und Existenz
grtindungen bleiben aufgrund zunehmender Nachteile 
bei den weichen Standortfaktoren aus. Abwanderungen 
ftihren zusammen mit den ohnehin zurtickgehenden 
Geburtenzahlen dazu, dass die nach bestehende 
„Rumpftertiarisierung" standig von „Wtistung" bedroht 
ist. 

Den Teilµehmerinnen und Teilnehmern der Arbeits
gruppe der ARL-Landesarbeitsgemeinschaft Berlin/ 
Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern, deren Er
gebnisse in den Beitragen dieser Veri:iffentlichung 
zusammengefasst werden, geht es aber offensichtlich 
nicht nur darum, eine Bestandsaufnahme vorzu
nehmen, sondern auch die Ambivalenz des viel be
schworenen Wande.ls zur Dienstleistungsgesellschaft 
mit seinen Chanced und Risiken darzustellen. Die ex
trem heterogenen Tertiarisierungsprozesse mit ihren 
unterschiedlichen Ursachen (z.B. Globalisierung, Digi
talisierung, Individualisierung, Systemtransformation) 
werden identifiziert und die parallelen raumlichen 
Expansions- und Kontraktionsprozesse beschrieben 
(z. B. dezentrale Konzentration VS. Starkung der groBen 
Agglomerationen), Jm daraus regionalpolitische 
Schlussfolgerungen im Sinne folgender Fragestellung 
abzuleiten: In welchem MaBe und unter welchen 
Bedingungen kann der Dienstleistungssektor im 
Nordosten Deutschlands dach nach zu einem regio
nalen Entwicklungsmotor werden? 

Wahrend der Schwerpunkt der ersten sieben Beitrage 
auf der theoretischen und empirischen Analyse der Ter
tiarisierungsprozesse mit ihren raumlichen Wirkungen 
liegt, suchen die abschlieBenden sechs Beitrage von 
Dieter Schri:ider, Wolfgang Riedel, Rommy MaBmann, 
Ursula Slawinski, Wolfgang Heinze, Carola Schmidt, 
Gerald Braun und Hans Pohle nach Antworten auf die 
Frage nach den Entwicklungschancen. Dieter Schri:ider 
stellt in seinem Beitrag dar, wie das Land Mecklenburg
Vorpommern zur Zeit aus kultur- und tourismuspoliti-
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schen Erwagungen versucht, seine weit tiber dem Bun-
desdurchschnitt liegenden offentlichen Aufwendungen
je Einwohner fur Kultur aufrechtzuerhalten. Wolfgang
Riedel und Rommy Mafsmann setzen sich mit der durch
Veranderungen im primaren Sektor induzierten Tertia-
risierung auseinander. Sie skizzieren, unter welehen
Bedingungen Tertiarisierung in der Landwirtschaft
z.B. in Form von Direktvermarktung, der Erschliefsung
neuer Standbeine im Tourismus oder im Naturschutz
neue Entwicklungschancen fur eine Region eroffnet.
Die Kernaussage des Beitrags von Ursula Slawinski ist
eindeutig: Tourismus und Naherholung sind wesent-
liche Entwicklungspotenziale Nordostdeutschlands,
allerdings mit klaren raumlichen Schwerpunkten.
Mecklenburg-Vorpommern ist fuhrende Tourismus-
region mit jahrlich tiber 10000 Ubernachtungen je
1 000 Einwohner. Berlin und Brandenburg sind erst
dabei, sich an den bundesdeutschen Schnitt von rund
4 000Ubernachtungen je 1 000 Einwohner anzunahern.
Trotz gegenwartig stagnierender und sinkender Umsat-
ze sind die Zukunftschancen fur den Raum mit seinen
endogenen Potenzialen in diesem Bereich alles andere
als schlecht. Gerade im Gesundheits- und Kulturtouris-
mus durften die Potenziale bei weitem noch nicht aus-
geschopft sein. Wolfgang Heinze entwirft das Modell
eines neuen Gemeinschaftsverkehrs, der den alten am
Linienverkehr ausgerichteten offentlichen Personen-
nahverkehr in peripheren landlichen Regionen ersetzen
konnte, Mit diesem Modell soll auch schrumpfenden
Regionen ermoglicht werden, tiber die Mobilisierung
privater Initiative, Qualitaten im Dienstleistungsange-
bot zu sichern. Carola Schmidt zeigt am Beispiel des
grofsflachigen Einzelhandels auf, welehe Moglichkeiten
die Raumordnung hat, Tertiarisierungsprozesse zu
steuern. Gerald Braun und Hans Pohle beschliefsen den
Band mit der Politikempfehlung, eine innovations-
orientierte Regionalpolitik fur die wenigenWachstums-
pole in Nordostdeutschland zu betreiben, da es nur
so gelingen kann, hochwertige wissens- und human-
kapitalintensive Dienstleistungen zu attrahieren. Das
tradierte Instrumentarium der raumlichen Planung er-
scheint ihnen zur Untersttitzung soleh einer wissens-
basierten Regionalentwicklung weniger geeignet als die
Nutzung neuer eher informeller Instrumente wie die
Implementierung eines Regionalmanagements.

Alles in allem stellt diese ARL-VerOffentlichung eine
tiberzeugende Dokumentation des hochkomplexen
Tertiarisierungsprozesses in Nordostdeutschland dar.
Es wird deutlich, in welehen Bereichen der Dienstleis-
tungssektor in Nordostdeutschland in der Tat eher ein
Entwicklungsproblem darstellt und in welehen Berei-
chen sich unter geeigneten Rahmenbedingungen Zu-
kunftschancen eroffnen. Viele der Analysen sind unmit-
telbar auf die anderen ostdeutschen Bundeslander
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tibertragbar. Auch wenn nicht jeder alle Beitrage
gleichermafsen interessant finden wird, die Vielschich-
tigkeit und unmittelbare politische Relevanz des Unter-
suchungsgegenstandes rechtfertigt soleh eine breit
konzipierte Veroffentlichung, die sich sowohl an die
Wissenschaft als auch die Praxis richtet. Leserinnen
und Leser, die an einer fundierten theoretischen und
empirischen Analyse des Strukturwandels in Ost-
deutschland interessiert sind, werden eher in der ersten
Halfte des Bandes fundig, Entschetdungstrager, die
Anregungen ftir konkrete regionalpolitische Initiativen
suchen, erhalten ihre Impulse tiberwiegend in der zwei-
ten Halfte der VerOffentlichung. An manchen Stellen
verhindert die breit angelegte Konzeption, dass For-
schungsfragen in der notigen Tiefe (u.a. auch in den
angewandten statistischen Methoden) abgehandelt
werden, allerdings ist dies ein unvermeidbarer Trade
Off, der auch in der Einleitung durch die Formulierung
der offengebliebenen Fragestellungen transparent ge-
macht wird.

Lorenz Blume (Kassel)

Birkmann, Iorn: Monitoring und Controlling
einer nachhaltigen Raumentwicklung - Indika-
toren als Werkzeuge im Planungsprozess, REGIO
Spezial Bd, 2, 371 Seiten, zahlreiche Abbildungen,
39. DortmunderVertrieb fiir Bau- und Planungs-
literatur. - Dortmund 2004

Mit den Schlagworten Monitoring, Controlling und
Nachhaltigkeit prasentiert Birkmann ein aulserst fun-
diertes und praxisrelevantes Werk, welehes sich mit
der Frage befasst, wie der Anspruch der Nachhaltigkeit
durch indikatorengesttitztes Monitoring und Control-
ling Eingang in die Planung finden kann.

Der Bedeutungszuwachs von Monitoring und Indika-
toren in der Planung wird u. a. durch die strategische
Umweltprufung fur Plane und Programme (SUP) deut-
lich, die ein Monitoring der erheblichen Auswirkungen
der Durchflihrung der Plane und Programme auf die
Umwelt fordert. Umfang und Ausgestaltung des SUP-
Monitoring sind jedoch in vielen Regionen und Kom-
munen noch vollig offen, so dass ein deutlicher Bedarf
an weiteren wissenschaftlichen methodischen und
inhaltlichen Vorschlagen besteht.

1m Bereich der Regionalplanung und der kommunalen
Bauleitplanung werden daruber hinaus heute in zu-
nehmendem Mafse Indikatorenfelder als Steuerungs-
instrumente eingesetzt. In dieser Hinsicht kann das
Werk von Birkmann wichtige Hilfestellung bieten, in-
dem entsprechende Indikatoren fur eine nachhaltige
Raumentwicklung aufgezeigt, bewertet und getestet
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werden. Der Autor setzt sieh sowohl mit der Operatio-
nalisierung von Nachhaltigkeit als auch mit dern
.Nutzen" der Indikatoren fur die planerische Steuerung
intensiv auseinander.

Im ersten Teil des Buches wird eine fundierte, systema-
tische und verstandliche Aufbereitung theoretischer
Grundlagen von Nachhaltigkeit lm allgemeinen und der
Leitvorstellung nachhaltiger Raumentwieklung im be-
sonderen vorgenommen, Funktionen und Ziele von
Indikatoren, Unterschiede zwischen Monitoring und
Controlling werden verdeutlieht. Danach setzt sieh der
Autor intensiv mit der Frage auseinander, welches zen-
trale Ziele fur eine nachhaltige Raumentwicklung sind
und wie diese weiter konkretisiert werden konnen. Es
folgt eine kritische Analyse aktueller Regionalplane, die
zeigt, dass es noch einen Bedarf zur Weiterentwieklung
bestehender Ziele in Richtung nachhaltiger Raument-
wieklung gibt. Damit leistet der Autor einen wichtigen
Beitrag zur Weiterentwicklung der Regionalplanung.
Zudern werden ausgewahlte aktuelle Konzepte zur Nut-
zung von Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt und
bewertet.

Die Anwendung und Berechnung der Indikatoren am
Fallbeispiel der Region Ostthtiringen ist fur planungs-
praktische Fragen besonders wiehtig, da dadurch er-
siehtlich wird, welche Chancen und Grenzen die Indi-
katoren tatsachlich aufweisen. Viele wtinschenswerte
Indikatoren miissen aufgrund fehlender Daten tiber-
dacht werden.

DieAussagekraft und der Nutzen der Indikatoren fur die
Regionalplanung werden anhand ausgewahlter Indi-
katoren veranschaulicht. Birkmann greift bei der Aus-
wertung der Indikatoren nieht nur auf die Daten der
amtlichen Statistik zurtick, sondern versucht auch neue
Wege zu erschliefsen. Beispielsweise ist bisher das Ziel
der "Wiedernutzung ehemals bzw. vormals genutzter
Siedlungsflachen vor der Neuinanspruchnahme neuer
Freiflache" mit der amtlichen Statistik nieht mess bar.
Durch die Nutzung von Daten der LEG(Landesentwick-
lungsgesellschaft Thuringen), zeigt der Autor allerdings
wie relevante Aussagen zum bisherigen Erfolg der
Wiedernutzung von Brachflachen in der Region erzielt
werden konnen. Obschon die einzelnen Ergebnisse
immer einer vorsiehtigen Interpretation und zusatz-
lieher Informationen bedtirfen, lassen sich Erfolge und
Handlungsnotwendigkeiten auf regionaler und kom-
munaler Ebene durch den Indikator anschaulich ver-
mitteln.

Zahlreiche Beispiele und planungspraktische Einschat-
zungen zeigen ein realistisches Bild vom Leistungsspek-
trum des Monitoring und Controlling mittels Indika-
toren auf.
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Die Relevanz der Arbeit fur die Praxis findet u. a. darin
ihren Ausdruck, dass die Regionale Planungsgemein-
schaft Ostthtiringen einen Beschluss zum Aufbau eines
Monitoring- und Controllingsystems zur nachhaltigen
Regionalentwieklung mittels Nachhaltigkeitsindika-
toren gefasst hat.

Auch fur die in der nachsten Zeit anstehende Fort-
schreibung der Regionalplane bieten die Indikatoren
eine hilfreiches Instrument.

Die verschiedenen Bausteine des Monitoring und Cont-
rollings - die Birkmann prasentiert - bieten interessante
und praxisrelevante Hinweise ftir die Weiterent-
wieklung planerischer lnstrumente in Richtung Nach-
haltigkeit. Besonders die Empfehlungen fur ein Nach-
haltigkeitsmonitoring im Bereich der Gewerbe- und
Wohnsiedlungsflachen sind hier zu nennen. Der Autor
bietet zudern Hinweise, wie man Kommunen fur Moni-
toring motivieren bzw. die entsprechende Informa-
tionsbereitstellung der Kommunen honorieren kann -
z.B. durch verkiirzte Genehmigungsverfahren. Die
Untersuchungen stellen damit auch einen Bnlcken-
schlag zwischen den Ebenen der Regionalplanung
und derkommunalen Bauleitplanung her.

Insgesarnt ist dasWerk fur Alledie sieh mit Fragen nach-
haltiger Raumentwieklung, Indikatoren und Monitoring
sowie Controlling befassen, eine Pfliehtlektiire.

Edgar Dally (Gera)

Naegler, David: Planung als soziale Konstruktion.
Leitbilder als Steuerungsmedium in Stadtpla-
nungsprozessen. - Berlin: edition sigma 2003.
283 S., graph. Darst. Tab., Lit.

.Detektivische Archablogie" - eine Metapher deren sieh
der Autor David Naegler selbst bedient, urn das zu
beschreiben, was er mit seinem Werk .Planung als so-
ziale Konstruktion - Leitbilder als Steuerungsmedium
in Stadtplanungsprozessen" geschaffen hat. Auf der
Basis einer Vielzahl von unterschiedlichen, z.T. wohl
auch sehr intimen Quellen aus den Aktenschranken der
Untersuchungsobjekte, Planungsakteure genannt,
ergibt sich anhand des stadtebaulichen Vorhabens
Berlin Adlershof/Johannisthal ein differenziertes Bild
der Komplexitat von Planung und der Konstruktion von
Raum. Acht Jahre eines Planungsprozesses werden
durch die minutiose Analyse informeller Quellen und
offizieller Dokumente sowie umfangreiche Leitfaden-
interviews und planungssozioiogischer Literatur nach-
gezeiehnet.
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Als zentrale These formuliert Naegler, dass sich in hete-
rogenen Planungsarrangements zentral das Problem
der Koordination ergibt, urn divergierende Wahrneh-
mungen der Entwicklungspotenziale und daraus ab-
geleitete Planungskonzepte zu vermitteln. Man erhoffe
sich von Leitbildern, so Naegler, trotz der Differenz der
organisatorischen Kontexte der Akteure die Akzeptanz
aller Akteure fur eine einheitliche Orientierung.

Wie er anhand der aktuellen Fallstudie zur "Stadt fur
Wissenschaft und Wirtschaft Berlin Adlershof" darlegt,
wird Stadtentwicklung aufgrund kommunaler Pinanz-
knappheit zunehmend in Form stadtebaulicher Grols-
projekte betrieben, die einerseits dem Gemeinwohl
verpflichtet sind, andererseits privaten Verwertungsin-
teressen dienen.

Die Vielzahl der involvierten Akteure, offentliche wie
private, veranlasst den Autor zu der Fragestellung, ob
in komplexen Planungsprozessen Steuerung mittels
eines Leitbilds moglich ist. Den Fokus richtet er auf die
organisatorischen Bedingungen, unter denen die fur
ein Leitbild notwendige Konsensfahigkeit mit den
jeweils spezifischen Anforderungen unterschiedlicher
Akteure in Einklang gebracht werden kann, sowie auf
die Konsequenzen fiir die Innovationsfiihigkeit der Pla-
nung. Akteure werden als korporative Akteure wahr-
genommen, deren organisationsinterne Bedingungen
aufser acht gelassen werden.

Naegler skizziert zunachst in den Kapiteln 3-6 den so-
ziologischen Begriff der Planung, den er als politischen
Prozels sowie auch als Organisation des Realisierungs-
prozesses definiert. Planung bedeutet fur ihn, ein Ver-
fahren zu institutionalisieren, das die Grundlage fur die
Vermittlungen verschiedener Kontexte bildet, die als
formelle Verfahren die Bedingungen fur legitime Ent-
scheidungen vorgeben, regeln, wessen Belange zur
Abwiigung zugelassen werden und auf welcher In-
formationsgrundlage dies erfolgt. Das fortwahrende
Dilemma der Planung wird von Naegler zugespitzt
in der Feststellung, dass Innovationen nur urn den poll-
tischen Preis verminderter Konsensfahigkeit durch-
gesetzt werden konne.

Der Ausweg, Planung durch Projekte und Aushand-
lungsprozesse zu vollziehen, lost aber keine Macht- und
Umverteilungsfragen. Strukturelle Probleme werden
vielmehr systematisch ausgeblendet. Grundsiitzliche
Werteinstellungen zahlloser Akteure werden durch Ein-
zelprojekte nicht in Frage gestellt. Es scheint daher
zunachst leichter, tiber konkrete Politik Konsens zu er-
zielen, als eine Ubereinstimmung tiber die Ziele des
Handelns selbst zu erreichen. Dass dies oft zu kurz
greift, wird in der Aussage Naegler's deutlich, dass
bereits beim Kampf urn die Definition des Problems das
eigentliche (Wert-)Problem beginnt.
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Neben dem soziologischen Planungsbegriff ist fur
Naegler der Begriff des Rahmens von fundamenta-
ler Bedeutung. Durch ihn wird die Problemwahrneh-
mung der Akteure und mogliche Losungskonzepte
gewissermafsen eingeschrankt - also gerahmt. In kom-
plexen Akteurskonstellationen tiberlagern sich solche
Rahmen nicht deckungsgleich und verlangen daher
nach einer Vermittlung zwischen Rahmendifferenzen.

In Leitbildern sieht Naegler schliefslich eine besondere
Art von Vermittlungsobjekten, Medien diskursiver Koor-
dination, die mit dem Wandel zu einer projektorientier-
ten Planung einen enormen Bedeutungszuwachs erfah-
ren haben. Naegler setzt sich diesbeztiglich nicht nor
mit stadtebaulicher Leitbildentwicklung, sondern auch
mit denen der Technologieentwicklung sowie mit
Leitbildern als institutionalisierter Regelkomplex
auseinander und fasst sie schliefslich als materielle Ob-
jekte, nicht mehr als kognitive Ordnung, auf. Durch das
gemeinsame Formulieren von Leitbildern werden zwar
Rahmendifferenzen uberbruckt, kontroverse Aspekte
treten aber nicht allzu deutlich hervor, so dass derart
.matenalisierte" Leitbilder, die keine unhinterfragten
Pramissen abbilden, zugleich Gegenstand strategischer
Spiele sind, in denen die Akteure versuchen, ihre eige-
nen Projektdefinitionen durchzusetzen.

Wenn nun ein gleichgerichtetes Planungsarrangement
mit minimierten Differenzen angestrebt wird, wird
steuernd eingegriffen. Naegler stellt fest, dass das Pla-
nen dann selbst zum Gegenstand der Planung wird.
Damit verkntipft er die Vermutung, dass Planung umso
reflexiver wird, je mehr Aufmerksamkeit einer flexiblen
und innovativen Handhabung von Steuerungsproble-
men zukommt. In der Auseinandersetzung mit den
Moglichkeiten und Grenzen sowie dem Paradoxon des
Steuerns, welches sich ergibt aus der Autonomie der
Akteure einerseits und der Interventionsfahigkeit der
Politik andererseits, zieht Naegler den Schluss, dass
hybride, dezentrale und zentrale, Organisationsformen
zur Bewaltigung komplexer Planungsprobleme not-
wendig sind.

Mit Kapitel 7 beginnt Naegler nach der theoretischen
Fundierung schlielslich das gewiihlte Fallbeispiel detail-
liert zu beschreiben und geht dabei auf den wirtschafts-
politischen, stadtentwicklungspolitischen und Koordi-
nierungsrahmen ein. Ebenso akribisch zeichnet er die
Definition der Planungsakteure und -ziele sowie die
Einsetzung des Steuerungsausschusses nachoWiihrend
des Beobachtungsprozesses konzentriert sich Naegler
darauf, die auftretenden Divergenzen zwischen den
Akteuren deutlich werden zu lassen, die ein Spiegelbild
ihrer unterschiedlichen Sichtweisen sind und deren
Legitimation und Erhartung von den jeweiligen Ak-
teuren argumentativ zu erreichen versucht wird.
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Indem die Akteure jeweils in ihrem Zustandigkeits-
bereich spezialisierte Organisationen mit Aufgaben der
Planung und Projektsteuerung beauftragen, wird deut-
lich, dass das Fehlen einer zentralen Instanz mit Ent-
scheidungskompetenz eine dezentrale, auf Konsens an-
gewiesene Koordination bedingt. Dennoch, so stellt
Naegler fest, vermag ein Leitbild nur unzulanglich die
Sichtweise der Akteure zu vereinheitlichen. Objektbe-
zogene und raumbezogene Interessenskonsense sind
aber dennoch moglich, wie die von ihm naher betrach-
teten Pilotprojekte, das Innovationszentrum fur Um-
weltechnologie und das Innovationszentrum fur Optik,
Optoelektronik und Lasertechnik zeigen. Bei Erstge-
nanntern einigen sich die Akteure auf das Leitbild, das
durch den yom Preisgericht pramierten architektoni-
schen Entwurf legitimiert wird. 1m zweiten Fall verstan-
digen sich die Akteure daniber, ihre Interessenspharen
auseinander zu dividieren und uberbrticken mit dieser
Strategie ihren Dissens.

1m dritten, abschlieBenden Teil der Untersuchung resu-
miert der Autor die Erwartungen und Strategien der
Akteure wie auch die tatsachlich erzielten Koordina-
tionsleistungen: DieAnzahl aushandelbarer Optionen
nimmt bei GroBprojekten rasch abo Uneigenntitzige
Interessen der Akteure werden allenfalls zuruckgestellt,
urn ein komplettes Scheitern des Projekts abzuwenden.
Urn die Kosten der Koordination zu begrenzen, wird an
einem einmal gefundenen Interessenkonsens festge-
halten. Ein Teil der nicht entschiedenen Interessenkon-
flikte wird von der Politik durch die Inkorporation von
privaten Planungsakteuren delegiert, woraus ein Ver-
handlungssystem entsteht, das sich durch Bargaining
statt durch Problem-solving auszeichnet. Es werden
also gegensatzliche Problemwahrnehmungen zu einer
gemeinsamen Projektdefinition vermittelt, indem Zu-
gestandnisse an die rivalisierenden Akteure gegen
deren Berticksichtigung eigener Interessen getauscht
werden.

Grenzen leitbildvermittelten Planens werden deutlich:
Statt einer gleichgerichteten Handlungsorientierung
bei allen Akteuren wird vielmehr der Koordinations-
bedarf fur den Diskurs im Akteursnetzwerk erweitert.
Das Treffen richtungsweisender Entscheidungen wird
dadurch in krisenhaften Situation erschwert, Leitbil-
dern werden irreversibel, sind kaum zu revidieren und
uberdauern Planungssituationen, in denen sie erzeugt
wurden, auch wenn sich zwischenzeitlich Realisie-
rungsvoraussetzungen eines Projekts radikal verandert
haben.

Angesichts dieser zumindest teilweise erntichternden
Einschatzung von Leitbildern empfiehlt Naegler, die
politische Steuerung bei komplexen GroBprojekten
einem einzigen Ressort zu tiberantworten. Dies muss
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bei Aufgabenauslagerungen an Dritte Puhrungsprasenz
zeigen und eine politische Grundsatzentscheidung
tiber die Problemdefinition fallen, mittels derer die
administrative Zustandigkeit fur ein Projekt eindeutig -
also von anderen Akteuren respektiert - bestimmt
werden kann. Gleichzeitig musse sich der Steuerungs-
anspruch der Politik nur auf soIche Bauprojekte kon-
zentrieren, die unzweifelhaft dem Gemeinwohl dienen,
nur durch staatliches Engagement realisiert, aber auch
sicher finanziert werden konnen, Vermutlich beginnt
genau mit dem Versuch, diese Voraussetzungen beim
nachsten GroBprojekt, ob in Berlin oder anderswo, zu
schaffen, das Problem der Steuerung mit oder ohne
Leitbild in ahnlicher Weise - kein Grund zum Verzwei-
feln, sondern zum Erforschen.

Naegler hat mit diesem Buch ein gut strukturiertesWerk
mit einer Fulle von Detailinformationen vorgelegt,
wenn auch das erste Kapitel - zwar in sich interessant,
fur ein Vorwort jedoch etwas zu lang - etwas in die Irre
leitet und bis zum Schluss neben dem eigentlichen
Werk stehen bleibt. Schade auch, dass man als Leser
nicht daniber informiert wird, vor welch em beruflichen
Hintergrund Naegler seine Erkenntnisse gewinnt. Trotz
dieser geringfugigen Kritik ein lesenswertes Buch.

Evely Gustedt (Hannover)

Trausti Valsson: Planning in Iceland. From the
settlement to pr~sent times. - Reykjavik: Univer-
sity of Iceland Press 2003. 480 S.

Wer bislang Interesse an der raumlichen Planung
Islands und ihrer historischen Entwicklung hatte, war
auf einen relativ schmalen Fundus Islandischer Fach-
literatur angewiesen. Mit dieser englischen Fassung
des bereits 2002 in i~landischer Sprache erschienenen
Werkes liegt nunmehir eine umfangreiche und facetten-
reiche Darstellung der raumlichen Planung dieses
nordatlantischen Staates vor, die tiefe Einblicke in die
raumliche Gesamtplanung auf den verschiedenen Ebe-
ne sowie die raumbedeutsamen Fachplanungen er-
laubt. Daruber hinaus hat sich der Autor das Ziel gesetzt
hat, Verstandnis zu schaffen fur die Entwicklung von
Siedlungstatigkeit und Planung einerseits und die
systemaren Zusammenhange der Raumentwicklung
andererseits aufzuzeigen.

Wer bislang Island als weiBen Fleck auf der Karte der
Raumplanung wahnte, wird hier eines Besseren belehrt.
Auf 480 Seiten bietet dieses Buch die Moglichkeit, sich
umfassend tiber die Entwicklung der Siedlungstatigkeit
seit der Landnahme im 9. Jahrhundert und die
Bemtihungen urn eine raumliche Planung seit Anfang
des 20. Jahrhunderts zu informieren. So schrieb der Arzt
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Gudmundur Hannesson, inspiriert durch die Garten-
stadtbewegung, bereits im Iahr 1916 das erste islan-
dische Buch tiber Stadtplanung und war maBgeblich
beteiligt am Zustandekommen des ersten Stadtpla-
nungsgesetz Islands im Iahr 1921. Seit den ersten Gene-
ralplanen fur das Stadtchen Isafjordur (1927) und die
Hauptstadt Reykjavik (1928) hat sich in Island eine er-
staunlicheVielfalt an Plan en und Planungen entwickelt.
Wahrend das bislang umfassendste Werk zur Geschich-
te der islandischen Stadtplanung von Pall Lindal aus
dem Iahr 1982 nur den Zeitraum bis zum Iahr 1938
abdeckte und daneben nur ftir die Hauptstadt umfas-
sendere, bis in die Gegenwart reichende Darstellungen
vorlagen, deckt dieses Buch die gesamte Planungsge-
schichte Islands, seiner Regionen und Kommunen abo
Dabei reicht das Spektrum von den verschiedenen Pla-
nungsperioden der Stadt Reykjavik tiber Plane der klei-
neren und grofseren Landgemeinden bis zur (freiwilli-
gen) regionalen Planung, wobei die Regionalplane fur
die aufserordentlich dynamische und von starker Sub-
urbanisierung gepragte Hauptstadtregion einerseits
und fur das weitgehend unbesiedelte Hochland
andererseits die Extreme der planerischen Herausfor-
deungen in Island zeigen. Auch die Diskussion urn
einen landesweiten Plan kommt nicht zu kurz - bislang
existiert ein solcher Plan zwar nicht, wird vom Autor
aber - wie schon in fruheren Veroffentlichungen - vehe-
ment eingefordert.

Uberhaupt ist das Buch alles andere als eine ntichterne
oder gar distanzierte historische Darstellung. Vielmehr
wird das starke innere Engagement des Autors immer
wieder deutlich, wenn er - mit grolsem Idealismus und
teilweise auch polemischer Scharfe - seine Unzufrie-
denheit mit dem herrschenden Zeitgeist zum Ausdruck
bringt und beispielsweise darauf hinweist, dass fur ihn
die Stadtplanung in Reykjavikwegen der hohen Bedeu-
tung des PKW alles andere als umweltfreundlich ist.
Auch bei der Darstellung frtiherer Planungen spart er
nicht mit Kritik - hart ins Gericht geht er beispielsweise
mit dem Generalplan ftir Reykjavik aus dem Iahr 1965.
Er raumt zwar ein, dass dieser .danlsche Plan" (von ihm
wegen der Beauftragung danischer Experten so be-
zeichnete) mit seiner Autoorientierung und den neuen
Schlafsiedlungen ein Kind seiner Zeit gewesen ist,
allerdings muss doch seiner Behauptung widerspro-
chen werden, dass diese Ansatze zu jener Zeit in ande-
ren Landern bereits ein Anachronismus waren.

Wer sich ftir Island interessiert, wird von dem Themen-
und Materialreichtum des Buches profitieren. Kaum ein
Thema der lokalen, regionalen oder nationalen Planung
und Raumentwicklung bleibt unerwahnt. Wer sich
allerdings nur einen Uberblick tiber die Geschichte und
die historischen Stromungen der raumlichen Planung
in Island verschaffen will, verliert sich schnell in dem
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umfangreichen Werk, das wegen seiner Mischung aus
historischer, thematischer und regionaIer Gliederung
auch manche Doppelungen enthalt (weswegen sogar
einige Abbildungen mehrfach im Buch erscheinen).
Hier zeigt sich, dass die Starke des Buches - der breite,
interdisziplinare Ansatz und die Materialfiille - auch
seine Schwache ist. Es wirkt oft uniibersichtlich und
uberladen, wozu sicherlich auch das unvorteilhafte Lay-
out und die fehlende Disziplin bei der Auswahl der
Abbildungen beitragt. Ein Fragezeichen ist hinter den
Ansatz des Autors zu setzen, eine .fachliche" Geschich-
te der Planung zu schreiben und darauf zu verweisen,
dass die Geschichte der Politik in der Planung noch zu
schreiben ware. Dabei kommt er auch selbst nicht
umhin, gerade in der wechselhaften Geschichte der
planerischen Leitbilder in den Generalplanen von
Reykjavik auf die jeweils veranderten Mehrheiten nach
den Kommunalwahlen hinzuweisen - die dahinter
stehenden politischen Kraftespiele werden jedoch nur
sehr allgemein dargestellt und beispielsweise die in den
Jahren 1982/83 auftretenden Schwierigkeiten zwischen
politischer Mehrheit und Stadtplanungsamt nicht er-
wahnt,

Als Gesamteindruck bleibt ein interessantes Buch, in
dem das hohe Engagement des Autors fur die raumliche
Planung und seine Uberzeugung von deren Notwendig-
keit uniibersehbar ist. Gleichzeitig ist es aber auch ein
von den sehr dezidierten, personlichen Positionen des
Autors gepragtes Buch, die stellenweise recht idealis-
tisch und gelegentlich auch etwas theoretisch anmuten.
Auf jeden Fallliegt mit diesem Buch ein materialreiches
Kompendium vor, an dem keiner, der sich mit der raum-
lichen Planung in Island beschaftigt, vorbei kommt.
Und eine Reihe von Ideen und Gedanken des Autors
zur raumlichen Planung sind auch unabhangig vom
islandischen Kontext diskussionswtirdig. Beispiels-
weise gibt die Hoffnung des Autors, dass die Politik eine
wissenschaftliche Beratung in Planungsfragen in glei-
cher Weise akzeptieren moge wie etwa in Fragen der
Wirtschaft, Anlass zum Nachdenken tiber das Selbst-
verstandnis und die Bedeutung der Planungswissen-
schaften in der Politikberatung auch in unserem Land.

Axel Priebs (Hannover, Kiel)
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Hans-Ioachim Ritzau, Karl Oettle, Iorn Pachl,
Wolfgang Stoffels: Die Bahnreform - eine kriti-
sche Sichtung. - Piirgen: Ritzau KGVerl. Zeit und
Eisenbahn 2003, VIII, 400 S.

Anlass und Autbau des vorliegenden Buches

Zehn Jahre nach der Bahnreform ist es Zeit, eine erste
kritische Bilanz zu ziehen. Wahrend der bekannte
Eisenbahnautor und Verleger Hans-loachim Ritzau die
historischen Hintergriinde und die politischen sowie
unternehmensstrategischen Randbedingungen be-
leuchtet, stellt der Wirtschaftwissenschaftler Professor
Oettle eher die Hintergriinde der Entwieklungen aus
betriebs- bzw. volkswirtschaftlichen Sieht dar. Er beur-
teilt die Wettbewerbs- und Borsenfahigkeit der DBAG
eher skeptisch und skizziert die Dienste und Aufgaben
der Bahnen aus seiner Sieht.

Der Eisenbahnbetriebler Professor Pachl beleuchtet
im 3. Teil detailliert die Auswirkungen der Bahnreform
auf Infrastrukturen und den Eisenbahnbetrieb. 1m
Abschluss hat Herr Stoffels nieht nur einen kalenda-
rischen Uberblick erstellt sondern auch die Kurzbiogra-
fien der Vorstandmitglieder der DB AG zusammen-
gestellt.

Teil Ritzau: Vorgeschichte und Elemente
der Bahnreform in ihrem geistig-politischen Umfeld

Die umfassende Zusammenstellung der Geschehnisse
rund urn die Bahnreform fuhrt dem Leser zahlreiehe
Details und Ereignisse vor, die vielfach in den letzten
zehn Iahren verdrangt bzw. vergessen wurden. In den
offiziellen Verlautbarungen der DBAGzum Iu-jahrigen
Iubilaum wird wohl auch bewusst nieht jederAspekt der
letzten Jahre ausreiehend gewiirdigt. Das ist das Ver-
dienst des Buches, eine neutrale Geschiehtsschreibung,
das Aufzeigen von Entwieklungen und die kritische Be-
leuchtung der heute gangigen Argumente der Beteilig-
ten.

Wer erinnert sieh z.E. noch an die Autbruchstimmung
von Zabeltitz zur Vereinigung von Bundesbahn und
Reiehsbahn und den darauffolgenden bosen Erwachen
in der Realitat?

Manchmal ist Ritzau jedoch nieht frei von Polemik. Zu
einige Detailangaben fehlen die Quellen. In manchen
Passagen wird die Sprache etwas zu popular. Aber
Ritzau stellt die Worthiilse der DBAG-Pressearbeit bloB
und leitet her, dass entgegen dem Bekunden des Vor-
standes die Zuwachse in den einzelnen Verkehrsberei-
chen allenfalls marginal sind. Nach Ansieht Ritzaus ist
daher zu bezweifeln, ob die Bahnreform ein Erfolg ist. Er
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nennt die Versaumnisse und sieht die Schuldigen auch
in der Politik bzw. im Ministerium. Die mangelnde
finanzielle Ausstattung der DBAGdurch den Staat fiihrt
dazu, dass diese immer noch "knapp bei Trasse" ist.

Etwas zuviel Raum nehmen die schweren Unfalle in den
letzten Jahren ein. Die Grenzen der Systembeherr-
schung sind sieherlieh manchmal erreieht oder iiber-
schritten worden. Die Veranderungen im Zusammen-
spiel Betreiber, Netz und Industrie waren wohl etwas
iiberhastet, jedenfalls nieht ausreiehend mit Fachperso-
nal unterfuttert. In diese Riehtung geht auch der Appell
von Pachl, im riehtigen Umfang fur den wissenschaft-
lichen Nachwuchs zu sorgen. Die an sieh recht ntitz-
liche Verpflichtung, betriebsbedingte Kiindigungen zu
vermeiden, gepaart mit dem Zwang zur Kostenreduk-
tion fuhrt dazu, dass Wissenstrager die Bahn verlassen,
ohne dass geniigend Personal im notwendigen Umfang
nachruckt. Und manchmal werden dabei der Technik
und dem System Bahn nieht die notwendige Prioritat
eingeraumt. Ritzau sieht politisches Versagen und Fehl-
entscheidungen des Managements als die Hauptur-
sachen fiir die heutigen Probleme des Bahnkonzerns.

Teil II:

Prof. Oettle zeiehnet die damaligen Uberlegungen in
der Wissenschaft auf, wie eine optimale Organisations-
form der ehemaligen Staatsbahnen aussehen konnte. Er
beleuchtet dann die verschiedenen Marktbereiehe der
Bahnen und zeiehnet auf, warum die Bahnen bisher nur
eher mafsigen Erfolg'im Kampf urn Marktanteile aufwei-
sen konnen. Und wo sie Erfolge haben, z.B. im Nahver-
kehr, steckt dahinter eine massive Forderung durch die
offentllche Hand.

Oettle beklagt den Abbau des InterRegio-Systems und
sieht dabei die Grenze zwischen eigenwirtschaftliehen
Fernverkehr und vom Staat zu bestellenden Nahverkehr
als ungliicklieh an. Wenn dann z.B, einige Produkte des
Nahverkehrs sogar besser sind als mancher InterRegio,
ist auch der Kunde nur bedingt bereit, den hoheren
Fernverkehrspreis zu zahlen.

Hier setzt auch das Interesse der Raumordnung an. Ver-
kehr ist eben nieht nur ein Geschaft, Mobilitat ist Vor-
aussetzung, urn Menschen in allen Raumen moglichst
die gleichen Lebensverhaltnisse zu bieten. Daher muss
die Raumordnung darauf achten, dass nicht nur ada-
quate Infrastrukturen erhalten und ausgebaut werden,
sondern dass diese auch nach Erreiehbarkeitsaspekten
befahren werden. Dazu miissenWunschreisezeiten zwi-
schen den raumordnerisch definierten Zentren und
Bedienungsfrequenzen definiert werden. 1m Nahver-
kehr kann dies dank der Regionalisierungsmittel tiber
die Bestellung der Verkehre durch die offentliche Hand
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geschehen. 1m Personenfern- und Giiterverkehr, die
gemals der Bahnreform zur Eigenwirtschaftlichkeit
gezwungen werden, werden die raumordnerischen
Aspekte aber als eher zweitrangig angesehen, solange
sich das nicht in ausreichend Nachfrage niederschlagt.

Ein integriertes Unternehmen wie die DB AG ist
dariiberhinaus versucht, quer zu subventionieren und
bei Verlust eines lukrativen Nahverkehrs nach Aus-
schreibung mit Racheakten im Fernverkehr oder bei
den ortlichen Arbeitsplatzen zu drohen. Wenn dann der
politisch gewollte Verkehrszuwachs auf der Schiene
trotz starker Forderung des Infrastrukturausbaus sich
nicht im gewiinschten Umfang einstellt, wird die Politik
die verbleibenden Querverbindungen zwischen Netz
und den Transportgesellschaften kappen mussen, urn
fairen Wettbewerb zu gewahrleisten.

Der Staat muss daher klaren, wie weit er die Eigenwirt-
schaftlichkeit des Spy versteht. Dieses wird besonders
deutlich im interregionalen Verkehr sowie beim Erhalt
der GleisanschluB-bedienung in der Region. Hier fuhrt
die Eigenwirtschaftlichkeit zu Fehlentwicklungen, die
die raumordnerischen Bestrebungen konterkarieren.

Teil III:

Prof. Pachl bemangelt in seinem Beitrag vor allem die
Schnittstellenmehrung nach der Bahnreform mit den
bekannten negativen Auswirkungen z.B. auf die Piinkt-
lichkeit. Er sieht den Grund fiir diese Entwicklungen in
der kurzfristigen Orientierung der neuen Leitung auf
den Shareholder-Value oder auf den nachsten Karriere-
schritt. Die Know-how-Trager, die Systemdenker wur-
den z.T. bewusst ausgebootet und rausgedrangt, Dann
kann naturlich nicht erwartet werden, dass sie vorher
ihrWissen an die Neuen weitergeben.

Insbesondere in der Beherrschung der Prozesse sieht
Pachl Defizite im heutigen System. Er fragt kritisch, ob
es einer eigenstandigen Organisation ftir die Bahnhofe
bedarf. Da diese wie das Netz fur aile Eisenbahnver-
kehrsunternehmen neutral offen sein mussen, ware
eine Verschmelzung mit dem Netz zurVerringerung von
Schnittstellen seiner Meinung nach sinnvoll.
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Sehr gut werden die unterschiedlichen Preissysteme
fur Trassen, Anlagen und die Bahnsteigbenutzung er-
lautert. Damit wird auch die Komplexitat des Systems
Bahn unterstrichen. Wenn Netz und Transport wirklich
getrennt werden, mussen diese gegenseitigen Preis-
und Leistungsvertrage noch detaillierter und mit Kon-
trollen unterfuttert werden, urn eine hohe Leistungs-
qualitat des Gesamtsystems auf Dauer zu gewahrleis-
ten.

Herr Stoffels liefert nicht nur eine umfassende Zeittafel
der Entwicklung der Bahn nach der Bahnreform, son-
dern auch informative Lebenslaufe der Personen, die
seit 1994 Verant-wortung fur die DBAGinnehatten oder
-haben.

Schlussbemerkung

Das vorliegende Buch ist ein notwendiges Gegenstiick
zu den offentlichen Erfolgsmeldungen seitens der DB
AG zu den zehn Jahren seit der Bahnreform. Es macht
deutlich, dass bei weitem noch nicht alles erreicht
wurde, was die Politik sich damals versprach. Sicherlich
muss der alte Fahrplan zur Vollendung der Bahnreform
den aktuellen Entwicklungen der Randbedingungen
angepasst werden, doch es ist nicht richtig, nach halber
Strecke das Erreichen des Endbahnhofes zu postulieren.

Auch fur Regionalplaner enthalt das Buch viele not-
wendige Informationen in der Diskussion uber die zu-
kunftige Rolle der Bahnen. Trotz Erfolgen durch die
Regionalisierung muss auch dieser Bereich angesichts
leerer Staatskassen und immer noch nicht ausreichend
stabilen Verhaltnissen bei den Ausschreibungen von
OPNV-Leistungen weiterentwickelt werden.

Daher kann das vorliegende Buch zum Lesen empfoh-
len werden. Den Autoren ist zu raten, auch die nachsten
10 Jahre kritisch zu beobachten. Sie werden dann
sicherlich ahnlich spannendes zu berichten und zu
kritisieren haben.

Prof. Iurgen Siegmann (Berlin)
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