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Vorwort 

Der h i e r vorgelegte Untersuchungsbericht geht zurück auf einen Auftrag 
der Stadt München (Stadtentwicklungsreferat) aus dem Jahre 1969? cler 
eine "Erarbeitung e i n e r Übersicht der grundlegenden Zentrumskonzepte 
großstädtischer Verdichtungsräume Westeuropas, Skandinaviens, der USA 
und Japans" vorsah« 

Auf Anregung des ISF versuchte das Entwicklungsreferat der Stadt München 
i n e i n e r Sammelaktion M a t e r i a l i e n über Planungsvorhaben aus einer grö
ßeren Zahl e r r e i c h b a r e r Großstädte zu e r h a l t e n . G l e i c h z e i t i g bemühte 
s i c h das ISP im Rahmen s e i n e r Kontakte um eine Zusammenstellung g r e i f 
barer Stadtentwicklungspläne und Untersuchungsmaterialien«, 

Aus dem insgesamt sehr umfangreichen M a t e r i a l wurden schließlich - nach 
den K r i t e r i e n der Qualität der vorliegenden Informationen sowie i h r e r 
( s prachlichen) R e z i p i e r b a r k e i t - Planunterlagen für die v i e r Städtes 
D e t r o i t , Chikago, P a r i s , und Stockholm ausgewählt. 

Es muß dahin g e s t e l l t b l e i b e n , inwiefern diese Ausitfahl zwar n i c h t im stistischen Sinne, jedoch im H i n b l i c k auf den Problemkomplex der Zentrums 
konzepte - a l s repräsentativ angesehen werden kann? immerhin u n t e r s c h e i 
den s i c h diese Städte nach e i n e r Reihe von K r i t e r i e n s Sie l i e g e n i n d r e i 
verschiedenen Staaten, i n zwei Fällen handelt es s i c h um die Haupt
städte des Landes, Größe, Bevölkerungswachstum, Verkehrsstruktur usw. 
s i n d u n t e r s c h i e d l i c h . Andererseits i s t f e s t z u s t e l l e n , daß die Auswahl 
z.B. keine i t a l i e n i s c h e oder sonstige südeuropäische Stadt enthält, daß 
auch der gesamte Ostblock soii i e die modernen japanischen Großstädte un
berücksichtigt b l i e b e n und daß s i c h natürlich auch für die USA grundsätz 
l i e h eine große Reihe von A l t e r n a t i v e n - etwa New York, San Francisko, 
Los Angeles usw. - für eine solche Untersuchung ergäben. 

Im H i n b l i c k auf die Auswahl l i e g t e i n Hauptproblem - nach unseren Er
fahrungen - d a r i n , daß die E r g i e b i g k e i t des j e w e i l i g e n M a t e r i a l s e r s t 
ex post b e u r t e i l t werden kann. So zei g t e s i c h z.B. insbesondere am F a l l 
von D e t r o i t , daß das M a t e r i a l kaum den ursprünglich gehegten Erwartungen 
entsprach. Dartiber hinaus z e i g t e s i c h ganz g e n e r e l l die Schwierigkeit 
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e i n e r vei§.eichenden Analyse, die sowohl im u n t e r s c h i e d l i c h e n formalen 
und i n h a l t l i c h e n Aufbau der Pläne l i e g t , wie vor allem auch d a r i n , 
daß allgemeine und auch s p e z i f i s c h e r e Annahmen i n unterschiedlichem und 
n i c h t k o n t r o l l i e r b a r e m Ausmaß i n die Pläne eingehen. Zu denken i s t h i e r 
etwa an die u n t e r s c h i e d l i c h e S t e l l u n g der P l a n u n g s i n s t i t u t i o n e n i n den 
verschiedenen Städten bzw. Ge s e l l s c h a f t e n , an verschiedenartige ge
s e t z l i c h e Bestimmungen und sozioökonomische Strukturen und Entwicklun
gen, die s i c h e r l i c h von Einfluß auf die Planungskonzepte s i n d , jedoch im 
Rahmen die s e r Studie nur sehr k u r s o r i s c h a l s Planungsdeterminanten ana
l y s i e r b a r war-3n. 

E i n weiteres Problem s e i angedeutet: Die Analyse der vorliegenden I n f o r 
mationen nach den Konzepten für die Lösung der Zentrumsprobleme der 
Städte kann im Grunde genommen nur dann s i n n v o l l durchgeführt werden, wenn 
e i n t h e o r e t i s c h e r Bezugsrahmen v o r l i e g t , der a l s Grundlage für Interpre
t a t i o n e n des M a t e r i a l s dienen kann. E i n d e r a r t i g e r Bezugsrahmen i s t j e 
doch nur i n T e i l e n vorhanden? diese im einzelnen zu e x p l i z i e r e n hätte 
jedoch den Rahmen di e s e r Studie gesprengt. In diesem Zusammenhang wird 
auf eine A r b e i t verwiesen, d i e im Laufe des Jahres 1971 im ISP f e r t i g 
g e s t e l l t werden s o l l und i n der versucht wird, e i n i g e Elemente eines derar
t i g e n Bezugsrahmens, der auf ei n e r Theorie der Stadtentwicklung zu basie
ren hat, zu entwickeln. 

Aufgrund d i e s e r Schwierigkeiten, die s i c h e i n e r vergleichenden Analyse 
der Strategien und Konzeptionen i n den verschiedenen Städten gegenüber
s t e l l e n , haben w i r es vorgezogen, Ausgangsdaten und Vorgehensweisen i n 
den v i e r Fällen, - soweit es das j e w e i l i g e M a t e r i a l e r l a u b t - je getrennt 
i n Form von Monographien d a r z u s t e l l e n . Diesem " M a t e r i a l t e i l " ( T e i l B), 
der s i c h sehr s t a r k an die verfügbaren Informationen und Planunterlagen 
anlehnt, v o r a n g e s t e l l t i s t der eher kursorische Versuch e i n e r zusammen
fassenden und - soweit möglich - vergleichenden Analyse der Untersuchungsproblematik ( T e i l A). 

H i e r b e i z e i g t e s i c h eine weitere S c h w i e r i g k e i t , die s i c h aus der Problem
s t e l l u n g s e l b s t e r g i b t . Die Frage nach den "Zentrumskonzepten" s e t z t die 
Anerkennung eines i d e n t i f i z i e r b a r e n s o z i a l e n Problems voraus, für das 
s p e z i f i s c h e Lösungen gefunden werden s o l l e n . Da jedoch die G l e i c h a r t i g -
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k e i t d i e s e r Probleme i n verschiedenen Städten n i c h t ex ante p o s t u l i e r t 
werden kann, ziehen wir es vor, zunächst von der Frage nach der räumli
chen V e r t e i l u n g bestimmter Analyseeinheiten, wie z.B. Haushalte und Be
t r i e b e , auszugehen und die Frage nach dem Zustandekommen d i e s e r räumli
chen Verteilungen zu s t e l l e n . E r s t auf dem Hintergrund d i e s e r Informa
tionen scheint es s i n n v o l l zu s e i n , die j e w e i l s vorgeschlagenen Lösungs
möglichkeiten auf i h r e Tragfähigkeit und Relevanz h i n zu überprüfen. 

Die Gliederung des Untersuchungsberichts ergab s i c h aus dem Fortgang 
der Arbeiteng Die M a t e r i a l i e n für die Monographien waren zu verschiedenen 
Zeitpunkten g r e i f b a r ? s i e s i n d i n T e i l B des Untersuchungsberichts darge
s t e l l t . Die Planungskonzepte von D e t r o i t , Chikago und Stockholm wurden 
von Sabine Biermann b e a r b e i t e t , der Regionalentwicklungsplan von Pa r i s 
von Rainer Schultz-Wild. 

Der e r s t e T e i l der Untersuchung - der Versuch e i n e r zusammenfassenden 
Analyse - wurde von D i e t e r W. Kreuz und R, Schultz-Wild gemeinsam ver-
faßt, wobei eine Reihe von Anregungen von S. Biermann miteingegangen s i n d . 

München, im März 1971 INSTITUT FÜR SOZIALWISSEN
SCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
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T e i l As Probleme der Stadtentwicklungsplanung -

Zusammenfassende Analyse der Stadtentwicklungspläne 
von D e t r o i t , Stockholm, Chicago und P a r i s 
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1. Zur Problemstellung 

S e i t Beginn der I n d u s t r i a l i s i e r u n g befinden s i c h die Städte i n den heu
ti g e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n i n einem permanenten Wachstums- und Ver-
dichtungsprozeß. Biese Veränderungen unterscheiden s i c h grundsätzlich 
von den " v o r i n d u s t r i e l l e n " Wachstumsprozessen und von den Bevölkerungs
zunahmen i n den Städten der sog. D r i t t e n Welt, deren ökonomische Basis 
eine ganz andere war und gegenwärtig auch weitgehend noch i s t . 

Aus d i e s e r Erkenntnis - nämlich der Veränderung der grundlegenden w i r t 
s c h a f t l i c h e n und damit auch s o z i a l e n Strukturbedingungen mit dem Prozeß 
der I n d u s t r i a l i s i e r u n g - r e s u l t i e r e n die za h l r e i c h e n , auch i n jüngster 
Z e i t noch immer x^rieder vorgebrachten Warnungen vor dem Wachstum der 
Städte. Dieses Wachstum s i g n a l i s i e r t e für die Großstadtkritiker des aus
gehenden 19» und des beginnenden 20. Jahrhunderts das Ende der bürgerli-
chen G e s e l l s c h a f t und den Beginn einer neuen Phase, die etwa Spengler ' 
mit dem Chaos, dem Beginn der G e s c h i c h t s l o s i g k e i t a s s o z i i e r t e . 

Etwa zur gleichen Z e i t begann i n den Ver e i n i g t e n Staaten e i n i n t e n s i v e r 
Prozeß der Analyse d i e s e r Phänomene, der weitgehend noch von dem Glauben 
an den P o r t s c h r i t t - dem technischen, wie auch dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n -

2) 
getragen war. Robert E. Park , h i e r s t e l l v e r t r e t e n d für eine ganze Gene
r a t i o n von S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n , versuchte die Wachstumsprozesse und 
Veränderungen i n der S t r u k t u r und räumlichen V e r t e i l u n g von Punktionen 
mit H i l f e eines Ansatzes zu untersuchen und zu erklären, der a l s "ökolo
gis c h e r Ansatz" i n die Geschichte der Sozialwissenschaften eingegangen 
i s t . Dieser Ansatz wurde häufig f e h l i n t e r p r e t i e r t % n i c h t die Analogien 
zur T i e r - und Pflanzenökologie oder die Problematik des sog. "ökologischen 

Spengler, 0 . , Der Untergang des Abendlandes, München 1922 

V g l . dazu insbesondere Park, R.E., Ernest W. Burgess und Roderich 
D. McKenzie, The C i t y 4 t h i n p . 1967? The U n i v e r s i t y of Chicago Press, 
Chicago & London 
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Fehlschlusses" ' s i n d dos entscheidende, sondern der - durchaus "moderne" 
- k o n f l i k t t h e o r e t i s c h e Ansatz, der den Hintergrund der Analysen Parks 

2) 
b i l d e t , ' 

Im Park'schen Ansatz s i n d die s o z i a l e n Probleme, vor die s i c h heute o f f e n 
s i c h t l i c h jede Großstadt, g e s t e l l t s i e h t , a l l e enthalten? - Das starke 
Wachstum der Stadtzentren, die ungleiche Qualität der Wohngebiete und i h 
re Veränderungen, insbesondere z.B. im Prozeß der Slumbildung, die s o z i a 
l e n und ethnischen Segregierungen von Bevölkerungsgruppen, die besonderen 

Probleme der I n d u s t r i e g e b i e t e und vor allem - die Problematik der Verkehrserschließung der Städte. 'Was nach Park und s e i n e r Schule kam, war -
von wenigen Ausnahmen abgesehen - eine Entwicklung i n Richtung auf eine 
Reduzierung der Größe des Untersuchungsobjektes (die "Middletown-Phase" 
der amerikanischen und nach dem K r i e g auch der deutschen S o z i o l o g i e ^ ) und 
i n Richtung auf eine zunehmende Reduktion der Problematik auf s o z i a l p s y 
chologische Fragestellungen gegenüber dem k o n f l i k t t h e o r e t i s c h e n Ansatz i n 
den Park'schen A r b e i t e n . 

Die Stadt wurde - und wird heute auch häufig noch - zum Paradigma, an dem 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Strukturen und Prozesse per se oder i n i h r e r Wirkung auf 

5) 
das Individuum a n a l y s i e r b a r s e i n s o l l e n . 7 

1) 
'Vgl. dazu s t a t t anderer? A l k e r , Hayward R. J r . , A Typology of E c o l o g i c a l 
F a l l a c i e s ins M a t t e i Dogan and S t e i n Rokkan, Qua n t i t a t i v e E c o l o g i c a l A n a l y s i s 
i n the S o c i a l Sciences, M.I.T. Press, Cambridge, Mass. and London 1969 
S. 69 f f . 

2) 
Buckley s t e l l t etwa den Ansatz Parks a l s eine grundlegende g e s e l l s c h a f t l i 
che M o d e l l v o r s t e l l u n g ("process-model") neben das o r g a n i z i s t i s c h e , mecha
n i s t i s c h e und f u n k t i o n a l i s t i s c h e Gesellschaftsmodell; Buckley, Walter, 
Sociology and Modern Systems Theory, P r e n t i c e - H a l l , Englewood C l i f f s , 
New Jersey, p. 17 f f . 
Er betont auch den Einfluß der deutschen S o z i o l o g i e , insbesonderes Simmeis 
auf die Arbeiten Parks. 

3) 
^'Park, a.a.O., p. 1 f f . , The C i t y s Suggestions f o r the i n v e s t i g a t i o n of 
Human Behavior i n the Urban Environment. 
Neben den amerikanischen Untersuchungen von Robert S. und Helen M. Lynd 
Middletown, A Study i n Contemporary American C u l t u r e , London 1969? nnd 
W.L. Varner u.a., Yankee C i t y S e r i e s , 4.Bd., New Haven, 1941-1947? i n s 
besondere auch die Untersuchungen i n Westdeutschland von R. Mayntz (S o z i a 
l e Schichtung und s o z i a l e r Wandel i n e i n e r Industriegemeinde, Stuttgart 
1958) und die verschiedenen Bände der "Darmstadt-Untersuchung". 

'Dieser paradigmatische Aspekt wird besonders betont i n e i n e r Analyse 
des I n s t i t u t s für Sozialforschung, F r a n k f u r t , i n A bschnitt "Gemeindestudien", 
i n Adorno?Th.¥. und Walter D i r k s , Soziologische Exkurse,Frankfurt 1956 
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E r s t i n jüngster Z e i t schieben s i c h neben Untersuchungen, die z.B. die 
Nachbarschaft, einzelne Siedlungen und so weiter zum Gegenstand haben, 
solche, die s i c h auf die Großstadt a l s ganzes konzentrieren. Der Anstoß 
dazu kam z w e i f e l l o s aus der P r a x i s der Stadtplanung bzw. genauer? von
s e i t e n der P o l i t i k , die auf gravierende s o z i a l e Probleme verschiedenster 
A r t zu reagieren h a t t e . Häufig i s t dabei die Verwendung st a r k v e r e i n f a 
chender "Modelle" des Funktionszusammenhangs Großstadt, wobei bewußt ver
sucht w i r d , den Grad der Komplexität und die Zahl der relevanten Einflußgroßen zu reduzieren, um noch anwendbare Ergebnisse zu e r h a l t e n . 

Die folgenden Überlegungen s i n d T e i l e i n e r A r b e i t , i n der versucht wird, 
t e i l s von " k l a s s i s c h e n " , t e i l s von modernen systemtheoretischen Ansätzen 
ausgehend, das s o z i a l e Phänomen "Großstadt" a l s räumliche Strukturierung 
und K o n k r e t i s i e r u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Prozesse zu begreifen. Dabei wird 
e b e n f a l l s von ei n e r vereinfachenden Modellvorstellung ausgegangen, nämlich, 
daß s i c h die wesentlichen Systemzusammenhänge und -prozesse a l s Verhalten 
bzw. Interaktionen der d r e i , a n a l y t i s c h zu unterscheidenden Verhaltens-
Subjekte: Stadtplanung, Betriebe und Haushalte beschreiben lassen. ' 

In diesem B e r i c h t wird i n e r s t e r L i n i e vom Verhalten der p o l i t i s c h e n In
s t i t u t i o n e n dar Stadt - und dabei insbesondere von dem der mit der Stadt
planung befaßten Organe - ausgegangen. Die Verhaltensweisen der Planungs
i n s t i t u t i o n e n i n den verschiedenen Städten s o l l e n zum einen v e r g l i c h e n 
werden, zum anderen s o l l versucht werden, einige Elemente und Dimensionen 
aufzuzeigen, die möglicherweise die Verhaltensweisen erklären können. 

In einem ersten Abschnitt s o l l e n die Zielsetzungen der Planung i n den v i e r 
ausgewählten Städten kurz zusammenfassend d a r g e s t e l l t und im H i n b l i c k auf 
die Relevanz der I n h a l t e und Vorgehensweisen der Planung untersucht werden. 

V g l . dazu etwa Hartenstein, ¥, und B. Lutz, C i t y München, Prankfurt 19&3 

E r s t e Überlegungen dazu s i n d enthalten i n einer nichtveröffentlichten 
Diplomarbeit? Kreuz, Dieters Großstadtsoziologische Ansätze a l s theore
t i s c h e s und empirisches Problem, München 1968 
V g l . dazu auch die theoretische Grundlage der Stadtentwicklungsplanung 
von Stockholms K r i s t e n s s o n , Folkes People, Firms and Regions, The 
Economic Research I n s t i t u t e at the Stockholm School of Economics, Stock
holm 19679 a l s Manuskript vervielfältigt. 
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Dara.ii schließt s i c h der Versuch an, die Strategien des Vorgehens der Planungsinstitutionen sowie die dahinterstehenden Modellvorstellungen über 
Eingriffsmöglichkeiten und -notwendigkeiten der Planung zu erfassen. In 
folgenden Abschnitt s o l l e n schließlich die PlanungsInstrumentarien i n den 
einzelnen Städten miteinander v e r g l i c h e n werden und die Reichweite der P l a 
nungen - i n der z e i t l i c h e n und i n der räumlichen Dimension - untersucht 
werden. Der l e t z t e Abschnitt behandelt schließlich die i n h a l t l i c h e n Kon
zeptionen der Planung, wobei s i c h die Analyse e b e n f a l l s darauf k o n z e n t r i e r t , 
die Planungsvorstellungen i n den v i e r untersuchten Fällen miteinander zu ver
g l e i c h e n . 

2. D e f i n i t i o n und O p e r a t i o n a l i s i e r u n g der Planungsziele 

2.1. Stadtplanungsinstanzen a l s " p o l i t i s c h e r " T e i l städtischer 
Verwaltung 

Stadtplanung a l s Handlungseinheit läßt s i c h a n a l y t i s c h a l s der T e i l der 
städtischen Verwaltung fassen, der für die Formulierung und Durchsetzung 
von Z i e l e n zuständig i s t , die den Sozialzusammenhang "Stadt" b e t r e f f e n . 
Auf der konkreten Ebene s i n d an den Prozessen der Z i e l f e s t l e g u n g sowie 
der Durchsetzung d i e s e r Z i e l e i n den heutigen Großstädten e n t w i c k e l t e r 
I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n eine V i e l z a h l e i n z e l n e r Ämter und I n s t i t u t i o n e n be
t e i l i g t , deren Zusammenspiel sowohl durch f o r m a l i s i e r t e Rechtsnormen, wie 
auch durch f a k t i s c h e Abhängigkeiten und andere g e s e l l s c h a f t l i c h e Zusammen
hänge und Erwartungen geregelt wird. 

Die konkrete Organisation von Stadtplanung, also z.B. die B e t e i l i g u n g ver
schiedener Ämter und Instanzen an den Prozessen der Z i e l d e f i n i t i o n oder 
Zieldurchsetzung i s t i n einzelnen Städten sehr u n t e r s c h i e d l i c h , - v a r i i e 
rend nach dem j e w e i l i g e n Rechtssystem, der Größe und Bedeutung einer Stadt 
für eine bestimmte G e s e l l s c h a f t , dem Prozeß i h r e r h i s t o r i s c h e n Entwick
lung usw. Den von uns untersuchten Fällen i s t jedoch gemeinsam - und diese 
Gemeinsamkeit dürfte auch für eine große Anzahl anderer Städte gelten - , 
daß es für die Erledigung d i e s e r Aufgabenbereiche s p e z i f i s c h e I n s t i t u t i o n e n , 
wie Planungsämter, und -kommissionen, Bauämter et c . g i b t . 
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U n t e r s c h i e d l i c h i s t dabei a l l e r d i n g s wiederum der Grad der I n s t i t u t i o n a l i 
s ierung, der s i c h b e i s p i e l s w e i s e i n Größe und z e i t l i c h e r Kontinuität, wie 
auch im Kompetenzbereich d i e s e r I n s t i t u t i o n e n ausdrückt« Während z.B. der 
Stadt- und Regionalentwicklungsplan P a r i s von einer Planungsbehörde e r a r b e i 
t e t worden i s t , deren Planungskompetenzen über den a d m i n i s t r a t i v e n Bereich 
der Stadt hinausreichen und g e s e t z l i c h f i x i e r t s i n d , wurden b e i s p i e l s w e i s e 
i n Schweden I n s t i t u t i o n e n ; der Regionalplanung zunächst auf ei n e r f r e i w i l 
l i g e n Kooperationsbasis o r g a n i s i e r t . 

Bie folgenden Ausführungen befassen s i c h mit den Planungsvorstellungen und 
-konzeptionen, die i n den untersuchten Städten von diesen P l a n u n g s i n s t i t u -
tionen e x p l i z i e r t worden s i n d . Da i n den für uns verfügbaren Unterlagen 
kaum entsprechende Informationen v o r l i e g e n , b l e i b t weitgehend u n k o n t r o l l i e r 
bar, i n welcher Weise, i n welchem Ausmaß und mit welcher Relevanz j e w e i l s 
andere p o l i t i s c h e , a d m i n i s t r a t i v e oder sonstige Instanzen zur Formulierung 
d i e s e r Planungen beigetragen haben. Die vorliegenden Unterlagen sin d a l s 
das Produkt e i n e r mehr oder weniger umfassenden und komplexen I n s t i t u t i o n 
"Stadtplanung" zu fassen. 

In diesen umfassenden Prozeß der Stadtplanung gehen z w e i f e l l o s auch bestimm
te Entscheidungen von Betrieben und Haushalten mit e i n . In welcher Weise 
dies konkret geschieht, konnte n i c h t Gegenstand dieser Untersuchung seins 
auf die grundlegenden Abhängigkeiten und Zusammenhänge s o l l jedoch - zu
mindest i n hypothetischer Form - weiter unten, im Abschnitt über die P l a 
nungskonzepte, noch näher eingegangen werden. 

Zunächst gehen w i r im folgenden - vereinfachend - davon aus, daß die P l a 
n u n g s i n s t i t u t i o n e n a l s e i n p o l i t i s c h e r T e i l der Stadtverwaltung die P l a 
nungsziele formulieren, darauf aufbauende Einzelplanungen vornehmen und t e i l 
weise auch entsprechende Problemlösungsprozesse d a r s t e l l e n oder durchsetzen. 

2.2. Zielsetzungen der Stadtplanung i n den einzelnen Städten 

1) 
B e i a l l e n untersuchten Planungen J stehen am Anfang Z i e l d e f i n i t i o n e n , die 

Wir verweisen im folgenden n i c h t auf die S t e l l e n i n den Entwicklungsplänen, 
die die Argumentation belegen, sondern ganz g e n e r e l l auf den T e i l B der 
Studie. 
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s i c h auf abstrakte und - soweit das b e u r t e i l b a r i s t - j e w e i l s g e s e l l s c h a f t ' 
l i e h allgemein anerkannte Z i e l e beziehen. Um eine V o r s t e l l u n g darüber zu 
ermöglichen, welche übergeordneten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z i e l e mit den P l a 
nungen - nach V o r s t e l l u n g der I n s t i t u t i o n Stadtplanung - verbunden s i n d , 
s o l l e n diese e x p l i z i e r t e n Zielsetzungen im folgenden kurz nacheinander 
resümiert werden. 

Der Plan von D e t r o i t beschreibt a l s w i c h t i g s t e s Z i e l , eine physische Um
gebung zu schaffen, die für den Bürger eine angemessene Befriedigung der 
menschlichen und gruppenspezifischen Bedürfnisse ermöglicht. Als Z i e l im 
" s o z i a l e n B e r e i c h " w i r d angegeben? die "I n t e g r a t i o n a l l e r Bestrebungen, 
Rechtsansprüche und P r i v i l e g i e n der Individuen mit denen der Gemeinde bei 
maximaler Wahlmöglichkeit aller ft zu erreichen. A l s w i r t s c h a f t l i c h e s Z i e l 
w i rd die "produktivste Nutzung der vorhandenen öffentlichen und p r i v a t e n 
Ressourcen" genannt. Daneben s o l l das ästhetische Z i e l v e r w i r k l i c h t wer
den, nämlich eine "schöne Stadt" zu schaffen. 

Im Plan von Stockholm s t e l l e n s i c h die Z i e l e etwas konkreter dar, s i e wer
den - a l l e r d i n g s recht lose - aus e i n e r Problemanalyse e i n z e l n e r Stadtge
b i e t e a b g e l e i t e t . Die wi c h t i g s t e n Ausgangsgrößen dafür waren zum einen die 
Bevölkerungsentwicklung, wobei eine Verdreifachung der Wohnbevölkerung i n 
dem Zeitraum zwischen 1900 und i960 zu verzeichnen war,und zum anderen 
die Steigerung der Produktivkräfte, die s i c h insbesondere i n wachsender 
K a u f k r a f t und b e t r i e b l i c h e m Wachstum niederschlug. Daneben gingen a l s Da
ten i n die Überlegungen noch eins der h i s t o r i s c h e Charakter der Stadt 
Stockholm und die damit verbundenen Probleme der Veränderung der Baustruk
t u r und des vorhandenen Verkehrsnetzes, die topographischen Bedingungen, 
- nämlich die Lage am Meer und an den Seen bzw. Flußläufen und s c h l ^ 3 1 i c h 
die regionalen und überregionalen Punktionen von Stockholm, die zu einer 
zunehmenden Ausdehnung des Sektors Handel und Verwaltung führten. Insbe
sondere im Bereich der Innenstadt r e s u l t i e r t e n daraus eine Reihe von Kon
f l i k t s i t u a t i o n e n , wobei die w i c h t i g s t e Entwicklung die allmähliche Aus
br e i t u n g der Be t r i e b e , die t r a d i t i o n e l l im Zentrum l o k a l i s i e r t waren, 
i n die umliegenden Wohngebiete war. 

Aus d i e s e r , für bestimmte Stadtgebiete a l s problematisch angesehenen S i 
t u a t i o n und Entwicklung wurden d r e i vorwiegende Zielsetzungen der 
Planung a b g e l e i t e t , nämlich 
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o die Erneuerung der Innenstadt a l s Hauptgeschäftsviertel, 
o die Erneuerung der im Stadtbereich liegenden Wohnungen, 
o eine Reduzierung der Überbevölkerung im Stadtgebiet. 

Als hauptsächliches O r i e n t i e r u n g s k r i t e r i u m g a l t die Erhaltung und Ver
besserung der Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit des zentralen Geschäftsviertels unter gegebenen sozioökonomischen und technischen Bedin
gungen. 

Daneben rennt der Plan a l s weitere konkrete Z i e l s e t z u n g ! 
die Schaffung von ausreichendem Wohnraum i n Trabantensiedlungen, wobei zu
sätzlich weitere Anforderungen erfüllt bzw. Zielsetzungen v e r w i r k l i c h t wer
den s o l l e n , wie z.B.: 

o die R e a l i s i e r u n g eines Massenverkehrssystems, das eine ausreichend 
schnelle Zufahrt zur C i t y auch von den Trabantensiedlungen her g e s t a t t e t 
und damit die Verkehrsprobleme im zentralen Geschäfts- und Verwaltungs
gebiet lösen kann 5 

o die E i n r i c h t u n g von Betrieben i n Trabantensiedlungen, die etwa der Hälfte 
der Wohnbevölkerung - insbesondere auch den b i s h e r n i c h t berufstätigen 
Frauen - Beschäftigung bietenf 

o kurze Wege zum l o k a l e n E i n z e l h a n d e l , zu D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e n und 
zu den Erholungsgebieten? 

Im V e r g l e i c h zu Stockholm werden die Zielsetzungen der Planungen im. Ent
wicklungsplan von Chicago sehr v i e l allgemeiner und ab s t r a k t e r d e f i n i e r t ? 
A l s grundlegende Z i e l e der Bevölkerung von Chikago werden eine Verbesserung 
der Qualität des Lebens durch eine Vergrößerung menschlicher Möglichkeiten, 
eine Verbesserung der Umgebung und eine Verstärkung und D i f f e r e n z i e r u n g 
der W i r t s c h a f t genannt, sowie: das Verschwinden von Armut, Unwissenheit, 
D i s k r i m i n i e r u n g usw., damit "die Werte einer demokratischen G e s e l l s c h a f t " 
für jedes Individuum r e a l und operabel werden. 

Der Entwicklungsplan von Chikago faßt diese allgemeinen Zielsetzungen dann 
i n sieben Gruppen l a n g f r i s t i g e r Z i e l e für Aktionsprogramme zusammen. Diese 
U n t e r z i e l e beziehen s i c h auf die Schaffung von Wohnmöglichkeiten möglichst 
g l e i c h e r und hoher Qualität, die Verbesserung der Lebensbedingungen benach
t e i l i g t e r Bevölkerungsgruppen durch öffentliche Programme, die Verbesserung 
der w i r t s c h a f t l i c h e n Entwicklung und die Ausdehnung der Bedeutung von Chi 
kago, die Erhöhung der Bequemlichkeit und E f f i z i e n z der bestehenden Ver-

Biermann/Kreuz/Schultz-Wild (1971): Vorgehensweisen und Konzeptionen der Stadtplanung 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-101414 



k e h r s m i t t e l , e i n "logi s c h e r 7 ' Aufbau der Flächennutzung, den Versuch einer 
Koordination der gesamten städtischen Entwicklung sowie schließlich die 
Anhebung der Qualität der Umgebung der Stadt. 

Im Stadt- und Regionalentwicklungsplan Paris, werden - nach einer Analyse 
der wahrscheinlichen Entwicklung von Bevölkerung, W i r t s c h a f t und Verkehr 
b i s etwa zum Jahre 2000 - zunächst ähnlich allgemeine Zielsetzungen dekla
r i e r t ? Die Planung s o l l durch eine "umfassendere S i c h t des Menschen" zu 
dessen Wohlbefinden oder, anspruchsvoller? zu dessen "Glück" beitragen, 
und zwar dadurch, daß m a t e r i e l l e Bedingungen zur Verfügung g e s t e l l t werden, -
die darauf a b z i e l e n , das leben i n der Stadt e i n e r s e i t s und das Wohlbefin
den bzw. Glück der Bürger andererseits n i c h t mehr a l s unvereinbare Gegen
sätze erscheinen zu la s s e n . A l s Grundbedingungen für dieses "Wohlbefinden" 
oder "Glück" der Bürger werden gesehen? 

o Die Verminderung der Belastungen, die aus Transport-, Einkaufs-, Lärm-, 
Verkehrs- und Luftverschmutzungsproblemen r e s u l t i e r e n $ 

o die Wiederherstellung von Wahlmöglichkeiten für den Städter, z.B. im 
H i n b l i c k auf Wohnung, A r b e i t s p l a t z , Ausbildungseinrichtungen, Sport-, 
S p i e l - und Erholungsmöglichkeiten, Ku l t u r e i n r i c h t u n g e n und -Veranstal
tungen usw. 5 

o schließlich die Schaffung eines Rahmens und der Ausgangsbedingungen 
für eine bessere A r c h i t e k t u r (ästhetische Dimension)1 - das Bewußtsein, 
daß es eine P f l i c h t g i b t , "schön" zu bauen, das früher auf einige Mäzene 
und Fürsten beschränkt gewesen s e i , s o l l heute zur k o l l e k t i v e n Forderung 
erhoben werden. 

Es z e i g t s i c h , daß die den Stadt- und Regionalentwicklungsplänen vorange
s t e l l t e n Zielsetzungen i n den untersuchten Fällen eine Reihe von Gemeinsam
k e i t e n aufweisen? die Planungsinstanzen sehen o f f e n s i c h t l i c h die verfaßten 
Pläne a l s M i t t e l oder Instrumentarien an, g e s e l l s c h a f t l i c h allgemein aner
kannte Werte, wie z.B. die F r e i h e i t des Individuums, s e i n Anrecht auf eine 
ästhetisch gute und angenehme Umwelt usw. zu r e a l i s i e r e n . Dabei wird mehr 
oder weniger lose Bezug genommen auf o f f e n s i c h t l i c h bestehende und p e r z i p i e r t e 
- vorhandene oder aufgrund von bestimmten Entwicklungstrends zu erwartende -
Unzulänglichkeiten der i n den Städten k o n k r e t i s i e r t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
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Umwelt. Der s o z i a l r e f o r m e r i s c h e Charakter der Planungen wird dokumentiert 
und betont| der Rekurs auf allgemeine und i n i h r e r A b s t r a k t h e i t kaum an
g r e i f b a r e g e s e l l s c h a f t l i c h e Zielsetzungen deutet auf eine o f f e n s i c h t l i c h 
bestehende Notwendigkeit h i n , die i n den Plänen im einzelnen vorgesehenen 
Veränderungen g e s e l l s c h a f t l i c h zu l e g i t i m i e r e n . 

Der Rekurs auf g e n e r e l l anerkannte g e s e l l s c h a f t l i c h e Werte oder Z i e l e ent
bindet dabei weitgehend von der Notwendigkeit, das Bestehen bzw. das Ent
stehen bestimmter s o z i a l e r Unzulänglichkeiten auf i h r e s o z i a l e n Ursachen 
oder Ursachenkomplexe zurückzuführen. Besonders d e u t l i c h erweist s i c h 
d i e s , wenn man versucht, die Relevanz d i e s e r allgemeinen Z i e l - und Wert
vor s t e l l u n g e n für den Komplex der vorgeschlagenen Planungsmaßnahmen zu 
untersuchen, d.h. die Frage nach der O p e r a t i o n a l i s i e r u n g der allgemeinen 
Zielsetzungen anzuschneiden. 

2.3. Zur O p e r a t i o n a l i s i e r u n g der Z i e l v o r s t e l l u n g e n 

B l e i b t man i n der e x p l i z i e r t e n Logik des Vorgehens der P l a n u n g s i n s t i t u t i o n e n , 
so müßten die im vorigen A b s c h n i t t kurz s k i z z i e r t e n generellen Zielsetzungen 
der Planung i n einem Prozeß der O p e r a t i o n a l i s i e r u n g i n konkrete Verhaltens
und Vorgehensvorschriften umgesetzt werden. Der E r f o l g der Planung bzw. 
der R e a l i s i e r u n g der i n h a l t l i c h e n Planvorstellungen ließe s i c h dann ex post 
überprüfen - zumindest unter der Einschränkung, daß die i n die Operationa-
l i s i e r u n g s v o r s c h r i f t e n eingehenden Annahmen und Bedingungen a k z e p t i e r t 
werden. 

Bezeichnenderweise f e h l t jedoch d i e s e r S c h r i t t der Op e r a t i o n a l i s i e r u n g der 
r e l a t i v abstrakten Z i e l und Wertvorstellungen i n f a s t a l l e n Fällen oder 
er i s t - wie i n F a l l von Stockholm - zumindest im einzelnen n i c h t ausge
führt . 

In a l l e r Regel schließt s i c h an die E x p l i k a t i o n der Grundziele der Planung 
die Festlegung bestimmter e i n z e l n e r Z i e l e an - wie z.B. das Z i e l , Traban
tensiedlungen zu e r s t e l l e n , - d i e , im Gegensatz zu den Grundzielen, auf 
e i n e r sehr v i e l n i e d r i g e r e n Abstraktionsebene l i e g e n . So i s t es i n v i e l e n 
Fällen kaum möglich, die konkreten Planungsmaßnahmen auf einzelne oder 
mehrere der scheinbar dahinterstehenden abstrakten Z i e l e oder Wertvorstel
lungen zurückzuführen. 
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Besonders d e u t l i c h wird diese Diskrepanz, wenn man z.B. danach f r a g t , 
wie einzelne Planungsmaßnahmen mit dem Z i e l der ästhetischen Verschönerung 
der Stadt zusammenhängen! ähnlich d i f f u s i s t jedoch auch z.B. der Bezug 
zwischen bestimmten Verkehrsplanungen oder festgelegten Siedlungsstrukturen 
und der Forderung nach dem größtmöglichen Glück für a l l e Bürger, nach der 
F r e i h e i t des Individuums usw. 

Damit wird die Diskrepanz zwischen dem b e i der Formulierung der Pläne 
e x p l i z i e r t e n g e s e l l s c h a f t s r e f o r m e r i s c h e n Anspruch, der s i c h insbesondere 
i n der E x p l i k a t i o n a b s t r a k t e r und g e s e l l s c h a f t l i c h allgemein anerkannter 
Zielsetzungen m a n i f e s t i e r t , und den konkreten Handlungs- und Einflußmög-
l i c h k e i t e n der P l a n u n g s i n s t i t u t i o n e n - bzw. der Stadtplanung allgemeindeutlich. Die E x p l i k a t i o n r e l a t i v a b s t r a k t e r Zielsetzungen erweist s i c h 
a l s der Versuch, diese Problematik zu kaschieren. 

M i t den vorhandenen Planungsinstrumenten, auf die i n einzelnen noch zurück
zukommen i s t , lassen s i c h diese generellen Zielsetzungen n i c h t erreichen, 
da s i e n i c h t i n die grundlegenden Bedingungen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Produktion 
und Reproduktion e i n g r e i f e n , sondern s i c h im wesentlichen auf mehr oder 
weniger oberflächliche Umstrukturierungen i n der räumlichen Dimension d i e s e r 
Prozesse beschränken. 

Die Voranstellung der allgemeinen Zielsetzungen scheint i n h a l t l i c h weitge
hend ohne Bedeutung für die konkreten Planvorhaben zu sein? primär hat s i e 
l e g i t i m a t o r i s c h e Funktion. Die Durchsetzung der im einzelnen vorgeschlagenen 
Planungsmaßnahmen s o l l e n durch den scheinbaren Rekurs auf allgemeine g e s e l l 
s c h a f t l i c h e Wertvorstellungen e r l e i c h t e r t werden, indem man die vorgeschla
genen Planmaßnahmen a l s S c h r i t t e auf dem Weg zur Erreichung der umfassen
den Z i e l e bzw. der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Veränderung d e k l a r i e r t . 

Die konkreten P l a n z i e l e l i e g e n auf einem sehr v i e l n i e d r i g e r e n A b s t r a t i o n s -
niveau, so daß i h r e o p e r a t i o n e i l e Fassung kaum Probleme a u f w i r f t . Da jedoch 
i h r Bezug auf die i n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Werthierarchie hochstehenden 
Zielsetzungen weitgehend offen und un d e u t l i c h b l e i b t , i s t für diese konkre
ten Zielsetzungen der Planung e i n vergleichsweise hoher Grad von Unverbindlichkeit c h a r a k t e r i s t i s c h . 7 

In' l e t z t e r Z e i t hat insbesondere D. Storbeck versucht, den Leerformelcharakter komplexer Z i e l e , a l l e r d i n g s bezogen auf Raumordnungspläne, 
nachzuweisen? ins Zur O p e r a t i o n a l i s i e r u n g der Raumordnungsziele,ins 
Kyklos, V o l . X X I I I , 1970, Heft 1, S. 98 f f . 
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3. Vorgehensweise und Modellvorstellungen der P l a n u n g s i n s t i t u t i o n e n 

In diesem Abschnitt s o l l versucht werden, die i n den Planungen der unter
suchten Städte i m p l i z i t oder e x p l i z i t enthaltenen Vorgehensweisen der P l a 
nung näher zu beleuchten und - soweit möglich - auf dahinterstehende Mo
d e l l v o r s t e l l u n g e n über die Punktionsweise von Stadtplanung zurückzuführen. 

3.1 . Die Vorgehensweise i n den einzelnen Städten 

Im Grunde lassen s i c h d r e i verschiedene Ansätze stadtplanerischen Vorge
hens unterscheiden, die g l e i c h z e i t i g eine Abfolge von Entwicklungsstufen 
der Planung d a r s t e l l e n . 

Die ersten Ansätze von Stadtplanung bezogen s i c h im wesentlichen auf die 
Flächennutzung und die Verkehrsplanung, d.h. auf eine Einflußnahme auf 
physische Umgebung, b e i der die Bedeutung sozioökonomischer Zusammenhänge 
und Bedingungen i n den Städten n i c h t mit i n Betracht gezogen wurde. Damit 
war nur eine " s t a t i s c h e " Planung möglich, die mit der Lösung von großstädti
schen Problemen noch n i c h t sehr v i e l zu tun hat t e . 

Ei n B e i s p i e l für diesen Ansatz l i e f e r t die Monographie von De t r o i t ? 
c h a r a k t e r i s t i s c h für s i e i s t , daß Beziehungen zur vorhandenen Struktur der 
Stadt kaum vorhanden s i n d und vor allem Programme völlig f e h l e n , mit deren 
H i l f e die gegenwärtige S t r u k t u r i n eine geplante übergeführt werden könnte. 
Von diesem Ansatz ausgehend lassen s i c h zwei weitere Typen unterscheiden, 
nämlich zun einen e i n Ansatz, der von einem Bündel konkreter s t a d t p l a n e r i s c h e r 
Zielsetzungen ausgeht und darauf bezogene Techniken der Z i e l e r r e i c h u n g bzw. 
Problemlösung an b i e t e t , die dann im Rahmen einer A r t von Aktionsprogramm 
i n die Realität umgesetzt werden s o l l e n , und zum anderen e i n Ansatz, der zwar 
auch von einem Gesamtrahmen ausgeht, aber darüber hinaus noch s p e z i f i s c h e 
Zielsetzungen entwickelt,die® jedoch n i c h t nur i n einem i n t e g r i e r t e n Entwurf 
e i n e r künftigen Realität zusammenfaßt, sondern darüber hinaus S i n z e l s t r a t e -
gien zur Erreichung bestimmter Z i e l e a u s a r b e i t e t . Dabei werden auf E i n z e l 
z i e l e bezogene Aktionsprogramme e n t w i c k e l t , die - je nach dem Auftreten 
bestimmter Probleme - dann f a l l w e i s e durchgeführt werden können. Der erste 
Typ von Planung wird a l s "umfassende Planung" bezeichnet, die zweite A r t 

1) 
des Vorgehens mit dem B e g r i f f "Strategie-Planung" belegt. ' 
TT 
'Diese Terminologie lehnt s i c h an einen Vorschlag von Erber, ins Erber, E., 
Hrsg., Urban Planning i n T r a n s i t i o n , GrossmanPublishers, Ne*w York 19709 
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Vorbedingung für eine umfassende Planung i s t die Einbeziehung e i n e r b r e i t e n 
Analyse sozio-ökonomischer Bedingungen sowie der technischen, f i n a n z i e l l e n , 
r e c h t l i c h e n und s o z i a l e n Möglichkeiten zur Z i e l e r r e i c h u n g bzw. Problemlö
sung. Die E i n s i c h t i n die Komplexität der i n einer Stadt wirksamen Zusam
menhänge g i b t den Anstoß für den Versuch, eine umfassende Planung zu entwik-
k e l n , a l s o eine Planung, die n i c h t nur die Anwendung von M i t t e l n , wie Ver
kehrsausbau und FIächennutzungszuweisungen b e i n h a l t e t , sondern i n der ver
sucht w i r d , e i n d i f f e r e n z i e r t e s und a l l e Bereiche des städtischen Lebens 
umfassendes Konzept zu entwickeln, um damit die Gesamtentwicklung von Stadt 
und Umland zu bee i n f l u s s e n . 

Wichtigstes B e i s p i e l für diese A r t von Stadtplanung i s t Stockholm, insbeson
dere der Regionalentwicklungsplan von 1966, i n dem versucht wird, ausgehend 
von der r e l a t i v konkreten Z i e l s e t z u n g , eine umfassende "konkrete Utopie" 
zu entwerfen, e i n Zielsystem, auf das h i n a l l e Einzelentwicklungen gesteu
e r t werden s o l l e n . Damit s o l l e r r e i c h t werden, e i n b i s i n s einzelne geplan
tes neues und von dem bisherigen verschiedenen "städtisches Gehäuse" zu 
schaffen, i n dem s i c h mit H i l f e s p e z i f i s c h e r Verkehrstechnologien und Lokali
sierungen von Bewohnern und Betrieben eine " r a t i o n a l e r e " und den jeweiligen 
Bedürfnissen angemessenere Beziehungsstruktur, a l s s i e gegenwärtig vorhan
den i s t , entwickeln s o l l . 

Eine ähnliche Vorgehensweise b e i n h a l t e t auch der Stadt- und Regionalentwick-
lungsplan von Paris., der a l l e r d i n g s - was unter anderem mit der k a t e g o r i a l 
anderen Größe der Planungseinheit zusammenhängen dürfte - a l s e i n Rahmenplan 
abgefaßt i s t und deshalb noch keine, b i s ins einzelne gehende Ausarbeitung 
der zukünftigen Realität enthält. F i x i e r t werden vielmehr bestimmte grobe 
Strukturen des Verkehrs, der Verdichtung und der hauptsächlichen Funktionen 
bestimmter Zonen der Stadt bzw. der Region, für deren konkrete Gestaltung 
sukzessive Einzelpläne ausgearbeitet werden s o l l e n . Gegenüber Stockholm 
b l e i b t diese Planung wese n t l i c h a b s t r a k t e r , läßt mehr Spielraum für künftige, 
unvorhersehbare Entwicklungen sowie die Entscheidungen e i n z e l n e r W i r t s c h a f t s 
subjekte. 

Der zweite Typ von Planung, die sog. Strategie-Planung ("policy-planning"), 
i s t c h a r a k t e r i s t i s c h für die Stadtplanung von Chicago. B e i d i e s e r A r t von 
Planung w i r d zunächst versucht, die Strukturelemente und i h r e Beziehungen 
zueinander im einzelnen a l s Rahmen auszuarbeiten, zusätzlich werden E i n z e l z i e -
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l e oder -problene herausgegriffen - -wie z.B. die Verbesserung der Wohn
qualitäten i n bestimmten S t a d t v i e r t e l n - für die dann Strategien der R e a l i 
s ierung ausgearbeitet werden. Diese S t r a t e g i e n - sowie die einzelnen Z i e l 
setzungen - beziehen s i c h auf verschiedene städtische Funktionen und werden 
zunächst i n allgemeiner Form umschrieben und, soweit möglich, i n der räum
l i c h e n , z e i t l i c h e n , f i n a n z i e l l e n und technischen Dimension sowie i n i h r e r 
Beziehung zueinander f e s t g e l e g t . 

Diese A r t der Planung ermöglicht es, von allgemeinen V e r h a l t e n s v o r s c h r i f 
ten ausgehend, i n konkreten Fällen Entscheidungen zu t r e f f e n , ohne daß 
diese konkreten Fälle i n der vorausschauenden Planung bestimmt s e i n müßten. 
In diese Vorgehensweise geht die V o r s t e l l u n g e i n , daß städtische Problem
s i t u a t i o n e n i n i h r e r konkreten Ausformung s i c h quasi von s e l b s t d e f i n i e r e n , 
indem z.B. Reibungsverluste entstehen oder gravierende s o z i a l e Probleme of
f e n s i c h t l i c h werden. 

Damit wird e i n Ansatz zur Stadtplanung versucht, der den städtischen Institutionen allgemeine V e r h a l t e n s r i c h t l i n i e n g i b t und der im Rahmen ei n e r Gesamt
planung eine weitgehend vorherbestimmte Reaktion auf a k t u e l l auftretende 
Problemsituationen e r l a u b t . Vorgegeben i s t also e i n Aktionsrahmen, der be
stimmte planerische Verhaltensweisen mit bestimmten Bereichen kombiniert, 
aus denen heraus Probleme zu erwarten s i n d . Derartige Bereiche s i n d entwe
der r e g i o n a l (z.B. Erholungsgebiete, Wohngebiete usw.) oder mehr problembe
zogen (z.B. Sanierung v e r a l t e t e r Bausubstanz, Verkehrserschließung, Schul
ausbau usw.) d e f i n i e r t . 

Diese verschiedenen Vorgehensweisen der Stadtplanung, die s i c h vor allem 
durch die i m p l i z i t oder e x p l i z i t i n den Planungen enthaltenen Methoden für 
die anzustrebende Realitätsveränderung unterscheiden, lassen s i c h i n einer 
weiteren Dimension a n a l y s i e r e n , nämlich i n bezug auf abstrakte Verhaltensmo
d e l l e , d ie das Selbstverständnis der Planungsinstanzen und ihren Handlungs
spielraum d e f i n i e r e n . Darauf s o l l im folgenden Abschnitt kurz eingegangen 
werden. 

3.2. Verhaltensmodelle planerischen Vorgehens 

Der B e g r i f f "Stadtplanung" i s t i n der einschlägigen L i t e r a t u r und noch mehr 
i n den einzelnen Stadtentwicklungsplänen sehr u n t e r s c h i e d l i c h d e f i n i e r t , 
d.h. er wird zur Bezeichnung einer ganzen Reihe von Grundhaltungen, p l a n e r i -
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schen "Selbstverständnissen" und Vorgehensweisen gebraucht, die s i c h zun 
1) 

T e i l e r h e b l i c h unterscheiden. 7 

E i n weitgefaßter B e g r i f f von Stadtplanung b e i n h a l t e t a l l e Aktivitäten, 
die von Organen der Stadtverwaltung ausgehen und i n die s o z i a l e , ökonomi
sche und physische S t r u k t u r einer Stadt e i n g r e i f e n . Bei der Festlegung 
d i e s e r E i n g r i f f e i n Planungsprozeß wird von der V o r s t e l l u n g der Gestaltbar
k e i t und der Notwendigkeit der Gestaltung der städtischen Unweit ausgegan
gen, wobei s i c h jedoch diese Vorstellungen i n einzelnen i n h a l t l i c h wie 
auch methodisch t e i l w e i s e e r h e b l i c h unterscheiden. Zunächst scheint es 
s i n n v o l l zu s e i n , ganz grob zwischen Planung e i n e r s e i t s und Inte r v e n t i o n 
andererseits zu unterscheiden 5 h i n t e r beiden B e g r i f f e n stehen s p e z i f i s c h e 
I n h a l t e und Modellvorstellungen von der Notwendigkeit und von der Form der 
E i n g r i f f e , die a l s " l i b e r a l e s " Modell der Planung e i n e r s e i t s und " s o z i a l -

2) 
r e f o r n e r i s c h e s " Modell a n d e r erseits bezeichnet werden s o l l e n . ' 

Biese beiden, i d e a l t y p i s c h voneinander unterscheidbaren Modelle planerischen 
Vorgehens bzw. Selbstverständnisses, deren Hintergrund h i e r n i c h t im e i n 
zelnen aufgezeigt werden kann, lassen s i c h kurz folgendermaßen c h a r a k t e r i 
s i e r e n s 

Das l i b e r a l e Modell geht von der Annahme aus, daß eine Planungsbehörde 
nur m o d i f i z i e r e n d i n den Ablauf der Entwicklung e i n e r Stadt einzugreifen 
hat, daß d i e s e r Ablauf jedoch p r i n z i p i e l l von den Einzelentscheidungen 
der handelnden Bürger, Be t r i e b e , I n s t i t u t i o n e n usw. getragen wird. E i n 
g r i f f e werden nur dann a l s notwendig angesehen, wenn das " f r e i e S p i e l 
der Kräfte" gefährdet i s t - und zwar haben diese E i n g r i f f e diese p o s i 
t i v bewertete S i t u a t i o n w i ederherzustellen -, oder wenn Aufgaben zu er
füllen s i n d , die nur k o l l e k t i v bewältigt werden können, da z.B. eine 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Rentabilität b e i i h r e r Ausführung n i c h t gewährlei-
s t e t i s t oder n i c h t erwünschte Strukturungleichgewichte ergeben würde. ' 

1) 
'Vgl. dazu die Beiträge von H a r r i s , B., New Tools f o r Research and A n a l y s i s , 
Fagin, H., Advancing the "State of the A r t " , und Gans, H.J,, The Need f o r 
Planners Trained f o r P o l i c y Formulation, a l l e i n Erber, E,, a.a.O. 

2) 
'Vgl. dazu u.a. S t a h l , K. und G. Kordess Umweltplanung i n der Industriege
s e l l s c h a f t , Hamburg 1970 

- " V g l . dazu S t a h l , a.a.O, S. 8 f f . 
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Solche Fälle wären etwa der Straßenbau, der Bau von Massenverkehrs
m i t t e l n oder die Abwasserbeseitigung, wobei häufig - aus heutiger Per
spektive - die Einbeziehung d i e s e r Aktivitäten i n den öffentlichen Auf
gabenbereich h i s t o r i s c h zufällig er s c h e i n t . 

Entscheidend für das diesem Modell entsprechende planerische S e l b s t 
verständnis i s t , daß Stadtplanung - wie die Verwaltung allgemein - nur 
dort e i n g r e i f t , wo Problemsituationen entstehen, d.h. z.B. dann, wenn 
s i c h durch "Reibungsverluste" im System e i n n i c h t mehr von den e i n z e l 
nen Handlungssubjekten a l l e i n lösbares Problem andeutet oder o f f e n 
s i c h t l i c h wird. 

Beim so z i a l r e f o r m e r i s c h e n Modell der Stadtplanung wird dagegen davon aus
gegangen, daß von bestimmten, im einzelnen zu entwickelnden Z i e l s e t 
zungen her versucht werden s o l l t e , die Entwicklung der G e s e l l s c h a f t i n 
i h r e r konkreten R e a l i s i e r u n g im Bereich der Stadt i n eine Richtung zu 
l e i t e n , i n der die p r i n z i p i e l l e "Chancengleichheit" der Individuen mög
l i c h s t weitgehend gewährleistet i s t , i n der n i c h t der ökonomisch Stär
kere den Schwächeren unterdrücken und ausbeuten kann. 

Für die Stadtplanung bedeutet d i e s , daß n i c h t e r s t dann e i n g e g r i f f e n 
werden darf, wenn bestimmte s o z i a l e Probleme b e r e i t s offenbar s i n d , 
sondern daß versucht werden muß, längerfristige Entwicklungsperspektiven 
aufzuzeigen, die n i c h t nur l e d i g l i c h k u r z f r i s t i g wirksame Problemlösun
gen ermöglichen, sondern l a n g f r i s t i g die g e s e l l s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n 
entsprechend den Zielsetzungen so verändern, daß damit die Problemursa
chen b e s e i t i g t werden. Dies i m p l i z i e r t , daß Lösungsstrategien entwickelt 

werden müssen, die über den unmittelbaren a k t u e l l e n Anlaß hinaus Orientierungslinien für das Verhalten i n bestimmten Situationen geben. 7 

Die Schwierigkeiten, die s i c h der Anwendung des zweiten Modells entgegen
s t e l l e n , s i n d - abgesehen von der besonderen Problematik der Durchsetzung 
s o z i a l - r e f o r m e r i s c h e r Konzepte i n k a p i t a l i s t i s c h e n Industriegesellschaftenevident. 

7 V g l . dazu und zum folgenden S t a h l , a.a.O., S. 32 
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Während es eine Orientierung am l i b e r a l e n Verhaltensmodell den Planungs-
behörden e r l a u b t , p r a k t i s c h abzuwarten, ob i n irgendeinem Planungsbereich 
Probleme auftauchen, um dann mit ad hoc zu entwickelnden Maßnahmen darauf 
zu reagieren und b e s t e n f a l l s Untersuchungen a n g e s t e l l t werden, die mit 
H i l f e von Trendextrapolationen wahrscheinliche Entwicklungstendenzen und 
i h r e möglichen Probleminhalte e r a r b e i t e n , muß im F a l l der sozial-reforme
r i s c h e n Planung versucht werdens 

- zunächst Z i e l v o r s t e l l u n g e n für die Entwicklung der Stadt aus dem an
gestrebten Gesellschaftsmodell abzuleiten? 

- diesen Z i e l v o r s t e l l u n g e n eine Analyse a l t e r n a t i v e r Entwicklungsmög
l i c h k e i t e n der Stadt gegenüberzustellen? 

- die Konsequenzen bestimmter Planungsmaßnahmen auf das Verhalten der 
Betr i e b e , Haushalte usw. zu erfassen und e i n z u k a l k u l i e r e n i 

- und schließlich Planungsinstrumente zu era r b e i t e n und einzusetzen, 
die über Ad-hoc-Interventionen hinausgehen und l a n g f r i s t i g Veränderun
gen i n der gewünschten Z i e l r i c h t u n g gewährleisten. 

Beide h i e r kurz s k i z z i e r t e n Modelle der Verhaltensmöglichkeiten von Stadt
planung, die h i e r a l s " i d e a l t y p i s c h e " Möglichkeiten stadtplanerischen 
Verhaltens f o r m u l i e r t wurden, t r e t e n i n r e i n e r Form n i c h t i n den unter
suchten konkreten Fällen auf. Sie s i n d jedoch bedeutsam a l s gegensätzli
che Fixpunkte der V e r h a l t e n s o r i e n t i e r u n g der Planungsinstanzen i n den 
verschiedenen Städten. 

Eine vorwiegende Orientierung am l i b e r a l e n Modell planerischen Vorgehens 
ers c h e i n t a l s t y p i s c h für die Stadtplanungsaktivitäten der untersuchten 
beiden amerikanischen Städte. In bestimmten E i n z e l b e r e i c h e n , wie b e i s p i e l s 
weise dem Problembereich des "slum-clearing", beinhalten die Planungskon
zepte dabei durchaus auch Vorstellungen, die mehr i n Richtung auf das 
so z i a l - r e f o r m e r i s c h e Modell des Planungsverhaltens verweisen. Aufgrund i h r e r 
r e l a t i v starken I s o l i e r u n g von den sonstigen Problembereichen der Planung 
e r s c h e i n t diese s o z i a l - r e f o r m e r i s c h e Orientierung jedoch mehr oder weniger 
aufgesetzt und l e t z t e n Endes u n v e r b i n d l i c h . 
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Dagegen findet; s i c h eine s o z i a l - r e f o r m e r i s c h e Orientierung der Planung i n 
den Fällen von P a r i s und Stockholm, Der a l s grober und noch r e l a t i v v i e l e 
F r e i h e i t s g r a d e beinhaltende Rahmenplan zur Stadt- und Regionalentwicklung 
von P a r i s weist dabei vergleichsweise noch mehr l i b e r a l e Tendenzen auf 
a l s die Stadt- und Regionalplanung von Stockholm. Während die Stockholmer 
Planung Festlegungen t r i f f t , die konkret und b i s i n s Einzelne die Be
bauungssubstanz oder Standorte bestimmter Kategorien von Betrieben bestim
men, wird im F a l l von P a r i s der Charakter e i n e r Rahmenplanung betont, 
die nur e in grobes Raster vorgeben w i l l , innerhalb dessen sowohl untergeord
neten Planungsinstanzen, wie auch einzelnen Betrieben, Wohnungsbaugesell
schaften, Bürgern, die s i c h e i n Eigenheim bauen wollen, Schul- und Kranken
hausverwaltungen usw., I n i t i a t i v e n und Entscheidungsspielräume überlassen 
b l e i b e n . Die konkrete Ausgestaltung der Stadt wird h i e r a l s e i n sehr lang
f r i s t i g e r Prozeß verstanden, für dessen Verl a u f zwar die Planungsinstanzen 
auf der Basis der so z i a l - r e f o r m e r i s c h e n Vorstellungen über die zukünftige 
G e s t a l t der Stadt die R i c h t l i n i e n f e s t l e g e n , innerhalb dessen jedoch dem 
" f r e i e n S p i e l der Kräfte" ausreichend Spielraum b l e i b e n s o l l . 

G e n e r e l l läßt s i c h die These formulieren, daß die Orientierung auf das so-
1) 

z i a l - r e f o r m e r i s c h e Modell zunehmend an Bedeutung gewinnt. ' 
Konkret r e s u l t i e r t diese aus der E i n s i c h t i n die Komplexität der Zusammen
hänge im s o z i a l e n System der Stadt sowie der Notwendigkeit l a n g f r i s t i g 
vorausschauender Planung, die Planung nur dann e r f o l g r e i c h erscheinen 
läßt, wenn diese über Ad-hoc-Lösungen unmittelbar auftretender Probleme 
hinauskommt. Inwieweit s i c h eine solche A r t der Planung im einzelnen durch
setzen kann, hängt jedoch von ei n e r V i e l z a h l g e s e l l s c h a f t l i c h e r Randbedin
gungen ab - wie z.B. der Größe ei n e r Stadt und i h r e r Bedeutung für die be
treff e n d e G e s e l l s c h a f t und damit dem Ste l l e n w e r t , den Funktionsprobleme 
i n d i e s e r Stad.t für die j e w e i l i g e G e s e l l s c h a f t haben, den sozio-ökonomischen 
Verhältnissen ei n e r G e s e l l s c h a f t sowie der A r t i h r e r Konkretion i n der 
Stadt, den generellen Orientierungen im H i n b l i c k auf Planung durch zentra
l e öffentliche Instanzen bzw. der Bewertung des " f r e i e n S p i e l s der Kräfte" 
usw. 
Eine - a l l e r d i n g s nur oberflächliche -' Analyse d i e s e r Faktoren i n den h i e r 

In diesem Zusammenhang s e i auf das h i e r einschlägige, aber n i c h t ausge
führte generelle Problem der Zunahme des Staatsinterventionismus i n den 
opätkapitalistischen Gese l l s c h a f t e n verwiesen. 
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näher untersuchten Fällen l e g t j e d e n f a l l s den Schluß nahe, daß die be
schriebenen Unterschiede i n Vorgehensweise und Selbstverständnis der Stadt
planung unter Rekurs auf diese generellen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Strukturbe
dingungen erklärt werden können. 

3.3* Zum Problem der Umsetzung der Planungsvorstellungen 

A l s gravierendes Problem erweist; s i c h das der Umsetzung der Planung i n die 
Realität. Versucht man, die Relevanz der u n t e r s c h i e d l i c h e n Orientierungen 
der Planung an den s k i z z i e r t e n alternativen Möglichkeiten im H i n b l i c k auf 
das Problem der Umsetzung zu a n a l y s i e r e n , so z e i g t s i c h - zunächst ganz 
abgesehen von den PlanungsinhaIben daß b e i e i n e r Orientierung auf das 
so z i a l - r e f o r m e r i s c h e Modell Planung zwar offenbar die a k t u e l l e n Aufwendun-
gung für die P l a n u n g s r e a l i s i e r u n g weitaus höher s i n d a l s b e i ei n e r Orien
t i e r u n g am l i b e r a l e n Verhaltensmodell, daß jedoch im zweiten F a l l die zu 
lösenden Probleme n i c h t l a n g f r i s t i g angegangen werden, sondern b e s t e n f a l l s 

1) 
k u r z f r i s t i g b e s e i t i g t werden. ' 

Andererseits erweist s i c h , daß eine umfassende und konkrete Planung im 
Zusammenhang mit dem sozial-reformerischen Verhaltensmodell, wie s i e vor 
allem für Stockholm t y p i s c h zu s e i n s c h e i n t , zwar auf der einen Seite die 
Durchsetzungsmöglichkeit p r i v a t e r Interessen vonseiten der Betriebe e i n 
zuschränken vermag, auf der anderen Se i t e aber doch auch F r e i h e i t s g r a d e 
zukünftiger Entscheidungen der Planungsinstanzen s e l b s t vermindert und 
damit d i e Flexibilitäten des Gesamtsystems begrenzt. 
H i e r s t e l l t s i c h die Frage, ob - abgesehen von i n h a l t l i c h e n Problemen, die 
z.B. die j e w e i l i g e n Zielvorstellungen betreffendes überhaupt b e i der Komple
xität der zu beachtenden Zusammenhänge und Größen und den bestehenden Un
s i c h e r h e i t e n im H i n b l i c k auf künftige Entwicklungen möglich i s t , eine um
fassende "konkrete Utopie" a l s Entwurf eines kompletten physischen Rasters 
zu schaffen,in lern s i c h e i n System s o z i a l e r Beziehungen entwickeln s o l l , 
das die E n t f a l t u n g möglichst a l l e r l e g i t i m e n Interessen und Bedürfnisse 
optimal ermöglichte Konkret heißt dies? 

Diese Zusammenhänge b e t r e f f e n eine d r i t t e , grundlegende Dimension des 
Verhaltens von P l a n u n g s i n s t i t u t i o n e n , nämlich die z e i t l i c h e , die neben 
den allgemeinen Modellvorstellungen und dem Entwicklungsgrad i n die 
konkrete Planung eingeht. Wir können h i e r nur unter dem Aspekt der Um
setzung auf dieses Problem eingehen, da d e t a i l l i e r t e r e Informationen 
f e h l e n . 
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Sind die g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen vorhanden, unter denen der Entwurf und die R e a l i s i e r u n g eines i n h a l t l i c h f i x i e r t e n s o z i a l e n Systemzu
sammenhangs s t a t t f i n d e n kann, i n den die i n d i v i d u e l l e E n t f a l t u n g n i c h t 
mehr eingeengt i s t , a l s i n den bish e r i g e n Strukturen, und der g l e i c h z e i t i g 
künftige Veränderungen soweit mit einb e z i e h t , daß die zu errichtenden phy
sischen Strukturen zumindest a l s p o s i t i v bewertete g e s e l l s c h a f t l i c h e Ver
änderungen n i c h t hemmen? 

Gegenwärtig dürften sowohl das s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Grundlagenwissen 
a l s auch die i n einem derartigen System notwendigen Technologien, insbe
sondere auf dem Gebiet der Kommunikation, aufgrund bestehender I n t e r 
essenkonstellationen n i c h t ausreichend e n t w i c k e l t 3ein. Diese S i t u a t i o n , 
d i e am B e i s p i e l Stockholm besonders d e u t l i c h w i r d , scheint e i n grundle
gendes Dilemma heutiger Stadtplanung zu bezeichnen. 

Das Planungsvorgehen i n P a r i s - und i n geringerem Maße auch die Vorgehens
weisen i n Chicago und D e t r o i t - erscheinen auf dem Hintergrund dieser 
Frage a l s Versuche, dem Dilemma dadurch auszuweichen, daß Entscheidungen, 
die zukünftige Entwicklungen möglicherweise hemmen könnten, scheinbar 
n i c h t g e t r o f f e n werden. B e i näherer Analyse erweist s i c h jedoch, daß die 
Implikationen eines solchen Vorgehens gerade diejenigen s e i n können, die 
es zu vermeiden sucht, nämlich die S t a b i l i s i e r u n g bestimmter Problemsitua
ti o n e n , die b e s t e n f a l l s i n i h r e r Vehemenz gemildert oder z e i t l i c h ver
zögert werden. 

Diese primären Probleme von Stadtplanung bzw. Planungsumsetzung weisen 
zurück auf das b e r e i t s angeführte Grunddilemma, i n dem s i c h die städti
schen Planungsinstanzen befindens nämlich mit unzureichenden M i t t e l n und 
Methoden i n einem räumlich begrenzten Bereich konkrete g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Veränderungen zu r e a l i s i e r e n und dabei - k o n f l i g i e r e n d e n - g e s e l l s c h a f t 
l i c h e n Zielsetzungen entsprechen zu s o l l e n . 

E i n besonderer Aspekt, der auf diesen grundlegenden Problemzusammenhang 
hi n w e i s t , i s t d a r i n zu sehen, daß i n den untersuchten Fällen g e n e r e l l der 
Akt der Planung a l s p r i n z i p i e l l abgehoben von der dir e k t e n Einflußnahme 
der betroffenen Bevölkerung betr a c h t e t wird. ' 

Eine B e t e i l i g u n g der Bevölkerung wird i n dexa M a t e r i a l von Chicago er
wähnt, doch scheint diese B e t e i l i g u n g eher l e g i t i m a t o r i s c h e Funktionen 
gehabt zu haben. 
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Dieser Tatbestand, auf den h i e r n i c h t näher eingegangen werden kann, dürf
te eng mit den grundlegenden Widerspruch zusammenhängen, der zwischen 
den e x p l i z i e r t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zielsetzungen der Stadtplanung einer
s e i t s und i h r e n realen Möglichkeiten und i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Abläufen 
andererseits besteht. Die Frage, inwieweit im Bereich der Stadtplanung 
und -entwicklung die parlamentarische Vertretung der Interessen der Bürger 
den e x p l i z i e r t e n g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Zielsetzungen adäquat i s t , wird 
bezeichnenderweise i n den vorliegenden Planbeschreibungen kaum r e f l e k t i e r t . 

Nachdem i n den vorangegangenen Abschnitten die i n den untersuchten s t a d t -
planerischen Vorhaben i m p l i z i t und e x p l i z i t enthaltenen Vorstellungen über 
Zielsetzungen und Vorgehensweisen der Planung zusammenfassend d a r g e s t e l l t 
und - wenn auch eher k u r s o r i s c h - auf i h r e allgemeineren g e s e l l s c h a f t l i 
chen Ursachen a n a l y s i e r t worden s i n d , wird im folgenden etwas näher auf 
den b e r e i t s angesprochenen Problembereich des Instrumentariums der Stadt
planung einzugehen s e i n . 

4. Aas Instrumentarium der P l a n u n g s i n s t i t u t i o n e n 

Das Problem der Umsetzung der planerischen Konzeptionen i n die Realität 
verweist unmittelbar auf die Frage nach dem Instrumentarium der Planungs
instanzen, nach i h r e n r e c h t l i c h normierten Eingriffsmöglichkeiten i n den 
Prozeß der Stadtentwicklung und den verfügbaren f i n a n z i e l l e n M i t t e l n zur 
Durchsetzung bestimmter T e i l z i e l e sowie den i n s t i t u t i o n e l l e n und t e c h n i 
schen Gegebenheiten der Planung. Dabei i s t zu vermuten, daß zwischen 
A r t und Qualität des Instrumentariums zur Vorbereitung und Durchführung 
der Planungen e i n e r s e i t s und den b e r e i t s d a r g e s t e l l t e n Vorstellungen der 
P l a n u n g s i n s t i t u t i o n e n über Zielsetzungen und Vorgehensweisen der Stadtpla 
nung andererseits e i n w e c h s e l s e i t i g e r Zusammenhang besteht, zu dessen Klä
rung im einzelnen jedoch die vorliegenden Untersuchungsmaterialien n i c h t 
ausreichend s i n d . 

B e i der Frage nach dem Instrumentarium der Planung oder dem Aktionsspielraum der Planungsinstanzen b e i der Durchsetzung der P l a n z i e l e können d r e i , 
a l l e r d i n g s miteinander zusammenhängende Aspekte unterschieden werdens 
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o zun einen die Frage nach den Planungsinstrumenten, d.h. nach der A r t 
der Eingriffsmöglichkeiten, die verfügbar sind? 

o zun anderen die Frage nach der räunlichen Reichweite der Planung bzw. 
Planungsdurchsetzung, d.h. die Frage danach, i n welchen räunlichen 
Bereichen für die Planungsinstanzen Eingriffsmöglichkeiten bestehen? 

o schließlich die Frage nach der z e i t l i c h e n Reichweite der Planung, 
d.h. nach dem Z e i t h o r i z o n t der Planung. 

Im folgenden s o l l versucht werden, diese Aspekte - auf dem Hintergrund 
der b e r e i t s v e r m i t t e l t e n Informationen über Zielsetzungen und Vorgehens-
weisen i n den untersuchten Fällen von Stadtplanung - kurz abzuhandeln, 
wobei auch auf den im Rahmen d i e s e r Untersuchung s p e z i e l l interessierenden 
Aspekt der Einordnung der Zentrumsplanung eingegangen werden s o l l . 

4 » 1 . Instrumente zur Durchsetzung p l a n e r i s c h e r Konzeptionen 

Zunächst läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß die A r t der verfügbaren Planungsin
strumente i n den einzelnen untersuchten Städten eine Reihe von Gemeinsam
k e i t e n aufweisen. Biese bestehen i n der Verfügung über die b e r e i t s a l s 
t r a d i t i o n e l l zu bezeichnenden Instrumente der Stadtplanung. 

Biese t r a d i t i o n e l l e n Instrumente der Planung sind§ 

- E i n g r i f f e i n das Verkehrssystem durch den Bau von Straßen, Parkmöglich
k e i t e n sowie die E i n r i c h t u n g und der B e t r i e b von Massenverkehrsmitteln? 

- E i n g r i f f e i n die Flächennutzung durch Ausweisung bestimmter, für je 
verschiedene Nutzungen vorgesehener Gebiete oder durch Ausweisung von 
Mischnutzungen? diese Festlegungen haben im R e g e l f a l l normativen Cha
r a k t e r , d.h. werden durch r e c h t l i c h e S c h r i t t e und V o r s c h r i f t e n ver
b i n d l i c h gemacht? 

- V e r t e i l u n g von f i n a n z i e l l e n M i t t e l n , q u a l i t a t i v e Festlegung und räum
l i c h e Fixierungen von I n v e s t i t i o n e n und der B e t r i e b von Einrichtungen 
der öffentlichen Hand, insbesondere auf dem Sektor der Erziehung 
(Kindergärten, Schulen, Universitäten) und im k u l t u r e l l e n Bereich 
(Theater e t c . ) , jedoch auch im Bereich des Gesundheitswesens (Kranken
häuser) oder s o n s t i g e r öffentlicher Dienste ( P o l i z e i , Feuerwehr etc.)? 
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schließlich wird t e i l w e i s e auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
den Einzug von Abgaben bzw. die Leistung von Unterstützungszahlungen 
an Bedürftige bzw. die Subventionierung des Baues von Wohngelegenhei
ten für bestimmte Bevölkerungsgruppen i n die Gesamtplanung mit e i n -
zubeziehen. 

Bie ersten beiden Bündel von Eingriffsmöglichkeiten i n die Stadtentwick
lung s i n d die genuinen Instrumente der Planungsinstanzen? demgegenüber 
haben die beiden anderen Kategorien von Instrumenten eher marginalen 
Charakter - i h r E i n s a t z i s t i n manchen Fällen nur t e i l w e i s e i n t e g r a l e r Be
s t a n d t e i l der Planungsaktivitäten - b e i i n s t i t u t i o n e l l u n t e r s c h i e d l i c h e n 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t e n bestehen häufig Probleme der Koordination innerhalb 
des komplexen bürokratischen Apparates der öffentlichen Hand. 

Über diese i n den untersuchten Fällen p r i n z i p i e l l ähnlichen, wenn auch im 
einzelnen u n t e r s c h i e d l i c h bedeutsamen Planungsinstrumente hinaus g i b t es 
c h a r a k t e r i s t i s c h e r w e i s e nur i n den Städten zusätzliche Eingriffemöglichkei
ten der Stadtplanung, die nach den b e r e i t s gemachten Ausführungen ih r e 
Stadtplanung weitgehend an dem soz i a l - r e f o r m e r i s c h e n Modell o r i e n t i e r e n 
- nämlich i n Stockholm und i n P a r i s . 

In Stockholm s i n d es vor allem zwei Arten von Instrumenten, die zusätzlich 
zu den oben genannten e i n g e s e t z t werden, nämlich die Verfügungsmöglich
k e i t der Stadtverwaltung über Grund und Boden, die s i e s i c h weitgehend auf 
dem Wege des Grunderwerbs g e s i c h e r t hat, sowie die damit zusammenhängende, 
sehr d e t a i l l i e r t e Bestimmung der Nutzung von Gebäuden bzw. Flächen für 
Wohnzwecke bzw. durch bestimmte, ausgewählte Kategorien von Betrieben. 

Sehr w i c h t i g e r s c h e i n t i n diesem Zusammenhang vor allem die Bodenpolitik i n 
Stockholm, die auf besonderen r e c h t l i c h e n Regelungen b a s i e r t und l a n g f r i 
s t i g v o r b e r e i t e t worden i s t . 

B e r e i t s i n den Jahren um 1910 hat das Stockholmer Stadtparlament - bzw. 
die Stadtverwaltung - damit begonnen, Grund i n Gebieten zu erwerben, von 
denen damals angenommen worden i s t , daß s i e für die Entwicklung der Stadt 
Stockholm i n der Zukunft von Bedeutung se i n werden. Dieser sukzessive Bo
denerwerb geschah häufig schon Jahrzehnte bevor eine Bebauung d i e s e r Flä
chen vorgenommen wurde. 

Wesentlicher Unterschied gegenüber ähnlichen Vorgehensweisen i n anderen 
Städten i s t dabei, daß d i e s e r Boden nach der Bebauung n i c h t r e p r i v a t i 
s i e r t wurde, sondern nur aufgrund eines besonderen Pachtvertrages für eine 
bestimmte Anzahl von Jahren den Nutzern zur Verfügung g e s t e l l t wurde. Da
mit b l i e b e n der Stadt wichtige Eingriffsmöglichkeiten erhalten* 
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Heute gehören p r a k t i s c h a l l e Flächen des Stadtgebietes außerhalb der I n 
nenstadt der Kommune. Aber auch im Zentrum hat die Stadt eine ganze Reihe 
von Grundstücken und Gebäuden zum Zweck i h r e r Erhaltung und Renovierung 
bzw. a l s Grundlage für die Umgestaltung ganzer S t a d t v i e r t e l aufgekauft. 

In jüngerer Z e i t wurde i n Schweden darüber hinaus dann eine d i f f e r e n z i e r 
te Enteignungsgesetzgebung geschaffen, die Grundlage für eine e f f e k t i v e 
K o n t r o l l e des Eigentums an Grund und Boden i n der Stadt geworden i s t . 

Neben d i e s e r B o d e n p o l i t i k , die aufgrund der Eigentumsrechte der Kommune 
bzxtf. der Stadtplanung sehr weitgehende Eingriffsmöglichkeiten s i c h e r t e , 
wurde b e i der Konzipierung und R e a l i s i e r u n g der Trabantenstädte - die 
eb e n f a l l s auf stadteigenem Boden, wenn auch außerhalb des Stadtgebietes, 
e r r i c h t e t wurden - zusätzlich versucht, auf die V e r t e i l u n g der Wohnungen 
g e n e r e l l sowie die S t r u k t u r i e r u n g der vorgesehenen A r b e i t s - und Dienst
l e i s t u n g s z e n t r e n insoweit Einfluß zu nehmen, daß i n t e r e s s i e r t e Betriebe 
nach den Vorstellungen der Planungsinstanzen zugelassen bzw. abgelehnt 
wurden. 

Das Instrument der Sicherung des Bodeneigentums durch die Kommune sowie 
die s tadtplanerischen Festlegungen vor allem i n den Trabantensiedlungen 
wurden - soweit s i c h dies aus den vorliegenden Unterlagen ablesen läßt -
i n Stockholm sehr e f f e k t i v genutzt, so daß h i e r - im V e r g l e i c h zu den an
deren Städten - durchaus von einem s p e z i f i s c h e n , gegenüber anderen Ansät
zen sehr wirksamen Instrumentarium der Stadtplanung gesprochen werden kann. 
Die A r t dieses Instrumentariums, insbesondere s e i n weitgehendes Basieren 
auf dem Bodeneigentum der Kommune, verweist darauf, daß h i e r - im V e r g l e i c h 
zu v i e l e n anderen Fällen - der Öffentlichen Hand i n sehr v i e l größerem Um
fang Ressourcen zur Verfügung standen, die zur Durchsetzung s t a d t p l a n e r i -
scher Zielsetzungen e i n g e s e t z t werden konnten. 

Demgegenüber s t e l l t s i c h die S i t u a t i o n i n P a r i s etwas anders dar. Zwar 
scheint auch h i e r - im V e r g l e i c h zu den amerikanischen Städten - e i n e f f e k 
t i v e r e s Instrumentarium der Stadtplanung zur Durchsetzung der Z i e l e vor
handen zu s e i n , jedoch enthalten die a l s Rahmenplan abgefaßten P e r s p e k t i 
ven der Stadtentwicklung P a r i s nur t e i l w e i s e genauere Informationen dar
über. Erwähnt s i n d b e i s p i e l s w e i s e - b e r e i t s vor Abfassung des untersuch
ten Rahmenplans bestehende - Rechtsverordnungen, mit deren H i l f e die An-
siedlung von Gewerbebetrieben im Stadtgebiet gesteuert wurde, wobei man 
mit H i l f e der Genehmigungspflichtigkeit von Neu- und Erweiterungsbauten 
von Betrieben sowie mit H i l f e g e s t a f f e l t e r Abgaben (bzw. Subventionierung 
von Abbruch) eine dezentrale V e r t e i l u n g - vor allem der Industriebetriebereichen w o l l t e . ' 

Vg l . dazu die Monographie von P a r i s , IV, S. 16 
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Bedeutsamer ers c h e i n t jedoch im F a l l von P a r i s , daß h i e r der Stadtplanung 
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h eine sehr v i e l größere Bedeutung zugemessen wird, 
a l s dies insbesondere i n den amerikanischen Kommunen der F a l l i s t . Ausdruck 
dafür i s t vor allem die i n s t i t u t i o n e l l e Verflechtung der Planungsinstan
zen i n P a r i s mit der Staatsregierung, die s i c h aus der Tatsache erklären 
las s e n , daß s t a d t p l a n e r i s c h zu lösexide Funktionsprobleme i n P a r i s , d.h. i n 
der Hauptstadt und g l e i c h z e i t i g weitaus größten Agglomeration des Landes, 
a l s n a t i o n a l e Probleme Frankreichs gesehen werden und deshalb die Staats
regierung unmittelbar tangieren. Dazu kommt, daß für Frankreich wohl gene
r e l l eine Tendenz zu zentralistisch-bürokratischer Planung und Verwaltung 
c h a r a k t e r i s t i s c h i s t , die s i c h vor allem absetzt von den r e l a t i v starken 
Tendenzen der Autonomie und Selbstverwaltung i n Kommunen und Einzelstaaten der USA. 

Bies hat im F a l l von P a r i s u.a. die Konsequenz, daß die Stadt» und Regional
planung h i e r t e i l w e i s e i n starkem Maße i n eine Landesplanung übergeht, 
die p r a k t i s c h das gesamte Staatsgebiet von Frankreich umfaßt. Darauf i s t 
im einzelnen im folgenden Abschnitt einzugehen. 

Generell ließe s i c h die These form u l i e r e n , daß eine Tendenz zur Ausweitung 
des Instrumentariums der Stadtplanung besteht, wobei s i c h - wie n i c h t 
anders zu erwarten - e i n enger Zusammenhang mit den Vorstellungen der Planungsinstanzen über die Vorgehensweise der Planung z e i g t . J Einem Vorgehen 
nach dem " l i b e r a l e n Modell" e n t s p r i c h t eine weitgehende Beschränkung auf 
e i n a l s " t r a d i t i o n e l l " zu bezeichnendes Planungsinstrumentarium, während 
die Städte, die Stadtplanung unter dem Rekurs auf das so z i a l - r e f o r m e r i s c h e 
Modell des Vorgehens betreiben, auch über ein b r e i t e r e s und e f f e k t i v e r e s 
Instrumentarium der Durchsetzung der Planungsziele verfügen. Nicht geklärt 
werden konnte im Rahmen d i e s e r Analyse die A r t des wechselseitigen Zusammen
hangs d i e s e r Faktoren. A l s w i c h t i g e r s c h e i n t jedoch, daß das Planungsin
strumentarium um so b r e i t e r und wohl auch e f f e k t i v e r i s t , j e mehr die 
Funktionsprobleme e i n z e l n e r Städte den Charakter gesamtgesellschaftlicher 
Probleme annehmen, was sowohl mit i h r e r Größe und i h r e r gesamtgesellschaft
l i c h e n Bedeutung - z„B0 a l s Regierungshauptstadt und w i r t s c h a f t l i c h e s 
Zentrum - zusammenhängt, wie auch mit generelleren Strukturen und S t r a t e 
gien g e s e l l s c h a f t l i c h e r Problemlösung. 

Diese Tendenz i s t auf dem Hintergrund des zunehmenden S t a a t s i n t e r v e n t i o 
nismus i n den k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t e n zu sehen? eine ausgreifen
dere Analyse hätte auf den u n t e r s c h i e d l i c h e n Entwicklungsstand der ver
schiedenen Ge s e l l s c h a f t e n Bezug zu nehmen, - was jedoch den Rahmen dieser 
A r b e i t sprengen würde. 
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4.2, Räumliche Reichweite p l a n e r i s c h e r Orientierungen und Aktivitäten 

Wie b e r e i t s angedeutet, b e t r i f f t e i n weit e r e r w i c h t i g e r Aspekt b e i der 
Frage nach der Umsetzung der Planungen i n die Realität den regionalen 
Bezug der Planung, d.h. i h r e räumliche Reichweite. 

Bie Reichweite der Stadtplanung i s t grundsätzlich i n s t i t u t i o n e l l auf das 
Gebiet innerhalb der kommunalen Grenzen beschränkt, wobei i n der Vergangen
h e i t i n v i e l e n Fällen s i c h diese a d m i n i s t r a t i v e n Grenzen im Laufe der Z e i t 
immer weiter nach außen verschoben haben (z.B. durch Eingemeindungen), wo
durch die Größe des Planungsgebietes gewachsen i s t . 

Bas durch diese a d m i n i s t r a t i v e Begrenzung der Planungshoheit abgesteckte 
Gebiet i s t jedoch n i c h t unbedingt i d e n t i s c h mit jenen räumlichen St r u k t u 
ren, auf die h i n s i c h die Planung o r i e n t i e r t . Denkbar i s t sowohl eine 
primäre Orientierung der Planung bzw. e i n z e l n e r Pläne auf bestimmte 
T e i l g e b i e t e innerhalb des Stadtgebietes, wie auch eine Ausdehnung der 
Planungsorientierung auf das nähere oder weitere Umland der Stadt, auf das 
Ballungsgebiet oder die Region und noch darüber hinaus. Diese Orientierung 
der Planung auf Gebiete außerhalb der kommunalen Grenzen kann mehr oder 
weniger r e z e p t i v s e i n , d.h. dort vorfindbare Strukturen und Entwicklungen 
gehen a l s durch die Planungsinstanzen n i c h t beeinflußbare Randbedingungen 
i n d i e Stadtplanung mit e i n , oder es kann der Versuch gemacht werden, 
diese Randbedingungen s e l b s t zu verändern, wobei a l l e r d i n g s i n der Regel 
k o m p l i z i e r t e Zuständigkeits- und Koordinationsprobleme b e i der Durchset
zung der P l a n z i e l e a u f t r e t e n . Da diese i n Abhängigkeit von den j e w e i l i g e n 
Rechtssystemen i n einzelnen Städten bzw., Ländern recht u n t e r s c h i e d l i c h 
s e i n dürften und andererseits i n den vorliegenden Unterlagen kaum darge
s t e l l t werden, kann darauf n i c h t näher eingegangen werden. 

Die h i e r untersuchten Fälle weisen im H i n b l i c k auf die räumliche Orien
t i e r u n g bzw. Reichweite der Planungen folgende C h a r a k t e r i s t i k e n aufs 

In den Planunterlagen von D e t r o i t f i n d e t s i c h eine Orientierung auf das 
gesamte Stadtgebiet, das p r a k t i s c h a l s eine mehr oder weniger i s o l i e r t e 
räumliche E i n h e i t b e t r a c h t e t wird, innerhalb derer bestimmte - im e i n z e l 
nen aufgeführte - Funktionen zu erfüllen s i n d . 
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Eine grundsätzlich ähnliche Ausrichtung f i n d e t s i c h i n Chicago, wobei 
a l l e r d i n g s zwei wichtige Unterschiede auftreten? zum einen z e i g t s i c h e i n 
stärkerer Bezug der Planung auf bestimmte T e i l g e b i e t e innerhalb der Stadt, 
i n denen auf u n t e r s c h i e d l i c h e Weise die einzelnen städtischen Punktionen 
l o k a l i s i e r t werden s o l l e n , auf der anderen S e i t e wird im Zusammenhang mit 
bestimmten Planungsproblembereichen, wie b e i s p i e l s w e i s e Sicherung von Er-
holungsflächen, Ausbau der Transportwege, Angehen der Probleme der L u f t 
verschmutzung usw., stärker Bezug genommen auf die umliegende Region und 
eine k o o r d i n i e r t e Problemlösung angestrebt. 

P u r Stockholm i s t c h a r a k t e r i s t i s c h , daß s i c h die Planung i n sehr umfassen
der Weise über das t r a d i t i o n e l l e Stadtgebiet hinaus ausgedehnt hat, näm
l i c h auf den regionalen B e r e i c h der Trabantenstädte, wobei deren Planung 
und Gestaltung i n unmittelbarem Zusammenhang mit den Punktionsproblemen 
innerhalb der C i t y gesehen und die einzelnen Planumsetzungsprozesse - i n der 
Innenstadt wie i n den Gebieten der Trabantenstädte - a l s e i n i n t e g r i e r t e r 
Gesamtprozeß b e g r i f f e n werden. E i n Faktor - neben anderen, b e r e i t s erwähnten, 
- der diese Stratege begünstigte bzw. a l s notwendig erscheinen ließ, i s t 
dabei i n der physischen S t r u k t u r des a l t e n Stadtgebietes zu sehen, das 
aufgrund der Schären und Seen eine sukzessive Ausdehnung der Stadt an den 
Stadträndern n i c h t e r l a u b t e , d.h. die r e l a t i v weit entfernten Trabanten
siedlungen p r a k t i s c h a l s e i n z i g mögliche A l t e r n a t i v e der Ausdehnung er
scheinen ließ. 

Noch weiter ausgedehnt i s t der räumliche Bezug der Stadt- und Regionalent-
wicklungsplanung P a r i s . Obwohl - wie übrigens auch im F a l l von Stockholm -
Probleme der Punktionsfähigkeit des Stadtzentrums o f f e n s i c h t l i c h eine der 
wi c h t i g s t e n Ursachen für das Ingangsetzen des Planungsprozesses b i l d e t e n 
und einen der zen t r a l e n Bezugspunkte der Planung d a r s t e l l e n , wird der Zu
sammenhang di e s e r Problematik mit der Entwicklung der geographisch sehr 
weit abgesteckten P a r i s e r Region, wie auch der Entwicklung ganz Frankreichs 
bzw. s e i n e r Städte i n den Planbeschreibungen sehr s t a r k betont. Konkret wird 
d i e s e r starke Bezug der P a r i s e r Stadtplanung auf die Regional- bzw. Landes
planung z.B. i n der D a r s t e l l u n g der zunächst entworfenen, jedoch nach 
e i n e r Analyse der Konsequenzen wieder aufgegebenen A l t e r n a t i v v o r s t e l l u n g e n 
über die Ausdehnung der Stadt P a r i s , wie auch insbesondere d a r i n , daß d i e 
ser Plan S t r a t e g i e n zur Verminderung des Zuzugs nach P a r i s mit b e i n h a l t e t , 
die weitreichende Konsequenzen für die Entwicklung nahezu a l l e r wichtigeren 
Städte Frankreichs i m p l i z i e r e n . 
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Diese für P a r i s c h a r a k t e r i s t i s c h e räumlich sehr weitreichende O r i e n t i e 
rung der Stadtentwicklungsplanung, die darüber hinaus darauf a b z i e l t , 
Faktoren g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e r Entwicklung zu b e e i n f l u s s e n , die i n 
anderen Fällen der Stadtplanung b e s t e n f a l l s a l s unbeeinflußbare Randbe
dingungen eingehen, steht i n engstem Zusammenhang mit der b e r e i t s be
schriebenen Tendenz, daß aufgrund der s p e z i f i s c h e n S t r u k t u r Frankreichs 
Funktionsprobleme der Stadt P a r i s zu gesamtgesellschaftlichen Problemen 
Frankreichs werden. 

Obwohl auch im F a l l von P a r i s diese g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e Ausrichtung 
der Planung wohl eher programmatischen Charakter hat, a l s daß ein einge
s p i e l t e s Instrumentarium zur Durchsetzung d i e s e r P l a n z i e l e b e r e i t s zur 
Verfügung stünde, so daß d i e Konsequenzen dieser Orientierung noch n i c h t 
f e s t s t e l l b a r s i n d , läßt s i c h doch die These a u f s t e l l e n , daß bestimmte, 
gravierende Probleme der Stadtentwicklung um so eher gelöst werden können, 
je mehr s i e im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung gesehen 
werden. 

Die im Stadt- und Regionalentwicklungsplan P a r i s ausgesprochene Erkennt
n i s , daß die Möglichkeit, die Funktionsprobleme des P a r i s e r Stadtzentrums 
zu lösen, n i c h t z u l e t z t davon abhängt, wie a t t r a k t i v i n Zukunft z.B. die 
Stadt Toulouse s e i n w i r d , verweist g l e i c h z e i t i g auf die Notwendigkeit 
e i n e r außerordentlich l a n g f r i s t i g e n Planung und ei n e r möglichst frühzei
ti g e n I n i t i i e r u n g notwendiger g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e r Veränderungsprozes
se. Es v e r d e u t l i c h t s i c h h i e r der Zusammenhang zwischen scheinbar i s o l i e r t 
an bestimmten Orten auftretenden Funktionsproblemen und den gesamtgesell
s c h a f t l i c h e n Größen und Entwicklungen. 

4.3« Zur z e i t l i c h e n Reichweite der Planungen 

Im H i n b l i c k auf die Reichweite der Planungen i n der z e i t l i c h e n Dimension 
e r g i b t s i c h die These eines zunehmenden Hinausschiebens des z e i t l i c h e n 
Planungshorizontes, d.h. e i n e r generellen Zunahme der L a n g f r i s t i g k e i t p l a 
n e r i s c h e r Orientierungen? dabei i s t a l l e r d i n g s der Faktor der z e i t l i c h e n 
Reichweite der Planungen n i c h t unabhängig zu sehen von den sonstigen Aus
gangsbedingungen der Stadtplanung, wie insbesondere dem Grad i h r e r g e s e l l 
s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g . 
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Der weiteste z e i t l i c h e Bezugsrahmen f i n d e t s i c h i n den Planungsvorstel
lungen für die Stadt- und Regionalentwicklung P a r i s . Die Rahmenplanung 
wurde auf die für das Jahr 2000 erwarteten Verhältnisse h i n s i c h t l i c h 
Bevölkerungszahl, K a u f k r a f t , Verkehrsaufkommen usw. a b g e s t e l l t - wobei 
davon ausgegangen wurde, daß einzelne der p r o g n o s t i z i e r t e n Faktoren die 
geschätzten und berücksichtigten Größen v i e l l e i c h t e r s t i n den ersten 
Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts erreichen werden. 

Eine ähnlich l a n g f r i s t i g e Ausrichtung weisen die Planungen i n Stockholm 
auf. Die planerischen Konzeptionen s t e l l e n darauf ab, e i n "städtisches Ge
häuse" zu schaffen, das den für etwa Ende dieses Jahrhunderts zu erwartenden 
Bedingungen gerecht wird. 

In beiden Fällen wird davon ausgegangen, daß d i e zugrundegelegten Progno
sen über die zukünftige Entwicklung der planungsrelevanten Größen einer 
ständigen Überprüfung bedürfen. 

Weniger ausgeprägt i s t die L a n g f r i s t i g k e i t p l a n e r i s c h e r Orientierung 
i n den uns vorliegenden M a t e r i a l i e n zur Planung i n den beiden amerikani
schen Städten. 

Im F a l l von D e t r o i t l i e g e n zwar Bevölkerungsprognosen u . a . b i s zum Jahre 
1990 vor, jedoch wird n i c h t d e u t l i c h , i n welcher Weise diese a l s Deter
minanten des Plans bezeichneten Größen tatsächlich i n die Planung einge
gangen s i n d , wie überhaupt im Plan von D e t r o i t d e t a i l l i e r t e r e Angaben 
f e h l e n , wie von gegenwärtigen zu geplanten Strukturen übergegangen werden 
s o l l . 
In der Planung von Chicago i s t dagegen der Bezug zwischen bestimmten 
Prognosewerten und den planerischen S t r a t e g i e n d e u t l i c h e r , dafür reichen 
jedoch die Prognosewerte und damit die darauf bezogenen planerischen 
Konzepte nur b i s zum Jahre 1980. Vor allem im V e r g l e i c h zu P a r i s und 
Stockholm i s t h i e r die F r i s t i g k e i t der Planungen d e u t l i c h geringer. 

Insgesamt verweisen die h i e r kurz zusammengefaßten Ergebnisse der Analyse 
des vorhandenen Planungsinstrumentariums i n den untersuchten Fällen auf 
eine Tendenz zunehmender Ausweitung und Bedeutung von Stadtplanung, was 
auf dem Hintergrund der generellen These von der Zunahme des S t a a t s i n t e r 
ventionismus i n den spätkapitalistischen Gesellschaften zu sehen i s t . 
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G l e i c h z e i t i g wurde d e u t l i c h , daß d i e s e r Prozeß i n den einzelnen G e s e l l 
schaften, aus denen die untersuchten F a l l b e i s p i e l e stammen, o f f e n s i c h t l i c h 
u n t e r s c h i e d l i c h weit f o r t g e s c h r i t t e n i s t , worauf sowohl die verschieden
a r t i g e B r e i t e und E f f i z i e n z des Planungsinstrumentariums, wie auch die 
u n t e r s c h i e d l i c h e räumliche und z e i t l i c h e Reichweite der Planung hindeuten. 

5. I n h a l t l i c h e Konzeptionen der Stadt- und Regionalplanung 

In den voranstehenden Abschnitten i s t versucht worden, ausgehend von den 
i n T e i l B näher d a r g e s t e l l t e n Informationen über die Stadtplanung i n den 
untersuchten Fällen, den Rahmen oder Hintergrund dessen zusammenfassend 
zu s k i z z i e r e n , was man a l s die i n h a l t l i c h e n Konzeptionen zur Sta d t p l a 
nung und -entwicklung bezeichnen könnte. Dabei wurde aufgezeigt, i n wel
chem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kontext der Prozeß der Z i e l d e f i n i t i o n für die 
Planungen zu sehen i s t , welches Selbstverständnis der Planung i n den 
einzelnen Fällen vorherrscht, und welches Instrumentarium zur Durchsetzung 
der P l a n i n h a l t e zur Verfügung s t e h t . 

Die zusammenfassende Analyse der vorliegenden M a t e r i a l i e n aus den v i e r 
Städten D e t r o i t , Chicago, Stockholm und P a r i s ergab - unter diesen Frage
s t e l l u n g e n - eine ganze Anzahl, t e i l w e i s e e r h e b l i c h e r , Unterschiede i n 
diesem Rahmen für die konkrete Planung. Es ließen s i c h Differenzen b e i den 
e x p l i z i e r t e n Z i e l e n der Planung und den t e i l w e i s e versuchten O p e r a t i o n a l i 
sierungen der übergeordneten Zielsetzungen f e s t s t e l l e n , das Planungsinstru
mentarium v a r i i e r t zum T e i l e r h e b l i c h , die Modellvorstellungen der P l a 
nungsinstanzen - h i e r angesprochen a l s l i b e r a l e s und soz i a l - r e f o r m e r i s c h e s 
Konzept - bringen u n t e r s c h i e d l i c h e generelle Orientierungen i n den jewei
l i g e n Planungsprozeß e i n . 

Dazu kommt - worauf an manchen S t e l l e n e b e n f a l l s b e r e i t s hingewiesen wor
den i s t - , daß zum einen die geophysischen Bedingungen i n den untersuch
ten Städten u n t e r s c h i e d l i c h e Ausgangssituationen schaffen, und zum anderen 
auch die Größe der Städte - gemessen an der Bevölkerungszahl - zum Planungs
zeitpunkt sowie i h r e erwartete Entwicklung i n den nächsten Jahrzehnten 
v e r s c h i e d e n a r t i g s i n d . 
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Die weitaus größte der untersuchten Städte i s t P a r i s , mit 1965 etwa 
8,4 Mio Einwohnern und einem p r o g n o s t i z i e r t e n Wachstum auf 11,6 Mio 
Einwohner b i s 1985 bzw. ca. 14 Mio Einwohnern b i s zum Jahre 2000. 

Die k l e i n s t e der Städte i s t Stockholm; im Großraum Stockholm gab es 1965 
etwa 1,3 Mio Einwohner? für das Jahr 2000 werden i n diesem Bereich nach 
den Prognosen zwischen 1,8 und 2,5 Mio Einwohnern erwartet? die Planungen 
gehen von ei n e r wahrscheinlichen Bevölkerungszahl von 2,2 Mio im Groß
raum Stockholm aus. 

Die beiden amerikanischen Städte D e t r o i t und Chicago weisen Größen Ord
nungen auf, die zwischen diesen beiden Extremen liegen? Chicago hatte 
i960 etwa 3,5 Mio Einwohner? für 198O werden etwa 3»7 M o erwartet? 
i n der sog. "Metropolitan area" lebten i960 rund 6,2 Mio Menschen, für 
1980 werden i n diesem B e r e i c h 8,6 Mio Einwohner erwartet. Die Stadt 
D e t r o i t hatte 1965 etwa 1,5 Mio Einwohner, i n der Standard Metropolitan 
Area (SMA) lebten etwa 4 Mio Menschen. 

Aus a l l diesen u n t e r s c h i e d l i c h e n , im einzelnen o f t star k v a r i i e r e n d e n 
Ausgangsbedingungen i n den untersuchten v i e r Fällen der Stadtplanung 
ließe s i c h nun erwarten, daß auch die Planungsinhalte - bzw. die da
h i n t e r stehenden i n h a l t l i c h e n Planungskonzepte - deren R e a l i s i e r u n g die 
Punktionsfähigkeit d i e s e r Städte erhalten oder w i e d e r h e r s t e l l e n s o l l , 
recht v e r s c h i e d e n a r t i g aussehen müssen. Eine Untersuchung des Mate
r i a l s im H i n b l i c k auf die enthaltenen Konzepte und Z i e l v o r s t e l l u n g e n 
über das Funktionieren der Stadt i n der Zukunft l e g t jedoch eher die 
ge g e n t e i l i g e Schlußfolgerung nahes wenn auch im einzelnen u n t e r s c h i e d l i 
che Planungen und R e a l i s i e r u n g s v o r s t e l l u n g e n vorhanden s i n d , so z e i g t 
s i c h doch eine e r s t a u n l i c h weitgehende Übereinstimmung der Modelle und 
Konzeptionen über die anzustrebenden Strukturen räumlicher Verteilungen 
von bestimmten Funktionen bzw. Funktionsträgern sowie über die Organisa
t i o n der Kommunikationsprozesse innerhalb der Städte oder Ballungszentren. 

Hieraus kann die These a b g e l e i t e t werden, daß zum einen - r e l a t i v unab
hängig von a l l e n e x p l i z i e r t e n abstrakten oder auch konkreteren Z i e l s e t 
zungen der Planung - das Funktionieren (oder N i c h t f u n k t i o n i e r e n ) der Kom
munikationsprozesse - bewußt oder unbewußt - einen der wesentlichen, 
wenn n i c h t überhaupt den zen t r a l e n Bezugspunkt der Stadtplanung d a r s t e l l t 
und daß zum anderen die Entwicklung und der E i n s a t z v e r s c h i e d e n a r t i g e r 
Kommunikationstechnologien i n den untersuchten Städten w e s t l i c h e r I n
d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n einen ähnlichen Stand e r r e i c h t bzw. ähnliche Prob
lemsituationen a l s Ausgangsgrößen der Planung geschaffen haben. 

Im folgenden wird zunächst dieses weitgehend gemeinsame i n h a l t l i c h e Kon-
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zept der Stadtplanung kurz d a r g e s t e l l t , sodann wird der Versuch gemacht, 
e i n i g e Anhaltspunkte für die R i c h t i g k e i t d i e s e r These herauszuarbeiten. 

5.1. Das kommunikationsbezogene Funktionsmodell der^Stadt^ 

Die Modellvorstellungen über das zukünftige Funktionieren der Städte, 
auf denen die Stadtentwicklungsplanungen beruhen, enthalten zwei bzw. 
d r e i x\*esentliche Komponenten, wobei es j e w e i l s um die Standortzuweisung 
bestimmter städtischer Funktionen sowie i h r e Einbindung i n das Kommmu-
nikationssystem geht. 

Eine Komponente bezieht s i c h auf die Einordnung von I n d u s t r i e - und Ge
werbebetrieben. Hier läßt s i c h allgemein eine Tendenz f e s t s t e l l e n , diese 
A r t von Betrieben - zumindest inso w e i t , a l s es s i c h um größere Betriebe 
handelt - i n bestimmten T e i l g e b i e t e n der Stadt zusammenzufassen. Für die 
L o k a l i s i e r u n g d i e ser Gewerbegebiete gelten folgende K r i t e r i e n s 

- Der vergleichsweise große Flächenbedarf d i e s e r Betriebe bedingt i n den 
meisten Fällen eine Randlage im V e r g l e i c h zu den bestehenden Stadt
s t r u k t u r e n , wobei a l l e r d i n g s n i c h t mehr an einen Industriegürtel, der 
mehr oder weniger geschlossen die ganze Stadt umschließt, gedacht i s t , 
a l s vielmehr an bestimmte Sektoren i n den Randlagen der Stadt? 

- die Anbindung an das Kommunikationssystem i s t vorwiegend auf Transport
bänder o r i e n t i e r t , die regi o n a l e und überregionale Bedeutung haben, 
wobei die Eisenbahn a l s Transportsystem für Güter neben der O r i e n t i e 
rung auf b r e i t ausgebaute überregionale Straßen eine wichtige R o l l e 
s p i e l t ? ' 

Soweit die geophysischen Ausgangsbedingungen der Stadt es erlauben, 
werden h i e r auch Wasserwege mit einbezogen. 
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- eine gewisse, wenn auch eher untergeordnete R o l l e s p i e l t die Orien
t i e r u n g auf das innerstädtische Kommunikationssystem, - mit Schwerpunkt 
der E r r e i c h b a r k e i t der Industriestandorte durch die Arbeitskräfte aus 
den hauptsächlichen Wohngebieten, wobei die Orientierung auf schienen
bezogene Massenverkehrsmittel neben der auf E r r e i c h b a r k e i t über den 
Ind i v i d u a l v e r k e h r steht? 

- eher marginal werden schließlich noch zusätzliche K r i t e r i e n ange
wandt, die man grob mit ei n e r Berücksichtigung der Probleme der Um
weltverschmutzung beschreiben kann. 

Die Berücksichtigung di e s e r K r i t e r i e n führt zu einer Zuweisung r e l a t i v 
großer Flächen für das produzierende Gewerbe entlang den w i c h t i g s t e n 
Transportbändern mit überörtlicher Orientierung, d.h. den Ausfallstraßen 
und Autobahnen sowie E i s e n b a h n l i n i e n , wobei natürlich - i n je unter
schiedlichem Ausmaß - b e r e i t s bestehende Gewerbekonzentrationen berück
s i c h t i g t werden. 

Die zweite, im H i n b l i c k auf die besondere F r a g e s t e l l u n g dieser Studie 
xcLchtigste Komponente des Funktionsmodells der zukünftigen Stadt be
z i e h t s i c h auf jenen Funktionsbereich. den man ganz grob mit dem Be
g r i f f " D i e n s t l e i s t u n g e n " beschreiben kann? h i e r z u zählen sowohl die Be
t r i e b e des Einzelhandels, der Industrieverwaltung und des D i e n s t l e i 
stungsgewerbes i n engerem Sinne, a l s auch Einrichtungen der öffentlichen 
Hand, wie z.B. Amtsstellen der öffentlichen Verwaltung, Schulen, Univer
sitäten usw. 

Die V e r t e i l u n g d i e s e r Funktionen bzw. Einrichtungen über das Stadtge
b i e t e r f o l g t g e n e r e l l - und z.B. p r i n z i p i e l l unabhängig von der Größe 
der Agglomeration - nach einem Konzept, das man a l s " h i e r a r c h i s c h -
z e n t r a l i s t i s c h " bezeichnen kann. Konkret b e i n h a l t e t dieses Konzepts 

- Die Funktionsfähigkeit der C i t y muß im H i n b l i c k auf die Bedeutung der 
i n i h r l o k a l i s i e r t e n Funktionen erhalten bzw. wieder h e r g e s t e l l t wer
den ? 

- andererseits s o l l die C i t y dadurch e n t l a s t e t werden, daß aus i h r heraus 
bestimmte Funktionen i n e i n h i e r a r c h i s c h geordnetes System von Ent-
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lastungs- oder Subzentren ausgelagert werden, wobei die Hi e r a r c h i e 
nach dem P r i n z i p der Häufigkeit der Nutzung der Funktionen bzw. der 
Exklusivität der angebotenen Leistungen geordnet s e i n s o l l . Anspruch 
auf einen C i t y s t a n d o r t s o l l e n jene Leistungen und Funktionen haben, 
die von der Mehrzahl der Bevölkerung r e l a t i v s e l t e n beansprucht wer
den, die daher e i n r e l a t i v großes Einzugsgebiet benötigen. Mit zuneh
mend er Häufigkeit der Nutzung s o l l e n Funktionen jedoch j e w e i l s auf 
mehrere, i n der Hi e r a r c h i e unterhalb der C i t y rangierende Subzentren 
a u f g e t e i l t werden. 

- Die V e r t e i l u n g d i e s e r Punktionen i s t primär auf das innerstädtische 
Kommunikationsnetz bezogen? die V o r s t e l l u n g i s t , daß e i n Zentrum um 
so l e i c h t e r durch um so mehr Personen er r e i c h b a r s e i n muß, je höher 
es i n der H i e r a r c h i e der Zentren r a n g i e r t . 

- Zwischen einer vorwiegenden Orientierung auf den Massenverkehr und 
e i n e r Orientierung auf den In d i v i d u a l v e r k e h r zur Erschließung dieser 
Zentren wi r d i n der Regel keine eindeutige und durchgängige Ent s c h e i 
dung g e t r o f f e n . Die Bedeutung der Massenverkehrsmittel zur Erschließung 
der Zentren w i r d zwar betont, jedoch s o l l e n auch die Anforderungen des 
Indi v i d u a l v e r k e h r s Berücksichtigung fi n d e n . Darauf i s t im einzelnen im 
folgenden noch zurückzukommen. 

Das Funktionsmodell für d i e Stadt der Zukunft enthält i n den untersuch
ten Planvorstellungen eine weitere Komponente, nämlich die Bestimmung 
der Wohnstandorte sowie i h r e Einbindung i n das Kommunikationssystem. 
Generell läßt s i c h jedoch sagen, daß hierfür kaum eigenständige K r i t e r i e n 
v o r l i e g e n , diese ergeben s i c h vielmehr komplementär aus den Festlegun
gen i n den anderen Bereichen. Dies g i l t vor allem im H i n b l i c k auf die E i n 
bindung der Wohnstandorte i n das innerstädtische Kommunikationsnetz Die 
i n den Wohnungen zu l o k a l i s i e r e n d e n Haushalte s i n d primär in t e r e s s a n t 
e i n e r s e i t s a l s Arbeitskräftereservoir, andererseits a l s Nutzer der anzu
bietenden Funktionen im D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h . Von daher e r g i b t s i c h 
d i e Notwendigkeit, Standorte, an denen hauptsächlich gewohnt werden s o l l , 
so zu legen, daß von dort aus sowohl die Industriestandorte, wie auch die 
abgestuften Zentren möglichst optimal e r r e i c h b a r s i n d . Darüber hinaus 
g i b t es i n den Planungen eine Tendenz, zunehmend auch die gute E r r e i c h 
b a r k e i t von Erholungsmöglichkeiten und Plätzen zur F r e i z e i t g e s t a l t u n g 
- die t e i l w e i s e außerhalb der Stadtgebiete l i e g e n - i n die Planungen mit 
einzubeziehen. 
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Sowohl im Zusammenhang mit dem h i e r a r c h i s c h - z e n t r a l i s t i s c h e n Konzept 
der V e r t e i l u n g der Di e n s t l e i s t u n g s f u n k t i o n e n , wie auch aufgrund der 
Knappheit des Bodens wird vorwiegend eine r e l a t i v dichte Behauung der 
Wohngebiete ge f o r d e r t , die dann auch eine Erschließung durch Massenver
k e h r s m i t t e l e r l e i c h t e r n s o l l . M i t dem Kraftfahrzeug a l s Kommunikations-
medium wird w e i t e r h i n gerechnet? dabei zeichnet s i c h t e i l w e i s e eine 
Tendenz ab, dem Pkw a l s M i t t e l der Erschließung der hocheingestuften 
Zentren - insbesondere der C i t y - eine im V e r g l e i c h zum Massenverkehr 
untergeordnete R o l l e zukommen zu lassen. Diese Tendenz i s t a l l e r d i n g s 
n i c h t sehr ausgeprägt und eher daraus erschließbar, daß man dem Massen
v e r k e h r s m i t t e l hohe Bedeutung zumißt. 

Im H i n b l i c k auf die besondere F r a g e s t e l l u n g der Studie nach den 
Zentrumskonzepten i n den untersuchten Fällen von Stadtplanung s o l l im 
folgenden auf die Problematik der Zuweisung der Wohn- und I n d u s t r i e 
bzw. Gewerbestandorte n i c h t mehr im einzelnen eingegangen werden? es 
wird vielmehr versucht, e i n i g e Größen und Strukturen zu bezeichnen, 
die für die Erklärung der Anwendung und Aufrechterhaltung des i n den 
untersuchten Städten durchgängigen h i e r a r c h i s c h - z e n t r a l i s t i s c h e n Kon
zepts maßgeblich zu s e i n scheinen. 

Grundsätzlich i s t dabei von folgenden Fragestellungen auszugehens 

- Wie kommt es zur Entwicklung des h i e r a r c h i s c h - z e n t r a l i s t i s c h e n Kon
zepts für die V e r t e i l u n g der Dienstleistungsfunktionen? 

- Wie wir d diese Konzeption i n h a l t i c h a u f r e c h t e r h a l t e n und l e g i t i m i e r t ? 

- Welche Konsequenzen hat der Versuch, dieses Konzept durchzusetzen? 

- Welche Formen der R e a l i s i e r u n g und welche A l t e r n a t i v e n g i b t es, die 
im Rahmen des Spielraumes durchgesetzt werden könnten, der den städti
schen P l a n u n g s i n s t i t u t i o n e n zugewiesen i s t ? 

Das vorliegende M a t e r i a l e r l a u b t a l l e r d i n g s keine weitergehende Klärung 
die s e r Fragen? i h r e Beantwortung würde wes e n t l i c h d i f f e r e n z i e r t e r e I n f o r 
mationen voraussetzen, a l s s i e aus den Planunterlagen zu erarbeiten s i n d . 
Immerhin s o l l versucht werden, e r s t e , wenn auch vorläufige Antworten vor 
allem auf die ersten beiden Fragen zu finden. 
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5.2. Exkurss Zur Herkunft und Le g i t i m a t i o n des h i e r a r c h i s c h - z e n t r a 
l i s t i s c h e n Konzepts 

Es i s t kaum möglich, mit H i l f e des vorliegenden M a t e r i a l s der Stadtent
wicklungspläne Aussagen über die Bedingungen zu machen, die für die Ent
wicklung und Durchsetzung des h i e r a r c h i s c h - z e n t r a l i s t i s c h e n Konzepts 
ausschlaggebend waren und gegenwärtig noch s i n d . Dieses Konzept s t e l l t 
keine l o g i s c h e A b l e i t u n g aus den e x p l i z i e r t e n Zielvorstellungen dar? es 
ersch e i n t vielmehr als Produkt bestimmter h i s t o r i s c h gewachsener räumli
cher und kommunikativer Strukturen, wobei die Anpassung an die j e w e i l s 
vorhandenen Bedingungen und P a r t i a l i n t e r e s s e n i d e o l o g i s c h verbrämt wird 
a l s T e i l eines Prozesses zur Erreichung allgemein anerkannter g e s e l l 
s c h a f t l i c h e r Z i e l e . 

Für eine umfassendere Analyse wäre es notwendig, einen theoretischen An
satz zu entwickeln, der das Verhalten von P l a n u n g s i n s t i t u t i o n e n , B e t r i e 
ben und Haushalten i n i h r e r gegenseitigen Abhängigkeit sowie unter Bezug 
auf s p e z i f i s c h e s t r u k t u r e l l e , i n s t i t u t i o n e l l e , räumliche, z e i t l i c h e und 
technologische Bedingungen erklärt, und die - unter je s p e z i f i s c h e n h i s t o 
r i s c h e n Gegebenheiten s t a t t f i n d e n d e - Festlegung von Planungsinhalten auf 
die relevanten Ausgangsgrößen i n ihren Zusammenhang zurückführt. 

E i n i g e Perspektiven, auf die ein d e r a r t i g e r Ansatz bezogen werden müßte, 
s o l l e n h i e r anhand e i n e r eher groben h i s t o r i s c h e n Betrachtungsweise kurz 
s k i z z i e r t werden. 

Geht man von der S i t u a t i o n der Städte im zweiten D r i t t e l des 19. Jahrhun
derts aus, so z e i g t s i c h , daß die baulichen und räumlichen Strukturen 
damals offenbar auf d i e Erschließung der Städte mit H i l f e der schon weit
gehend entwickelten Technologie der Schienenfahrzeuge abgestimmt waren 
und i n zunehmendem Maße darauf abgestimmt wurden. Die Strukturen waren 
und wurden auf e i n e i n z i g e s Zentrum - die C i t y - h i n angelegt. Dieser 
monozentralistischen Erschließung entsprach eine l o k a l e Konzentration der 
wic h t i g s t e n städtischen Funktionen, die außer durch die Verwaltung im 
wesentlichen durch Betriebe des Handels und Gewerbes repräsentiert wur
den. Die L o k a l i s i e r u n g im - innerhalb der Wohnbebauung - z e n t r a l l i e g e n 
den Gebiet der C i t y , für da3 s i c h aufgrund der günstigen Zei t d i s t a n z e n 
die d u r c h s c h n i t t l i c h höchste Zugänglichkeit aus a l l e n T e i l e n der Stadt 
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ergab, ermöglichte d i e Durchsetzung der Interessen der Handwerker und 
Kaufleute, deren Einkommen i n starkem Maße von der Größe ih r e s Einzugs
bereichs und damit von i h r e r E r r e i c h b a r k e i t für die Konsumenten abhängt. 
P r i n z i p i e l l das gle i c h e g a l t für die Verwaltung, für die von diesem Stand
o r t aus der Bürger r e l a t i v l e i c h t erreichbar und damit k o n t r o l l i e r b a r war. 

Diese mono-zentralistische Ausrichtung der baulichen und kommunikativen 
Strukturen war keineswegs neu? i n v i e l e n bekannten Städten des M i t t e l a l t e r s 
und auch der K l a s s i k wurde diese Anordnung r e a l i s i e r t , Sie entsprach den 
gegebenen kommunikativen Bedingungen - die s i c h j a über lange Zeiten h i n 
weg n i c h t veränderten - und s i c h e r t e das sozioökonomische Funktionieren 
der Stadt - g l e i c h z e i t i g b i l d e t e s i e einen Anreiz für die Entwicklung neu
er Technologien zur Erschließung di e s e r Strukturen,Sie s t e l l t e die für 
Betriebe und Verwaltung günstigste Lösung des Problems dar, wie diese E i n 
richtungen, i n anbetracht der geringen K a u f k r a f t der Individuen und der 
p r i m i t i v e n Kommunikationstechnologien, angeordnet werden mußten, damit 
der notwendige Aufwand für die Prozesse des w i r t s c h a f t l i c h e n Austauschs 
und der p o l i t i s c h e n K o n t r o l l e am geringsten und damit der mögliche Gewinn 
am größten wurde. 

Mi t dem Wachstum der Städte im Prozeß der I n d u s t r i a l i s i e r u n g entwickelte 
s i c h e i n neuer Erwerbszweig, nämlich der Transport der Bevölkerung im 
Stadtgebiet, Es kam - zunächst weitgehend auf p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r Ba~ 

1) 
s i s - zur Entwicklung entsprechender Technologien, 7 In v i e l e n Fällen 
ze i g t e s i c h jedoch, daß der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e E i n s a t z von K a p i t a l i n 
diesem Bereich - im V e r g l e i c h zu anderen - n i c h t lohnend war, zumal hohe 
Fahrpreise den Interessen p r a k t i s c h a l l e r anderen Betriebe z u w i d e r l i e f e n . 
Die Konsequenz war eine weitgehende Kommunalisierung dieser Verkehrsmit
t e l , Dies g i l t besonders für die Eisenbahn- und Straßenbahnsysteme im 

Dieser Aspekt der Entwicklung von Kommunikationstechnologien und i h r 
Einfluß auf die S t a d t s t r u k t u r wird gegenwärtig - soweit das aus der e i n 
schlägigen L i t e r a t u r erkennbar i s t - kaum angesprochen. Er scheint aber, 
wie dies zumindest andeutungsweise aus diesen Überlegungen hervorgeht, 
einen theoretischen Zugang zu Ballungsproblemen zu ermöglichen, der eine 
ganze Reihe entscheidender Zusammenhänge aufzeigen kann. 
V g l , dazu etwas Ogburn, W i l l i a m F,, Inventions of Local Transportation 
and the Patterns of C i t i e s , i n s S o c i a l Forces, V o l . 24 9 1946? PP«373-379? 
McLuhan, M a r s h a l l , Understanding Medias The Extensions of Man, McGraw H i l l 
19^5? esp. chapter 22, Motorcars The Mechanical Bride? 
K e l l e t t , John R., The' Impact of Railways on V i c t o r i a n C i t i e s , London, 
Routledge & Kegan Paul 19^9? 
A l l p a s s , John, E r i k Agergard, u.a. Urban Centres and Changes i n t n e 

Centre Strukture, hekt. M a n u s k r i p t , I n s t i t u t e of Centre-Planning Kopenhagen. 
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Stadtbereich 

Die Einführung der schienengebundenen Massenverkehrsmittel - wie Eisen
bahn und Straßenbahn- veränderte zwar die kommunikativen Bedingungen 
i n den Städten, ermöglichte jedoch die Aufrechterhaltung des mono-zentra-
l i s t i s c h e n Konzepts b e i e i n e r Vergrößerung und Ausweitung der Städte und 
damit der Absatzmärkte e i n e r s e i t s und ei n e r allmählichen Zunahme der 
Ka u f k r a f t a n d e r e r s e i t s . Das mögliche Einzugsgebiet eines zentralen 
Standorts wurde durch die Eisenbahn so groß, daß s i c h daraus erhebliche 
S t a n d o r t v o r t e i l e ergaben und andererseits eine D e z e n t r a l i s i e r u n g des 
größten T e i l s der Betriebe - ausgenommen k l e i n e r e r Läden, die Ifaren des 
täglichen Bedarfs anboten - zunächst n i c h t a l s notwendig erschien. 

Zusammen mit der im Zuge der w i r t s c h a f t l i c h e n Entwicklung ansteigenden 
Kaufkraft kam eine e r s t e Generation - im V e r g l e i c h zu heute - zwar lang
samer, jedoch r e l e v a n t e r I n d i v i d u a l v e r k e h r s m i t t e l auf den Markts näm
l i c h die Fahrräder, die i n R e l a t i o n zur Zunahme der Ausdehnung der 
Städte eine Verbesserung der i n d i v i d u e l l e n Beweglichkeit erlaubten, -
sowohl innerhalb der Zentren, wie auch i n den städtischen Ausdehnungsge
b i e t e n zum Erreichen der Innenstadt ergänzend zur Benutzung der Massenverkehrsmittel. ' 

Die weitere Zunahme der K a u f k r a f t hatte im V e r l a u f der Entwicklung zur 
Konsequenz, daß e i n E x i s t i e r e n auch stärker s p e z i a l i s i e r t e r Betriebe 
und Einrichtungen zunehmend auch an Standorten geringerer Zentralität 
möglich wurde,bzw. daß P i o n i e r b e t r i e b e , insbesondere auf dem Konsum
gütersektor, dort einen T e i l der K a u f k r a f t abschöpfen konnten. So kam 
es gegen Ende des 19« Jahrhunderts zu e i n e r Welle von Betriebsneugründun-
gen entlang der Eisenbahn- bzw. Straßenbahnlinien. ' Dennoch waren die 
Marktbedingungen an diesen Standorten n i c h t mit den Bedingungen an den 
Standorten der C i t y v e r g l e i c h b a r , wo s i c h die Betriebe nach wie vor auf 

1) 
Dies g i l t insbesondere auch für die Entwicklung i n München, v g l . dazu? 
Die Stadtwerke München im Jahr 1958, E i n Rechenschafts- und Geschäfts
b e r i c h t für die Z e i t nach 1948, i n dem auch eine Reihe von h i s t o r i s c h e n 
Daten aus der Frühzeit der Münchner Straßenbahn enthalten s i n d , bes. 
S. 58 f f . 

2) 
'Steinmüller, Günter, Der Münchner Stadtkern ins Fehn? H., Hrsg., B e i 
träge zur Stadtgeographie von München, Landeskundliche Forschungen, 
Heft 38, S. 15 f f . 

5 ^ V g l . dazu K e l l e t t , a.a.O., S. 318 f f . 
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einen sehr umfassenden Markt, d.h. auf einen sehr großen Einzugsbereich 
auf dem Hintergrund guter Zugänglichkeit, stützen konnten. Die C i t y 
b l i e b weitgehend das Geschäftszentrum und auch das Zentrum der Verwal
tung, 

Die Technologie der Schienenfahrzeuge konnte jedoch im Zuge der Ausdeh
nung der Städte zunehmend eine Reihe von Problemen n i c h t mehr adäquat 
lösen, die s i c h z.B. i n den langen Anmarschwegen zu den H a l t e s t e l l e n und 
i n der Problematik der Querverbindungen zwischen verschiedenen Außenbe
z i r k e n der Stadt z e i g t e n . Die Erfindung des Automobils t r a f auf diese 
S i t u a t i o n des Bedarfs an f l e x i b l e r e n Verkehrsmitteln, 

Die K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e , d i e mit der Massenproduktion des Autos i n 
den USA im Jahre 1908 begann, bewirkte damit im Laufe der Z e i t eine 
vollständige Veränderung der Kommunikationsbedingungen i n den Städten, 
Pur die Benutzung des Autos stand zunächst e i n b e r e i t s bestehendes 
System an Wegen und Straßen zur Verfügung, wenngleich s i c h e i n i g e Proble
me - z.B, Staubentwicklung, Verkehrsregelung etc. - ergaben. 

M i t zunehmender Ausdehnung von Produktion, Absatz und Nutzung dieses 
Kommunikationsmittels veränderten s i c h jedoch die Kommunikationsbedin
gungen i n den Städten e r h e b l i c h . Die ursprünglich ze n t r a l e n Standorte, 
die diese Qualität vorwiegend aufgrund der hauptsächlichen Abwicklung 
der Kommunikation über die Massenverkehrsmittel hatten, v e r l o r e n durch 
Überlastung der Straßen mit In d i v i d u a l v e r k e h r zunehmend an Zentralität, 
d.h. i h r e Zugänglichkeit von den Wohnstandorten aus sank, während s i c h 
diese Größe für eine Reihe anderer Standorte erhöhte. Insbesondere die 
Standorte am Cityrand und an den schon vorhandenen Eisenbahn- und S t r a 
ßenbahnhaltestellen gewannen zusätzliche Attraktivität. 

Diese, h i e r nur sehr verkürzt d a r g e s t e l l t e Entwicklung, deren Auswir
kungen s i c h jedoch z.B. i n den Ve r e i n i g t e n Staaten b e r e i t s i n den 30er 

Jahren dieses J h t . z e i g t e , während s i e i n den europäischen Städten e r s t 
etwa 10-20 Jahre nach Beendigung des 2. Weltkrieges d e u t l i c h wurde, 
führte dazu, da-ß s i c h die Zugänglichkeitsdifferenzierung im gesamten 
Stadtgebiet s t a r k verminderte. Dem entsprach eine D e z e n t r a l i s i e r u n g 
der Standorte jener Betriebe und Einrichtungen, die ganz grob a l s dem 
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D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h zugehörig c h a r a k t e r i s i e r t werden können« 

Die zunehmende Nutzung des I n d i v i d u a l v e r k e h r s m i t t e l s Auto, dessen 
Technologie neuartige Kommunikationsstrukturen erlaubte und damit - im 
V e r g l e i c h zu früher - andersartige Strukturen der räumlichen V e r t e i l u n g 
bestimmter Funktionen ermöglichte, bedrohte das b i s dahin f u n k t i o n i e 
rende Konzept der mono-zontralistischen räumlichen V e r t e i l u n g von Be
t r i e b e n , Haushalten und anderen städtischen Funktionsträgern. Die Ab
s a t z - und Gewinnchancen für auf innerstädtische Kommunikation o r i e n t i e r 
te Betriebe und Einrichtungen stiegen an Standorten außerhalb der C i t y , 
während die Attraktivität der C i t y durch die nahezu permanenten Verkehrsmiseren sank. Dieser Entwicklung p a r a l l e l v e r l i e f e i n weiteres An
steige n der allgemeinen K a u f k r a f t . 

Für die Stadtplanung ergab s i c h die Notwendigkeit, e i n z u g r e i f e n , um das 
ökonomische P o t e n t i a l , das die Betriebe i n der C i t y für s i e d a r s t e l l t e n , 
zu e r h a l t e n . Jeweils große T e i l e der Investitionsvolumina- wurden auf den 
Bau von Erschließungssystemen - insbesondere Straßen und Parkflächen -
verwendet, um die Attraktivität des zentralen Stadtgebietes zu erhalten. 
Über kurz oder lang z e i g t e s i c h jedoch o f f e n s i c h t l i c h i n a l l e n untersuch
ten Stäten, daß das mono-zentralistische Konzept n i c h t mehr das adäquate 
Modell zur Lösung der auftretenden Kommunikationsprobleme d a r s t e l l e n 
konnte. Sowohl die städtischen Planungsinstanzen, wie auch die Betriebe 
s e l b s t , suchten auf dem Wege ein e r q u a l i t a t i v e n D i f f e r e n z i e r u n g der 
Standorte nach Haupt-, Neben- und Unterzentren eine Lösung, wodurch i n 
p a r t i e l l e r Anpassung an die neuen kommunikativen Bedingungen e i n e r s e i t s 
die hohe Zugänglichkeit der C i t y e r h a l t e n , andererseits jedoch e i n T e i l 
des Kommunikationsvolumens auf die h i e r a r c h i s c h abgestuften Unterzentren 
umgeleitet werden s o l l t e . Das mono-zentralistische wandelte s i c h somit 
i n e i n h i e r a r c h i s c h - z e n t r a l i s t i s c h e s Konzept. 

Der Prozeß der Zunahme der Unzugänglichkeit der Stadtzentren wurde -
sowohl i n den 30er Jahren i n den USA, wie auch später i n Europa - durch 
die massenhafte Einführung von Telekommunikationsmitteln t e i l w e i s e auf
gehalten. Die E l e k t r o i n d u s t r i e zog damit einen erheblichen T e i l der 
"Kommunikationsgeschäfte" an s i c h und bewirkte eine weitere Veränderung 
der Kommunikationsbedingungen? über das Telefon konnte e i n großer T e i l 
des Kommunikationsvolumens abgewickelt werden, für dessen Erledigung 
über d i r e k t e Kontakte vor allem umfangreiche Personentransporte notwen
d i g gewesen wären. Die These i s t , daß durch die Einführung der Tele
kommunikation im ersten D r i t t e l dieses Jahrhunderts i n den Ver e i n i g t e n 
Staaten und i n den 50er und 60er Jahren i n Europa die heute gravieren
den Verkehrsmiseren noch n i c h t aufgetreten s i n d . 
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E i n wesentlicher, zusätzlicher Faktor d i e s e r Entwicklung l a g i n der 
Inflexibilität der Bausubstanzen, die s i c h i n den Schwierigkeiten äußerte, 
innerhalb der C i t y genügend Flächen für eine Erweiterung der Betriebe 
zu finden bzw. i n den Schwierigkeiten, die Gesamtfläche der C i t y durch 
Einbeziehen der benachbarten Wohnbausubstanzen zu erweitern. Versuche 
d i e s e r A r t stießen regelmäßig auf Widerstände? darüber hinaus l a g i n 
der Bodenpreisentwicklung e i n w e i t e r e r Faktor, der s i c h einer weiteren 
Aufrechterhaltung des mono-zentralistischen Konzepts entgegensetzte. 

Ber Proseß der Durchsetzung und Aufrechterhaltung des auf dem mono-
z e n t r a l i s t i s c h e n aufbauenden h i e r a r c h i s c h - z e n t r a l i s t i s c h e n Konzepts kann 
also a l s eine, sowohl durch Maßnahmen öffentlicher Planungsinstanzen 
l e g i t i m i e r t e , a l s auch durch das Standortverhalten der Betriebe unter
stützte F i x i e r u n g e i n e r bestimmten Lösungsmöglichkeit des Problems der 
räumlichen Anordnungen der Kommunikationspartner unter s p e z i f i s c h e n 
Kommunikationsbedingungen i n den Städten verstanden werden. Bezeichnend 
i s t dabei, daß die F o r t e x i s t e n z bestimmter h i s t o r i s c h gewachsener räum
l i c h e r Strukturen n i c h t i n Frage g e s t e l l t w i r d , was s i c h insbesondere 
d a r i n ausdrückt, daß g e n e r e l l von der Notwendigkeit ausgegangen w i r d , 
di e C i t y zu e r h a l t e n , - ohne daß dabei im einzelnen r e f l e k t i e r t wird, 
aus welchen Gründen und unter welchen Bedingungen dies der F a l l s e i n 

1) 
müsse. ' 

D 
Daß es s i c h b e i diesem h i e r a r c h i s c h - z e n t r a l i s t i s c h e n Konzept n i c h t 
um e i n aus den allgemeinen bzw. e x p l i z i e r t e n Zielsetzungen der Stadt
planung a b g e l e i t e t e s Orientierungsmodell handelt, für dessen Durch
setzung hohe V e r b i n d l i c h k e i t beansprucht werden könnte, wird auch 
d a r i n d e u t l i c h , daß es durchaus gegenläufige Entwicklungen und Stand
ortkonzepte bestimmter Betriebe g i b t . Hingewiesen s e i h i e r auf das 
Standortkonzept der Warengroßmärkte, die s i c h Standorte außerhalb 
der h i e r a r c h i s c h abgestuften Zentren suchen, b e i einer p r a k t i s c h aus
schließlichen Orientierung auf i n d i v i d u e l l e V e r k e h r s m i t t e l . I h r Stand
o r t v e r h a l t e n führt zu einem t e i l w e i s e n Umfunktionieren der für die E r 
schließung der Stadt und der C i t y gebauten Ring- und Ausfallstraßen. 
Die Möglichkeit zur Durchsetzung solcher gegenläufiger Konzepte ver
weist einmal mehr auf s t r u k t u r e l l e Schwächen der Stadtplanung. 
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P u r die Innenstädte e r g i b t s i c h damit eine Tendenz zu ei n e r "dualen" 
B e t r i e b s s t r u k t u r , die aus Kaufhäusern und Ergänzungsbetrieben, wie dem 
h o c h s p e z i a l i s i e r t e n E i n z e l h a n d e l , auf der einen S e i t e , und aus p r i v a t e n 
und öffentlichen Verwaltungsbetrieben auf der anderen Se i t e besteht. 
Damit verbunden i s t eine Verdrängung einer Reihe von t r a d i t i o n e l l i n 
der Innenstadt angesiedelter Typen von Betrieben ( E i n z e l h a n d e l , Groß
handel und Handwerk), die sowohl aufgrund der Schwierigkeiten, die s i c h 
der Abwicklung i h r e s Kommunikationsvolumens entgegenstellen, wie auch 
aufgrund der Probleme b e i dem Versuch der Flächenausweitung (Boden
p r e i s e ! ) t r o t z der noch vorhandenen V o r t e i l e von City-Standorten auf 
neue Standorte i n den Randgebieten der Städte h i n o r i e n t i e r e n . 

In engem Zusammenhang mit diesen Veränderungen stehen die Entwicklungen 
auf dem Wohnungssektor - j a s i e sind t e i l w e i s e eine der ausschlaggebenden 
Bedingungen für diese Entwicklung der Zentren. Große Wohnsiedlungen, 
die zur Aufnahme des ständig i n die Städte fließenden Bevölkerungsstromes 
notwendig waren, entstanden - bedingt durch die steigenden Bodenpreise, 
durch b e t r i e b l i c h e Expansionen, Bodenspekulation usw. - weitgehend i n den 
Randlagen der Städte? - nur so war - b e i den hohen Baupreisen - eine an
gemessene Verzinsung des K a p i t a l s zu er r e i c h e n . Hohe V e r k e h r s i n v e s t i t i o n e n 
waren die Folge, damit auch von diesen neuen Standorten aus die Zugäng
l i c h k e i t der C i t y , wie auch der I n d u s t r i e - und Gewerbegebiete e r r e i c h t 
werden konnte. 

Insgesamt z e i g t s i c h , daß die t r a d i t i o n e l l e n Ordnungsvorstellungen von 
Sta d t s t r u k t u r e n , die s i c h vom mono-zentralistischen zum h i e r a r c h i s c h -
z e n t r a l i s t i s c h e n Konzept gewandelt haben, i n den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten durch die Reduktion der d i r e k t e n , physischen Kommunika
tionsvolumina zugunsten der Tele-Kommunikation, s t a b i l i s i e r t wurden. 
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5- 3« Zusammenfassung 

Die Analyse des vorliegenden Untersuchungsmaterials über die v i e r ausge
wählten Fälle planerischen Vorgehens im Bereich der Stadtentwicklung 
sowie die im voranstehenden Abschnitt vorgetragenen - über das t i n m i t t e l 
bare Untersuchungsmaterial hinausgehenden - Überlegungen zur Herkunft 
und Aufrechterhaltung des h i e r a r c h i s c h - z e n t r a l i s t i s c h e n Konzepts unter
stützen die These, daß Stadtplanungsmaßnahmen a l s Interventionen i n Kommu
nikationsprozesse aufzufassen s i n d . Zum T e i l unterscheiden s i c h zwar die 
Planungsmodelle und Vorgehensweisen, sowie die verwandten Instrumente, 
jedoch s i n d die planerischen Konzeptionen - h i e r gefaßt a l s Ziel-Erstellun
gen von der räumlichen V e r t e i l u n g der Kommunikationsteilnehmer und der notwen
digen Erschließungssystem - x^eitgehend ähnlich. 

Dabei i s t evident, daß eine d i f f e r e n z i e r t e r e h i s t o r i s c h e Analyse, für die 
das vorhandenen M a t e r i a l b e i weitem n i c h t a u s r e i c h t , s i c h e r eine V i e l z a h l 
von V a r i a t i o n e n im Ablauf der Entwicklung verschiedener Städte i n den e i n 
zelnen Gesellschaften aufzeigen würde. Es kam jedoch im vorigen Abschnitt i n 
e r s t e r L i n i e darauf an, einen Versuch zur I n t e r p r e t a t i o n der doch e r s t a u n l i 
chen Tatsache zu l i e f e r n , daß t r o t z scheinbar recht u n t e r s c h i e d l i c h e r Aus
gangsbedingungen der Stadtplanung i n den v i e r untersuchten Fällen, i n h a l t l i c h 
sehr ähnliche bzw. g l e i c h e Konzepte für die zukünftige S t r u k t u r und E r 
schließung der Städte von den P l a n u n g s i n s t i t u t i o n e n v e r t r e t e n werden. 

In besonderer Weise g i l t d ie Ähnlichkeit oder G l e i c h h e i t der Planungen für 
die Funktionen der Innenstadtbereiche und i h r e Erschließung, Das dabei 
durchgehend vertretene Konzept wurde a l s h i e r a r c h i s c h - z e n t r a l i s t i s c h be
zeichnet. Es geht von der V o r s t e l l u n g aus, daß e i n dominierendes Zentrum, 
e i n Ort höchster Zugänglichkeit von a l l e n T e i l e n des Stadtgebietes her, 
geschaffen bzw. erhalten werden muß, i n dem die w i c h t i g s t e n b e t r i e b l i c h e n 
und öffentlichen Funktionen für die gesamte Stadt - zumindest im D i e n s t l e i 
stungsbereich - k o n z e n t r i e r t s i n d . Feben diesem Hauptzentrum s o l l e n Nebenzentren Entlastungsfunktionen übernehmens s i e dürfen aber nie eine d i r e k t e 
Konkurrenz für das Hauptzentrum d a r s t e l l e n . 

Wir haben i n dem Exkurs versucht, e i n i g e Gründe aufzuzeigen, die zu di e s e r 
Konzeption geführt haben. Diese Gründe l i e g e n schwerpunktmäßig vor allem im 
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Bereich der Entwicklung und Anwendung spezifischer Kommunikationstechnolo
gien i gleichsam als Fixierung einzelner Lösungen des Kommunikationsproblems 
sind sowohl die Planungsinstitutionen als auch die Betriebe bestrebt, auf 
dem Wege der Anpassung und Intervention die in der Vergangenheit entwickel
ten Verteilungen und Standortkonfigurationen zu bewahren und funktions
fähig zu erhalten. 

Damit wird Stadtplanung zwangsläufig zu einem konservativen Element und 
zwar deshalb, weil es ihr schlechthin unmöglich i s t , Verhaltensweisen 
durchzusetzen, die traditionell erfolgreiche und damit weitgehend institu
tionalisierte Standortstrukturen und Kommunikationsverfahren ersetzen. 
Die Konsequenz i s t , daß Stadtplanung Lösungen präsentiert, die zwar in der 
Vergangenheit erfolgreich waren, die es aber nicht zwangsläufig auch in 
der Zukunft sein werden. Als Folge werden mit hohem Aufwand Interventio
nen unternommen, die dann jeweils doch nur für kurze Zeit die anstehenden 
Probleme zu beseitigen vermögen. Diese Art von Stadtplanung i s t aufgrund 
ihrer Struktur und ihrer gegenwärtigen Funktion als eine Institution des 
"c r i s i s management" anzusehen. 

Es s t e l l t sich die Frage, wie lange ein derartiges Verhalten überhaupt 
noch möglich i s t , wenn man die gegenwärtig schon sich abzeichnenden Ver
änderungen in den Kommunikationstechnologien bedenkt. So könnten z.B, die 
Versuche der elektronischen Industrie, sich durch technologische Entwick
lungen, insbesondere auf dem Sektor der Tele-Kommunikation, zusätzliche 
Absatzchancen im Bereich der gesellschaftlichen Kommunikation zu verschaf
fen, ähnlich weitreichende Wirkungen auf die räumlichen Strukturen der 
Städte haben, wie sie die Einführung des Kraftfahrzeugs als wichtigstes 
Kommunikationsmittel in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts hatte. 

Werden - unter diesem Aspekt - Stadtzentren in der gegenwärtig propagier
ten Form und mit den heute dafür vorgesehenen Funktionen und Erschließungs-
systemen überhaupt noch Zukunft haben? Stellen die gegenwärtig durchge
setzten Lösungen der räumlichen Verteilung und Erschließung angesichts 
der hohen von der Öffentlichkeit zu tragenden Kosten, die die weitere 
Durchsetzung des hierarchisch-zentralistischen Konzepts verursacht, wirk
l i c h die beste Alternative für die räumlich-kommunikative Entwicklung der 
Städte dar? Wäre es nicht notwendig, Alternativen zu entwickeln, die es 
erlauben würden, einen größeren Teil der gesamten öffentlichen Mittel zur 
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Finanzierung dringend notwendiger öffentlicher Einrichtungen einzusetzen 
und n i c h t weiter für d i e Verkehrserschließung, insbesondere der Stadt
zentren, aufwenden zu müssen? 

In dem Torliegenden M a t e r i a l wurden d e r a r t i g e a l t e r n a t i v e Lösungen n i c h t 
e n t w i c k e l t , j a n i c h t einmal a l s Aufgabe f o r m u l i e r t . Die g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Realität i s t o f f e n s i c h t l i c h noch zu selbstverständlich, a l s daß Überlegun
gen f die über t r a d i t i o n e l l e Konzepte hinausführen, überhaupt a n g e s t e l l t 
werden« Somit zeichnet s i c h ab, daß Stadtplanung auch w e i t e r h i n - t r o t z 
l ä n g e t i s t i g e r Perspektiven, Ausweitung i h r e s Instrumentariums und i h r e s 
räumlichen Bezugsrahmens - primär auf die Punktion des " c r i s i s management" 
beschränkt b l e i b t . 
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I . Der S t a d t e n t w i c k l u n g s p l a n von D e t r o i t 

1. Einführung 

Der " G e n e r a l Development P l a n " (GDP) von 1966 s t e l l t e i n e 
überarbeitete und ergänzte Form des "Master P l a n " von 

1) 

1946-48 dar J 5 e r wurde a u f g e s t e l l t , um der N o t w e n d i g k e i t 
l a n g f r i s t i g e r P l a n u n g und den w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a 
l e n Veränderungen s e i t 1948 g e r e c h t zu werden. E r g i b t nur 
a l l g e m e i n e R i c h t l i e n i e n für d i e E n t w i c k l u n g s p o l i t i k der 
St a d t an und i s t daher so u n s p e z i f i z i e r t a b g e f a s s t , dass 
e r ständig an neue Veränderungen l e i c h t angepasst werden 
kann? er s o l l jährlich überarbeitet und i n zunehmendem 
Mass aufgrund von E r g e b n i s s e n e i n z e l n e r Untersuchungen 
k o n k r e t i s i e r t werden. 
Der e x p l i z i e r t e Zweck des P l a n s i s t e s , d i e p h y s i s c h e Um
gebung der Gemeinde zu v e r b e s s e r n , das öffentliche I n t e r 
esse zu fördern bzw. g r u p p e n s p e z i f i s c h e I n t e r e s s e n zu i n 
t e g r i e r e n , l a n g f r i s t i g e B e t r a c h t u n g e n i n den täglichen 
E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s einzuführen und e i n e p o l i t i s c h e und 
t e c h n i s c h e K o o r d i n a t i o n der s t a d t e n t w i c k l u n g s r e l e v a n t e n 
K e n n t n i s s e herbeizuführen» 

Im f o l g e n d e n w i r d v e r s u c h t , d i e Determinanten, Z i e l e und 
Annahmen des GDP zu b e s c h r e i b e n , und zwar e r s t i n a l l g e 
meiner Form und dann s p e z i f i z i e r t für d i e S e k t o r e n Wohnen, 
I n d u s t r i e , Handel, E r h o l u n g , E r z i e h u n g , I n s t i t u t i o n e n und 
Ve r k e h r . 

2. Determinanten des P l a n e s 

A l s dem P l a n vorgegebene Grössen g e l t e n e r s t e i n m a l Daten 
über d i e Bevölkerungsanzahl, d i e A n z a h l der Arbeitskräfte 
pro Fläche, d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Haushaltsgrösse pro F a 
m i l i e und d i e A n z a h l der Wohneinheiten pro Wohngebiet, j e 
w e i l s . p r o g n o s t i z i e r t für das J a h r 1990. Dazu wurden D i a 
gramme a u f g e s t e l l t über d i e p r o z e n t u a l e V e r t e i l u n g der 

1) Die f o l g e n d e n Ausführungen b e z i e h e n s i c h auf d i e s e b e i 
den Pläne, v o r a l l e m auf den GDP von 1966. Auf e i n z e l n e 
Z i t a t e bzw. Seitenangaben wurde d a b e i v e r z i c h t e t . Siehe 
G e n e r a l Development P l a n ( B r a f t R e v i s i o n to Master 
P l a n ) , Comprehensive P l a n n i n g D i v i s i o n , C i t y P l a n 
Commission S t a f f , D e t r o i t , Sept. 1966. 
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H a u s h a l t e auf bestimmte Wohnungstypen und d i e p r o z e n t u a l e V e r 
t e i l u n g a l l e r s i e b e n S e k t o r e n auf d i e vorhandene Fläche. Wei
t e r h i n s i n d Determinanten berücksichtigt, wie s i e durch d i e 
natürliche Lage von D e t r o i t am D e t r o i t R i v e r und am Rouge 
R i v e r gegeben s i n d , d i e e i n e n E i n f l u s s auf d i e räumliche Lage 
der I n d u s t r i e , der Hafenanlagen und P a r k s haben können5 w e i 
t e r e t o p o g r a p h i s c h e B e s o n d e r h e i t e n werden n i c h t angegeben. 

W e i t e r e Bestimmungsfaktoren s i n d das E i s e n b a h n n e t z und das 
S t r a s s e n n e t z . D i e s e s V e r k e h r s n e t z w i r d a l s S k e l e t t für Indu
s t r i e s t a n d o r t e angesehen, d i e b e i b e h a l t e n und nur e v e n t u e l l 
e r w e i t e r t werden s o l l e n . Zum T e i l w i r d d i e bestehende S t a d t 
s t r u k t u r a l s Ausgangspunkt verwendet, z.B. d i e Lage des Haupt
geschäftsviertels, wobei aber n i c h t n a c h v o l l z i e h b a r bzw. kon
t r o l l i e r b a r i s t , welche T e i l e b e i b e h a l t e n und von welchen i n 
der v o r l i e g e n d e n S t u f e der K o n k r e t i o n a b s t r a h i e r t werden s o l l . 
Es werden auch k e i n e Angaben darüber gemacht, wie von der be
stehenden S t r u k t u r z u r g e p l a n t e n übergegangen werden kann, 
welche Möglichkeiten es dafür g i b t , welche M i t t e l dazu v e r 
wendet werden könnten und m i t welchen Z e i t i n t e r v a l l e n man zu 
rechnen hätte. 
S c h l i e s s l i c h werden noch p o l i t i s c h e Grenzen und d i e A u s w i r 
kungen von g e s e t z l i c h e n Verordnungen a l s Determinanten des 
P l a n s berücksichtigt 5 j e d o c h s p e z i f i s c h e Angaben über d i e 
Grenzen und Möglichkeiten der S t a d t p l a n u n g bzw. der damit be
a u f t r a g t e n I n s t i t u t i o n e n f e h l e n . 

3. Z i e l e und Annahmen des GDP 

Das übergeordnete Z i e l des P l a n s w i r d a l s f o l g e n d e s angegeben? 
"to b r i n g about a b a l a n c e d p h y s i c a l environment t h a t p r o v i d e s 
the environment f o r a r e a s o n a b l e s a t i s f a c t i o n of the needs 

1) 

of man i n a group and as an i n d i v i d u a l " . Dabei w i r d von 
e i n e r s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e n K a t e g o r i s i e r u n g der m e n s c h l i c h e n 
Grundbedürfnisse ausgegangen? d a b e i w i r d a l l e r d i n g s übersehen, 
dass es k e i n e a p r i o r i vorgegebenen Grundbedürfnisse g i b t ? 
s i e können e r s t d u r c h i h r e g e s e l l s c h a f t l i c h e V e r m i t t e l t h e i t 
(z.B. d urch d i e P r o d u k t i o n s - und Eigentumsverhältnisse) i n 

1) (GDP, Chapter IV, pg. 9 - 6 - 6 6 , Sept. 1966) 
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i h r e r s p e z i f i s c h e n Form a b g e l e i t e t werden. Dabei wäre der Zu
sammenhang mit s p e z i f i s c h e n I n t e r e s s e n d i e s e r G e s e l l s c h a f t und 
deren D u r c h s e t z b a r k e i t a u f z u z e i g e n . 

Es w i r d im P l a n w e i t e r angenommen, dass d i e B e f r i e d i g u n g d i e 
s e r Grundbedürfnisse e n t s c h e i d e n d von der j e w e i l i g e n Ausprä
gung der räumlichen S t r u k t u r e n b e e i n f l u s s t werden kann. A l s 
d i e w i c h t i g s t e n m e n s c h l i c h e n Grundbedürfnisse werden s o l c h e 
p h y s i o l o g i s c h e r A r t und s o l c h e nach S i c h e r h e i t angegeben? w e i 
t e r e Bedürfnisse s i n d d i e nach Zugehörigkeit, S t a t u s , K r e a t i 
vität und S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g . H i e r b e i i s t es sehr f r a g l i c h , 
ob n i c h t mögliche Auswirkungen räumlicher S t r u k t u r e n i n i h r e r 
Bedeutung für s o z i a l e P r o z e s s e h y p o s t a s i e r t werden, zumal d i e 
u n t e r den bestehenden Bedingungen mögliche V a r i a t i o n s b r e i t e 
e i n g r e i f e n d e r oder r e s t r i k t i v e r Massnahmen n i c h t a l s b e l i e b i g 
angesehen v/erden kann. 

S o z i a l e s Z i e l i s t d i e I n t e g r a t i o n a l l e r Bestrebungen, R e c h t s 
ansprüche und P r i v i l e g i e n der I n d i v i d u e n m i t denen der Gemein
de b e i maximaler Wahlmöglichkeit a l l e r . Die p r o d u k t i v s t e Nut
zung der vorhandenen öffentlichen und p r i v a t e n R e ssourcen w i r d 
a l s w i r t s c h a f t l i c h e s Z i e l genannt. A l s ästhetisches Z i e l w i r d 
d i e E n t w i c k l u n g e i n e r "schönen" S t a d t durch e i n G l e i c h g e w i c h t 
z w i s c h e n E i n h e i t und V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t der ästhetischen 
Elemente angegeben. Dabei b l e i b t sowohl u n k l a r , was u n t e r 
e i n e r "schönen" S t a d t v e r s t a n d e n werden s o l l , a l s auch, was 
d i e ästhetischen Elemente i n h a l t l i c h bedeuten können. E r s t 
v e r m i t t e l s e i n e r i n h a l t l i c h e n Bestimmung könnte nachgeprüft 
werden, i n w i e w e i t d i e s e ästhetischen K r i t e r i e n den Erwartungen 
der Bevölkerung i n bezug auf s p e z i f i s c h e Raumerfahrungen e n t 
sprechen. 

W e i t e r e Annahmen, von denen der P l a n ausgeht, s i n d das Aus
b l e i b e n e i n e r langandauernden w i r t s c h a f t l i c h e n R e z e s s i o n , von 
Netto-Abwanderungen, von w e s e n t l i c h e n Änderungen der bestehe n 
den S t a d t g r e n z e n und von p o l i t i s c h e n K o n f l i k t e n auf n a t i o n a l e r 
oder i n t e r n a t i o n a l e r Ebene. 

Im f o l g e n d e n s o l l e n d i e s p e z i f i z i e r t e n Z i e l e , Annahmen und 
D e f i n i t i o n e n für d i e s i e b e n e i n z e l n e n S e k t o r e n d a r g e s t e l l t 
werdens 
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Die Wohngebiete s o l l e n v o r übermässigem Durchgangsverkehr 
und v o r "unangenehmer" Nutzung bewahrt werden. B e i der Be
z i e h u n g zu den anderen S e k t o r e n e n t s c h e i d e t das K r i t e r i u m 
der "Maximierung der s o c i a l e n W o h l f a h r t " , D i e s e s K r i t e r i u m 
w i r d w i e d e r nur f o r m a l angegeben und n i c h t i n h a l t l i c h be
stimmt. Die V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t der Haustypen und i h r e r 
D i c h t e s o l l nach den Wünschen der Bevölkerung a u s g e r i c h t e t 
werden. Durch hohe " p h y s i s c h e und äasthetische S t a n d a r d s " 
s o l l e i n e " I d e n t i f i k a t i o n " der Bevölkerung mit i h r e r Umge
bung ermöglicht werden. H i e r b e i i n t äusserst f r a g l i c h , i n 
w i e w e i t e i n e bestimmte räumliche G e s t a l t u n g der Umgebung 
d i e F u n k t i o n der I d e n t i f i k a t i o n übernehmen kann bzw. ob 
n i c h t andere F a k t o r e n dafür sehr v i e l e n t s c h e i d e n d e r s e i n 
können. 
Grundlegendes Z i e l i s t d i e Ermöglichung von " s i c h e r e n " und 
" h y g i e n i s c h e n " Wohngelegenheiten b e i "genügender" V e r s o r 
gung m i t den notwendigen L e i s t u n g e n . Dabei geht der P l a n 
von f o l g e n d e n Annahmen auss aufgrund v e r s c h i e d e n e r Mass
nahmen, wie s.B» d i e A n g l e i c h u n g der V e r s o r g u n g und Steuer 
b e l a s t u n g i n V o r o r t e n an d i e der städtischen G e b i e t e , w i r d 
d i e Abwanderung aus innersbädtischen Wohngebieten abnehmen 
da b e i w i r d der A n t e i l an Mehrfamilienhäusern aufgrund des 
Raummangels zunehmen. Die A n z a h l der für 1990 p r o g n o s t i 
z i e r t e n Wohnungseinheiten w i r d p r o z e n t u a l auf Appartment-
häuser, R e i h e n - bzw. Mehrfamilienhäuser und E i n f a m i l i e n 
häuser v e r t e i l t , wobei der B r u t t o - und Nettowohnflächenbe-
d a r f und d i e j e w e i l i g e D i c h t e angegeben wird? d i e Optimalität d i e s e r Daten m i s s t s i c h an der vergangenen und gegen
wärtigen S t r u k t u r , d i e a 1s grundsätzlich a k z e p t a b e l be
t r a c h t e t w i r d i damit schränkt s i e d i e möglichen Verände
rungen auf e i n Mindestmass e i n bzw. r e p r o d u z i e r t b e r e i t s 
Vorhandenes. 

A l s S t a n d o r t k r i t e r i e n für Wohngebiete werden bestimmte 
räumliche V e r t e i l u n g e n a n d e r e r F u n k t i o n e n angegeben? z.B. 
s o l l t e i n G e b i e t e n m i t E i n - oder Mehrfamilienhäusern z u 
mindest e i n e Grundschule e r r e i c h b a r s e i n , ohne dass es da
für notwendig wäre, e i n e H a u p t s t r a s s e zu überqueren. Weite 
r e K r i t e r i e n s i n d d i e Nähe zu E i n k a u f s z e n t r e n , zu Kranken-
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häusern, zu k u l t u r e l l e n Z e n t r e n und s o l c h e n m i t Ausbildungsfunktionen, d i e E r r e i c h b a r k e i t von Schnellverbindungspunkten und d i e Lage zu Pa r k - und Erholungsmöglichkeiten. Die 
E r r e i c h b a r k e i t bestimmter Arbeitsstätten w i r d n i c h t a l s 
S t a n d o r t k r i t e r i u m für Wohnungen bzw. Hauser, sondern e r s t 
a l s K r i t e r i u m für bestimmte I n d u s t r i e s t a n d o r t e genannt. Für 
d i e v e r s c h i e d e n e n Wohnungstypen s o l l t e j e w e i l s e i n e bestimm 
t e A n z a h l d i e s e r K r i t e r i e n erfüllt s e i n . 

I n d u s t r i e 

Z i e l b e i der V e r t e i l u n g der I n d u s t r i e s t a n d o r t e i s t d i e M i -
n i m i s i e r u n g der Wege zwischen Wohnort und A r b e i t s p l a t z so
wie d i e and e r e r " s o c i a l c o s t s " . Dabei s o l l e n d i e K o n f l i k t e , 
d i e durch Sekundäreffekte der I n d u s t r i e , wie Lärm, L u f t -
und Wasserverschmutzung e n t s t e h e n , so k l e i n wie möglich 
g e h a l t e n werden. Die L e i s t u n g e n der I n d u s t r i e i . e . d i e E r 
s t e l l u n g von Werten, Gütern und D i e n s t l e i s t u n g e n , Wachs
tumimpulsen und d i e Beschäftigung von Arbei t n e h m e r n s o l l e n 
maximal ausgenützt werden. Das bedeutet d i e N o t w e n d i g k e i t 
der H e r s t e l l u n g g u t e r V e r k e h r s v e r b i n d u n g e n und T r a n s p o r t 
möglichkeiten, den Aufbau e i n e r s t a b i l e n W i r t s c h a f t durch 
e i n e bestimmte Zusammensetzung der I n d u s t r i e z w e i g e und der 
Arbeitskräftestruktur und e i n e Beachtung der S t e l l u n g der 
städtischen I n d u s t r i e auf dem r e g i o n a l e n A b s a t z - und Arbeitsmarkt . 

Die Annahmen b z g l . des i n d u s t r i e l l e n S e k t o r s b a s i e r e n auf 
der Zunahme des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s b e i e i n e r Abnahme 
der Intensität der i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g . Obwohl der 
Beda r f an Industriebeschäftigten i n n e r h a l b der S t a d t kaum 
zunehmen w i r d , s o l l der Flächenbedarf der I n d u s t r i e ( c a . 
40l/b der bebauten Fläche 1990) b i s auf das Zweifache der 
j e t z t g e n u t z t e n Fläche s t e i g e n . Aufgrund der zum Zentrum 
h i n zunehmenden Intensität der I n d u s t r i e (nach Beschäfti
g u n g s z i f f e r n , b e b a u t e r Fläche und A n t e i l der S t r a s s e n an 
der Bruttofläche) werden v e r s c h i e d e n e "Intensitätszonen" 
d e f i n i e r t , um den C h a r a k t e r der z e n t r a l e n S t a n d o r t e f e s t z u 
h a l t e n . Zentralität von S t a n d o r t e n w i r d d a b e i m i t I n t e n s i 
tät i d e n t i f i z i e r t , d i e s i c h an der vorhandenen S t r u k t u r 
o r i e n t i e r t . Dabei w i r d der s p e z i f i s c h h i s t o r i s c h e C h a r a k t e r 
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der E x i s t e n z z e n t r a l e r S t a n d o r t e überhaupt, d i e an den j e 
w e i l i g e n Stand der T e c h n i k , im besonderen an den der V e r 
k e h r s - und Ko m m u n i k a t i o n s t e c h n i k , gebunden i s t , völlig über 
sehen«, Die Möglichkeit e i n e r q u a l i t a t i v anders a u s g e r i c h t e 
t e n S t a n d o r t v e r t e i l u n g , a l s s i e heute r e a l i s i e r t i s t , w i r d 
n i c h t gesehen5 v i e l m e h r w i r d e i n e V e r t e i l u n g der I n d u s t r i e 
s t a n d o r t e p e r p e t u i e r t , d i e dann zumindest i n W i d e r s p r u c h 
zu dem s i c h verändernden B e d a r f an Zugänglichkeit g e r a t e n 
muss. 

Für d i e e i n z e l n e n I n d u s t r i e z w e i g e werden s p e z i e l l e Stand
o r t k r i t e r i e n angegeben? I n d u s t r i e l l genützte H a f e n g e b i e t e 
müssen an den Flussläufen des D e t r o i t und Rouge R i v e r l i e 
gen m i t A n s c h l u s s an S c h i e n e n v e r k e h r und S c h n e l l s t r a s s e n $ 
d i e Lage der V e r s o r g u n g s b e t r i e b e i s t an den bestehenden 
Möglichkeiten o r i e n t i e r t , wobei e i n e Mindestgrösse von 
5 a c r e vorgegeben i s t . Die V e r t e i l u n g s i n d u s t r i e i s t an d i e 
Lage des r e g i o n a l e n V e r k e h r s n e t z e s gebunden (z.B. E i s e n 
bahn- bzw. S c h n e l l s t r a s s e n v e r b i n d u n g ) . Auch für d i e " a l l 
gemeine I n d u s t r i e " w i r d nur das V e r k e h r s n e t z a l s S t a n d o r t 
k r i t e r i u m angegeben. Für d i e Vergrösserung des i n d u s t r i e l 
l e n Flächenbedarfs i s t nur d i e E r w e i t e r u n g bestehender 
S t a n d o r t e und d i e Nutzung u n t e r b e w e r t e t e r G e b i e t e v o r g e 
sehen. Gesamte oder p a r t i e l l e S t a n d o r t v e r l a g e r u n g bzw. 
Standortneugründung w i r d n i c h t a l s mögliche Veränderung 
der bestehenden S t a n d o r t v e r t e i l u n g m i t einbezogen. 

Handel 

Auch d i e s e r S e k t o r s o l l s e i n e Beiträge an St a d t und Re
g i o n maximieren, wobei e i n G l e i c h g e w i c h t zwischen s o z i a l e n 
Bedürfnissen und den w i r t s c h a f t l i c h e n Beiträgen a n g e s t r e b t 
w i r d . Konfliktmöglichkeiten aufgrund des Flächenbedarfs 
ande r e r S e k t o r e n s o l l e n vermieden werden. Die Erneuerung 
v e r a l t e t e r H a n d e l s g e b i e t e (öffentliche und p r i v a t e ) s o l l 
unterstützt werden. Die V e r t e i l u n g der e i n z e l n e n Handels
geschäfte s o l l n i c h t von der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g i n be
stimmten G e b i e t e n ausgehen (obwohl s i e den B e d a r f m i t b e 
s t i m m t ) , sondern von der A n z a h l der Bevölkerung und " v e r 
nünftigen" Wegzeiten* 
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Auch h i e r gehen d i e Z i e l v o r s t e l l u n g e n kaum auf d i e konkre
t e n Bedürfnisse und B e s o n d e r h e i t e n des S e k t o r s Handel eins, 
e i n e e i n d e u t i g e Übersetzung i n räumliche S t r u k t u r e n w i r d 
dadurch v e r h i n d e r t e B i e Annahmen des P l a n s s i n d a l l e r d i n g s 
k o n k r e t e r b e s c h r e i b b a r s es w i r d von e i n e r t e n d e n z i e l l e n 
G r u p p i e r u n g und S p e z i a l i s i e r u n g von Einzelhandelsgeschäften 
ausgegangen, d i e z u r B i l d u n g von v e r s c h i e d e n g r o s s e n E i n 
z e l h a n d e l s z e n t r e n führt. E i n z e l h a n d e l , G r o s s h a n d e l und der 
D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r benötigen zusammen 35-45 i° der v o r 
handenen Arbeitskräfte der Flächenbedarf w i r d a u s s e r des 
zunehmenden B e d a r f s für Parkmöglichkeiten i n etwa k o n s t a n t 
b l e i b e n . Für den D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r w i r d e i n e Tendenz 
zu einem Nachfrageüberhang an S t r a s s e n f r o n t e n angenommen, 
dem aber nur zum T e i l e n t s p r o c h e n werden s o l l . 
A l s S t a n d o r t k r i t e r i e n werden d i e A n z a h l der Bevölkerung im 
E i n z u g s b e r e i c h , d i e V e r k e h r s l a g e , d i e Nähe zu anderen Ge
schäften, d i e Lage zu Wohngebieten, d i e Grösse, d i e Zugänglichkeit und d i e Lage a l s A r b e i t s p l a t z angegeben. B e i 
der Standortbestimmung s i n d e i n d e u t i g e Prioritäten angege
ben? z u e r s t i s t d i e Lage z e n t r a l e r Einzelhandelsgeschäfte, 
dann d i e deo Hauptgeschäftsviertels, a n s c h l i e s s e n d d i e 
s p e z i e l l e r Geschäftsviertel zu bestimmen s, d i e Prioritäten 
b e i der S t a n d o r t f e s t s e t z u n g der übrigen E i n z e l h a n d e l s g e 
schäfte f o l g e n der Zentralität und der Grösse des E i n z u g s 
b e r e i c h s . Auch h i e r w i r d w i e d e r der s p e z i f i s c h h i s t o r i s c h e 
C h a r a k t e r bestimmter V e r t e i l u n g e n nach Zentralitätsgraden 
übersehen. 

3•4• E r h o l u n g 

Z i e l i s t es, Erholungsmöglichkeiten für a l l e Stadtbewohner 
b e i g l e i c h e r Zugänglichkeit zu s c h a f f e n , und zwar für jede 
J a h r e s z e i t und für a l l e A l t e r s g r u p p e n , wobei d i e s p e z i f i 
sche Bevölkerungsstruktur berücksichtigt werden s o l l . Zur 
umliegenden Flächennutzung s o l l t e n s i e eine Ergänzung der 
F u n k t i o n e n d a r s t e l l e n , z.Bo du r c h V e r bindung m i t S c h u l a n 
l a g e n . Wenn möglich, s o l l t e e i n e K o o r d i n a t i o n m i t r e g i o n a 
l e n und p r i v a t e n Erholungsmöglichkeiten vorgenommen werden. 
Die s i c h wandelnden E i n s t e l l u n g e n und Bedürfnisse gegenüber 
F r e i z e i t s o l l t e n berücksichtigt v/erden. 
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Trotzdem w i r d angenommen, dass s i c h d i e Nutzung der Erho
lungsmöglichkeiten b i s 1990 wenig ändert. Der dafür benö
t i g t e Flächenbedarf wurde nach dem P r o z e n t s a t z der Bevölke
rung, d i e s i e i n Anspruch nehmen, nach der Alterszusammen
s e t z u n g , nach der A r t der '''gewünschten" Freizeitbeschäfti
gung, nach der E n t f e r n u n g , d i e zu i h r e r E r r e i c h u n g über
wunden werden muss, und nach der Grösse der zu erwartenden 
Gesamtbevölkerung geschätzt 5 u n t e r s t e l l t w i r d d a b e i , dass 
d i e s e d i e e n t s c h e i d e n d e n F a k t o r e n für d i e Bestimmung des 
Flächenbedarfs s e i e n . 
Für d i e Standortbestimmung werden d i e Erholungsmöglichkei
t e n i n Parks e i n e r s e i t s und sekundäre Möglichkeiten (Plätze 
Friedhöfe, Grünflächen, L a n d s c h a f t s - und Grüngürtel) u n t e r 
t e i l t . Die Lage der P a r k s bestimmen der Zugang zu V e r k e h r s -
v e r b i n d u n g e n , d i e Lage g e o g r a f i s c h e r oder k u l t u r e l l e r 
C h a r a k t e r i s t i k a , der Umkreis des E i n z u g s b e r e i c h s und d i e 
Lage von Wohngebieten. Plätze s o l l e n Z e n t r e n von dichtem 
Fusswegverkehr b i l d e n . Friedhöfe s o l l e n auf " b i l l i g e n , 
o f f e n e n Flächen der P e r i p h e r i e der S t a d t , b e i Zugang zu 
zumindest l o k a l e n Verkehrswegen g e l e g e n sein?, i h r e F u n k t i o n 
a l s Erholungsmöglichkeit kann a l l e r d i n g s nur aufgrund i d e 
o l o g i s c h e r F a k t o r e n erklärbar und damit noch v o l l z i e h b a r 
gemacht werden. Grünflächen s o l l e n nah b e i e i n a n d e r stehende 
Gebäude t r e n n e n j Grüngürtel v/erden a l s Übergangszonen 
zwisc h e n G e b i e t e v e r s c h i e d e n e r Nutzung g e p l a n t . Landschaftsgürtel s o l l e n P a r k s , andere Erholungsmöglichkeiten, k u l t u 
r e l l e Z e n t r e n , h i s t o r i s c h geprägte G e b i e t e oder G e b i e t e 
m i t besonderen Aussichtsmöglichkeiten verbinden., 

E r z i e h u n g 

Der P l a n b e z i e h t s i c h auf S t a n d o r t und Flächenbedarf und 
s t r e b t g l e i c h e Chancen für j e d e n , " s e i n e Fähigkeiten zu 
e n t w i c k e l n " , Programme für a l l e A l t e r s s t u f e n ( e n t s p r e c h e n d 
dem a m e r i k a n i s c h e n S c h u l s y s t e m ) , e i n e K o o r d i n a t i o n m i t den 
Erholungsmöglichkeiten und e i n e B e z i e h u n g der Schulen nach 
Lage und Kapazität zu den Wohngebieten an. Aufgrund der 
v e r s c h i e d e n e n A b s t r a k t i o n s s t u f e n d i e s e r Z i e l e kann e i n e 
Übersetzung i n räumliche V e r t e i l u n g e n auch nur v e r s c h i e d e n 
gut g e l i n g e n ? z.B. lässt s i c h d i e Dur c h s e t z u n g von Chancen-
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g l e i c h h e i t kaum aufgrund der Lage und Grösse e i n e r Schule 
e r b r i n g e n . E i n e mögliche Auswirkung' veränderter E r z i e h u n g s 
methoden auf d i e Kapazität und A u s s t a t t u n g der S c h u l e n w i r d 
n i c h t i n B e t r a c h t gezogen» 

A l s K r i t e r i e n für den S t a n d o r t von E r z i e h u n g s e i n r i c h t u n g e n 
werden f o l g e n d e F a k t o r e n genannt % d i e Lage s o l l t e so ge
wählt werden, dass unangenehme Auswirkungen von V e r k e h r , 
Geräusch und Geruch vermieden werden und e i n e . g u t e Zugäng
l i c h k e i t für d i e zugehörige Schulgemeinde gewährleistet 
w i r d 5 d i e V e r t e i l u n g b e z i e h t s i c h damit auf d i e V e r t e i l u n g 
der Wohnungsmöglichkeiten• Mögliche Veränderungen der Zu-
gänglichkeit aufgrund veränderter Kommunikationstechniken 
b l e i b e n w i e d e r unberücksichtigt,, 

I n s t i t u t i o n e n 

Im P l a n werden d i e von der S t a d t und i h r e r Region benötig
t e n Flächen für öffentliche I n s t i t u t i o n e n , wie Universitä
t e n , Friedhöfe, Krankenhäuser, k u l t u r o l l e F u n k t i o n e n , 
öffentliche D i e n s t l e i s t u n g e n e t c . , i n i h r e r Grösse und 
V e r t e i l u n g angegeben. Dabei w i r d von der Annahme ausgegan
gen, dass d i e bestehenden und gegenwärtig g e p l a n t e n I n s t i 
t u t i o n e n a u s r e i c h e n werden, Nur b e i den l o k a l e n I n s t i t u t i o 
nen w i r d e i n e Grössenrelation von 1 a c r e pro 1000 Personen 
der Bevölkerung genannt. Gesonderte S t a n d o r t k r i t e r i e n wer
den n i c h t angegeben, da man s i c h auf d i e vorhandene V e r t e i 
l u n g b e z i e h t . 

V e r k e h r 

Aufgrund e i n e r K l a s s i f i k a t i o n der Verkehrswege ( S c h n e l l 
s t r a s s e n , V e r b i n d u n g s s t r a s s e n für I n d u s t r i e , Handel und 
E r h o l u n g und für l o k a l e Nutzung) w i r d e i n e S t r u k t u r i e r u n g 
d i e s e r Verkehrswege entsprechend der a n l i e g e n d e n Flächen
nutzung und der damit notwendigen Kapazität g e p l a n t . Dabei 
s o l l der Durchgangsverkehr möglichst von Wohngebieten und 
S t r a s s e n zur l o k a l e n Nutzung g e t r e n n t b l e i b e n . 
Die f u n k t i o n s s p e z i f i s c h e A u f t e i l u n g der Verkehrswege e r 
l a u b t e i n e Trennung der V e r k e h r s a r t e n z u r Vermeidung von 
Stauungen und z u r Gewährleistung a u s r e i c h e n d e r S i c h e r h e i t 
für d i e v e r s c h i e d e n e n V e r k e h r s a r t e n . E i n e Änderung der 
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Verkehrsarten b i s 1990 wird n i c h t angenommen, was aufgrund 
technologischer Entwicklungen a l s n i c h t sehr r e a l i s t i s c h 
erscheint? von den möglichen Verkehrsarten werden nur ober
i r d i s c h e i n Betracht gezogen. 

3 . 8 . Tabellen 

Im Anschluss an die s e k t o r i e l l e n Beschreibungen v/erden de
t a i l l i e r t e Tabellen und Karten über die Flächennutzung, die 
Anzahl und den Flächenbedarf e i n z e l n e r Wohnungstypen, die 
V e r t e i l u n g der Fläche auf Industriezweige und Beschäftigten
zahlen, die Anzahl der Einzelhandelsgeschäfte und i h r Flä
chenbedarf nach einer zentrumsorientierten H i e r a r c h i e von 
kommerziellen Funktionen und die Anzahl und der Flächenbe
darf der Erholungs- und Erziehungsmöglichkeiten angegeben. 
Auch h i e r f e h l t der notwendige V e r g l e i c h mit den bestehen
den Stadtstrukturen 5 dadurch wird es unmöglich, die im 
Plan a n v i s i e r t e n Verteilungen b s g l . i h r e r Veränderungen 
einzuschätzen oder zumindest s i e abzulesen^ der Realitäts
bezug der Planungen b l e i b t unklar, 

3 . 9 . Zur Methode 

Zur Gewinnung der d u r c h s c h n i t t l i c h e n Masstäbe für den 
empfohlenen Flächenbedarf wird e i n stufenweises Vorgehen 
vorgeschlagen? zuerst muss das Gebiet geographisch be
stimmt werden, wobei Verkehrswege, natürliche oder künst
l i c h e B a r r i e r e n und p o l i t i s c h e Grenzen a l s Abgrenzungsli
nien dienen können. Anschliessend muss die vorhandene 
Fläche auf die verschiedenen Sektoren a u f g e t e i l t werden. 
Wach der A u f t e i l u n g des Gebietes durch die notwendigen 
Verkehrswege können die verschiedenen Sektoren einer be
stimmten Fläche zugewiesen v/erden, wobei der V e r t e i l u n g 
der Flächen auf die Industriezweige Priorität zugemessen 
wird. 

Inwieweit dieses Vorgehen b e i der E r s t e l l u n g des Plans 
s e l b s t schon angewandt wurde oder nur zur prozessualen 
Überprüfung und Veränderung des Plans benutzt werden s o l l , 
wird n i c h t e x p l i z i e r t . Auf die Notwendigkeit empirischer 
Analysen zur Bestimmung der Datenlage wird hingewiesen j 
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Ergebnisse solcher Analysen werden aber n i c h t genannt, was 
auf den programmatischen Charakter der methodischen Aussa
gen hinweist. 

4 . Zur Relevanz des GDP 

Durch die Gegenüberstellung unserer Erwartungen und Frage
stellungen an Planungskonzepte überhaupt und der Informa
tionen, die der GDP von D e t r o i t l i e f e r t , wird die Proble
matik der Relevanz des GDP für unsere Studie o f f e n s i c h t l i c h . 
E i n e r s e i t s i s t der GDP v i e l zu allgemein und u n d i f f e r e n 
z i e r t abgefasst, andererseits b r i n g t er keine neuen Ant
worten auf unsere s p e z i f i s c h e n Fragestellungen b z g l . der 
Zentralität bestimmter Funktionen und der j e w e i l i g e n Stand
o r t k r i t e r i e n . S c h l i e s s l i c h wird das Problem der Durchsetz-
b a r k e i t der Planungsmassnahmen überhaupt n i c h t behandelt. 
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Nachtragt 

Stadterneuerungsprogramme (Stand 1966) 

( D e t r o i t Community Renewal Program) 

Die Stadterneuerungsprogramme beziehen s i c h grundsätzlich 
ni c h t auf die Erarbeitung und Durchführung von Konzepten 
unter dem B l i c k w i n k e l der Entwicklung der gesamten Stadt 
D e t r o i t , sondern s t e l l e n nur E i n z e l p r o j e k t e dar, die i n be
stimmten k l e i n e r e n Gebieten der Stadt vorgenommen werden. 
Damit können s i e für unsere Fragestellungen nur von sekundä
rem Interesse s e i n . 

Aufgabe di e s e r E i n z e l p r o j e k t e i s t es, Slumgebiete bzw. unter 
entwickelte Gebiete zu i d e n t i f i z i e r e n , die Art und den Grad 
der mangelnden Entwicklung bzw. die anstehenden Probleme 
f e s t z u s t e l l e n , die Finanzen und andere Quellen, die zur 
Stadterneuerung notwendig s i n d , zu e r m i t t e l n , und s c h l i e s s 
l i c h einzelne Projekte zu formulieren, i n denen eine be
stimmte Vorgehensweise geplant wird. A l s vornehmliche Pro
blembereiche werden A r b e i t s l o s i g k e i t , Analphabetentum, 
Slumgebiete und Armut genannt. 

In den Planungsberichten werden für die verschiedenen ' Sekto
ren die E i n z e l p r o j e k t e , die geplant und t e i l w e i s e schon 
durchgeführt worden s i n d , aufgezählt $ dabei werden Kosten, 
Flächenangaben, Angaben i h r e r Nutzung, Anzahl der Bewohner 
mit Höhe des Durchschnittseinkommens genannt. Hauptsächlich 
werden zwei Gebiete davon b e t r o f f e n ! Wohnungsgebiete und 
das z e n t r a l e Geschäftsviertel von D e t r o i t . 

o Für die Wohnungsgebiete werden ausser den verschiedenen 
Arten von Wohnungsmöglichkeiten Einkaufszentren, Parks, 
Schulen und andere Ausbildungsmöglichkeiten und Raum für 
öffentliche I n s t i t u t i o n e n geplant. 

o Das zen t r a l e Geschäftsviertel s o l l durch eine d i f f e r e n 
z i e r t e Art der Nutzung durch Büros, Geschäfte, Hotels, 
Restaurants, Theater, G a l e r i e n , Erholungsmöglichkeiten, 
Handelsunternehmungen, Parkmöglichkeiten und durch öffent 
l i e h e I n s t i t u t i o n e n (Universität, Krankenhäuser, Gefäng
n i s ) gekennzeichnet s e i n . In i n d u s t r i e l l genutzten Ge-
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bieten wird darauf geachtet, dass genügend Parks und 
Grünflächen die einzelnen Gebäude trennen. Die Gebiete, 
die von I n s t i t u t i o n e n genutzt werden, s o l l e n g e n e r e l l 
ausgeweitet werden. 

Bei a l l e n b i s h e r genannten Projekten wurde die P r o j e k t p l a 
nung und -durchführung gänzlich von der Stadt und dem Staat 
f i n a n z i e r t . Weitgehend wurde die vorhandene Baustruktur ab
geri s s e n und völlig neu bebaut, was einen erheblichen f i 
n a n z i e l l e n Aufwand bedeutete. 

Vor allem i n Wohnungsgebieten, deren Gebäudebestand und In
frastrukturausbau nur verbessert werden musste, wurde eine 
t e i l w e i s e Finanzierung und Anle i t u n g von der öffentlichen 
Hand vorgenommene t e i l w e i s e wurde sie auch p r i v a t g e l e i s t e t . 
Bestimmte Projektgebiete bekamen dafür einen städtischen Be
amten a l s P r o j e k t l e i t e r , dessen Aufgabe es war, Verbesse
rungsmöglichkeiten a u s f i n d i g zu machen und auch l o k a l e und 
p r i v a t e I n i t i a t i v e für die Durchführung zu gewinnen. Zu
sätzlich wurden noch I n s t i t u t i o n e n geschaffen, deren Auf
gabe es i s t , sanitäre Anlagen; Müllabfuhr und die Einhaltung 
von S i c h e r h e i t s v o r s c h r i f t e n (Bauvorschriften, Feuersicherung 
zu überwachen, um s t r u k t u r e l l e Bedingungen für Gesundheit 
und S i c h e r h e i t zu schaffen. 

Die Relevanz dieser E i n z e l p r o j e k t e für unsere Studie i s t r e 
l a t i v gering, zumal auch h i e r die Tendenz - wie im GDP -
besteht, vorhandene Strukturen und Verteilungen zu perpetu-
i e r e n (wie im zen t r a l e n Geschäftsviertel) und damit wenig 
zu neuen Planungskonzepten beizutragen hat. 
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Stadt- und Regionalplanung i n Stockholm 

1. E i n l e i t u n g 

1*1« Probleme der Planung 

Die Probleme, die die Stadt- und Regionalplanung i n 
Stockholm zu lösen versucht, ergeben s i c h e i n e r s e i t s 
aus den natürlichen Bedingungen der Stadt und i h r e r 
Umgebung und andererseits aus den demographischen und 
w i r t s c h a f t l i c h e n Veränderungen hauptsächlich s e i t dem 
Beginn der I n d u s t r i a l i s i e r u n g bzw. den Auswirkungen des 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g s p r o z e s s e s unter p r i v a t - w i r t s c h a f t 
l i c h e r Organisation von Wirtschaft und G e s e l l s c h a f t , 

1) 
1 . 2 . Natürliche Lage von Stockholm ' 

Stockholm i s t an der Mündung des Mälarsees i n das B a l 
t i s c h e Meer gelegen j im Osten i s t e i n zerklüftetes In
selgebiet v o r g e l a g e r t j eine Ausdehnung der Stadt i s t 
deshalb nur nach Norden, Süden und Westen möglichj die 
Grundfläche der Stadt i s t durch v i e l e Flussläufe aufge
g l i e d e r t . Die Innenstadt besteht deshalb aus d r e i ge
trennten T e i l e n , dem nördlichen, dem südlichen und der 
dazwischen liegenden I n s e l , auf der der frühere Königs-
palast l i e g t 5 im Osten davon befindet s i c h der Hafen. 
Diese geographischen und topographischen Bedingungen 
s t e l l e n erhebliche Hindernisse für die planerische Ge
st a l t u n g der Fläche bzw. des Raumes dar. 

2) 
1 . 3 . H i s t o r i s c h e Entwicklung 

Stockholm wurde vor ca. 700 Jahren gegründet 5 neben der 
Funktion a l s r e g i o n a l e r Marktort (Absatzmarktfunktion) 
hatte Stockholm eine überregionale Funktion a l s Regie
r u n g s s i t z und damit eine nationale Bedeutung a l s Stand
o r t für Königtum, Adel und Bürgertum. Der Prozess der 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g setzte mit der zweiten Hälfte des 

1) Planning Commission of the C i t y of Stockholm, 
Stockholm Regional and C i t y PIanning. S Stockholm 
1964? S. 9 f f . , im folgenden n o t i e r t a l s " c i t y 
planning". 
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19. Jahrhunderts ein 5 aufgrund der natürlichen Lage 
( S c h i f f a h r t ) wurde die Stadt neben i h r e r Funktion a l s Re
g i e r u n g s s i t z von Bedeutung a l s Industriestandort ( A r b e i t s -
marktfunktion)\ damit setzte der Verstädterungsprozess e i n . 

1) 
1 • 4• Stadtplanung b i s zum 2 . V/eltkrieg 

Die ersten Ansätze von Stadtplanung a l s s t a a t l i c h - i n i t i -
i e r t e r Aktivität bezogen s i c h n i c h t auf die akuten Woh
nungsprobleme, die s i c h aus dem Bevölkerungsanstieg erga
ben, sondern auf die Gestaltung des Innenstadtbereichs 
aufgrund der veränderten Verkehrsarten und des vergrösser-
ten Verkehrsaufkommens i n der Innenstadt s o l l t e zuerst das 
Strassennetz verändert werden. 1911 wurde eine b r e i t e 
Strasse i n Ost-West-Richtung durch die Innenstadt gebaut 
("Kungsgatan"). Um 1930 hatte s i c h schon der nördliche 
T e i l der Innenstadt (Nedre Norrmalm") a l s hauptsächlicher 
Standort für Geschäfte und Verwaltungen herausgebildet. 
B i s zum 2 . W e l t k r i e g befasste s i c h die öffentliche Stadt
verwaltung hauptsächlich mit Verkehrsproblemen der Innenstadt . Aufgrund mehrerer Ausschreibungen an Ar c h i t e k t e n 
wurde 1945 das Strassennetz der Innenstadt f e s t g e l e g t 
(Verbreiterung der Nord-Süd- und West-Ost-Achsen mit der 
Schaffung eines P l a t z e s im Schnittpunkt a l s M i t t e l p u n k t 
der Innenstadt). 

1 . 5 . Planung nach dem 2 . W e l t k r i e g 

Sei t Ende des 2 . Weltkrieges setzte eine allgemeine Be
schleunigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung e i n , 
die der ausschlaggebende Faktor war für eine A k t u a l i s i e 
rung der damit verbundenen Problematik grosstädtischer 
Zentren. (Im V e r g l e i c h zu der Entwicklung von Grosstädten 
i n der BRD s e i angemerkt, dass i n Stockholm Probleme des 
Wiederaufbaus aufgrund von Zerstörungen im K r i e g keine 
R o l l e s p i e l t e n ) . Folgende Entwicklungstendenzen s o z i o -
ökonomischer Bedingungen der grosstädtischen S i t u a t i o n 

1) Stockholm Regional and C i t y Planning a.a.O., S. 12 f f . 
2) Stockholm Regional and C i t y Planning a.a.O., S. 6 2 . 
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i n Stockholm waren Ursache für die Probleme, die mit p l a 
nerischen Instrumenten und Methoden angegangen werden 
s o l l t e n ? 

o Bevölkerungsentwicklung; ' Du.e Bevölkerungszahl i n der 
Region Stockholm v e r d r e i f a c h t e s i c h ungefähr von 1900 

b i s 1960^ diese Zuwachsrate entstand e i n e r s e i t s durch 
Zuzug aus anderen T e i l e n des Landes und' andererseits 
durch natürliches Bevölkerungswachstum i n der Region 
Stockholm ausserhalb der Stadtj die Nettoreproduktions-
rat e i n der Stadt Stockholm s e l b s t war mit wenigen Aus
nahmen 1944/45 s e i t M i t t e des !9» Jahrhunderts k l e i n e r 
a l s 1 , 0 . Biese Entwicklung f a h r t e zu ständigen Proble
men der Beschaffung von Wohnmöglichkeiten und A r b e i t s 
plätzen sowie zu einer Steigerung des Bedarfs an Ver
kehrsmöglichkeiten* 

o Bie Steigerung der Produktivkräfte"' führte zu einer 
Steigerung der Bedürfnisse und der Möglichkeiten i h r e r 
Befriedigung? mit Wachsen der Kauf k r a f t ergab s i c h eine 
Hebung des Lebensstandards (steigender Qualitätsstandard 
von Wohnmöglichkeiten) und damit eine Änderung der E i n 
richtungen für den Gross- und Einzelhandel und den Ver
kehr \ die Grösse der Unternehmungen im Handel s t i e g mit 
einer Vergrösserung des Güterangebots (Entwicklung von 
Einkaufszentren mit einem Massenangebot s t a n d a r d i s i e r 
t e r Güter und k l e i n e n Einzelhandelsgeschäften mit hohem 
Grad an Qualität und S p e z i a l i s i e r u n g des Angebots). Die 
Zunahme des Verkehrsaufkommens aufgrund der Steigerung 
des Motorisierungsgrades und der wachsende Bedarf an 
Massenverkehrsmitteln führten zu akuten Verkehrsproble
men. Der wachsende Bedarf an Arbeitsplätzen vergrösser-
te den Bedarf an Einrichtungen mit der notwendigen An-
bindung an Verkehrsmöglichkeiten. 

1) Stockholm Regional and C i t y Planning a.a.O., S . 24 f f»»41 
2) The Stockholm Chamber of Commerce and the Swedish 

I n s t i t u t e and the Stockholm R e t a i l Trade Federations 
Swedish S h o p p i n g centres, experiments and achievements, 
Stockholm 1965? S. 5 f f . 

3) Stockholm Regional and C i t y Planning a.a.O., S. 15» 
37 f f . , 7 6 , f f . 
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Zu diesen generellen Entwicklungstendenzen i n Grosstädten 
we s t l i c h e r I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n kommen noch Faktoren, 
die die s p e z i f i s c h e Problematik der S i t u a t i o n i n Stock
holm ausmachen? 

o der h i s t o r i s c h e Charakter der Stadt Stockholm s t e l l t 
e i n Hindernis dar für die Anpassung der j e w e i l i g e n Bau
s t r u k t u r und -qualität und des vorhandenen Verkehrs
netzes an die s i c h verändernden Bedingungen\ 

o die topographischen Bedingungen (auf die schon eingangs 
verwiesen wurde)? Lage am Meer und an Seen, Flussläufe 
i n der Stadt etc. behindern e b e n f a l l s den Anpassungs
prozess | 

o die Funktion der Stadt Stockholm für den regionalen 
und nationalen Arbeitsmarkt t e n d i e r t i n zunehmendem 

Mass auf eine Betonung des Sektors Handel und Verwaltung b e i einer abnehmenden Bedeutung der Ind u s t r i e ; 
2. Zentrumsplanung 

2.1. Aus der kurz s k i z z i e r t e n S i t u a t i o n wurden folgende Probleme a l s Aufgabe und Z i e l / v y d e r Stadtplanung - a l s A k t i v i 
tät der Stadtverwaltung - aufgegriffen? 

o die Erneuerung der Innenstadt a l s Hauptgeschäftsviertel 
von Stockholm, so dass s i e dem wachsenden Verkehr und 
der Holle im schwedischen Wirtschaftsleben gewachsen 
JL S "t j 

o die Erneuerung der Wohnungen n i e d r i g e r Qualität aus der 
Z e i t der Gründerzeit, die Schaffung von mehr L u f t , 
L i c h t und Freiraum im Innenstadtbereich °9 

o eine Reduzierung der Überbevölkerung. 

1) Stockholm Regional and C i t y Planning a.a.O., S. 10 
2) Architektur-Wettbewerbe, Die C i t y , S t u t t g a r t , Bern 

1965 ? S. 20 
3) C i t y PI anning, a.a.O., S. 8 , 12, 16 f f . , 23 ff.» 55 ff»? 

76 f f . 
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Hauptsächliches K r i t e r i u m i s t die Funktionsfähigkeit und 
Leistungsfähigkeit des zentralen Geschäftsviertels b e i ge
gebenen sozio-ökonomischen und technischen Bedingungen. 

2 . 2 . Diese Perspektive der Planer, die s i c h aus der s p e z i f i 
schen Problemauswahl e r g i b t , hat hauptsächlich zwei Fakto
ren der Orientierung; 

o eine Orientierungsgrösse i s t die Funktionsfähigkeit des 
bestehenden Wirtschaftsystems (Vollbeschäftigung und 
w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum) b e i Fortsetzung der vorhan
denen Entwicklungstendenzen 5 

o eine zweite Orientierungsgrösse i s t das s i c h vom p o l i 
t i s c h e n Prozess der Planung loslösende Eigeninteresse 
der Stadtverwaltung ( E i n f l u s s f a k t o r e n dieses "Eigenin
te r e s s e s " sind die Bedingungen, unter denen Stadtpl a 
nung s i c h v e r w i r k l i c h e n kann: öffentliche Finanzierung 
i n Abhängigkeit vom Steueraufkommen! Abhängigkeit von 
den Z i e l v o r s t e l l u n g e n der P a r t e i e n i n der Stadtverwal
tung! Abhängigkeit von der Wiederwahl i n p o l i t i s c h e 
P o s i t i o n e n durch die "Öffentlichkeit" e t c . ) . Dieses 
Eigeninteresse der Stadtverwaltung kann a l s Autonomie
bestreben bzw. a l s Versuch von r e s t r i k t i v e n Grössen b e i 
der Verfolgung bestimmter Z i e l e unabhängig zu werden, 
i n t e r p r e t i e r t werden. 

2 . 3 . Eine L e g i t i m a t i o n der Z i e l e wird im vorhandenen M a t e r i a l 
n i c h t erbrachtf ebenso i s t der Bezug zu bestimmten Herr
schaftsverhältnissen i n der G e s e l l s c h a f t (z.B. Genese und 
Durchsetzungsmöglichkeit der Interessen von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern, von Mietern und Vermietern, von Bodenbe
s i t z e r n und Pächtern, von Nutzern öffentlicher E i n r i c h t u n 
gen und deren Verwaltern etc.) und deren Veränderungen 
n i c h t durch das M a t e r i a l zu belegen (eine D a r s t e l l u n g ge
s e t z l i c h e r Möglichkeiten der Stadtplanung bzw. -V e r w a l t u n g 
b e i der Beschaffung und Gestaltung von Raum e r f o l g t später 
bei der Beschreibung des Instrumentariums von Stadtpla
nung) . 
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2.4» Für den Planungsprozess ' "wird eine gut o r g a n i s i e r t e I n t e 
g r a t i o n der Erforschung von Problemen und deren Lösungs
möglichkeiten, Planung, Ausführung und K o n t r o l l e bzw. Revi
sion der Planung angestrebt« Die Stadtverwaltung (Stadtrat) 
s e t z t für die Leitung des Planungsprozesses einen Ausschuss 
e i n , i n dem a l l e p o l i t i s c h e n P a r t e i e n p r o p o r t i o n a l zu ihrem 
Grad der Vertretung i n der Stadtverwaltung b e t e i l i g t sind 5 

dieser Ausschuss hat neben der Funktion der Koordination 
Entscheidungsbefugnis b z g l . der Annahme und Ablehnung der 
i n h a l t l i c h e n Planungen, die hauptsächlich von Ar c h i t e k t e n 
und Bauingenieuren f e s t g e l e g t werden. Die Stadtverwaltung 
s e l b s t trägt die Verantwortung für die Festlegung und 
Burchführung p o l i t i s c h e r -Zielsetzungen, die die Verwaltung 
von Grundstücken, die Art und Lage der Gebäude und Bebau
ung, den Strassenbau, die Versorgung mit Massenverkehrs
m i t t e l n und die E r s t e l l u n g und Vergabe f i n a n z i e l l e r M i t t e l 
b e t r e f f e n . Für den Prozess der Ausführung der Planungen 
v/erden Zeitpläne (meist 5-Jahrespläne) i n Koordination mit 
l a n g f r i s t i g e n Finanzplänen e r s t e l l t , die p e r i o d i s c h über
prüft und den s i c h verändernden Bedingungen angepasst 
v/erden. 

2.5« Bie Burchführung der Planungen i s t an ganz bestimmte recht
l i c h - i n s t i t u t i o n e l l e Regelungen und deren Veränderungen im 
h i s t o r i s c h e n Prozess gebunden $ diese Regelungen b e t r e f f e n 
die Verfügbarkeit über Grund und Boden unter p r i v a t w i r t 
s c h a f t l i c h e n Besitzverhältnissen sowie die Verfügbarkeit 
von bestehenden Gebäuden. Babei i s t die Bestimmung der Art 
der Nutzung von Flächen an deren B e s i t z gebunden. Da die 
Planungen der Stadtverwaltung s i c h auf die Bestimmung der 
Art der Flächennutzung g e n e r e l l beziehen, i s t s i e zur Durch
setzung der Planungen darauf angewiesen, über Grund und Bo
den zu verfügen bzw. ihn zu b e s i t z e n , sofern die B e s i t z e r 
die von der Stadtverwaltung bestimmte A r t der Nutzung 

1) A r c h i t e k t e n i n t e r n a t i o n a l , The Jou r n a l of the National 
A s s o c i a t i o n of Swedish A r c h i t e c t s Nr. 13-14» Stock
holm 1967, s. 3 7 1 , 3 7 2 . 

2) C i t y planning, a.a.O., S. 37 f f . , 5 4 , 86 f f . 
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ablehnen. Unter bestimmten Bedingungen, die s i c h auf den 
D r i n g l i c h k e i t s g r a d der Nutzungsart beziehen, kann die Stadt
verwaltung die "Rechte" der Verfügbarkeit über Grund und 
Boden bzw. Gebäude erwerben: 

1) 

o Grundstücksenteignung J % wenn der B e s i t z e r einer Fläche 
s i c h n i c h t b e r e i t erklärt oder fähig i s t , einen Neubau 
bzw. die Erneuerung eines Gebäudes entsprechend den 
R i c h t l i n i e n der Planungen durchzuführen, kann das Grund
stück enteignet ("veröffentlicht") v/erden, sofern es i n 
von der Regierung genehmigten Sanierungsgebieten l i e g t . 
Biese t r a d i t i o n e l l e Regelung der Enteignung hat sowohl 
den N a c h t e i l , dass der Grundbesitzer aus den V o r t e i l e n 
einer öffentlichen Sanierung p r i v a t e n P r o f i t machen 
kann, a l s auch den, dass Änderungen der Planungen n i c h t 
mehr i n p r i v a t e Bebauungen miteinbezogen werden können, 
da l e t z t e r e s i c h nach dem r a t i f i z i e r t e n Plan r i c h t e n 
muss. 

1 )2) 

o Gebietsenteignung 7 J : diese besondere Methode der Ent
eignung i s t die weitreichendste der vorhandenen i n 
Schweden? s i e wurde 1953 g e s e t z l i c h f i x i e r t . Dabei kann 
eine l o k a l e Behörde von der Regierung ermächtigt werden 
zwangsweise e i n ganzes, bebautes Get i e t zu erwerben, 
wenn eine Sanierung im Interesse des öffentlichen Ver
kehrs und im H i n b l i c k auf den Gebäudezustand a l s not
wendig betrachtet wird. Bedingung für die Gebietsent
eignung i s t , dass e i n t o t a l e r Neubau von einemm oder . 
mehreren Blocks vorgenommen wird, dass dieser Neubau 
i n Verbindung mit dem Strassenbau und zusammenhängend 
vorgenommen wird und dass die Planung e i n Stadium er
r e i c h t hat, das für das betroffene Gebiet a l s Stadt
plan g i l t . Mit dieser Methode können auch a l t e Grund
stücksgrenzen für eine Neubebauung a l s n i c h t mehr r e 
levant gemacht werden. 

1) C i t y planning, a.a.O., S. 65 f f . 
2) Architektur-Wettbewerbe, Die C i t y , a.a.O., S. 23 
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Eine Sonderform di e s e r Enteignungsmethode wurde für das 
Gebiet "Norrmalm", das Zentrum, f i x i e r t ? endgültige Bau
pläne dürfen für dieses Gebiet e r s t genehmigt werden, 
wenn die Stadt die Möglichkeit gehabt hat, Enteignungen 

1) 
zum Zweck der Sanierung vorzunehmen '. 

Eine besondere Form der Verwertung von Grund und Boden, 
2 ) 3 ) 

der der Stadt gehört, i s t eine Art der Verpachtung 
von Grundstücken, die an bestimmte Bedingungen geknüpft 
i s t , unter denen die Stadtverwaltung i h r " E i g e n i n t e r 
esse" v e r f o l g e n kann: Grundstücke werden an p r i v a t e 
Pächter für f i x i e r t e Bebauungszwecke i n einer lang
f r i s t i g e n Pacht (maximal 60 Jahre, b e i der Möglichkeit 
der Verlängerung) und bei einer im voraus auf 1 0 - 2 0 

Jahre f e s t g e l e g t e n Grundrente vergeben. Biese Möglich
k e i t der Verpachtung wurde 1907 g e s e t z l i c h eingeführt. 
Babei bekommt die Stadt einen T e i l des Wertzuwachses 
des Gebiets durch die Erhöhung der Miete $ der Pachtver
t r a g kann Bedingungen enthalten b z g l . der Art der Be
bauung auf dem bestimmten Grundstück und der Art der 
Anbindung an kombinierte D i e n s t l e i s t u n g s e i n r i c h t u n g e n 
mit angrenzenden Grundstücken (Parkmöglichkeiten, S p i e l 
plätze, Heizung e t c . ) . Für die Pächter kann diese Form 
von Gebäudebesitz auf städtischem Grund und Boden a l s 
Investitionsmöglichkeit betrachtet werden. 
Schon s e i t Anfang des Jahrhunderts wurde i n Schweden 
"öffentlicher" B e s i t z erworben, so dass eine Entwicklung 
der Gebäude und Verkehrsanlagen aneinander d.h. an die 
P o l i t i k der j e w e i l i g e n von der Stadtverwaltung v e r t r e 
tenen Stadt- und Regionalplanung zumindest i n Ansätzen 
ermöglicht wurde. 

1) C i t y planning, a.a.O., S. 6 2 , 6 3 . 
2) C i t y planning, a..a.O., S. 65 f f . 
3) Swedish Shopping centres, a.a.O., S. 7 fi« 
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H s 9 

2.6. Die i n h a l t l i c h e n Planungsmassnahmen ' s o l l e n nach dem 
Kr i t e r i u m der Art der V e r t e i l u n g von Fläche bzw. Raum für 
sp e z i f i s c h e Funktionen g e g l i e d e r t b e i dem Z i e l der Zen
trumsplanung ( H e r s t e l l u n g eines funktionsfähigen, konzen
t r i e r t e n Geschäftsviertels) angegeben werden| im Zentrum 
i s t deshalb Raum für das Verkehrssystem, für A r b e i t s 
plätze (Gross- und Einze l h a n d e l , Büro- und Verwaltungs
gebäude, D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e ) und mit abnehmender Be
deutung für Wohnungsmöglichkeiten r e l e v a n t . 

Verkehrssystem: 
Das Problem der Schaffung eines den Anforderungen ent
sprechenden Verkehrssystems bestand d a r i n , dass e i n e r s e i t s 
der vorhandene Verkehrsraum zu k l e i n war und andererseits 
die bebaute Grundfläche n i c h t v e r r i n g e r t werden konnte 5 

noch dazu bedeutete das Z i e l der Zentrumsplanung eine Ver-
grösserung des Verkehrsaufkommens um den Faktor ca. 5» da 
eine Nutzung von Raum für Arbeitsplätze sehr v i e l mehr 
Verkehr erzeugt a l s für Wohnungen. 

Das durchgehende P r i n z i p der Gestaltung des Verkehrssystems 
besteht i n der Trennung der verschiedenen Verkehrsarten 
( I n d i v i d u a l v e r k e h r , Massenverkehr, Fussgänger, ruhender 
Verkehr) i h r e r Z i e l r i c h t u n g ( z e n t r o m s - o r i e n t i e r t , Durch
gangsverkehr), der Funktion des Verkehrs (Transport von 
Personen, von Gütern) und der Art des Verkehrsmittels 
(Kraftfahrzeug, U-Bahn, Bus, Fussgänger) °, diese möglichen 
Differenzierungen werden räumlich getrennt und auf ver
schiedenen Ebenen g e s t a l t e t . 

Nachdem 1945 das Strassennetz der Innenstadt f e s t g e l e g t 
wurde (Nord-Süd- und Ost-West-Achsen a l s b r e i t e Strassen), 
begann Anfang der 5 0 i g e r Jahre der Wiederaufbau von 
"Nedre Norrmalm", beschleunigt durch die notwendigen A r b e i 
ten für den Bau einer U-Bahn; b i s 1957 war diese erste 
U-Bahn-Linie mit 3 Ästen i n Richtung Süden und Westen 

1) Swedish Shopping centres, 
2) C i t y planning, a.a.O., S. 

3) A r k i t e k t e n i n t e r n a t i o n a l , 

a.a.O., S. 5 - 22. 
8 f f , 23 f f . , 37 f f . , 55 f f . , 

76 f f . 
a.a.O., S. 367 f f . 
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f e r t i g g e s t e l l t °, 1964 war die zweite U-Bahn-Linie gebaut 
und eine d r i t t e U-Bahn-Linie geplant, die ca. 3/4 der im 
Hauptgeschäftsviertel (CBB) Arbeitenden befördern s o l l ? 
für die Zahl der dort Arbeitenden e rwart e t man von 1960 
b i s 1990 eine Steigerung von ca. 115-000 b i s auf ca. 
350-000. Der hohe Prozentsatz der geplanten Nutzer von 
Massenverkehrsmitteln macht einen bestimmten Qualitäts
und Geschwindigkeitsmasstab e r f o r d e r l i c h , wird aber a l s 
Instrument zur Beschränkung des Verkehrs i n der Innenstadt 
a l s notwendig b e t r a c h t e t j 8-Wagen-Züge mit einem z e i t l i 
chen Abstand von 40 Sekunden s o l l e n täglich ca. 300.000 
Personen befördern 5 dafür sind 2 U-Bahn-Bahnhöfe im Zen
trum geplant. Für die Kommunikation innerhalb der Innen
stadt e x i s t i e r e n städtische B u s l i n i e n . Die Länge der Puss
wege zu den H a l t e s t e l l e n der Massenverkehrsmittel s o l l um 
250 m s e i n . Der Kr a f t v e r k e h r , der zentrums-orientiert i s t , 
s o l l e i n e r s e i t s durch die Kapazität der Massenverkehrsmit
t e l beschränkt werden und andererseits nach seiner Punk
t i o n a u f g e g l i e d e r t werden5 so g i b t es für die Z u l i e f e r u n g 
von Waren an die Geschäfte getrennte Lagerstrassen meist 
unterhalb der normalen Obeifläche mit Zugang zu den K e l l e r 
etagen der Geschäftshäuser im CBD. Der übrige K r a f t v e r 
kehr wird durch die vorhandenen Parkmöglichkeiten nach 
Ort und Anzahl k a n a l i s i e r t . B i s 1990 s o l l e n im CBD 20.000 
Parkplätze (davon 12.000 i n Parkhochhäusern, der Rest i n 
Tiefgaragen) zur Verfügung stehen5 die Dauer des Parkens 
wird dabei e r h e b l i c h beschränkt? die Parkplätze werden so 
angelegt, dass die Fusswege um 250 m lang s i n d . Das 
Strassennetz um das CBD si e h t Tangentialstrassen und im 
CBD V e r t e i l e r s t r a s s e n auf verschiedenen Ebenen z.Tc mit 
Viadukten vor. Der Kr a f t v e r k e h r , der n i c h t d i r e k t Zentrums 
o r i e n t i e r t i s t , wird auf Ringstrassen i n verschiedener 
Entfernung vom M i t t e l p u n k t des Zentrums umgeleitet? diese 
Ringstrassen stehen i n Verbindung mit den zentralen Nord-
Süd- und Ost-West-Achsen des CBD, die maximal eine Ver
doppelung des Verkehrsaufkommens der 50or Jahre ermögli
chen. Entsprechend der D i f f e r e n z i e r u n g der Verkehrsarten 
i s t der Fussgängerverkehr vom Kraftverkehr getrennt? die . 
Hauptgeschäftsstrasse i s t eine b r e i t e Fussgängerzone das 
für den Fussgängerverkehr bestimmte Verkehrssystem besteht 
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aus solchen eigenen Strassen auf verschiedensten Höhen 
(auf den Dächern von Geschäften, auf den verschiedensten 
Strassenhöhen und auf der Höhe von Kelleretagen) und aus 
Plätzen? die Verbindung s t e l l e n Treppen, Fahrstühle, Tunne 
und Überbauungen dar. 
Das Fussgänger-Verkehrssystem des CBD i s t b z g l . seiner Ka
pazität an die Gesamtkapazität des CBD angepasst. Bei der 
Gestaltung des Verkehrssystems s o l l e n Fussgänger die best
möglichen Bedingungen erhalten? a l s Masseinheit der Zumut-
b a r k e i t g i l t eine Fusswegentfernung von ca. 250 m. 

Arbeitsplätze? das Problem des Verhältnisses zwischen be
bauter Fläche und Freiraum b e i einer Abneigung gegen 
Wolkenkratzer im Geschäftsviertel wurde i n der Planung 
und Durchführung b i s M i t t e der 6 0 e r Jahre i n der Form ge
löst, dass im CBD e i n Gebiet mit fünf 18-stöckigen Büro
gebäuden und 2-stöckigen Gebäuden für Geschäfte völlig neu 
bebaut wurde? abgesehen von diesen neuen Gebäuden werden 
Sanierungsmassnahmen an bestehenden Gebäuden vorgenommen, 
durch die aber nur eine geringe Steigerung der vorhandenen 
Arbeitsplätze (um i 9 6 0 ca. 115.000 Arbeitsplätze im CBD) 
e r r e i c h t werden kann. 

Der Einzelhandel kann sowohl unter dem Aspekt der Schaffun 
von Arbeitsplätzen a l s auch unter dem Aspekt der Erzeu
gung von Kundenverkehr je nach S p e z i a l i s i e r u n g s g r a d und 
Quali t ä t s standard der angebotenen Güter und deren P e r i o d i 
zität gesehen werden. Der notwendigen Vergrösserung des 
Einzelhandels b e i einer Änderung der Konsumgewohnheiten 
kann aufgrund der Zugänglichkeits- und Parkprobleme des 
Zentrums und der mangelnden Ausdehnungsmöglichkeiten im 
Zentrum n i c h t durch eine Ausdehnung des Zentrums Rechnung 
getragen werden. In Stockholm wurden diese Probleme durch 
eine Konzentration der Geschäfte i n dezentralen Gebieten 
(Einkaufszentrenbildung) zu lösen versucht, deren V e r t e i 
lung, Grösse, Einzugsbereich, Qualitätsstandard, S p e z i a l i 
sierungsgrad und Periodizität b z g l . der angebotenen Güter 
im Rahmen der Regionalplanung behandelt wird. 
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I I , 1 2 

Wohngebiete s Die i n der Innenstadt vorhandenen Wohnmöglich
k e i t e n sind der t e n d e n z i e l l e n "Gefahr" ausgesetzt, von Bü
ros und Verwaltungen verdrängt zu werden, die b e i gewerb
l i c h e r Nutzung eine höhere Miete bezahlen. Die Stadtverwal
tung von Stockholm versucht einer solchen Tendenz zur "Ver-
bürokratisierung" der Innenstadt durch Ausweisung d e f i n i e r -

1) 
t e r Grenzen zwischen CBD und Wohngebieten entgegenzuwirken \ 
so s o l l e n im südlichen T e i l der Innenstadt, die weitgehend 
a l s h i s t o r i s c h e s Dokument bestimmter .architektonischer S t i l 
richtungen i n der bestehenden Form aufrecht e r h a l t e n werden 
s o l l , ca. die Hälfte der vorhandenen Gebäude w e i t e r h i n für 
Wohnzwecke genutzt werden? so kann auch der Tendenz von 
äusseren Stadtgebieten wieder i n sa n i e r t e , h i s t o r i s c h e 
T e i l e der Stadt zu ziehen, entsprochen werden. Die Vermei
dung von gewerblicher Nutzung von Gebäuden i n städtischen 
Wohngebieten wird durch das Arbeitsplatzprogramm i n der 
Region Stockholm (- Regionalplanung) zu r e a l i s i e r e n ver
sucht . 

2.7» Bie i n h a l t l i c h e n Planungen von Stockholm weisen einen hohen 
Grad an Durchsetzbarkeit auf. B i s Mit t e der 60er Jahre wa
ren 2 U-Bahn-Linien und die geplanten, neuen Büro-, Verwal-
tungs- und Geschäftsgebäude mit der Neugestaltung der d i 
rekten Verkehrsanbindungen f e r t i g g e s t e l l t . So konnte die 
Leistungsfähigkeit des Zentrums e r h e b l i c h g e s t e i g e r t wer
den. Trotz der im V e r g l e i c h zu anderen v/estlichen I n d u s t r i e 
ländern f o r t s c h r i t t l i c h e n Möglichkeiten der "Veröffentli
chung" von privatem B e s i t z , g i l t P r i v a t b e s i t z und die 
Durchsetzung p r i v a t e r Interessen immer noch a l s Hindernis 
für eine den ökonomischen und technischen Möglichkeiten 

2) 3) entsprechenden Stadtplanung , A l s d i r e k t e r Fehler ' der 
P o l i t i k der Stadtverwaltung werden der zu geringe Ankauf 
von p r i v a t e n Grundstücken genannt sowie der i n manchen 
Fällen vorgekommene Wiederverkauf an P r i v a t b e s i t z e r . Im 
übrigen werden die Planungsziele und -massnahmen auch noch 
heute weitgehend für die vorhandenen Probleme und Lösungs
möglichkeiten a l s angemessen und gültig bet r a c h t e t . 

1) C i t y planning, a.a„0, S a 20 
2) C i t y planning, a.a.O, S. J2 f f s 

3) C i t y planning, a.a.O, S* 32 
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In bezug auf die Planung des Zentrums a l s Hauptgeschäfts-
v i e r t e l beschränkt s i c h Stadtplanung i n i h r e r Funktion 
immer noch weitgehend auf die Bestimmung der Art der Flä
chennutzung und die Gestaltung des Verkehrssystem i h r e 
d i r e k t e n Einflussmöglichkeiten auf die Lösung grosstädti
scher Probleme sind hauptsächlich abhängig von der Durch
setzungsmöglichkeit der "Veröffentlichung" von privatem 
Grundbesitz bzw. der Durchsetzungsmöglichkeit von öffent
l i c h e n Interessen im Rahmen der f i n a n z i e l l e n Beschränkungen. 

3• Planung von Grosstockholm und Regionalplanung 

3 . 1 . Bie Region und i h r e Entwicklung s e i t dem 2 . Weltkrieg 

1) 
3 . 1 . 1 . Gebietsabgrenzung J 

Weder Grosstockholm noch die Region Stockholm sind geo
graphisch oder w i r t s c h a f t l i c h e i n d e u t i g abgrenzbare Gebiete? 
beide Gebiete bestimmen s i c h nach den j e w e i l i g e n , h i s t o r i s c h 
bedingten Verwaltungsgrenzen der einzelnen Gemeinden und 
deren Zusammenfassung. 1960 wurde a l s Grosstockholm die 
Stadt Stockholm zusammen mit 27 umliegenden Gemeinden er
f a s s t , mit einer Bevölkerungszahl von ca. 1,1 M i l l i o n e n . 
Dieses Gebiet von Grosstockholm b i l d e t den zentralen T e i l 
der Region Stockholm und umfasst die bebauten Gebiete, 
die an r a d i a l e n Bändern entlang der Hauptachsen des 
Massenverkehrs mit dem Schnittpunkt im Zentrum der Stadt 
Stockholm angelegt sind* A l s Region Stockholm wurde um 
1960 das Gebiet der Stadt Stockholm zusammen mit 45 um
liegenden Gemeinden e r f a s s t b e i einer Bevölkerungszahl 
von ca. 1,2 M i l l i o n e n , was ca. 1/6 der Bevölkerung von 
Schweden ausmacht? die maximale Entfernung i n Hord-Süd-
Richtung beträgt ca. 160 km, i n Ost-West-Richtung ca. 
110 km. 

1) 
3 . 1 . 2 . natürliche Bedingungen der Region ' 

Wichtigstes Merkmal der Landschaft der Region i s t die 
Abwechslung von Wasser und Land 5 im Osten und Süd-Osten 
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weist die Region gebrochene Küstenstreifen 
klüftete Inselgruppen vorgelagert sind? im 
die Inselgruppen dos Mälarsees? der Norden 
ein meist durchgehendes Festlandgebiet. In 
Region g i b t es kaum Höhenunterschiede. 

1) 
3. Nutzungsarten der Region J 

Grosstockholm s e l b s t trägt heute weitgehend grosstädti
schen Charakter mit abnehmender Siedlungsdichte vom Zen
trum aus? die äußeren Vororte sind meist durch E i n f a m i l i e n 
häuser geprägt? zwischen den Vororten befinden s i c h Zungen 
von unbebauten Flächen, die t e i l s l a n d w i r t s c h a f t l i c h , t e i l s 
a l s Grünflächen für Freizeitzwecke genutzt werden. Der 
Osten und Westen der Region wird hauptsächlich a l s Erho
lungsgebiet gebraucht (Inselgruppen)? der Süden und Nor
den wird t e i l w e i s e i n d u s t r i e l l , t e i l w e i s e l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h genutzt, 

2 ) 3 ) 
4 . Entwicklung der Region 7 ' 

Die Entwicklung der Region s e i t dem 2 . W e l t k r i e g ergab 
s i c h zum T e i l "naturwüchsig", zum T e i l aufgrund von Vor
stellungen der gemeindlichen Behörden, die aber nur auf 
kommunaler Ebene Durchsetzungsmöglichkeiten hatten? den 
ersten Regionalplan gab es e r s t 1958 (siehe 3 - 2 . 1 * H i s t o 
r i s c h e Entwicklung der Regionalplanung). Dennoch wurde die 
Planung von neu zu bebauenden Gebieten i n Grosstockholm 
und der Region entsprechend dem Nachbarschaftskonzept 
durchgeführt? neue Wohngebiete wurden i n mehr oder weniger 
selbständigen Ei n h e i t e n entlang der Verkehrsachsen von 
Eisenbahn und später der U-Bahn angelegt b e i einer Trennung 
von Wohngebieten und Standorten von Arbeitsplätzen. B i s 
1961 waren 13 von solchen "Nachbarschaftseinheiten" mit 
j e w e i l s ca. 10 000 Einwohnern gebaut. 

1) C i t y planning, a.a.O., S. 37 f f 
2) C i t y planning, a.a.O., S. 37 f f ? 55 ff« 
3) Swedish S h o p p i n g centr es, a.a. 0 . , S. 10 f f . 

auf, der zer
Westen l i e g e n 
der Region i s t 
der gesamten 
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1950 s t e l l t e s i c h heraus, dass E i n h e i t e n von ca. 10 000 

Einwohnern für vollständige Einkaufszentren zu k l e i n wa
ren? b i s 1960 baute man deshalb 4 weitere E i n h e i t e n mit 
j e w e i l s ca. 25 000 Einwohnern. Um 1960 f i n g man an einzu
sehen, dass aufgrund der zunehmenden Bedeutung und des zu
nehmenden Grades der Motorisierung der Faktor Entfernung 
weniger ausschlaggebend bzw. der Faktor Mobilität w i c h t i 
ger wurde, daß für die von der Bevölkerung "gewünschte" 
Qualität der Einkaufszentren e i n grösserer Einzugsbereich 
notwendig wurde (Rentabilität) und daß das E r r i c h t e n von 
"Schlafstädten" eine w e i t v e r b r e i t e t e K r i t i k erntete, so 
dass man das Nachbarschaftskonzept mit der Trennung von 
Wohnungsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen a l s überholt an
sah? ausserdem erwies s i c h i n mehreren Untersuchungen, dass 
die Grünflächenideologie i n Widerspruch stand zu der rea
l e n , f u n k t i c n s o r i e n t i e r t e n Nutzung d i e s e r Flächen. Bie 
Revi s i o n des Nachbarschaftskonzepts führte zu V o r s t e l l u n 
gen i n h a l t l i c h e r Planungsmassnahmen, die im Regionalplan 
von 1958 ^ d seiner r e v i d i e r t e n Ausgabe von 1966 ihren 
Niederschlag fanden, 

% 2 . Regional Planung 
1) 

3 . 2 . 1 . H i s t o r i s c h e Entwicklung der Regionalplanung ' 

1948 wurde Regionalplanung a l s o f f i z i e l l e s Instrument der 
Regierung erstmals i n Schweden g e s e t z l i c h f i x i e r t . B i s da
hi n gab es Raumplanung nur auf kommunaler Ebene i n Form 
von Flächennutzungsplänen und der Ausweisung von Sanierungs
und Entwicklungsgebieten. 1949 wurde eine Kommission für 
Regionalplanung gegründet, die s i c h aus 80 von den Stadt
räten der 46 Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen der Region 
Stockholm ernannten M i t g l i e d e r n zusammensetzt. 9 M i t g l i e 
der d ieser Kommission b i l d e n e i n ständig arbeitendes Gre
mium (Regionalplanungsamt) a l s p o l i t i s c h e Organisation 
mit einem technischen Stab für die E r s t e l l u n g der i n h a l t 
l i c h e n Planungen. 

1) The 1966 Outline Regional Plan of the Stockholm Area, 
The Stockholm Regional Planning O f f i c e , Stockholm, 
A p r i l 1868, Sc 3 f f . 
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I I 5 16 

In der ersten Phase der Regionalplanung wurden Wünsche, 
Bedürfnisse, Z i e l e und Planungsprobleme mit den l o k a l e n 
V e r t r e t e r n der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen d i s k u t i e r t ? 
man nahm eine Analyse der bestehenden S i t u a t i o n i n Form 
von Datensammlungen vor. Die darüber ange f e r t i g t e n Berichte 
wurden d i s k u t i e r t und r e v i d i e r t und ergaben 1955 die ersten 
R i c h t l i n i e n eines Regionalplanes, die vom Regionalplanungs
amt vorgelegt wurden. Nach Diskussion und Abänderungen mit 
den Stadt- und Gemeindeverwaltungen der Region Stockholm 
wurden die r e v i d i e r t e n R i c h t l i n i e n a l s Regionalplan von 
1958 herausgegeben, der 1960 von der Regierung r a t i f i z i e r t 
wurde. 

1) 
3 . 2 . 2 . Der Regionalplan von 1958 1 

I n h a l t dieses Plans i s t die Ausweisung von Flächen für 
s p e z i f i s c h e Nutzungsarten (Wohnen, Arbeitsplätze, I n s t i t u 
tionen, D i e n s t l e i s t u n g e n , Erholungszwecke, Grünflächen, 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung) und die Angabe von städti
schen Sanierungsgebieten? die Planungen beziehen s i c h auf 
das Jahr 1990« Dieser Plan dient a l s R i c h t l i n i e für die 
Planung und Entwicklung i n der Region für die j e w e i l i g e n 
Verwaltungen und hat damit nur richtungsweisende Funktion? 
die Autonomie der einzelnen kommunalen Behörden wird damit 
kaum einge sehränkt. 
1962 wurde eine R e v i s i o n des Regionalplans von 1958 o f f i 
z i e l l s a n k t i o n i e r t ? die demographischen und ökonomischen 
Annahmen, auf denen der Plan, wurden a l s n i c h t r e a l i s t i s c h 
angesehen. Mit einem vergrößerten Personal und einem ver
besserten Arbeitsprogramm s o l l t e e i n neuer Regionalplan 
e r s t e l l t werden? die vorläufigen Ergebnisse l i e g e n i n 
Form der " R i c h t l i n i e n für einen Regionalplan für die Re
gion Stockholm von 1966" vor. 

1) The 1966 Outline Regional Plan of the Stockholm Area, 
The Stockholm Regional Planning O f f i c e , Stockholm, 
A p r i l 1868, S. 3 f f . 
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3»3« R i c h t l i n i e n für einen Regionalplan von 1966 ' ' 

1 ) 

3.3«1» Probleme der Regionalplanung 7Die h i e r b e i anzugehenden 
Probleme sind g e n e r e l l dieselben, wie s i e s i c h für die 
Stadtplanung nach dem 2 . Weltkrieg ergeben (siehe 1 . 5 . ) » 

Die Brechung dieser Probleme an den S p e z i f i k a der Regio
nalplanung ( l a n g f r i s t i g e Perspektive, grossräumige Planung 
über Verwaltungsgrenzen hinweg, n i c h t unmittelbare Durch-
setzung der Planungen) führt dazu, dass für die Regional
planung g e n e r e l l das Problem des Wachstums der Region und 
damit des Bedarfs der Region an Raum b e i durch vorhandene 
Verwaltungsgrenzen beschränkter Verfügbarkeit im Vorder
grund steht. Bie l a n g f r i s t i g e und grossräumige Perspektive 
macht eine Z i e l s e t z u n g notwendig, die a l s Lösung der vor
handenen Probleme zu u n s p e z i f i s c h i s t ? es handelt s i c h 
vielmehr um die Veränderung von Problemsituationen, die 
zum T e i l auf p r o g n o s t i z i e r t e n Daten bzw. Annahmen beruhen 
und i n die Z i e l v o r s t e l l u n g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r Strukturen 
um so mehr eingehen müssen, je weniger unmittelbar durch-
setzbare Problemlösungen möglich sind. 
Die l a n g f r i s t i g e Planung ermöglicht es, die Bedingungen 
des Planungsprozesses und seiner Ausführung s e l b s t mit i n 
den Rahmen der Z i e l v o r s t e l l u n g e n aufzunehmen. 

1)3) 

3«3»2. Aufgabe und Z i e l 7 7 der Regionalplanung i s t es, formal 
R i c h t l i n i e n der Planung für die kommunalen Verwaltungen 
und für die Regierung zu e r s t e l l e n . Dabei s o l l e n die P l a 
nungen so g e s t a l t e t werden, dass eine Koordination auf 
re g i o n a l e r und überregionaler Ebene ermöglicht wird? P l a 
nungsprobleme, die kommunal lösbar erscheinen, s o l l e n der 
Autonomie der Kommunen überlassen bleiben? dabei wird die 
kommunale Autonomie um so weniger angetastet, j e geringer 
der Grad der Nutzung des Gebietes i s t und je weiter es von 
dem Zentrum en t f e r n t i s t ? im Plan äussert s i c h dies i n der 
Form, dass der Grad der D e t a i l l i e r u n g mit der Entfernung 
vom Zentrum abnimmt.^ 

1) C i t y planning, a.a.O., S. 23 f f , 37 f f , 55 f f . 
2) The 1966 Outline Regional Plan, a.a.O. 
3) The 1966 Outline Regional PI an, a»a» 0 . , s. 4 , 5 

4) C i t y planning, a.a.O., S. 48 
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I n h a l t l i c h e s Z i e l i s t es, eine regionale Struktur zu f i n 
den, die den besonderen Bedingungen der Region Stockholm 
angemessen i s t ? dabei s o l l die Lösung " f u n k t i o n a l e r Pro
bleme innerhalb der Grenzen dessen, was a l s physisch, tech
n i s c h , w i r t s c h a f t l i c h und psychologisch ausführbar betrach-

1) 
t e t wird" ' mit einbezogen werden. Etwas konkreter formu
l i e r t : es s o l l e n die Lebensbedingungen der Bevölkerung 
verbessert werden (z.B. durch die Verringerung der Überbe
völkerung und der Belastungen der Verkehrsbedingungen e t c . ) . 
S p e z i f i s c h e Zielsetzungen, die weniger Leerformelcharakter 
aufweisen, können zum T e i l aus den Voraussetzungen (Annah
men, Baten), zum T e i l aus den i n h a l t l i c h e n Planungen abge
l e i t e t werden. E x p l i z i t wird deren Formulierung der i n t e r 
nen und externen Diskussion des Regionalplanes mit p o l i t i 
schen P a r t e i e n , den betroffenen Verwaltungen und Experten 
überlassen. 

2) 
5-3*5- Annahmen des Regionalplanes: 1 Der Regionalplan bezieht 

s i c h auf eine z e i t l i c h e Periode von 1966 b i s 2000 und die 
Bedingungen, die für das Jahr 2000 p r o g n o s t i z i e r t werden. 
Bie Grösse der Bevölkerung der Region, die durch einen ge
meinsamen Arbeitsmarkt verbunden i s t , s o l l b i s zum Jahr 
2000 um 2,2 M i l l i o n e n betragen, wobei der E i n f l u s s der 
Stadt auf die Region ständig zunimmt? dementsprechend muss 
das a l s Region d e f i n i e r t e Gebiet auch ausgedehnt werden. 

Die w i r t s c h a f t l i c h e Entwicklung wird i n Zusammenhang mit 
der übrigen Welt, besonders der von Europa gesehen? man 
nimmt an, dass die Produktivitätssteigerung und der Wohl
stand s i c h so weiterentwickeln wie i n den 60er Jahren? 
Voraussetzung dafür i s t , dass es keinen K r i e g bzw. keine 
Katastrophe geben wird und Schweden seine j e t z t i g e P o s i 
t i o n auf dem europäischen Markt zumindest au f r e c h t e r h a l t e n 
kann. Der N a c h t e i l der peripheren Lage von Schweden i n 
Europa, was die Ursache dafür sein kann, dass Grossindu
s t r i e n i h r e Verwaltung i n ze n t r a l e r e n Lagen auf dem Kon
t i n e n t ansiedeln könnten, s o l l durch eine entsprechende 

1) The 1966 Outline Regional Plan of the Stockholm Area, 
S. 4 9 5I eigene Übersetzung) 
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Konzentration von w i r t s c h a f t l i c h e r Macht im Zentrum von 
Schweden (Region Stockholm) ausgeglichen werden. Die Nach
t e i l e des Klimas und der Lage von Schweden s o l l e n durch 
V o r t e i l e der Landschaft und Qualität städtischer Zentren 
( V i e l s e i t i g k e i t und Standard von städtischen D i e n s t l e i 
stungen und Möglichkeiten) aufgewogen werden« Die Konkur
r e n z s i t u a t i o n mit dem Kontinent kann a l s w i c h t i g e r Faktor 
zur ständigen Verbesserung dieser Qualitätsstandards be
tr a c h t e t werden. 

Nicht nur das Bevölkerungswachstum, sondern auch der ange
nommene Anstieg des Flächenbedarfs pro Kopf für die ver
schiedenen Funktionen der Stadt i s t die Ursache für die 
ständige Ausdehnung der Region. Sie äussert s i c h besonders 
i n dem vergrösserten Flächenbedarf für Wohnmöglichkeiten. 
A l s Grundlage für den Regionalplan wird eine s t a t i s t i s c h e 
Personenanzahl von 0 , 4 5 P ro Wohnraumeinheit für das Jahr 
2000 angenommen, was eine Vergrösserung der heute beste
henden Wohnmöglichkeiten, gemessen i n Raumeinheiten, um 
ca. den Faktor 3 bedeutet? der Flächenbedarf dafür s t e i g t 
noch etwas stärker, obwohl man von einer t e n d e n z i e l l e n 
Verdichtung der äusseren Wohngebiete ausgeht? aber man 
nimmt an, dass die Zahl der Einfamilienhäuser a n s t e i g t , 
die mehr Flächenbedarf aufweisen a l s z.B. Appartment-
Häuser. Dementsprechend wird auch e i n Anstieg des Flächen
bedarfs für den Sektor Handel und Verwaltung und für die 
Entwicklung des Verkehrssystems angenommen. 

1 ) 
Al s besondere Probleme der Zukunft J werden Umweltschutz 
(Wasserversorgung, Lärmschutz etc.) genannt und solche, 
die mit dem Anstieg der F r e i z e i t verbunden sind ( F r e i z e i t -, 
Wohnmöglichkeiten und D i e n s t l e i s t u n g e n ) . Da die Regional
planung von Stockholm weitgehend von der Lage und Qu a l i 
tät der Massenverkehrsmittel bestimmt i s t , müssen diese, 
um die notwendige Zahl der Nutzer zu behalten, ständig 
ausgedehnt und verbessert werden? a l s Norm für die maxi
male tägliche Wegezeit von Aussenbezirken i n die Stadt 
und zurück wird etwa eine 3/4 Stunde angenommen? das 
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e n t s p r i c h t b e i dem angestrebten technischen Standard der 
Massenverkehrsmittel (U-Bahn und Eisenbahn) ungefähr einem 
Umkreis von 20 km vom Zentrum der Stadt. In der Z e i t b i s 
zum Jahr 2000 können neue technische Verbesserungen und 
Neuentdeckungen auf dem Gebiet der Massenverkehrsmittel 
gemacht werden, die dann j e w e i l s i n die Planung mit einbe
zogen werden sollens trotzdem wird heute nur eine Verbes
serung und Ausdehnung der bestehenden Möglichkeiten für 
wahrscheinlich gehalten. Das Konzept des Massenverkehrs
m i t t e l s a l s Strukturelement für die Bestimmung der Art 
der Flächennutzung wird a u f r e c h t e r h a l t e n j dennoch kommt 
dem Strassennetz a l s ergänzendem Strukturelement tenden
z i e l l mehr Bedeutung zu? es wird h i e r a r c h i s c h u n t e r t e i l t 
entsprechend der hi e r a r c h i s c h e n Anordnung der städtischen 
Einheit e n mit abnehmender Entfernung vom Zentrum? i n den 
Wohngebieten s e l b s t s o l l Kraftverkehr vermieden werden? 
der geplante Fussgängerverkehr beschränkt damit die Grösse 
der städtischen E i n h e i t e n ; zwischen einzelnen von ihnen 
s o l l der "städtische Charakter" des Gebietes durch Land
schaftsflächen unterbrochen werden (Konzept einer geringen 
Kontinuität städtischer Gebiete i n den Aussenbezirken). 
Bei der Auswahl der Vorraussetzungen bzw. Annahmen für 

1) 

den Regionalplan wurden einige a l t e r n a t i v e Konzepte J i n 
Betracht gezogen, aber dann aus verschiedenen Gründen ab
gelehnt i 

o grössere Intensität und Konzentration der bebauten 
Fläche innerhalb eines bestimmten Umkreises um die vor
handenen Massenverkehrslinien a n s t e l l e von geringerer 
Intensität und Konzentration b e i einer Ausdehnung der 
Massenverkehrslinien? b e i der ersten Möglichkeit wäre 
die F a h r t z e i t kürzer und die anfänglichen I n v e s t i t i o n e n 
geringer? b e i der zweiten Möglichkeit (der vom Regio
n a l p l a n verwandten) können Grünflächen und landschaft
l i c h e Zonen zwischen den bebauten Gebieten aufrechter
h a l t e n werden? a l s besonders w i c h t i g e r Faktor wird die 
damit mögliche Neuschaffung von Standorten für Indu
s t r i e und Handel i n der Nähe der erweiterten Massenver
k e h r s m i t t e l genannt. 
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o die E r r i c h t u n g einer neuen Stadt (einer Z w i l l i n g s s t a d t ) 
a n s t e l l e der Erweiterung der Region Stockholm; mit dem 
Bau einer neuen Stadt wären so v i e l e Probleme verbunden 
( f i n a n z i e l l e Probleme, Probleme der Organisation, Pro
bleme der Übergangszeit während des Aufbaus; Bauer der. 
Wegezeiten, Doppelinvestitionen etc. a l s N a c h t e i l e ) , 
dass diese A l t e r n a t i v e abgelehnt wurde; eine Erweiterung 
einer bestehenden Stadt i s t unter den gegebenen Bedin
gungen l e i c h t e r , b i l l i g e r , s c h n e l l e r und vor allem suk
zessive r e a l i s i e r b a r . 

o eine Verschiebung des zentralen Schwerpunktes der Stadt 
nach Westen durch R e s t r i k t i o n e n b z g l . einer Ausdehnung 
im Norden und Süden a n s t e l l e der Beibehaltung des 
j e t z t i g e n Schwerpunktes im Zentrum ("Normmalm"); die 
erste Möglichkeit käme für den P a l l i n Frage, dass die 
Konzentration der I n d u s t r i e i n Grosstockholm stärker 
zunimmt, a l s im Regionalplan angenommen wird, und zu
sätzliche Flächen für Industriestandorte notwendig 
würden; d e z e n t r a l i s i e r b a r e Betriebe oder B e t r i e b s t e i l e 
würden dann im Westen der Region angesiedelt; man nimmt 
an, daBS die mögliche Steigerung der Arbeitsplätze 
grösstenteils d e z e n t r a l i s i e r b a r e beträfe. 

Sowohl die A l t e r n a t i v e der grösseren Intensität und Kon
z e n t r a t i o n der bebauten Gebiete um die vorhandenen 
Massenverkehrslinien a l s auch die der westlichen Aus
dehnung von Standorten für Arbeitsplätze werden a l s r e 
a l i s t i s c h e Möglichkeiten für die Entwicklung nach dem 
Jahr 2000 i n Betracht gezogen. 

3.3.4» Bie Perspektive der Planer i s t - wie b e i der Zentrumspla
nung - hauptsächlich an der Funktionsfähigkeit des beste
henden Wirtschaftssystems b e i Fortsetzung der vorhandenen 
Entwicklungstendenzen o r i e n t i e r t . Bas Z i e l der Verbesse
rung der Lebensbedingungen der Bevölkerung e n t s p r i c h t e i 
nem dem System der P r i v a t w i r t s c h a f t immanenten "Zwang" 
zum Wachstum und i s t deshalb i n der generellen Formulierung 
kei n s p e z i f i s c h wählbares Z i e l , dessen R e a l i s i e r u n g eine 
q u a l i t a t i v e Veränderung der Lebensbedingungen notwendig 
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zur Folge hätte. Dieses Fehlen einer a l s notwendig a r t i 
k u l i e r t e n Veränderung der Lebensbedingungen q u a l i t a t i v e r 
und d i f f e r e n z i e r t e r Art lässt auf eine systemimmanente 
s t a t i s c h e Perspektive der Planer s c h l i e s s e n . Eine weitere 
C h a r a k t e r i s t i k dieser Perspektive i s t es, dass s i e von den 
vorhandenen Unterschieden i n den Lebensbedingungen der Be
völkerung a b s t r a h i e r t , über die t e n d e n z i e l l e Entwicklung 
dieser Unterschiede b i s zum Jahr 2000 n i c h t s aussagt und 
damit auch auf diese Entwicklung keinen a k t i v e n E i n f l u s s 
nehmen w i l l , sofern s i e diese überhaupt bemerkt? unter 
diesem Gesichtspunkt kann man die Perspektive a l s abstrakt 
bezeichnen. 

Eine zweite Orientierungsgrösse, die s i c h u.a. aus den 
Bedingungen der E r s t e l l u n g von Regionalplanung e r g i b t und 
das "Eigeninteresse" der Planer b e t r i f f t , hat bei der Re
gionalplanung aufgrund i h r e r S p e z i f i k a ( L a n g f r i s t i g k e i t , 
Grossräumigkeit, R i c h t l i n i e n - C h a r a k t e r ) weniger Bedeutung 
a l s b e i der Zentrumsplanung? der Grad der Orientierung an 
einem planerischen "Eigeninteresse" k o r r e l i e r t mit den 
möglichen Chancen für die Durchsetzung dieser Planungen. 

Eine d r i t t e Orientierungsgrösse, die die s p e z i f i s c h e Aus
wahl der Planungsprinzipien (Massenverkehrsmittel a l s 
städtisches Strukturelement, "städtische E i n h e i t e n " be
stimmter Grösse mit dazwischenliegenden Grünflächen, Zen
trum a l s Hauptgeschäftsviertel) verursacht, i s t zum T e i l 
noch das Nachbarschaftskonzept und die Grünflächen-Ideo
l o g i e , aber i n r e v i d i e r t e r Form durch F u n k t i o n s d i f f e r e n 
zierung innerhalb der städtischen Einheiten? durch die 
geplante, vom Zentrum nach aussen gehende hi e r a r c h i s c h e 
Gliederung der Stadt wird das t r a d i t i o n e l l e Stadtmodell 
(Ringschema) wenig verändert wieder benutzt. 

1) 

3.3«5» Der Planungsprozess wurde weitgehend b e i der Behandlung 
der h i s t o r i s c h e n Entwicklung der Regionalplanung ( I I I . 2 . ) 

angegeben ( b z g l . Zusammensetzung, Organisation, Aufgabe, 
Z e i t p e r s p e k t i v e ) . Probleme b ei einem so gearteten P l a 
nungsprozess ergeben s i c h e i n e r s e i t s aus der Tatsache, 
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dass die Zusammenarbeit auf r e g i o n a l e r Ebene auf f r e i w i l l i 
ger Basis beruht, und daraus, dass das Regionalplanungsamt 
(Planungskommission) keine Autorität ausser der Entschei
dung über i n h a l t l i c h e Planungsmassnahmen hat, die aber 
s e l b s t n i c h t zwingend sind für die einzelnen Gemeinden 
(Problem des Grades an Autonomie). Um der Regionalplanung 
überhaupt Realisierungschancen zu geben, müsste die Zusam
menarbeit und die ausgearbeiteten Planungsmassnahmen einen 
höheren Grad an V e r b i n d l i c h k e i t aufweisen. Für den Regio
na l p l a n wurden b i s h e r keine Finanzpläne e r s t e l l t . Auch b ei 

1) 
der Regionalplanung wird e i n sog. "rollendes Programm" 
ent w i c k e l t , d.h. der Plan wird ständig k o n t r o l l i e r t , über
a r b e i t e t und r e v i d i e r t und so den s i c h verändernden so z i o -
ökonomischen und p o l i t i s c h e n Bedingungen und deren A n t i z i 
pation angepasst. Zur Überprüfung der Annahmen und Grundla
gen des Plans s o l l e n Forschungsvorhaben durchgeführt 
werden. 

2 ) 

3 . 3 « 6 . Eine a r t i k u l i e r t e L e g i t i m a t i o n ' der Z i e l e und Annahmen 
f e h l t auch im M a t e r i a l über Regionalplanung. Bie starke 
Orientierung an der Funktionsfähigkeit der Wirtschaft 
lässt darauf s c h l i e s s e n , dass auch die L e g i t i m a t i o n plane
r i s c h e r Z i e l e und Annahmen über die Legitimationsmechanis
men i n der Wi r t s c h a f t e r f o l g t ? damit übernimmt dann das 
ständige Bestreben nach F o r t s c h r i t t , Stabilität und Sicher
h e i t die Funktion der L e g i t i m a t i o n b e i Aufrechterhaltung 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Herrschaftsverhältnisse. E i n weiterer 
Legitimationsmechanismus e r f o l g t über die Verfahrensweise 
b e i der E r s t e l l u n g von Plänen und deren t e i l w e i s e Veröf
f e n t l i c h u n g bzw. B e t e i l i g u n g der "Öffentlichkeit" daran 
i n Form von Biskussionen % h i e r z u gehört auch die Inan
spruchnahme von Forschungsvorhaben zur Überprüfung der 
Grundlagen, die dann i h r e r s e i t s aufgrund i h r e s quasi-ob-
j e k t i v e n Charakters die R i c h t i g k e i t der Grundlagen her
s t e l l e n und damit r e c h t f e r t i g e n s o l l e n . 

1.) C i t y planning, a.a.O., S. 37 f f , 54 , 86 f f . 
2) The 1966 Outline Regional Plan, a.a.O., S. 4 f f , 46 f f . 
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3»3»7» R e c h t l i c h - i n s t i t u t i o n e l l e Regelungen, 1 1 die die Planung 
der Region b e t r e f f e n , bestehen b z g l , der Art der Bebauung 
i n der Region, der Verwaltungsgrenzen, der Enteignungs
möglichkeiten vonseiten der Kommune sowie der Verpachtung 
und werden d i s k u t i e r t (Mitte der 60er Jahre) b z g l . einer 
Verwaltungsreform und einer r e c h t l i c h v e r b i n d l i c h e n T e i l 
nahme am Regionalplanungsprozess. Se i t 1939 besteht e i n 
Gesetz über die p r i v a t e Art der Nutzung von Flächen i n der 
Region, das eine Dichtegrenze der Bebauung d e f i n i e r t und 
Gebäude mit ländlichem Charakter v o r s c h r e i b t . Für die Be
bauung städtischer Gebiete muss eine Übereinstimmung mit 
dem Stadtentwicklungsplan e r r e i c h t werden. Bie Verwaltungs
grenzen s t e l l e n b i s h e r die räumliche Grenze der E i n f l u s s 
möglichkeiten der Kommune dar; bi s h e r g i b t es eine Zusam
menarbeit mehrerer Kommunen nur b z g l . der Verkehrsregelung, 
der K a n a l i s a t i o n und Wasserversorgung; aufgrund der immer 
gravierender werdenden Raumprobleme wird eine k o o r d i n i e r t e 
Raumplanung mit mehreren nach Art der Nutzung und dem An
schluss an das Verkehrssystem notwendig; die bestehenden 
Verwaltungsgrenzen wirken dabei nur mehr a l s r e s t r i k t i v e r 
Faktor. Damit eine solche k o o r d i n i e r t e Planung ermöglicht 
wird, wird eine Verwaltungsreform für Grosstockholm und 
Umgebung v o r b e r e i t e t ; 50 einzelne Verwaltungen s o l l e n da
bei zu einem Kreis zusammengeschlossen werden; von der Be
völkerung wird dann i n d i r e k t e r Wahl e i n K r e i s r a t bestimmt, 
der n i c h t nur über Krankenhäuser, Schulen, Wasserversorgung, 
K a n a l i s a t i o n e t c . , sondern auch über öffentliche Verkehrs
m i t t e l , Bau- und L a n d p o l i t i k und Regionalplanung bestimmt. 
Die Enteignungsmöglichkeiten bestehen für die Gemeinden 
der Region ebenso wie für die Stadt, mit Ausnahme der spe
z i e l l e n Regelungen für das Hauptgeschäftsviertel; auch die 
Möglichkeit der Verpachtung von öffentlichem B e s i t z be
steht. In der Region b e s i t z t die Stadt Stockholm Grund und 
Boden, den s i e i n unterentwickeltem Zustand aufkaufte; 
ebenso bekam s i e e i n Gebiet, das früher a l s militärisches 
Übungsgebiet genutzt wurde. 

1) Stockholm c i t y planning, a.a.O., S. 65 f f . 
2) A r c h i t e k t u r Wettbewerbe, Die C i t y , a.a.O., S. 23« 
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3«3«8. Planungsmassnahmen 

Die i n h a l t l i c h e n Planungsmassnahmen beziehen s i c h auf die 
Bestimmung von Arten der Flächennutzung für s p e z i f i s c h e 
Gebiete b e i Verfolgung bestimmter Z i e l e , der Zugrundele
gung von Annahmen und der Verwendung eines bestimmten Kon
zepts. Im Regionalplan von 1966 werden folgende Funktionen 
berücksichtigt: das Verkehrssystem, die V e r t e i l u n g von 
Arbeitsplätzen, Wohnungsmöglichkeiten und deren Qualitäts
standard, D i e n s t l e i s t u n g e n i n Wohngebieten, Erholungs
und Sportmöglichkeiten i n den Wohngebieten, Erholungsge
b i e t e , Klima und städtische Hygiene (Umweltschutz b z g l . 
Wasser, L u f t , Temperatur, Lärm, sanitäre Anlagen). 

1) 
3 » 3 * 8 . 1 . Verkehrssystem 

A l s Grundlage für die Einschätzung des Nutzungsgrades Von 
Massenverkehrsmitteln nimmt man an, dass ausser Älteren 
und Kindern ca. 10 fo der Arbeitskräfte kein Auto zur Ver
fügung haben; ausserdem werden Massenverkehrsmittel auch 
a l s Zubringer von Parkplätzen zum Zentrum verwendet. Die 
Anlage von Massenverkehrsmitteln (Bus, U-Bann, Eisenbahn) 
e r f o l g t b z g l . i h r e s Zielpunktes auf konzentrischen K r e i 
sen um das Zentrum herum, g e s t a f f e l t nach der F a h r t z e i t 
und damit der Entfernung vom Zentrum: B u s l i n i e n s t e l l e n 
die Verbindung innerhalb der Innenstadt her, zum T e i l 
werden Busse auch a l s Zubringer i n Vororten benutzt; U-
Bahnen reichen b i s ca. 15-20 km vom Zentrum weg und Vor
orteisenbahnen erreichen eine Entfernung von 3 0 - 4 0 km 
vom Zentrum; j e w e i l s an den äusseren Enden der Massen
v e r k e h r s m i t t e l sind Parkplätze e i n g e r i c h t e t , t e i l w e i s e 
auch an Zwischenstationen. Da die Massenverkehrsmittel 
hauptsächlich eine Verbindung zwischen Wohnung und Ar
b e i t s p l a t z bzw. Geschäftsviertel h e r s t e l l e n müssen, i s t 
i h r Netz r a d i a l angeordnet niit einem Schnittpunkt im Zen
trum. Um mit dem In d i v i d u a l v e r k e h r konkurrieren zu können, 
muss das Massenverkehrssystem einen hohen Grad an Bequem
l i c h k e i t , Geschwindigkeit, Häufigkeit und Service aufwei
sen. 
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Das Strassennetz für den Kraftverkehr ( I n d i v i d u a l v e r k e h r ) 
s o l l s c h n e l l e , b i l l i g e und sichere Fahrten ermöglichen? 
das s o l l durch e i n h i e r a r c h i s c h gegliedertes System von 
Strassentypen e r r e i c h t werden können, wobei die s c h n e l l 
sten Strassen mit ca. 120 km/h befahrbar sind und die 
langsamsten nur den Zugang zu einzelnen Gebieten h e r s t e l l e n ; 
die Entfernung vom Zentrum s o l l um 40~50 km s e i n , um eine 
noch erträglichere Zeitdauer für den Weg zu erreichen. 
Z i e l dabei i s t es, eine möglichst e f f i z i e n t e Verbindung 
zwischen Wohnung und A r b e i t s p l a t z bzw. Geschäftsviertel 
h e r z u s t e l l e n . Das Strassennetz besteht e i n e r s e i t s aus r a 
d i a l e n Strassen vom Zentrum weg und aus Ringstrassen um 
das Zentrum und um weiter ausserhalb gelegene Gebiete, 
hauptsächlich zur Versorgung von dort gelegenen A r b e i t s 
plätzen. Die hi e r a r c h i s c h e Gliederung des Strassennetzes 
bzw. seine Struktur wird folgendermassen geplant: Annahme 
i s t , dqss das zen t r a l e Geschäftsviertel und die Innen
stadt ungefähr 1/3 von einer M i l l i o n Arbeitsplätzen und 
ca. 1/4 von einer M i l l i o n Bewohnern aufweisen wird? zur 
Verbindung innerhalb dieses Gebietes s o l l 80-90 % des 
Verkehrs durch Massenverkehrsmittel (bzw. Fussgängerver
kehr) b e s t r i t t e n werden. Die ha l b - z e n t r a l e Zone w e s t l i c h 
des Zentrums wird ca. 200.000 Arbeitsplätze und 100.000 
Bewohner haben? der Verkehr i n dieses und aus diesem Ge
b i e t wird e r h e b l i c h vom Strassenverkehr b e s t r i t t e n ? des
halb plant man r a d i a l e Strassen und doppelte Ringstrassen 
um das Zentrum auf der Westseite. Bie Zwischenzonen wer
den von ca. 1 1/4 M i l l i o n e n Bewohnern und ca. 1/4 M i l l i o 
nen Arbeitsplätzen genutzt? auch h i e r sind r a d i a l e Strassen 
und Ringstrassen geplant. Bie äusseren Gebiete werden von 
ca. 1/2 M i l l i o n Personen bewohnt und ca. 100.000 A r b e i t s 
plätze aufweisen? die schnellen Strassen werden eine Ver
bindung zum Zentrum h e r s t e l l e n ? innerhalb des Gebiets sind 
die Strassen durch die Anlage der Beschäftigungs- und 
Di e n s t l e i s t u n g s - B e t r i e b s s t a n d o r t e s t r u k t u r i e r t ; eine Ver
bindung zwischen den einzelnen Gebieten s t e l l t eine Ring
strasse her. 
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3«3«8«2. Arbeitsplätze 7 (Standorte) 

A l s w i c h t i g s t e Z i e l e b e i der Bestimmung der Art und des 
Standorts von Arbeitsplätzen, Wohnungsgebieten, Dienst
l e i s t u n g e n , k u l t u r e l l e n Funktionen und Erholungsmöglich
k e i t e n gelten e i n e r s e i t s die Schaffung optimaler Bedin
gungen für eine möglichst e f f i z i e n t e W irtschaft und ande
r e r s e i t s grösstmögliche F r e i h e i t der Wahl dieser Stand
o r t e . 

Folgende M o d e l l v o r s t e l l u n g e n der V e r t e i l u n g von Standorten 
wurden a l s Basis für den Regionalplan verwendet: a l s der 
Realität einer Grosstadt am entsprechendsten wird eine 
Struktur angesehen, die im Zentrum der Stadt das w i c h t i g s t e 
Gebiet für Arbeitsplätze, im Umkreis davon mehrere Gebie
te für Arbeitsplätze n i e d r i g e r e r Zentralität und i n der 
ganzen Region mehr oder weniger v e r s t r e u t Arbeitsplätze 
v o r s i e h t . A l s S t a n d o r t k r i t e r i e n gelten g e n e r e l l der Be
darf der Unternehmungen nach Art und Häufigkeit von 
Aussenkontakten und i h r Raumbedarf i n Beziehung zu der 
Anzahl der Beschäftigten, der Besucher und zu dem Umsatz 
an Gütern und Diensten; damit e r g i b t s i c h m o d e l l a r t i g 
folgende V e r t e i l u n g : e i n T e i l der Dienstleistungstätig
k e i t e n e i n s c h l i e s s l i c h des T e i l s des Einzelhandels für 
den täglichen Bedarf hat seinen Standort i n Wohngebieten 
b e i gleichmässiger V e r t e i l u n g auf die gesamte grosstädti
sche Region. Mit dem Wachstum der Bevölkerung und der i n 
d i v i d u e l l e n K a u f k r a f t kann der s p e z i a l i s i e r t e T e i l des 
Einzelhandels und der Di e n s t l e i s t u n g e n , die früher auf 
zentrale Standorte angewiesen waren, auch einen genügend 
grossen Absatzmarkt i n äusseren Gebieten der Stadt finden. 
Verarbeitende I n d u s t r i e , Grosshandel, Lager, Bau- und 
Tran s p o r t i n d u s t r i e n werden s i c h zunehmend a u f t e i l e n i n 
Management ( e i n s c h l i e s s l i c h Verwaltung, Forschung, P l a 
nung und Entwicklung) mit ze n t r a l e n Standorten und i n Fa
b r i k a t i o n mit weniger zen t r a l e n Standorten. D i e n s t l e i 
stungsbetriebe werden zunehmend mehr Arbeitsplätze b e r e i t 
s t e l l e n und auch z e n t r a l e Standorte suchen. Aufgrund der 
starken Zunahme des Aussenhandels s o l l e i n T e i l der de
z e n t r a l i s i e r b a r e n Arbeitsplätze i n der Nähe der Flughäfen 
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und Hafengebiete angeordnet werden. Als Standortkriterium 
der i n d i v i d u e l l e n Stadtbewohner wird hauptsächlich die 
Wegezeit zwischen Wohnort und A r b e i t s p l a t z bzw. Standort 
von Einzelhandel und Dienstleistungen genannt; um z e i t a u f 
wendige Wege zu reduzieren, wird eine D e z e n t r a l i s i e r u n g 
des Einzelhandels, eine Verkürzung der Entfernung durch 
eine kompaktere Struktur und eine Verbesserung des Kommu
nikationssystems vorgeschlagen. 

Für den Prozess der Standortveränderungen wurde e i n Gra
vitätsmodell verwendet, i n dem die verschiedenen Punktio
nen a l s Körper mit verschiedener Masse nach dem Gesetz 
der Schwerkraft miteinander i n t e r a g i e r e n . A l s Hauptfaktor 
für die Auswahl eines z e n t r a l e n Standorts g i l t der Grad 
der Abhängigkeit von Aussenkontakten der einzelnen F u n k t i 
onen untereinander und mit dem grösstmoglichen A r b e i t s 
und Absatzmarkt. 
Diese Modellvorstellungen, sowie die besondere Bedeutung 
des Faktors Zugänglichkeit zu Gebieten mit Arbeitsplätzen 
durch öffentlichen und p r i v a t e n Verkehr b e i der Berück
si c h t i g u n g der besonderen Bedingungen von Stockholm, g e l 
ten a l s R i c h t l i n i e n im Regionalplan für die Standorte von 
Arbeitsplätzen. Grössere i n d u s t r i e l l e Gebiete und Wohnge
b i e t e s o l l e n aufgrund des von der In d u s t r i e erzeugten Ver
kehrs getrennt b l e i b e n ; diese p a r t i e l l e Ablehnung des 
P r i n z i p s der Vermischung von Wohnungen und Arbeitsplätzen 
(im F a l l e i n d u s t r i e l l e r Prägung) führt t e n d e n z i e l l zu der 
Schaffung von kompakteren, a u s s c h l i e s s l i c h i n d u s t r i e l l 
genützten Gebieten i n äusseren Regionen der Stadt. A r b e i t s 
p l a t z e des D i e n s t l e i s t u n g s - und Handelssektors und k u l t u 
r e l l e Funktionen werden i n Wohngebiete bewusst a l s Struk
turelement eingeführt und erh a l t e n damit z.T. periphere 
b i s h a l b z e n t r a l e Standorte. Die Planung des Zentrums a l s 
Hauptgeschäftsviertel b e i einer Trennung der verschiedenen 
Verkehrsarten und einer Abnahme von Wohnungsmöglichkeiten 
wird auch im Regionalplan aufgeführt, h i e r aber n i c h t 
noch einmal r e f e r i e r t . Generell wird b e i der V e r t e i l u n g 
der Arbeitsplätze e i n Konzept v e r f o l g t , das dazu führt, 
dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung i n Aussenbezirken 
der Stadt i n der Nähe i h r e r Wohnungen beschäftigt i s t 
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Und der Rest in inneren Gebieten der Stadt? dadurch wird das 
Verkehrsaufkommen begrenzt und den äußeren Gebieten der Stadt 
sowie den Vororten ein gewisser Grad an Unabhängigkeit (Verfüg
barkeit der meisten notwendigen Punktionen) gegeben« 

1) 
3«3«8*3» Wohngebiete und Dienstleistungen 7 

Ziel der Planungen der Wohngebiete i s t einerseits die Beseiti
gung des jetzigen Mangels an Wohnungen und andererseits eine 
Verbesserung des Standards, gemessen am Raumbedarf ( 0 , 4 5 Per-
sonenanzahl pro Raumeinheit für das Jahr 2 0 0 0 ) , Um den Wohnungs
mangel innerhalb der nächsten 10 Jahre beseitigen zu können, 
müßte die jetzige jährliche Produktion von 6 0 . 0 0 0 Raumeinheiten 
innerhalb von 3 Jahren verdoppelt werden und dann bis ca. 1975 
konstant bleiben| bis zum Jahr 2000 müßte der heutige Bestand 
an Wohnungen ungefähr verdoppelt werden. Bezüglich der Zusammen
setzung, Art und Verteilung der Wohnungsmöglichkeiten wird ange
nommen, daB der heutige Prozentsatz (26 $) an Einfamilienhäu
sern noch steigen wird bei einer tendenziellen Vergrößerung der 
Häuser und Wohnungen? um das Jahr 2000 wird ungefähr 35 $ der Woh
nungsmöglichkeiten in Form von Einfamilienhäusern bestehen. 

Die Abnahme der Bedeutung des Paktors Entfernung durch die Ent
wicklung des Motorisierungsgrades und der öffentlichen Verkehrs
mittel korrespondiert mit der tendenziellen Ausdehnung der Fläche 
und des Einzugsbereiches von Handel- und Dienstleistungseinheiten 
in der Nähe bzw. innerhalb von Wohngebieten. 

Die Planung und Realisierung der Wohngebiete geht auf ein Konzept 
zurück, das die Entlastung des Stadtbereichs von Stockholm durch 
den Bau von Trabantenstädten zugrundelegte. 

Das Konzept legt zugrunde die Maximalkapazität und die Bedingungen 
der Ausnutzung des Massentransportsystems U-Bahn (Bevölkerungs
konzentration) sowie die Bedingung der Fußgängererreichbarkeit für 

The 1966 Outline Regional Plan, a.a.O., S. 27 f f . 
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I I , 29 a 

a l l e Funktionen i n einem der a r t i g e n Wohngebiet. 

Jedes der neuen Wohnzentren umfaßt annähernd 15 000 Wohneinheiten. 
D i r e k t neben der U-Bahnstation l i e g t e i n Geschäftszentrum im 
Umkreis s i n d größere sieben- b i s nounstockige Wohnhäuser, an d i e 
se schließt s i c h e i n Ring von Einfamilienhäusern an. 

Es g i b t dabei , v a r i i e r e n d nach Größe und Ausstattung, v i e r Typen 
von Zentren, nämlich 

o das Nachbarschaftszentrum (B-Zentrum) mit Gemischtwarenhand
lungen, Milchläden u.a., 

o das D i s t r i k t z e n t r u m , (C-Zentrum) mit 20 b i s 30 verschiedenen 
Läden, um die herum s i c h d ie Wohnungen gruppieren, 

o das Gebietszentrum (B-Zentrum) mit etwa 70 verschiedenen Läden 
und einem Kaufhaus, dessen Einzugsbereich mehrere D i s t r i k t 
zentren und Nachbarschaftszentren umfaßt, und die b i s h e r an 
d r e i S t e l l e n außerhalb Stockholms gebaut wurden ( V a l l i n g b y , 
F a r s t a und Skärholmen), 

o schließlich i s t noch geplant die H e r s t e l l u n g von sog. A-Zentren, 
die etwa den regionalen Einkaufszentren der USA entsprechen 
und i n der Region von Stockholm nur an zwei S t e l l e n vorgese
hen s i n d . 

E i n typisches B-Zentrum i s t Skärholmen, die jüngste der d r e i be
r e i t s f e r t i g g e s t e l l t e n Trabantenstädte, 

Das Zentrum von Skärholmen, ca. 9 km südwestlich von Stockholm 
gelegen, wurde 1968 f e r t i g g e s t e l l t . In reinem Einzugsbereich wer
den b i s 1970 etwa 250 000 Personen wohnen, davon 26 000 i n un
m i t t e l b a r e r Nähe« 

Die Verkaufsfläche des Zentrums umfaßt 37 000 qm, s e i n Jahresum
satz w i r d auf 180 M i l l i o n e n Kronen (ca. 100 Mio. DM) geschätzt. 
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I I , 29 b 

Das Zentrum l i e g t d i r e k t an der U-Bahn-Station 5 es si n d aber 
auch Parkgaragen der insgesamt 4-000 Pkws vorhanden. A l l e L i e f e 
rungen werden über e i n u n t e r i r d i s c h e s Anliefersystem abgewickelt. 
Das Zentrum s e l b s t i s t nur für Fußgänger zugängig. 

Es g i b t neben zwei Warenhäusern und 65 Einzelhandelsgeschäften 
Büros für s o z i a l e Leistungen, Ärzte, Zahnärzte, e i n Jugendzentrum, 
e i n Kino, eine B i b l i o t h e k , eine P o s t s t a t i o n , e i n Hotel sowie 
eine P o l i z e i s t a t i o n . 

Gebaut werden s o l l e n noch e i n College und eine Berufsschule, 
Sporteinrichtungen und e i n i g e k l e i n e r e B e t r i e b e . U-Bahn und 
eine Schnellstraße verbinden das Zentrum d i r e k t mit der Stockhol
mer Innenstadt? es i s t geplant, daß etwa 25 fo des Verkehrs mit 
Pkw und 65 io mit der U-Bahn abgewickelt wird. 

Generell wird auch b e i der Anlage der C-Zentren mehr Betonung 
auf die E r r e i c h b a r k e i t mit dem Auto und dem Massenverkehrsmittel 
- nur die D-Zentren s i n d r e i n auf Fußgängerentfernungen zuge
s c h n i t t e n - so daß große Parkflächen i n der Nähe d i e s e r Zentren, 
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I I , 50 

sowie die Lage an Massenverkehrslinien und grösseren 
Strassen notwendig werden. 
Erholungs- und Sportmöglichkeiten i n der Fähe bzw. inner
halb von Wohngebieten werden nach A r t , Grösse, Standort 
und G e b i e t s c h a r a k t e r i s t i k unterschieden. Grünflächen, 
Parkanlagen und Sport- bzw. S p i e l f e l d e r s o l l e n i n den 
f r e i e n Räumen zwischen den Häusern angelegt werden. Parks 
i n Pusswegnähe von Wohngebieten s o l l t e n für ca. einstün
dige Fusswege gross genug s e i n und auf n i c h t zu unebener 
Fläche l i e g e n . Sport- und Erholungszentren s o l l e n l e i c h t 
e r r e i c h b a r s e i n - mit Fläche für ruhenden Verkehr - mög
l i c h s t i n der Fähe von regionalen Parks und einen guten 
Standard an Dienstleistungen aufweisen; für s p e z i e l l e r e 
Erholungs- und Sportarten s o l l e n Zentren mit grösserem 
Einzugsbereich geplant werden. Grössere Parks für längere 
Wege s o l l e n i n ca. einer halben Stunde von den Wohngebie
ten mit Auto oder Massenverkehrsmittel erreichbar s e i n , 
möglichst i n der Nähe von natürlichen Gewässern l i e g e n 
und " a t t r a k t i v e " natürliche Merkmale aufweisen. Insge
samt wird e i n Flächenbedarf von 200 qm pro Einwohner zu
grundegelegt . 

1) 
3«3«8.4« Erholungsgebiete 7 

Aufgrund der zunehmenden F r e i z e i t und der wachsenden 
Kaufkraft wird erwartet, dass der Bedarf bzw. die Nach
frage nach Erholungsmöglichkeiten und Beschäftigungen im 
Fr e i e n ansteigen wird. Im Regionalplan werden d r e i Kate
gorien von Freizeit-Tätigkeiten unterschieden j 

0 Ausflüge, die einen Tag dauern und f r e i e Flächen i n 
der Nähe der Stadt notwendig machen; 

o längere Aufenthalte auf dem Land, die Freizeitwohn
möglichkeiten mit den notwendigen Dienstleistungen 
zur Verfügung haben müssen; 

0 kurze Aufenthalte an verschiedenen Orten, i n Abhängig
k e i t vom Angebot an Ho t e l s , Camping, Booten etc. 
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Um dies zu ermöglichen, s o l l e n a l l e Flächen i n der Ent
fernung von ca. einer Stunde vom Zentrum der Stadt, die 
gegenwärtig n i c h t für die Entwicklung der Stadt gebraucht 
werden, unbebaut b l e i b e n und a l s "städtische Zone" gelten; 
die ausserhalb davon liegenden Gebiete i n einer E n t f e r 
nung von ca. 100 b i s 200 km vom Zentrum s o l l e n a l s Er
holungsgebiete g e s t a l t e t und genutzt werden. A l s w i c h t i 
ger Standortfaktor g i l t die Nähe zum Meer, zu Seen und 
zu Flüssen. Im Regionalplan von 1966 werden den Nutzungs
arten durch Land- und F o r s t w i r t s c h a f t , der Bewahrung von 
besonderen natürlichen Gegebenheiten und der F r e i z e i t b e -
wohnung gl e i c h e Priorität z u g e t e i l t (im Gegensatz zu P l a 
nungsgrundsätzen früherer Planungen, i n denen die ersten 
beiden a l s vorrangig betrachtet wurden). Freizeitwohn
möglichkeiten s o l l e n ähnlich den städtischen Wohngebieten 
mit der Versorgung der notwendigen Dienstleistungen a l s 
"Freizeitdörfer" geplant werden; a l s S t a n d o r t k r i t e r i e n 
dieser "Freizeitdörfer" gelten die Art und Qualität der 
natürlichen Bedingungen, der Zugang zu freiem Land, gu
te Kommunikationsverbindungen zu der Stadt un Q d1e 
Grösse des Gebiets für Erholungsmöglichkeiten. 

1) 
3«3«8»5» Klima und Umweltschutz y 

Als w i c h t i g s t e meteorologische V a r i a b l e werden Nieder
schlag, Wolken, F e u c h t i g k e i t , Wind, Luftdruck, atmosphä
r i s c h e Elektrizität, solare Strahlung und der A n t e i l an 
natürlichen und künstlichen Verunreinigungen der Atmo
sphäre genannt. Informationen darüber b i l d e n den H i n t e r 
grund für die physische Planung; Z i e l dabei i s t die op
timale Ausnützung der kl i m a t i s c h e n Bedingungen. Das 
Klima von Stockholm wird durch die geographische Lage i n 
der Nähe vom Meer bestimmt; es i s t hauptächlich e i n 
Küstenklima; die k l i m a t i s c h e n Unterschiede zwischen den 
verschiedenen T e i l e n der Region sind z i e m l i c h gross. 
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A l s Probleme besonderen Interesses b e i der physischen 
Planung im Regionalplan werden Wasser- und L u f t v e r 
schmutzung sowie Lärmverhütung (Umweltschutz) genannt; 
a l s ursache dieser Probleme der Veränderungen der phy
sischen. Umwelt gelten die technologischen P o r t s c h r i t t e 
und deren Auswirkungen. Für die Region Stockholm s t e l l t 
e i n Schutz des Sees Mälaren, der die hauptsächliche 
Trinkwasserquelle d a r s t e l l t , e i n besonderes Problem dar; 
dazu s o l l e n die übrigen Seen und Flussläufe für Erho
lungszwecke r e i n gehalten werden von Schmutz, Schlamm 
und einem Übermass an Salzen, um die ökologischen Be
dingungen zu er h a l t e n . 

Quellen der Luftverschmutzung i n städtischen Gebieten 
sind der Verkehr, die I n d u s t r i e und die Beheizung der 
Gebäude; l e t z t e r e s i s t die hauptsächliche Ursache im 
Gebiet Stockholm (Schwefeldioxyd). Deshalb s o l l t e n die 
Standorte von Zentren der Energieerzeugung i n städti
schen Gebieten k o n z e n t r i e r t und ausserhalb der bebauten 
Gebiete angelegt werden, so dass der Grad der L u f t v e r 
schmutzung i n städtischen Gebieten n i c h t eine erträg
l i c h e Grenze überschreitet. 
Aufgrund des angenommenen Anstiegs an Energiebedarf 
werden die Probleme der Luftverschmutzung b i s zum Jahr 
2000 e r h e b l i c h ansteigen, sofern die Energie n i c h t auch 
aus anderen Quellen a l s aus Öl gewonnen werden kann; 
die Umwandlung von chemischer Energie d i r e k t i n E l e k t r i 
zität oder der Gebrauch l e i c h t e r e r Öle könnte die Pro
bleme der Luftverschmutzung e r h e b l i c h e r l e i c h t e r n ; auch 
Atomenergie wird a l s vernünftige A l t e r n a t i v e genannt. 

Zur Lärmverhütung versucht man den Lärm an seinem Ur
sprung zu dämpfen bzw. zu k o n t r o l l i e r e n , die Entfernung 
zwischen Ursprungsort und Empfänger zu vergrössern oder 
den Empfänger zu schützen. E i n f l u s s f a k t o r e n des Lärms 
sind die Lufttemperatur und die Richtung und Geschwin
d i g k e i t des Windes. Im F a l l von verkehrserzeugtem Lärm 
kann man versuchen, die Hauptverkehrsstrassen aus den 
bewohnten Gebieten möglichst weit auszulagern; andere 
unter ökonomischen Gesichtspunkten r e a l i s i e r b a r e Me
thoden sind die E r r i c h t u n g von Schutzschirmen, Wällen 
und Bäumen an den Strassen. 
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3 • 3 • 9• R e a l i s i e r u n g des Plans 1 

Der Regionalplan g i b t g e n e r e l l R i c h t l i n i e n für die anzu
strebende Art der Flächennutzung und des Verkehrssystems, 
s p e z i f i z i e r t für die verschiedenen Nutzungsarten, an? s e i 
ne R e a l i s i e r u n g verlangt eine regionale Kooperation der 
zuständigen Behörden und bedeutet i n h a l t l i c h t e i l s Neube
bauung, t e i l s Schutz vor Neubebauung bzw. Erhaltung vor
handener Strukturen. Die Verantwortung für die Ausführung 
der Planungsmassnahmen tragen sowohl öffentliche Behörden 
a l s auch p r i v a t e Unternehmungen; eine f u n k t i o n a l e Abhän
g i g k e i t p r i v a t e r Bebauung von öffentlichen (l o k a l e n und 
nationalen) Behörden besteht b z g l . des Kommunikations
systems und anderer öffentlichen Dienstleistungen ( K a n a l i 
s a t i o n , Wasserversorgung, Energieversorgung e t c . ) , b z g l . 
r e c h t l i c h e r V o r s c h r i f t e n (Baugesetz, Flächennutzungskon
t r o l l e n etc.) und b z g l . F i n a n z i e r u n g s h i l f e n für die Be
bauung ( K r e d i t e , Steuerabschreibungsmöglichkeiten e t c . ) . 
Eine Koordination öffentlicher und p r i v a t e r Projekte 
verlangt die Anpassung öffentlicher Massnahmen an p r i v a t e 
Nachfrage sowie die Beeinflussung der pr i v a t e n Nachfrage 
entsprechend den öffentlichen Beiträgen. Die Entwicklung 
und Gestaltung der Erholungsgebiete und Freizeitwohnungs
möglichkeiten kann i n den meisten Fällen von öffentlichen 
Behörden er f o l g e n . Damit ergeben s i c h d r e i Aufgaben für 
die ausführenden Behörden? die eigene Ausführung von Pro
jekten, das Schaffen von Anreizen für p r i v a t e Projekte 
und das Verhindern unerwünschter Veränderungen j e w e i l s 
entsprechend den R i c h t l i n i e n des Plans. 
Da das Regionalplanungsamt heute k e i n e r l e i Befugnis 
ausser dem Recht der E r s t e l l u n g und Entscheidung über die 
PIanungsmassnahmen hat, i s t es auf die genannten ausfüh
renden Organe angewiesen. Jedoch wird angenommen, dass 
innerhalb des Planungszeitraums (1966 - 2000) s i c h der 
Trend zu einer e i n h e i t l i c h e n regionalen Verwaltung i n der 
Form eines K r e i s r a t s v e r w i r k l i c h e n wird, so dass dann die 
Koordination der Planungen und deren Ausführung auf 
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r e g i o n a l e r Ebene g e s e t z l i c h f i x i e r t ermöglicht wird; der Re
gio n a l p l a n wurde deshalb n i c h t nur im H i n b l i c k auf die heu
te bestehenden r e c h t l i c h e n und ad m i n i s t r a t i v e n M i t t e l zur 
Ausführung, sondern auch auf zukünftig durchzusetzende M i t 
t e l h i n aufgebaut. 
A l s weiterer r e s t r i k t i v e r Faktor für die Ausführung des 
Plans wird die B e r e i t s t e l l u n g der dafür notwendigen Finan
zen genannt; deren Abhängigkeit von dem Ausmass und der 
Qualität der j e w e i l s ausgeführten Massnahmen wird .aber 
auch gesehen. A l s w i c h t i g e r S c h r i t t für die R e a l i s i e r u n g 
des Plans wird deshalb e i n d e t a i l l i e r t e r Plan für die Aus
führung - e i n s c h l i e s s l i c h z e i t l i c h e r und f i n a n z i e l l e r Aspek
te - notwendig. Aufgrund der Tatsache, dass der Plan auf 
einer V i e l z a h l von Annahmen b z g l . der Bevölkerungsentwick
lung, der Entwicklung der W i r t s c h a f t , des Lebensstandards, 
der Konsumgewohnheiten e t c . aufgebaut i s t , i s t es notwendig, 
diese Ausgangsdaten ständig der tatsächlichen Entwicklung 
gegenüberzustellen und ggf. im Plan zu ändern, was die 
Planung s e l b s t mit den j e w e i l i g e n , sukzessiven Revisionen 
zu einem k o n t i n u i e r l i c h e n Prozess macht. 

3«4» Durchsetzbarkeit, Fehler, Funktion 

Da die Regionalplanung bi s h e r nur R i c h t l i n i e n c h a r a k t e r hat, 
lässt s i c h die Durchsetzbarkeit anhand von r e a l i s i e r t e n Ver
änderungen noch n i c h t überprüfen; es lässt s i c h höchstens 
f e s t s t e l l e n , dass die r e c h t - i n s t i t u t i o n e l l e n , a d m i n i s t r a t i 
ven und f i n a n z i e l l e n Voraussetzungen zur Durchsetzung besser 
sind a l s i n v i e l e n anderen westlichen Industrieländern 
(z.B. USA, BRD e t c . ) . 
A l s Fehler bzw. Revisionen von Planungsgrundsätzen und 
-massnahmen wurden zwei genannt? 

o zuerst die Revis i o n des Nachbarschaftskonzepts durch 
eine n i c h t mehr a u s s c h l i e s s l i c h e Trennung von Wohnge
bie t e n und Arbeitsplätzen, sondern nurmehr die Absonderung 
i n d u s t r i e l l e r Arbeitsplätze von Wohngebieten, was die 
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Nachbarschaftseinheiten zu sog. "städtischen E i n h e i t e n " 
werden lässt^^") dabei lässt s i c h vermuten, dass die 
ideologischen Rechtfertigungen des Nachbarschaftskon
zepts und der damit verbundenen Grünflächenideologie 
s i c h auch dementsprechend geändert haben. 

o A ls zweiter Fehler bzw. zu re v i d i e r e n d e r Grundsatz i s t 
die Grösse dieser "städtischen E i n h e i t e n " zu nennen, die 
s i c h für eine bestimmte Qualität und V a r i a t i o n des An
gebots von Einkaufsmöglichkeiten a l s zu k l e i n erwiesen 

2) 

hatte '; dazu entsprach s i e n i c h t mehr den s i c h verän
dernden Bedingungen und Tendenzen des Kommunikations
systems und deren Nutzungsgrad. 

Auch Regionalplanung beschränkt s i c h wie die Zentrumspla
nung i n i h r e r Funktion hauptsächlich auf die Bestimmung der 
Art von Flächennutzung und die Gestaltung des Verkehrs
systems; darüber hinausgehend jedoch versucht s i e i n a r t i 
k u l i e r t e r Form auf die r e c h t l i c h - i n s t i t u t i o n e l l e n , admini
s t r a t i v e n und f i n a n z i e l l e n Voraussetzungen der Durchsetzung 

3) 

der Planungen E i n f l u s s zu nehmen '; aber auch h i e r i s t die 
Grenze durch die Durchsetzungsmöglichkeiten von "öffent
l i c h e n " Interessen gegeben. 

1) C i t y planning, a.a.O., S. 23 f f . , S. 55 f f . 
2) Swedish Shopping centres, a.a.O., S. 12 f f . 
3) The 1966 Outline Regional Plan, a.a.O., S. 47 f f . 
4) The 1966 Outline Regional PI an, a. a. 0 . , S. 24 
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I I I . Planung der Stadt Chicago und i h r e r Umgebung 7 

1) 
1. Zur Struktur der Stadt 7 

Die Struktur der Stadt i s t gekennzeichnet durch die nord
südliche Begrenzung durch den Michigan-See; an der Küste 
l i e g t das zen t r a l e Geschäftsviertel; i n r a d i a l nach Nor
den, Süden und Westen s i c h ausdehnende Strassen und an 
P a r a l l e l s t r a s s e n zur Küste sind I n d u s t r i e und a n s c h l i e s 
send Wohngebiete angelegt; die bebauten Gebiete sind 
stark k o n z e n t r i e r t mit abnehmender Dichte vom Zentrum 
weg. Wichtigstes Strukturelement s t e l l t das Verkehrs
system dar, besonders das Strassennetz; die Anordnung 
verschiedener "städtischer Funktionen" f o l g t weitgehend 
dem P r i n z i p der Zuordnung des höchsten Grades der Inten
sität i n der Nutzung zu dem höchsten Grad an Zugänglich
k e i t . 

2) 
2• H i s t o r i s c h e Entwicklung der Planung 7 

Die Anfänge der Stadtplanung i n Chicago wurden 1909 mit 
dem ersten umfassenden Plan für das Verkehrssystem und 
Parks gemacht, der auch zum T e i l r e a l i s i e r t wurde. Der 
Plan führte zu der Bildung einer Planungskommission von 
Chicago, die i n den darauffolgenden Jahren die Entwick
lung von-Planungsmassnahmen und - S t r a t e g i e n l e i t e t e , die 
hauptsächlich E i n z e l p r o j e k t c h a r a k t e r hatten. 1943 wurde 
der erste "Master Plan of R e s i d e n t i a l Land Use f o r 
Chicago" veröffentlicht, der die Grundlage der Haus- und 
Erneuerungsprogramme der 40er und 50er Jahre d a r s t e l l t e . 
1946 wurde von der Planungskommission e i n vorläufiger, 
umfassender Plan e n t w i c k e l t , der bestimmten Flächen 

T) Die folgenden Ausführungen basieren auf dem 
"Comprehensive Plan of Chicago" (CP). The Comprehen-
sive Plan of Chicago, Department of Development and 
Planning, Dec. 1966. 
C i t y of Chicago, Richard J . Daley, Mayor, John G. 
Duba, Commissioner of Development and Planning. 
Im Text werden im einzelnen die relevanten Seiten 
angegeben. 
Hi e r : CP, S. 31 f. 

2) CP, s. 30 f. 
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s p e z i f i s c h e Nutzungsarten zuwies und damit s t a t i s c h e n Cha
r a k t e r hatte (Flächennutzungsplan) und den s i c h verändern
den Bedingungen schlecht angepasst werden konnte; darüber
hinaus förderte er n i c h t die Stellungnahme der Bevölkerung 
aufgrund mangelnder E i n s i c h t i n Planungsziele und -massnah
men. In den nachfolgenden Jahren wurden öfters Projektent
würfe a l s Dokumentserien e n t w i c k e l t . S e i t den 60er Jahren 
wird i n Chicago e i n Planungsansatz verwendet, der die Z i e l e 
und Strategien besonders betont und ausarbeitet ( a n s t e l l e 
von s t a t i s c h e n Flächennutzungsplänen oder kombinierten 
P r o j e k t - und Programmentwürfen); damit wird eine umfassende 
P l a n u n g s p o l i t i k e n t w i c k e l t ; s i e bezieht s i c h auf Planungs
p o l i t i k auf kommunaler und r e g i o n a l e r Ebene, auf Planung 
von bestimmten städtischen Gebieten und auf d e t a i l l i e r t e 
Planung s p e z i f i s c h e r Verbesserungsprojekte; durch die Aus
arbeitung von Z i e l e n und Planungsstrategien s o l l genügende 
Flexibilität und V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t e r r e i c h t werden. 
Der erste S t r a t e g i e p l a n , "Basic P o l i c i e s f o r the Comprehen-
sive Plan of Chicago" wurde durch öffentliche Diskussion 
und aufgrund von Forschungsergebnissen r e v i d i e r t und im 
"Comprehensive Plan of Chicago" zusammen mit verbesserten 
P l a n u n g s s t r a t e g i e n widergegeben. 

"The Comprehensive Plan of Chicago"(CP) 

1) 
Z i e l e des Plans ' 
Als grundlegende Z i e l e der Bevölkerung von Chicago werden 
eine Verbesserung der Qualität des Lebens durch eine Ver-
grösserung menschlicher Möglichkeiten, eine Verbesserung 
der Umgebung und eine Verstärkung und D i f f e r e n z i e r u n g der 
Wir t s c h a f t genannt und weiter F r e i h e i t von Armut, Unwissen
h e i t und Diskr i m i n i e r u n g , so dass die "Werte einer demokra
t i s c h e n G e s e l l s c h a f t " für jedes Individuum r e a l und opera
be l werden. Um diese Z i e l e v e r w i r k l i c h e n zu können, werden 
d r e i Qualitäten physischer Entwicklung für notwendig er
achtet: hoher Grad an Zugänglichkeit zu notwendigen Stand
orten, Qualität der Umgebung a l s Identifikationsmöglichkeit, 
E f f i z i e n z der Anordnung. Diese allgemeinen Z i e l e werden 
d i f f e r e n z i e r t zu sieben Gruppen von l a n g f r i s t i g e n Z i e l e n 
für Aktionsprogramme: 
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I I I , 3 

3 . 1 . 1 . Familienleben und Umgebung 

Für die verschiedenen Altersgruppen und Familientypen s o l 
l e n verschiedenartige Wohnungsmöglichkeiten g l e i c h e r Qua
lität geschaffen werden; insbesondere s o l l e n T e i l e der 
Innenstadt erneuert und T e i l e neu bebaut werden für Fami
l i e n m i t t l e r e r Einkommensgruppen; die Qualität der Wohn
gegenden s o l l durch Verbesserung der öffentlichen E i n r i c h 
tungen und Dienstleistungen erhöht werden (Schaffung neuer 
und Ausdehnung bestehender Schulen, Einkaufszentren, k u l 
t u r e l l e r Leistungen und Erholungsmöglichkeiten). 

2) 
3 . 1 . 2 . Gelegenheiten für B e n a c h t e i l i g t e J 

Z i e l h i e r b e i i s t die Verbesserung der Lebensbedingungen 
für Bevölkerungsgruppen, denen durch Einkommen, Gesundheit, 
Erziehung und Erfahrung besondere Beschränkungen aufer
l e g t s i n d ; durch öffentliche Programme (Erziehung, Berufs
ausbildung, Wohngelegenheiten, Beschäftigung, s o z i a l e 
Leistungen) s o l l e n Teilnahmemöglichkeiten an städtischen 
Aktivitäten gegeben werden. 

3) 
3 . 1 . 3 » Ökonomische Entwicklung^' 

Z i e l i s t die Verbesserung der w i r t s c h a f t l i c h e n Entwicklung 
und die Ausdehnung der Bedeutung von Chicago a l s regiona
l e r Hauptstadt und a l s Ort für den Welthandel. Die Anzahl 
der Arbeitsplätze s o l l weniger für die Produktion a l s für 
den Finanzsektor und für Die n s t l e i s t u n g e n ausgedehnt wer
den. Die Qualität der bestehenden Arbeitsplätze s o l l ver
bessert werden; durch Ausbildungsprogramme s o l l eine wei
tere Q u a l i f i z i e r u n g der Arbeitskräfte e r r e i c h t werden. 

A) 
3•1•4• Kommunikationssystem ' 

Die Bequemlichkeit und E f f i z i e n z der bestehenden Verkehrs
arten (Strassen-, Schienen-, L u f t - und Wasserverkehr) s o l l 

1) CP, S. 11 f. 
2) CP, S. 12 
3) CP, S. 12 f. 
4) CP, s. 14. 
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I I I ,4 

g e s t e i g e r t werden; Verkehrskorridore höchster Zugänglich
k e i t s o l l e n a l s Rahmen für Standorte besonders i n t e n s i v e r 
Nutzung (Geschäfts- und Bürozentren, i n d u s t r i e l l e Gebiete, 
I n s t i t u t i o n e n und Wohnungen mit hoher Nutzungsdichte) ge
schaffen und/oder ausgebaut werden; i n Wohngebieten s o l l 
der Durchgangsverkehr vermieden werden. Ber Grad an Zugänglichkeit s o l l dem Grad der Konzentration von A k t i v i 
täten entsprechen. 

1) 
3.1.5» Flächennutzung ' 

Das Muster der Flächennutzung s o l l " l o g i s c h " aufgebaut 
s e i n ; dabei s o l l die Art der Flächennutzung i n Beziehung 
zur Küstenlage und/oder zu den Hauptverkehrslinien stehen. 
Als notwendige Anpassungen der Art der Flächennutzung an 
die E r f o r d e r n i s s e von 1960 b i s 1980 werden folgende Aufga
ben genannt? Neubebauung z e n t r a l e r Stadtgebiete; Schaffung 
zusätzlicher Flächen für Schulen, Parks und Spielplätze; 
Vergrösserung der Flächen für Wohnungsmöglichkeiten und 
Erholungszwecke, t e i l s durch I n t e n s i v i e r u n g der bestehen
den Nutzung, t e i l s durch Veränderung der j e t z t i g e n Nutzungs
a r t ; I n t e n s i v i e r u n g der Nutzung i n d u s t r i e l l e r Gebiete. 

2) 
3.1.6. Koordination der städtischen Entwicklung ' 

Die Koordination p r i v a t e r und öffentlicher I n v e s t i t i o n e n 
s o l l n i c h t nur für Einkaufszentren und i n d u s t r i e l l e Gebie
te sondern auch für s o z i a l e Dienstleistungen p r a k t i z i e r t 
werden. A l s neue Organisationsform kombinierter p r i v a t e r 
und öffentlicher Aktivität wurden f r e i w i l l i g e Nachbar
schafts-Verbände mit e i l s ganztägig beschäftigtem Stab 
e r r i c h t e t sowie l o k a l e n Gemeinderäten und s p e z i e l l e Kom
missionen; für die 16 ausgewiesenen Entwicklungsgebiete 
wurden s p e z i e l l e Empfehlungen a l s Grundlage zur Diskussion 
zwischen öffentlichen und p r i v a t e n Gruppen ausgearbeitet. 

1) CP, s. 14 

2) CP, s. 14 
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3 . 1 . 7 « Qualität der Umgebung 

Durch den v i s u e l l e n Eindruck der Aktivitätszentren und 
wichtigen Verbindungslinien der Stadt s o l l eine räumliche 
Orientierung gegeben werden; V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t und 
Kontrastierung s o l l e n i n d i v i d u e l l e s Interesse schaffen. 
Auf l o k a l e r Ebene s o l l die Möglichkeit der I d e n t i f i k a t i o n 
sowie der Teilnahme an l o k a l e n Aktivitäten gegeben werden. 
Die städtische Umgebung s o l l aufgrund der Entwurfsquali
täten "Schönheit und Kompatibilität" verbessert werden. 
Zur Verbesserung der regionalen Umgebung werden Entwurfs
elemente a l s besonders w i c h t i g angesehen, die die Geschich
t e , Bedeutung und E i n z i g a r t i g k e i t der Stadt betonen; auch 
h i e r wird die "Lesbarkeit eines Gebiets" a l s v i s u e l l e r 
Eindruck angestrebt. 

2) 
3 . 2 . Annahmen des Plans ' 

Die Annahmen des Plans, die s i c h auf die Bevölkerung, die 
Wi r t s c h a f t , die Art der Flächennutzung und die Entwicklung 
der grösstädtischen Region beziehen, haben n i c h t nur Da
ten- und Prognosecharakter sondern beinhalten selbst auch 
empfohlene Entwicklungsstrategien i n bezug auf die bewusst 
geplante Veränderung dieser Faktoren; s i e wurden a l s Da
tenbasis für die Bestimmung der U n t e r z i e l e sowie der der 
Planungsstrategien und -programme des "Comprehensive Plan" 
behandelt. 

3) 
3 . 2 . 1 . Bevölkerung 

Die Daten bezüglich der Bevölkerungsentwicklung beruhen 
i h r e r s e i t s auf der heutigen Anzahl und Zusammensetzung 
der Bevölkerung, auf a l s unveränderlich angenommene Trends 
(Geburtenrate, Sterberate, Wanderungsgewinn) und auf der 
Annahme, dass die Verbesserung der Qualität der Wohnge
bi e t e eine steigernde Wirkung auf die Bevölkerungsanzahl 
hat? damit ergeben s i c h folgende Veränderungen von i 9 6 0 

1) CP, s. 14 f f . 
2) CP, S. 20 
3) CP, S. 21 f. 
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b i s 1980 i n der Stadt Chicago und dem grosstädtischen Ge
b i e t Chicago (SMSA) für die Bevölkerungsanzahl, die Ver
t e i l u n g auf 4 Altersgruppen, die Zahl der Arbeitskräfte, 
die Zahl der f a r b i g e n Bevölkerung und die Anzahl der 
Haushalte: 

- Bie Bevölkerungsanzahl nimmt i n der Stadt Chicago um ca. 
6 io b i s 1980 (1960s 3,55 M i l l i o n e n ) und i n dem SMSA um 
ca. 39 °/o (1960§ 6,22 M i l l i o n e n ) zu. In dem SMSA v e r t e i l t 
s i c h diese Zunahme ungefähr gleichmässig auf a l l e A l t e r s 
gruppen, während i n der Stadt die 20 - 64~Jährigen um 
ca. 2 io abnehmen, während die übrigen ungefähr g l e i c h 
mässig zunehmen; 

- die Zahl der Arbeitskräfte nimmt i n der Stadt etwas ab 
(1960s 1,59 M i l l i o n e n ) , während s i e im SMSA um ca. 40 i ° 

zunimmt (1980: 3 , 6 5 M i l l i o n e n ) 5 

- die Anzahl der fa r b i g e n Bevölkerung wird s i c h im SMSA 
mehr a l s verdoppeln (1980s 1,89 M i l l i o n e n ) , während sie 
i n der Stadt etwas langsamer zunimmt (198O: 1,54 M i l l i o 
nen) ; 

- die Zahl der Haushalte im SMSA wird um ca. 30 i ° zunehmen, 
wobei die d u r c h s c h n i t t l i c h e Haushaltsgrösse zunimmt 5 i n 
der Stadt nimmt die Zahl der Haushalte etwas ab. 

Als besondere Probleme, zu deren Lösung besondere Strat e 
gien entwickelt werden müssen, wird e i n e r s e i t s die E r h a l 
tung des A n t e i l s jüngerer Familien mit mittlerem Einkom
men genannt; von der Erhaltung dieses A n t e i l s wird die Be
wahrung eines "harmonischen Gleichgewichts und der Ver
s c h i e d e n a r t i g k e i t der Interessen" i n Chicago a l s abhängig 
gesehen. E i n zweites Problem i s t die Unterbringung von 
Immigranten und f a r b i g e n Bevölkerungsgruppen, die bisher 
i n bezug auf Erziehung, A r b e i t s p l a t z und Wohnungsmöglich
ke i t e n durch diskriminierende P r a k t i k e n u n t e r p r i v i l e g i e r t 
wurden. Z i e l der Stadt i s t die Schaffung f r e i e r Auswahl
möglichkeiten von Wohnungen, die a l l e n F a milien zugäng
l i c h s i n d . Eine zukünftige Abnahme n i c h t - f a r b i g e r Familien 
s o l l vermieden werden, während die Zunahme der farbigen 
Bevölkerung unter einer " f a i r e n Wohnungspolitik" des 
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Stadtrats untergebracht werden s o l l ; Sanierungsprogramme 
werden a l s M i t t e l zur Schaffung eines Gleichgewichts zwi
schen f a r b i g e r und n i c h t - f a r b i g e r Bevölkerung i n Gebieten 
benutzt, die durch massive Abwanderungen bedroht werden; 
g l e i c h z e i t i g s o l l e n l o k a l e Erneuerungsprogramme diese Ab
wanderungen verhindern. Strategien der Nic h t - D i s k r i m i n i e r u n g 
i n Sanierungs- und Erneuerungsgebieten s o l l e n e i n M i t t e l 
zur Erreichung dieses Z i e l e s s e i n . 

1) 
3.2.2. Wirtschaft ' 

Die Annahmen für die w i r t s o h a f t l i c h e Entwicklung der Stadt 
sowie des grosstädtischen Gebiets o r i e n t i e r e n s i c h an den 
Durchschnittswerten der Vereinigten Staaten für das Bru t t o 
sozialprodukt, (i960 - 1980: + 92 °/o) , die Anzahl der Ar
beitskräfte (+ 48 io) und das Pro-Kopf-Einkommen (+ 40 i) 5 

für die Region von Chicago wird e i n s t e t i g e s , aber etwas 
langsameres Wachstum angestrebt; die Anzahl der A r b e i t s 
kräfte s o l l nur um 26 i g e s t e i g e r t werden. 

I n d u s t r i e l l e Produktionsbetriebe (hauptsächlich M e t a l l 
i n d u s t r i e ) werden w e i t e r h i n den grössten A n t e i l der Ar
beitskräfte beschäftigen (ca. 30 i ° ) • Bie Arbeitskräfte i n 
Di e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e n werden e r h e b l i c h zunehmen, und 
zwar i n dem Masse, i n dem die Stadt s p e z i a l i s i e r t e F u n k t i 
onen für die Region übernimmt und i h r Angebot an Unterhal
tung und Erholung ausdehnt. Gross- und Einzelhandel wird 
hauptsächlich i n Entwicklungs- und Sanierungsgebieten aus
gedehnt werden. Auch für den Sektor Finanzierung, V e r s i 
cherung und Immobilien erwartet man eine Zunahme an Ar
beitsplätzen. Die Anzahl der Arbeitskräfte im Bausektor 
s o l l am stärksten zunehmen aufgrund steigender Bevölke
rungszahlen, einem zunehmenden Lebensstandard und damit 
einem steigenden Bedarf an Neu- und Umbauten. Vor allem 
aufgrund des stark zunehmenden Bedarfs an Lehrern für die 
grössere Anzahl der Bevölkerung im S c h u l a l t e r wird auch 
die Arbeitskräfteanzahl im öffentlichen Sektor ansteigen. 
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W i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e s Z i e l i s t Vollbeschäftigung; "beson
dere Betonung wird auf die zunehmende Q u a l i f i z i e r u n g und 
Ausbildung gelegt, die aufgrund technologischer Verände
rungen notwendig wird. Hohe Priorität hat das Z i e l , be
stehende Produktionsbetriebe i n der Region zu h a l t e n . B e i 
der Anwerbung neuer Betriebe s o l l der n i c h t - i n d u s t r i e l l e 
Sektor bevorzugt werden, um einen s t a b i l e n Beschäftigungs
grad zu sichern. 

1) 
3•2•3• Flächennutzung J 

Bie räumliche V e r t e i l u n g der In d u s t r i e f o l g t den Trans
p o r t l i n i e n (Eisenbahn, Strassen, See, Fluss) i n Form von 
Korridoren; die Nutzung dieser Flächen s o l l sowohl i n t e n 
s i v i e r t a l s auch ausgedehnt werden. Bie Wohngebiete l i e g e n 
i n der Nähe der I n d u s t r i e k o r r i d o r e ; die Erweiterung der 
Wohngebiete s o l l innerhalb der bestehenden durch Verbesse
rung und i n t e n s i v e r e Nutzung und i n den äusseren Randge
bi e t e n (Einfamilienhäuser) s t a t t f i n d e n . Bie V e r t e i l u n g 
von Geschäften, Banken, Theater und Hotels s o l l n i c h t mehr 
entlang der Strassen sondern gruppiert zu Unterzentren 
vorgenommen werden; die Nutzung des Zentrums (CBB) s o l l 
durch Erneuerungen i n t e n s i v i e r t werden. Ber j e t z t i g e An
t e i l von ca. 3 acres für 1000 Personen an öffentlichem 
Grund und Boden für Erholungszwecke s o l l e r h e b l i c h g e s t e i 
gert werden, vor allem an Küstenstreifen und Parkgebieten 
i n den äusseren T e i l e n der Stadt. Flächen für Schulen und 
Gesundheitszentren s o l l e n e r h e b l i c h g e s t e i g e r t werden. 
Das Strassennetz von Chicago macht ca. 20 °fo der Gesamt
fläche aus, was s i c h wenig ändern s o l l ; nur i n äusseren 
Randgebieten werden neue Strassen eingeplant. 

2) 
3 . 2 . 4 » Die Entwicklung von Chicago und der Region ' 

Der CP von Chicago beschreibt grundlegende Z i e l e und 
Empfehlungen für die Entwicklung sowohl der Stadt Chicago 
wie der umliegenden Landkreise (Region), die durch Koope
r a t i o n i n der Planung und Ausführung v e r w i r k l i c h t werden 

1) CP, S. 24 f f . 
2) CP, S. 26 f f . 
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sollens eine Ausdehnung der Wirts c h a f t und der A r b e i t s 
plätze, eine Verbesserung der Qualität und Auswahl der 
Wohn-, Erholungs- und Erziehungsmöglichkeiten, gle i c h e 
Zugänglichkeitswerte überall i n der Stadt und Region, eine 
geordnete Entwicklung, eine Bewahrung von f r e i e n Flächen, 
eine Verhinderung der Wasser- und Luftverschmutzung und 
Besteuerungs- und öffentliche Finanzierungsprogramme, die 
die gewünschte Entwicklung fördern. E f f i z i e n t e Transport
verbindungen zwischen dem städtischen Zentrum und der Re
gion s o l l e n gewährleistet s e i n , was das r a d i a l e vom Zen
trum ausgehende Verkehrsnetz noch verstärkt. Die Entwick
lung der Wohngebiete s o l l die vers c h i e d e n a r t i g s t e n Woh-
nungsgrössen und -typen b e i n h a l t e n , die für a l l e Bewohner 
zugänglich sind. Die Entwicklung der bebauten Gebiete nach 
Westen s o l l möglichst k o n z e n t r i e r t werden, um bessere Zu
gänglichkeitswerte zu erreichen und genügend f r e i e Fläche 
für Erholungszwecke zur Verfügung s t e l l e n . 

Der Planungsprozess s o l l von öffentlichen Beamten g e l e i t e t 
werden b e i g l e i c h e r B e t e i l i g u n g von Repräsentanten der 
Bevölkerung i n Stadt- und Kreisverwaltungen, so dass eine 
Koordination der Planung und Ausführung auf kommunaler 
und r e g i o n a l e r Ebene gewährleistet wird. 

P I a n u n g s s t r a t e g i e n 

Im folgenden werden die einzelnen Planungsstrategien des 
"Comprehensive Plan" beschrieben, die s i c h auf Wohngebiete, 
Gebiete für Erholungsfunktionen, Gebiete für Erziehungs
funktionen, Gebiete für S i c h e r h e i t s - und Gesundheitsfunk
tionen, Gebiete für Geschäfte und Büros, Industriegebiete 
und das Verkehrssystem beziehen. 

Diese Planungsstrategien s o l l e n eine Handlungsbasis zur 
möglichst e f f e k t i v e n Durchsetzung der einzelnen T e i l z i e l e 
der Planung d a r s t e l l e n ; s i e s o l l e n i n Abständen von 5 b i s 
6 Jahren j e w e i l s entsprechend der b i s dahin r e a l i s i e r t e n 
Entwicklungen r e v i d i e r t und zu "verbesserten Planungs-

1 ) 

S t r a t e g i e n " ' umgeformt werden. 
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Darüber hinaus wird versucht, eine möglichst s i n n v o l l e 
Koordination der E i n z e l s t r a t e g i e n zu erreichen. Auch 
daraus können Revisionen der E i n z e l s t r a t e g i e n r e s u l t i e r e n . 

1 ) 
5.5.1. Wohngebiete ' 

Zur Ausweisung der St r a t e g i e n , die allgemein auf die Ver
besserung der Qualität der Wohngebiete a b z i e l e n , werden 
d r e i Kategorien von Wohngebieten unterschieden: Sanierungs
gebiete (Innenstadtgebiet um das C B D ) , Verbesserungsgebiete 
(Übergangszone) und Erhaltungsgebiete (Aussengebiete der 
Sta d t ) . In den Sanierungsgebieten s o l l e n die Projekte aus
geweitet und beschleunigt werden, ausgehend von den schon 
bestehenden Vorhaben. In den Verbesserungsgebieten s o l l e n 
g e s e t z l i c h erzwungene Massnahmen p r i v a t e Aktivitäten be-
schleunigeni dazu s o l l e n bestehende Dienstleistungen, vor 
allem Schulen, verbessert werden. Die Erhaltungsgebiete 
s o l l e n auf dem bestehenden Qualitätsstandard gehalten wer
den; ungenügende Die n s t l e i s t u n g e n s o l l e n verbessert werden. 

Für m i t t l e r e und untere Einkommensgruppen s o l l der Erwerb 
von Hausbesitz e r l e i c h t e r t werden; dafür s o l l e n von p r i v a 
ten G e s e l l s c h a f t e n günstige Kreditangebote gemacht werden; 
öffentlicher Wohnungsbau s o l l den Hauskauf v e r b i l l i g e n , 
sowie das Mieten von p r i v a t e n Gebäuden ausserhalb des 
f r e i e n Wohnungsmarktes ermöglichen. Erneuerungsprogramme 
s o l l e n benutzt werden, um eine' bessere Stabilität der 
Wohnungsbevölkerung i n Übergangszonen zu erreichen. Die 
Vergrösserung der Wohnungsmöglichkeiten und -typen s o l l 
durch eine Revision bestehender Flächennutzung sowie durch 
i n t e n s i v e r e Nutzung der Gebiete e r l e i c h t e r t v/erden; be
sonders Wohnungen für Familien mit Kindern s o l l e n verstärkt 
gebaut werden. Die Dichtewerte s o l l e n dahingehend geändert 
werden, dass i n Aussengebieten die Dichte vergrössert und 
i n Innenstadtgebieten v e r k l e i n e r t w i r d , so dass die be
stehende V a r i a t i o n von Haustypen überall vergrössert wird. 
Di e n s t l e i s t u n g e n s o l l e n i n einzelnen Zentren der Wohnge-
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b i e t e verstärkt angeboten werden, so dass die bestehenden 
Sinkaufszentren i n i h r e r Funktion e r w e i t e r t werden durch 
B i b l i o t h e k e n , Gesundheitszentren, Postämtern, Gemeinde
zentren e t c . ; nur solche D i e n s t l e i s t u n g e n , die einen grösse
ren Einzugsbereich a l s e i n Wohngebiet haben, s o l l e n an 
Standorte grösserer Zugänglichkeit gelegt werden. 
In Wohngebieten der Innenstadt s o l l t e die Alterszusammen
setzung der Häuser verbessert werden; die gesamte Anzahl 
der vorhandenen Wohnungsmöglichkeiten s o l l t e vergrössert, 
sowie die Qualität der Häuser und i h r e r Umgebung verbessert 
werden. In Sanierungsgebieten s o l l e n Demonstrationspro
jekte durchgeführt werden, die zu p r i v a t e r I n i t i a t i v e und 
Fähigkeit beitragen s o l l e n . Öffentliche Wohnungsbaugesell
schaften s o l l e n einen T e i l der Sanierungs- und Erneuerungs-
massnahmen übernehmen. Die Dienstleistungen i n Wohngebieten 
werden ausgedehnt. Studien zur E r s t e l l u n g von Häusern mit 
nie d r i g e n Baukosten sowie zur Überprüfung der Flächen
nutzungsverordnungen werden durchgeführt. 

1) 
3 . 3 . 2 . Erholungsfunktionen 7 

B r e i physische Elemente sind die Hauptformen der empfohle
nen Erholungsgebiete: vergrösserte Parkflächen am See und 
F l u s s , zusätzliche l o k a l e Parkflächen, e i n verbundenes 
System von Grünflächen i n sehr d i c h t b e s i e d e l t e n Gebieten; 
dazu s o l l e n Massenverkehrsmittel ausgebaut werden, die 
eine bessere Zugänglichkeit der Erholungsgebiete schaffen 
s o l l e n . 
Lokale Parks s o l l e n mehr Möglichkeiten i n a l l e n J a h r e s z e i 
ten für a l l e Altersgruppen b e r e i t s t e l l e n ; durch Erhebung 
von Benutzungsgebühren s o l l eine bessere Qualität der E i n 
richtungen e r r e i c h t werden. E i n System von verbundenen 
Grünflächen s o l l i n d i c h t e r b e s i e d e l t e n Gebieten e r r e i c h t 
werden i n Verbindung mit Spielplätzen, Schulen, Sportge
legenheiten und Ziergärten; die Grünflächen können eine 
Verbindung der verschiedenen l o k a l e n Zentren h e r s t e l l e n 
und so v e r s c h i e d e n a r t i g genutzt werden. Grössere l o k a l e 
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und regionale Parks s o l l e n zugänglicher gemacht werden 
(Umgehungsstrassen um die Parks)5 zur In t e n s i v i e r u n g i h r e r 
Nutzung s o l l e n s p e z i e l l e Veranstaltungen (Film, Theater, 
Musik) beitragen. Zusätzliche Flächen für Parks können 
hauptsächlich an der Küste des Sees und an Flüssen b e r e i t 
g e s t e l l t werden; schon 1948 wurde eine Resolution formu
l i e r t , i n der die f a s t a u s s c h l i e s s l i c h e Nutzung der Küste 
für Erholungszwecke f e s t g e l e g t wurde. In Gebieten ausser
halb der Stadt s o l l e n Flächen für regionale Parks erwor
ben werden; s i e s o l l e n möglichst gleichmässig um die Stadt 
und i n der Nähe von Wohngebieten und V e r k e h r s l i n i e n gele
gen s e i n . 
Für die Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten wird i n 
den Gebieten begonnen, i n denen weniger a l s 1,6 acre pro 
1000 Personen zur Verfügung steht. In v i e r Gebieten wird 
mit der E r s t e l l u n g von Grünflächensystemen begonnen; die 
k o o r d i n i e r t e Entwicklung von Schulen und Erholungsflächen 
wurde a l s P r i n z i p angenommen. 

1) 
3.3* 3• Erziehungsfunktionen ' 

Die Bestimmung und Ausführung der Stra t e g i e n und Programme, 
die Schulen, Universitäten und B i b l i o t h e k e n b e t r e f f e n , er
folg e n n i c h t von der Stadt Chicago s e l b s t , sondern von ge
sonderten Kommissionen; s i e werden im "Comprehensive Plan" 
mit aufgeführt, um eine Koordination der Planungen zu er
reichen. Das Z i e l der Verbesserung des Schulsystems s o l l 
durch Erziehungsprogramme, physische Verbesserungen und 
ad m i n i s t r a t i v e Veränderungen e r r e i c h t werden. Den lo k a l e n 
Unterschieden im Bedarf bestimmter Schuleinrichtungen s o l l 
durch eine d e z e n t r a l i s i e r t e Verwaltung Rechnung getragen 
werden. Besonders i n Gebieten unterer Einkommensgruppen 
s o l l die Vorschulerziehung und Weiterbildung für Erwachse
ne e i n g e r i c h t e t werden. Sei t i 9 6 0 g i b t es i n Chicago ein 
Sommerprogramm für das Experimentieren mit solchen neuen 
Schultypen und Erziehungsprogrammen; auch f r e i w i l l i g e Or
ganisationen b e t e i l i g e n s i c h daran. 
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Allgemeine und Berufsschulen sowie Universitäten s o l l e n 
gleichmässig über die Stadt v e r t e i l t und an grösseren Ver
k e h r s l i n i e n gelegen s e i n ; i n den Innenstadtgebieten s o l l e n 
Ausbildungszentren für höhere Bildung e i n g e r i c h t e t werden. 
Grundschulen s o l l e n i n Wohngebieten so angelegt s e i n , dass 
das Überqueren grösserer V e r k e h r s l i n i e n vermieden wird; 
i h r e Anzahl s o l l zu der geplanten Bevölkerungsdichte i n 
Beziehung stehen. Bie Standorte der Schulen s o l l e n mit de
nen von Parks und den Grünflächensystemen k o o r d i n i e r t wer
den; die Nutzung der Schulen s o l l auch auf Gemeindezwecke 
ausgedehnt werden. Für p r i v a t e und Konfessionsschulen g e l 
ten ähnliche Regelungen wie für öffentliche Schulen. Bas 
bestehende, h i e r a r c h i s c h angeordnete System von B i b l i o 
theken s o l l e r w e i t e r t und verbessert werden; t e i l w e i s e 
werden Standortveränderungen geplant, die neuen Standorte 
s o l l e n i n der Nähe von Einkaufs- und Geschäftszentren 
l i e g e n ; der Einzugsbereich einer B i b l i o t h e k s o l l t e n i c h t 
mehr a l s eine Meile Radius des Umkreises betragen (Bevöl
kerungsdichte, Fusswegnähe). 
Bie Entwicklung von acht Hochschulen für Anfangssemester 
s o l l begonnen werden an Korridoren hoher Zugänglichkeit; 
die Ausdehnung bestehender Hochschulen s o l l vorgenommen 
werden. B i s 1980 s o l l e n 4° b i s 50 neue Schulen e r r i c h t e t 
werden, die t e i l s a l t e ersetzen. Bie Versorgung mit B i 
bliotheken s o l l um 10 - 15 io e r w e i t e r t werden, insbeson
dere i n b i s h e r schlecht oder gar n i c h t e r r e i c h t e n Gebie
ten; b i s 1970 werden 15 neue Zweigbibliotheken a u f g e s t e l l t . 

3.3*4« S i c h e r h e i t s - und Gesundheitsfunktionen ' 

Biese Funktionen werden von v i e l e n verschiedenen öffent
l i c h e n und p r i v a t e n I n s t i t u t i o n e n erfüllt, wobei versucht 
wird, eine möglichst weitgehende B e t e i l i g u n g der Bevölke
rung zu err e i c h e n ; s i e beziehen s i c h auf die Verminderung 
von Verbrechen und Kriminalität ( P o l i z e i ) , auf die Ver
hütung von Bränden (Feuerwehr), auf die B e r e i t s t e l l u n g 

1) CP, s . 51 f f « 
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von Krankenhauszentren und auf die Gewährung von Umwelt
schutz. Die P o l i z e i s t r e b t eine Verbesserung i h r e r L e i s t u n 
gen sowie eine stärkere Kommunikation mit der Bevölkerung 
an. Die Zugänglichkeit zu den Polizeigebäuden i s t besonders 
w i c h t i g ; die Lage an Schnellstrassen i s t deshalb e r f o r d e r 
l i c h ; die Standorte s o l l e n gleichmässig über die Stadt ver
t e i l t s e i n . 
Die Feuerwehr s o l l eine möglichst e f f i z i e n t e Verhütung vor 
Bränden und Unfällen l e i s t e n ; neue Feuerwehrstationen s o l 
l e n dafür i n den äusseren Gebieten der Stadt e i n g e r i c h t e t 
werden; jede s o l l ungefähr für einen Umkreis mit dem Ra
dius von 1 1/2 Meilen zuständig s e i n ; der Standort s o l l 
an einer Kreuzung grösserer Strassen l i e g e n . 
Bie öffentlichen Gesundheitszentren s o l l e n diese Dienst
lei s t u n g e n der gesamten Bevölkerung zugänglich machen; 
dazu müssen neue Gesundheitszentren i n bestimmten Gebieten 
e r r i c h t e t werden; vorrangig sind dabei Gebiete, die von 
niederen Einkommensgruppen bewohnt werden, die keine p r i 
vaten Ärzte i n Anspruch nehmen können; diese Gesundheits
zentren s o l l e n auch durch Massenverkehrsmittel gut e r r e i c h 
bar und i n der Nähe von Geschäftszentren s e i n . 
Hauptziel des Umweltschutzes i s t es, die Qualität von L u f t , 
Wasser und Müllverwertung zu verbessern. Wasserversorgung 
i s t aufgrund der natürlichen Lage am Michigan-See k e i n so 
grosses Problem; gegen die Verschmutzung s o l l e n verstärkte 
Programme unternommen werden. Müll und A b f a l l darf n i c h t 
mehr unverarbeitet i n den See g e l e i t e t werden (19^5 U.S. 
Water Quality A c t ) . 
Die Luftverschmutzung s o l l v e r r i n g e r t werden; dafür werden 
Studien ausgearbeitet, die neue Techniken entwickeln 
s o l l e n . Da die Art der Beheizung der Gebäude wichtige Ur
sache für die Luftverschmutzung i s t , s o l l Heizen mit Elek
trizität a l s sauberste Methode verstärkt "benutzt werden. 
Se i t 1968 müssen a l l e neu gebauten Autos e i n K o n t r o l l 
system für die Abgase aufweisen. D i e n s t l e i s t u n g e n , die mit 
der K o n t r o l l e von L u f t , Wasser und Abfallverwertung be
auftr a g t sind, s o l l e n verstärkt werden. 
Die Gesundheitszentren s o l l e n vermehrt und d e z e n t r a l i s i e r t 
werden, während P o l i z e i s t a t i o n e n und Feuerwehr aufgrund 
veränderter Techniken z e n t r a l i s i e r t werden. Das K a n a l i s a -
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tionssystem wird ausgedehnt. 
Das Programm gegen Luftverschmutzung wird verstärkt f o r t 
gesetzt« Die f i n a n z i e l l e , s t a a t l i c h e Unterstützung i n 
Programmen und Studien des Umweltschutzes s o l l g e s e t z l i c h 
f i x i e r t werden, 

1) 
3 • 3 • 5• Geschäfte und Büros J 

Z i e l der Stadt i s t es, für genügend Geschäftszentren Ar
beitsplätze und Dienst l e i s t u n g e n b e r e i t z u s t e l l e n , die 
m a r k t o r i e n t i e r t sind und eine hohe Qualität aufweisen. 
Die b i s h e r i g e Aufreihung d i e s e r Geschäfte und Büros ent
lang von Strassen s o l l abgeändert werden. Das CBD s o l l a l s 
Haupt-Geschäftsviertel aufrecht erhalten werden; daneben 
i s t e i n System von Unterzentren vorgesehen, die eine un
t e r s c h i e d l i c h e Grösse und e i n d i f f e r e n z i e r t e s Angebot an 
Gütern und Dienst l e i s t u n g e n aufweisen; d r e i verschiedene, 
h i e r a r c h i s c h e Stufen von Zentren werden also angestrebt; 
(aufgrund der steigenden Mobilität und Motorisierung wird 
die bestehende v i e r t e Stufe für überflüssig gehalten). 
Das CBD s o l l a l s Zentrum für Geschäfte und Büros aufrecht
erhalten werden; eine gute Zugänglichkeit von a l l e n T e i l e n 
des grosstädtischen Gebiets muss gewährleistet gein. Im 
CBD müssen Sanierungen, Verkehrsverbesserungen und Park
raumbeschaffung vorgenommen werden. Auch ausserhalb des 
CBD s o l l e n Bürozentren i n der Nähe von Sc h n e l l s t r a s s e n 
und H a l t e s t e l l e n der Massenverkehrsmittel e i n g e r i c h t e t 
werden. Sie können an di c h t b e s i e d e l t e Wohngebiete an
grenzen. 
Die regionalen Zentren sind für einen Einzugsbereich von 
2 0 0 . 0 0 0 b i s 500«000 Personen geplant. Die Wohngebietszen
t r e n s o l l e n gleichmässig über die Stadt - entsprechend 
der Besiedelung - v e r t e i l t werden. Bestehende Geschäfte 
und Büros, die n i c h t mehr dem Bedarf entsprechen, s o l l e n 
i h r e n Standort verändern; k o o r d i n i e r t e p r i v a t e und öffent
l i c h e Aktionen sind dafür geplant. Neben den Geschäfts
zentren s o l l e n auch andere, öffentliche Die n s t l e i s t u n g e n 
e i n g e r i c h t e t werden. In den Geschäftszentren s o l l genü
gend Parkraum zur Verfügung g e s t e l l t werden. 
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Die Verbesserung der Geschäfts- und Bürozentren s o l l durch 
p r i v a t e I n i t i a t i v e aber mit öffentlicher Unterstützung ge
l e i s t e t werden? d r e i der regionalen Einkaufszentren wur
den nach neuen Standards b e r e i t s e r r i c h t e t , e i n v i e r t e s 
s o l l unmittelbar begonnen werden. D e t a i l l i e r t e Studien der 
D i e n s t l e i s t u n g s - und Gemeindezentren s o l l e n T e i l des Ent
wicklungsprogramms s e i n , ebenso Studien über Koordinations
möglichkeiten öffentlicher und p r i v a t e r Aktionen. 

3 » 3 » 6 . Industriegebiete ; 

Z i e l i s t die Vergrösserung der bestehenden Anzahl an In
du s t r i e b e t r i e b e n b e i einer Verbesserung der von ihnen be
nötigten Dienst l e i s t u n g e n und Infrastrukturausbauten. Die 
physische Form der I n d u s t r i e b e t r i e b e s o l l "langgezogen" 
s e i n , was gute Transportbedingungen s c h a f f t ; diese I n d u s t r i e 
k o r r i d o r e s o l l e n i n Richtung Nord-Süd und West-Ost entlang 
der Hauptverkehrslinien l i e g e n . 
Die bestehenden In d u s t r i e g e b i e t e l i e g e n meist an Eisenbahn
l i n i e n , so dass die I n d u s t r i e k o r r i d o r e nur deren Ausdehnung 
verlangen| vermischte Nutzung mit Einzelwohnhäusern s o l l 
e n tfernt werden, ebenso einzelne I n d u s t r i e b e t r i e b e i n 
Wohngebieten. Für neue Ind u s t r i e g e b i e t e werden zusätzliche 
Flächen durch i n t e n s i v e r e Nutzung gewonnen? bestehende I n 
du s t r i e b e t r i e b e s o l l e n entweder an ihrem bestehenden Stand
ort ausgedehnt, oder zusätzliche Standorte zur Verlagerung 
von B e t r i e b s t e i l e n zugewiesen bekommen. Die Stadt bemüht 
s i c h auch um die Neuansiedlung h o c h - t e c h n i s i e r t e r I n d u s t r i e 
zweige wie Biomedizin und Vakuumtechnik. Grosshandel und 
Lagerhaltung von Gütern s o l l e n ausgedehnt und ihre Ver
kehrsanbindung verbessert werdenj diese Betriebe s o l l e n am 
Rand von I n d u s t r i e k o r r i d o r e n angesiedelt werden. Die Bahn
höfe und Umschlagplätze von Eisenbahn-, Lastwagen-, L u f t -
und S c h i f f s v e r k e h r s o l l e n besser miteinander und mit der 
Lage der I n d u s t r i e k o r r i d o r e k o o r d i n i e r t werden. 
Aus bestehenden Industriegebieten s o l l e n andere Nutzungs
arten entfernt werdenj die Intensität der Nutzung s o l l 
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verstärkt v/erden. Bestehende Industriegebiete s o l l e n nach 
Bedarf vergrössert oder v e r l a g e r t werden; dafür werden be
vorzugte Standorte von der Stadt ausgewiesen. In Demonstra
tio n s p r o j e k t e n s o l l e n neue Produktionstechniken i n Flach
bauweise d a r g e s t e l l t werden. 

1) 
3«3•7 * Verkehrssystem ' 

Die Planung des Verkehrssystems e r f o l g t i n d r e i T e i l e n , 
im verstädterten Gebiet, i n und um das CBD und e i n re g i o 
n a l e r Zusammenhang (Hauptstadtfunktion). Für den Verkehr 
im verstädterten Gebiet wird e i n System von Korridoren 
hoher Zugänglichkeit geplant, das r a d i a l vom CBD nach 
Norden, Süden und Westen führt; die p a r a l l e l e n Strassen 
zur Küste s t e l l e n die nötigen Nord-Süd-Verbindungen her. 
Jeder K o r r i d o r s o l l sowohl für Massenverkehrsmittel a l s 
auch für Indiv i d u a l v e r k e h r vorgesehen werden. Dieses Kor
ridorsystem s t e l l t dann den Rahmen für dic h t b e s i e d e l t e 
und i n t e n s i v genutzte Flächen dar; besonders die Anlage 
von Massenverkehrsmitteln s o l l verstärkt vorgenommen wer
den, da s e i t dem 2 . Weltkrieg für den Strassenbau sehr 
v i e l mehr öffentliche M i t t e l b e r e i t g e s t e l l t wurden. Zen
trum des Massenverkehrssystems i s t das CBD. Das Strassen
netz s o l stärker mit dem der Massenverkehrsmittel k o o r d i 
n i e r t werden, so dass H a l t e s t e l l e n im R e g e l f a l l an Kreu
zungen l i e g e n ; beide Netze s o l l e n gemeinsam ausgedehnt 
werden. Das Strassennetz i s t h i e r a r c h i s c h aufgebaut nach 
dem Grad der S c h n e l l i g k e i t ; nach Möglichkeit werden d i a 
gonale Strassen a l s Hauptgrund von Verkehrsstauungen ver
mieden oder umgebaut. 
Die Verbindungen zum und vom CBD s o l l e n verstärkt mit 
Massenverkehrsmitteln h e r g e s t e l l t werden; dafür s o l l e i n 
System von U-Bahnen zum CBD erbaut werden, a n s t e l l e des 
j e t z t i g e n Systems von S c h l e i f e n oberhalb der Strassen; 
im CBD s o l l e n überdachte Fusswege h e r g e s t e l l t werden. 
Parken im CBD s o l l v erhindert werden und i n seinen Rand
gebieten s t a t t f i n d e n . 
Die beiden Häfen s o l l e n unter eine Verwaltung g e s t e l l t 
werden, um eine bessere Ergänzung der Leistungen zu er
reichen. Die Möglichkeiten der beiden bestehenden Flug-
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häfen s o l l e n den technologischen Veränderungen der L u f t 
f a h r t t e c h n i k angepasst werden; die E r r i c h t u n g eines d r i t t e n 
Flughafens wird i n Erwägung gezogen. Las Eisenbahnnetz s o l l 
auf seine noch rentablen Zweige r e d u z i e r t werden; die über
flüssigen Zweige s o l l e n anderweitig nutzbar gemacht werden. 
Lie Entwicklung eines Systems von Korridoren hoher Zu
gänglichkeit i s t das w i c h t i g s t e Strukturelement der P l a 
nung i n Chicago. 
Las Strassensystem ( S c h n e l l s t r a s s e n und Hauptstrassen) wird 
erw e i t e r t und verbessert; die Ausweitung des U-Bahn-Systems 
im CBD hat höchste Priorität der Aktionen im Zentrum. Die 
schon begonnenen Projekte der Massenverkehrsmittel werden 
weitergeführt; für weitere Projekte werden Studien unter
nommen. Für die V e r k e h r s l i n i e n i n weitere Entfernungen 
s o l l e n verbesserte Dienstleistungen und Stationen e r r i c h t e t 
werden. Die Koordinierung der Wasserstrassen unter eine 
Verwaltung wird a l s Vorbedingung für e f f e k t i v e r e P r o j e k t 
durchführungen geplant; die Wasserstrassen und Hafenanla
gen s e l b s t s o l l e n verbessert werden. 
Zur Verbesserung des L u f t t r a n s p o r t s s o l l e n i n t e n s i v e 
Studien unternommen v/erden. 

1 ) 
3»4» Ausführungen ' 

Für die Ausführung wurde eine Tabelle a u f g e s t e l l t , die 
bestimmte Planungsstrategien dem Grad der Verwirklichung 
der d r e i Hauptziele (Verbesserung der Umgebung, Vergrösse
rung der Möglichkeiten, Stärkung und V a r i a t i o n der Wirt
schaft) zuordnet. Die d r e i Hauptziele entsprechen den 
ersten d r e i Z i e l e n des Z i e l k a t a l o g s , während die l e t z t e n 
d r e i mehr M i t t e l c h a r a k t e r aufweisen; dafür sind d e t a i l l i e r 
te Analysen und Untersuchungen notwendig. 
Für die angegebenen Planungsstrategien wird eine A u f s t e l l u n g 
der Kosten für einen Zeitraum von 15 Jahren gegeben; die 
d e t a i l l i e r t e n Projektkosten können e r s t b e i der Ausführung 
angegeben werden, da s i e von v i e l e n V a r i a b l e n b e e i n f l u s s t 
werden (z.B. Höhe der s t a a t l i c h e n B e i h i l f e n ) . Jährlich 
wird mit Ausgaben von ca. 400 M i l l i o n e n D o l l a r gerechnet; 
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man nimmt an, dass die s t a a t l i c h e n Zuschüsse mit der Z e i t 
zunehmen werden.(Nach einer g e s e t z l i c h e n Bestimmung von 
1965 werden 75 f° der Kosten für physische Veränderungen vom 
Staat und Bund getragen). In einem zweiten Diagramm werden 
die Ausgaben v e r g l e i c h b a r e r Programme für die sieben Katego
r i e n i n den Jahren 1955 - 63 mit den geplanten Ausgaben für 
die nächsten 15 Jahre v e r g l i c h e n . 

Die Gesamtausgaben v e r t e i l e n s i c h i n Prozent folgendermassen: 

tatsächliche Ausgaben i n % geplante Ausgaben i n °/o 

1955 - 1963 1964 - 1980 

Die Zahlen spiegeln d e u t l i c h die u n t e r s c h i e d l i c h e , schwer-
punktmässige V e r t e i l u n g der verfügbaren M i t t e l auf die ver
schiedenen Programme i n den beiden Planungsperioden wider, 
die aus den b e r e i t s d a r g e s t e l l t e n Verschiebungen i n p e r z i -
p i e r t e n Problemstellungen und Planungszielen r e s u l t i e r e n . 

Neben der A u f s t e l l u n g der Finanzen wird auch der A n t e i l der 
Flächen für die sieben Kategorien und i h r e geplante Verän
derung angegeben. 

Die umfassende Planung und die Koordination a l l e r Aktivitä
ten i s t Aufgabe des "Department of Development and Planning", 
das 1965 vom Stadtrat e i n g e r i c h t e t wurde; der Planungs- und 
Entwicklungsprozess wird a l s Prozess von grundlegenden St r a 
t e g i e n , über Systemanalysen , den "Comprehensive Plan", die 
Ermit t l u n g des Planungsrahmens für das Entwicklungsgebiet 
b i s zur E r s t e l l u n g eines umfassenden Entwicklungsprogramms 
betrachtet. Nach der Formulierung des "Comprehensive Plan" 
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wird er a l s Quelle für Planungsstrategien und a l s Basis für 
d e t a i l l i e r t e Studien verwendet, die i h r e r s e i t s zur Bestimmung 
des Planungsrahmens der Entwicklungsgebiete beitragen 5 an
schliessend s o l l dann das Entwicklungsprogramm f o r m u l i e r t 
werden. In diesem Prozess übernehmen öffentliche I n s t i t u t e 
Programmstudien i n a l l e n Stufen des Prozesses s o l l die 
Bevölkerung i n Diskussionen b e t e i l i g t werden. Die l e t z t e 
Stufe des Prozesses, die Bestimmung des Entwicklungspro
gramms, s o l l für einen Zeitraum von 4 h i s 6 Jahren bestimmt 

1) 
und p e r i o d i s c h r e v i d i e r t werden. ' 

1) CP, S. 112 f f . 
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4. Résumé 

4.1. Zur Perspektive der Planer 

Die Perspektive der Planer i s t o r i e n t i e r t an der Funktions
weise des bestehenden Wirtschaftssystems. Die Kapazität 
der W i r t s c h a f t , die möglichst ausgedehnt werden s o l l , be
stimmt die meisten Plangrössen; diese Weiterentwicklung 
wird mit der Veränderung i n den Anforderungen des W i r t s c h a f t s 
systems a l s Grundlage für die Änderung von Lebensbedingun
gen genommen. Weiterhin i s t die Perspektive der Planer ge
kennzeichnet durch einen umfassenden "Planungsoptimismus"; 
es werden ausser der Menge an Fläche und natürlichen Ge
gebenheiten keine Faktoren gesehen, die n i c h t planbar und 
damit manipulierbar wären. Diese Sichtweise steht sowohl 
i n Diskrepanz zu den r e a l e n Möglichkeiten der Verwirklichung 
von Planungen a l s auch zu der Be u r t e i l u n g von Planung i n 
der amerikanischen Bevölkerung, i n der Planung weitgehend 
noch mit Dirigismus und E i n g r i f f i n die i n d i v i d u e l l e Selbst
bestimmung i n Verbindung gebracht wird. Eine weitere Charak
t e r i s t i k der Perspektive i s t die pragmatische Umsetzung 
bestimmter P l a n u n g s s t r a t e g i e n i n eine graduelle Verwirk
l i c h u n g g l o b a l e r Zielsetzungen; die UnVerhältnismässigkeit 
von Z i e l und Str a t e g i e wird pragmatisch geleugnet; der j e 
w e i l i g u n t e r s c h i e d l i c h e Konkretisierungsgrad wird unbeachtet 
gelassen; damit können Strategien f a s t b e l i e b i g e n Z i e l e s 
zugeordnet werden, 

4.2. Zur L e g i t i m a t i o n der Z i e l e und Annahmen 

Da es kaum Planungsgrössen g i b t , die n i c h t planbar s i n d , 
wird der Unterschied zwischen Z i e l e n und Annahmen undeut
l i c h ; für beide müssen damit Legitimationsmechanismen zur 
Verfügung g e s t e l l t werden. Die Stabilität und Vollbeschäf
tigung der W i r t s c h a f t , die a l s Grundlage für die Verbes
serung von Lebensbedingungen ausgewiesen wird, wird zur 
Leg i t i m a t i o n der Z i e l e herangezogen und damit auch zur 
Le g i t i m a t i o n bestehender Produktionsverhältnisse; die 
Steigerung des Bildungsgrades u n t e r p r i v i l e g i e r t e r Schichten 
wird im Rahmen veränderter Anforderungen des W i r t s c h a f t s 
systems an die Arbeitskräfte systemimmanent i n t e g r i e r t . 
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Weiterhin wird die Verwendung von Studien über die Bevöl-
kerungs- und Wirtschaftsentwicklung und über die w e s e n t l i 
chen Elemente der Stadt a l s quasi-objektives M a t e r i a l be
handelt. Die Studien s o l l e n für die R i c h t i g k e i t und "Wert
f r e i h e i t " der Planungen garantieren; welcher Ansatz und 
welche Fragestellungen dabei behandelt werden, wird ebenso
wenig r e f l e k t i e r t wie die Interessen, die dabei v e r t r e t e n 
werden. 

Die B e t e i l i g u n g der Bevölkerung am Prozess der Zielformu
l i e r u n g f u n g i e r t w e i t e r h i n a l s Legitimationsmechanismus, 
der umso aufgesetzter e r s c h e i n t , j e weniger e i n d e u t i g eine 
Beziehung zwischen Z i e l e n und Strategien nachweisbar i s t . 
Die Diskussion g l o b a l e r Zielsetzungen steht dann kaum i n 
einem angebbaren Zusammenhang mit den Planungsstrategien 
und der Abfolge und Intensität i h r e r Ausführung. 
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Stadt- und Regionalplanung P a r i s 

1. Einführung 

Die folgende D a r s t e l l u n g der Planung der Stadt- und Regionalent
wicklung P a r i s beruht auf dem 1965 veröffentlichten "Schema 
d i r e c t e u r dfamenagement et d furbanisme de l a region de p a r i s " , 
der a l s übergeordneter L e i t p l a n die generellen O r i e n t i e r u n g s l i n i e n 
für die Stadt- und Regionalentwicklung i n und um P a r i s geben s o l l . 

Die im Rahmen unserer Untersuchung s p e z i e l l i n t e r e s s i e r e n d e Zentrumsplanung i s t im F a l l e von P a r i s a l s i n t e g r a l e r B e s t a n d t e i l 
der Gesamtplanung der Region zu sehen. Es wird daher im folgenden 
notwendig s e i n , Planungsgrundlagen und Z i e l v o r s t e l l u n g e n für den 
gesamten regionalen B e r e i c h d a r z u s t e l l e n , bevor auf die s p e z i f i 
schen Zielsetzungen und erwarteten Konsequenzen, die für das 
Stadtzentrum von P a r i s angestrebt werden, eingegangen werden kann. 

Die Ausdehnung des Planungsgebiets über die ad m i n i s t r a t i v e n Stadt
grenzen hinaus auf die Region geht i n P a r i s b e r e i t s auf Entwick
lungen i n den 20er Jahren zurück, a l s durch den "President du 
C o n s e i l " 1925 e i n übergeordnetes Komitee zur Organisation der 
P a r i s e r Region g e b i l d e t wurde. 

Teilw e i s e unterbrochen durch die Auswirkungen des 2, Weltkrieges 
haben s i c h übergeordnete Planungsinstanzen für die P a r i s e r Region 
zunehmend i n s t i t u t i o n a l i s i e r t . Wichtigstes R e s u l t a t i h r e r Arbeiten 
war i n neuerer Z e i t der Regionalentwicklungsplan von i 9 6 0 . 

1)Premier M i n i s t r e , Delegation general au d i s t r i c t de l a region 
de P a r i s ? Schema d i r e c t e u r dfamenagement et d'urbanisme de l a 
region de P a r i s , P a r i s 1965* Im folgenden a l s L e i t p l a n be
zeichnet. 
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A l s eine der w i c h t i g s t e n organisatorischen Voraussetzungen wurde 
per Gesetz vom 6. 8 . 1961 der " D i s t r i c t de l a Region de P a r i s " 
begründet, sowie e i n "Delegue general" e i n g e s e t z t , dessen Aufga
benbereich i n e r s t e r L i n i e d a r i n besteht, Studien über Entwick
lung und I n f r a s t r u k t u r der Region P a r i s zu l e i t e n , der Regie
rung Vorschläge zu u n t e r b r e i t e n und die p o l i t i s c h e n Maßnahmen 
zur Entwicklung der Region zu k o o r d i n i e r e n . Insbesondere wurde 
di e s e r Sonderbevollmächtigte mit der Fortentwicklung und Verän
derung des Regionalentwicklungsplans von i960 betraut. 

A l s ausführende I n s t i t u t i o n unterstehen dem Sonderbevollmächtig
ten der "Service d'amlnagement de l a region p a r i s i e n n e " und das 
" I n s t i t u t dfamenagement et d'urbanisme de l a region parisienne 
(i.A.U.R.P.)", das 1960 a l s S t i f t u n g durch den " M i n i s t r e de l a 
Cons t r u c t i o n " zur Durchführung l a n g f r i s t i g e r Studien über die 
Entwicklung der Region gegründet wurde. 

Unter der Federführung des Sonderbevollmächtigten wurde i n diesem 
I n s t i t u t 1963/64 der vorliegende L e i t p l a n - über verschiedene Zwi
schenstadien und unter B e t e i l i g u n g e i n e r V i e l z a h l von beratenden 
Kommissionen und M i n i s t e r i e n - auf der Grundlage neuerhobener 
Daten über Bevölkerungs- und Beschäftigungsentwicklung ausgear
b e i t e t . In der B e t e i l i g u n g e i n e r großen Zahl von Behörden und Ex
perten sah man eine A r t Optimierung des Plans, für den a l l e r d i n g s 
l e t z t e n Endes der Sonderbevollmächtigte v e r a n t w o r t l i c h zeichnet. 

Am 26. 11. 1964 wurde der Plan schließlich unter V o r s i t z des 
Staatschefs abschließend beraten und dabei beschlossen, i hn a l s 
generelle Planungs- und Entwicklungsgrundlage freizugeben, sobald 
die bestehenden g e s e t z l i c h e n Möglichkeiten zur Verhinderung der 
Spekulation um die vorgesehenen neuen Ausdehnungs- und Ballungs
gebiete ausgeschöpft wären. 

Mi t s e i n e r Veröffentlichung im Jahre 1965 t r a t der L e i t p l a n an die 
S t e l l e des früheren Regionalentwicklungsplans (P.A.D.O.G.) von 
1960. 
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Dem e i g e n t l i c h e n Plan und s e i n e r Beschreibung v o r a n g e s t e l l t i s t 
zum einen eine D a r s t e l l u n g der v o r a u s s i c h t l i c h e n Entwicklung 
von Bevölkerung und W i r t s c h a f t i n der Region P a r i s , zum anderen 
die E x p l i k a t i o n der Z i e l v o r s t e l l u n g e n der Stadt- und Regional
entwicklung, sowie die Bestimmung von I n h a l t und s t r a t e g i s c h e r 
Bedeutung des L e i t p l a n s . 

In einem zweiten Hauptabschnitt- auf den s i c h die folgende Dar
s t e l l u n g i n e r s t e r L i n i e bezieht - wird der Aufbau des Plans -
einschließlich der erwogenen, jedoch dann verworfenen A l t e r n a 
t i v e n - erläutert, wobei sowohl auf die bestehenden Strukturen 
und i h r e v o r a u s s i c h t l i c h e Entwicklung, wie auch auf die e x p l i z i e r 
ten Z i e l v o r s t e l l u n g e n für die Stadt- und Regionalentwicklung 
r e k u r r i e r t wird. 

D r e i weitere Hauptabschnitte, auf die h i e r im einzelnen n i c h t 
eingegangen werden kann, beschäftigen s i c h sehr d e t a i l l i e r t mit 
den Problemen des Verkehrs, der W i r t s c h a f t und Beschäftigung, 
sowie mit den Möglichkeiten der F r e i z e i t g e s t a l t u n g , 

2, Zur v o r a u s s i c h t l i c h e n zukünftigen Entwicklung der Region P a r i s 

Die zukünftige Entwicklung i n der Region P a r i s w i r d zum einen 
durch r e l a t i v g e nerelle Tendenzen der W i r t s c h a f t s - und Bevölke
rungsentwicklung bestimmt - wie z,B. eine allgemein zu erwar
tende K a u f k r a f t s t e i g e r u n g zum anderen durch bestimmte Sp e z i -
f i k a , durch die s i c h dieses Gebiet von anderen Gegenden Frank
r e i c h s u n t e r s c h e i d e t , wie z,B. e i n e r besonders hohen Zuwande
rungsquote i n dieses Ballungsgebiet, 

Zunächst wird die für die kommenden 30-40 Jahre voraussehbare 
Wirtschaftsentwicklung s k i z z i e r t , dann wird auf das p r o g n o s t i z i e r 
te Bevölkerungswachstum eingegangen. Aus beiden Faktorenbündeln 
ergeben s i c h bestimmte Konsequenzen im H i n b l i c k auf den Wachs
tums- und Verstädterungsprozeß i n der Region P a r i s , die i n 
einem d r i t t e n Unterabschnitt d e f i n i e r t werden. 
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2.1.Voraussehbare Tendenzen der Entwicklung von W i r t s c h a f t und Be
schäftigung 

Einen Eindruck von der v o r a u s s i c h t l i c h e n zukünftigen Entwicklung 
von W i r t s c h a f t und Beschäftigung v e r m i t t e l n die p r o g n o s t i z i e r t e n 
Veränderungen folgender Kennzahlens 

o Bie Ka u f k r a f t der Jahre 1960-65 w i r d im Durchschnitt pro Per
son b i s 1985 mit dem Faktor 2,5 und b i s zum Jahre 2000 etwa 
mit dem Faktor 3«5 zu m u l t i p l i z i e r e n s e i n i 

o die Zahl der Beschäftigten im tertiären Bereich (insbesondere 
i n Büroberufen) w i r d zweimal s c h n e l l e r wachsen a l s die Zahl der 
Beschäftigten i n der I n d u s t r i e 1 

0 &i-e F r e i z e i t wird allmählich die Z e i t der B e r u f s a r b e i t über
steigen 5 die Nachfrage nach a l l e n Arten der Freizeitbetätigung 
wird i n weniger a l s 40 Jahren wertmäßig etwa, viermal höher 
se i n a l s heute 5 

o die Zahl der p r i v a t e n Kraftfahrzeuge w i r d weiter steigen? 1965 

gab es i n der P a r i s e r Region e i n Kr a f t f a h r z e u g für etwa fünf 
Einwohner, im Jahre 2000 w i r d es e i n K r a f t f a h r z e u g für etwa 
d r e i Einwohner geben 1 

o die Du r c h s c h n i t t s z a h l der täglichen Pendelbewegungen j e E i n 
wohner innerhalb des Ballungsgebietes unter Benutzung irgend
eines T r a n s p o r t m i t t e l s wird um e i n V i e r t e l b i s e i n D r i t t e l 
ansteigen? pro Kopf der Bevölkerung beläuft s i c h diese Zahl 
1965 auf zwei Pendelfahrten pro Tag, was bedeutet, daß auf j e 
den tatsächlich Pendelnden im Durchschnitt pro Tag f a s t v i e r 
Pendelfahrten kommen; auf die tatsächlichen Pendler bezogen 
wird diese Verhältniszahl auf 5 b i s etwa 5?5 pro Tag a n s t e i 
gen und damit einen Wert e r r e i c h e n , der i n Städten von Ländern 
mit hoher K a u f k r a f t (Skandinavien, USA) b e r e i t s heute t y p i s c h 
i s t . 
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I V , 5 

Die s k i z z i e r t e n starken Wachstumstendenzen gelten außer für das 
Ballungsgebiet P a r i s auch für a l l e anderen französischen und 
europäischen Regionen von vergleichbarem Niveau, wobei a l l e r 
dings diese Schätzungen keinen Anspruch auf Genauigkeit erheben« 
Sie v e r d e u t l i c h e n jedoch für die g l e i c h e Einwohnerzahl werden 
s i c h die Bedürfnisse von morgen verdoppeln, verdreifachen oder 
sogar v e r v i e r f a c h e n . 

E i n B l i c k auf die Bevölkerungsstatistik z e i g t jedoch, daß die 
Annahme e i n e r s t a b i l e n Bevölkerung für Frankreich g e n e r e l l und 
s p e z i e l l für das Ballungsgebiet P a r i s i l l u s o r i s c h i s t . 

2 ,2 . Voraussehbare Tendenzen der demographischen Entwicklung 

Während vor 1939 die Bevölkerungsentwicklung s t a g n i e r t e , e r g i b t 
s i c h s e i t dem 2. W e l t k r i e g e i n b e a c h t l i c h e s Bevölkerungswachstum, 
das zum einen auf steigende Geburtenraten und sinkende S t e r b l i c h 
k e i t s z i f f e r n zurückzuführen i s t , zum anderen durch die Wanderungs
bewegungen i n das Ballungsgebiet bestimmt wird. 

Für die Z e i t 1962 b i s 1985 p r o g n o s t i z i e r t die C.N.A.T. (Nationa
l e Kommission für Bodenbewirtschaftung) - b e i Fortbestehen des 
allgemeinen Trends der "Landflucht" - e i n erhebliches Wachstum 

der Provinzstädte und e i n etwas geringeres Wachstum des Ballungsgebiets P a r i s . ' Diese "Schätzung" der Nationalen Bodenbewirt
schaftungskommission enthält a l l e r d i n g s eine A r t Z i e l p r o j e k t i o n , 
die nur unter bestimmten p o l i t i s c h e n E i n g r i f f e n r e a l i s i e r b a r s e i n 
wird. Geht man nämlich von den Tendenzen der Bevölkerungsentwick
lung i n den l e t z t e n 10 Jahren aus, würde das Arbeitskräftepotential 
i n der P a r i s e r Region n i c h t auf 5? sondern auf 5»7 M i l l i o n e n Men
schen und die Bevölkerung n i c h t auf 11,6, sondern auf 13 M i l l i o n e n 
Menschen s t e i g e n . 

1) P u r das Ballungsgebiet P a r i s wird e i n Wachstum um 36 fo (von 
8,4 auf 11,6 M i l l . Menschen), für die anderen Ballungsgebiete 
zusammen genommen e i n Wachstum von 54 f° (von 21,1 auf 32,5 
M i l l . ) p r o g n o s t i z i e r t . V g l . L e i t p l a n p. 22 f f . 
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Über 1985 hinaus - b i s etwa zum Jahr 2000 - wir d die Bevölkerung 
der P a r i s e r Region weniger rasch wachsen a l s i n anderen f r a n 
zösischen Städten 1 nach den Voraussagen erscheint es r e a l i s t i s c h , 
von einem M i t t e l w e r t von etwa 14 M i l l i o n e n Einwohnern auszuge
hen. 

Während al s o nach diesen Prognosen von 1962 b i s etwa 2000 die 
anderen französischen Ballungsgebiete i h r e Bevölkerungszahl mehr 
al s verdoppeln werden (von 21,4 auf 44 M i l l . ) , w i r d davon ausge
gangen, daß die Einwohnerzahl des P a r i s e r Ballungsgebiets s i c h 
um etwa 2/3 vergrößern wird (von 8 ,4 auf 14 M i l l . Einwohner). 

Al s mögliche S t r a t e g i e , das Bevölkerungswachstum der Region P a r i s 
so einzuschränken, wird davon ausgegangen, daß die Attraktivität 
bestimmter Städte bzw. Ballungsgebiete - sog. Ausgleichsmetro
polen - so erhöht werden muß, daß s i e einen T e i l der - entspre
chenden b i s h e r wirksamen Trends - i n die P a r i s e r Region dringen-

1) 
den Bevölkerung aufnehmen werden. 

Pur den L e i t p l a n w i r d j e d e n f a l l s von der Notwendigkeit ausgegan
gen, auf eine Bevölkerung von 14 M i l l . Einwohnern v o r b e r e i t e t 
zu s e i n , was die Notwendigkeit i m p l i z i e r t , daß die anderen B a l 
lungsgebiete i n Frankreich - insbesondere die ausgewählten Aus
gleichsmetropolen - auf e i n noch s c h n e l l e r e s Bevölkerungswachstum 
gefaßt s i n d . 

Bie Verfasser des L e i t p l a n s h a l t e n die A b s t e l l u n g der Planung 
auf 14 M i l l i o n e n Einwohner im Ballungsgebiet P a r i s für r e l a t i v 
großzügig und v e r t r e t e n die Meinung, daß es s i n n v o l l und notwen
d i g s e i , die Planungen auf eine so hohe Bevölkerungszahl abzu
s t e l l e n , s e l b s t dann, wenn diese e r s t im Jahre 2020 tatsächlich 
e r r e i c h t werden s o l l t e . 

1) Ausgewählt wurden a l s Ausgleichsmetropolen acht Städte bzw. 
Ballungsgebiete, die e i n jährliches Bevölkerungswachstum von 
3 io erreichen s o l l e n . Daneben werden die Städte im P a r i s e r 
Becken - außerhalb der Region P a r i s - eine ähnliche E n t l a 
stungsfunktion übernehmen müssen. 
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2 . 3 « Konsequenzen für den Verstädterungsprozeß i n der Region P a r i s 

Die Planung der Stadt- und Regionalentwicklung im Ballungsgebiet 
P a r i s für die kommenden 30 - 40 Jahre hat also sowohl von einem 
beträchtlichen Anwachsen der Bedürfnisse pro Einwohner, wie auch 
von einem beachtlichen Ansteigen der Bevölkerungszahl i n diesem 

1) 
Gebiet auszugehen. ' 

Im einzelnen muß z.B. mit den folgenden Wachstumskoeffizienten (W.K.) 
innerhalb dieses Zeitraums gerechnet werden; 

W.K. 

Bevölkerung« 1,65 

Allgemeine K a u f k r a f t der Bevölkerung? 5,0 

davon t 

Bedarf an Nahrungsmitteln 3*0 

Bedarf an Industrieprodukten, 
D i e n s t l e i s t u n g e n , F r e i z e i t 6 ,0 

Zahl der Privatfahrzeuge 3*0 

Pendelfahrten mit Transportmitteln 3»4 

Industriebeschäftigte 1,3 

Dienstleistungsbeschäftigte 1,9 

Wohnungen: Zahl der Wohnungen 1,9 

Zahl der Zimmer 3,0 

1) Die besondere Bedeutung der steigenden Bedürfnisse für die Ge
samtentwicklung wird d e u t l i c h , wenn man b e i s p i e l s w e i s e die Ver
sorgung mit Wohnraum i n der Region P a r i s mit dem Wohnstandard 
anderer Weltstädte v e r g l e i c h t ! Die Bewohner der Region P a r i s ver
fügen pro Kopf über e i n D r i t t e l weniger Wohnraum ( i n der Zahl der 
Zimmer ausgedrückt) a l s die Einwohner von London oder New York 
wenn der Standard der Wohnraumversorgung d i e s e r Städte auch i n 
P a r i s e r r e i c h t werden s o l l t e , müßten die d e r z e i t i g e n 6 000 000 
Räume auf 9 000 000 erhöht werden. Eine Ausdehnung des Ballungs
zentrums P a r i s wäre auch dann unausweichlich, wenn die Einwoh
nerzahl n i c h t steigen würde. 
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Pur die Planung i s t es entscheidend zu beachten, daß der Bedarf 
an Grund und Boden - aufgrund der wachsenden -Ansprüche und Bedürf
n i s s e - i n noch größeren Proportionen wachsen wird. Man rechnet, 
daß 

o der Oberflächenbedarf b e i Fabriken und Büros pro Beschäftigten 
s i c h mindestens verdoppelt* 

o daß s i c h der Raumbedarf für Wohnungen mit Zubehör (Grünflächen, 
Parkplätze etc.) verdreifachen wird (100 qm pro Person, gegen
über 35 vor dem Kriege)? 

o daß auch für Schulen, Krankenhäuser, Geschäfte e t c . e i n 
zwei- b i s dreimal größerer Raumbedarf gegenüber dem j e t z i g e n 
Zustand c h a r a k t e r i s t i s c h s e i n w i r d. 

Ber Bedarf des Städters nach Raum beginnt s i c h gerade e r s t r i c h t i g 
zu a r t i k u l i e r e n ? deshalb i s t beim gegenwärtigen raschen technischen 
und s o z i a l e n Wandel das "Unvorhersehbare" im gewissen Sinne mit
e i n z u k a l k u l i e r e n , d.h. d i e mögliche Entstehung neuer Bedürfnisse 
insoweit zu berücksichtigen, daß räumliche Reserven mit eingeplant 

1 ) 2 ) werden. ' ' 

1) Wenn man davon ausgeht, daß b i s Ende des Jahrhunderts etwa e i n 
D r i t t e l der heutigen Arbeitsplätze und etwa e i n V i e r t e l der heu
ti g e n Wohnungen räumlich erneuert werden müssen, - diese Quoten 
entsprechen i n etwa dem A n t e i l der vor 1880 e r r i c h t e t e n Gebäude 
- so wird man für diese Sanierung bzw. für die E r r i c h t u n g von 
Ersatzgebäuden b e i Industriebauten doppelt s o v i e l Raum, b e i 
Bürobauten dreimal und b e i Wohnungen viermal s o v i e l Raum benö
t i g e n , a l s diese v e r a l t e t e Bausubstanz beansprucht. 

2) Beim V e r g l e i c h des Vorgehens b e i der Ausarbeitung der S t a d t p l a 
nungsperspektiven lassen s i c h im übrigen i n t e r n a t i o n a l ähnliche 
Tendenzen f e s t s t e l l e n : 
o i n der Planung werden immer längere Zeiträume berücksichtigt? 
o überall rechnet man mit ständig wachsenden Bevölkerungszahlen? 
o es wir d mit e i n e r räumlichen Ausdehnung gerechnet, die sehr 

v i e l größer i s t , a l s es dem k a l k u l i e r t e n Bevölkerungszuwachs 
entsprechen würde. V g l . L e i t p l a n , p. 31. 
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3. Z i e l v o r s t e l l u n g e n der Planung 

A l s generelle Grundlage der Planung w i r d das Bemühen gesehen, durch 
eine "umfassendere S i c h t des Menschen" mit der Planung zu seinem 
Wohlbefinden oder - anspruchsvollers zu seinem "Glück" beizutragen, 
und zwar dadurch, daß m a t e r i e l l e Bedingungen zur Verfügung g e s t e l l t 
werden, die darauf a b z i e l e n , Glück und Leben i n der Stadt n i c h t 

1) 
mehr a l s unvereinbare Gegensätze erscheinen zu l a s s e n , ' 

A l s Grundbedingungen für dieses "Wohlbefinden" oder "Glück" des 
Menschen werden geseheng 

o die Verminderung der Belastungen ("Fatigue"), die aus Transport-
Problemen, Einkaufsproblemen, Lärm, Straßenverkehr, L u f t v e r 
schmutzung usw. r e s u l t i e r e n ? 

o die Wiederherstellung von Wahlmöglichkeiten für den Städter, 
z.B. im H i n b l i c k auf Wohnung, A r b e i t s p l a t z , A u s b i l d u n g s e i n r i c h 
tungen, Sport-, S p i e l - und Erholungsmöglichkeiten, Kulturzentren 
usw. % 

o die Schaffung eines Rahmens und der Bedingungen für eine bessere 
A r c h i t e k t u r das Bewußtsein, daß es eine P f l i c h t g i b t , "schön" 
zu bauen, das früher auf e i n i g e Mäzene und aufgeklärte Fürsten 
beschränkt war, s o l l heute zur k o l l e k t i v e n Forderung erhoben 
werden. 

Der L e i t p l a n i s t mit der Absicht a u f g e s t e l l t , diese "Grundbedingun
gen für das Glück des Städters" m i t t e l - b i s l a n g f r i s t i g zu r e a l i 
s i e r e n . 

4» Der L e i t p l a n - I n h a l t und Bedeutung 

Der vorliegende L e i t p l a n umfaßt die gesamte Region P a r i s mit i h r e r 
für die Zukunft erwarteten Bevölkerungszahl von 14 M i l l i o n e n E i n 
wohnern \ er vers t e h t s i c h weder a l s d e t a i l l i e r t e r Verstädterungsplan, 

1) L e i t p l a n , p. 33 
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noch a l s e i n Programm für die i n f r a s t r u k t u r e l l e Ausstattung, son
dern er s o l l das Raster für beides b i l d e n , da er sowohl die Grund
strukt u r e n für die Verstädterung, wie auch für die zu er s t e l l e n d e n 
I n f r a s t r u k t u r e n d e f i n i e r t . 

Im H i n b l i c k auf Stadtplanung g i b t der L e i t p l a n auf e i n e r geographi
schen Karte im Maßstab 1 s 100 000 H a u p t r i c h t l i n i e n an, über die 
Lage von Freiräumen und Bebauungszonen, innerhalb d i e s e r wfederum 
Wohn- und Arbeitsschwerpunkte außerdem z e i g t er die großen I n f r a 
s t r u k t u r e n für Schienen-, Straßen- und Luftverkehr. Bewußt wurde 
auf die Festlegung von D e t a i l s v e r z i c h t e t , um den Plan f l e x i b e l zu 
ha l t e n und an eintretende Veränderungen anpassen zu können. 

Dabei wurde davon ausgegangen, daß für jede große Zone der Region 
eigene Strukturleitpläne, wie s i e vom Bauministerium für a l l e 
Hauptballungszentren i n F r a n k r e i c h vorgesehen s i n d , ausgearbeitet 
werden. Auf kommunaler Ebene müssen die e v t l . schon bestehenden 
Pläne an diese Strukturleitpläne angepaßt werden. 

Im H i n b l i c k auf die i n f r a s t r u k t u r e l l e Ausstattung d e f i n i e r t der 
L e i t p l a n den Rahmen für die wesentlichen städtischen Funktionen, 
wie Transport, Beschäftigung, F r e i z e i t , im Zusammenhang mit den 
wachsenden Bedürfnissen, jedoch ohne konkrete Zahlenangaben zu ma
chen. Dieses Vorgehen r e c h t f e r t i g t s i c h dadurch, daß für diesen 
B e r e i c h konkreter auszuarbeitende Fünfjahrespläne für W i r t s c h a f t 

1) 
und S o z i a l e s vorgesehen s i n d . ' 
Der L e i t p l a n e n t s p r i c h t damit der Forderung, daß die b i s h e r s i c h 
gegenüberstehenden Planungselemente (die kommunalen oder auch über
kommunalen Stadtentwicklungspläne und die Fünfjahrespläne) auf der 
Basi s e i n e r sowohl z e i t l i c h wie auch räumlich übergeordneten und 
gemeinsamen Planung stehen müßten. 

1) Der sog. Fünfte Plan b r i n g t die Z i e l v o r s t e l l u n g e n für die Ent
wicklung zwischen 1966 und 1970, der Sechste Plan die für den 
Zeitraum von 1971-75. V g l . L e i t p l a n p. 37. 
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Die Veröffentlichung des L e i t p l a n s w i r d a l s e r s t e r S c h r i t t zur 
R e a l i s i e r u n g d i e s e r sehr l a n g f r i s t i g e n und räumlich umfassenden 

Planung gesehen? die Ver w i r k l i c h u n g der Zielsetzungen des Leitplans i s t jedoch nur möglich, wenn r e c h t z e i t i g konkretere Pläne 

(Stadtentwicklungspläne und Ausstattungsprogramme) auf der Grund-
1) 

läge des L e i t p l a n s e r a r b e i t e t werden und zur Anwendung kommen. 

Die d e r z e i t i g e S i t u a t i o n a l s Ausgangspunkt der Planung für die 
Zukunft 

Ausgangspunkt für die A u f s t e l l u n g des L e i t p l a n s hat eine k r i t i 
sche S i c h t des au g e n b l i c k l i c h e n Zustandes, insbesondere der b i s 
her s i c h t b a r gewordenen Tendenzen der Entwicklung zu s e i n . Räum
l i c h e r Bezugspunkt für diese Bestandsaufnahme hat weder das 
Zentrum von P a r i s (das " P a r i s der Fremden und Besucher"), das 
mit seinen knapp 25 qkm weniger a l s 2 $ der gesamten Oberfläche 
des Ballungsgebietes umfaßt, noch die h i s t o r i s c h e Stadt P a r i s 
zu s e i n , die innerhalb i h r e r hundert Jahre a l t e n Stadtmauern, 
auf etwa 100 qkm Fläche, nachts 2,7 M i l l i o n e n und tagsüber f a s t 
3,5 M i l l i o n e n Menschen beherbergt, sondern das "Groß-Paris", 
das nur sehr abstrakt wahrnehmbare Ballungszentrum mit seinen 
9 M i l l i o n e n Einwohnern im Jahre 19&5« 

1) Die Ausstattungsprogramme müssen im einzelnen enthalten? 

o die geplanten Einrichtungen, wie Wohnungen, Schulen, 
Krankenhäuser usw.j 

o genauere Zei t p e r s p e k t i v e n bzw. Zeitpläne, die auch die Be
r e i t s t e l l u n g f i n a n z i e l l e r M i t t e l berücksichtigen, die für 
die R e a l i s i e r u n g der i n f r a s t r u k t u r e l l e n Einrichtungen - i n s 
besondere der Eisenbahnen und Autobahnen - notwendig s i n d . 
Besonders im H i n b l i c k auf die r e c h t z e i t i g e B e r e i t s t e l 
lung der notwendigen M i t t e l , i s t die A u f s t e l l u n g d i e s e r 
konkreteren Teilpläne a l s dringend zu bezeichnen, da jede 
Verzögerung s i c h kostensteigernd auswirken wird und/oder 
zu unvollkommenen Lösungen der anstehenden Probleme führen 
wird. 

Biermann/Kreuz/Schultz-Wild (1971): Vorgehensweisen und Konzeptionen der Stadtplanung 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-101414 



Das Ballungszentrum P a r i s a l s städtische E i n h e i t 

Im Verhältnis zu se i n e r Einwohnerzahl von 9 M i l l i o n e n i s t das 
Ballungszentrum P a r i s - v e r g l i c h e n mit anderen Ballungszentren -

1) 
i n s e i n e r räumlichen Ausdehnung ungewöhnlich k l e i n . 
C h a r a k t e r i s t i s c h i s t , daß innerhalb des Ballungszentrums sehr 
u n t e r s c h i e d l i c h hohe Bevölkerungsdichten a u f t r e t e n , die von 12 

2) 
b i s zu 552 Einwohnern pro Hektar v a r i i e r e n , ' Man könnte a l s o 
davon sprechen, daß das Ballungsgebiet P a r i s sowohl durch eine 
Über- wie durch eine Unterbevölkerung i n einzelnen s e i n e r T e i l e 
gekennzeichnet i s t . Es erhebt s i c h die Frage, i n welchem Z e i t 
raum eine Neuverteilung der Bevölkerung i n diesem Ballungsgebiet 
möglich i s t bzw. ob dies überhaupt e r r e i c h b a r s e i n wird. Darüber 
hinaus i s t jedoch die Wohndichte n i c h t das e i n z i g e K r i t e r i u m für 
eine s i n n v o l l e Flächennutzung und gute städ.tische Organisation. 
Der j e t z i g e Zustand r e s u l t i e r t daraus, daß zwei Phänomene n i c h t 
r e c h t z e i t i g erkannt und i n die Planungen einbezogen worden sind? 

o Der zusätzlich entstehende Wohnraumbedarf aufgrund des Be
völkerungswachstums | 

o der sowohl auf dem Bevölkerungswachstum, wie vor allem auch auf 
der generellen Einkommenssteigerung zunehmend wachsende Bedarf 
an k o l l e k t i v e n Einrichtungen, z.B. für Erziehung, K u l t u r , 
Sport- und Gesundheitspflege usw. 

Daraus r e s u l t i e r e n s 

o das zunehmende Verschwinden der Freiräume, die schon b i s h e r 

1) Im V e r g l e i c h zu P a r i s hat b e i s p i e l s w e i s e das Ballungszentrum 
London b e i e i n e r um nur etwa 10 $ höheren Bevölkerungszahl 
die eineinhalbfache Ausdehnung des Ballungszentrums P a r i s . 

2) Die Bevölkerungsdichte im Ballungsgebiet London i s t sehr v i e l 
weniger u n t e r s c h i e d l i c h ! s i e r e i c h t von 18 b i s 132 Einwohner 
pro Hektar. 
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unzureichend und schlecht v e r t e i l t waren 5 

o die ungünstigen Verkehrsverbindungen zu den Stadtrandgebieten 
mit i h r e n zu wenigen Gemeinschaftseinrichtungen und son
s t i g e n Diensten? 

o die zunehmende Funktionsunfähigkeit des Zentrums des Ballungs
gebietes, vor allem aufgrund s e i n e r Überlastung durch I n d i v i -
dualverkehr 

o die zu langsame Sanierung und Renovierung v e r a l t e t e r Stadt
t e i l e . 

Die Ausdehnung von P a r i s e r f o l g t e "handschuhfingerförmig" entlang 
von Bahnlinien und Autoschnellstraßen und "ölfleckartig", mit dem 
E f f e k t zunehmender Entfernungen zu den Grün- und Erholungsflächen. 

Die notwendige I n f r a s t r u k t u r wurde aus z e i t l i c h e n und f i n a n z i e l l e n 
Gründen n i c h t r e c h t z e i t i g geplant 5 s t a t t Grünflächen und Gemein
sch a f t s e i n r i c h t u n g e n , wie Schulen, Krankenhäuser usw. wurden 
wahllos Wohnungen gebaut. Diese Entwicklung macht es zumehmend 
schwieriger und t e u r e r , d i e notwendigen Einrichtungen nachträglich 
einzufügen. Zusätzlich entstehen Verkehrsschwierigkeiten, unter 

anderem auch aufgrund der geringeren Attraktivität der Stadtränder für die Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Daraus r e s u l t i e r t eine starke Konzentration von Kaufhäusern, Büros 
(Frauenarbeitsplätzen!), D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e n , Krankenhäusern 
usw. i n wenigen s p e z i a l i s i e r t e n S t a d t t e i l e n , Der Pendelverkehr 
der Stadtrandbewohner b r i n g t zunehmende Verkehrsschwierigkeiten. 
Die Einrichtungen s i n d überfordert? d i e Stadtrandbewohner müssen 
entweder große Unbequemlichkeiten auf s i c h nehmen oder s i c h auf 
ungenügende örtliche Angebote zurückziehen. 

1) Eine Ursache für diese geringe Attraktivität der Stadtränder 
besteht d a r i n , daß die Steuerlasten für Betriebe am Stadtrand 
je nach Gemeindezugehörigkeit u n t e r s c h i e d l i c h hoch, i n jedem 
F a l l aber höher a l s im Inneren der Stadt P a r i s , s i n d . V g l , 
L e i t p l a n S. 31» 
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Diese Entwicklung i s t t e i l w e i s e eine Folge auch von sog, Stadter
neuerungsbemühungen . So wurden b e i s p i e l s w e i s e a n s t e l l e abgerisse
ner a l t e r V i l l e n Appartementhäuser gebaut, was zu Versorgungs
s c h w i e r i g k e i t e n für die Bewohner führte, i n den meisten Fällen 
wurden Erneuerungen nur auf räumlich sehr k l e i n e n E i n h e i t e n (1-3 
Hektar) vorgenommen, wobei die Tendenz bestand, die a l t e Baustruktur e i n f a c h zu ersetzen, ohne daß neue Schulen, Gesundheits und andere Gemeinschaftseinrichtungen mit i n die Planung einbe
zogen worden wären oder neue Straßenverläufe hätten berücksich
t i g t werden können. 

Für eine zukunftsweisende Stadtplanung s i n d jedoch jene Projekte 
am w i c h t i g s t e n , die j e w e i l s e i n V i e r t e l oder die Hälfte eines 
S t a d t t e i l s umfassen, denn nur b e i d i e s e r Größenordnung können 
entscheidende Lücken i n der Versorgung ausgefüllt und b i s h e r i g e 
Versäumnisse der Stadtplanung b e s e i t i g t werden. Bi s h e r b e t r a f 
jedoch nur eine von sieben Erneuerungsmaßnahmen eine Fläche von 
mehr a l s 10 Hektar. 

Insgesamt läßt s i c h k o n s t a t i e r e n , daß die Entwicklung durch eine 
unvorhergesehene Dynamik gekennzeichnet war - unvorhergesehen 
deshalb, w e i l man über Jahre hinweg n i c h t die Notwendigkeit ge
sehen hat, d i e Konsequenzen der W i r t s c h a f t s - und Bevölkerungs
entwicklung i n F r a n k r e i c h im H i n b l i c k auf die Veränderung der 
Städte zu ziehen. Dieses Ergebnis i s t um so e r s t a u n l i c h e r , a l s es 
für die Organisation der Stadtentwicklung i n der Region P a r i s eine 
d i f f e r e n z i e r t e und komplexe Reglementierung gab? diese war jedoch 
o f f e n s i c h t l i c h n i c h t i n der Lage, eine mehr oder weniger c h a o t i 
sche und ungeordnete Entwicklung der Stadt und Region P a r i s zu 
verhindern. 

5.2. Die r e c h t l i c h e S i t u a t i o n und i h r e Entwicklung 

Zu der tatsächlichen Entwicklung haben bestimmte R e c h t s v o r s c h r i f 
ten und -regelungen beigetragen, die unerwünschte und unvorherge
sehene Konsequenzen hatten. In diesem Zusammenhang zu erwähnen 
s i n d i n e r s t e r L i n i e zum einen die getroffenen Grenzziehungen für 
das Ballungsgebiet, zum anderen die Modalitäten der K o n t r o l l e der 
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V e r t e i l u n g von W i r t s c h a f t und Beschäftigung i n der Region P a r i s , 

5*2.1. Die zu enge Begrenzung des Ballungsgebiets 

B i e Begrenzung des Ballungsgebietes hat eine längere Vorge
schichte? b e r e i t s nach dem ersten W e l t k r i e g war eine Entwicklung 
zu verzeichnen, b e i der innerhalb von etwa 10 Jahren rund 10 000 

Hektar - eine Fläche, d i e der Größe von P a r i s intra-muros ent
s p r i c h t - i n sehr geringer Dichte mit Eigenheimen bebaut wurde, 
ohne daß dafür adäquate Verkehrsverbindungen und auch nur die 
p r i m i t i v s t e n Versorgungseinrichtungen vorgesehen worden wären. 
Diese S i t u a t i o n führte zu z w e i e r l e i Reaktionens 

o zum einen führten die Gesetze von 1928 dazu, daß - a l l e r d i n g s 
sehr langsam - diese Gebiete wenigstens mit den notwendigsten 
Grundausstattungen versehen wurden? 

o zum anderen wurde i n einem regionalen Verstädterungsplan - dem 
ersten, der über die Stadtgrenzen von P a r i s hinausreichte -
eine Begrenzung des Ballungsgebietes f e s t g e l e g t , über die hinaus 
eine Erweiterung der städtischen Zonen untersagt wurde. 

Der g l e i c h e Versuch wurde dann später mit dem Stadt- und Regional
entwicklungsplan (P.A.D.O.G.) von 1960 gemacht. 

Für beide Versuche der Begrenzung des Ballungsgebietes i s t charak
t e r i s t i s c h , daß die Grenzen für die Ausdehnung des Ballungsgebie
tes v i e l zu eng gezogen worden s i n d . Die zu knapp bemessenen Aus
dehnungsmöglichkeiten für das Ballungsgebiet hatten d r e i e r l e i 
negative Konsequenzens 

o die Flächennutzungsplane mußten j e w e i l s nachträglich r e v i d i e r t 
werden, vor allem um zusätzliche Flächen für den Bau von Woh
nungen zu schaffen, da dafür die Grundstückspreise im b e r e i t s 
"verbauten" Gelände zu hoch waren? 
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o dies hatte zur Folge, daß die Grundstückspreise vor allem i n 
diesen Ausdehnungszonen s t a r k anstiegen? s i e haben s i c h b e i 
s p i e l s w e i s e zwischen 1958 und 1965 v e r d r e i f a c h t 5 

o die quasi Zwangsläufigkeit die s e r Entwicklung führte zu ei n e r 
beträchtlichen Bodenspekulation, insbesondere i n den j e w e i l i 
gen Gebieten, die der j e w e i l s gezogenen "Verstädterungs-Grenze" 
benachbart waren. 

Insgesamt ergab s i c h daraus e i n sehr s t a r k beeinträchtigter Ver-
städterungsprozeß mit e i n e r geringen Chance auf r a t i o n e l l e Be
wirts c h a f t u n g des Grund und Bodens sowie der H e r s t e l l u n g bzw. Er
haltung der städtischen E i n h e i t . 

5.2.2. B i e K o n t r o l l e der V e r t e i l u n g von Wi r t s c h a f t s b e t r i e b e n 

Verschiedene Dekrete und g e s e t z l i c h e Regelungen von 1955? 1958 
und i960 wurden mit dem Z i e l e r l a s s e n , W i r t s c h a f t s b e t r i e b e außer-

1) 

halb der Region P a r i s anzusiedeln? / s i e haben auch tateächlich zu 
ei n e r D e z e n t r a l i s a t i o n der w i r t s c h a f t l i c h e n Aktivität und zu i h r e r 
Ausdehnung auf die Provinz geführt. 

1) M i t Erlaß vom 5« 1. 1955 (ergänzt durch einen Erlaß vom 
31. 12, 1968) w i r d jeder Neubau mit e i n e r Fläche von mehr 
a l s 500 qni und jeder Erweiterungsbau mit ei n e r Fläche von 
mehr a l s 10 °/o der b e r e i t s durch Produktion oder Büros ge
nutzten Flächen e i n e r Genehmigungspflicht durch die Regie
rung - nach Empfehlung e i n e r i n t e r m i n i s t e r i e l l e n Kommission -
unterworfen. 
Darüber hinaus l e g t e i n Gesetz vom 2, 8 , i960 eine Abgabe pro 
bebautem qm f e s t ( i n Höhe von 0-100 f r s , für Produktionsanla
gen und von 0-200 f r s , für Büros - je nach Entfernung vom 
Stadtkern), - und zwar für jene B e t r i e b e , d i e die Baugeneh
migung er h a l t e n oder erhalten haben? andererseits werden 
Prämien für das Abreißen von Gebäuden i n den zent r a l e n Ge
bieten vergeben. 
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Diese Regelungen hatten jedoch eine ungewollte weitere Konsequenz? 
s i e haben nämlich die Ansiedlung von Unternehmen am Stadtrand, d.h. 
i n u nmittelbarer Nachbarschaft des Zentrums des Ballungsgebietes 
behindert« G l e i c h z e i t i g i s t durch die D e z e n t r a l i s a t i o n s p o l i t i k b e i 
den Unternehmern eine U n s i c h e r h e i t entstanden, die insgesamt einen 
Immobilismus im H i n b l i c k auf d i e Anpassung der Produktionsanlagen 
an die moderne technische Entwicklung verursachten, wie er für 

1) 
k e i n anderes Ballungsgebiet i n Europa c h a r a k t e r i s t i s c h ist« 7 

Grundsätzlich er s c h e i n t es zwar a l s r i c h t i g - was durch diese ge
s e t z l i c h e n Regelungen i n t e n d i e r t wurde ~, nämlich die W i r t s c h a f t s 
unternehmen an den k o l l e k t i v e n Kosten für den Ausbau des Ballungs
gebietes zu b e t e i l i g e n , jedoch e r s c h e i n t es a l s unabdingbar, die 
Modalitäten zu überprüfen, durch die vor allem die I n d u s t r i e , die 
an den V o r t e i l e n der I n f r a s t r u k t u r sowie des d i f f e r e n z i e r t e n Ar
beitsmarktes im Ballungsgebiet p a r t i z i p i e r t , an dessen Ausbau be
t e i l i g t werden kann. Nach dem d e r z e i t i g e n Verfahren, das i n e r 
s t e r L i n i e die dynamischen Wirtschaftsuntermehmen b e l a s t e t und 
jene Betriebe n i c h t t r i f f t , die ohne Schaden die Region P a r i s ver
lassen könnten, werden die Z i e l e der D e z e n t r a l i s a t i o n n i c h t 
e r r e i c h t , nämlich eine bessere Zuordnung von Arbeitsplätzen und 
Wohnmöglichkeiten, sowie eine b r e i t e r e l o k a l e Streuung der w i r t 
s c h a f t l i c h e n Aktivitäten zu bewirken. 

1) Die Befürchtung der Unternehmer, s i c h durch spätere r e 
g i o n a l p o l i t i s c h e E i n g r i f f e zu e i n e r noch weiteren E n t f e r 
nung der Betriebsanlagen vom Stadtkern gezwungen zu sehen 
(bzw. die Erwartung noch steigender Prämien für den Abbruch 
der Anlagen),führten häufig zu einem Verbleiben der B e t r i e 
be am a l t e n Standort i n der v e r a l t e t e n Bausubstanz, -
l e t z t l i c h zur Entstehung i n d u s t r i e l l e r Slums. 
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5. 3« Planungsperspektiven und Planungsbewußtsein 

Die d e r z e i t i g e S i t u a t i o n der Stadt- und Regionalentwicklung im 
Ballungszentrum P a r i s läßt d e u t l i c h erkennen, daß die f a k t i s c h e n 
Gegebenheiten und die r e c h t l i c h e n Bestimmungen nur dann s i n n v o l l 
geändert werden können, wenn diesem Prozeß eine Veränderung der 
Planungsperspektiven und des Planungsbewußtseins vorausgegangen 
i s t . Die d e r z e i t i g e S i t u a t i o n läßt s i c h entscheidend nur dann 
verbessern, wenn die Notwendigkeit großer öffentlicher E i n r i c h 
tungen, die Notwendigkeit des Verstädterungsprozesses sowie die 
Notwendigkeit der Ausdehnung des d e r z e i t i g e n Ballungsgebietes 
g e n e r e l l a k z e p t i e r t werden. 

Nach e i n e r Periode der Stagnation, die mehrere Jahrzehnte andauer
t e , i s t der Bedarf an öffentlichen Einrichtungen und Bauvorhaben 
so s t a r k gestiegen, daß s e i t i960 e i n Programm der Erneuerung und 
Verbesserung der i n f r a s t r u k t u r e l l e n Einrichtungen i n Gang gekom-
men i s t . ' 

Bi e s e i t Beginn der 60er Jahre sehr d e u t l i c h e Wiederaufnahme p r i 
v a t e r und vor allem öffentlicher Bauvorhaben, wie Schnellstraßen 
und -bahnen, Geschäftszentren, Brücken, U-Bahnerweiterung, die 
Verbesserung der Elektrizitäts- und Gasversorgung, die E i n r i c h 
tung neuer Universitätsfakultäten usw., deuten insgesamt dar
auf h i n , daß die Periode der Stagnation der Stadtentwicklung P a r i s 
überwunden i s t , wenngleich s i c h die Auswirkungen d i e s e r f o r c i e r 
ten Bautätigkeit im einzelnen noch n i c h t absehen l a s s e n . 

Die Erfahrung der 60 000 - 80 000 F a m i l i e n , die jährlich i n P a r i s 
i n neue Wohnungen einziehen, im H i n b l i c k auf die n i c h t vorhandene 
Urbanität schärfen das Bewußtsein dafür, daß Beben und Funktions
fähigkeit eines Ballungszentrums n i c h t nur vom Komfort der Woh
nungen abhängt, sondern vor allem von A r t und S t r u k t u r der näheren 

1) Bie K r e d i t e für den Bau öffentlicher Einrichtungen haben i n 
die s e r Region i960 die Höhe von 1 M i l l i a r d e Franc e r r e i c h t , 
haben s i c h b i s 19^3 verdoppelt und werden s i c h b i s 1966 wahr
s c h e i n l i c h v e r d r e i f a c h t haben. 
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Umgebung sowie von der Qualität der Verbindungen zum Stadtzentrum 
und zu den anderen S t a d t t e i l e n . Diese k o l l e k t i v e Erfahrung be
günstigt die E i n s i c h t i n die Notwendigkeit, eine Urbanisierung des 
Ballungsgebietes zu e r r e i c h e n a 

Eine d r i t t e Notwendigkeit besteht d a r i n , daß g e n e r e l l die Größen
ordnungen gesehen werden, die eine Lösung der Probleme des B a l 
lungsgebietes i m p l i z i e r t . Wenn man f e s t s t e l l t , da£5 im Ballungsge
b i e t jährlich mehr a l s 100 000 Wohnungen neu gebaut werden müßten 
- das s i n d i n 10 Jahren etwa 1,2 M i l l i o n e n Wohnungen, was der 
Größe nach e i n e r zweiten Stadt P a r i s e n t s p r i c h t so v e r m i t t e l t 
dies einen Eindruck darüber, welche Dimensionen diese Planungen 

> annehmen müssen. 

P r i n z i p i e n für den Urbanisierungsprozeß im Ballungsgebiet P a r i s 

Auf der Basis der heute vorliegenden Daten und Prognosen läßt 
s i c h erkennen, daß der Versuch, mit den Problemen des Ballungsge
b i e t e s P a r i s f e r t i g zu werden, Planungen i n ei n e r Größenordnung 
e r f o r d e r t , wie s i e b i s h e r n i c h t üblich waren. E i n grundlegender 
Wandel i n der Größenordnung ersc h e i n t notwendig, um den b e r e i t s 
aufgezeigten Mängeln beizukommen? dabei bieten s i c h die folgenden 
Möglichkeiten ans 

o die Schaffung neuer städtischer Zentren i n den Ausdehnungszonen des Ballungsgebietes b e i g l e i c h z e i t i g e r Verstärkung und 
Erneuerung v i e l s e i t i g e r Zentren i n den d e r z e i t i g e n Stadtrand
gebieten - dies e r s c h e i n t a l s d i e e i n z i g e Möglichkeit, den 
Mangel an Gemeinschaftseinrichtungen i n den heutigen Stadt
randgebieten und der zunehmenden Verstopfung des Stadtzentrums 
von P a r i s zu begegnen? 

o die i960 f e s t g e l e g t e n Grenzen des Ballungsgebietes müssen über
s c h r i t t e n werden, wobei jedoch eine sorgfältige Auswahl der 
Ausdehnungszonen zu er f o l g e n hat - dies e r s c h e i n t a l s die e i n 
z i ge Möglichkeit, um die zunehmende Verknappung des Baugrunds 
und das Verschwinden der Freiräume zu verhindern? 
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o um den Verkehr g e n e r e l l zu e r l e i c h t e r n und die Bewohner näher 
an d i e F r e i z e i t - und Erholungsräume heranzubringen, s i n d diese 
Ausdehnungszonen entlang von "Prioritäts-Verkehrachsen" zu 
legen| 

o um d i e Interdependenzen innerhalb des d e r z e i t i g e n Ballungsge
b i e t e s sowie s e i n e r zukünftigen Ausdehnungszonen zwischen den 
bebauten Gebieten und den Freiräumen zu er h a l t e n , i s t es not
wendig, n i c h t nur das d e r z e i t i g e Ballungsgebiet, sondern d i e 
gesamte Stadtregion P a r i s a l s eine E i n h e i t zu organisieren« 

Von den d e r z e i t i g e n Gegebenheiten setzen s i c h die neuen Grundprin
z i p i e n des vorgelegten L e i t p l a n e s dadurch ab, daß s i e vorsehen? 

o die Schaffung neuer urbaner Zentren? 

o die Festlegung von Prioritäts-Verkehrsachsen? 

o die R e a l i s i e r u n g e i n e r U r b a n e n E i n h e i t der Region. 

6.1. Bie neuen Urbanen Zentren 

6.1 . 1 . Städtische Zentren im heutigen P a r i s e r Ballungsgebiet 

Die s e i t dem zweiten W e l t k r i e g p r a k t i z i e r t e Stadtentwicklung z e i g 
te vor allem zwei' o f f e n s i c h t l i c h e Mängel? 

o die Verstopfung des Stadtzentrums von P a r i s , das n i c h t für die 
Versorgung von 7 - 8 M i l l i o n e n Einwohnern e i n g e r i c h t e t i s t ? 

o die mangelhafte Versorgung e i n e r großen Zahl von Stadtrand
bewohnern aufgrund des weitgehenden Fehlens adäquater E i n r i c h 
tungen i n diesen Gebieten. 

Eine der Grundursachen dieses s o z i a l e n Problems l i e g t i n der quan
t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n Unzulänglichkeit städtischer Zentren i n 
nerhalb des P a r i s e r Ballungsgebietes, das insgesamt durch k o n z e n t r i s c h 
um die Innenstadt P a r i s engelegte Strukturen sowie einen extremen 
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Monozentrismus der d a r i n ausgeübten Urbanen Funktionen gekenn
zeichnet i s t . 

Das Stadtzentrum i s t der T e i l der Stadt, i n dem s i c h der Großteil 
der Büros, Be t r i e b e , Verwaltungsstellen, Ausbildungs-, K u l t u r -
und Vergnügungseinrichtungen k o n z e n t r i e r t ? wie s i c h die Größe 
e i n e r Stadt an der Zahl i h r e r Einwohner bemißt, so i s t i h r e Qua
lität durch die D i v e r s i f i z i e r t h e i t des Angebots gekennzeichnet, 
das s i e i n ihrem Zentrum für i h r e Einwohner sowie für jene aus 
der näheren und weiteren Umgebung bereithält. 

Jede Stadt b e s i t z t so e i n Zentrum? je bedeutender und größer eine 
Stadt i s t , desto d i f f e r e n z i e r t e r i s t i h r Zentrum? Funktionen der 
alltäglichen Bedarfsdeckung werden i n die Zentren der verschiede
nen S t a d t t e i l e v e r l a g e r t ? im Zentrum der ganzen Stadt b l e i b e n 
seltene und h o c h q u a l i f i z i e r t e Funktionen, - auch solche nationa
l e r und i n t e r n a t i o n a l e r Bedeutung. 

Die Zielgruppe der S t a d t t e i l z e n t r e n besteht aus den 10 000 b i s 
30 000 Bewohnern sol c h e r Gebiete? die Zielgruppe des e i g e n t l i 
chen Stadtzentrums umfaßt jedoch mindestens die Bevölkerung des 
gesamten Ballungsgebietes und enthält darüber hinaus Funktionen 
n a t i o n a l e r und europäischer Bedeutung oder von Weltgeltung. 

Kennzeichnend für das Ballungsgebiet P a r i s i s t es, daß es zwischen 
diesen beiden extremen Arten von Zentren - denen, die maximal 
30 000 Bewohner ansprechen, und jenem, das auf mindestens 8 M i l l i o 
nen Menschen o r i e n t i e r t i s t - keine weiteren Urbanen Zentren g i b t , 
die etwa den Funktionen eines Stadtzentrums wie von Toulouse oder 
Straßburg v e r g l e i c h b a r wären, - obwohl das Ballungsgebiet s i c h 
a l l e d r e i Jahre um die Bevölkerung e i n e r Stadt d i e s e r Größenord
nung e r w e i t e r t . 

6. 1 .2 . Mögliche S t r a t e g i e n der Problemlösung 

Im H i n b l i c k auf die Lösung der anstehenden Probleme wurden die 
folgenden a l t e r n a t i v e n Möglichkeiten erwogen: 
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a) Eine Verbesserung des Beförderungsnetzes, wobei davon ausge
gangen wurde, daß das Problem n i c h t so sehr i n der Größe der 
Entfernungen l i e g t , wie vielmehr i n der Überlastung der ver
a l t e t e n T r a n s p o r t m i t t e l , i n den zu langen Fahr- und Wartezei
ten, i n den Unbequemlichkeiten des Umsteigens usw. 

Der L e i t p l a n s i e h t eine r a d i k a l e Verbesserung der Beförderungs
möglichkeiten vor? die Voraussetzung dafür s i n d geeignete I n 
f r a s t r u k t u r e n , insbesondere Schnellstraßen für den K r a f t f a h r 
zeugverkehr und neue B a h n l i n i e n . 

Diese Maßnahmen s i n d jedoch im H i n b l i c k auf die Probleme w i r 
kungslos, f a l l s d ie Ausführung nur auf die Modernisierung ent
sprechend der d e r z e i t i g e n Bedürfnisse beschränkt b l i e b e . 

b) Eine q u a l i t a t i v e Verbesserung der Einrichtungen für den k o l l e k 
t i v e n Bedarf i n den Stadtrandgebieten; i n d i e s e r Richtung sind 
b e r e i t s - t r o t z bestehender Konzeptionslücken und empfindlicher 
z e i t l i c h e r Verzögerungen i n der R e a l i s i e r u n g - bemerkenswerte 
F o r t s c h r i t t e e r r e i c h t worden. 

E i n Problem l i e g t jedoch d a r i n , daß für 20 000 b i s maximal 
50 000 Einwohner bestimmte Einrichtungen, wie b e i s p i e l s w e i s e 
große Kaufhäuser, Krankenhäuser, Geschäftszentren usw.,sich 
n i c h t r e n t i e r e n und daß eine noch geringere Wahrscheinlich
k e i t besteht, a l t e r n a t i v e Angebotsmöglichkeiten - wie z.B. 
mehrere Schulen, mehrere Unternehmen der gleichen Branche, 
mehrere Erholungs- und Vergnügungsmöglichkeiten usw. - zu 
r e a l i s i e r e n . Im H i n b l i c k auf Qualität und Auswahlmöglichkeiten 
würde auch b e i e i n e r Verbesserung der Einrichtungen der Stadt
t e i l z e n t r e n e i n unüberwindlicher Unterschied zwischen dem An
gebot i n den S t a d t t e i l z e n t r e n und dem i n der C i t y von P a r i s 
bestehen b l e i b e n . 

c) A l s weitere A l t e r n a t i v e wurde der Bau eines "Wiederholungs
zentrums" außerhalb des d e r z e i t i g e n Ballungsgebietes erwogen. 
Obwohl eine solche Idee unter bestimmten Aspekten verlockend 
e r s c h e i n t , würde e i n solches zweites Zentrum dennoch n i c h t die 
s p e z i f i s c h e n Probleme von P a r i s und seinen Randgebieten lösens 
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o weder q u a n t i t a t i v - wie v i e l e der jährlich neu zu hauenden 
10 000 b i s 120 000 Wohnungen würden im zweiten Zentrum, 
wie v i e l e im bis h e r i g e n Ballungsgebiet e r r i c h t e t ? 

o noch funktionsmäßig - welche noch so neue Stadt könnte 
s c h n e l l und l e i c h t das q u a l i t a t i v e Niveau des Angebots und 
die Attraktivität erre i c h e n , wie die P a r i s e r C i t y s i e b i e 
t e t ? 

Auch b e i sehr hohen Ambitionen könnte e i n de r a r t i g e s zweites Zentrum 
nur e i n städtisches Zentrum auf ei n e r Ebene zwischen der P a r i s e r 
C i t y und den verschiedenen S t a d t t e i l - oder Gemeindezentren werden. 
Daher s t e l l t s i c h die Frage, ob es n i c h t besser i s t , von vorneherein 
bewußt solche "Zwischenzentren" zu schaffen, a l s s i c h auf einen 
zu eingeengten und g l e i c h z e i t i g zu ehrgeizigen Plan zu f i x i e r e n . 
Der L e i t p l a n propagiert diese Möglichkeit. 

6 . 1 . 3 « Die Funktionen i n den neuen Zentren 

Der L e i t p l a n schlägt folgende Lösung vors es s i n d neue urbane 
Zentren zu schaffen, die zwischen 300 000 und 1 M i l l i o n Be
wohner versorgen und bedienen können und darüber hinaus nach Lage 
und s p e z i f i s c h e n Funktionen d i f f e r e n z i e r t und s p e z i a l i s i e r t s i n d , 

6 . 1 . 3 . 1 « Die vorzusehenden Einrichtungen 

Die Einrichtungen, d i e es i n diesen neuen Zentren zu l o k a l i s i e r e n 
g i l t , s i n d die folgenden. 

o im Be r e i c h der Erziehung? Universitätsfakultäten oder spezia,-
l i s i e r t e Einrichtungen der höheren Bildungs- und Ausbildungs
stufen (z.B. Fachhochschulen)? 

o im Bereich der Kulturs Theater, K o n z e r t s a a l , exklusive Kinos, 
"Haus der Kultur"? 

o im Berei c h des Sportst Schwimmbad für Wettkämpfe, Stadion? 
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o im kommerziellen Bereichs großes Kaufhaus, bedeutendes Hotel, 
exklusive Restaurants? 

o im Bereich der Verwaltung? l o k a l e Verwaltungseinrichtungen, 
sowie besondere p r i v a t e und öffentliche Dienste. 

W i c h t i g e r s c h e i n t , daß keines d i e s e r neuen Zentren a l s reines E i n 
kaufszentrum k o n z i p i e r t w i r d , sondern daß es s i c h um unverstümmelte, 
m u l t i f u n k t i o n a l e Urbane Zentren handelt. 

Die obige Aufzählung bedeutet n i c h t , daß z.B. Gymnasien, Jugend
f r e i z e i t h e i m e , B i b l i o t h e k e n , k l e i n e r e Kinos, P o l i z e i r e v i e r e , k l e i 
nere Restaurants usw. i n den bestehenden Stadtrandgebieten n i c h t 
vermehrt werden müßten, wo s i e wesentlich zur Substanz und zur 
Form des täglichen Lebens beitragen könnten. Aber die E i n r i c h t u n 
gen der Urbanen "Zwischenzentren", deren Funktionen nur den b i s 
herigen Funktionen der P a r i s e r C i t y v e r g l e i c h b a r s i n d , i s t an be
stimmten sorgfältig ausgewählten Orten des Ballungsgebietes n i c h t 
weniger w i c h t i g , wenn s i c h die M i l l i o n e n von Bewohnern des Ballungs
gebietes n i c h t w e i t e r h i n vor die A l t e r n a t i v e g e s t e l l t sehen s o l l o n s 

- Fahrt i n die weit entfernte und v e r s t o p f t e C i t y oder 
- Rückzug auf das mangelhafte und u n b e f r i e d i g t e Angebot an E i n 

richtungen und Die n s t l e i s t u n g e n am Stadtrand. 

Darüber hinaus e r g i b t s i c h mit der Schaffung von Zwischenzentren 
die Möglichkeit, Einrichtungen einmaliger oder f a s t einmaliger 
A r t , die aus Platzmangel innerhalb der P a r i s e r Stadtmauern n i c h t 
e r r i c h t e t werden können, zu l o k a l i s i e r e n , - wodurch g l e i c h z e i t i g 
den einzelnen Zwischenzentren e i n je s p e z i f i s c h e r Charakter gege
ben werden könnte. Solche Einrichtungen s i n d z.B. e i n großes Tech
nisches Museum, e i n Kult u r p a r k , e i n Museum für Stadtbaukunst o.ä.m. 

6 . 1 . 3 . 2 . Die Arbeitsplätze 

Das d e r z e i t i g e Mißverhältnis zwischen dem Angebot an A r b e i t s 
plätzen und der Größe der Wohnbevölkerung i s t eines der Hauptübel 
für e i n Großteil der Bewohner der Randregionen des Ballungsgebietes. 
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Die s o z i a l e n und w i r t s c h a f t l i c h e n V o r t e i l e eines ausreichenden 
Angebots an Arbeitsplätzen i n den Stadtrandgebieten s i n d bekannts 

o das Entstehen Urbanen Lebens, wie en i n den Schlaf st&'dtsn un
bekannt i s t 5 i s t nur dann überhaupt möglich* 

o die Reduzierung der Funktionsunfähigkeit der C i t y - es würde 
be i s p i e l s w e i s e die Sanierung des Stadtzentrums und des Departe
ment Seine e r l e i c h t e r n , wenn die Produktionsbetriebe und Büros 
i n den v e r a l t e t e n I n d u s t r i e - oder Geschäftsvierteln a t t r a k t i v e 
neue Standorte i n den Randgebieten finden könnten und daher 
die C i t y v e r l a s s e n | 

o Vermeiden noch längerer An f a h r t s z e i t e n zum A r b e i t s p l a t z und 
generelle Verminderung der Verkehrs- und Transportprobleme -
insbesondere auf den Straßen, 

Die Konzeption b e i n h a l t e t jedoch n i c h t , daß Arbeitsstätten i n 
a l l e n Straßen oder a l l e n S t a d t t e i l e n vorzusehen sind? es wird 
auch w e i t e r h i n S c h l a f - Q u a r t i e r e oder Schlaf-Gemeinden geben. 

Die Z i e l v o r s t e l l u n g e n des L e i t p l a n s für die neuen Urbanen Zwi
schenzentren gehen davon am, daß dort Beschäftigungsmöglichkeiten 
i n e i n e r D i f f e r e n z i e r t h e i t und V i e l z a h l geschaffen werden s o l l e n , 
so daß sie den Wahlwünschen und Beförderungsmöglichkeiten i n der 
Mehrheit der j e w e i l s umliegenden Gebiete genügen und aufgrund 
i h r e r größeren Nähe - im V e r g l e i c h zur C i t y von P a r i s - eine 
a t t r a k t i v e A l t e r n a t i v e d a r s t e l l e n , 

6 . 1 . 5 • 5• Der Wert der Umgruppierung der ?funktionen auf die neuen Zentren 

Es wäre e i n unzureichender F o r t s c h r i t t gegenüber der d e r z e i t i g e n 
S i t u a t i o n , wenn dan Angebot an örtlichen v.nü. p r i v a t e n Diensten, 
sowie die dazugehörigen Arbeitsplätze l e d i g l i c h entsprechend der 
Verfügbarkeit von Grund und Boden i n den d e r z e i t i g e n Randgebieten 
v e r t e i l t würden. 

Der Wert eines Ballungsgebietes bemißt s i c h an der Qualität seiner 
Zentren? diese können die Ansprüche der Bevölkerung nur dann er-
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füllen, wenn an r e l a t i v wenigen und dann entsprechend d i c h t be
bauten S t e l l e n die Mehrzahl der Funktionen und Arbeitsplätze kon
z e n t r i e r t werden, Die Dichte d i e s e r Zentren e r l e i c h t e r t n i c h t nur 
i h r e Verbindung untereinander sowie i h r e E r r e i c h b a r k e i t aus der 
Umgegend, sondern erhöht i h r e Attraktivität, E i n bestehendes po
tentes Angebot z i e h t konkurrierende wie auch komplementäre Ange
bote nach s i c h - eine Bank z e B d wählt eher einen Standort neben 
bestehenden Verwaltungen a l s i n einem Wohngebiet, der Handel ent
wickelt s i c h besser, wenn er i n der Nachbarschaft e i n e r großen 
Zahl von Arbeitsplätzen s i t u i e r t i s t ? k ulturelle und Unterhaltungs-
angebote gedeihen besser i n e i n e r Umgebung, i n denen Büros und 
Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sind« 

Das Charakteristikum städtischen Lebens besteht aus Begegnung und 
Austausch - die neuen Urbanen Zentren könnten dazu beitragen, den 
Bewohnern der Stadtrandgebiete das an Gelegenheiten zu geben, was 
städtisches Leben zur E n t f a l t u n g des Menschen beitragen kann, 

6, 1 ,4 . Zur Lage der neuen städtischen Zentren 

6 . 1 . 4 . 1 » Lage i n den d e r z e i t i g e n Stadtrandgebieten 

V o r a u s s i c h t l i c h werden s i c h dem Versuch, die d e r z e i t i g e n Stadt
randgebiete rund um leistungsfähige urbane Zentren neu zu s t r u k t u 
r i e r e n , bedeutende Schwierigkeiten gegenüberstellen. Notwendig 
wäre eine l a n g f r i s t i g e und k o n t i n u i e r l i c h e Planung? aufgrund der 
b e r e i t s vorhandenen Strukturen wird es jedoch kaum möglich s e i n , 
den Grad an Konzentration und Dichte zu erreichen, für die die 
R e a l i s i e r u n g " i d e a l e r " urbaner Zentren notwendig wäre* 

6 . 1 . 4 . 2 , Lage i n den Ausdehnungszonen 

Die h i e r geplanten neuen städtischen Zentren werden s i c h vor allem 
i n i h r e r Größenordnung von bi s h e r i g e n Versuchen i n Frankreich oder 
auch von den englischen "new towns" der 50er Jahre unterscheiden. 
Während diese Entlastungsstädte für Einwohnerzahlen von 30 000 b i s 
100 000 geplant und r e a l i s i e r t worden s i n d , s o l l e n s i c h die neuen 
Urbanen Zentren i n der Region P a r i s auf 300 000 b i s zu ein e r M i l 
l i o n Menschen o r i e n t i e r e n . 
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In diesem Wandel der Größenverhältnisse wird das e i n z i g e M i t t e l 
gesehen, die bestehenden Strukturen i n den Stadtrandgebieten zu 
verändern, d.h. diese von unterversorgten, eintönigen Schlafstädten 
i n Wohngebiete mit Zugang zu Urbanen Zentren zu verwandeln, die das 
bie t e n können, was der heutige Städter von einer Stadt erwartet. 
Für die Wahl der Größenordnung war weiter ausschlaggebend, daß 
Wachstum und Entwicklung d i e s e r Zentren n i c h t behindert werden 
s o l l t e und daß man andererseits davon ausgehen muß, daß die Be
völkerung i n der Region jährlich um mehr a l s 300 000 Menschen zu
nimmt, - was z.B. der Bevölkerungszahl des gesamten Ballungsgebiets 
Toulouse e n t s p r i c h t . 

In i h r e r s o z i a l e n Funktion s o l l e n die neuen Urbanen Zentren und 
i h r Umland zu "echten" neuen Städten werden? eine andere Frage i s t , 
ob s i e auch verwaltungstechnisch a l s städtische Einhei t e n zu be
trachten sind? die Frage, ob die Grenzen der d e r z e i t insgesamt 
240 Gemeinden im Ballungsgebiet P a r i s r e v i d i e r t werden s o l l e n , 
w i r d jedoch a l s sekundär be t r a c h t e t . 

Die neuen Städte s o l l e n n i c h t Satellitenstädte im herkömmlichen 
Sinne sein? im H i n b l i c k auf i h r e Funktion werden s i e zum großen 
T e i l , wenn auch n i c h t völlig, a l s autonom und unabhängig vom 
"Herzen der Region", der C i t y von P a r i s , k o n z i p i e r t . G l e i c h z e i 
t i g s o l l e n jedoch enge we c h s e l s e i t i g e Bindungen (Verkehr, spe
z i a l i s i e r t e Einrichtungen usw«) unter diesen neuen Städten, wie 
auch zur C i t y P a r i s , bestehen* Die Bezeichnung Satellitenstädte 
i s t auch deshalb n i c h t angebracht, w e i l i h r e Standorte n i c h t vom 
grünen T i s c h her bestimmt werden, vielmehr unmittelbar aus dem 
Verstädterungsprozeß r e s u l t i e r e n und i n Bezug zu den wi c h t i g s t e n 
Verkehrsachsen der Region stehen. 

6 . 2 . Prioritätsachsen der Verstädterung und des Verkehrs 

B e i der Stadt- und Regionalplanung i s t davon auszugehen, daß Flüs
se, Einsenbahnlinien, Landstraßen und Autoschnellstraßen a l s Ver
kehrs- und Verstädterungsachsen e i n Ballungsgebiet "formen". Das 
gl e i c h e g i l t auch für einzelne Städte, für S t a d t t e i l e und Stadt
randgebietes der Ausbau der Verkehrsadern steht i n wechselseitigem 

Biermann/Kreuz/Schultz-Wild (1971): Vorgehensweisen und Konzeptionen der Stadtplanung 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-101414 



Zusammenhang mit der Bevölkerungsdichte und der Zahl möglicher 
Aktivitäten. Dementsprechend wird es keine neuen Städte geben, ohne 
daß neue Verkehrsachsen geschaffen werden, die s i e j e w e i l s mit 
dem Rest des Ballungsgebietes verbinden? neue Verkehrsachsen s i n d 
notwendig, wenn im Gegensatz zur heutigen einförmigen Aufeinander
f o l g e u n d i f f e r e n z i e r t e r Stadtrand-Schlafquartiere " w i r k l i c h e 
Städte" entstehen sollen«. 

Die Festlegung der Z i e l r i c h t u n g der Verkehrsachsen und die E i n b i n 
dung der neuen Städte i n die Region a l s Fixpunkte des künftigen 
Verstädterungsprozesses s i n d a l s o die beiden Seiten e i n und des
selben Problems« Da jedoch die bewußte Stadtplanung im Ballungs
gebiet P a r i s einem mehr oder weniger spontan abgelaufenen Ver
städterungsprozeß f o l g t , muß mit der Auswahl der Ausdehnungszonen 
und der Standorte für die neuen Städte begonnen werden, um dann 
anschließend die Konsequenzen d i e s e r Festlegungen für die Verkehrs
achsen zu prüfen. 

6.2.1, Zur Einbindung der neuen Städte Die Verstädterungsachsen 

Geographische und h i s t o r i s c h e Gegebenheiten verbieten es, e i n 
theoretisches Verstädterungsprinzip i n a l l e n Fällen u n m o d i f i z i e r t 
anzuwenden 0 Hinweise auf die v o r a u s s i c h t l i c h e n Folgen dieses 
oder jenes Vorgehens lassen s i c h aus der Analyse der Entwick
lungen i n der jüngsten Vergangenheit bzw» aus den Erfahrungen 
i n vergleichbaren anderen Ballungsgebieten entnehmen. 

E i n erstes P r i n z i p bestände i n ei n e r systematischen Einbindung der 
neuen Städte i n noch f r e i e , unbebaute Gebiete i n möglichst großer 
Nähe zum j e t z i g e n Ballungsgebiet, Dies wäre die einfachste Lösung, 
da s i e der für a l l e Ballungsgebiete c h a r a k t e r i s t i s c h e n Tendenz 
zur Ausdehnung entgegenkommt. 

E i n solches Vorgehen würde eine weitere "ölfleckartige" Ausdehnung 
des Ballungsgebietes i m p l i z i e r e n ? es entstünden weitere, i n etwa 
k o n z e n t r i s c h um das Zentrum von P a r i s gelagerte Bebauungsgürtel, 
die die a l t e n T e i l e der Stadt weiter vom f r e i e n Land abtrennen und 
die schon bekannten N a c h t e i l e e i n e r solchen S t r u k t u r vergrößern. 
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Eine zweite Möglichkeit bestünde d a r i n , die neuen Städte kranzförmi 
um bestimmte Punkte im Abstand e i n i g e r Dutzend Kilometer vom der
z e i t i g e n Ballungsgebiet anzulegen, » dies i s t die naheliegendste Lösung, wenn man die unabsehbare Ausdehnung des Ballungsgebietes 
nach a l l e n Richtungen vermeiden möchte. 

Diese Lösung er s c h e i n t zunächst i n s o f e r n neu und akzeptabel, w e i l 
s i e zum einen die Konzeption mehrerer neuer leistungsfähiger 
Städte im Umkreis des Ballungsgebiets e r l a u b t und w e i l s i e zum 
anderen scheinbar die konzeptionslose Ausdehnung des Ballungsge
b i e t e s v e r w i r f t zugunsten e i n e r Konzentration der Ausdehnungszonen 
i n Richtung auf mehrere f e s t g e l e g t e Punkte, die weit genug außer
halb der heutigen Grenzen des Ballungsgebietes l i e g e n . 

B e i genauerer Überprüfung zeigen s i c h jedoch auch b e i d i e s e r Lö
sung N a c h t e i l e , die es n i c h t erlauben, s i e für die Region P a r i s 
w e i t e r h i n i n Betracht zu ziehen? 

o Es g i b t schon heute i n e i n e r Distanz von 1 b i s 1 1/2 Stunden von 
P a r i s einen Kranz von Städten (Orléans, Chartres, Rouen, Reims 
e t c . ) , d ie s e i t einigen Jahren s i c h sehr dynamisch ent w i c k e l t 
haben. Es er s c h e i n t n i c h t a l s wünschenswert, zwischen diesen 
Kranz von Städten und P a r i s einen weiteren Z i r k e l peripherer 
Städte zu legen, da s i c h d ie Z e i t d i s t a n z e n aufgrund des tech
nischen F o r t s c h r i t t s ohnehin i n Zukunft v e r r i n g e r n werden und 
insgesamt das s c h n e l l e Wachstum d i e s e r bestehenden Städte i h r e 
wichtige Entlastungsfunktion für die Region P a r i s garantieren 
s o l l . 

o Ausländische Erfahrungen und das französische D e z e n t r a l i s a t i o n s 
experiment haben geze i g t , daß Arbeitsplätze schwieriger zu ver
legen s i n d a l s Arbeitskräfte, daß es l e i c h t e r i s t , einen dezen
t r a l i s i e r t e n Aufbau neuer Betriebe zu er r e i c h e n , a l s bestehende 
Fabriken zu verlegen. 
Neu zu schaffende oder zu verlegende Arbeitsplätze lassen s i c h 
daher ebenso l e i c h t - oder ebenso sch w i e r i g - i n 100 oder 150 
km Entfernung, d.h. i n den expandierenden Städten des P a r i s e r 
Beckens, e i n r i c h t e n wie i n Entfernungen von 20 oder 50 km vom 
Zentrum von P a r i s . Was dagegen die an das Ballungsgebiet ge
bundenen Arbeitsplätze b e t r i f f t , so besteht die Gefahr, daß die 
neuen Städte i n 3 ° b i s 50 km Distanz für solche Betriebe keine 
genügend hohe Attraktivität haben werden, so daß s i e dann wieder 
eher Schlafstädte a l s m u l t i f u n k t i o n a l e städtische Zentren wer
den. 
Diese Bindung der Arbeitsplätze an das Ballungsgebiet i s t eine 
der wesentlichsten Ursachen dafür, die Ausdehnungszonen nahe 
an das d e r z e i t i g e Ballungsgebiet heranzuholen. 
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o Darüber hinaus besteht b e i d i e s e r Lösung die Gefahr, daß die 
zunächst fre i g e h a l t e n e n Räume zwischen diesen neuen Städten 
und dem Ballungsgebiet allmählich überbaut v/erden, um die 
neugeschaffenen Verkehrsverbindungen besser auszunützen. 

o Schließlich z e i g t s i c h , daß die entsprechend dieser Konzeption 
neu s i t u i e r t e n Städte weder e i n e r geographischen noch einer 
ökonomischen Notwendigkeit im Raum des P a r i s e r Beckens oder 
innerhalb des gesamten Staatsgebietes entsprechen. 

Insgesamt z e i g t s i c h a l s o , daß die h i e r vorgeschlagene Lösung ähn
l i c h e N a c hteile b r i n g t wie eine "ölfleckartige" Ausdehnung des B a l 
lungsgebietes, da s i e l e d i g l i c h eine gelockertere Ausdehnung des 
Ballungsgebietes i n Form von konzentrischen Kreisen bedeutet. 

Die verbleibende A l t e r n a t i v e läuft darauf hinaus, ausgehend von den 
d e r z e i t i g e n Grenzen des Ballungsgebietes eine oder mehrere Achsen 
auszuwählen, entlang derer die Ausdehnung primär erfolgen s o l l . 
Dies e r s c h e i n t a l s s 

o die e i n z i g e Möglichkeit, die d e r z e i t b e r e i t s 8 M i l l i o n e n E i n 
wohner des Ballungsgebietes n i c h t noch weiter von Land, Grün -
flächen und Erholungsgebieten zu entfernen? 

o die wirksamste " u r b a n i s t i s c h e Lösung" mit den geringsten Inve
s t i t i o n s k o s t e n im H i n b l i c k auf Transport und Verkehr über Eisen
b a h n l i n i e n oder Autoschnellstraßen? 

o a l s z w e i f e l l o s die e i n z i g e Hoffnung, daß die notwendige räum
l i c h e Auflockerung der w i r t s c h a f t l i c h e n Aktivitäten und die 
Entwicklung i h r e s Flächenbedarfs dazu führen, daß i n den 
Städten Wohnen und Arbeiten nebeneinander gedeihen können. 

Während eine Analyse der ersten beiden Vorschläge gezeigt hat, daß 
eine Ausdehnung des Ballungsgebietes i n konzentrischen Kreisen 
n i c h t s i n n v o l l i s t , z e i g t eine Überprüfung des d r i t t e n Vorschlages, 
daß die Wahl von nur ei n e r Ausdehnungsachse e b e n f a l l s n i c h t s i n n 
v o l l i s t . Wegen s e i n e r Dichte und Enge wird das Ballungsgebiet Pa
r i s i n absehbarer Z e l t seine d e r z e i t i g e n Grenzen sprengen müssen, 
- es er s c h e i n t a u s s i c h t s l o s , diesen Druck i n eine e i n z i g e Rich
tung k a n a l i s i e r e n zu wollen. 
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Darüber hinaus haben Untersuchungen gezeigt, daß Standortverlage
rungen vorzugsweise i n jener geographischen Richtung e r f o l g e n , 

1) 
i n der der frühere Standort im V e r g l e i c h zum Zentrum l a g , ' S o l 
che Präferenzen müssen berücksichtigt werden, da die Stadt- und 
Regionalplanung n i c h t die Dynamik der Entwicklung des Ballungs
gebietes brechen, sondern s i e k a n a l i s i e r e n w i l l e Andererseits 
dürfen jedoch wiederum n i c h t zu v i e l e d e r a r t i g e K a n a l i s a t i o n s 
achsen ausgewählt werden, damit n i c h t die Nachteile der abgelehnten 
Lösungsvorschläge doch noch wirksam werden. 

Der L e i t p l a n schlägt daher vor, eine Hauptachse, die i n W i r k l i c h 
k e i t aus zwei p a r a l l e l e n , benachbarten Achsen besteht, sowie zwei 
Nebenachsen, die t e i l w e i s e t a n g e n t i a l zum d e r z e i t i g e n Ballungsge
b i e t v e r l a u f e n . Die "doppelte Hauptachse" l i e g t - i n R e l a t i o n zum 
Zentrum von P a r i s - Seine-abwärts, die beiden Nebenachsen und 
i h r e Verbindung zur Hauptachse aufwärts der Flüsse Marne und Seine, 
Entlang d i e s e r Achsen s o l l der Verstädterungsprozeß i n den kom
menden Jahrzehnten s i c h konzentrieren. Der erste S c h r i t t zur 
Verwirklichung dieses Konzepts l i e g t im Ausbau der entsprechen
den Verkehrsachsen, 

6.2,2. Bas Kommunikationsnetz. Die Verkehrsachsen 

Der Veränderung des Ballungsgebietes i n seinen Funktionen - durch 
die Schaffung neuer urbaner Zentren - und i n der räumlichen Orien
t i e r u n g s e i n e r Entwicklung - entlang den Prioritätsachsen - muß 
eine Veränderung des Verkehrssystems im Ballungsgebiet entspre
chen. 

Bisher wurde das Verkehrsnetz - auf der Basis e i n e r V i e l z a h l von 
Einzelentscheidungen - i n ei n e r Weise e n t w i c k e l t , die es kaum i n 
die Lage versetzen, der dreifachen R o l l e gewachsen zu s e i n , die 
es i n Zukunft zu erfüllen hats 

1) V g l . dazu "Mouvement des etablissements i n d u s t r i e l s dans l a 
region p a r i s i e n n e " , ins Cahiers de l 1 I n s t i t u t dfamenagement 
et d'urbanisme de l a region p a r i s i e n n e , Nr. 1, 19^4« 
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o L i e Ausdehnung des Ballungsgebietes entlang der Prioritätsachsen 
zu k a n a l i s i e r e n , um damit weite Landgebiete oder schwach u r b s n i -
s i e r t e Zonen an die d e r z e i t bebaute Zone anzuschließen? 

o die Entstehung und die Vitalität der neuen Urbanen Zentren zu 
garantieren, dadurch, daß s i e untereinander und mit der C i t y 
von P a r i s verbunden werden ? 

o leistungsfähige Verbindungen zwischen den verschiedenen neuen 
Urbanen Zentren und den Städten des P a r i s e r Beckens - sowie der 
übrigen Regionen Frankreichs herzustellen«, 

Pur das d e r z e i t i g e Verkehrsnetz i n der Region P a r i s i s t c h a r a k t e r i 
s t i s c h der Kontrast zwischen der V i e l z a h l von Verbindungen inner
halb des P a r i s e r Stadtkerns und dem Mangel an Verbindungen zu und 
i n den Stadtrandgebieten«, In der C i t y g i b t es e i n v e r a l t e t e s , j e 
doch z i e m l i c h umfassendes Netz, während im übrigen Ballungsgebiet 
wenige, sternförmige Verkehrsachsen angelegt s i n d , die hauptsächlich 
zur Verbindung von P a r i s mit anderen großen französischen Städten 
angelegt s i n d . Für das Ballungsgebiet bzw. für das P a r i s e r Becken 
g i b t es keine s p e z i f i s c h e I n f r a s t r u k t u r . 

Es er s c h e i n t daher als notwendig, das Verkehrsnetz neu zu planen«, 

Im H i n b l i c k auf heutige Bedürfnisse muß das Strahlenbündel von 
Autostraßen e r s e t z t werden durch e i n echtes Netz engmaschiger Ver
kehrswege, das die Verbindung der Stadtrandsektionen untereinan
der ebenso g a r a n t i e r t wie die Verbindungen zur P a r i s e r C i t y . 

In bezug auf die Bedürfnisse der Zukunft s i n d neue Verkehrsachsen zu 
planen, die auf die zukünftigen 14 M i l l i o n e n Einwohner des Ballungs
gebietes P a r i s a b g e s t e l l t s i n d . L i e vorgesehenen Eisenbahnlinien und 
Autoschnellstraßen gehen weit über den Rahmen des d e r z e i t i g e n B a l 
lungsgebietes hinaus? innerhalb der für die Ausdehnung des Ballungs
gebietes vorgesehenen Richtungen o r i e n t i e r e n s i e s i c h auf die gan
ze Regbn und das P a r i s e r Becken. 
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6.3« E i n h e i t dar Stadtregion 

Außer den b e r e i t s d a r g e s t e l l t e n beiden Grundprinzipien des L e i t 
plans 5 nämlich der Schaffung neuer urbaner Zentren und der F e s t l e 
gung von Prioritätsachsen für Verstädterung und Verkehr, b l e i b t 
die grundlegende Bedeutung der E i n h e i t der Stadtregion zu berück
s i c h t i g e n o 

Der L e i t p l a n möchte vermeiden, daß dos Ballungsgebiet P a r i s i n Zu
kunft aus dem Nebeneinander e i n e r V i e l z a h l u n s p e z i f i s c h e r E i n h e i 
ten für j e w e i l s mehrere 10 000 Einwohner besteht, deren r e l a t i v e 
Autonomie und Ähnlichkeit es für den Einzelnen weder notwendig noch 
wünschenswert erscheinen l a s s e n , s i c h aus der eigenen engeren Um
gebung zu entfernen» Es wird i n Gegenteil davon ausgegangen, daß 
auch b e i e i n e r Verbesserung der Verkehrs-, ¥ohn- und Arbeitsverhält
n i s s e die Zahl der täglichen Pendelfahrten pro Person kaum abnehmen 
wird« 

Ei n ausgebautes städtisches Verkehrsnetz s o l l einen e i n h e i t l i c h e n 
Arbeitsmarkt schaffen, der b e i wachsender Größe und Vielfältigkeit 
von Angebot und Nachfrage, für die Betriebe wie für den Einzelnen 
zunehmende Chancen b i e t e t . Um die Freizügigkeit der Arbeitskräfte 
und die w i r t s c h a f t l i c h e Leistungsfähigkeit der P a r i s e r Region 
n i c h t einzuschränken, darf deshalb die Schaffung neuer urbaner 
Zentren n i c h t zu ei n e r regionalen Zerstückelung oder A u f t e i l u n g 
des Arbeitsmarktes führen? s i e muß vielmehr die Wahlmöglichkeiten 
vermehren. 

Auch im H i n b l i c k auf die Wohnungswahl s t e l l t der L e i t p l a n darauf 
ab, s i n n v o l l e A l t e r n a t i v e n zu b i e t e n . 

In der Vergangenheit bedeutete die Wahl zwischen Einzelhaus und 
Wohnblock häufig g l e i c h z e i t i g eine Wahl zwischen e i n e r engen, 
jedoch z e n t r a l gelegenen Wohnung i n einem Mietshaus und dem a t t r a k 
t i v e n Einzelhaus mit eigenem Gärtchen, das jedoch schlecht zu er
reichen war. Für die i n neuerer Z e i t r e a l i s i e r t e n Wohnsiedlungen 
i s t c h a r a k t e r i s t i s c h , daß s i e diu Na c h t e i l e der Einzelhäuser 
(schlechte Verbindungen mit der C i t y ) mit den Nachteilen der t r a 
d i t i o n e l l e n Mietshäuser (beengte Raumverhältnisse) verbinden« Mit 
der Entstehung der neuen Urbanen Zentren s o l l e n dagegen s i n n v o l l e 
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A l t e r n a t i v e n b e i der Wohnungswahl gegeben werden« 

Das Verkehrsnets s o l l - neben seinen Funktionen für den Berufs
verkehr und den Gütertransport - darüber hinaus der i n Zukunft 
immer w i c h t i g e r werdenden Funktion gerecht werden, nämlich die 
Wahlmöglichkeiten der Einwohner des Ballungsgebietes im H i n b l i c k 
auf Erholung, K u l t u r , Erziehung usw„ zu vermehren bzw. zu erlauben. 
Bie V i e l s e i t i g k e i t innerhalb des Ballungsgebietes und i n der um
liegenden Region - das Abwechseln von Weizenfeldern und Wohnsied
lungen, die verschiedenen Attraktivitäten der C i t y von P a r i s und 
der umliegenden h i s t o r i s c h e n Schlösser usw. - erweist s i c h a l s 
u n e r s e t z l i c h e r Faktor im H i n b l i c k auf das Bestreben, das Ballungs
gebiet a l s eine urbane E i n h e i t zu ko n z i p i e r e n . Unter der Voraus
setzung ausreichender Verkehrsverbindung s i n d A r b e i t und F r e i z e i t 
( i n Zukunft i n umgekehrter Reihenfolge) weitere Faktoren, die die 
E i n h e i t des Ballungsgebietes bewirken. Bie F r e i h e i t des Menschen 
s o l l durch die Vergrößerung der Auswahlmöglichkeit im H i n b l i c k 
auf möglichst a l l e Lebensbereiche gewährleistet werden. S t a t t 
e i n er einförmigen "Megalopolis" s o l l eine i n s i c h sehr d i f f e r e n 
z i e r t e , jedoch eine E i n h e i t bildende Stadtregion entstehen. Aus 
dem i n d u s t r i e l l e n Ballungsgebiet P a r i s , das i n seiner E i n h e i t s t e t s 
durch seine Ausdehnung und seinen Verkehr gefährdet war, s o l l 
i n naher Zukunft die "region tirbaine de P a r i s " entstehen, die 
s i c h schon bald i n eine "region urbaine du Val-de-Seine" verän
dern wird. 

Zur konkreten Anwendung des L e i t p l a n s 

A u f t e i l u n g der Stadtregion t i n einzelne Zonen 

Bie gesamte Stadtregion P a r i s s o l l i n sechs Zonen a u f g e t e i l t werden, 
für die j e w e i l s s p e z i f i s c h e Funktionen und I n f r a s t r u k t u r e n vorge
sehen s i n d . 

1. Ber Norden von P a r i s und das Oise-Tal, - dort s o l l - im nördli
chen T e i l der Hauptachse w e s t l i c h von Pontoise b i s i n etwa 
35 Jahren eine neue Stadt mit ungefähr 300 000 Einwohnern ent
stehen. 
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2, Der Südwesten und Westen (an der Südautobahn b i s nach V e r s a i l l e s 
und Mantes), - dort s o l l e n - im südlichen T e i l der Hauptachse ~ 
zwei neue urbane Zentren mit einem Einzugsgebiet von d e r z e i t 
b e r e i t s etwa 700 000 Einwohnern entstehen, 

3, Das Seine-Tal abwärts von Saint-Germain ? diese Zone s o l l vor 
allem zwei Funktionen habens zum einen F r e i z e i t - und Erholungs
möglichkeiten bie t e n und andererseits Hafen- und I n d u s t r i e 
anlagen enthalten. Darüber hinaus s i n d auf den Uferhöhen Wohn
gebiete - mit einem neuen Zentrum - und ei n e r neuen Seinebrücke 
vorgesehen, 

4, Die Zone, die w e s t l i c h an den Stadtkern von P a r i s anschließt? 
s i e s o l l i n e r s t e r L i n i e eine Entlastungsfunktion für die C i t y 
von P o r i s e r h a l t e n , Einrichtungen, wie große Bürogebäude, Ver
teidigungsministerium, Universitäts- und K u l t u r z e n t r e n , Bahn
hof und d r e i neue Autoschnellstraßen s i n d vorgesehen, 

5, Der Südosten und das Seine-Tal aufwärts vom Stadtzentrum Paris? 
h i e r s o l l e n i n der südlichen Nebenachse zwei neue urbane 
Zentren l i n k s und rechts der Seine entstehen? g l e i c h z e i t i g s i n d 
i n d i e s e r Zone große durchgehende Grüngebiete mit Erholungs-
f u n k t i o n vorgesehen, 

6, Der Osten von Paris? h i e r l i e g t die zweite Nebenachse, i n der 
mehrere neue urbane Zentren vorgesehen sind? dort werden s i c h 
vor allem Arbeitsplätze des tertiären Bereichs konzentrieren 
( z o B c Fernsehgelände)? darüber hinaus s i n d auch h i e r große Er
holungsgebiete im Marne-Tal geplant. 

Neben den - h i e r Im einzelnen n i c h t darzustellenden - Konzeptionen 
für diese sechs Zonen innerhalb des Ballungsgebietes enthält der 
L e i t p l a n Vorstellungen über die zukünftige Entwicklung der an das 
Ballungsgebiet anschließenden Region, über die Funktionen der 
Nebenstädte und die Festlegung land- und f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e r 
Flächen i n der P a r i s e r Region sowie über die Fortentwicklung von 
"P a r i s intra-muros' 5, auf die im folgenden noch etwas näher e i n 
zugehen i s t . 
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7•2e P a r i s intra-muros 

Die allmähliche E r r i c h t u n g e i n e r Stadtregion P a r i s i s t nur s i n n 
v o l l , wenn die C i t y von P a r i s zwar n i c h t das geographische Zentrum, 
jedoch das "lebendige Herz" der Region i n ih r e n neuen Ausmaßen 
b l e i b t . Das kann jedoch - nach den Vorstellungen des L e i t p l a n s ~ 
n i c h t heißen, für das P a r i s innerhalb der a l t e n Stadtmauern keine 
Veränderungen vorzusehen, denn die i n der Vergangenheit wirksamen 
Attraktivitäten der Kernstadt von P a r i s werden i n Zukunft n i c h t 
ausreichen, Einrichtungen von europäischer Bedeutung oder von 
Weltgeltung h i e r zu hal t e n oder gar neue Einrichtungen d i e s e r A r t 
anzuziehen. Andererseits wird jedoch P a r i s seine Punktionen a l s 
Zentrum für 10, 30 oder 50 M i l l i o n e n Einwohner nur dann aufrecht 
er h a l t e n können, wenn die Qualität der i n der C i t y angebotenen Dien
ste und Leistungen s i c h gegenüber dem heutigen Zustand noch ver
bessert. 

P a r i s muß seine f u n k t i o n e l l e V i e l f a l t und seinen Reichtum an Aus
tausch- und Kontaktmöglichkeiten bewahren. Die v i e r w i c h t i g s t e n 
Punktionen ergeben s i c h aus der Bedeutung der Stadt 

- a l s p o l i t i s c h e Hauptstadt des Landes ? 
- a l s S i t z der Universität? 
- a l s religiöses Zentrum? 
- a l s Handelsstadt und Geschäftszentrum. 

Entgegen häufig geäußerter Vorstellungen wäre es s i n n l o s und 
sehr wenig e f f e k t v o l l , die p o l i t i s c h e n Punktionen und die Verwal
tung aus P a r i s herauszunehmen? niemand denkt auch daran, Notre-
Dame oder die Sorbonne aus der P a r i s e r Innenstadt zu entfernen« 
Weniger k l a r i s t dagegen, ob die Kernstadt von P a r i s i h r e Punktion 
a l s W i r t s c h a f t s - und Handelszentrum erhalten kann. 

Eine konkrete Gefahr r e s u l t i e r t daraus, daß s i c h das Finanz- und 
Handelszentrum - a l s quasi " l i n e a r e s Zentrum" - e i n s e i t i g nach 
Westen ausdehnt? h i e r besteht die Notwendigkeit,das Zentrum der 
"grandes a f f a i r e s " wieder i n Richtung Osten Ins Gleichgewicht zu 
bringen. 
Es wäre n i c h t s i n n v o l l , das besonders dichte bestehende i n t e r n a t i o 
n a l e , n a t i o n a l e und kommunale Verkehrsnetz nur noch die von den 
Handelszentren gemiedenen S t a d t v i e r t e l verbinden zu lassen? es be-
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steht daher die Notwendigkeit, daß vor allem die W i r t s c h a f t s v e r 
waltungen innerhalb dieses Verkehrsnetzes neue Ausdehnungsmöglich-
k e i t e n erhalten? insbesondere g i l t dies für das Gebiet i n der Nähe 
des Gare de Lyon« 
Mit d i e s e r Entwicklung könne auch der zweiten Gefahr begegnet wer
den, die der Funktion der Kernstadt a l s Handelszentrum droht, näm
l i c h der zunehmenden räumlichen D e z e n t r a l i s i e r u n g von Schlüssel
i n s t i t u t i o n e n , die vor allem durch den Bau der Ringstraßen i n i t i i e r t 
worden ist„ Diese Staßen e r l e i c h t e r n zwar den Zugang zu den an i h - . 
nen s i t u i e r t e n I n s t i t u t i o n e n , da Verkehrs- und Parkschwierigkeiten 
geringer sind a l s i n der Innenstadt, dies hat jedoch den N a c h t e i l 
e i n e r b r e i t e n räumlichen Streuung z e n t r a l e r Einrichtungen und zu
nehmender Kontaktschwierigkeiten d i e s e r Einrichtungen untereinan
der. 

Andere europäische B e i s p i e l e zeigen, wie w i c h t i g es i s t , das Handels
und Wirtschaftszentrum im Kerngebiet einer Stadt zu er h a l t e n . Es 
besteht daher die Notwendigkeit, den "grandes a f f a i r e s " die Mög
l i c h k e i t zu b i e t e n , im Zentrum von P a r i s moderne, l e i c h t zu e r 
reichende Büro- und Verwaltungseinrichtungen zu e r s t e l l e n . Die 
Funktionsfähigkeit der Innenstadt a l s m u l t i f u n k t i o n a l e s Zentrum 
zu erhalten bzw. wieder h e r z u s t e l l e n , e r s c h e i n t a l s e i n e r der we
s e n t l i c h e n Aspekte und eine der w i c h t i g s t e n Zielsetzungen einer 
"Urbanen" P o l i t i k der Stadt- und Regionalentwicklung» 

Die r e l a t i v k l e i n e Fläche von weniger a l s 25 qkm, die den Kern 
e i n e r Urbanen Zone von demnächst mehr a l s 2000 qkm d a r s t e l l e n 
s o l l , darf keine i h r e r wesentlichen Funktionen aufgeben, muß v i e l 
mehr die Ausübung jeder d i e s e r Funktionen v e r f e i n e r n . Deshalb 
muß innerhalb der Kernstadt von P a r i s ein' l e i c h t e rreichbares, 
neu k o n z i p i e r t e s Zentrum geschaffen werden, das z.B, neue Hotels, 
neue Kongreßhallen, Einrichtungen der Tele-Kommunikation usw. enthält, 

7 . 2 . 2 , P a r i s intra-muros und die neuen Urbanen Zentren 

Andererseits i s t jedoch f e s t z u s t e l l e n , daß e i n Ballungsgebiet von 
d e r z e i t 8 M i l l i o n e n und i n Zukunft etwa 14 M i l l i o n e n Einwohnern mit 
einem einzigen Zentrum eine kaum funktionsfähige und kaum wün
schenswerte "Monster-Stadt" d a r s t e l l e n würde. Dies i s t der Grund 
dafür, daß der L e i t p l a n die neuen Urbanen Zentren vorschlägt« Die 
Kernstadt von P a r i s muß durch diese neuen Urbanen Zentren g e r e t t e t 
werden, d«h» s i e muß a l l e weniger einmaligen y weniger q u a l i t a t i v 
hochstehenden und v e r f e i n e r t e n Funktionen abgeben. 
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Diese Abgabe von Funktionen wird auf n a t i o n a l e r Ebene eine De
z e n t r a l i s a t i o n ermöglichen, die i n e r s t e r L i n i e die Ausgleichsme
tropolen beleben s o l l , auf r e g i o n a l e r Ebene bzw«, im H i n b l i c k auf die 
Stadtregion P a r i s eine Auflockerung bewirken, die die geplanten 
Zwischenzentren dadurch funktionsfähig machen wird, daß solche E i n 
richtungen gewissermaßen a l s Initialzündungen i n den vorgesehenen 
Strukturierungskernen" wirken werden. 

Die Explosion der am dichtesten bebauten Zone i s t unvermeidlich 
und hat b e r e i t s begonnen. B i s h e r f i n d e t s i e jedoch ungeordnet 
s t a t t s 

o Wichtige Institutionen und Einrichtungen werden i n die Wohnge
b i e t e am Stadtrand v e r l e g t , während große Lagerhallen das Kern
gebiet von P a r i s versperren? 

o große Kaufhäuser, die i n der Innenstadt schlecht e r r e i c h b a r 
s i n d , befassen s i c h mit Plänen von Shopping Centers auf der 
grünen Wiese? 

o es g i b t Pläne, neue Städte i n den ohnehin schon unzureichenden 
Wäldern am Rande des Ballungsgebietes zu schaffen, die s i c h e r 
nur zu r i e s i g e n Wald-Schlafstädten werden können? 

o öffentliche und p r i v a t e Verwaltungen l e i d e n an Platzmangel und 
v i e l e Beschäftigte ar b e i t e n dort unter e r s t a u n l i c h schlechten 
Bedingungen? jedoch beanspruchen i n ihnen technische A b t e i 
lungen mitten i n P a r i s v i e l P l a t z , während andere Dienste, 
die e i g e n t l i c h i n nächster Fähe des verantwortlichen M i n i s t e r s 
oder Generaldirektors s i t u i e r t s e i n müßten, s i c h gezwungen 
sehen, nach neuen Räumen an der P e r i p h e r i e der Stadt zu suchen. 

Die O r i e n t i e r u n g auf die geplanten Hebenzentren müßte eine solche 
ungeordnete Explosion verhindern können. E i n e r s t e r S c h r i t t i n 
di e s e r Richtung l i e g t b e i s p i e l s w e i s e i n der Verlegung der " H a l l e s " . 

Wenn man auch grundsätzlich davon ausgeht, daß die französische 
Regierung im P a r i s intra-muros b l e i b e n muß, so muß jedoch eine 
sorgfältige Auswahl der D i e n s t s t e l l e n s t a t t f i n d e n , die z e n t r a l e 
Standorte beanspruchen s o l l e n ? a l l e jene T e i l e der s t a a t l i c h e n Ver
waltung, die Ihre Aufgabe ebenso gut wie i n der C i t y von P a r i s auch 
i n der Provinz oder i n den Nebenzentren des Ballungsgebietes ausfüh
ren können, s o l l e n an diese Standorte v e r l a g e r t werden. 

Das g l e i c h e P r i n z i p s o l l künftig auch für öffentliche, halböffent-
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l i e h e -und p r i v a t e Unternehmen g e l t e n , d 0h. die j e w e i l i g e n l e i t e n d e n 
D i e n s t s t e l l e n oder Geschäftsleitungen s o l l e n überprüfen, welche 
i h r e r Abteilungen oder T e i l b e t r i e b e s i n n v o l l i n der C i t y von 
P a r i s l o k a l i s i e r t s i n d , welche auch an anderen Standorten funk
tionsfähig s i n d . 

Darüber hinaus dürfte auch für Verwaltungen, Dienstleistungtriebe und große Handelsunternehmen, die vor allem die Bewohner 
der Stadtregion P a r i s versorgen, g e l t e n , daß s i e n i c h t mehr s i n n 
v o l l j e w e i l s i n einem einzigen Gebäude oder Gebäudekomplex l o k a 
l i s i e r t s e i n können. Es wird mehr und mehr notwendig s e i n , solche 
Organisationen r e g i o n a l a u f z u t e i l e n , um s i e i n immer größerer 
Nähe derer anzusiedeln, die i h r e hauptsächlichen Kunden oder 
Nutzer s i n d . 

Die s t a a t l i c h e Verwaltung i s t h i e r b e r e i t s mit einem guten B e i 
s p i e l vorangegangen, i n dem außerhalb der Kernstadt von P a r i s fünf 
neue Departementes i n der Stadtregion P a r i s l o k a l i s i e r t worden 
sind? diese Verwaltungszentren mit j e w e i l s 2000 b i s 3000 Beamten 
werden unter anderem K r i s t a l l i s a t i o n s p u n k t e für die neuen Urbanen 
Zentren werden. 

Es i s t zu hoffen, daß diese Tendenzen, die Verwaltung den Verwal
teten näher zu bringen, s i c h f o r t s e t z e n werden, - und zwar n i c h t 
nur auf der Ebene der Departementes, sondern auch im H i n b l i c k auf 
l o k a l e D i e n s t s t e l l e n , - so daß i n Zukunft z.B* Steuerämter für 
die Stadtrandbezirke n i c h t mehr i n der Innenstadt von P a r i s ein
g e r i c h t e t werden. 

Die s t a a t l i c h e n Behörden für Erziehung und Bildung r e a l i s i e r e n be
r e i t s e i n ähnliches Konzept; s i e haben Universitäts- und andere 
Bildungseinrichtungen i n der Nähe der geplanten neuen Zentren un
tergebracht bzw. geplant, was ei n wesentlicher Faktor zur Bele
bung der neuen oder erneuerter urbaner Zonen werden wird. 

Für militärische und k r i c h l i c h e Einrichtungen, für I n d u s t r i e b e t r i e 
be und -Verwaltungen, Lagerhäuser usw. e r g i b t s i c h e b e n f a l l s die 
Notwendigkeit, den Standort i n der P a r i s e r Innenstadt zu überprü
fen. T e i l w e i s e s i n d schon Entwicklungen im Gange, I n s t i t u t i o n e n 
d i e s e r A r t mehr an die P e r i p h e r i e zu verlegen, da. es dort mehr 
P l a t z und nahe wohnende Arbeitskräfte g i b t . A l l e r d i n g s f e h l t b i s 
heute häufig die notwendige I n f r a s t r u k t u r , - h i e r w i l l der L e i t p l a n 
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neue Perspektiven eröffnen. 

Die Funktion der Innenstadt a l s Wohngebiet s o l l dagegen kaum ver
ändert werden, da die s o z i a l e Segregation h i e r weniger ausgeprägt 
a l s i n anderen Gebieten der Region i s t . Die s p e z i f i s c h e n Charakte
r i s t i k e n der Innenstadt a l s Wohngebiet s o l l e n erhalten b l e i b e n , 
deshalb i s t auch h i e r das Entstehen geschlossener und eintöniger 
neuer Wohnsiedlungen i n einzelnen S t a d t v i e r t e l n zu vermeiden? da,-
rüber hinaus s i n d Maßnahmen gegen das Abwandern der einkommens
schwachen Bevölkerungsschichten zu t r e f f e n , - dies wäre eine un
vermeidliche Folge, wenn die notwendige Sanierung von etwa 1500 

Hektar i n diesem Gebiet nur nach r e i n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n P r i n 
z i p i e n erfolgen würde. Ebenso g i l t es, bestimmte k l e i n e r e Hand
werks- und D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e zu e r h a l t e n . 

7«2.3« Die Strukturen der Verstädterung von P a r i s intra-muros 

Der Stadtentwicklungsplan für die Kernstadt P a r i s , der zur Z e i t 
der Abfassung des L e i t p l a n s überarbeitet wurde, hat die Konse
quenzen i n Betracht zu ziehen, die s i c h aus dem L e i t p l a n für die 
Stadt- und Regionalentwicklung für die Innenstadt von P a r i s e r 
geben? diese Konsequenzen beziehen s i c h auf die allgemeine Struk
t u r der Stadt, die Erhaltung der h i s t o r i s c h e n V i e r t e l , die Ver
kehrs- und Parkprobleme, die Grünflächen sowie auf eine Regulie
rung der Nutzungsdichten. Insbesondere die Verkehrsplanung muß 
auf einer Prognose, die b i s etwa 1975 oder 1985 r e i c h t , aufbauen, 
wobei die geplante Umstrukturierung des gesamten Ballungsgebietes 
berücksichtigt werden muß. Es zeichnet s i c h b e r e i t s ab, daß 
ein zusätzliches Netz für Nah-Schnell «Verkehrsmittel vorzusehen 
i s t , das die Innenstadt mit den geplanten neuen Zentren, 
sowie diese untereinander verbindet? g l e i c h z e i t i g muß darauf ab
g e z i e l t werden, den Durchgangsverkehr von der Innenstadt f e r n z u 
h a l t e n . 

P a r a l l e l zum Ausbau des Straßennetzes müssen die öffentlichen Be
förderungsmittel - i n Verbindung mit Forschungsarbeiten über den 
Ind i v i d u a l v e r k e h r - verbessert werden, wobei darauf a b z u s t e l l e n i s t , 
daß i n Zukunft die Benutzung von Massenverkehrmitteln verstärkt 
und gefördert werden muß. 
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TV, 41 

Das bestehende Schnellstraßennetz muß vor allem durch neue Ost-West-Verbindungen ergänzt werden« 

Insgesamt haben diese Maßnahmen darauf ab z u z i e l e n , die Innenstadt 
P a r i s von den weniger wichtigen Punktionen zu b e f r e i e n , um damit 
Möglichkeiten zu nchaffen, Punktionen zu erfüllen, die den Be
dürfnissen der Zukunft angemessen s i n d . Dazu gehört, daß die Innen
stadt i h r e grundsätzliche R o l l e a l s Zentrum der gesamten Urbanen 
Region erfüllen kann, daß s i e i h r e r e i n z i g a r t i g e n Aufgabe a l s p o l i 
tische,,, k u l t u r e l l e und w i r t s c h a f t l i c h e Hauptstadt Frankreichs ge
recht werden kann,und schließlich, daß s i e die Metropole mit 
europäischer Bedeutung und Weltgeltung bleibt,< 
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