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Informationen entsprechend diesen Positionen
interpretieren. Dies wird von der Kamera
aufgenommen und über das normale Fernsehen
ausgestrahlt. Nun rechnen wir mit der Möglichkeit,
daß man in Zukunft Telephone mit Tastaturen
haben wird, so daß die Staatsbürger aufgefordert
werden können, nach einem bestimmten Schlüssel

ihre Werturteile direkt einzutippen; die Abgabe
des Werturteils geschieht über Fernschreiber.
Diese Werturteile werden dann im Computer
registriert und direkt ausgeschrieben; sie erscheinen
unmittelbar auf dem Fernsehschirm.

Im Schlußreferat versucht Dr. D. Storbeck,
einen zusammenfassenden Überblick über die
Tagungsreferate zu geben. Er stellt fest, daß
einzelne Referenten durch Isolierung von
Problemlösungen auf einen engen Sachbereich zu
einseitigen Zielvorstellungen und Bewertungen
gelangen, die sich erst im umfassenden Bezug
auflösen lassen. Andere Referenten behandeln nur
einen Ausschnitt aus der Gesamtentwicklung der
Regionen oder diese Gesamtentwicklungen nur
unter einem bestimmten Aspekt; es werden nur
Ausschnitte aus der gesamten Planungsaufgabe
und diese noch unter begrenzten Zielsetzungen
vorgeführt.

Dr. D. Storbeck zeigt die Zusammenhänge
der einzelnen Referate und Methoden unter dem
«Interdisziplinären Aspekt der Regionalplanung»
auf. Er unterscheidet zwischen interdisziplinärer
Forschung, interdisziplinärer Regionalforschung
und interdisziplinären Fragen der Regionalplanung

und stellt konkrete Voraussetzungen für eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit auf, zum
Beispiel die Notwendigkeit einer allgemeinen
Konzeption und einer gemeinsamen theoretischen
Grundlage aller Einzelbemühungen in der
Regionalplanung.

«Erst die interdisziplinär vorgehende Futurologie

kann zu einer zusammenhängenden
Vorstellung unserer künftigen Lebensbedingungen
kommen. Hierfür werden vorläufig die allgemeine
Systemforschung und die Simulationsmodelle die
wichtigsten Methoden sein. Neben der
Weiterentwicklung dieser Methoden ist aber auch das
allmähliche Auflösen der isolierten Positionen
in Forschung und Planung notwendig:
- Interdisziplinäre Forschung betreiben heißt
die Position des eigenen Denkens durch die
Ausweitung seines Realitätsbezuges dauernd in

Frage stellen.

- Interdisziplinär planen heißt die scheinbar
gesicherten Einzelentscheidungen in ein umfassenderes

Bezugsfeld stellen und damit das
Selbstverständnis der Planung und der Planungsentscheidungen

revidieren.» Gottfried Derendinger

Aspekte der Stadterneuerung
Heft: 73: Schriften des Deutschen Verbandes für
Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung,
Köln-Mülheim 1967
Deutsch, mit französischer und englischer
Zusammenfassung
170 Seiten mit Abbildungen

Als Fortsetzung des Heftes 63 der Schriftenreihe,
in dem Stadterneuerung als «Anpassung des
Siedlungsgefüges an die heute und in Zukunft an
die bauliche Umwelt des Menschen zu stellenden
Forderungen» definiert wurde, bringt die vorliegende

interdisziplinäre Schrift weitere Beiträge
zur Erarbeitung einer städtebaulichen Konzeption
für die Zukunft. Eine Zusammenfassung der ein¬

zelnen Funktionsträger zu einer optimalen
Stadtstruktur soll beim Bau neuer Städte oder bei

Erneuerungen bestehender Städte und Stadtzentren

erreicht werden.
Das Buch enthält die folgenden Beiträge:

- Wirtschaft und Stadterneuerung, von Dipl.-
Ing. Herbert Dix

- Die städtische Infrastruktur, von Prof. Dr.
Gerhard Isenberg

- Stadterneuerung und Verkehr, von Dr.-Ing.
Rudolf Hoffmann

- Soziologische Überlegungen zur
Stadterneuerung, von Prof. Dr. Martin Schwonke

- Die Pflege des Stadtbildes bei der
Stadterneuerung, von Dr. Franz Rosenberg

Neben dem Kapitel «Wirtschaft und
Stadterneuerung», in dem auf Strukturänderungen von
Industrie, Handel, Handwerk und gewerblichen
Dienstleistungsbetrieben hingewiesen wird und
eine theoretisch-wissenschaftliche Durchdringung

der Materie durch Anwendung von neueren
Planungsmethoden wie Marktanalysen und
Kosten-Nutzen-Analysen gefordert wird, ist der
Beitrag «Soziologische Überlegungen zur
Stadterneuerung» besonders aufschlußreich. Prof.
Schwonke übt Kritik an der Großstadtkritik, die
den Städter als entwurzelt und beziehungslos
darstellt. Er zeigt die «soziale Selbstregulierung»
der Bevölkerung in Wohnquartieren, die
«ortsspezifische Verhaltensmuster» entwickelt und
ihrem Viertel ein spezifisches und unverwechselbares

Gepräge gibt. Um dieses soziale
Beziehungsgeflecht nicht zu stören, sollen deshalb
Erneuerungen keine Flächensanierungen, sondern
Teilsanierungen sein.

Als Siedlungsform der Zukunft sieht Prof.
Schwonke die städtische Region, welche von
dorfähnlichen Siedlungen bis zum großstädtischen

Zentrum alle Gemeindeformen umfaßt, die
bisher mehr oder weniger für sich bestanden
haben; alle diese Teile sind jedoch von allen
Bewohnern dieser Region in einem vertretbaren
Zeitaufwand zu erreichen. «Moderne Verkehrsmittel

erlauben es, das Stadtgebiet aufzulockern
und allen Bewohnern trotzdem den Zugang zu
den wichtigsten städtischen Einrichtungen zu
ermöglichen.» ged

L'environnement
et son amenagement

par Claude Schnaidt

II n'est guere possible de s'engager fructueuse-
ment dans la creation d'un Institut de l'environnement

sans se poser au präalable la question:
«Qu'est-ce que l'environnement?»

L'environnement de l'homme comprend un
ensemble d'elements tres divers: des etres vivants,
des objets, des ph£nomenes naturels et sociaux.
En paraphrasant Auguste Perret, on pourrait etre
tente d'affirmer que mobile ou immobile, tout ce
qui occupe l'espace appartient au domaine de
l'environnement. Ce ä quoi il faudrait ajouter les
relations, les comportements, les conflits, resultant

de la composition de l'ensemble et faisant
partie egalement de l'environnement.

Cette premiere interprätation de l'environnement

pourrait conduire ä concevoir notre Institu¬

tion comme une societe encyclopödiste qui em-
brasse tout le cycle du savoir; une super-univer-
sit-i, en quelque sorte, qui aurait refondu ses
facultas en un tout unique et indissociable.

D'autres interprötations sont possibles. Ce

sont celies qui se limitent deliberöment ä un secteur

de l'environnement. L'universite de Rennes,

par exemple, est en train de cr^er une « Unit6 des
Sciences du comportement et de l'environnement».

Les themes de recherche et le programme
d'enseignement de cette unite porteront sur
l'etude du comportement de l'animal et de
l'homme dans leur environnement physico-chi-
mique, biologique et social. L'unitö comprendra
des departements articules entre eux et qui se

definiront notamment ä l'interieur des diseiplines
suivantes: ecologie, Ethologie, Psychologie, p6-
dagogie.

Dans un secteur plus proche de celui qui nous
occupe, certains etablissements americains et

europeens se sont servis de la notion d'environ-
nement pour regrouper et transformer des en-
seignements qui relevaient jusqu'alors des arts
plastiques. Les Americains distinguent «environmental

control» (contröle de l'environnement) et
«environmental design» (amenagement de
l'environnement). Le contröle de l'environnement
s'oecupe des transformations conscientes du
milieu naturel de l'homme dans ses aspects
climatiques, geophysiques, ecologiques. L'amenagement

de l'environnement se rapporte exclusivement,

pour sa part, au cadre materiel que l'homme
se eröe. Ces deux domaines sont consideres
comme des activites röunissant des diseiplines
distinctes. Le «College of Environmental Design»
de l'universite de Californie, ä Berkeley, compte,
par exemple, quatre döpartements: amcnagement
urbain et regional, paysagisme, architecture,
design et un institut de developpement urbain et
regional. La «Graduate School of Design» de
Harvard se limite ä trois diseiplines: architecture,
paysagisme, amenagement urbain et regional.
Dans certaines universitäs canadiennes, les
ingenieurs civils sont formet dans le cadre d'une
faculte de l'environnement qui couvre, par
ailleurs, les domaines regroupäs par ces deux äcoles
americaines. La Hochschule für Gestaltung, ä

Ulm, comprenait trois sections: construction,
industrial design, communication visuelle et une
section autonome de cinöma.

Ces ecoles partent de l'hypothese qu'un certain

nombre de professions enseignöes et exercöes
jusqu'ici isolement ont une täche commune: eröer
et organiser le cadre materiel de la vie des
hommes. Les representants de ces professions
sont appelös ä resoudre ensemble des problemes
qui döbordent du cadre traditionnel qui leur ätait
r6serve\ Un fond commun de connaissances doit
leur etre transmis et une formation appropri^e
doit les preparer au travail en Equipe.

Les institutions citees pröeädemment constituent

un net progres par rapport aux autres 6coles.
On ne peut toutefois ignorer que les enseignants
de certaines d'entre elles sont les premiers ä

admettre que les contacts entre les sections sont
en fait tres rares, que le b6n£fice resultant de leur
voisinage est difficile ä estimer et que le regrou-
pement des differentes sections est arbitraire.
Cela provient le plus souvent du contexte
administratif, des traditions acad^miques et des
ressources locales he>it6es par ces institutions.
Puisqu'en ce qui nous concerne, nous ne partons
pas de struetures präexistantes, nous pensons
pouvoir apporter une Solution ä ces problemes en
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opärant des regroupements autour de themes
interdisciplinaires plutöt qu'en subdivisant notre
institut par rapport aux diseiplines speeifiques qui
y seront repr6sent6es.

Ce bref apercu nous autorise ä preciser la

question qui nous pröoecupe et ä poser des

questions complementaires:
1 Allons-nous considerer l'environnement
comme l'ensemble des choses, etres et pheno-
menes qui conditionnent la vie des hommes?
2 N'envisagerons-nous que le milieu naturel
et le cadre artificiel inse>6 par l'homme dans ce
milieu?
3 Ou nous limiterons-nous au cadre materiel de
civilisation Un institut de l'environnement doit-il
par consequent:
a) räunir toutes les branches du savoir?
b) ou seulement quelques-unes d'entre elles?
c) dans ce cas, lesquelles?

Des ä präsent, nous pouvons distinguer deux
ecueils opposes qu'il conviendra d'eviter. Sans

prejuger de la possibilitä de creer un institut qui
aborde, d'une maniere universelle, l'ensemble des
problemes concernant de pres ou de loin
l'environnement, nous sommes en droit de nous
demander quelle serait l'utilite d'un tel institut. Si

ce n'etait que dans un but d'integration des
connaissances pour une meilleure comprehension
des faits qui nous entourent, une universite reformee

semble mieux appropriee ä cette täche qu'un
institut de l'environnement. Un institut trop ambi-
tieux, voulant traiter trop de problemes, risquerait
de n'en resoudre aucun et de sombrer, en definitive,

dans le dilettantisme.
L'autre possibilite' extreme est tout aussi

pärilleuse. L'environnement n'est pas qu'un as-
semblage statique d'edifices, de produits et
d'images. Les rapports de l'homme avec ces
choses dependent des rapports qu'entretiennent
les hommes entre eux. Reduire l'amenagement de
l'environnement ä une activite technique consistant

ä developper et produire des objets, c'est
etre condamne ä ne rien comprendre aux facteurs
determinants de l'environnement; c'est retomber
dans l'utopie qui consiste ä croire qu'on trans-
formera le monde et les hommes en ameiiorant
leurs produits. Concevoir un institut de l'environnement

comme un lieu de rencontre de quelques
plasticiens, urbanistes, architectes et designers
revient ä parer une relique banale d'un nouveau
nom.

Puisque entre ces deux extremes de multiples
possibilites s'offrent ä notre choix, etant donne
que les experiences d'autres institutions sont d'un
interet limite et comme nous ne disposons pas
encore d'une theorie de l'environnement et de
son amcnagement, il semble preferable de se
referer au contexte historique dans lequel s'est
developpee l'idee d'amenagement de l'environnement

pour en cerner le contour avec plus de
precision.

La necessite de maitriser les transformations
de l'environnement entrainees par l'industrialisa-
tion, la croissance demographique et l'urbanisa-
tion a ete reconnue tres tot. Ce probleme concerne
aujourd'hui tous les pays, quels que soient leur
niveau de developpement et leur Systeme economique.

Dernierement, un rapport des Nations
Unies a Ianc6 un veritable cri d'alarme contre la

degradation du milieu humain. Une Conference
internationale doit se reunir en 1972 pour mettre
sur pied une Strategie mondiale en cette matiere.

Notre societe, en produisant toujours plus de
marchandises, ne parvient pourtant pas ä ame-

liorer fondamentalement, qualitativement, les
conditions d'existence des hommes.Tandisqu'elle
inonde le marche d'objets plus ou moins utiles, la
deterioration de l'environnement et de ia vie
quotidienne de l'homme se poursuit inexorable-
ment. Cette evidence est soulignee depuis
plusieurs annees par de nombreux economistes, so-
ciologues, psychologues. Les buildings somp-
tueux et les secondes residences proliferent, mais
la vie dans les villes est aberrante et des regions
entieres deperissent. D'un cöte, des automobiles,
des loisirs, du superflu, de l'autre, des embouteil-
lages, de l'ennui, de l'insuffisance. C'est ce que
Galbraith appelle «la misere publique dans l'opu-
lence privee».

Un environnement convenablement amenage
devrait pouvoir repondre ä des besoinsfondamen-
taux qui ne peuvent plus etre satisfaits que de
maniere sociale par suite des transformations ap-
portees ä la vie de l'homme par l'industrialisation.
Ces besoins relevent donc du domaine public et
comprennent, entre autres, le besoin d'amenagement

et d'appropriation de l'espace, le besoin de
liberation des contraintes meterielles, les besoins
de culture, d'hygiene, ceux de repos, de detente
et de recreation, les besoins de rencontre et de
communication.

II apparait que si l'on veut trouver un sens
concret ä l'idee d'amenagement de l'environnement,

c'est avant tout dans la necessite pressante
de satisfaire les besoins sociaux qu'il faut le

chercher. Ces besoins, qui sont encore ä inven-
torier et ä determiner, concernent:

- le developpement regional,
- l'urbanisme et le logement,
- le lieu et la place de travail,

- les Services publics (transports en commun,
postes, energie, voirie, laveries, etc.),
- les equipements collectifs (ecoles, theätres,
bibliotheques, salles de concert, clubs, piscines,
Stades, höpitaux, asiles, etc.),

- l'information et la communication.
Des l'instant oü on lui assigne la täche la plus

urgente de l'epoque ä laquelle il s'est manifeste
en tant que necessite absolue, l'amenagement de
l'environnement n'est plus une idee vague et
inoperante.

L'amenagement de l'environnement n'est ni

un fourre-tout, ni un alibi pour des demi-mesures
pedagogiques, ni la relance de la defunte
synthese des arts, ni un ideal d'unite formelle. II ne
remplace pas l'architecture, le design, les arts, les
sciences parcellaires. II n'est pas non plus une
nouvelle profession pour quelques reveurs om-
niscients.
1 L'amenagement de l'environnement repond
ä des besoins sociaux, ä des besoins qui, par suite
de la transformation du milieu de vie, ne peuvent
plus etre satisfaits que de maniere sociale.
L'amenagement de l'environnement, en tant qu'activite
speeifique nouvelle, traduit ces besoins sous
forme d'equipements collectifs et de Services
publics.
2 L'amenagement de l'environnement est une
«option de civilisation». Outre des solutions aux
problfemes immediats, ses realisations apportent
la promesse d'un nouveau modele de vie et de
culture.
3 L'amenagement de l'environnement se pense
et se realise dans des ensembles complexes. Ses
problemes se posent en termes de systemes et
consistent ä integrer des Clements ä d'autres
elements en un tout approprie ä l'ensemble de la vie
sociale.

4 L'amenagement de l'environnement eiabore
ses propres methodes en fonetion de la com-
plexite des themes qu'il etudie. II tend au global
et depasse les limites des diseiplines parcellaires.
II developpe des connaissances speeifiques et est
experimental au sens scientifique du terme.
L'amenagement de l'environnement est soi-meme
recherche.
5 L'amenagement de l'environnement est une
activite interdiseiplinaire assumee par des equipes
dont la composition varie selon les themes. II est
oeuvre collective pour la collectivite.

Ein Waldgarten

Gartenarchitekt: Günther Schulze, Hamburg
Architekt: Werner Kallmorgen, Hamburg
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Das ca. 5000 m2 große Grundstück liegt, 20 km
vom Zentrum der City entfernt, am ansteigenden
Flußufer und mitten in einem geschützten
Kiefernwald. Architekt und Gartenarchitekt paßten
sich auf Wunsch des Eigners weitmöglichst dem
vorhandenen Gelände und seiner Vegetation an.
Die schönsten Kiefernstämme waren während
des Bauens eingeschalt. Der Wohnraum liegt
genau da, wo die Ruhebank auf dem früheren
Wanderweg stand. Seine Fensfterront ist auf die
Schneise, mit der Fernsicht auf den hier 3 km
breiten Fluß, gerichtet. Die Materialien des
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Klinkersteinbaues sind ortsverbunden und
zurückhaltend. Granitsteinplatten und Stützmauern
aus Feldsteinen umgeben ihn.

Vor dem Garteneingang liegen die in den
Berg hineingebauten Garagen, vor diesen ein
gepflasterter Park- und Wendeplatz, auf dem noch
drei alte Birken eng zusammenstehen. Eine ebenso

gepflasterte Treppe führt zum einstöckigen
Haus hinauf, umgeben von waldbodenartigen,
nur mit etwas Torfmull angereicherten Hängen.
Hier wachsen breitflächig sowohl die Krähenbeere,

Empetrum nigrum, als auch die heimische
Heidelbeere, Vaccinium myrtillus, und das Heidekraut,

Calluna vulgaris. Hier und da erheben sich
aus diesem Teppich Büschel des Tüpfelfarns,
Polypodium vulgare. Ein mit Kiefernnadeln
künstlich aufgefüllter und deshalb unkrautfreier
Waldweg führt hinauf zum breitangelegten Sand-
und Kinderspielplatz. Der Weg teilt sich. Rechts
endet er schließlich in wildwachsendem, aus
Birken und Vogelbeeren bestehenden Unterholz,
während er links an waldbodenverwandten
Pflanzungen, unter anderem Lithospermum ca-
nescens diffusum in Verbindung mit Potentilla
argentea, westlich des Hauses zum gedeckten
Schwimmbassin führt.

Der auf dieser Schwimmhalle angelegte
Dachgarten hebt die Schwere ihres mit Kupfer
umfaßten Daches auf. Faustgroße, hellgrau und
hellrosa schimmernde Kiesel bedecken die
Fläche, in die hineingestreute größere Steine
Abwechslung bringen. Zwischen ihnen sprießen,
das Ganze belebend, verschiedene feine Gräser.

Dicht am Waldrand absteigend, gelangt man,
um die Schwimmhalle herum, auf die südlich
dem Haus vorgelagerte Terrasse. Von hier bildet
der Ausblick, zwischen den Kiefernstämmen
durch, auf den Fluß ein großartiger Gegensatz zu
dem sonst so geschonten geschlossenen Wald.
Hier auf dem sonnigen, abfallenden Gelände
erlaubte sich der Gartenarchitekt, immer wieder auf
Blattgemeinschaften achtend, etwas mehr Freiheit.

Weiß und zartrosa blühende Japanische
Azaleen sind so sparsam und gekonnt verteilt wie
Steine in einem klassischen japanischen Garten.
Die Rhododendron Williamsianum ist von der
bodenbedeckenden Bärentraube, Arctostaphylos
uva-ursi, umgeben. Gaultherias procumbens und
andere Gaultherien decken den Boden um
Zwergrhododendron herum. Japanische
Kriechkiefern, Pinus pumila, melden als Solitäre ihre
Verwandtschaft mit den hohen einheimischen
Kiefern, Pinus silvestris, an. Kleinere Flächen
werden durch Thymian und Sedum Hypridum
bedeckt, größere durch die flachwachsende Cotula
squalida mit deren winzigen farnartigen
Blättchen, die grün und bronzen schimmern. Gelbe
Junkerlilien, Asphodeline lutea, schaukeln über
ihnen. Weiter unten im Halbschatten stehen unter

anderen folgende Grasbüschel: Schafschwingel,
Festuca ovina, Blauschwingel, F.o. var.

glauca, Rotschwingel, F.o. var. rubra falax. Sie
beleben den Waldboden, auf dem kein
sogenanntes Unkraut gedeiht. Im Hochsommer sollen
hier vereinzelt weiße Trompetenlilien, L. formo-
sanum Wilson variety, den Besucher überraschen.
An verschiedenen Stellen wurde die Waldkiefer,
für die nächste Generation vorsorgend,
nachgepflanzt.

Auf der Ostseite, im Lichten, blühen niedrige
zartrosafarbige Wildröschen, Rosa rugosa Dagmar

Hastrup, während rechts vom Pfad der
Kiefernwald den Kreis um das Haus und das Grundstück

herum zuschließt. J. Hesse
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Der Garten stellt eine Waldschneise dar; niedrige
Rhododendren gehen über in Bodenbedecker, Heidekraut und
anderes; «Waldwege» sind mit Kiefernnadeln aufgefüllt
Photos: Georg Baur, Hamburg
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