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Liebe Mitglieder, 

mit dieser Ausgabe halten Sie bereits 
das 3. Jahresheft der DGGL, LV 
Hamburg/Schleswig-Holstein , in den 
Hiinden. Die Zustimmung zu diesem 
Heft, die wir von lhnen erfahren, freut 
uns, auch jene, die wir vom Bundes
verband aus Berlin erhalten. Somit 
sind wir auf dem richtigen Weg, und 
allmiihlich stellt sich auch ein wenig 
Routine in der Vorbereitung und 
Gestaltung unseres Jahresheftes ein. 

lm Ruckblick auf das vergangene 
Jahr nimmt naturgemiiB die Exkur
sion nach Paris eine zentrale Position 
ein. Alle, die dabei waren, werden 
bestiitigen , dass es eine uberaus 
gelungene Reise nach Paris war mit 
gut v6rb,ereitetem, dichtem Programm 
und vielen interessanten Stationen, 
herrlichem Sommerwetter, gutem 
Essen und einer Exkursionsgruppe, 
die mit Geduld, Ausdauer und Inte
resse dem Programm folgte. Vielen 
Dank an die Gruppe und die Kolle
gen, die die Reise so priizise vorbe
reitet haben. Wir durfen schon jetzt 
gespannt sein, wohin die niichste 
,greBe DGGL-Reise" fuhrt. 

In diesem Jahr werden viele mit Span
nung die weitere Entwicklung der Be
werbung Hamburgs fUr die IGA bzw. 
BUGA fur das Jahr 2013 verfolgen. 
Lesen Sie hierzu einen aktuellen 
Situationsbericht unseres Mitglieds 
Johannes Redeker, zugleich Vorsit
zender des Fachverbandes Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau 
Hamburg e.V. und Mit init iator dieser 
Bewerbung. 

Werbung mochte ich auch in Sachen 
DGGL betreiben und damit vor allem 
die jungeren Kolleginnen und Kolle
gen ansprechen: Die Mitarbeit in der 
DGGL erfolgt auch heute ehrenamt
lich, unentgeltlich und freiwillig . Je 
mehr Kolleglnnen mit Interesse und 
Einsatz in der DGGL mitarbeiten, des
to ideenreicher und vielfiiltiger ist das 
Ergebnis dieser Verbandsarbeit fur die 
Mitglieder und jene, die die Tiitigkeit 
des Verbandes mit Interesse verfolgen. 

Wie die Begriffe ,Gartenkunst" und 
, Landschaftskultur" umschreiben 
umfaBt die Tiitigkeit in der DGGL 
zahlreiche und unterschiedlichste 
Themen, die naturgemiiB den einen 
mehr, den anderen weniger interes
sieren. Auch hat jeder seine , Lieb
lingsthemen", in denen er uber 
besonderes Wissen oder bestimmte 
Erfahrungen verfugt. Die DGGL bietet 
ihren Mitgliedern und alien lnteres
sierten die Moglichkeit, sich in den 
unterschiedlichen Themenbereichen 
zu engagieren und einen Beitrag zu 
leisten, der wiederum alien zugute 
kommt. Beispielhaft sind hier Offent
lichkeitsarbeit, Internet oder Einzel
veranstaltungen genannt, die von ein
zelnen Mitgliedern oder lnteressierten 
wahrgenommen und betreut werden 
konnen. Durch die einzelnen Beitriige 
entstehen nicht nur zahlreiche Kon
takte zu anderen Kolleginnen, sondern 
eigene Erfahrung und die Moglich
keiten beruflicher Selbstverwirk
lichung wachsen. 

Wer Lust hat und bereit ist, in diesem 
Sinn auch in begrenztem Umfang die 
DGGL zu unterstutzen, ist herzlich 
willkommen. 

lch wunsche lhnen ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr und vial SpaB beim 
Lesen dieses Jahresheftes! 

Mit herzlichen GruBen 

2 b·fh/(/ 
Rainer Dittloff 
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Jahresriickblick 
Obersicht 

Ein Vortrag von Wolfram Gothe zur 
Bildsprache veranschaulichte zu 
Beginn des Jahres anhand vieler 
Beispiele Regeln der visuellen Kom
munikation. Dabei fanden insbeson
dere die AusfUhrungen zur gezielten 
Ansprache potenzieller Auftraggeber 
das Interesse der zahlreichen 
Teilnehmer. 

lm Februar berichteten Mitarbeiter 
der Firma Philips von ihren Bemu
hungen zur VerschOnerung von 
Stadten mit Hilfe der Beleuchtung 
im AuBenraum. Unter dem Stichwort 
.,City beautification" geht es hierbei 
urn das bewusste Herausheben 
bestimmter Gebaude oder StraBen
zuge innerhalb von Stadten mittels 
Licht. 

Veranderte Bestattungsgewohnheiten 
und die zunehmende Bestattung von 
Menschen nicht-christlicher Religions
zugehorigkeit fUhren zu neuen fried
hofskulturellen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Das Thema 
,Friedhofe im Wandel" wurde von 
den drei Referenten aus ihrer jeweili
gen unterschiedlichen Sichtweise 
dargelegt. 

Altona, ldealansicht von Baurs Park, Zeichnung 1810 

lm Anschluss an die Jahreshaupt
versammlung stellte lngrid A. Schu
bert im April den Gartenarchitekten 
Joseph-Jaques Ramee vor. Dieser 
franzosische Emigrant fUhrte ein ube
raus wechselvolles Leben, das ihn 
weit durch die Welt kommen lieB. In 
Hamburg, wo er eine vielseitige und 
erfolgreiche Firma fUr Gartenge
staltung grundete, gehen beispiels
weise der Baurspark oder der Park 
Hamfelde aut seine Planungen zuruck. 
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Der erste AuBentermin im vergange
nen Jahr war die Radtour durch den 
Bezirk Harburg. Aut dieser wurden 
unter Fuhrung von Mitarbeiterlnnen 
des bezirksamtes Harburg unter 
anderem die TU Harburg, verschiede
ne Grunprojekte im Harburger Stadt
kern und der Harburger Binnenhafen 
angesteuert. Am Nachmittag ging es 
dann uber Kirchdorf bis nach Wilhelms
burg, wo das Gelande der IGA 2013 
gestreift wurde. 

Die zehntagige Exkursion nach Paris 
und Brussel bildete im Sommer 2000 
einen fachlichen Hohepunkt des 
DGGL-Programmes. Etwa 40 Mitrei
sende bestaunten die hervorragend 
erhaltenen Zeugnisse historischer 
Gartenkultur und die faszinierenden 
modernen Parkanlagen und Stadt
raume in Paris und seiner naheren 
Umgebung. Auf der Hinfahrt wurde 
die Stadt Brussel und einzelne ihrer 
Parkanlagen besucht. } · 

Eine Ausfahrt fUhrte im Juli in den 
Nationalpark Schleswig-Holstei
nisches Wattenmeer. Am Vormittag 
zeigte eine Wattwanderung mit dem 
Nationalparkservice einzelne Lebens
raume des einzigartigen Gebietes 
zwischen Ebbe und Flut, am Nach
mittag wurde das hochmoderne 
Watten meer-1 nformationszentru m 
,Multimar" in Tonning besucht. 

Bei der Firma Weitzel in Tornesch 
wurde im September eine Betriebs
besichtigung unter dem Schwer
punktthema Sportplatzbau durchge
fUhrt. Hier wurden zum einen die 
fachlichen Grundlagen zu den ver
schiedenen Bauarten von Sportplatzen 
sowie zu ihrer Regeneration und Pfle
ge erlautert und zum anderen die be
trieblichen Bedingungen einer Fach
firma des Sportplatzbaus vor Ort 
beschrieben. 

Aut einer Busexkursion wurden im 
Oktober historische Garten in 
Schleswig-Holstein unter der Fuh
rung von Jorg Matthies erkundet. 
Hierbei standen im Jahr 2000 Garten 
und Parks im Kreis Herzogtum Lauen
burg im Mittelpunkt des lnteresses. 

Das Werkstattgespriich wurde im 
November im Buro Bendfeldt -



Schroder - Franke in Kiel durchge
fUhrt. Hier wurde aus der groBen 
Aufgabenpalette dieses Anfang der 
60er Jahre gegrundeten Buros 
berichtet, die beispielsweise die 
Landschafts- und Objektplanung, die 
Entwicklungsplanung und 
Dorferneuerung oder auch die 
Gartendenkmalpflege umfasst. 

Zum Ausklang des Jahres entfuhrte 
die Gartenbuchautorin Heide Rau das 
Auditorium mit Dias der Photografin 
Marion Nickig in den sinnlichen 
Garten. Durch das Riechen, Sehen, 
Fuhlen, Horen oder Schmecken kon
nen wir uns den kleinen und groBen 
Wundern der Gartenwelt nahern. 

/ 

Krautergarten 

Neben dem eigentlichen Jahrespro
gramm fand auch im Jahr 2000 die 
Offene Gartenpforte der DGGL in 
Hamburg und Schleswig-Holstein 
statt. Etwa 20 Garten luden ein zum 
Besuch und zum Austausch uber pri
vate Gartenkunst oder uber die 
Freude am Gartnern. 

Gemeinsam mit der Umweltbehorde 
Hamburg und dem BDLA wurde zum 
Ende des Jahres auf einer Vortrags
reihe ,GRUN MACHT GELD -
MACHT GRUN GELD" der 6konomi
schen Bedeutung des Stadtgruns 
nachgespurt. 

Hans Stokl 
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Prinzipien der 
Lesbarkeit von 

Plangraphik 
Prinzipien der raumlichen 

Wahrnehmung 

'I" 

1. Prinzipien der Lesbarkeit von 
Plangraphik 

Fur die technische Lesbarkeit von 
Planen in der Architektur und Land
schaftsarchitektur gibt es, wie in alien 
lngenieurberuten, Norman, wie diese 
Plane zu zeichnen, zu bemaBen und 
zu beschriften sind, um eine allge
meine Lesbarkeit zu gewahrleisten. 
Solche Plane sind jedoch von Fach
leuten fur Fachleute gemacht. 

Wenn es aber darum geht, Entwurfe 
und Planungen auch Laien oder 
Fachleuten anderer Fachrichtungen 
verstandlich zu machen, kann man 
nicht mehr davon ausgehen, dass die 
Zeichnungskonventionen dieser 
Zielgruppe bekannt sind. Es stellt 
sich die Frage, inwietern es eine Art 
, Esperanto" der visuellen Wahr
nehmung gibt, die alien Menschen 
verstandlich ist. 

-- ~-::; ~ ~+; ~~- ... ~ ~ -- , ... , ,.., 1' 'f.t, ,_,,,, 
t ·r"' '""· . •• ~ . .,.' l' 

~· h·~~~;;;-:,;,, --~ 
\f r ... 

· ··9"' ' , , . ~... '11' ~""=""'= .. . ·.·.· ·~ ..... ·.-
,. 

In meinem berutlichen Tun besteht 
die Autgabe genau darin: raumliche 
Gedanken und Entwurfe visuell so zu 
kommunizieren, dass sie von jeder
mann verstanden und nachvollzogen 
warden konnen. Dabei wende ich 
bestimmte Prinzipien an, die aut 
unseren grundsatzlichen Fahigkeiten 
beruhen, unsere Umwelt visuell wahr
zunehmen und so moglichst richtig 
zu interpretieren. Diese Fahigkeiten 
sind evolutionar entstanden(tJ, d.h. 
sehr tief in unserem Wahrnehmungs-
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apparat verankert und sind vermut
lich stammesgeschichtlich um eini
ges alter als die menschliche 
Spezies. 

Bei diesen Prinzipien handelt es sich 
im einzelnen um: 

• Linearperspektive 

• Gr6Benkonstanz 

• Oberschneidungen -
Kulissenwirkung 

• Schattierung: Eigen- und 
Sch lagschatten 

• Luftperspektive: Helligkeits- und 
Farbkontraste 

Autgrund des orthogonalen Projek
tionsverfahrens, das in der Regel in 
der Plangraphik - insbesondere in der 
Landschaftsarchitektur - verwendet 
wird, konnen die aut den geometri
schen Verfahren der Linearp)rspek
tive beruhenden Wirkungen~ati.irlich 
nicht wirklich eingesetzt werden. Dies 
ist aber, wie wir noch sehen warden , 
gar nicht so schlimm, weil diese 
Wirkungen keinesfalls die am stark
sten wirksamen sind. 

Doch zunachst mochte ich die einzel
nen Phanomene erklaren: 

2. Prinzipien der raumlichen 
Wahrnehmung 

• Linearperspektive: 
Jeder kennt das Beispiel der Eisen
bahnschienen, die sich scheinbar 
am Horizont zu einem Punkt verei
nigen. Dieser Effekt zeigt sich bei 
alien Linien (d.h. geraden Kanten 
und Grenzen von Korpern), die 
raumlich parallel zueinander sind. 
Wir ,wissen", dass sie das sind, 
und kommen nicht in Versuchung, 
tatsachlich anzunehmen, dass sie 
sich am Horizont vereinigen - statt
dessen lesen wir auch deren Abbild 
als das einer raumlichen Situation. 
In der Renaissance erlebten die 
geometrischen Verfahren der 

(1) Siehe hierzu das hervorragend geschriebene 

Buch • Wie des Denken im Kopf entsteht" 

des kanadischen Kognitionswissenschaft/ers 

Steven Pinker. der am Bostoner MfT Psycho

linguistik lehrt. 



Linearperspektive eine hohe Blute, 
brachten eine Fulle an gemalten 
Trompe l'oeils hervor. lm Zeitalter 
des Barock wurde diese Gesetz
maBigkeit auch eingesetzt, um be
eindruckende architektonische 
Wirkungen aut kleinstem Raum zu 
erzeugen, wie dies meisterhaft 
Bernini am Vorplatz des Peters
doms in Rom vollzog und geradezu 
virtuos in dem kleinen Treppen
haus, das in die privateren Ge
macher des Papstes flihrt, der be
ruhmten Scala Regia rechterhand 
der Hauptfassade des Petersdoms. 

• Gr6Benkonstanz: 
Das Gesetz der Gr6Benkonstanz 
besagt, dass wir unwillkurlich glei
che Formen auch als ungetahr 
gler'Ch.groB einschatzen. Erscheinen 
diese Formen nun in der Realitat 
oder einem Abbild verschieden 
groB, so ,lesen" wir diese als ver
schieden weit weg und nicht als 
verschieden groBe Exemplare, die 
sich in gleicher Entfernung betin
den. Das Gesetz der Gr6Benkons
tanz hangt eng mit der Linearpers
pektive zusammen - sind doch 
architektonische Elemente in der 
Regel von gleicher Gr6Be und wer
den seriell wiederholt. Das Prinzip 
gilt aber auch fUr Lebewesen, han
delt es sich dabei um Ptlanzen oder 
Tiere: Eine treistehende ausge
wachsene Eiche hat in der Regel 
einen anderen Habitus und einen 
charakteristische Gr6Be als eine 
junge Eiche. Finden wir diesen 
Habitus an anderer Stelle verklei
nert wieder, dann vermuten wir zu 
Recht, dass dieser Baum genauso 
groB ist wie der vorherige, sich 
jedoch in einer anderen Distanz zu 
uns betindet. 

• Oberschneidungen -
Kulissenwirkung: 
Autgrund der Eigenart unseres Wahr
nehmungsapparates, tehlende Teil
stlicke von bekannten Formen un
willkurlich im Geiste zu erganzen, 
vermuten w ir in dem Moment, in dem 
eine Form eine andere verdeckt, ein 
Hintereinander und kamen nicht aut 
die Idee, dass der nur teilweise sicht
baren Form etwas tehlt. Diesem 
Prinzip verdanken wir unter ande
rem die majestatische Wirkung von 

hintereinander liegenden Bergketten 
oder die enorme raumliche Wirkung 
von mehrschiffigen gotischen 
Kathedralen, den Saulen- und 
Bogenwaldern der Alhambra in 
Granada oder auch der kathedra
lenahnlichen Wirkung groBer 
Buchenwalder. lm Theater wird die
ser Effekt zusammen mit dem 
Prinzip der Gri:iBenkonstanz 
genutzt, um im begrenzten Raum 
des Buhnenhauses weitraumige 
Saaltluchten zu simulieren. Je mehr 
Oberschneidungen von Formen zu 
sehen sind und je mehr Schich
tungen wir ablesen ki:innen, umso 
starker wird unser Raumeindruck. 

• Schattierung: Eigen- und 
Schlagschatten 
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,lch bin ein Teil des Teils der 
Antangs alles war 
Ein Teil der Finsternis, das sich das 
Licht gebar. 
Das stolze Licht, das nun der 
Mutter Nacht 
Den alten Rang, den Raum ihr strei
tig macht. 
Und doch gelingt's ihm nicht 
Da es, soviel es strebt, 
Verhaftet an den Ki:irpern klebt. 
Von Korpern stri:imt's, 
Die Korper macht es schon, 
Ein Korper hemmt's aut seinem 
Gange, 
Und so hoff' ich dauert es nicht 
lange 
Und mit den Ki:irpern wird's zugrun
de gehn." 

Erst das Licht macht Korper und 
damit Raume sicht- und damit 
erlebbar. Anhand des Spiels des 
Lichts auf diesen Ki:irpern lesen wir 
deren Volumen und Oberflachen
beschaffenheit ab, aber auch die 
vorherrschende Lichtrichtung und 
Lichtqualitat. Dabei bevorzugen wir 
als ,neutrale" Beleuchtung ein par
alleles Licht von oben, bevorzugt 
von rechts oben ijedentalls in den 
westlichen Kulturen, die von rechts 
nach links schreiben und lesen). So 
ki:innen wir sehen, ob es sich um 
konvexe oder konkave Formen 
handelt, wie die Grenzen und Ober
gange dazwischen beschaffen sind, 
usw. Dementsprechend steigert die 
schattierte Darstellung der Korper 
deren Lesbarkeit. Der Eigen-

,. 
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schatten (die dunklere, weil lichtab
gewandte Seite) eines Korpers gibt 
ihm dabei Volumen und Ausdeh
nung, wahrend der Schlagschatten 
(d.h. der Schatten, den der Korper 
aut seine Umgebung wirft) seinen 
raumlichen Bezug zu anderen 
Flachen und Korpern definiert -
dabei kommt auch das Prinzip der 
Oberschneidung als Wirkung hinzu. 

• Luftperspektive: Helligkeits- und 
F arbkontraste 
Wie der Name schon sagt, kommt 
diese raumliche Wirkung aus dem 
Umstand, dass wir in einem ,tru
benden Medium" leben - der Luft, 
die uns umgibt. Man achte nur ein-

mal auf die 
Lichtwirkung der 
Aufnahmen der Astro
nauten aut dem Mond 
oder der Bilder, die 
von den Space 
Shuttles Obertragen 
werden: Der Mond
horizont scheint zum 
Greifen nah, keine 
noch so kleine Tru
bung des Himmel
schwarz; gleich daru
ber die kleine blaue 
Murmel unseres 
Heimatplaneten 
scheinbar zum 
Greifen nah. In der 
Atmosphare jedoch 
truben sowohl die 
eigentlichen Luft
molekule, als auch 
Wasserdampf und 
Schwebteile wie RuB, 

Rauch oder Sand das Sonnenlicht 
und das Licht das von den Korpern 
reflektiert wird. Diese Trubung 
bewirkt, dass sich die Kontraste in 
die Ferne verringern, schwarze 
Flachen erscheinen nicht mehr 
schwarz, weiBe nicht mehr weiB, 
die Farben verlieren ihre Sattigung 
und zeigen an sonnigen Tagen 
einen immer groBeren Blauanteil, je 
weiter weg ihre Position vom 
Betrachter ist. Diese Wirkung kann 
man sehr gut an Tagen sehen, an 
denen starker Dunst herrscht. 

10 

3. Anwendung dieser Prinzipien in 
der Plangraphik 

Wie kann man nun diese Prinzipien in 
der Plangraphik anwenden? Ein hilf
reicher Ansatz besteht darin, dass 
man die zu zeichnende Landschaft 
als eine Art Relief annimmt; nachdem 
man den Entwurf gezeichnet hat, 
,beleuchtet" man die Szenerie in 
Gedanken und schattiert mindestens 
die wesentlichen Entwurfselemente. 
Der Reliefgedanke hilft einem dabei 
dator zu sorgen, dass die Oberschnei
dungen und die richtige Modellierung 
der Topographie dargestellt werden. 
Die gezeigten Beispiele vermitteln 
lhnen sicher einen besseren Eindruck, 
als ich es hier in Worte fassen kann. 

Die Moglichkeiten, die oben genann
ten GesetzmaBigkeiten in der Plan
graphik anzuwenden, bestehen in den 
Prinzipien der Oberschneidungen und 
Kulissenwirkung, der Schatti,.rung 
und im begrenzten Umfang der Luft
perspektive, d.h der Helligkeits- und 
Farbkontraste, die allerdings vor allem 
helfen konnen wichtigere Entwurfs
bereiche hervorzuheben und unwich
tige verblassen zu lassen. 

Wolfram Gothe 



Die Gestaltung von Friedhofen ist 
in unserem Kulturkreis eine be

sondere Form der Freiraumplanung, 
denn Friedhofe sind nicht nur die 
Summe von Brutto-Bestattungs
Wichen schlechthin, sie sind auch 
Orte der Trauer und Besinnung, wo 
man den Verlust eines geliebten 
Menschen beklagt und seine Getuhle 
ordnet. So wOnschen jedenfalls wir 
Lebenden uns zumeist einen Fried
hot. Dennoch kann die Gestaltung 
nicht nur asthetischen und kOnstleri
schen Anforderungen folgen. Sie 
muss in unserer heutigen techni
schen und aut Gewinn orientierten 
Welt auch funktionale und betriebs
wirtschaftliche Vorgaben berOcksich
tigen. lm Ergebnis erwartet der Fried
hofstrager eine lnfrastruktur, mit der 
er kofteodeckende FriedhofsgebOh
ren kalkulieren kann. Und das Ganze 
auch noch unter Wettbewerbsbedin
gungen, wenn vor Ort mehrere Fried
hate und verschiedene Friedhofstra
ger bestehen. Frau Hartz und Herr 
Gawryluk werden darauf noch naher 
eingehen. 

Ein schwer kalkulierbarer Faktor in 
der Friedhofsplanung sind die Bestat
tungsgewohnheiten der Bevolkerung. 
Sie konnen sich im Laufe eines Jahr
zehnts entscheidend andern und das 
aut Friedhofen, die nicht nur tor weni
ge Jahrzehnte, mindestens aber fur 
ein Jahrhundert angelegt sind. Wie 
einfach hatten es da frOhere Fried
hofsplaner. Damals bestimmte allein 
die Gestaltungsphilosophie die Fried
hofsplanung, getragen von den 
jeweils herrschenden gesellschaftli
chen Verhaltnissen. So schreibt vor 
hundert Jahren der Schopfer des 
weltgr6Bten Parkfriedhofs der Welt, 
Wilhelm Cordes, im ersten Ohlsdorf
FOhrer anlaBiich der Allgemeinen 
Gartenbauausstellung 1897 in 
Hamburg: 

,In der richtigen ma/erischen Verei
nigung von Architektur, Sculptur und 
Landschaftsgartnerei liegt ein weiter 
Spielraum fur die Phantasie und ein 
unerschopfliches, freies Arbeitsfeld; 
und ein Friedhof, nach diesen Ge
sichtspunkten ge/eitet, konnte vor
bildlich werden fur das harmonische 
Zusammenwirken von Architektur, 
Sculptur und Landschaftsgartnerei." 

Auch der erste Gartenbaudirektor 
von Hamburg, Otto Linne, Verfechter 
der neuen Gartenkunst nach dem I. 
Weltkrieg, hatte unabanderliche 
Grundsatze tor seine Planung zur 
Erweiterung des Ohlsdorfer Fried
hots. Er schrieb u.a.: 

,Der Friedhof ist zur Aufnahme von 
Griibern bestimmt. Das einzelne Grab 
ist a/so die Einze/zelle, und aus der 
Zusammensetzung dieser Einzelzellen 
muB notwendiger Weise der Friedhof 
gebildet werden. So ergibt sich die 
Grabreihe, das Grabquartier. Die 
Aufgabe, die ich mir gestellt habe, 
war, diese Grabquartiere zu riium/ich 
begrenzten, leicht auffindbaren 
Raumen zu gestalten . ... " 

Durchstobert man die Ver
offentlichungen Ober moder
ne Friedhofsplanung, so 
wird der Leser oftmals tun
dig mit pauschalen Wer
tungen, die das Herz eines 
Planers hoher schlagen las
sen. Dort ist z.B. zu lesen: 

,Schwedische Friedhofe 
sind nicht nur Ruhestatten 
tor die Toten, sie sind auch 
choreografische Land
schaften zur Besinnung". 

Mag sein, aber sicherlich 
herrschen dart andere 
Verhaltnisse als bei uns in 
Norddeutschland, sie sind 
nicht Obertragbar. Bleiben 
wir daher in der Betrachtung 
bei unseren Friedhofen. 

Wie die Friedhofsplanung bei einem 
neuen Friedhof aut die genannten 
Anforderungen , aut den Wandel der 
Bestattungsgewohnheiten, reagiert 
hat, mochte ich lhnen am Beispiel 
des nunmehr 35 Jahre alten Ojendor
fer Friedhofs vortragen: 

Charakteristisch tor diesen Friedhof 
sind die meist kreisrunden und 
gleichgroBen Rasengrabfelder. Durch 
raumbildende Geholzpflanzungen 
entstand fOr jedes Feld der Eindruck 
eines in sich geschlossenen kleinen 
Friedhofs in einer etwa 93 Hektar 
groBen Parkanlage. Jedes Grabfeld 
bildet dadurch eine Einheit mit einem 
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Friedhofe im 
Wandel 
Vortrag am 29.03.2000 

Luftbildaufnahme der italienischen 

Ehrenanlage aus dem Jahre 1966, 
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Grabquartier im Linne-Tal, Zeichnung 1926 

eigenen Ordnungsprinzip, das von 
Feld zu Feld wechselt. Sie sind alle 
mit groBeren Fahrzeugen zu errei
chen und mit Kleinfahrzeugen zu 
befahren. Fur die Planung zeichnete 
eine Arbeitsgruppe des Garten- und 
Friedhofsamtes. Mit diesem Gestal
tungskonzept ist der grune Friedhof 

im Osten Hamburgs 
in Deutschland zu 
einem herausragen
den Beispiel neuzeitli
cher Friedhofs
planung geworden. 

Das Konzept vereinigt 
in optimaler Weise 
Nutzlichkeit und 
Schonheit und lasst 
der Natlirlichkeit 
einen weiten Raum. 
Es konnte auch bei-
behalten werden, als 
vor etwa 20 Jahren 

der Bedarf an Flachen fUr anonyme 
Bestattungen zunahm. Ein gelunge
nes Beispiel ist das Schleemerbach
Tal, einst ein Entwasserungsgraben in 
einer etwa 600 m langen und etwa 
80 m breiten Bodensenke, heute eine 
Reihung von aufgestauten Teichen 
mit uppiger natlirlicher Uferbepflan
zung und angrenzenden Wiesen. 
Leichte seitliche Aufhohungen, z.T. 
modelliert, wurden zu Grabfeldern fUr 
anonyme Korperbestattungen. Sie 
alle deckt der grune Rasen und lasst 
das Natlirliche an den Anlagen 
groBer erscheinen, als es wirklich ist. 
Etwa 5 ha Bestattungsflachen konn
ten somit landschaftlich kaschiert 
werden und erhohen den Wert der 
stillen Erholung fUr den Burger, der 
diese Friedhofsbereiche sehr gern zu 
Spaziergangen nutzt. Auch ein abge
schiedenes Vogelschutzgebiet konnte 
an seinem Oberlauf eingerichtet 
werden. 

Einige Zahlen sollen die Entwicklung 
der anonymen Beisetzung in Ojendorf 
verdeutlichen: 1970 betrug sie zu
nachst nur 1 ,3 %, 1980 schon 23 % 
und seit 1990 gleichbleibend fast 
40% aller Beisetzungen. Zur Zeit gibt 
es auf dem Friedhof 7 Anlagen mit 
etwa 13.000 m• Nettograbflache, die 
jeweils mit einem gemeinsamen 
Grabmal gekennzeichnet sind. Der 
dort abgelegte reichliche Blumen-
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schmuck steht oftmals im Gegensatz 
zur gewahlten anonymen Beisetzung. 

Zugenommen haben nicht nur die 
anonymen Graber, auch die Anzahl 
der Reihengraber. Und hier sind es 
vor allem die Sozialbestattungen und 
die sogenannten Zwangsbeiset
zungen. Der letztere, inoffizielle, Be
griff steht fUr jene Verstorbene, fUr 
die sich nach einer bestimmten Frist 
kein Auftraggeber gefunden hat, urn 
sie beizusetzen lassen, z.Z. sind es 
etwa 350 jahrlich. Dass diese Graber 
sich nicht vorteilhaft aut das Erschei
nungsbild des einzelnen Grabfeldes 
auswirken, ist verstandlich, fur das 
Gesamtbild des Friedhots jedoch 
nicht entscheidend, sieht doch das 
Konzept in sich geschlossene Kleinst
triedhofe vor, die sich weitgehend 
den Blicken von den ErschlieBungs
wegen aus entziehen. Das Gleiche 
gilt auch fUr Felder, die nach Ablauf 
der Nutzungsrechte voll gjpraumt und 
wegen fehlender Nachfra~e nicht 
w ieder belegt werden konnen. Ent
weder werden sie als Wiesen gehal
ten oder gar wieder aufgeforstet. 
Letzteres aber nur in den Randbe
reichen des Friedhofs. Jedes Jahr fal
len etwa 500 Graber mehr zuruck, als 
neue nachgefragt werden und stel len 
eine schleichende Zunahme nicht 
nutzbarer Belegungskapazitat dar. 
Dieses Problem gibt es aut vielen 
Friedhofen Hamburgs und ist aut 
dem Ohlsdorfer Friedhof am groBten. 

Weitere Besonderheiten, die sich aus 
der Nachfrage der Bevolkerung erge
ben haben, konnten in Ojendorf 
muhelos in das Gestaltungskonzept 
ubernommen werden: Seit Bestehen 
des Friedhofs gibt es das ,Feld der 
Anatomie" , ein Grabteld aut dem jene 
bestattet werden, die zu Lebzeiten 
ihren Korper nach dem Tod der 
Wissenschaft zur Verfugung gestellt 
haben, sich also sezieren lassen wol
len. Zwischenzeitlich hat jedoch der 
Niendorfer Friedhof diese Aufgabe 
ubernommen. Von dort lag dem 
Pathologischen lnstitut namlich ein 
kostengunstigeres Angebot vor. 

Auch fur totgeborene Kinder, deren 
Geburtsgewicht unter 500 g liegt und 
nach dem Bestattungsgesetz nicht 
bestattet werden mussen, sowie fUr 



Foten gibt es hier einen Platz. In stil
ler Obereinkunft mit dem Landesbe
trieb Krankenhauser wurde er vor 
einigen Jahren eingerichtet. 

Ebenso findet sich aut diesem Fried
hot ein Bereich, wo seit wenigen 
Jahren verstorbene Vietnamnesen 
begraben werden. 

Bereits seit 1978 erfolgen auch isla
mische Beisetzungen. Fur sie werden 
eigens reservierte Felder vorgehalten 
und auch Raumlichkeiten fur die ritu
.ellen Waschungen des Verstorbenen 
vor seiner Beisetzung. 

lmmer wieder wird in den Medien 
und politischen Gremien die lnte
gratiop nicht-christlicher Bevolke
rungsgruppen auch im Todesfall 
djskutiert und der Ruf nach weiteren 
Beisetzungsmoglichkeiten laut. Die 
bisherigen Erfahrungen aut dem 
Friedhof Ojendorf aber zeigen, dass 
die jahrliche Zahl der in Hamburg 
beerdigten Muslime nicht wesentlich 
steigt und vorwiegend Kinder bestat
tet werden. Da altere Muslime noch 
einen Bezug zu ihrer Heimat haben, 
werden diese zur Beisetzung meist 
nach dorthin uberfuhrt. Mit Platzpro
blemen ist daher in Hamburg z.Z. 
nicht zu rechnen. Ungeachtet dessen 
hat auch der Ohlsdorfer Friedhof die 
Moglichkeiten islamischer Beisetzung 
geschaffen, quasi mit dem Ziel, als 
Anstalt des offentlichen Rechts sich 
dieses Marktsegment auf seinen bei
den Friedhofen zu sichern 

Der Ohlsdorfer Friedhof ist in seiner 
Gestaltung ganz anders aufgebaut. 
Sie folgt in ihrem ursprunglichen 
Konzept noch den traditionellen 
Bestattungsgewohnheiten der Bevol
kerung. Daher ist es hier weitaus 
schwieriger, die neuen Bedingungen 
(des Marktes!) zu berucksichtigen, 
zumal wir es hier mit vielen Flachen 
zu tun haben, die im Sinn der Garten
denkmalpflege erhaltenswert sind. 

Dazu gehoren die historische Grab
stattenform der Genossenschafts
graber. Nach Auflosung der alten 
Friedhofe wurde ihre Tradition in 
Ohlsdorf weitergefuhrt. So weist der 
Friedhof noch 51 solcher Gemein
schaftsgrabstatten mit fast 8.000 

Grabstellen aut. Aber auch heute 
tinden sich wieder Gemeinschaften 
fUr diese Idee zusammen. Unbescha
det des historischen Konzepts kann 
damit den veranderten Bestattungs
gewohnheiten Rechnung getragen 
werden. Als Beispiele nenne ich die 
Gemeinschaftsgraber der Baha\ des 
Deutsch-Baltischen Friedhotsvereins, 
des Chinesischen Vereins, der 
lranisch-lslamischen Gemeinde, der 
Katholischen Bruderschaft, der St. 
Michaelisgemeinde und des Vereins 
Memento, aber auch die vom Fried
hot angebotenen Kindergemein
schaftsgraber und die ,Lowengrab
sUitte" fur Paare. Weitere, wie die fur 
Frauen, sind geplant. Dies sind Bei
spiele w ie eine Entwicklung auch 
gelenkt werden kann, mit dem Ziel, 
historische Strukturen eines Gesamt
kunstwerkes zu erhalten. 

Fur das Erscheinungsbild eines Fried
hots spielen die Grabmale eine groBe 
Rolle. Am Beispiel der sogenannten 
Friedhofsreform nach dem I. Welt
krieg - eng mit der Verwirklichung 
der Neuen Gartenkunst in Hamburg 
unter seinem ersten Gartenbaudirek
tor Otto Linne verbun
den und ein eigenes 
Thema fUr sich -
mochte ich eine ge
lungene Einwirkungs
moglichkeiten der 
Friedhofsplanung kurz 
anreiBen, denn mittels 
detaillierter Vorgaben 
fur die Gestaltung 
eines Grabmals konn
ten beachtliche Er
tolge erzielt werden. 
Beispiele dazu wer
den im AuBenbereich 
des Friedhotsmuseum 
in Ohlsdorf gezeigt. 

Die Anwendung solcher Richtlinien hat 
noch heute Bestand, aber sie sind 
sehr abgeschwacht worden und erzie
len letztlich kaum noch gestalterische 
Ergebnisse. Der Burger orientiert sich 
heutzutage eher an ptlegeleichten 
Materialien und an Dutzendware, die 
die lndustrie preiswert lietert. 

Das Steuerungselement ,Grabmal
gestaltung" ist damit den Friedhots
planern vollig aus der Hand geglitten, 
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lediglich Abnormitaten k6nnen damit 
verhindert werden. Urn dennoch in 
historischen oder besonders ausge
wahlten Bereichen das Erscheinung
sbild eines Friedhofs beeinflussen zu 
k6nnen, ware eine grundsatzliche 

Anderung der gesetzlichen 
Vorschriften erforderlich, d.h. 
nur fur denkmalpflegerisch 
bedeutende oder zeittypisch 
gepragte Felder sollte eine 
sorgfaltig ausgearbeitete 
Richtlinie verbindlich gelten, 
ansonsten - und das ware 
der uberwiegende Teil eines 
Friedhofs - lasst man den 
Gestaltungswillen des Bur
gers oder den des ,freien 
Marktes" freien Lauf. Aus der 
Sicht der Friedhofsplanung 
k6nnten dann Qualitat und 
Quantitat miteinander wettei
fern. Ein solcher Denkansatz 
besteht fur die staatlichen 

Friedh6fe Hamburgs seit Jahren und 
ist leider noch nicht umgesetzt warden . 

Die letzte groBe Friedhofsplanung in 
Hamburg betraf vor etwa 20 Jahren 
einen Friedhof in Hamburg-Schnelsen. 
In einem ldeen-Wettbewerb wurde dem 
Garten- und Landschaftsarchitekten 
Ernst Springer aus Busdorf I Schleswig 
der 1 . Preis zuerkannt. Er greift in 
seinem Entwurf die Idee von Einzel
friedh6fen (Cljendorf!) aut, reiht sie 
aneinander und bringt sie in eine 
Grunverbindung ein, die fuBiautig 
Anschluss nach Norden, Osten und 
Suden hat. Der Entwurf berucksich
tigt damit auch stadtplanerische 
Belange zur vorausschauenden Grun
versorgung der Wohnbebauung im 
Nordwesten Hamburgs. 

Ausgel6st war der beabsichtigte Bau 
durch befurchtete Engpasse in der 
Flachenkapazitat des kirchlichen 
Friedhofs Niendorf. Doch schon in 
der Vorbereitungsphase schlug das 
Pendel urn. Die Bestattungsgewohn
heiten begannen sich erheblich zu 
verandern: Mit zunehmenden Urnen
beisetzungen wurde vermehrt aut 
vorhandene Familiengraber zuruck
gegriffen, die Nachfrage nach neuen 
Grabern sank, und die anschwellende 
Flut der anonymen Beisetzung lieBen 
den Flachenbedarf ebenfalls sinken. 
Lokale Reaktionen waren dann die 
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Antwort. So wurden z. B. auf dem 
Neuen Friedhof in Harburg die sog. 
,halbanonymen" Graber, aut dem 
Sulldorfer Friedhot die Tiefenbestat
tung und aut dem Niendorfer die 
anonyme Beisetzung im Beisein der 
Hinterbliebenen eingetuhrt. Alles MaB
nahmen, die im Hintergrund vorrangig 
die Kostentrage und den Marktanteil 
im Friedhotsgeschi:i.ft zum lnhalt haben. 

Hinzu kamen noch die Eintlusse un
serer Gesellschaft, die konsequent 
keine Einengung der pers6nlichen 
Freiheit des Einzelnen duldet. In Folge 
wurde in der Friedhofsgestaltung auch 
immer mehr der in diesen Fragen un
geubte Burger und Politiker maBge
bend. Zum Schluss daher eine Vision: 

Was ware, wenn z.B. das Steinmetz
handwerk von preiswerten Fertig
angeboten der Baumarkte uberrollt 
wurde und der dann garantiert recy
celbare Kunststoff (Grune;. Punkt!) 
wegen seiner Handlichlic~keit auch 
noch von den Kaufern selbst auf
gestellt werden kann? 

Friedh6fe im Wandel war mein Thema, 
im Wandel befindet sich auch unsere 
Gesellschaft und damit die Bestat
tungsgewohnheiten. Wie werden 
unsere Friedh6fe in 50 Jahren ausse
hen? Vielleicht wie jene in Australian, 
wie mir vor kurzem ein Bekannter 
erzahlte: die allgemeinen Friedhote 
der Kirchen oder Kommunen, pflege
leicht in Rasen, kein Geholzbewuchs 
und Blumenschmuck, hin und wieder 
ein Zaun, ansonsten anonyme Toten
acker. Auf kommerziellen Friedhofen 
dagegen, wachst und bll.iht es, plat
schern Bache, ist jedes Grab mit dem 
Auto zu erreichen und der Service 
wird groB geschrieben. 

lch danke lhnen fUr die 
Aufmerksam keit. 

Helmut Schoenfeld 



Auch in diesem Jahr ging das 
TEAM DGGL Hamburg/Schles

wig-Holstein um den KapiUin Hans 
Stokl in das Rennen. Gut vorbereitet 
startete am Samstagmorgen das 25-
koptige Team vor dem Eingangspor
tal des Rathauses Harburg. Kommen
tiert wurden die Etappen vom Leiter 
des Gartenbauamtes Herrn Boekhoff 
und den Mitarbeiterlnnen Frau 
Uhlmann und Herrn Denien. 

Um die Vielschichtigkeit und hetero
gene Struktur des Bezirkes Harburg 
verstandlich zu machen, die sich wie 
ein roter Faden durch die einzelnen 
Stationen der Radtour zog, wurde ein 
historischer Abriss vorweg gestellt. 
Die Begriffe Vergangenheit - Gegen
wart.;; Zukunft tinden sich in dem 
Dreiklang ehemaliger Binnenhaten -
Qerzeitige Veranderungen - Neue 
Technologien wieder. 

Der eigentliche Ursprung Harburgs 
betindet sich aut der Harburger 
Schlossinsel, wo heute noch ein ver
bleibender Rest des Harburger 
Schlosses zu sehen ist, der ohne 
Hinweis nur schwer erkennbar ist. 

In den 40er Jahren des 19. Jahrhun
derts zu Zeiten der Kleinstaaterei wur
de Harburg von der Hannoverschen 
Regierung zu einem der wichtigsten 
Transportumschlagplatze ausgebaut. 
Der Binnenhaten wurde in den Jahren 
1845-1849 erweitert und vertieft sowie 
mit Kaimauern versehen. Die Bahn
strecke Hannover- Harburg wurde 
1847 tertiggestellt. Der Warenum
schlag von Bahn aut Schiff und um
gekehrt war gewahrleistet. 

Das Konigreich Hannover und somit 
auch Harburg wurde 1866 preuBische 
Provinz. Die Festungswalle wurden 
geschliffen und die Graften mit Schutt 
verfullt. Eine durchgangige Bahnver
bindung folgte 1872 nach Hannover 
und in dem darauffolgenden Jahr 
auch nach Bremen. In der Zeit der 
lndustrialisierung siedelten sich eine 
Vielzahl von GroBbetrieben an. Die 
Zeitzeugen der Backsteinbauten sind 
heute noch zu sehen. Der Handel im 
Haten tlorierte, da auch die Stadt 
Hamburg versorgt werden musste. 
Alle Guter aus dem Suden mussten 
den Hafen Harburgs passieren. 

GroBe Veranderungen gab es mit der 
Fertigstellung und Einweihung der 
ersten Brucke nach Hamburg im 
Jahre 1899, denn nun konnte der 
Glitertransport auch aut den Gleisen 
erfolgen. lm Jahr 1900 wurde das 
Schloss aufgegeben und verkauft. 
Nach der Vereinigung Harburgs und 
Wilhelmsburgs 1927 zur GroBstadt 
erfolgte 1938 mit dem GroB-Ham
burg-Gesetz die Eingemeindung in 
die Hansestadt. Autgrund der okono
mischen Veranderungen wurde der 
lndustriestandort stuckweise aufge
geben. Heute bieten gerade die 
Flachen der ehemaligen lndustrie
standorte dem Bezirk Harburg ein 
groBes Entwicklungspotenzial. Hier 
konnte sich Harburg zu einem der 
groBten Technologiezentren ent
wickeln. 

Auch bei der diesjahrigen Tour setzte 
sich das TEAM nicht nur aus Wasser
tragern zusammen, sondern war 
gespickt mit Personen von Verwal
tung und Behorde, Landschafts- und 
Architekturburos sowie Garten- und 
Landschaftsbaufirmen. Aufgrund der 
unterschiedlichen Erfahrungswerte 
und Herangehensweisen ergab sich 
auch diesmal ein fachlicher Aus
tausch mit der einen oder anderen 
kritischen Stimme. 

Das geschlossene Feld fuhr zunachst 
zur Technischen Universitat Hamburg
Harburg. Der Bau der Universitat 
erfolgte in drei Bauabschnitten. Der 
1. BA, der in der Talsohle gelegen ist, 
wurde gleichzeitig als Gruner Naher
holungsbereich ausgebaut. Der 3. BA 
hat eine steinige Auspragung, wobei 
die Treppenanlage des 2. BA die bei
den Elemente verknupft. Kritische 
Anmerkungen gab es zur Pflege, die 
in den Handen der Universitat liegt. 
Auch hier ist ein Ruckgang der Pflege
intensitat zu erkennen. Dies wirft die 
Frage auf, inwietern bei den Entwur
fen und Planungen aut den zuneh
mend geringeren Ptlegeeinsatz ge
achtet werden muss? Ob man dem 
Rechnung tragt oder nicht? 

Autgesattelt ging es weiter zur Schu
le GumbrechtstraBe. Hier wurde der 
Eingangsbereich neu geordnet und 
ein behindertengerechter Zugang 
hergestellt. Der neu erganzende Weg 
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Radtour durch den 
Bezirk Harburg 
am 20.05.2000 
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schli:ingelt sich aufwarts und wird van 
drei Stationen zur Wahrnehmung der 
Sinne begleitet. Lobend erwi:ihnt wur
de seitens des Bezirks Harburgs der 
geistige Pfiff des uberdachten Haupt
einganges (Ausfuhrung: Architektur
buro Planerkollektiv). 

In unmittelbarer Ni:ihe wurden uns 
zwei Beispiele mit Burgerbeteiligung 
vorgestellt: zum einem ein Kinder
spielplatz mit starker Hanglage. Er 
wies eine Aussichtsplattform, breite 
Rutsche, lange Rohrenrutsche, senk
rechte Baumabschnitte und eine 
Kletterwand auf. Die Moblierung mit 
Pergola befindet sich auf der oberen 
Hangkante zu den nahe gelegenen 
Wohnungen. In einem Oberlassungs
vertrag mit der SAGA sorgt der 
Bezirk Harburg fur die Unterhaltung 
des Kinderspielplatzes (Pianerische 
Umsetzung: Architekturburo IPL 
!sterling und Partner). 

Zum anderen wurde der Friedrich
Naumann-Piatz besichtigt, der jungst 
fertiggestellt wurde und eine positive 
Resonanz erhielt. Der Platz weist 2 
Ebenen auf, er ist offengehalten und 
gut einsehbar. 

Der Friedrich-Naumann-Piatz im FrOhjahr 2000 

Foto: A. Arbesmann 

Die Hauptidee ist, dass die obere 
Ebene bei Wind und Wetter began
gen werden kann und einen direkten 
Anschluss an das offentlichen Geh
wegnetz bietet. Das Pflastermaterial 
wurde auf StaB verlegt. Die untere 
Ebene ist mit Fugen versehen und 
wird in Kurze einen grunen Teppich 
aufweisen. Die Basis bot ein ausge
lobter Wettbewerb an der TU Harburg. 
Der Gartenarchitekt Andresen hatte 
die Aufgabe, aus den ersten drei 
Preistri:igern ein Konzept zu ent
wickeln. In einem 1'/z -ji:ihrigen 
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Burgerbeteiligungsverfahren mit zahl
reichen Sitzungen wurde der 
Ausfuhrungsplan entwickelt. Die zum 
Teil kontrovers gefUhrten Sitzungen 
wurden im Stadtteilburo gefuhrt. Der 
,Forderverein Heimfeld " war die 
organisatorische Kraft der 
Zusammenkunfte (Pianerische 
Umsetzung: Landschaftsarchitekt 
Andresen). 

Der Fahrradpulk setzte sich fort, um 
zum Schwarzenbergpark zu gelan
gen. Ober die ehemalige militi:irische 
Exzerzierfli:iche gelangten wir an die 
Hangkante. Vor uns Jag der Hafen 
Harburgs mit seinen lndustriebauten. 
Leider war der Ausblick aufgrund der 
nicht kontinuierlichen Freihaltung der 
Sichtachse begrenzt, wie wir das 
auch van anderen Beispielen kennen. 

Dann fuhren wir ins Tal zu dem denk
malgeschutzten Altstadtkern ,Li:im
mertwiete", wo wir den v;fsuch van 
Ausreissern bei dem ,Starkungspro
log" verhindern konnten. 

lm Anschluss radelten wir durch die 
Ebene des ehemaligen Binnenhafens, 
wo wir schon nach wenigen Metern 
die Veri:inderungen wahrnehmen 
konnten. Eines der Gebi:iude im 
Technologiegebiet, das ,MAZ" (Mikro
elektronik Anwendungszentrum Ham
burg), ragt mit seinem markanten 
Dach weit heraus und setzt sti:idte
bauliche Akzente. 

Die AuBenanlage mit der Heranfuh
rung van Wasserfli:ichen an das 
Gebaude starkt die Qualiti:it des 
Hochbaus (Freifli:ichenentwurf: Land
schaftsarchitekten L&O). lm direkten 
Anschluss befinden sich einige lndus
triebauten der Jahrhundertwende, die 
bereits saniert wurden. Es ist ein 

Foto: A. Arbesmann 

Die . AuBenanlage" des MAZ 



spannungsreiches Feld von ,Ait" und 
,Neu". Die Weite und Offenheit wird 
durch die Kanale gestarkt, und es ist 
eine klare Architektur abzulesen. 

Das Team DGGL fuhr im Anschluss 
zum historischen Ursprungs Harburgs 
- dem Schloss. Ohne weitere Erlaute
rungen ist dieser Ort nur schwer aus
zumachen. Gerade hier im Binnen
hafen wird die heterogene Struktur 
des Bezirks Harburgs erlebbar. 

Ober die restaurierte Brucke aus dem 
Jahre 1899, die den Bruckenschlag 
nach Hamburg bedeutete, gelangten 
wir an den Neulander Baggerteich. Der 
Abbau wurde vor kurzer Zeit einge
stellt. Die Grunordnungsplane weisen 
das ~lande als Naherholungsgebiet 
aus. Die Erholungssuchenden warten 
aut die behordliche Freigabe des 
Teiches zum Schwimmen. Zur Zeit 

Oas Team .DGGL" bei der Oberquerung der Elbe 

Foto: D. Albert 

entsprechen die Wasserwerte jedoch 
noch nicht den gesundheitlichen An
forderungen. Daruber hinaus entfachte 
sich eine breite Diskussion der unter
schiedlichsten Nutzerinteressen, die 
bis zu dem Wunsch einer Wasserski
anlage fuhrt. 

Nach nur wenigen Kilometer lassen 
wir das Nauturschutzgebiet Heucken
lock und Schweenssand ,rechts" 
liegen, um nach Kirchdorf-Sud zu 
gelangen. Auch hier wird ein weiterer 
Kontrast Harburgs aufgezeigt. Die 
Bebauung der 70er Jahre steht dem 
alten Ortskern diametral entgegen. 

Entlang der Kleingartenanlage ging 

es in der Zielgeraden zu dem verlas
senen Wilhelmsburger lndustriebahn
hof. Der Fahrradcrew wurde das pro
jektierte Gelande der IGA 2013 
erlautert. Und mit diesem Slick in die 
Zukunft weit ins neue Jahrtausend 
hinein endete die Fahrradtour 2000. 

Es bleibt als Fazit festzuhalten, dass 
der Bezirk Harburg eine sehr hetero
gene Struktur besitzt, vielseitige Auf
gaben beinhaltet und die groBe Chan
ce einer neuen Entwicklung ergreift. 
Und im nachsten Jahr wird das 
TEAM DGGL Hamburg/Schleswig
Holstein wieder zu sehen sein in ... 

Andreas Arbesmann 
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Historische Garten 
im Herzogtum 

Lauenburg 

Gartenp/an von Nicolas-Henri Jardin fUr 

Wotersen, Zeichnung, 1777, Privatbesitz 
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Plan von Raabe und Wohlecke fUr den 

Pastoratsgarten in Molln, Zeichnung, 1911 
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Die Herbstexkursion des Jahres 
2000 fUhrte ea. 50 interessierte 

Mitglieder bei sonnigem Wetter zu 
historischen Garten in den ostlich 
von Hamburg gelegenen Kreis Her
zogtum Lauenburg. Der Schwerpunkt 
der besuchten Anlagen lag bei drei 
Gutsparks des 19. Jahrhunderts, die 
aut besondere Weise in die histori
sche Kulturlandschaft des ehemali
gen Herzogtums eingebettet sind. 

Der Garten des Adeligen Gutes 
Wotersen wurde ab 1771 in spiitba-

rocker Manier von 
dem bedeutenden 
franzosisch-danischen 
Gartenarchitekten 
Nicolas-Henri Jardin 
(1720-1799) fur den 
gerade vom Konig 
entlassenen diinischen 
AuBenminister Johann 
Hartwig Ernst von 
Bernstorff (1712-1772) 
entworfen. Der spat
barocke Plan weist ein 
vom Herrenhaus aus
gehendes dreistrahli-
ges Achsensystem 

auf. lm Zentrum dominiert ein weites 
Rasenparterre, in den Boskettbe
reichen fUhren leicht gebogene Wege 
zu Salons. Ob es allerdings zu einer 
AusfUhrung dieses Planes gekommen 
ist, bleibt aufgrund des fruhen Todes 

. • 1'-::-~~ .6 7#!1;f-
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von Bernstorff unge
wiss. Sicher ist, dass 
sein Enkel Johann 
Hartwig Ernst Graf von 
Bernstorff (1815-1898) 
die Anlage Mitte des 
19. Jahrhunderts in 
der Form umgestaltet, 
wie sie sich heute dem 
Besucher prasentiert, 
niimlich als sehens
werter Gutspark im 
landschaftlichen Stil 
mit wertvollen alten 
Geholzen. Ein Eis
keller, Reste eines 
Weinhauses sowie die 
Familiengrabstiitte der 
Grafen von Bernstorff 

sind als spezielle Elemente erhalten. 
Der Besitzer, der das Gut vor drei 
Jahren erwarb, stellte kurzlich einen 
historischen Weg durch den Forst 
frei, so dass von der Terrasse des 
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Herrenhauses die geradlinige 
Blickbeziehung zur Patronatskirche 
des Gutes in Siebeneichen wieder 
hergestellt ist. 

Fast im Zentrum des Kreises liegt 
besonders malerisch in die hugelige 
Landschaft eingebettet der Kurort 
Molln, das nachste Ziel der Exkur
sion. Das Rathaus, erbaut in den 
Jahren nach 1373, ist neben dem in 
Lubeck das einzige erhaltene goti
sche Rathaus in Schleswig-Holstein. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
in den Gewolben des Ratskellers 
fuhrte ein kurzer Stadtrundgang 
zuerst zur benachbarten St. Nikolai
kirche, errichtet in der ersten Hiilfte 
des 13. Jahrhunderts. Obwohl der 
mittelalterliche Kirchhof schon im 
fruhen 19. Jahrhundert aufgelassen 
und der neue Friedhof weiter sudlich 
auBerhalb der Altstadt eingerichtet 
warden war, ist der Bereich des ehe
maligen Kirchhofes in c1 r'akteristi
scher Weise noch heute von einem 
Kranz miichtiger, uber 200 Jahre alter 
Linden umgeben. Vom Rand des 
Kirchenhugels hat man einen guten 
Slick aut das 191 0 von den Altonaer 
Architekten Raabe und Wohlecke im 
niedersachsisch-lauenburgischen 
Fachwerk-Heimatschutzstil erbaute 
Pastorat. Die Architekten, die eigent
lich durch ihre technischen Bauwerke 
in Hamburg wie die Landungs
brucken, den Alten Elbtunnel oder die 
Hochbahn-Viaduktstrecken bekannt 
geworden sind, lieferten auch den 
Entwurf fUr den Pastoratsgarten im 
Stil eines Bauerngartens. Runde und 
ovale Blumenbeete, kugelformig ge
schnittene Buchsbiiume sowie ein 
Pavilion an exponierter Stelle sind die 
besonderen Merkmale dieser originel
len Anlage aus der Zeit des Jugendstil. 
Bis auf die nicht leicht erkennbare 
Terrassierung und den Aussichtspa
villon hat sich der Garten leider nicht 
im Originalzustand erhalten. 

Die Altstadt Mollns schiebt sich wie 
eine Halbinsel nach Norden in die 
groBe Gewasserfliiche von Stadt- und 
Schulsee. Dieser naturliche Schutz 
wird im Suden durch den kunstl ich 
geschaffenen Wallgraben erganzt. An 
der Grunzone des Wallgrabens und 
am Muhlenbach siedelten sich um 
1900 vermogende Mollner Burger an. 



Sie lieBen sich Villen mit Garten anle
gen, van denen sich eine Anzahl scho
ner Exemplare erhalten hat. Die 
Bestrebungen der Stadt Molln als 
Kneippkurort staatlich anerkannt zu 
werden, mundeten in die Planungen 
zur Anlage eines Kurparks in den 
spaten 1960er Jahren durch den 
bekannten Hamburger Gartenarchitek
ten Gustav Luttge (1903-1968). Der 
Schopfer des Alsterparks, im Rahmen 
der internationalen Gartenbauausstel
lung 1953 entstanden, plante den 
Mollner Kurpark als sein letztes Werk 
in den Jahren von 1967 bis zu seinem 
fruhen Tode. Die Anlage ist noch weit
gehend im Originalzustand erhalten 
und dokumentiert damit den gestalte
rischen Stil jener Zeit, der sich schwer 
mit tr)Jditionellen gartenkunstleri
schen Begriffen wie architektonisch 
qder landschaftlich beschreiben lasst. 

Das Adelige Gut Gudow befindet sich 
seit mehr als 500 Jahren im Besitz der 
Familie van Bulow und steht in un
mittelbarer Nachbarschaft der mittel
alterlichen Dorf- und Patronatskirche. 
Ober die Geschichte der Gartenan
lagen vor dem fruhen 19. Jahrhundert 
ist leider wenig mehr bekannt, als dass 
im 18. Jahrhundert Nutzgarten, ein 
Tiergarten fUr die herrschaftliche Jagd 
sowie Alleen in der Nahe der alten 
Hofanlage existierten. Der gut erhal
tene und gepflegte Garten liegt direkt 
am Gudower See und geht auf eine 
Planung des in Gartenkunst dilettie
renden EigentUmers Adolph Gottlieb 
van Bulow (1795-1841) in Zusammen
arbeit mit dem Ludwigsluster Garten
kunstler Schweer aus dem Jahr 1827 
zuruck. Der Lustgarten wurde im typi
schen landschaftlichen Stil mit weit
laufigen Rasenflachen und Solitaren 
rund um das im Jahr zuvor erbaute 
neue klassizistische Herrenhaus an
gelegt. Nordlich des Hauses entstand 
im Laufe der Jahre ein Komplex aus 
Gewachshausern, van denen heute 
noch eines steht. Leergeraumt wurde 
es im Sommer auch als Teehaus ge
nutzt. In der zweiten Halfte des 
19. Jahrhunderts wurde die Anlage 
durch Hinzutugung eines Alpinums 
sowie eines originellen langlich ovalen 
Gebuschs aus Sauleneiben erganzt. 

Der Park des Gutes Niendorf a.d. 
Stecknitz stammt in seinem heutigen 

Erscheinungsbild ebenfalls aus den 
Jahren nach 1824. Auch hier fallt, wie 
in Gudow, der enge Zusammenhang 
van Gut, Kirche und Dorf aut, der ein 
Merkmal fUr eine spatmittelalterliche 
Anlage ist. I m 18. Jahrhundert exi
stierte noch ein weitlaufiges Graben
system, vermutlich aus dem 16./ 
17. Jahrhundert, das Herrenhaus, 
Wirtschaftshof und Garten umgab 
und somit vor feindlichen Obergriffen 
Schutz bot. Vom Herrenhaus offnen 
sich Blickachsen in die Tiefe des 
Landschaftsparks, bei dem modellier
tes Gelande, hohe Altbaume, ein 
Obstgarten und ein Gartnerhaus im 
neugotischen Stil in harmonischer 
Weise miteinander verwoben sind. 
Eine Lindenreihe bezeichnet den Ort, 
wo sich einst eine Kegelbahn befand. 
Wie bei einer Ornamented Farm geht 
der Park in einigen Bereichen unmerk
lich in die landwirtschaftlich genutz
ten Flachen uber und gewahrt Blick
beziehungen in diesen Teil der 
Kulturlandschaft. 

Alle Landschaftsgarten des 19. Jahr
hunderts, die wir im Laufe der Exkur
sion besichtigten, zeichnen sich durch 
einen sehr guten Pflegezustand aus. 
Sie befinden sich in Privatbesitz und 
sind deshalb nicht jederzeit frei zu
ganglich. Deshalb gilt an dieser Stelle 
der herzliche Dank den EigentUmern, 
die den Exkursionsteilnehmern Parks 
ausnahmsweise zuganglich gemacht 
haben. 

Jorg Matthies 
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Heffenhaus und Park Gudow, 

Otgemalde, um 1830, Privatbesitz 
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Alte und neue 
Garten in Paris 

Exkursion vom 
23.06. bis 02.07.2000 

Die DGGL Hamburg /Schleswig
Holstein veranstaltet regelmaBig 

mehrtagige Fachexkursionen in das 
In- und Ausland. Nachdem die 
Exkursion nach England mehrere 
Jahre zurucklag und in der Zwischen
zeit nahergelegene Orte Exkursions
ziele bildeten, wurde vom 23. Juni bis 
zum 2. Juli 2000 wieder eine groBe 
Fachexkursion ins Ausland vorberei
tet und durchgefl.ihrt. Das Reiseziel 
war eine der Regionen, in denen die 
Gartenkunst in Vergangenheit und 
Gegenwart wichtige Entwicklungs
schritte vollzogen hat: Paris und 
Umgebung. Daruber hinaus wurde 
aut der Hintahrt ein eineinhalbtagiger 
Zwischenstopp in Brussel eingelegt. 

Das Programm der Exkursion, die mit 
etwa 40 Teilnehmern sehr gut be
sucht war, sollte lediglich einen 
ersten Eindruck von der Vieltalt histo
rischer und zeitgen6ssischer Garten
architektur in und um Paris vermit
teln. Mehr von einer derartigen Reise 
zu erwarten hieBe angesichts der 
begrenzten Zeit, diese zu uberfor
dern. Zum Einen kann nur eine Aus
wahl aus der groBen Fulle potenziel
ler Exkursionsziele besucht werden, 
zum Anderen muss die jeweilige 
Dauer der Fuhrungen begrenzt sein. 
Ein wirklich in die Tiefe gehendes 
Studium der franz6sischen Garten
kultur muss deshalb jedem Einzenen 
vorbehalten bleiben. 

Der folgende Artikel will einen kurzen 
Oberblick uber die wichtigsten Exkur
sionsziele geben und einige Beob
achtungen zum Pariser Stadtgrun 
skizzieren. Die genannten Beispiele 
m6gen als Anregungen fUr eigene 
Reisen dienen, vielleicht wecken sie 
bei dem Einen oder Anderen auch die 
Lust aut die Teilnahme an kunftigen 
DGGL-Exkursionen. Viele gewinnbrin
gende Aspekte von Exkursionen, wie 
der intensive fachliche Austausch, 
das menschliche Miteinander auf 
einer zehntagigen Raise oder die kuli
narischen Kostlichkeiten einer Frank
reichreise, sollen hier nur am Rande 
angedeutet werden. Doch nun zu den 
Exkursionszielen im Einzelnen. 

Ein Rundgang durch die innerste 
Stadt fl.ihrt zu verschiedenen histori
schen Freiraumen. Von diesen sollen 
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zunachst der aus dem ersten Drittel 
des 17. Jahrhunderts stammende 
Garten im Palais Royal, der Vorplatz 
des Louvre mit der unter Francois 
Mitterrand errichteten Pyramide und 
die sich anschlieBenden Tuilerien
garten genannt sein. Seit den 90er 
Jahren werden diese unter Beruck
sichtigung der barocken GroBformen 
in Gestaltung und Pflanzenverwen
dung nach heutigen .Gesichtspunkten 
uberarbeitet. Hinter den Tuileriengar
ten beginnt die groBe innerstadtische 
Achse, die den Louvre uber den Arc 
de Triomphe mit der La Grande Arche 

Blick auf den Arc de Triomphe, 

Foto: R. Dittlof 

im Bl.iroviertel La Defense verbindet. 
Eine weitere Station war die sich 
uber die Seine hinweg erstreckende 
Achse zwischen dem Trocadero und 
dem Eiffelturm mit dem dahinter lie
genden Marsteld. Am Trocadero 
waren tausende lnlineskater versam
melt, die von hier aus auf gesperrten 
StraBen entlang der Seine in Rich
tung lie de la Cite davontuhren. 

Gut eine Stunde Busfahrt sudlich von 
Paris liegt die taszinierende Schloss
und Parkanlage von Vaux-le-Vicomte, 
ein ,Schatzkastlein" barocker Garten
kunst. Sie ist die erste groBe Gestal
tung von Andre le Notre, dem spate
ren Sch6pter von Versailles, und ein 
unbedingtes Muss fUr jeden Garten-



Parkan/age von Vaux-le-Vicomte, Foto: R. Dittloff 

reisep den in Frankreich. Gemeinsam 
mit Le Vau hat Le N6tre hier im Auf
trag von Nicolas Fouquet, dem 
Finanzminister von Ludwig XIV., ein 
Gesamtkunstwerk von beispielloser 
asthetischer Geschlossenheit ge
schaffen. Nahezu atemberaubend ist 
die Hauptachse, die sich zwischen 
dem Schloss und einer Herkules
statue spannt und die die Niveau
unterschiede geschickt mit Hilfe von 
Mauern, Treppen und Rampen zu 
integrieren weiB. Ein kleiner Fluss 
wird innerhalb des Parks in einem 
quer zur Hauptachse liegenden Kanal 
gefasst. Die genannten Elemente fin
den sich spater in gigantische GreBe 
gesteigert in Versailles wieder. Die 
der Anlage von Vaux eigene gestalte
rische Dichte ist dabei jedoch nicht 
wieder erreicht warden. 

Dennoch ist nati.irlich auch Versailles 
unbedingt einen Besuch wert. Nach 
der Verhaftung Fouquets, dem 
Ludwig XIV. angesichts der Anlage 
von Vaux Veruntreuung von eigenen 
Geldern unterstellte, sollte der 
barocke Machtanspruch des 
,Sonnenkonigs" in Schloss und 
Garten manifestiert werden. 
Entstanden ist ein riesiger Park, in 
dem allein der Grand Canal eine 
Lange von 1 ,8 km aufweist und in 
dem eine uni.ibersehbare Fulle von 
kleineren Gartenraumen, 
Kunstwerken, Wasserspielen, Brunnen 
etc. zu finden sind. Die Bemuhungen 
der Parkverwaltung zur denkmalge
rechten Pflege bzw. Neubegrundung 
der Geholzbestande im Park wurden 

durch die immensen 
Orkanschaden vom 
Dezember 1999 kraf
tig befordert. So wur
de zwischenzeitlich 
die Allee entlang der 
Hauptachse zwi
schen Parterre und 
Grand Canal voll
kommen erneuert 
und die Bosketts zu 
beiden Seiten dieser 
Hauptachse freige
stellt. Fur denjenigen, 
der Versailles vor dem 
Unwetter gesehen 
hat, ergeben sich un-
erwartete, aber sehr 
sehenswerte neue 

Aspekte. Auch in den kleineren 
Anlagen im direkten Umfeld des 
Barockparks, dem Petit Trianon, dem 
Grand Trianon und dem Hameau, hat 
der Sturm Spuren hinterlassen, die 
durch Neupflanzungen kompensiert 
werden. 

Weitere im Laufe der Exkursion be
suchte historische Freiraume waren 
der aus dem Jahr 1605 stammende 
Place des Vosges, der ein sehr fruhes 

Parkanlage von Versailles, Hauptachse des Gartem 

Foto: C. Wol/kopf 

Beispiel fUr die Aufwertung eines 
innerstadtischen Viertels durch die 
Schaffung einer Grunflache darstellt, 
die Buttes Chaumont als Beispiel 
,englischer" Landschaftsgartenkunst 
in Frankreich, Schloss und Garten 
Fontainebleau sowie schlieBiich der 
Bois de Boulogne mit dem in ihm lie
genden Pare de Bagatelle. lnsbeson-
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dere der Pare de Bagatelle ist ein 
gartnerisches Kleinod, das auf das 
spate 18. Jahrhundert zuri.ickgeht. In 
ihm liegen unter anderem ein wunder
voller Rosengarten in Form eines 
Hippodromes und kunstvolle Stauden
pflanzungen. 

Wenn schon das Stichwort Rosen 
fallt, ist das Roseraie de L'Hay-Les
Roses im Si.iden der Pariser Vororte 
zu erwahnen mit einer groBen Fi.ille 
der prachtigsten Rosen. Seine Ur
spri.inge gehen auf das Ende des 
19. Jahrhunderts zuri.ick, seit 1937 
gehort er der Kommune, die ihn lie
bevoll pflegt. Der Rosengarten hat 
heute eine GroBe von etwa 1 ,7 ha 
und enthalt mehr als 3000 Arten und 
Sorten, die zum Teil auf sehr schonen 
Laubengangen und verzierten Gitter
spalieren wachsen. 

SchlieBiich kann auch der Friedhof 
Pere la Chaise in die Reihe der histo
rischen Freiraume eingereiht werden. 

/m ostlichen Teil des Pare de Bercy 

Foto: C. Wollkopf 

Sein Name nimmt auf den Beicht
vater Ludwigs XIV. Bezug, Fran~ois 
de la Chaise d'Aix. Aut dem Friedhot 
liegen etwa 1,5 Mio. Graber, unter 
denen die Grabstatten beri.ihmter 
Personlichkeiten sind. So wurden 
beispielsweise die Dichter und Schrift
steller Moliere, La Fontaine, Honore 
de Balzac, Marcel Proust oder Oscar 
Wilde hier bestattet, mehr als 1 000 
Autstandische der Pariser Kommune 
oder auch Jim Morrison, der Sanger 
der Popgruppe ,Doors". 

Wenden wir uns nun der zeitgenossi
schen Gartenkultur von Paris zu, der 
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der zweite thematische Schwerpunkt 
der Exkursion gewidmet war. Die drei 
groBten Anlagen, Pare de Bercy, Pare 
de la Villette und Pare Andre Citroen , 
sind aut ehemaligen Gewerbet lachen 
entstanden, deren bisherigen Nut
zungen autgegeben wurde. Der Jardin 
Atlantique i.iberspannt die Gleisanla
gen des Gare Montparnasse. Mit die
sen vier Anlagen haben der Staat 
Frankreich und die Stadt Paris die 
Chance ergriffen, die bestehenden 
Gri.indetizite der Zentralstadt zu min
dern , und haben hierfi.ir unvorstellbar 
hohe lnvestitionen vorgenommen. 
Auch die kleineren Quartiersgarten 
Pare Tage Kellermann und der Jardin 
Joan Miro erfi.illen die Autgabe der 
Wohnumteldverbesserung in einem 
sozial brisanten Viertel. Die Prome
nades Plante entstand aut einer ehe
maligen Eisenbahntrasse und bildet 
ein gri.ines Band, das verschiedene 
Stadtteile miteinander verbindet. 
SchlieBiich ist der GartenhoJ. der Na
tionalbibliothek als Beispiel'fur e1ne 
moderne Gartengestaltung zu nennen. 

Der Pare de Berey entstand aut 
einem ehemaligen Weindepot am 
Norduter der Seine und ist in vier ver
schiedene Bereiche autgeteilt. lm 
Westen liegt das Palais Omnisports 
an das sich ein zum Betreten treige
gebenes Rasenareal anschlieBt. 
Unterschiedlichste Themengarten, 
die nachts abgeschlossen werden, 
bilden den mittleren Parkteil, der aus 
meiner Sicht neben dem ostlichen 
Parkteil mit seinem Wasserbecken 
den gartnerischen Hohepunkt der 
Anlage bildet. Zur vielbefahrenen 
StraBe entlang der Seine schlieBt ein 
langgest recktes, gut in den Park inte
griertes Garagengebaude die Gri.inan
lage ab. Eine FuBgangerbri.icke i.iber 
die Seine soli in Zukunft den Park mit 
der Nationalbibliothek verbinden. 

Der Pare de la Villette ist eines der 
Grands Projets der Mitterrand-Ara. 
Auf einem Schlachthofgelande ent
stand in den 80er Jahren ein 
groBflachiger Wissens- und 
Vergni.igungspark, der unter anderem 
das Technik-Museum mit dem vorge
lagerten kugelformigen Kino ,La 
Geode", die Cite de la Musique oder 
die restaurierte Rinderhalle enthalt. 
Zwischengelagert sind groBe Gri.in-



Wiehen, die zur allgemeinen Nutzung 
freigegeben sind. In die Gesamtan
lage sind vielfaltige Themengarten 
und ein Spielplatz integriert. An 35 
rasterformig angeordneten Punkten 
stehen , Folies", Kunstwerke, Gebaude 
o.a. die dem Park eine ubergeordnete 
Struktur geben sollen. 

Der Pare Andre Citroen entstand im 
Sudwesten von Paris an der Seine 
gelegen naehdem die Citroenwerke 
umgesiedelt worden waren . Er bildet 
das grune Zentrum eines neuen 
Stadtviertels aus Wohn- und Buro
gebauden. Eine groBe offene Frei
flaehe offnet sieh zum Fluss. An 
ihrem Kopfende stehen zwei groBe 
Gewaehshauser als dominierende 
SeKiu&Spunkte. Die groBe Freiflaehe 
wird flankiert von Themengarten auf 

' der Nordseite und von einer Wasser
aehse mit Pavillonbauten auf der Sud
seite. Zwei kleinere, ostlieh gelegene 
Grunanlagen, der Sehwarze und der 

Pare Andre Citro~n 

Foto: C. Wollkopf 

WeiBe Garten, bilden mit dem groBen 
Park ein zusammenhangendes Grun
system. Der Pare Andre Citroen wird 
von den Besuehern sehr gut ange
nommen und weist in vielen Teilberei
ehen auBerordentlieh gut gelungene 
Gestaltungsideen, Parkarehitekturen 
oder Pflanzenkombinationen auf. lm 
,Garten der Bewegung" ist sogar 
eine natl.irliehe Vegetationsentwiek
lung vorgesehen, die einzige mir in 
Erinnerung gebliebene Sukzessions
flaehe in den offentliehen Parkanla
gen von Paris. 

Der Jardin Atlantique, der zwisehen 
1992 und 1994 uber den Gleisanla
gen des Bahnhofs Montparnasse 

erriehtet wurde, war aus meiner per
sonliehen Sieht neben der Anlage 
von Vaux-le-Vieomte und dem Pare 
de Berey die spektakularste Entdek
kung der Exkursion. Wahrend unten 
im dunklen und abweisenden Bahn
hof die TGV auf ihre Abfahrt gen 

/m Jardin At/antique 

Foto: R. Dittloff 

Suden warten, spielen oben hunderte 
von Kindern und Jugendliehen, ruhen 
sieh altere Erholungssuehende aus 
oder bemuhen sieh Sportier um das 
Tennisspiel. Die Stadt Paris hat fUr 
etwa 30 Mio. OM auf knapp dreiein
halb Hektar Flaehe einen verwirrend 
vielfaltigen Park gesehaffen, der von 
den Anwohnern siehtbar gut ange
nommen wird. Dem in Gartendingen 
naeh Paris Reisenden wird sehr emp
fohlen, sieh ein wenig Zeit fur das 
Kennenlernen dieser grunen Oase zu 
gonnen. 

Der Pare Tage Kellermann und der 
Jardin Joan Mire im Suden von Paris 
liegen in einem Stadtviertel, das stark 
von der Zuwanderung von Fll.ieht
lingen gepragt wird. Sie sollen die 
hier bestehenden Grundefizite min
dern und auf diese Weise soziale 
Spannungen verringern. Entstanden 
sind zwei sehr sehenswerte kleinere 
Grunanlagen, die sehr untersehied
lieh gestaltet wurden. Wahrend der 
Jardin Joan Mire dureh die Boden
modellierung mit langgestreekten 
Wallen eher kleinteilig komponiert 
ist, wird der Pare Tage Kellermann 
dureh eine eher groBflaehige Ge
staltung eharakterisiert, die dureh 
Pergolen, Heeken und Stahlspaliere 
gegliedert wird. Mit hat hier insbe
sondere der groBe Wassertiseh aus 
poliertem sehwarzen Granit impo
niert, der von Wasser uberstromt die 
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Gerausche der Stadt in angenehmer 
Weise authebt. 

Die Promenades Plante, die vom 
Place de la Bastille zu den GrOnan
lagen entlang der ostlichen Ringauto
bahn tOhrt, stellt eine Oberaus gelun
gene grOne Wegeverbindung inner
halb der Stadt dar. Die Ober weite 
Strecken aut einem alten Eisenbahn
viadukt getOhrte GrOnanlage bietet 
darOber hinaus eine greBe Zahl von 
kleinen Gartenraumen, die autgrund 
der aus der StraBenebene der Stadt 
herausgehobenen Lage den Anwoh
nern die Entspannung im GrOnen 
ermoglichen. Entlang der etwa 3,5 km 
langen Promenades Plante finden 
sich verschiedene kleinere, ebenerdi
ge Parkanlagen, die der wohnungs
nahen GrOnversorgung dienen. Be
merkenswert sind die Oberaus 
sehenswerten gartnerischen Details, 
die diese langgestreckte GrOnanlage 
zu einem Schmucksti.ick werden lassen. 

In den Gartenhof der Nationalbiblio
thek wurde ein Kiefernwald aus der 
Normandie umgepflanzt. Der Hot dart 
nicht betreten werden, so dass er nur 
Ober die Dachterrasse oder die nach 
innen gerichteten Glastronten der 
Bibliothek erlebt werden kann. Den
noch bildet der lichte Hain einen reiz-

lnnenhof der Bibliotheque nationale 

Foto: C. Wol/kopf 
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vollen Gegensatz zu dieser aus Stahl 
und Glas errichteten groBten Biblio
thek Europas. 

Will man einige allgemeine Aspekte 
betrachten, soli zunachst festgehal
ten werden, dass alle Tei lnehmer der 
Exkursion sehr angetan, wenn nicht 
gar begeistert von dem Oberaus 
hohen Ptlegestandard in nahezu alien 
Garten und Parks waren. Wahrend 
der Exkursion waren in den meisten 
Anlagen Pflegetrupps bei ihrer Arbeit 
zu beobachten. Kaum eine FOhrung 
wurde nicht vom Rasenmaherlarm 

Blick auf La Grande Arche 

Foto: R. Dittloff 

oder dem Gerausch von Hecken
scheren begleitet. DarOber hinaus 
waren in vielen Anlagen Parkwachter 
zu beobachten. 

Daneben konnte zumeist eine sehr 
gute Ausstattungs- und Material
qualitat und eine ebensolche bauli
che Umsetzung festgestellt werden. 
Dies gilt nicht nur fOr die groBen 
Parks, die der gesamtstadtischen 
Reprasentation von Paris dienen, 
sondern auch fOr viele kleinere GrOn
tlachen, selbst fOr das StraBenbegleit
grOn oder fOr kleinere GrOnflachen 
auBerhalb von Paris. So kann man 
beispielsweise an manchen Auto
bahnauffahrten groBflachige Zier
rosen- oder Staudenptlanzungen 



fiden. Allgemein scheint der Frei
raumgestaltung und -pflege ein hoher 
Stellenwert zuzukommen, da auch 
viele Stadtplatze oder StraBenkreu
zungen durch aufwendige Brunnen 
und Zierpflanzungen aufgewertet 
werden. In Hamburg ware dies ange
sichts der momentanen staatlichen 
Mittelverteilung vollkommen undenk
bar, und so kamen viele von uns aus 
dem unglaubigen Staunen nicht her
aus. Mehrere Faktoren mogen die 
Ursache fUr diese Beobachtungen 
sein. 

Zum Einen ist Paris als Hauptstadt 
eines zentralistischen Staates mit 
mehr staatlichen Haushaltsmitteln 
gesegnet als andere franzosische 
ReQ)onen. Hier konnen fUr gesamt
stadtisch wichtige Parkanlagen zum 

,Teil riesige Summen ausgegeben 
werden. Hier konnen sich zudem die 
jeweiligen Prasidenten durch archi
tektonische und kulturelle GroBpro
jekte verewigen, die die Stadt weithin 
pragen und die Kosten zum Teil in 
Milliardenhohe verursachen. Die 
Stellung der Staatsmacht scheint von 
Ausnahmen abgesehen, weniger 
stark hinterfragt zu werden als in der 
Bundesrepublik, wo beispielsweise 
manche prasidialen Projekte Frank
reichs nach meiner Einschatzung 
nicht durchsetzbar waren. Eine 
Louvre-Pyramide oder die La Grande 
Arche in La Defense waren in der 
bundesdeutschen Konsensgesell
schaft mit groBer Wahrscheinlichkeit 
nicht moglich. lnsgesamt scheint es 
daruber hinaus in Frankreich selbst
verstandlicher zu sein, fUr Parkanla
gen und stadtische Freiraume Geld 
auszugeben. 

Ein weiterer Faktor fUr die intensive 
Gartengestaltung und -pflege mag in 
dem eher rationalen Naturverstandnis 
in Frankreich liegen. Die formale 
Gartengestaltung gibt den der Natur 
immanenten, mathematisch erfassba
ren GesetzmaBigkeiten Ausdruck. 
Hemmnisse, die in Deutschland durch 
ein starker romantisch gepragtes Bild 
von Natur gegenuber einer allzu star
ken Reglementierung von Pflanzen 
und Tieren in Grunanlagen aufkom
men mogen, bestehen in Frankreich 
in geringerem MaB. 

Wichtig durfte schlieBiich auch die 
andere, zuruckhaltendere Form der 
Grunnutzung durch die Offentlichkeit 
sein. Bis vor wenigen Jahren war es 
nicht ublich, dass Rasenflachen 
betreten werden durften oder dass 

Die Exkursionsgruppe 

Foto: R. Dittloff 

aut ihnen gar FuBball gespielt oder 
ein Sonnenbad genommen wurde. 
Die lnbesitznahme der Freiraume 
beginnt erst allmahlich urn sich zu 
greifen. 

Die beispielhaft genannten moglichen 
Grunde fur die feststellbaren Unter
schiede zwischen Grunflachen in 
Frankreich und in Deutschland 
machen jedoch auch eine gewisse 
Ambivalenz deutlich. Wollten wir 
tatsachlich die gesellschaftlichen 
Mitbestimmungsverfahren zugunsten 
von Megaprojekten der 
Machtdemonstration aufgeben, konn
ten wir uberhaupt fachlich angemes
sen uber Parkanlagen sprechen, 
ohne deren groBe Bedeutung als 
Lebensraum fUr wildwachsende 
Pflanzen und wildlebende Tiere in die 
Betrachtung zu integrieren, oder wall
ten wir den Grunflachennutzern 
bestimmte, muhsam errungene 
Freiheiten nehmen? Jeder von uns 
wird in diesen Punkten eine eigene 
Gewichtung vornehmen, in einer 
Hinsicht durfte jedoch Einigkeit 
bestehen: die beispielhafte Anlage 
neuer Parks in Paris kann von unse
rer Seite als vorbildlich betrachtet 
werden. Sie sollte in der offentlichen 
Diskussion um die Rolle des 
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Die offene 
Gartenpforte 

ROckblick und 
Vorausschau 

D er zurOckliegende Sommer zeigte 
sich leider nicht von seiner schon

sten Seite. Die sonnendurchfluteten 
Tage konnten wir gut ziihlen, und 
dennoch gab es ein bis zwei Tage, 
die die 30°-Celsius-Marke Oberschrit
ten. Vielleicht mag es an dem 
raschen Wechselspiel der Witterung 
gelegen haben, denn der Besuch in 
den , Offenen Giirten" war sehr dOrf
tig und die Gartenbesitzer enttauscht 
von der geringen Resonanz. Dieses 
mochten wir versuchen zu iindern 
und erhoffen, durch eine noch breit
gestreutere PR-Betreibung , lnteres
sierte uber die Idee mit einem Flyer 
umfangreicher zu informieren. 
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lm August ergaben sich bereits Mog
lichkeiten, Kontakte zu einer Gruppe 
des ,Offenen Gartens" in Ostholstein 
herzustellen . Gespriiche Ober die 
Herausgabe einer gemeinsamen 
BroschOre haben sich in den Herbst
monaten verfestigt und wir hoffen, 
dass eine fruchtbare Zusammenar
beit entstehen konnte. Zauberhafte 
Giirten in der lieblichen Ostholstei
nischen Schweiz, als auch von Wes
ten Ober den Norden bis zum SOden 
Hamburgs wOrden dann zuganglich 
sein. lnsgesamt gehen wir dann von 
einer Anzahl von ea. 75 Giirten aus, 
die besucht werden konnen. 

Somit konnten sich fOr das niichste 
Jahr Hoffnungen auftun, Giirten und 
Gegenden kennenzulernen, die bis
her vielleicht vernachliissigt wurden. 
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Bisher waren die Giirten zu unter
schiedlichen Terminen zu besichtigen. 
Dieses soli sich jetzt iindern. FOr das 
kommende Jahr wird ein einziges 
Wochenende am 30.06. / 01 .07.2001 
fOr die ,Offene Gartenpforte" vorge
sehen. 

Komprimiert auf ein Wochenende 
deshalb, well 

1. die vielen unterschiedlichen 
Termine nicht einpriigsam waren, 

2. eine Wochenendoffnung dazu 
beitriigt, die ,Offene Gartenpforte" 
als Institution fOr einen Ausflug in 
schone Giirten im Kopf zu haben. 

Wir hoffen , dass Sie auch dieses Jahr 
Interesse an der , Offenen Garten
pforte" haben. Ruckmeldungen sind 
jederzeit willkommen - positive wie 
negative. 

Erstmalig wird eine Tagestour 1l 
Jahresprogramm 2001 zur 
Besichtigung einiger Giirten angebo
ten. Den Termin entnehmen Sie bitte 
dem Jahresprogramm des DGGL Wir 
hoffen, dass die Tagestour ein Erfolg 
wird. 

In eigener Sache und zu lhrer 
Information: Frau Christine Vogt 
mochte sich zukunftig anderen 
Aufgaben widmen, somit bin ich jetzt 
alleinige Ansprechpartnerin. 

Hier nochmals die Adresse fOr die 
, Offene Gartenpforte": 
Ursula Wegener, Quellental 12, 22609 
Hamburg 

Ursula Wegener 
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Als Ruckblick und fUr alle, die nicht 
mitfahren konnten, gibt Claudia Woll
kopf einen Oberblick uber Parks und 
Garten in Paris. Eine Bilderreise in 
die franzosische Hauptstadt fUhrt von 
der Renaissance in die heutige Mo
derne, deren moderne offentliche 
Parkanlagen in den 90er Jahren den 
Weg in die Zukunft wiesen. 

lnternet- Prasenz ist als Selbstdar
stellung und Akquisitionsmittel auch 
fur Landschaftsarchitekten von immer 
groBerer Bedeutung. Wie man seine 
Web-Site aufbaut, was man dabei be
achten sollte und welche lnformatio
nen ins Netz gestellt werden sollten 
erlautert Herr Wagner im Februar. 

Am 2jl. Marz sind StraBenbaume 
das thema. Baumpflanzungen im 
$traBenbereich stellen nicht nur in 
der Planung, sondern auch in der Er
haltung haufig ein Problem dar. Wir 
betrachten derzeitige neue Erkennt
nisse und Techniken fUr die viel
schichtigen Probleme. 

Unserer Jahreshauptversammlung 
findet wieder im April statt. Anschlie
Bend wird Dr. Martin Schaefer uns 
historische Garten in den USA, 
deren Entstehung und europaischen 
Wurzeln zeigen. Nicht zuletzt durch 
die Forschungen in Dunbarton Oaks, 
haben historische Garten einen hohen 
Stellenwert als Zeuge amerikanischer 
Kultur. 

Der Bundeskongress zusammen mit 
der GALK und dem BDLA findet die
ses Jahr vom 9. bis 12. Mai. Anlass
lich der BUGA 2001 trifft man sich in 
Potsdam urn uber das Thema ,Wohn
kultur und Gartenkultur" zu diskutie
ren, Beispiele zu betrachten und natur
lich die schone Stadt mit lhrem 
reichen Kulturerbe zu genieBen. 

Am 19. Mai findet ein Stadtrundgang 
in der Hafen-City statt. Neben einer 
Einfuhrung in die Gesamtplanung wer
den neuere Projekte vor Ort besichtigt. 
Wir werden uber den Stand der Pla
nungen vom Buro Muller-Tradowsky 
informiert und wollen uber das Vor
haben diskutieren. 

Dieses Jahr findet die Offene Garten
pforte 2001 in Zusammenarbeit mit 

anderen Vereinen statt. Am Wochen
ende 30. Juni / 1. Juli laden rund 60 
Garten zum Besuch ein. Eine umfang
reiche Broschure erleichtert im Vor
feld die Auswahl. 

Am 14. Juli geht es unter dem Motto 
Dacher, Teiche, Kuchenkrauter er
neut raus. Bei der Betriebsbesichti
gung der Firma re-natur werden wir 
uber Aktuelles aus Dachbegrunung 
und Teichbau erfahren. Danach geht's 
zur Krautergartnerei bei Bornhoved. 

Hamburgs Alster- Eine Radtour von 
der Mundung bis hinter Wohldorf wird 
uns an wichtigen Parkanlagen und 
interessanten Statten vorbeifUhren. 
Wissenswertes und Historisches zur 
Alster erlautert uns einer der Autoren 
des Buches. 

Vom 13. bis 15. September findet die 
Landesverbandskonferenz zum The
ma Regionalpark RheinMain. Dieses 
groBtenteils bereits verwirklichte Pilot
projekt steht im Mittelpunkt der 
Tagung mit Exkursion. 

lm Oktober gibt es auf unserer Fahrt 
nach Leizig - eine Stadt andert ihr 
Gesicht allerlei zu sehen. Vom 12. bis 
14. werden wir aut einer 3-tagigen 
Exkursion moderne Stadtplatze, die 
Neue Messe und den Braunkohle
tagebau besichtigen. 

Auch in diesem November werden 
wir wieder ein Werkstattgesprach 
organisieren. Traditionen mi.issen 
erhalten werden. Ebenso wie ein bil
derreiches Thema zum Abschied im 
Advent - ein Uberraschungspaket. 
Dass es dieses Jahr auf den Nikolaus
tag tallt, ist (fast) Zufall. Wie war das 
mit den Stiefeln? ... 

Claudia Wollkopf 
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10 Jahre Rosarium 
Gliicksburg 

Traume in Duft und Farbe 

I" 

Rosarium GWcksburg 

Am 1. Juli 1991 wurden erstmals 
die Pforten des neu angelegten 

Rosengartens Rosarium Glucksburg 
bei Flensburg geoffnet. Ein Grund zum 
Feiern, nicht nur fUr den Initiator, den 
Rosenfachmann lngwer J. Jensen. 
Hatte er doch jahrelang zuvor ver
geblich versucht, einen Schaugarten 
fur ,seine" Englischen, Historischen, 
Modernen, Wild- und Kletterrosen zu 
schaffen. 

Nach der Aufgabe des letzten Gart
nerei-Pachters aut dem Gelande der 
ehemaligen Schlossgartnerei GIUcks
burg im Jahr 1984 bemuhte sich 
Jensen um die Nachnutzung. Besit
zerin der etwa 1 ha grossen Flache 
und der beiden malerischen, etwa 
200 Jahre alten Gebaude ist die 
Stiftung Schloss GIUcksburg. Nach 

langen Verhandlungen trat schliess
lich die Stadt Glucksburg als Pachterin 
der Flachen und vereinbarte mit der 
Stiftung einen langfristigen Erbbau
vertrag. Die Stadt renovierte die Ge
baude und trat als Bauherr fUr das 
Rosarium aut. Aut die Frage, wer die 
landschaftsarchitektonische Planung 
ubernehmen sollte, fiel lngwer J. 
Jensen sofort der Name Gunther 
Schultze aus Hamburg ein. Er war 
schon lange Zeit ein begeisterter 
Freund der Rosen von Firma Jensen 
und zudem ein bekannter Garten
architekt. Schultze schuf einen 
Garten, dessen Thema die Vergesell
schaftung von Rosen und Stauden 
ist. Von einem formalen Lavendei
Rosengarten am Buro- und Shop
gebaude eroffnet sich dem Besucher 
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linker Hand ein ebener, streng gestal
teter Bereich mit vielen Englischen 
und Beetrosen. Geschnittene Hecken 
trennen die farblich separierten Gar
tenteile. Ober eine lange Rasenachse 
hinweg gelangt man in den zweiten 
Bereich. Das zum Schlossteich abfal
lende Gelande wurde mit landschaft
lichen Pflanzungen in wellenformigen 
Beeten eingebunden. Strauchrosen, 
von denen allein die Sorte ,Maria 
Lisa" ein etwa 25 m langes Beet 
bedeckt und etwa 1 Million BIUten 
hervorbringt, sowie die haufig ein
malbluhenden Historischen und Wild
rosen finden hier einen angemessen 
Raum. Die Auswahl der Rosen hatte 
lngwer J. Jensen selbst ubernom
men. Schon bald erweiterte er den 
Garten um eine Allee aus 20 Rosen
bogen und um einen Rundweg mit 
ea. 100 verschiedenen Kletterrosen. 
Die Sorten sind hier farblich von rot 
zu rosa uber gelb zu weiss geordnet. 
Auch die Kombination njt·den vielen 
Clematis, die sich in Form und Blute 
perfekt mit den Rosen erganzen, 
wurde nachtraglich eingetugt und ist 
eine Idee von Jensen. Der Garten 
entwickelte sich uber die Jahre gut 
und wurde ein beliebtes Ziel von 
Rosenfreunden und Ausfluglern aus 
ganz Mitteleuropa. 

Nach dem Konkurs der Firmen von 
lngwer J. Jensen im Jahr 1999 uber
nahm die neu gegrundetete Firma 
Rosen Jensen GmbH im Januar 2000 
den Betrieb des Rosariums und bau
te auch den Versandhandel mit u.ber 
800 Rosensorten, 200 verschiedenen 
Clematis und Begleitstauden wieder 
aut. Verantwortlich ist heute Hermann 
Jensen, ein Neffe des Begrunders. Er 
ist Vielen seit langer Zeit durch die 
Gestaltung der bekannten Jensen
Farbkataloge ein Begriff. 

Heute sind i.iber 500 Rosensorten in 
Vergesellschaftung mit vielen Stauden 
und Clematis im Rosarium zu erle
ben. Nach 10 Jahren ist der Garten 
reif, d. h. die Rosen haben einen art
typischen Wuchs entwickelt und 
stehen voll in BIUten. Ziel ist es, wei
terhin vielen Gartenfreunden ein 
gelungenes Ausflugsziel zu bieten 
und den Garten weiter zu entwickeln. 
So wurden bereits mehrere tausend 
Blumenzwiebeln zur Verwilderung 



gesetzt. Begonnen wurde auch die 
Anlage eines Hortensiengartens. 
Beides sind MaBnahmen, urn die 810-
tezeit im Garten zu verlangern und die 
Attraktivitat nachhaltig zu erh6hen. 

lngwer J. Jensen blieb dem Garten 
und der Firma Rosen Jensen bis heu
te treu. Von seiner Begeisterung und 
Liebe zu den Rosen hat er nichts ver
loren. Er macht Fuhrungen und Vor
trage, berat , seine" Kunden und wid
met seine grosse Erfahrung der 
ZOchtung neuer Sorten. 

Gefeiert wird im Sommer, vom 23.06. 
bis 01.07.2001 , m it einer Jubilaums
woche im Rosengarten. Aktionen, 
Veranstaltungen, Vortrage und FOh
run~n unter besonderen Themen 
wird es dann geben. Und natOrlich 
,biOhende Rosen ... 

Herwyn Ehlers 

Rosarium 
Glucksburg 
Dieses Jahr ist der Rosengarten Rosarium G/ucksburg 10 Jahre aft. 

Dem zu Ehren wird es eine Jubi/aumswoche 

vom 23.6. - 01.7.2001 geben. 

Es gibt diverse Sonderfuhrungen und Vortrage u.a. von und mit dem 

Initiator des Gartens, lngwer J. Jensen. Themen: Englische Rosen, 

Historische und Kletterrosen, Clematis und Stauden. 

Eine Fotoausste/lung zeigt die Entwicklung des Gartens von der ehe

ma/igen Gi:irtnerei des Wasserschlosses GIUcksburg zum Rosengarten. 

Weitere Aktionen fur die Besucher. 

Offnungszeiten: 
15.5.- 30.9. ti:iglich (auch Sa. + So.) von 10.00 bis 18.00 Uhr. 

Shop und Cafe sind ganzji:ihrig geoffnet. 

Weitere lnformationen: 
Telefon: (04631) 60 100 oder unter www.rosen-jensen.de 

Rosarium Gliicksburg · Am SchloBpark 2b · 24960 Gliicksburg 
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Termine und 
Veranstaltungen 

April 
19.-21.4.2001 
Barcelona - 2nd European Biennal on 
Landscape. Veranstalter: Association 
of A Catalonia COAC. lnformationen: 
www. Coac.net/landscape/default 
w.html (Entnommen BDLA-Webseite) 

28./29.4.2001 
1. Gartenmarkt am Hambacher 
SchloB. Veranstaltung anlasslich der 
Grundung des Fordervereins Ham
bacher Schloss. Veranstaltet von der 
DGGL Baden-Wurttemberg und dem 
Lions-Club. Information bei der 
DGGL Baden-Wurttemberg. 

Mai 
10.5.2001 
Verleihung des Deutschen 
Landschaftsarchitekten-Preises 2001 
auf der BUGA in Potsdam und 
Eroffnung der Ausstellung. 
lnformationen: Petra Baume, BDLA, 
Kopenicker Str. 43-49, 10179 Berlin, 
T: 030-2 78 71 50, lnfos@bdla.de 

11 .-13.5.2001 
die Nordsee - Tagung und Exkursion 
zur Entstehung der Nordsee, ihrer 
okologischen Ausstattung, zur 
Gefahrdung, Nutzung und Zukunft. 
Akademie Sankelmark, 
T: 04662-3043, eMail: info@eash.de 

16.-18.5.2001 
Botanisches Zeichnen und Malen von 
Pflanzen - Sehen, entdecken, wahr
nehmen, betrachten, skizzieren , 
zeichnen, malen - mit Hannes 
Maubach, Gartenschule Anja 
Maubach, Wuppertai-Ronsdorf, 
T: 0202-464610 

25.-27.5.2001 
Herrenhauser und Gutsanlagen aut 
Funen konnen mit der Akademie 
Sankelmark besichtigt werden. 
T: 04662-3043, eMail: info@eash.de 

Juni 
23./24.6.2001 
Tag der Architektur. Detaillierte 
Programme uber Hamburgische 
Architektenkammer ab Mai 2001. 

Juli 
6.-7.7.2001 
12. Weihenstephaner Gartendenkmal
pflege-Seminar: ,Vom Villengarten 
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zum Volkspark", Beispiele aus Thu
ringen, Hamburg, Berlin, Dresden und 
Fussen. Die Exkursion flihrt nach 
Fussen. Fh Weihenstepahn, 
Prof. Dr. Goecke, F: 08161-71511 4 

29.7 - 4.8.2001 
International Association of Vegeta
tion Science trifft sich zum 44. Sym
posium in Freising. Thema: Vegeta
tion and Ecosystem Functions; 
(weitere Information und www.blatt
form.de/ termine/veranstaltungen) 

August 
2.-5.8.2001 
eine Garten- und Botanikreise nach 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Brandenburg - ,Zwischen Puckler 
und Ferropolis" . lnformationen: 
ReiseArt, Osnabruck T: 0541 -2 55 61 
oder www.Reiseart.com sowie 
lnfo@reiseartreisen.de 

September 
7.-9.9.2001 

,. 
IAKS-Kongress , Freizeit-, Sport- und 
Baderanlagen" in Koln. Veranstalter 
und lnformationen lnternationale Ver
einigung Sport und Freizeiteinrich
tung e.V., Cari -Diem-Weg 3, 50933 
Koln, T: 0211-4 91 29 91, 
eMail: iaks-@t-online.de 

12.-14.9.2001 
Poesie der Gartenkunst - Seminar zur 
Eintuhrung in die Grammatik der 
Gartenkunst in asthetischer, emotio
naler, gestalterischer und praktischer 
Hinsicht. M it Kreativitat zum Konzept. 
Gartenschule Anja Maubach, 
Wuppertai-Ronsdorf, T: 0202-46 4610 

16.-20.9.2001 
37. Kongress der International 
Society of City and Regional 
Planning: 'Honey, I shrunk the space' 
in Utrecht, Holland. 
(weitere Information und www.blatt
form. de/ term in e/veranstaltung en) 

28./29.9.2001 
3. BDLA-Pianerforum in Bensheim. 
lnformationen beim BDLA 
(Adresse s. oben) 

Claudia Wollkopf 



Die Begrunung neuer Wohn-, Buro
oder Gewerbequartiere kostet wert
volles Nettobauland und ist aus die
sem Grund ein Luxus, den man sich 
nicht mehr leisten dart, wenn die Ren
diten sinken. Dieser weit verbreiteten 
These wird gern die wertsteigernde 
Wirkung groBzugiger Grunanlagen 
entgegengehalten . Rational abgelei
tete Zahlen zur okonomischen Bedeu
tung des Stadtgruns gibt es bisher 
erst in Ansatzen. Aus diesem Grund 
wurde am ausgehenden Jahr 2000 
eine Veranstaltungsreihe durchge
tohrt, die unterschiedliche Aspekte 
des Themas , GRON MACHT GELD
MACHT GRON GELD" beleuchten 
sollte. 

Ers)rnals haben sich tor diese Ver
anstaltungsreihe die Hamburger 
Umweltbehorde, der BDLA Hamburg 
und die DGGL Hamburg/Schleswig
Holstein in einer engen Arbeitsge
meinschaft zusammengefunden. Die 
Hauptlast der konkreten Organisation 
(und Finanzierung) lag zwar bei der 
Umweltbehorde, deren Mitarbeiter 
diese Aufgabe gekonnt bewaltigten, 
die konzeptionelle und inhaltliche 
Vorbereitung wurde jedoch von alien 
drei Beteiligten gemeinsam getragen. 
lnsgesamt wurden funf Vortrage von 
namhaften Referenten gehalten. Den 
Abschluss bildete eine Podiumsdis
kussion. 

Den Anfang machte Prof. Dr. Jurgen 
Milchert von der Fachhochschule 
Osnabruck zum Thema: , Neue Bot
schaften tor den Stadtpark". Unter 
dieser Oberschrift erlauterte er die 
These, dass der Park erst dann wie
der neue gesellschaftliche Relevanz 
gewinnt, wenn er politisch-okono
misch neue Themen anspricht. Er 
pladierte tor eine Konzentration der 
Bemuhungen aut weniger Grunfla
chen, die dann aber umso intensiver 
gepflegt warden sollten, und tor die 
Nutzung von Parkanlagen als Orte 
der Begegnung fur Menschen unter
schiedlicher kultureller Herkunft. 

Prof. Dr. Gert Groning aus Berlin 
stellte die Entstehungsgeschichte 
des Charles River Basins in Boston 
vor. Die Stadt Boston nahm sich die 
Hamburger Alster zum Vorbild tor die 
Anlage der innerstadtischen Wasser-

flachen. Am Rand der Wasserflache 
entstand aus stadtebaulichen Grun
den, zur Versorgung der Bevolkerung 
mit stadtnahen Freiflachen, aber auch 
zur Steigerung der Wohnwertqualitat 
anliegender Grundstucke eine offent
liche Grunanlage. 

Katharina von Ehren von der Baum
schule von Ehren in Hamburg nahm 
sich die , Bedeutung von Grunflachen 
bei privaten lnvestitionen, Beispiele 
aus der Praxis, England" zum Thema. 
Sie berichtete, dass sich durch hoch
wertige Freiflachengestaltung urn bis 
zu 10% hohere Mieteinnahmen erzie
len lassen. Ebenso gelingt es durch 
die Schaffung von attraktiven, hoch
wertigen Freiraumen, z.B. die Kunden 
von Einkaufszentren erheblich langer 
zu binden. Der Einkauf wird aut diese 
Weise zum Ausflugserlebnis mit 
Aufenthalt im Grunen. 

Lutz Mattig vom GEWOS lnstitut fur 
Stadt-, Regional u. Wohnungsfor
schung GmbH aus Hamburg unter
stutzte diese Aussage in seinem Vor
trag zur Bedeutung von GrOnanlagen 
fUr die Mietentwicklung. GEOWS 
erstellt einen zweistufigen Mietspie
gel fOr Hamburg und hat dies auch 

GRUNMACHT 
GELD-MACHT 
GRUNGELD 

,. 

GRON MACHT GELD 
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Die okonomische Bedeutunq des Stadtgruns 
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fUr die Stadt Berlin vorgenommen. 
Das Vorhandensein van Gunflachen 
ist ein wichtiger Faktor bei der Einstu
fung van Wohnungen im Mietspiegel 
und fl.ihrt in der Regal zu einem 
hoheren, erzielbaren Quadratmeter
mietpreis. Grunanlagen sorgen durch 
ihre Wirkung aut die Wohnlage fur die 
Nachhaltigkeit und Steigerungsfiihig
keit van Mietertriigen. So ist beispiels
weise in Gebieten mit einer hochwer
tigen Grunausstattung die Fluktuation 
der Bevolkerung geringer. 

Zum Abschluss der Veranstaltungs
reihe fand eine Podiumsdiskussion 
statt, die van Prof. Dr. Kaspar Klaffke 
mit einem Referat zur Bedeutung des 
Stadtgri.ins bei GroBveranstaltungen 
eingeleitet wurde. Das hannoversche 
Grunflachenamt versteht es sehr gut, 
die Bedeutung der Grunanlagen in 
das Bewusstsein der Bevolkerung 
und der politischen Entscheidungs
trager zu bringen. So kann der Schub, 
der durch die EXPO 2000 fUr die 
Stadt ausgelost wurde, in den folgen
den Jahren im Projekt ,Die Welt als 
Garten" fortwirken. 

An der Podiumsdiskussion, die van 
Andreas Gartner (NOR) geleitet wur
de, nahmen Umweltsenator Alexander 
Porschke, Katharina van Ehren, Prof. 
Albert Schmidt, Prof. Dr. Jorg Dett
mar, Heiner Baumgarten und Paul 
Vollmer teil. In ihr wurden die Thesen 
der Vortrage aufgegriffen und in ihrem 
Kern zumeist bestatigt. Senator 
Porschke machte aut das neue Ins
trument der sozialen Bodenordnung 
aufmerksam, dass zukunftig Gewinne 
durch Bodenwertsteigerungen teilwei
se fUr GrunmaBnahmen, Erschlie
Bungsanlagen etc. abschOpfen soli. 
Daruber hinaus wurde angesprochen, 
dass das private Engagement im 
Rahmen des Sponsorings starker fUr 
das offentliche Gri.in genutzt werden 
sollte. Heiner Baumgarten berichtete 
abschlieBend, dass die Konferenz der 
Gartenamtsleiter beim Deutschen 
Stadtetag gemeinsam mit der FLL ein 
Gutachten zum Themenkomplex der 
Veranstaltungsreihe beauftragen will. 

lnsgesamt war die Vortragsreihe ube
raus interessant. Das mit ihr aufge
griffene Thema sollte in der fach
internen Diskussion weiter bewegt 
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werden. Einige Aspekte, wie die 
Bedeutung des Gri.ins fi.ir die Einord
nung van Wohnlagen in den Miet
spiegel, konnen in der Diskussion um 
gelingenden Stiidtebau starker her
vorgehoben werden. Auch die Be
deutung eines lebenswerten Wohn
umfeldes fi.ir die Verringerung der 
Stadtflucht sollte vor dem Hinter
grund der Bevolkerungsverluste van 
Ballungsraumen deutlicher benannt 
werden. 

Die Fortsetzung der Reihe ist fi.ir das 
Jahr 2001 geplant. 

Hans Stokl 

} ' 



1. Einleitung 

Thema dieses Vortrages im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe ,GrOn macht 
Geld - Macht GrOn Geld - Die okono
mische Bedeutung des StadtgrOns" 
ist die Abschatzung der Auswir
kungen von stadtischen GrOnanlagen 
aut die Miethohe. Dieser Einfluss wird 
in den folgenden Austohrungen vor 
allem Ober Effekte der Wohnlagen
einstufung hergestellt und quantifi
ziert. Die Wohnlage ist in vielen Mie
tenspiegeln - neben Ausstattung, 
Baualter und WohnungsgroBe - einer 
der wichtigen Faktoren zur Bestim
mung der Miethohe. 

FOr die Analyse bedeutet das den fol
genden Aufbau: 

I'" . 
1. Untersuchung der Bedeutung 
' des Mietenspiege/s fur den 

Mietwohnungsmarkt 

2. Ermittlung des Einflusses von 
GrfJnflachen auf die 
Wohnlageneinstufung 

3. Ermittlung des Einflusses der 
Wohn/ageneinstufung 
auf die Miete 

Die Analyse konzentriert sich aut die 
Stadte Berlin und Hamburg. Einer
seits, weil GEWOS derzeit die 
Mietenspiegel in beiden Stadten auf
stellt und in Berlin darOber hinaus die 
Aktualisierung der Wohnlagenein
stufung durchfOhrt. lnsofern ist die 
Verfahrensweise sehr gut bekannt. 
Andererseits werden damit die zwei 
groBten deutschen Stadte mit den 
groBten Mietwohnungsbestanden 
betrachtet. 

2. Die Bedeutung des Mieten
spiegels fur den Mietwohnungs
markt 

Die Bedeutung des Mietenspiegels 
fOr die lmmobilienwirtschaft ist graB: 
Die Miete aus dem Mietenspiegel 
kann als die nachhaltig erzielbare 
Miete im Rahmen van Bewertungs
verfahren angesehen werden und 
wird so auch sehr haufig benutzt, 
insbesondere bei Ertragswertverfah
ren. Auf diese Weise sind die Mieten 
aus dem Mietenspiegel Grundlage 

der lnvestitionsberechnungen tor Kauf, 
Neubau und Modernisierung. Das 
Instrument Mietenspiegel hat im Ver
lauf der Jahre greBe Verbreitung ge
funden. In der Mietenspiegeldaten
bank van GEWOS befinden sich 
derzeit Mietenspiegel van Ober 400 
Kommunen aus den alten und neuen 
Bundeslandern. 

Der Mietenspiegel ist ein sehr wichti
ges Instrument zur BegrOndung van 
Mieterhohungen nach Miethohege
setz (MHG). Dies lasst sich empirisch 
eindrucksvoll belegen. In Berlin (West) 
lag 2000 der Anteil der mit dem 
Mietenspiegel begrOndeten Mieter
hohungen bei fast 70%. Die anderen 
BegrOndungen tor Erhohungsverlan
gen waren demgegenOber nur von 
sehr geringer Relevanz . 

Die Bedeutung 
von Grunanlagen 
fur die 
Mietentwicklung 
Vortrag am 22. 11.2000 

Bedeutung des Mietenspiegels 
Berliner M ietspiegel 2000 GEfOS 

Grunde fOr Mieterhohung 

66,9% ---...) 

Mietspiegel 

Auch in Hamburg besitzt der Mieten
spiegel eine greBe Bedeutung. In den 
letzten Jahren ist der Mietenspiegel 
bei bis zu 77 % der Mietverein
barungen herangezogen warden. 

Bei genauerer Betrachtung dOrfte die 
Bedeutung des Mietenspiegels sogar 
noch hoher liegen, da Mieterhohungs
verlangen oftmals mit dem Hinweis 
aut den Mietenspiegel zurOckgewie
sen bzw. reduziert werden. AuBerdem 
orientieren sich die meisten Mieter 
und Vermieter bei Vertragsabschluss 
am Mietenspiegel. Nicht zuletzt fOhrt 
ein Mietenspiegel - das ist eine zwi-

33 

t.- 7,8% 
Sonstiges 

staffelmiete 
7,5% 

2 3% Freiwilllge 
· v ereinbarung 

7,7% ohne Begrundun~ 
1,4% Vergleichs-

wohnun~ ®Gewos 



f" 

schen Mieter- und Vermieterseite un
bestrittene Tatsache- zu einer bes
seren und kostengunstigen Konflikt
losung unter den Parteien im Streitfall. 

Bedeutung des Mietenspiegels 
Hamburger Mietenspiegel GEWOS 

Anteit der mit dem Mietenspieget begrundeten Mietvereinbarungen in % 
1QQ I 
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Als Fazit bleibt festzustellen, dass 
Mietenspiegel auf den grof3stadti
schen Mietwohnungsmarkten fUr die 
Begrundung van Mieterhohungen 
nach § 2 MHG eine uberragende Be
deutung besitzen. Der vorliegende 
Entwurf eines Mietrechtsreformgeset
zes sieht fUr Mietenspiegel in Zukunft 
sogar eine noch steigende Bedeu
tung vor. 

3. Der Einfluss des Grunflachen
anteils aut die Wohnlage 

GEWOS hat die grundlegende Unter
suchungen zu den Wohnlageneinstu
fungen in Berlin (1993 I 1997) sowie 
in Hamburg (1 987) erstellt und in den 
letzten Jahren die Aktualisierungen 
der Wohnlage fUr die Mietspiegel in 
Berlin und in Kiel durchgefuhrt. 

In diesen Grundlagenuntersuchungen 
und auch den spateren Aktualisie
rungen wurden verschiedene Fakto
ren zur Einstufung von Wohnungs
bestanden in eine Wohnlage 
herangezogen. Beispiele fUr solche 
Faktoren sind 

• Straf3enbild 

• Bausubstanz 
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und eben auch Faktoren , die sich aut 
Gruntlachen beziehen : 

• Naherholungsmoglichkeiten 

• Frei- und Grunanlagen 
(Existenz und Zustand) 

• Straf3engrun (Existenz und Zustand) 

Dass der Grunanteil ein wichtiger 
Faktor fUr die Einstufung ist, lasst 
sich zum einen aus den verbalen 
Definitionen der Wohnlagen entneh
men, zum anderen aus den Verfahren 
zur Einstufung. Gute Wohnlagen sind 
immer mit uberdurchschnittlichen 
Anteilen von Grunflachen verbunden. 

• In Hamburg beziehen sich vier von 
zwolf lndikatoren der Wohnlagen
einstutung aut Gri.intlachen: 

• Frei- und Grunflachen 

• Naherholungsmogliclk~iten 
• landschaftlicher Charakter 

• Beeintrachtigung durch Larm, 
Staub, Geruch 

Auch bei der grundlegenden Aktu
al isierung der Wohnlage durch 
GEWOS im Jahre 1987 besaf3 der 
Gruntlachenanteil neben dem 
Bebauungstyp eine entscheidende 
Rolle fUr die Wohnlageneinstutung. 

• In Berlin wird in den Detinitionen 
wie folgt bezug auf Gruntlachen 
genommen. Gute Wohnlagen sind 
unter anderem durch eine , ... starke 
Durchgrunung," und eine , ... ruhige 
Wohnsituation, ... " gekennzeichnet. 
Eintache Wohnlagen weisen dem
gegenuber eine , ... stark verdichte
te Bauweise mit sehr wenigen Frei
und Grunflachen ... " aut. 

Bei den grundlegenden Einstutungen 
1993 und 1997 wurde in aufwendi
gen statistischen Analysen ermittelt, 
welche lndikatoren Einfluss aut die 
Wohnlageneinstutung haben. Dabei 
konnte festgestellt warden, dass der 
Gruntlachenanteil signifikante Aus
wirkungen aut die Wohnlagenein
stufung hat: In guten Wohnlagen ist 
der Grunflachenanteil uberdurch-



schnittlich hoch, in einfachen Wohn
lagen uberdurchschnittlich niedrig. 

• Ein weiteres Beispiel ist die Stadt 
Kiel. Hier lautet die Definition fUr 
einfache Wohnlagen: , ... vergleichs
weise wenig offentliche Grun- und 
Freiflachen und/oder greBe Entfer
nung zu Naherholungsmoglich
keiten"; es liegt , ... vergleichswei
se wenig Grun im StraBenbild " vor. 

lnsgesamt ist festzuhalten, dass der 
Grunflachenanteil ein wichtiger Fak
tor fUr die Wohnlageneinstufung ist. 
Ein uberdurchschnittlich hoher Grun
flachenanteil bedeutet in der Regal 
eine Einstufung in eine mittlere oder 
gute Wohnlage. Hier ist der enge 
Zusa~menhang zwischen Grunfla
chenanteil und Miete zu sehen (siehe 
Abschnitt 4). Durch die Verschiebung 
in ein anderes Tabellenfeld bzw. durch 
prozentuale Zuschlage bei Regres
sionsmietenspiegeln wie zum Beispiel 
Munchen oder Frankfurt kommt es in 
der Regel zu Erhohungen der Ver
gleichsmiete. 

Ein weiteres lndiz fUr die Bedeutung 
van Grunanlagen sind Ergebnisse 
van Untersuchungen zu Wanderun
gen, insbesondere die Analyse der 
Wanderungsmotive van Haushalten, 
die in das Umland ziehen . Die Stu
dien ergaben fast unisono, dass einer 
der wichtigsten Grunde fUr den Weg
zug aus der Stadt die Suche nach 
einem grunen und ruhigem Wohn
umfeld ist. Gerade junge, gut ver
dienende Familien wandern ab. 

4. Der Einfluss der Wohnlagen
einstufung auf die Miethohe 

Die unterschiedlichen Wohnlagenein
stufungen, die- wie in Abschnitt 3 
gezeigt wurde - durch unterschiedli
che Grunflachenanteile entscheidend 
begrundet sind, schlagen sich in kon
kreten Wertunterschieden der Mieten 
nieder. 

4.1 Mietwertunterschiede zwischen 
Wohnlagen 

Werden die Mieten in den verschie
denen Einstufungsklassen verglichen, 
zeigt sich beispielsweise fUr die 
westlichen Bezirke in Berlin folgen-

des Bild: Gute Wohnlagen liegen im 
Mietspiegel 2000 fur die westlichen 
Bezirke um bis zu 4,80 DM/m' uber 
den mittleren bzw. einfachen Lagen. 
Die durchschnittlichen Vorteile der 
guten Wohnlage liegen bei 0,98 DM/m2 

bzw. 1 ,51 DMfm•. 

Mietunterschiede 
Berliner Miets~el 2000 GEWOS 
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In Hamburg zeigt sich ein sehr ahnli
ches Muster: Die Spanne zwischen 
guter und normaler Wohnlage belauft 
sich auf 1 ,25 bis 2,59 DMfm•. 
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Abhangigkeit von der Wohnungsgr6Be 
einen Wertunterschied von einigen 
10.000 OM pro Wohnung ausmachen. 

Auch in den Regressionsmietenspie
geln sind haufig tor einfache Wohnla
gen Abschlage vorgesehen bzw. tor 
gute Wohnlagen Zuschlage. Die Be
trage belaufen sich dabei zum Beispiel 

• in Frankfurt aut -0,72 OM 
bzw. + 1 ,67 OM 

• in Regensburg auf -9 % bzw. +8 % 

4.2. Unterschiedliche Entwicklung 
der Wohnlagen 

In weitergehenden Untersuchungen 
konnte festgestellt werden, dass sich 
die Mieten im Zeitablauf und in Ab
hi:ingigkeit von den Konjunkturzyklen 
auf dem Wohnungsmarkt in den ein
zelnen Wohnlagen unterschiedlich 
entwickelt haben. 

So haben die Mieten in den guten 
Wohnlagen Berlins zwischen 1996 
und 1998, also in einer Zeit zuneh
mender Wohnungsmarktentspannung, 
uberproportional zugenommen. Wird 
eine Phase starker Wohnungsmarkt 
anspannung betrachtet, zum Beispiel 
die Jahre zwischen 1992 und 1996, 
verwischen sich diese Unterschiede. 
Hier weisen teilweise auch einfache 
Lagen uberdurchschnittliche Mietstei
gerungen aut. 

Die gr6Bere Wahlfreiheit der Nach
frager in Phasen der Entspannung 
fuhrt offensichtlich dazu, dass die 
Haushalte ihre Praferenzen durchset
zen k6nnen und sich an den besse
ren Wohnlagen orientieren. Diese 
anhaltende Nachfrage fuhrt zu einer 
Stabilisierung der Mieten in den gut
en Lagen, wahrend einfache Lagen 
uberproportional verlieren. 

lnsgesamt k6nnen die Ergebnisse der 
Analysen zu folgenden Aussagen 
zusammengefasst werden: 

• Mit der Einstufung in eine mittler 
oder eine gute Wohnlage sind in 
der Regel h6here Mieten verbun
den. Die H6he dieser Vorteile fur 
den EigentUmer reicht in Hamburg 
bis fast 3 DM/m2

, in Berlin sogar 
bis zu fast 5 DM/m2

• Das bedeutet, 
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dass die Existenz von Grunflachen 
in der Nachbarschaft den Wohnung
seigentUmern die Moglichkeit ein
raumt, h6here Ertrage zu realisieren. 

• Fur die guten Wohnlagen ist eine 
h6here Sicherheit der Mietertrage 
zu konstatieren, da die Wohnungen 
nicht so stark auf Wohnungsmarkt
konjunkturen reagieren wie Woh
nungen in einfachen Lagan. 

5. Weitere Einflusse der Wohnlage 
- Erhohung der Wohndauer 

Neben den direkten monetaren Ein
fiUssen existieren weitere, indirekte 
Effekte von Grunanlagen auf die 
Miete. Eine wichtige Folge sind zum 
Beispiel die positiven Effekte von 
Grunflachen auf die Wohnzufrieden
heit und damit auf die Wohndauer 
der Bewohner. 

Fur Berlin haben Untfrsuchungen 
von GEWOS ergeberf. dass die Wohn
dauer der Mieter sich deutlich nach 
der Wohnlage unterscheidet. In guten 
Wohnlagen liegt der Anteil der Haus
halte, die schon !anger als zehn Jahre 
in der Wohnung leben, wesentl ich 
h6her als in den mittleren und einfa
chen Wohnlagen. 

Die Folgen dieser Unterschiede sind 
ambivalent: 

• Eine kurzere Wohndauer, wie sie in 
einfachen Lagan hi:iufiger anzutref
fen ist, erleichtert es dem Vermie
ter, in Phasen angespannter Woh
nungsmarkte schneller h6here 
Mieten durchzusetzen, da Mieter
h6hungen in Neuvertragen weitaus 
geringeren Restriktionen unterlie
gen als Steigerungen in bestehen
den Mietvertragen. 

• Die entgegengesetzte Tendenz ist 
allerdings in Zeiten der Entspan
nung zu erwarten, da die Vermieter 
in dieser Zeit haufiger Mietabsch la
ge in Kauf nehmen mussen, zumal 
in diesen Phasen die Umzugshiiu
figkeit stark ansteigt. 

• Kostenerh6hend wirken zudem 
h6here Verwaltungs- und lnstand
setzungskosten durch die in einfa
chen Lagan hauf igeren Umzuge. 



Wohndauer nach Wohnlage 
Berliner Miets~el 2000 GEWOS 

Anteil der Haushalte mit einer Wohndauer von uber zehn Jahren in % 
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6 Perspektive 

Fur die weitere Entwicklung der 
Mieten halten wir folgendes Szenario 
fur plausibel : 

• In Zeiten allgemein entspannter 
Wohnungsmarkte, wie sie seit Mitte 
der neunziger Jahren in Berlin und 
Hamburg anzutreffen sind, differen
zieren sich die Entwicklungen ent
sprechend den Lageeinstufungen aus. 

• Gute Lagen werden in der Zukunft 
durch den Zuzug einkommensstar
ker Haushalte weiter stark nach
gefragt, ein Mietanstieg ist deshalb 
zu erwarten. 

• Mittlere und einfache Lagen war
den durch den Wegzug vieler Fami
lien in das Umland weiter stagnie
ren bzw. verlieren. Ein Hauptgrund 
fUr den Wegzug ist das haufig pro
blematische Umfeld in der Stadt, 
so dass insbesondere fUr Lagen 
mit einem geringen Anteil an Grun
flachen und ansonsten ebenfalls 
unterdurchschnittlichen Eigen
schaften (zum Beispiel soziales 
Umfeld) keine positive Entwicklung 
in Bezug auf die Mietentwicklung 
zu erwarten ist. 

Als Fazit ist festzuhalten, dass Grun
anlagen durch ihre Wirkung auf die 
Wohnlage fUr die Nachhaltigkeit und 
Steigerungsfahigkeit van Mietertra-

(!)GEWOS 

gen sorgen. In Zukunft durften sich 
bei Fortdauer der gegenwartigen 
Marktsituation die Mieten nach den 
Lageeinstufungen weiter ausdifferen
zieren. 

Lutz Mattig 
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IGA 2013 
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,lch glaube, wir schaffen es." 

Mit diesen Worten habe ich im Marz 
2000 meinen Bericht i.iber eine IGA 
2013 in Hamburg beendet. Viele 
Wege fi.ihren zu einem Ziel und oft
mals bedarf es dabei vieler Umwege 
und des Oberspringens einiger Hi.ir
den. Bis heute haben wir eine Viel
zahl dieser Hindernisse mit unserem 
Optimismus und unserer Willenskraft 
i.iberwunden. Der Senat hat nun ent
schieden, sich fur die Ausrichtung 
einer IGA 2013 im Stadtteil Wilhelms
burg zu beweben. 

Wenn ich hier von ,wir" spreche, 
meine ich dies: 

Durch intensive und sehr gut funktio
nierende Zusammenarbeit mit der 
Umweltbehorde, vertreten durch Frau 
Dr. Nath-Esser und Herrn Baumga
rten, haben wir den Senat i.iberzeu
gen konnen. Unsere Aktivitaten ver
anlaBen auch die Handelskammer 
und die Handwerkskammer, beim 
Senat - besonders bei dem Oberbi.ir
germeister, Herrn Runde- fi.ir eine 
Gartenbauausstellung zu werben. 
Auch der GBL und hier besonders 
der Prasident, Herr Ki.isters, haben 
beim ZVG und den europaischen 
Gremien unser Anliegen mit viel Nach
druck untersti.itzt. Den ZVG selbst 
bzw. seinen Prasidenten, Herrn Zwer
mann, und auch die DBG konnten wir 
nach vielen Diskussionen von unse
rem Vorhaben i.iberzeugen. Die vom 
Bi.iro Lademann angefertigte okono
mische Machbarkeitsstudie hat uns 
im Endeffekt sehr geholfen, unseren 
Widersacher, die Hamburger Wirts
chaftsbehorde - man fragt ja immer 
erst einmal , was es kostet, und nicht, 
was es bringt- aut unsere Seite zu 
holen. 

Ein Besuch auf dem potentiellen 
Gartenschagelande in Wilhelmsburg 
zusammen mit den Vertretern der 
DBG hat uns alien gezeigt, welche 
Aufgaben hier auf uns warten. Mit 
Hilfe einer IGA kann aktive Wirt
schafts- und Sozialpolitik, Stadtent
wickung und umweltgerechte Natur
raumgestaltung betrieben werden, 
urn dadurch den langen Jahre ver
nachlassigten Stadtteil in die Hanse
stadt zu integrieren. Die lnsel Wilhelms-
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burg wird damit zum Bindeglied zwi
schen Hamburg-Harburg und der 
Hamburger lnnenstadt. Der Hambur
ger Gri.ingi.irtel wird durch die Aus
richtung der IGA geschlossen. 

Der Hamburger Umweltsenator, Herr 
Porschke, hat mit seinen Mitarbeitern 
beim ZVG vorgesprochen und sich 
dort auch noch einmal direkt infor
miert. Herr Zwermann wird als 
Vertreter des ZVG und der DBG dem
nachst Hamburg einen Gegenbesuch 
abtatten. Die Umweltbehorde ent
wickelt zur Zeit einen Plan zur zu
ki.inftigen Vorgehensweise und wird 
und wird lhr Tun und Handeln m it 
alien Verbanden und lnteressen
gruppen abstimmen. Bis zum Jahr 
2002 muB dann eine differenzierte 
Bewerbung auf internationaler Ebene 
vorliegen. 

Wenn die im vergangenen Jahr ge
leistete Arbeit mit soviel ~t und 
lntensitat von alien Seiten im gegen
seitigen Einvernehmen weitergefi.ihrt 
wird, kann ich nur feststellen: , Wir 
schaffen es". 

Hans-Ji.irgen Redeker 



Die neuen lnformationsmedien 
E-Mail und Internet machen auch 

vor der DGGL nicht halt. Wie Sie in 
den Einladungen der letzten Monate 
bemerkt haben, waren und sind un
sere Geschaftsfuhrer Claudia Woll
kopf und Hans Stokl auch per E-Mail 
erreichbar. 

Der Bundesverband in Berlin ist zu
satzlich mit einer Homepage im Inter
net vertreten (www.dggl.lanet.de), die 
unter Mitwirkung von Matthias Proske, 
LV Mecklenburg-Vorpommern, ent
standen ist. Matthias Proske leitet 
auch eine Arbeitsgruppe, die den wei
teren Aufbau dieses Mediums in den 
Landesverbanden untersti.itzen soli. 

In diesem Jahr sollen nun die Oberle
gungen uber das Wie und Wann einer 
eigenen Homepage intensiviert war
den. Hierfi.ir und fUr die weitere Um
setzung und Pflege der Homepage 
sind lnteressierte und Kollegen mit 
Erfahrung herzlich aufgefordert, sich 
an der weiteren Entwicklung zu betei
ligen. lnteressierte melden sich bitte 
bei der Geschaftsfi.ihrung. 

Rainer Dittloff 

J)GGL-
-~ ~-~.~....: .· :;.....; -. ..... . "" .. . 

Deutsche GeseR•chafttur Gartenlrun.t und Landschaftskultur e,V. 

-II!Ji@iiil.i.l,4 
~ 

Der Vorstand sieht auch fur unseren 
Landesverband die Notwendigkeit, in 
nachster Zeit mit einer eigenen Home
page i.iber den Bundesverband er
reichbar zu sein. Das soli nicht 
bedeuten, dass die Einladungen zu 
unseren Veranstaltungen zuki.inftig 
ausschlieBiich per E-Mail verschickt 
oder i.iber die Homepage vermittelt 
werden sollen. Die Homepage des 
Landesverbandes soli als ein zusatz
liches lnformationsinstrument und 
Mittel der Werbung eingesetzt werden. 

~1111 
.. l..".tl:'$,:t1!{i~).~ 
~~ 

~ + 11.-IN 

-
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DGGL im Internet 
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Landesverband 
intern 

Jahreshauptversammlung 
am 2 7. 04.2000 

Protoko/1 

/ 

Herr Rainer Dittloff begrOBt als 
1. Vorsitzender die anwesenden 

Mitglieder und stellt fest, dass die 
Jahreshauptversammlung form- und 
fristgerecht einberufen wurde sowie 
beschlussfiihig ist. Nach einer kurzen 
EinfOhrung zur Tagesordnung weist 
Herr Dittloff auf das Jahresheft 2000 
hin und dankt der Redaktion fOr ihre 
Arbeit. lm Anschluss an die BegrO
Bung legt der GeschiiftsfOhrer, Herr 
Hans Stokl, Rechenschaft Ober die 
Veranstaltungen des letzten Jahres 
und die darOber hinausgehenden 
Aktivitiiten auf Landes- und Bundes
ebene der DGGL ab. Auch im ver
gangenen Jahr haben die Veranstal
tungen guten Anklang bei alien 
Altersgruppen gefunden. Die Exkur
sion ,Hannover vor der EXPO" bilde
te dabei einen gelungenen Hohe
punkt. Sehr erfreulich entwickelte 
sich darOber hinaus wiederum die 
Zahl der Mitglieder, die insgesamt urn 
zehn Mitglieder stieg. Frau Claudia 
Wollkopf berichtet anschlieBend 
ergiinzend Ober die ,Offene 
Gartenpforte 1999". 

FOr die KassenprOfer erkliirte Herr 
Zell, dass die Kasse im letzten Jahr 
satzungs- und ordnungsgemiiB ge
fOhrt wurde und dankt dem Schatz
meister, Herrn Carsten Reese, fOr 
seine Arbeit. Der Vorstand wird auf 
Antrag fOr das vergangene Geschiifts
jahr mit acht Ja-Stimmen bei fOnt 
Enthaltungen finanziell entlastet. Herr 
Reese stellt als Schatzmeister den 
Haushaltsvoranschlag des Vorstan
des fOr das laufende Geschiiftsjahr 
vor. Dieser wird mit zehn Ja-Stimmen 
bei drei Enthaltungen angenommen. 

Bei den anschlieBenden Wahlen wer
den GeschiiftsfOhrung und Schatz
meister gewiihlt. Herr Stokl steht der 
DGGL auf eigenen Wunsch nicht 
mehr fOr die Aufgabe des Geschiifts
fOhrers nach § 8 der Satzung der 
DGGL Hamburg /Schleswig-Holstein, 
sondern nur noch als stellvertreten
der GeschiiftsfOhrer zur VerfOgung. 
FOr ihn wird Frau Wollkopf fOr das 
zweite Jahr ihrer Wahlperiode als 
GeschaftsfOhrerin nach § 8 der Sat
zung mit 12 Ja-Stimmen bei einer 
Enthaltung gewiihlt. Sie nimmt die 
Wahl an. Herr Stokl wird ansch
lieBend zum stellvertretenden Ge-
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schiiftsfOhrer bei 12 Ja-Stimmen und 
einer Enthaltung gewiihlt und nimmt 
die Wahl an. Herr Reese ist weiterhin 
bereit, fOr die DGGL als Schatzmei
ster tiitig zu sein, und wird ebenfalls 
bei 12 Ja-Stimmen und einer Enthal
tung gewiihlt. Auch er nimmt die 
Wahl an. Herr Kai Schlatermund und 
Herr Dietrich MOnchmeyer werden 
per Akklamation zu KassenprOfern 
gewiihlt. 

lm Anschluss an die Vorstandswahlen 
wird Ober die Umstiinde der Beitrags
erhohung gesprochen, die der Lan
desverband bis zuletzt in der jetzigen 
Hohe strikt abgelehnt hat. DarOber 
hinaus berichtet Frau Wollkopf Ober 
BemOhungen auf Bundesebene ein 
einheitl iches Verbandsmarketing fOr 
die DGGL zu entwickeln. Hier geht es 
beispielsweise um eine einheitliche 
Gestaltung des Briefpapiers oder um 
die Nutzung des lnternets. Zum 
Schluss der Jahreshaupfkersammlung 
wird Ober der Sachstanc! zur dies
jiihrigen Paris-Exkursion erliiutert. 

Hans Stokl 
Stellv. GeschiiftsfOhrer 

Rainer Dittloff 
1 . Vorsitzender 

Egbert Willing 
Stellvertretender Vorsitzender 



·,.-

lm Zeitraum vom 11 . Februar 2000 
bis zum 05. Januar 2001 konnten wir 
folgende neue Mitglieder bei uns 
begruBen. Die Nennung erfolgt in 
alphabetischer Reihenfolge: 

Sander, Udo 
25355 Barmstedt 

Clasen, Johannes 
25462 Rellingen 

Grigoleit, Geert 
25421 Pinneberg 

Joost, Detlef 
22941 Bargteheide 

Kleiner, Barbel 
21423 Winsen I Luhe 

Meyer, Lola 
20357 Hamburg 

Michaelsen, Silke 
22607 Hamburg 

Voigt, Uwe 
22527 Hamburg 

Vollbehr, Gesche 
24145 Kiei-Moorsee 

Und nun noch ein wenig Statistik: 

Unser Landesverband hat 246 
Mitglieder, davon haben 

130 Mitglieder ihren Wohnsitz in 
Hamburg 

100 Mitglieder ihren Wohnsitz in 
Schleswig-Holstein 

14 Mitglieder ihren Wohnsitz in 
Niedersachsen 

je ein Mitglied seinen Wohnsitz in 
Bayern und im Ausland. 

Davon sind 183 Privatpersonen, 58 
Buros und Firmen, 3 Amter sowie je 
ein Verband und ein Verein. 

In der nachfolgenden Liste sind alle 
unsere Mitglieder aufgetuhrt. 
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Unsere Mitglieder 

A 
Abermeth, Wolfgang 
aktual 
Albert, Dagmar 
Altemuller-Johann, Gottfried 
Andrea, Wolfgang 
Andresen, Julius 
Arbesmann, Andreas 

D ~ D _"l_" 

Baake, Peter 
Baake, Sven 
Bahd~r. Udo 
Barenwalde, Hartmut 

' Baldauf-Hammill, Simone 
Balke, Roland 
Beierbach, Emil 
Bendzko, Udo 
Betonstein-Union 
Bettgenhauser, Angelika 
BfW GaLaBau GmbH 
Bohm, Fritz 
Bolckow, Erik 
Bollmann, Gerd 
Borgmann, Sylvia 
Borgmann & Eckholt GmbH 
Bosse, Maren 
Bradfisch, Horst 
Brandenburg GmbH, Waiter 
Brenning, Christiane 
Brien, Wessels, Warning GmbH 
Buck, Georg 
Bunk, Andreas 

Carsten, Antje 
Clasen, Johannes 
Clausen, Klaus-Dieter 
Claussen, Klaus-Wi lhelm 
Czichy, Maria 

Deckert, Klaus 
Diestelmeier GmbH, Werner 
Oietrich, Peter 
Dittloff, Rainer 
Doose, Jan 
Draht, H. J. 

Thomas-Mann-StraBe 13 
Lindenweg 90 
Farmsener Hohe 36 
SillemstraBe 40 
WerderstraBe 65 
Georg-Bonne-StraBe 84 
Christian-Forster-StraBe Sa 

BengelsdorfstraBe 12 
Hermann-Lons-Weg 71 
Kleine GartnerstraBe 30 
SchulstraBe 1 Oa 
KirchenstraBe 26 
Wensenbalken 1 0 
Birkenweg 51 
Leimkrautweg 19 
Hofweg 78/79 
Kienholt 37 
Haulander Weg 49 
Fahlenkampsweg 107 
Scheidekoppel 1 01 
Birkeneck 13 
Wilhelms Allee 1 
HauptstraBe 32-34 
ZiegeleistraBe 2 
Quickborner StraBe 30 
BrandstUcken 48 
TriftstraBe 89 
KarlstraBe 34 
Poppenbutteler Bogen 25 
Hammer Steindamm 20 

KrogerstraBe 22 
Tangstedter StraBe 70 
Behaimring 35 
Hohenbalk 17 
Holstenring 18 

Polziner StraBe 45a 
GroBe StraBe 149 
Bakmassen 4a 
Bahrenfelder Str. 201 b 
Am See 1 
GroBe GartnerstraBe 57 
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22880 Wedei/ Holstein 
25436 Tornesch 
22159 Hamburg 
20257 Hamburg 
20149 Hamburg 
22609 Hamburg 
20253 Hamburg 

22179 Hamburg 
22335 Hamburg 
25355 Barmstedt 
24576 Hitzhusen 
25436 Uetersen 
22359 Hamburg 
24537 Neumunster 
22589 Hamburg 
22085 Hamburg 
22175 Hamburg 
211 07 Hamburg 
23562 Lubeck 
24159 Kiel 
254 79 Ellerau 
22587 Hamburg 
25462 Rellingen 
29585 Jelmstorf 
25494 Borstei-Hohenraden 
22549 Hamburg 
21 075 Hamburg 
22085 Hamburg 
22399 Hamburg 
22089 Hamburg 

22145 Hamburg 
25462 Rellingen 
23564 Lubeck 
25421 Pinneberg 
22763 Hamburg 

221 47 Hamburg 
21 075 Hamburg 
23869 Elmenhorst 
22765 Hamburg 
24220 Bohnhusen 
25355 Barmstedt 

I . 



E 
Edye, Constanze An der Drosselbek 1 22397 Hamburg 
Eggers, Peter Rahlstedter StraBe 131 22149 Hamburg 
Ehlers, Herwyn Hubertusweg 14 22459 Hamburg 
Ehmcke, Jochen Am Rehwinkel 1 21 039 Bornsen 
von Ehren GmbH, Lorenz MaldfeldstraBe 4 21077 Hamburg 
Ehrl ing GalaBau Sperberhorst 11 22459 Hamburg 
Ende, Thomas Schirwindter StraBe 24 21423 Winsen/Luhe 
Engel, Thomas Schaarbargsweg 2 22397 Hamburg 
Engelbrecht + Beierbach Ochsenzoller StraBe 183 22848 Norderstedt 
Eppinger, Ulrike Ehestorfer DorfstraBe 15 21224 Rosengarten 
euro-Baumschulen Rudolf Schmidt Holstenstr./Bahndamm 2 25469 Halstenbek 

F 
Fachverband Gal aSpo Hamburg eV Bei Schuldts Stift 3 20355 Hamburg 
Fa~e, Joachim Rappenstieg 1 22159 Hamburg 
Fischer, Wolfram Bungerweg 1 a 22605 Hamburg 

• Fliegel - Baumschulen, Erhard Tangstedter Chaussee 24 25462 Rellingen 
Flor, Marlen RiststraBe 22a 22880 Wedei/Holstein 
Fradrich, Kirsten SadowastraBe 29 23554 Lubeck 

I Fradrich, Wolfgang Brehmerskamp 91 24106 Kiel 
Frahm, Gustav Hasenbusch 36 25335 Elmshorn 
Franck, Peter Partenkirchener StraBe 4 24146 Kiel 
Franke, Kai RantzaustraBe 84 22041 Hamburg 

G 
Gamradt, Heino HolstenstraBe 38 23552 Lubeck 
Grunflachenamt Kiel KehdenstraBe 2-10 24103 Kiel 
Garten- und Friedhofsamt Luneburg Konrad-Adenauer-StraBe 92 21335 Luneburg 
Gawron & Co. lndust riestraBe 15 25462 Rellingen 
Gosda, Hartmut An der Muhlenau 28 25421 Pinneberg 
Gratenau-Linke, Susanne Am Neuen Teich 81 22926 Ahrensburg 
Grigoleit, Geert Fahltskamp 75 b 25421 Pinneberg 
Gunther GmbH, E. Poppenbutteler Bogen 88 22399 Hamburg 
Gunzel, Reinhart Auf dem Meere 7 21335 Luneburg 
Gurr, Nikolaus Flachsland 27 22083 Hamburg 

~ ~ ., 
Hahne, Heinz Am Waldrand 39 23627 GroB Gronau 
Hanse-Beton Vertriebsunion GmbH Buchhorster Weg 2-10 21481 Lauenburg 
Harden GmbH, Heinrich Kirchwerder Hausdeich 212 21 037 Hamburg 
HaB, Hans-Uirich Hasenkehre 4 25421 Pinneberg 
Heineken, Fred-H. Curslacker Deich 382 21039 Hamburg 
Heinen-Bremer, Beate BogenstraBe 11 25421 Pinneberg 
Heinsohn, Gebruder Aschoopstwiete 48 22880 Wedei/Holstein 
Hennigs, Burkhard van Timm-Kroger-Weg 3 23843 Bad Oldesloe 
Henze, Annerose Struckholt 17 22337 Hamburg 
Henze, Eva 77, Kingston Road Oxford OX 2 6 RJ 
Herrmann, Michael Mehlbeerweg 8 22391 Hamburg 
Hess, Ernst-Dietmar Furth 51 22850 Norderstedt 
Hesse, Frank-Pieter Kuhteichweg 4 22391 Hamburg 
Heyde, Anita Hasengrund 6 21224 Rosengarten-Leversen 
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Heydorn, Dieter HauptstraBe 37 b 25497 Prisdorf 
Hildebrandt GmbH, Klaus Poppenbutteler Bogen 40 22399 Hamburg 
Hildebrandt, Klaus M. Schwarzer Weg 2 22949 Ammersbek 
Hinrichs, Susanne Adebarweg 1 01 22559 Hamburg 
Hovermann, Ortwin Am Glin 4 23827 Garbek/Wensin 
Hohenberg GaLaBau GmbH Aut dem Salzstock 7 21217 Seevetal 
Holtermann, Katharina Mittelweg 154 20148 Hamburg 

~ 
* ~ 

IPL !sterling & Partner BDLA Hochallee 109 20149 Hamburg 

I v 
Jacob, Angelika Sternbergweg 60 22609 Hamburg 
Jelitto-Gidion, Jeanette Heinsonweg 32 d 22359 Hamburg 

I' Joost, Detlef Traberstieg 1 0 22941 Bargteheide 
Jiinkersfeld, Thomas SteinfeldtstraBe 22c 22119 Hamburg 

K ,. 
Kellermann, Britta Kurt-Kuchler-StraBe 13a 22609 Hamburg 
Kernke, Siegfried SolferinostraBe 131 22417 Hamburg 
Klapper, Henning GroBer Eiderkamp 12 24113 Molfsee 
Kleiner, Barbel Kleines Feld 5 21423 Winsen/Luhe 
Gertrud Kloth & 
HANSA-DECKERDEN GmbH Ottensener StraBe 7 22525 Hamburg 
Kompan-Multikunst Spielgerate Gewerbegrund 7 24951 Harrislee 
Kordes, Jungpflanzen Muhlenweg 8 25485 Bilsen 
Kordes & Sohne, W. RosenstraBe 54 25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop 
Kremer Gal aBau GmbH, Bernd Saseler Bogen 2a 22393 Hamburg 
Kruspe, Warner Harnackring 34 21031 Hamburg 
Kummer, Udo Brandshofer Deich 48 20539 Hamburg 
Kunz, Norbert NockherstraBe 52 81541 Munchen 

L 
Labarre Gal aBau GmbH, Herbert Alsterdorfer StraBe 516 22337 Hamburg 
Lafrenz, Deert Kronstrang 24340 Altenhof 
Lahtz, Hans Hermann LangestraBe 33 21279 Hollenstedt 
Gartenfreunde, Landesbund der Fuhlsbuttler StraBe 790 22337 Hamburg 
Landgraf, Stephan Muhlenberg 57 22587 Hamburg 
LANDSCHAFT & PLAN 
Margarita Borgmann-Voss OesterleystraBe 4 22587 Hamburg 
Lang, Gudrun Hohenesch 68-70 22765 Hamburg 
Lange, Horst Gunter Lange Relhe 71 20099 Hamburg 
Lange, Martin BernadottestraBe 6 22763 Hamburg 
Lassahn, Antje Heinsonweg 51 a 22359 Hamburg 
Lehder, Gotz Guderott 7 24392 Boren 
Lindenlaub, Kari-Georg Vorbeckweg 32 22607 Hamburg 
Lobmeyer, Wulf Uhlengrund 22a 21244 Buchholz i.d .N. 
Lohse, Ralf Rodelbahn 1 24147 Klausdorf 
Lorenz, Sabine Schleusenstieg 2 22397 Hamburg 
Lucht , Gretmarie Wi lhelm-Wisser-StraBe 27 b 23701 Eutin 
Lunge, Rudiger DorfstraBe 98 25494 Borstei-Hohenraden 
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M 
MaaB, Volker Falkenbergsweg 157 
Manzelmann, Karl Elbterrasse 4 
Matthiesen-Gioe, Doris OuerstraBe 9 b 
Meyer, Almut Ansgarweg 3 b 
Meyer GalaBau GmbH, GOnther Stenzelring 1 0 
Meyer, Lola KampstraBe 1 0 
Meyer, Margita M. ClausewitzstraBe 12 
Meyer, Ulrich ManteuffelstraBe 40 
Michaelsen, Silke GutzkowstraBe 5 
Michow, L. Wandsbeker Allee 19 
Mielenz, Hans-JOrgen Falshoft 18 
Miller, Hans Postfach 1308 
Moller & Tradowsky Bahrenfelder Chaussee 49 
Mohr, Helmut Hochallee 87 
Monard, Rigobert Korte Block 40 
Morgenroth & Partner HochofenstraBe 19-21 
MO,Pchmeyer, Dietrich Lehmbarg 24 
Muhs1 Holger Albert-Koch-StraBe 32 

• Munder + Erzepky BDLA LeverkusenstraBe 18 

~ 
Nadler, Klaus SaarlandstraBe 65 
Nath-Esser, Martina MorikestraBe 14 
Nissen, Waiter HauBierstraBe 61 
Noacks Baumschulen GroBendorfer Heide 
Nobis, Edith Buchsbaumweg 11 
Nolle, Helmut Ostlandring 36 

0 
Osbahr Gal aBau GmbH Tornescher Weg 140 

P"li tJ 
~ 

Paedelt, Monika Flensburger StraBe 9 
Paschburg, Holger Voght-Groth-Weg 31 b 
Peters, Reiner Havighorster Weg 4 
Petersen, Frauke Krumdal6 
Plomin, Peter FuhlsbOttler StraBe 711 
Pohl, Wolf BleichenbrOcke 1 
Poppe, Christine ElmenhorsterstraBe 12 
Prowrock, Thomas Alsterdorfer StraBe 197 

Rechter, H. D. Baumschulenweg 49 
Rechter, JOrgen DorfstraBe 26 
Redeker & Sohn GaLaBau GmbH, Joh. Dannenkamp 14 
Reese, Carsten LangbehnstraBe 5 
Reese, lnge Reuthenkoppel 18 
Reifner, Martina Langenhege 31 
Reise, Heide TeichstraBe 11 -13 
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21149 Hamburg 
22587 Hamburg 
21483 LOtau 
22529 Hamburg 
21107 Hamburg 
20357 Hamburg 
24105 Kiel 
22587 Hamburg 
22607 Hamburg 
22041 Hamburg 
24395 Nieby 
25454 Rellingen 
22761 Hamburg 
20149 Hamburg 
22397 Hamburg 
23569 LObeck 
22848 Norderstedt 
24217 Schonberg 
22761 Hamburg 

22303 Hamburg 
22587 Hamburg 
21 031 Hamburg 
25355 Barmstedt 
22869 Schenefeld 
21465 Reinbek 

25436 Uetersen 

25917 Leek 
22609 Hamburg 
24245 GroBbarkau 
22587 Hamburg 
22337 Hamburg 
20354 Hamburg 
23861 Bargfeld-Stegen 
22297 Hamburg 

25462 Rellingen 
22964 Steinburg 
22869 Schenefeld 
22761 Hamburg 
24539 NeumOnster 
21465 Reinbek 
23775 GroBenbrode 

I ' 



Retzmann, Christian Jasminweg 14 22523 Hamburg 
Ringenberg, Dr. Jorgen Tatenberger Deich 175 21037 Hamburg 
Rivinius, Otto Flagentwiet 5 25421 Pinneberg 
Rohe, Walther Konigskinderweg 57 22457 Hamburg 
Rohloff, Dirk Fehlingh6he 4 22309 Hamburg 
Ruppel & Ruppel Friedrich-Legahn-St ral3e 2 22587 Hamburg 
Russmann GmbH Von-Bronsart-St ral3e 3 22885 Barsbuttel 

s 
Saggau, Hans-Jorg Holsteiner Chaussee 130 22523 Hamburg 
Schaake, Herbert Kielort 21a 22850 Norderstedt 
Schabbei-Mader, Gabriele Hasselbusch 7 22941 Bargteheide 
Schachtschneider-Baum, Dorte Nindorfer StraBe 20 21647 Moisburg 
Schaefer, Hajo Am Franzosenhut 24 21217 Seevetal 
Schaper, Hartmut Krumdal 5 22587 Hamburg 
Scharnweber, Heinz Harbrockweg 8 25494 Borstei-Hohenraden 
Schendel, Frank Arnkielstral3e 15 22769 Hamburg 

~ .Schiedewitz, Wolfram Horner Stral3e 38 21220 Seevetal 
Schlatermund GmbH Jenerseitedeich 88 211 09 Hamburg 
Schleef, Peter Halstenbeker Weg 75 25462 Rellingen 
Schmahl, Wolfgang Bergstral3e 16 21483 Gutzow 
Schmale Gal aBau GmbH, Rudolf Pinneberger Chaussee 122 22523 Hamburg I . 
Schnitter, Joachim Am Diggen 36c 21077 Hamburg 
Schoenfeld, Helmut Alsterfurt 2 22399 Hamburg 
Schonke, Karin Rumpffsweg 27 20537 Hamburg 
Schokolinski, Thomas Rugenbarg 12 b 22549 Hamburg 
Schoppe, H. 0. Dieter Am Born 19 22765 Hamburg 
Schramm, Dieter Ulzburger Stral3e 449 22846 Norderstedt 
Schreiber, Heinrich StadtbahnstraBe 9 22393 Hamburg 
Schubert, lngrid A. Jurgensallee 44a 22609 Hamburg 
Schween, Harald Wentorfer Stral3e 56 21029 Hamburg 
Sefzig, Eduard Waldstral3e 7 23701 Eutin 
Sempf, Carsten Ulzburger StraBe 59 22850 Norderstedt 
Sieger, Martin Julius-Brecht-StraBe 5 22609 Hamburg 
Siller, Ulrich Kleiner Kuhberg 22 24103 Kiel 
Singelmann, Adolf Silker Weiche 37 21465 Reinbek 
Sorensen, Christians Loogestieg 12 20249 Hamburg 
Sothe, Franz Rotsol 6 21224 Rosengarten 
Speitel, Gisela Luneburgerstral3e 31 a 21244 Bucholz 
Spreckelsen, Karin Rupertistral3e 48 22609 Hamburg 
Steil, Martin Hummelsbutteler Hauptstral3e 27 22339 Hamburg 
Stokl, Hans TeinsWcken 4c 22525 Hamburg 
Stokl, Ruprecht Teinstucken 8g 22525 Hamburg 
Stormer, Petra Op'n Hainholt 2 22589 Hamburg 
Stolper, Klaus Am Hohenmoor 36 24568 Kaltenkirchen 
Strobe! & Co. Wedeler Weg 62 25421 Pinneberg 

T 
Tannenburg, Hans-Joachim Oderstral3e 1 Oe 22547 Hamburg 
Thieme-Hack, llse Alte Ziegelei 3 21516 Mussen 
Thomsen, Uwe Wedeler Weg 178 25421 Pinneberg 
Timm, Brigitte Roffloh 4 25494 Borstei-Hohenraden 
Timm, Ulrich Papenhuder Stral3e 40 22087 Hamburg 
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Umweltbehorde I Fachamt fUr 
Stadtgrun und Erholung 

V 
Vanselow, Steffen 
Vesting, Thomas 
Vogt, Christine 
Voigt, Uwe 
Vollbehr, Gesche 
VoB GmbH & Co, Hans-Otto 

W1:1~ner & Sietas GmbH 
Wagn~r. Wolfgang 
Waldtmann, Beate 
Walther Naturstein GmbH, F. +H. 
Warda, Hans-Dieter 
Buro Christian Wegener 
Wegener, Ursula 
Wehberg, Hinnerk 
Wendt, Gerhard 
Wiese & Suhr, GaLaBau GmbH 
Wiggenhorn & van den Hovel 
Wilckens-Mohr, Claudia 
Willing, Egbert 
von Winterfeld, Henning 
Wittekind, Dirk 
Wohlt KG, Ernst 
Wollkopf, Claudia 
Wulf GaLaBau GmbH 

7 
"-Zehetner, Peter 

Zell, Gerhart 
Zemke BDLA, Kurt 
Zeng, Wilfried 

Stand: 05. Januar 2001 

BillstraBe 82-84 20539 Hamburg 

Essener StraBe 99 22419 Hamburg 
Brunsberg 40 22529 Hamburg 
Prisdorferweg 54 25494 Borstei-Hohenraden 
Wegenkamp 1 22527 Hamburg 
Steindamm 128 24145 Kiei-Moorsee 
Lutten Hall 15 25469 Halstenbek 

BehringstraBe 28a 22765 Hamburg 
Lerchenweg 25 24558 Henstedt -Uizburg 
HolstenstraBe 1 08 22767 Hamburg 
GrelckstraBe 32 22529 Hamburg 
Thiensen 17 25373 Ellerhoop 
Quellental 15 22609 Hamburg I 
Quellental 12 22609 Hamburg 
MuhlenstraBe 11 22929 Hamfelde 
Vogt-Groth-Weg 35 22609 Hamburg 
Holsteiner Chaussee 225e 22457 Hamburg 
MozartstraBe 43 22083 Hamburg 
Ulferusweg 24 22459 Hamburg 
Bertha-Uhi-Kamp 44 22609 Hamburg 
Rosengarten 8 b 22880 Wedel 
Wahlingsallee 81 22459 Hamburg 
Postfach 2207 25412 Pinneberg 
Lattenkamp 27 22299 Hamburg 
Heruler Weg 132 22848 Norderstedt 

HeckscherstraBe 1 a 20253 Hamburg 
Lottbeker Weg 173 22395 Hamburg 
Ottensener StraBe 6 22525 Hamburg 
Schafshagenberg 11 21 077 Hamburg 
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Unser Haushalt 
Deutsche Gesellschaft fur Gartenkunst und Landschaftskultur 
Landesverband Hamburg I Schleswig • Holstein e. V. 

Haushaltsvoranschlag fOr das Geschaftsjahr 2001 

Voranschlag 2000 Ergebnis 2000 Ergebnis 2000 

Einnahmen: 

Mitgliedsbeitrage 17.077,15€ 17.895,62 € 35.000,80 DM 
Spenden von Mitgliedern 102,26€ 119,60 € 233,92 DM 
Erstattungen - € 5,93€ 11,60 DM 
Veranstaltungen 38.346,89 € 1.265,45 € 2.475,00 DM 
Paris-Exkursion - € 32.741,09 € 64.036,00 DM 

I" ~insen von Sparkonten 255,64€ 284,15 € 555,74 DM 

55.781 ,94€ 52.311,84€ 102.313,06 DM 

Ausgaben: 

Beitrage an DGGL-Bundesverband 8538,57€ 8.438,23 € 16.503,75 DM 
Veranstaltungen 6135,50 € 2.042,61 € 3.995,00 DM 
Paris-Exkursion 30.166,22€ 33.821,59 € 66.1 49,29 DM 
Beitrage I Sponsoring 30,81 € 1.183,27€ 2.314,28 DM 
Geschenke 685,00€ 362,30€ 708,59 DM 
Exkursionsbeitragserstattung 4.192,59€ 301 ,66 € 590,00 DM 
Mitgliedsbeitragserstattung 153,39 € 75,00 € 146,69 DM 
Portokosten 1.789,52€ 1.884,57 € 3.685,89 DM 
Buromaterial 1.329,36 € 2.302,02 € 4.502,36 DM 
Jahresheft 2.658,72€ 2.962,01 € 5.793,18 DM 
BankgebOhren 102,26 € 79,27€ 155,04 DM 

Zwischensumme 

offene Gartenpforte 
{aus den Rucklagen) - € - € - DM 

Gesamtsumme 55.781,94 € 53.452,53 € 1 04.544,07 DM 

Aufgestellt: Hamburg, den 20. Februar 2001 

Kassenwart: Carsten Reese GeschaftsfOhrerin: Claudia Wollkopf 
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Voranschlag 2001 

17.590,00 € 
100,00 € 

- € 
3.000,00 € 

- € 
300,00€ 

} " 
20.990,00 € 

8.590,00 € 
4.600,00 € 

- € 
800,00 € 
150,00 € 

- € 
200,00 € 

1.650,00€ 
2.300,00 € 
2.600,00 € 

100,00€ 

20.990,00€ 

2.700,00 € 

23.690,00 € 
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