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Urbane Kleingärten im Fokus von 
Stadtentwicklung
Übersetzungen eines mehrschichtigen Stadtraumes

1. Einleitung: Urbane Kleingärten in verdichtenden 
europäischen Städten

Dieser Artikel handelt von urbanen Kleingärten im Kontext von europäischer 
Stadtentwicklung. Kleingärten werden in wachsenden Großstädten dort 
gegenwärtigalseinederletztengrößerenurbanenLandreservenimöffent
lichen Besitz verhandelt, auf denen neue Stadtentwicklungsprojekte realisiert 
wer den könnten. So auch in den Städten Hamburg und Basel, wo in den letzten 
zehn Jahren neue großräumige Wohnprojekte auf Kleingartenarealen geplant 
wur den. Gegen diese städtischen Pläne organisierte sich allerdings ausgehend 
vondenpersönlichbetroffenenKleingärtner_inneneinstarkerWiderstand,
sodassaufdieVeröffentlichungderUmgestaltungsplänemehrjährigeAus
hand lungs pro zesse folgten. Im Rahmen dieser Prozesse wurden die beiden 
betroffenenKleingartenflächenundderansieherangetrageneNutzungs
bedarfsowohlvonBefürworter_innendergeplantenWohnprojekteals
auchvonKleingartenbefürworter_innenzueinemöffentlichdiskutierten
politischen Thema gemacht: Persönliche Anliegen und Interessen wurden 
inöffentlicheissues übersetzt und Fragen von sozialer und ökologischer 
Solidarität diskutiert. Stadtplanung steht hier in Anlehnung an die Soziologin 

Kleingärten in verdichteten europäischen Städten sind zunehmend Druck ausgesetzt, ihre 
Existenz und ihr Nutzungsrecht gegenüber alternativen Ansprüchen zu legitimieren. Als 
Problem wird dabei artikuliert, dass sich die Kleingartenareale auf städtischem Boden 
befinden und damit ein grünes Allgemeingut darstellen, allerdings nur von einer begrenzten 
Anzahl von Pächter_innen genutzt werden. Damit wird eine private Nutzung auf öffentlichem 
Land postuliert. Aufbauend auf einer qualitativen Untersuchung zu Kleingartenumnutzungen 
in Hamburg und Basel und dem Wertordnungskonzept des Soziologen Laurent Thévenot, 
argu men tiert der Aufsatz für die Begrenztheit dieser Sichtweise. Stattdessen werden Klein-
gärten als spezifischer grüner Stadtraum, der zwischen privaten und öffentlichen Grenz-
ziehungen zu verorten ist und vielfältige Bezüge erlaubt, konzeptualisiert. Der Artikel folgert, 
dass Planungskonflikte um Kleingärten Ausdruck der Übersetzungen von persönlichen 
Raumbezügen in ein politisches issue sind und als Verhandlungen eines mehrschichtigen 
Raumes als commons zu verstehen sind.
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Susan Leigh Star (1995) für eine Bewertung und Reihung von Prioritäten: 
Ihr liegt unter anderem die Beantwortung der Frage zugrunde, was eine 
erstrebenswerte Stadt auszeichnet, in welche Richtungen sich eine Stadt 
entwickelnsollundwiezwischenkonkurrierendenNutzungsansprüchen
ein Ausgleich gefunden werden kann. Bei den untersuchten Kleingärten 
wurdedieNeubewertungunderwünschteNeureihungvonPrioritätenpro
ble matisiert, was der vorliegende Artikel näher beleuchtet. Er geht dabei 
folgender Frage nach: Wie wurden in den Aushandlungsprozessen um eine 
KleingartenumgestaltungpersönlicheAnliegenundBedarfeineinöffent
liches,politischesThemaübersetztundwiekonntedamitzwischendenver
schiedenenAnspruchsgruppeneineFormvonÄquivalenz,alsoeineschein
bare Gleichheit zwischen den Ansprüchen, hergestellt werden?

Diese Fragestellung ist von den theoretischen Überlegungen von Laurent 
ThévenotundKolleg_innenzurPluralitätvongrünencommons (vgl. 
Thévenot 2012; Thévenot/Moody/Lafaye 2000) geleitet. Für den Artikel sind 
dabeivorallemdieProzessederWerteübersetzungbeiUmweltkonflikten
undderGebrauchvonQuantifikationenalssogenannte‚stabileReferenten‘
beieinerKompromissfindungrelevant.Anschließendwird,aufbauendauf
bestehender Fachliteratur zu Kleingärten, deren Mehrschichtigkeit und ihr 
ambi va len tes Verhältnis zur Stadtplanung beschrieben. Kleingärten sind in 
den letzten zwanzig Jahren vermehrt als soziale und ökologische Katalysatoren 
untersuchtundihroftmalsungesicherterstadtplanerischerStatusthemati
siertworden.WissenschaftlicheUntersuchungen,welchedieArtundWeise
der Transformationsprozesse von Kleingärten im Detail erforschen und 
nach den Folgen des Veränderungsdruckes fragen, fehlen allerdings. Zu 
diesenFragenliefertderArtikeldurchdiequalitativeUntersuchungvon
zwei empirischen Konfliktfällen in Hamburg und Basel einen wichtigen 
Beitrag.BeideuntersuchtenKleingartenarealekennzeichnet,dasseinestäd
tischeVerdichtungspolitikgroßenUmnutzungsdruckaufdieArealeausübte,
betroffeneKleingärtner_innenallerdingsdurchunterschiedlicheÜberset
zungs strategien ihre Anliegen in die Planungsprozesse einbringen konnten.

Der Aufbau des Aufsatzes folgt den hier in der Einleitung skizzierten 
Dimensionen:Kapitel2und3stellenwissenschaftlicheDebattenzuurba
nenKleingärtenunddasWertordnungskonzeptvonThévenotetal.inVer
bindungmitVerhandlungenvonUmweltkonfliktenvor.InKapitel4und5
werdendieempirischenKonfliktfälleerörtert,dieseinKapitel6und7ver
gleichend analysiert und darauf aufbauend die Übersetzungstypologien 
‚grüneÜbersetzungen‘und‚sozialeÜbersetzungen‘entwickelt.DerAufsatz
endet schließlich mit der Diskussion der Frage, wieso es für eine solidarische 
Stadtplanung wichtig ist, die Frage nach der Übersetzung zu stellen, also die 
Frage,welcheAnsprücheundBedarfeanstädtischesGrünineinöffentliches
kollektives Thema übersetzt werden, und von wem.

2. Pluralität von grünen commons: Umweltkonflikte als 
Dispute um Wertordnungen

Green commons[1],alsogrüneGemeinschaftsflächen,kennzeichnenlautdem
fran zösischen Soziologen Laurent Thévenot aufgrund ihrer unterschiedlichen 
orders of worth, also Wertordnungen[2], eine Vielfalt von möglichen 
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Raum be zügen und Raumpraktiken. Diese analysiert er, gemeinsam mit 
MichaelMoodyundClaudetteLafaye(2000),ineinerUntersuchungzu
amerikanischenundfranzösischenUmweltkonflikten.InbeidenLändern
sollten in ländlichen Gebieten große Infrastrukturprojekte – ein Tunnelbau 
im französischen Aspetal, ein Wasserkraftwerk auf dem nordamerikanischen 
Clavey River – realisiert werden, was großen Widerstand innerhalb der lokalen 
BevölkerungundunterUmweltaktivist_innenhervorrief.DenVerlaufunddie
AushandlungdieserKonflikteanalysierend,beschreibenThévenot/Moody/
Lafaye (2000) diese als einen Disput darüber, welche Bewertungsform 
derNaturflächenhöhergewichtetwerdensoll.Dabeiverweisensieauf
die Konzepte von Boltanski/Thévenot (1999), welche zwischen folgenden 
Wert ord nungen unterscheiden: zwischen dem Marktwert, basierend auf 
dem assoziierten finanziellen Preis, dem Industriewert, basierend auf 
technischerundplanerischerEffizienz,demGemeinschaftswert,basierend
auf Solidarität und kollektiver Wohlfahrt, dem Lokalwert, basierend auf 
Ver trauen, dem Kreativitätswert, basierend auf der kreativen Inspiration, 
dem Meinungswert, der auf Popularität aufbaut, und dem Grünwert, der 
ökologischeNachhaltigkeitalsBasishat.UmweltkonflikteseienimKernoft
KonflikteumdiePrioritätenreihungdieserunterschiedlichenWerteund
derdamitverbundenenNutzungsart,welchejeweilsaufunterschiedlichen
Rechtfertigungsgrundlagenbasierten:„Eachorderofworthoffersadifferent
basisforjustificationandinvolvesadifferentmodeofevaluatingwhatis
goodforacommonhumanity“(Thévenot/Moody/Lafaye2000:236).Jede
WertordnungwürdedenKonfliktfallunterschiedlichrahmenunddeuten;
dieseRahmungendienenzurInterpretationundKategorisierungvonKon
flikten.FürdenvorliegendenFallvonKleingärtenkonfliktenistdielokale
Stadtentwicklungsprogrammatik als Rahmung von zentraler Bedeutung, da 
diese als planerisches Deutungsmuster angibt, in welche Richtung sich die 
Stadt entwickeln und auf welche Bedürfnisse reagiert werden soll.

Laut Boltanski/Thévenot (1999) stehen bei einer Wertordnung, die auf 
dem Gemeinschaftswert basiert, das kollektive Interesse, Solidarität und 
Gleichheit im Vordergrund. Beim Grünwert hingegen gehe man davon aus, 
dasseineGesellschaftvonökologischerNachhaltigkeitprofitierenwürde,und
daherFragendesNaturschutzes,RessourcenumgangsundveränderteBe
ziehungenzwischenMenschundUmweltPrioritäthabensollten(Thévenot/
Moody/Lafaye2000:257).

MitThévenotetal.gedachtgibtesalsobeiKonfliktenumdieVerteilung
undNutzungvonöffentlichenGrünflächennichtdieeine,moralischrichtige
Entscheidung.VielmehrfokussierendieAutor_innendarauf,wieAkteurs
strategien,unterstützendeProgammatikenundZugangzuBeteiligungsmög
lich kei ten sich darauf auswirken, dass sich eine Wertordnung als allgemein 
anerkannterrichtigerEntschlussdurchsetzenkannundwiebeiPlanungs
konfliktenVerhandlungsmachthergestelltwird.Engverbundenmitder
PluralitätderWertordnungenvonNaturistdabeidiePluralitätvonNatur
bezügen. Damit ist gemeint:

„[P]lurality of ways people engage with their surroundings for kinds of 
goodswhichdifferintheirscope,frombodilyandpersonalattachments
to inhabited and familiarly used places, up to commitments to public 
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causes which are worthwhile for the common good, or even more 
compre hensive global issues dealing with the future of the whole 
planet.“ (Thévenot 2012: 2 f.)

DieBezügezureigenenUmweltundNaturseienoftsehrpersönlichund
intiminihremUrsprung.SollendieseintimenNaturbezügealsThemades
öffentlichenInteressesverhandeltwerden,weilwieimvorliegendenFalldas
privat hochgeschätzte Kleingartengebiet aufgrund von Bebauungsplänen 
bedrohtist,braucheeseineÜbersetzungdieserBezüge,umdieWertig
keitauchfürAußenstehendenachvollziehbarzumachen.IndiesenÜber
set zungs prozessen werden verschiedene, ausgewählte Argumente und 
Werte zusammengebracht, um aus dem intimen Bezug ein „commons“ 
(Thévenot2012:7),alsoeingemeinschaftlichesundpolitischesThemazu
machen.

GelingtdieseÜbersetzungunddamiteinePolitisierungvonunterschied
lichenNutzungsinteressen,stelltsichdieFrage,wieeszueinerBewertung
kommt.BeiderFrage,wasalsUrteilimallgemeinhöherenInteressegesehen
wird,spieltdiepolitischeundgesellschaftlicheRahmungeinesKonfliktes
laut Boltanski/Thévenot (1999) eine wichtige Rolle und damit verbunden 
dieFrage,wasgesellschaftlichüberhauptals‚allgemeinesInteresse‘gilt.
WieunterschiedlichdieseRahmungenseinkönnen,zeigendieAutorenan
hand eines Vergleichs der politischen Programmatiken von Frankreich und 
den Vereinigten Staaten von Amerika: Während in Frankreich die Frage 
nach Solidarität und allgemeinem Interesse nicht zwingend von der Zahl 
derBefürworter_innenabhängt,greiftbeidieserFrageindenVereinigten
Staaten das Argument einer zahlenmäßigen Mehrheit viel stärker. Bei einer 
UrteilsfindungwürdeabernichtnurdiespezifischepolitischeRahmung
wirksamsein,sondernauch‚stabileReferenten‘herangezogenwerden,um
denKonflikteinerPrüfungundBewertungzuunterziehen.Dieskönnen
Standardisierungensein,alsomessbareStatistikenundZahlenwiebeispiels
weiseeineBezifferungvonökologischerVielfalt,welchedieumkämpften
Werte in messbare Eigenschaften zu übersetzen versprechen, um damit eine 
EntscheidungbasierendaufquantitativenWertentreffenzukönnen.Diese
ArtderUrteilsfindungfolgtlautThévenot(2012:2)einerindustriellenWert
ordnung, nämlich dem assoziierten Streben nach einer technisch mess baren 
Effizienz.Andere,wiederSoziologeNikolasRose(1991)undderPolitikwis
senschaftlerNickTurnbull(2006),verweisenaufdiepolitischeNaturdieser
stabilen Referenten[3], indem sie beispielsweise statistische Erhebungen als 
Instrumente politischer Steuerung analysieren (vgl. Rose 1991), welche den 
Gegenstand oder die Personengruppen, die gesteuert werden sollen, erst als 
solche zahlenmäßig erkennbar und dadurch formbar machten und daher 
beiderHerstellungeines„policyproblems“(Turnbull2006)zentralseien.

AuchbeiUmweltkonfliktenwirdaufdiesestabilenReferentenalsArgu
mentationsgrundlagefürdieerwünschteNutzungsartzurückgegriffenunddas
‚allgemeinhöhereInteresse‘mitZahlenbelegt.KommtesalsozuPlanungs
konfliktenwieeinerKleingartenumgestaltung,istfürGegner_innender
neuen Pläne ein Übersetzen der eigenen Interessen in eine poli tische Sprache, 
das Auswählen der richtigen Argumente, das Herstellen einer Äquivalenz und 
das Reagieren auf stabile Referenten notwendig (vgl. Thévenot 2009), wie in 
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den folgenden Abschnitten anhand empirischer Fälle aus führlicher dargestellt 
wird. Zunächst sollen aber durch Verweise auf die Fach literatur Kleingärten 
alseinespezifischeFormvonStadtnaturerörtertwerden.

3. Urbane Kleingärten: 
privater Rückzugsort im öffentlichen Besitz

„Der Garten ist die kleinste Parzelle der Welt und darauf ist er die Totalität 
derWelt“,schreibtMichelFoucault(1992:42).FürihnsindGärteneineder
ältesten Formen von Heterotopien, wo widersprüchliche Platzierungen und 
übereinandergelagerteBedeutungenstattfinden,einzugleichpartikularer
wieuniversellerOrt.DieserArtikelhandeltvoneinerspezifischenFormvon
Gärten,aufwelchedieseMehrschichtigkeitbesondersgutzutrifft,nämlich
Kleingärten. Laut dem deutschen Kleingartengesetz (BKleingG 1983) sind 
damit Orte gemeint, welche zur „nichterwerbsmässige[n], gärtnerische[n] 
Nutzung,insbesonderezurGewinnungvonGartenbauerzeugnissenfür
den Eigenbedarf, und zur Erholung“ dienen. Weiteres gesetzlich erwähntes 
CharakteristikumistdiespezifischezivilgesellschaftlicheOrganisationsform,
daKleingärtenvonVereinenverwaltetunddieParzellenvondenVereins
mit glie dern gepachtet werden.

Kleingärten bewegen sich dabei zwischen Grenzziehungen und Kategorien 
vonprivatundöffentlichbeziehungsweiseArbeitundFreizeit.FürdieLand
schafts archi tek tin Annette Freytag (2010) sind Kleingärten Orte, die in Zeiten 
von Optimierungsdruck einen Rückzug innerhalb der Gesellschaft erlauben. 
Dennoch sind Kleingärten nicht als losgelöst von der politischen Sphäre zu 
verstehen.DennsiebefindensichhäufigimBesitzderjeweiligenGemeinde,
welche durch das Verpachten des Landes die Gartennutzung erst ermöglicht 
und als Planungsinstanz deren planerischen Status und damit die räumliche 
Be wer tung – beispielsweise als Dauerkleingarten oder als ungesicherte 
Ent wick lungs fläche – definiert. Die beiden Stadtforscher David Crouch 
und Colin Ward beschreiben die Mehrschichtigkeit folgendermaßen: „The 
allotment fails to conform to the leisure industry’s concept of passive leisure, 
and, in the wider landscape, to the ideal of private, individualized space, 
provided,constructedandclearlydemarcatedintheformofthehouseand
garden.“(Crouch/Ward1988:272)

AlsgrünerVersorgungsundErholungsortfürdieindustriellenArbeiter
klas sen waren Kleingärten in ihrer Entstehungsgeschichte eng mit grüner 
Diszi pli nie rung verbunden. So zeichnet beispielsweise Caitlin DeSilvey 
(2003:442)nach,wieKleingärteninEdinburghim19.JahrhunderteineMög
lichkeitfürdieindustriellenArbeitgeber_innenjenerZeitdarstellten,ihren
Arbeiter_innenZugangzuNaturalsAustauschfürdenErhaltihrerArbeits
ressourcezugewähren.LauraLawson(2004:165)beschreibtamBeispielvon
amerikanischenKleingärtendenGebrauchvonGärtenalsstaatlichessozial
re for merisches Instrument, mittels derer „economic resiliency, teaching 
desirable social behaviours, revisioning urban neighbourhoods“ ermöglicht 
wird.AlssolchessindKleingärtenebenauchOrtevonstaatlicherRegu
lierungspraxis,welchelautHannaHilbrandt(2017)allerdingsnichtals
getrennt oder top-down praktiziert und separiert von der Alltagswelt von 
Kleingärtner_innenzuverstehenist.
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Kleingärten sind Orte, wo die „mundane material practice of gardening“ 
(Tilley2008:220)mitteninderStadtundhäufiginderNähedereigenen
Wohnungstattfindenkann.AbersiesindweitmehralsOrtezurReali
sierungvonGartenpraktiken,dennsiebesitzeneinesymbolischeBedeu
tung als stilisierter Rückzugsort, verbunden mit dem Versprechen einer 
„imaginary psychological escape route from urbanized modernity“, wie der 
ArchäologeundAnthropologeChristopherTilley(2008:245)schreibt.[4] 
WiediesesRückzugsversprechenauchpolitischgedachtundinneuenatio
nale Gesellschaftsutopien übersetzt werden kann, zeigt das 1920 publi zierte 
Werk Der soziale Garten. Das grüne ManifestdesdeutschenLandschafts
architektenLeberechtMigge,derdarineineneuedeutscheStadtund
Gesellschaftsordnung basierend auf Kleingärten und Klein gär ten prak tiken 
skizzierte.Alseinerderersten,derdenBegriff‚grün‘alspolitischenBegriff
benutzte(vgl.Haney2007),betrachteteerGärtenundlandwirtschaftliche
Selbst ver sorgung als Möglichkeit, sich von den sozialen und wirtschaftlichen 
Pro blemen eines kapitalistischen Regimes zu befreien und entwickelte die 
VisionvonDeutschlandalseinerNationvonKleingärtenstädten.Diese
neuen Kleingärtenstädte imaginierte er als Orte von gemeinschaftlicher und 
effizienterAgrarproduktion,inderfürErholungundDifferenzallerdings
wenigRaumblieb.SosolltelautHaney(2007)derGebrauchvonTechno
lo gien eine maximale landwirtschaftliche Ausschöpfung garantieren und 
damitkeineGrünflächeungenutztbelassenwerden,undnurFamilienmit
Kindern, die also Bevölkerungswachstum repräsentierten, waren in seiner 
StadtundGesellschaftsvisionwillkommen.

Diese Verweise auf mögliche politische Symboliken von Kleingärten 
zeigen, dass Kleingärten verschiedene Lesarten und Zugänge zulassen. 
SoverweisenauchCrouch/Ward(1988:273)aufdieflexibleFähigkeit
von Klein gärten, trotz unterschiedlicher Designs, Parzellengrundrissen 
und Infra struk tur an lagen letztendlich immer jene Landschaftsform zu 
bleiben, auf der eine Viel falt an Aktivitäten, Beziehungen und Begegnungen 
stattfindenkönne.

InBezugaufdasVerhältnisvonamerikanischenKleingärtenundStadt
planungschreibtLawson(2004:153):„[T]herehasalwaysbeenambiguity
regarding the garden’s status as a public good.“ Denn einerseits würden ihre 
ökologischenundsozialenZweckeunddievielfältigenVorteilevonKlein
gärtennutzungenfürIndividuen,KollektiveundStädteerkannt,diesealler
dings nicht in langfristigen Stadtplanungsstrategien mitberücksichtigt und 
gesichert.[5]UmdieUrsachedesambivalentenVerhältnisseszwischenKlein
gär ten und Stadtplanung besser zu verstehen, hilft es, Kleingärten in ihrem 
jewei ligen urbanen und politischen Kontext zu denken. In mediterranen 
Städten sind beispielsweise im Rahmen der Weltfinanzkrise der 2010er 
Jahre viele neue Kleingärten entstanden, da sie von politischen Akteuren als 
günstiges und aktivierendes Hilfsprogramm für Personen und Stadtbereiche 
erkannt wurden, weswegen ihnen neue Flächen zugestanden wurden (vgl. 
Seguí/Maćkiewicz/Rosol2017;Kois/Casadevante/Morán2015).Ineuro
päischen,aufgewertetenStädtenhingegenstehenKleingärtenhäufigunter
VerdrängungsdruckundinKonkurrenzzuanderenNutzungsformen
(vgl.Spilková/Vágner2016).AngesichtsdieserVeränderungenbetonen
Aktivist_innenundeinigeKleingartenforschendedieNotwendigkeit,die
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KleingartennutzunggegenUmnutzungsplänezuverteidigenundschlagen
verschiedene Wege vor: 
1. dieVerbindungzuökologischenNachhaltigkeitsdiskursenunddie

Betonung ihrer Funktion als commons (vgl. Colding et al. 2013);
2. dasAnlegenvonDatensätzen,umdieNachfragemitkonkretenZahlen

belegen zu können (vgl. Crouch/Ward 1988); 
3. dieBildungvonKoalitionenvonStadtaktivist_innenund

Naturschutzgruppen,ummiteinerbreiterenpolitischenLobbystimme
zusprechen(vgl.Spilková/Vágner2016).

Den genannten Strategien ist gemeinsam, dass sie Hilfswege zur Übersetzung 
derKleingartennutzungineinöffentlichesissue und zur Herstellung einer 
größerenBedarfsgruppesind.DieseÜbersetzungderpersönlichenInteres
sen und Anliegen für eine größere Allgemeinheit gestaltet sich nämlich 
schwierig[6],wieDeSilvey(2003:461)mitderfolgendenBeobachtungillus
triert: Während einer Planungsanhörung gefragt, wie in Bezug auf ein von 
UmnutzungbetroffenesArealdiegesellschaftlichenVorteileeinerKleingar
ten nut zung messbar und damit belegbar machen könnten, antwortet der 
befragte Kleingärtner: „I answer that by asking you to measure me: I have 
beenhappyfor60years.“

4. Hamburg: „Grünstadt, jetzt!“[7] und der Erhalt der grünen 
Stadtlunge

Befassten sich die beiden theoriegeleiteten Kapitel 2 und 3 mit der poli tischen 
undplanerischenRelevanzvonstädtischenGrünräumenundihrermehr
schichtigenWertordnungen,sollimhierfolgendenKapitel4derempirische
KonfliktfallinHamburgvorgestelltunddiskutiertwerden.BeideKonfliktfälle
inHamburgundBaselbasierenaufeinerqualitativenStudie,fürdiePlanungs
dokumente,15leitfadengestützteInterviews(60bis120MinutenLänge)
mitAktivist_innen,Kleingärtner_innen,involviertenAkteurenausPolitik
und Verwaltung und städtischen Kleingartenvertretern, sowie Teilnahmen 
an Vereinstreffen und Feldgespräche kodiert und ausgewertet wurden. 
MethodologischfolgtdieUntersuchungdemGroundedTheoryParadigma

Abb. 1 Eine der ver-
blei  ben den Klein-
gar  ten  par zel len im 
Ham burger Stadtteil 
Barm bek (Quelle: 
Eigenes Foto)
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nachGlaser/Strauss(2017),welchesfüreineEntwicklungeigener
theoretischer Konzeptualisierungen aus dem empirischen Datenmaterial 
heraus eintritt.

Der Einstieg in den Fall führt in das Jahr 2012 zurück, als in Hamburg Pläne 
fürdieErrichtungeinesneuengroßflächigenWohnprojektesveröffentlicht
wurden.DieseswarauseinemstädtebaulichlandschaftsplanerischenWett
be werb hervorgegangen und beruhte auf dem städtischen Rahmenplan. In 
diesem Plan war im Hamburger Stadtteil Barmbek die Errichtung eines 
neuenWohnquartiersmitetwa1.400Wohnungenaufeiner39Hektar
großen Fläche und unterteilt in zehn Baufelder vorgesehen (vgl. Bezirksamt 
HamburgNord2012).DasProblemdabeiwar:DiePlanungsflächewar
zwarimBesitzderStadtHamburg,allerdingsseitden1940erJahrenvom
städ tischen Kleingartenverband – dem Landesbund der Gartenfreunde 
in Hamburg – an zwei Kleingartenvereine verpachtet worden, welche die 
insgesamt 330 Parzellen an Personen weiterverpachtet hatten, einige davon 
mitWohnrecht.DieneuePlanungsflächewarseitJahrzehntenvonPäch
ter_innenalsKleingärtenumsorgtundalsprivaterRückzugsortgeschätzt
worden, besaß allerdings keinen planungsrechtlich gesicherten Status.[8] 
Zwar waren zwischen den Baufeldern Grünflächen (vgl. Abbildung 2) 
vor gesehen, allerdings sollten diese neu angelegt und die bestehenden 

Abb. 2 Karten aus-
schnitt des geplan ten 
Be  bau ungs pro jek tes 
(Quelle: Fa. scheu-
vens+wachten/
EGL-Ent wick lung 
und Ge stal tung von 
Land schaft GmbH/
Runge+Küchler)
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KleingärtenunddaraufbefindlicheBäumeundPflanzungengroßenteils
entferntwerden.DiepersönlicheVerbindungderKleingärtner_innenmit
der Fläche war eine intime und persönliche, und der Plan wurde daher von 
vielenalsstädtischerEingriffineinenalsprivatverstandenenRaumerlebt.

MitdemLandesbundderGartenfreundeinHamburggibteseineOrga
nisation,welchedie33.000städtischenPächter_innenvertritt.DerVer
bund formuliert das Ziel, „die Kleingärten in der Stadt zu erhalten und ihre 
zukünftige Entwicklung in die langfristige Raumordnung zu inte grieren“ 
(LandesbundderGartenfreundeHamburg2019).MitdenÜberbauungs
plänen konfrontiert, nahm der Verbundsvorsteher laut Eigen aus sage 
eine„Verweigerungshaltung“einundlehnteeineangebotenePlanungs
mitarbeitab(vgl.InterviewmitLeiterdesLandesbundesderGarten
freundeHamburg2017).EinähnlichesVorgehenverfolgtenauchdie
Vereinsvorsitzenden[9] – das Areal war in zwei Vereine aufgeteilt –, sodass 
sich angesichts eines fehlenden, von oben organisierten Protests eine kleine 
AnzahlvonKleingärtner_innenzusammenschloss.Diesesetztensichlaut
AussagevonKlaus(2017),einerwichtigenFigurdergegründetenProtest
gruppe„Grünstadt,jetzt!“,zuihren„Höchstzeiten“aus15bis20Personenzu
sammen.FolgenderProtokollausschnittgibtEinblickineinsolchesTreffen
der Protestgruppierung, welches zu einem Zeitpunkt stattfand, zu dem ein 
teilweiser Verbleib bereits erkämpft worden war:

„[…] In der Mitte des Vereinshauses steht ein großer Tisch, darauf 
stehen Tee und Kaffee. An dem Treffen nehmen elf Leute teil, vier 
Männer,siebenFrauen,diemeistensindüber60Jahrealt,schätzeich.
An dem Tischende sitzen zwei Männer, der Vorstand und sein Vertreter, 
wie ich bald erfahre. Klaus, den Vorsitzenden, schätze ich auf etwa 
70Jahre,spätererfahreich,dasserUmweltwissenschaftlerist.Klaus
wird im Laufe des Abends die meisten Fragen beantworten und mir die 
politische und ökologische Relevanz ihres Falles ausführlich und mit 
emotionaler Dringlichkeit beschreiben; sein Vertreter ergänzt mit Infos 
über ihr strategisches Vorgehen und Wissen über Verwaltungsabläufe. 
[…] Auf die Frage nach der Verbindung mit ihren Gärten erzählt Klaus, 
dass der Garten schon seiner Großmutter gehört hatte und er ganze 
Sommer seiner Kindheit dort verbracht habe; es sei einer der wenigen 
Ortegewesen,woersichsichergefühlthabe.“(Hamburg,29.5.2016)

Die anwesenden Personen hatten zwei wichtige Gemeinsamkeiten, nämlich 
die räumliche Lage ihrer Kleingärten und den sozialen Hintergrund, 
welche zusammen als Übersetzungsgrundlage genutzt wurden. Denn die 
Gär ten der Mitglieder der Protestgruppierung lagen mehrheitlich in jenen 
Arealbereichen,indenenauchimneuenWohnprojektGrünflächensein
sollten,esalsokeinedirekteBaukonkurrenzgab.WeiterhineintedieProtest
gärtner_inneneingemeinsamersozialerHintergrund;vielevonihnen
waren hochrangige Verwaltungsangestellte gewesen und verfügten über 
ein politisches Partizipationsverständnis: nämlich über das wahrgenommene 
Recht,auchaußerhalbderVerbandsstrukturenundohneUnterstützungder
restlichen,vonihneninGesprächenalsapolitischdargestelltenKleingärt
ner_innenihrepersönlicheBetroffenheitundAnliegenineinstädtisches
issue zu übersetzen.



20       2020, Band 8, Heft 1/2s u b \ u r b a n

4.1. Politischer Aktivismus als Übersetzungsarbeit:  
Kleingärten als politisches issue

Auf die Frage, wie „Grünstadt, jetzt!“ die geplante Überbauung zu verhindern 
versuchte,gabKlausEinblickindiestrategischenÜberlegungenderGrup
pierung.Esseiihmnämlichklargewesen,dassPersoneninanderenHam
burger Bezirken sich nicht für einen Kleingartenerhalt in Barmbek ein setzen 
würden. Die Gruppierung setzte daher auf eine Übersetzung ihrer Anliegen 
in ein politisches issue, indem sie die stadtweite Bedeutung der Kleingärten 
darlegenwollteundmittelsgesammelterUnterschrifteneineBezirksabstim
mungüberdieAnoderAbnahmedesBebauungsplanserzwingenwollte,
wofür sie jenseits der offiziellen Verbandsstruktur für ihr Anliegen eine 
Öffentlichkeitherzustellenversuchte.[10]

KleingärteninHamburgstehenaufgrundderhohenWohnraumnach
frageundeines2011abgeschlossenen(und2016verlängerten)Vertrages
zwischen Senat (der Hamburger Landesregierung) und Bezirken, welcher 
die Errichtung von mindestens 10.000 neuen Wohnungen pro Jahr als Ziel 
formulierte(vgl.VertragfürHamburg2016),untergroßemDruck.

Im Wissen um die hohe gesamtstädtische Wohnraumnachfrage und den 
daraus resultierenden Überbauungsdruck des Areals versuchte „Grünstadt, 
jetzt!“dievonihrerwünschtePrioritätenreihung–GartennutzungvorWohn
raum nutzung – mittels einer ökologischen Wertordnung zu recht fer tigen. 
DennwodasVersprechenauf1.400günstigeneueWohnungenalsstabiler
ReferentAutoritätausdrückt,brauchteseinentsprechendesöffentliches
GegengewichtundGegenargument.SoversuchtesieanhandfolgenderStra
te gien, die Imagination des Areals als green commons zu verbreiten, um eine 
Form der Äquivalenz zwischen den beiden Anliegen herzustellen:
1. DarstellungderKleingärtenalsLungenundKühlungsfunktionfürdie

Gesamtstadt;
2. Darstellung der Kleingärten als ökologisch diverser Stadtraum.

Ersteres, nämlich die Darstellung des Gartenareals als grüne Stadtlunge, 
geschah, indem historische Verweise mit naturwissenschaftlichen Daten 
zusammengebrachtwurden.DieskonnteichbeieineröffentlichenVer
anstaltungzuurbanerNaturimKampnagelTheaterimJuni2018inHam
burg beobachten, zu der Klaus als Sprecher eingeladen war. Er betonte 
die Wichtigkeit von Kleingärten; zum einen, indem er auf den Hamburger 
Stadtentwicklungsplan des damaligen Stadtplaners Fritz Schumacher von 
1919verwies,derGrünundFrischluftschneisenzwischenWohngebieten
geplanthatte.IndemerdieKleingärtenindiesenhistorischstadtplanerischen
Bezugsetzte,erhieltensieeineentsprechendeBedeutung.Zumanderenver
wieseraufstadtklimatischeMessungenanhandeinereingefärbtenKlima
karte von Hamburg. Darauf war die dicht bebaute Innenstadt rot ein gefärbt, 
währendimGegensatzdazudasKleingartenarealinderNähedesStadtparks
als grüne Fläche eine sichere Atmungszone suggerierte.

Als ökologisch wertvoller Stadtraum wurden Kleingärten dargestellt, 
indem im realen Raum – entlang von öffentlichen Arealwegen und auf 
Bäumen, Zäunen, Lampenpfosten –, aber auch im virtuellen Raum auf der 
eigenen Protestwebseite, Fotos der im Areal gesichteten Tierarten, Bäume, 
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Pflanzenaufgehängtbeziehungsweiseveröffentlichtwurden(sieheAbbil
dungen3und4).MitSätzenwie:„Ichdarfhiernichtlängerwohnen“wurde
der erwarteten Verdrängung dieser Lebewesen eine Stimme gegeben, wurden 
sie als politische Akteure einbezogen und wurde die ökologische Bedeutung 
desArealsindenVordergrundgestellt.DurchRückgriffaufdieFotosund
BotschaftenwurdedasArgumentaufgebaut,dassdieWachstumsund
ExistenzbedürfnissederNaturvordenBedürfnissenvonMenschenfür
Wohn raum einzuordnen sind.[11]

4.2. Urteilsfindung, Rückübersetzung von öffentlichen zu privaten 
Gärten

Dievon„Grünstadt,jetzt!“eingereichteInitiativefüreineBezirksabstim
mung des Bebauungsplans wurde vom Bezirk mittels einer Evokation 
für ungültig erklärt und aufgehalten. Aufgrund der politischen Struktur 
von Hamburg als Stadtstaat kann der Senat, also die Landesregierung, 
bei wichtigen Vorhaben die Entscheidungsbefugnisse vom Bezirk auf die 
Senatsebeneheben,wodurcheineBezirksabstimmungnichtmehrdurch
führ bar ist. Als Kompromiss wurde allerdings eingeräumt, dass die inner halb 
der neuen Grünzone gelegenen Kleingärten bleiben können, diese aller dings 
verdichtetwerden,umdieZahlvon40auf165Parzellenzuerhöhen.[12] 
DieseimBebauungsplanalsDauerkleingärtengesichertenneuenKleingär
tensindimstadteigenenBesitzundwerdenvomLandesbundderGarten
freun de an den neu gegründeten Verein verpachtet. Da die Mehrheit der 
ehemaligenVereinsmitgliederunddessenVorstandihrenKleingartenauf
ge geben hatten und die Vereinsstruktur aufgelöst worden war, ging aus 
derProtestgruppierungdieneueVereinsstrukturmitKlausalsoffiziellem
und für die Gartenvergabe zuständigem Vereinsvorstand hervor. Folgender 
BeobachtungsausschnitteinesVereinstreffensimMai2016illustriert,wie
die formal an einer Warteliste orientierten Vergaberegelungen neu ausgelegt 
wurden und politisches Engagement mit privilegierter Ressourcenzuteilung 
rückübersetzt und belohnt wird:

„DieselbeFrauschiebtspäterKlaus,deretwanach40Minutendazu
stößt[weilervordemVereinstreffenKleingärteninteressentenfreie
Gärtengezeigthatte,Anm.d.A.],einenZettelmitAdresseundKontakt
mög lich keiten ihrer Tochter hin. Es geht darum, dass sie ihrer Tochter 
nach ein bis zwei Jahren den neuen, im Moment von ihr gepachteten 
Garten überschreiben möchte und dies bereits jetzt in die Wege leiten 

Abb. 3 und 4 Argu-
men te für die er-
wünsch te öko lo gische 
Wert ordnung (Quelle: 
Eigene Fotos)
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möchte. Klaus ist bereits informiert, meint, dass er die Tochter bereits 
auf einer Art stillen Warteliste platziert habe und daher den Zettel 
nicht brauche. Der Schwiegersohn pachtet den Garten, der neben 
dem jetzigen Garten der Frau liegt. […] Auch diskutiert wird über die 
GartenvergabederneuenGärten.KlausmöchtediePlätzedenUnter
stützer_innenderInitiativezuerstanbietenundfragt,obdamitalle
einverstandensind(siesindes).“(Hamburg,29.5.2016)

NachderÜbertragungderKleingärtenindenBebauungsplanisteineRück
über setzung[13] des öffentlichen, politisierten Gartenareals zu privaten 
Gärten geschehen, die nun von einem neuen Verein – der aus „Grünstadt, 
jetzt!“ hervorging – verwaltet wird. Fragen, wie die Zuteilung zu den neu 
geschaffenenParzellenzugeschehenhabeundwasmitdenSpendengeldern,
welcheüberdieeigeneProtestwebseitebeworbenundvonUnterstützer_in
nen gespendet wurden, geschehen solle, illustrieren diese Rückübersetzung. 
AneinerVereinsversammlungwurdegemeinsamdiskutiert,wofürdiever
blei ben den etwa 1.000 Euro Spendengelder verwendet werden sollten: 
zumAufbauneuerZäune,alsSpendefüreinenNaturschutzvereinoderzur
FinanzierungfüreinFestfüralleUnterstützer_innenderInitiative.Damit
bilden die Vergabevorschläge die Vielschichtigkeit des Raumes ab: der Zaun 
als Symbol für den abgegrenzten privaten Raum, die Spende als Grünraum, 
dasFestfürdieUnterstützer_innenalspolitischenRaum.

InHamburgrücktealsoeinekleineGruppevonKleingärtner_innenmit
ihrerÜbersetzungdengrünenWertderStadtflächeindenVordergrund,
um damit Argumente für den Verbleib ihrer eigenen Gärten vorzubringen. 
ImfolgendenFall,inBasel,verfolgtendieKleingartenaktivist_inneneine
andere Strategie.

5. Basel: Vereinswesen als repräsentative Verhandlungsmacht

In Basel beginnt die öffentliche Diskussion um die Frage, welche Rolle 
Kleingärten in einer verdichteten Stadt haben beziehungsweise haben sollten 
und deren Verhandlung als commons,mitderVeröffentlichungdesneuen
sogenannten Zonenplans im Jahr 2009. Im Rahmen der Überarbeitung 
des städtischen Zonenplans, welcher die zulässige Art der Landnutzung 
bestimmt und alle 15 bis 25 Jahre neu aufgestellt wird (vgl. Planungsamt 
Basel 2019), sollten drei der insgesamt 33 städtischen Kleingartenareale als 
neueBebauungsflächenplanerischzoniertundumgestaltetwerden.Davon
wärenetwa1.100Kleingärten–rund40ProzentderimStadtgebietvon
BaselliegendenKleingärten–direktbetroffengewesen.Auchhierübteein
Wohnungsbauprogramm[14] als Zielsetzung mit stabilen Referenten Druck 
aus. Gegen die geplante Überbauung formierte sich eine Protestbewegung, 
welche aus dem existierenden Vereinswesen hervorging.

Kleingärten in Basel kennzeichnet eine hierarchische paternalistische 
Vereinsorganisationsform(vgl.Thomas/Oehler/Drilling2016),welche
die Beziehungen und Verantwortlichkeiten regelt: Die von der Mehrheit 
gewähltenVereinsvorständerepräsentierendieeinzelnenPächter_innen,
agierendamitalsÜbersetzer_innendesKollektivs.DieAnliegender33städ
tischenVereinsvorsteher_innenwiederumwerdenvondemVorsteherdes
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Zentralverbandes,deralsVertreterderetwa13.000Kleingärtner_innen
agiert, in eine kollektive Stimme übersetzt. In Gesprächen mit politischen 
undplanerischenAkteurenbegegnetemirwiederholtdieAussage,Klein
gärtner_innenwärenWähler_innenstimmenunddahermüssemansich
zwangsläufigmitihnenauseinandersetzen.

Der ehemalige Vorsteher des städtischen Verbandes, Rudolf, beschrieb 
im Gespräch sein basisdemokratisches Rollenverständnis folgendermaßen:

„[A]ls ich Präsident war in meinem Verein, hatte ich immer gesagt: 
IchbinPräsident,ichmussdasmachen,wasmeine160Pächtersagen.
Wenn die sagen, du musst das umkippen, dann muss ich das machen 
imNamenvomVerein.Wennichselbstnochdahinterstehenkann,
dann ist das recht, und wenn nicht, dann muss ich es halt trotzdem 
machen.“

Dieses Zitat illustriert das Verständnis und die gegenseitige Rollenzuteilung 
zwischendemVereinskollektiv–denPächter_innen–unddemKollek
tiv ver treter, das auf dem Verständnis eines civic worth (vgl. Boltanski/
Thévenot 1999) beruht, also der Priorisierung der kollektiven Interessen 
vor den Einzelinteressen, prinzipieller Solidarität und einer Gleichheit von 
MitgliedernunddemokratischgewähltenRepräsentant_innen.

Abb. 5 Auf nahme 
einer Klein gar ten par-
zelle im Klein gar ten-
verein Dreispitz mit 
ge planter Räumung 
2020 (Quelle: Eigenes 
Foto)

Abb. 6 Geplante Sied-
lungs ent wicklung „Am 
Walkeweg“ (Quelle: 
Bau- und Ver kehrs-
departement Basel)
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DieBekämpfungderUmzonungfolgtediesenPrinzipendescivic worth: 
So wurde ein eigenes Initiativkomitee gegründet mit dem Vorsteher des 
ZentralverbandsalsSprecherundLeiterdesKomitees.Zielwar,dieerforder
lichen3.000Unterschriftenzusammeln,umeinestadtweiteAbstimmung
gegen die geplante Kleingartenumgestaltung zu erzwingen (vgl. Staatskanzlei 
Basel 2019).

InitiativensindinderbasisdemokratischenSchweizeinehäufiggenutzte
zivil gesell schaft liche Möglichkeit der Auseinandersetzung mit Politik und 
Planung,daherwissenpolitischeAkteuredamitumzugehen.NachderGrün
dung des Initiativkomitees wurde der Vorsitzende (Kleingärtner Rudolf) und 
dessenpolitischerUnterstützer(einPolitikerausderrechtspopulistischen
SchweizerParteienlandschaft)zuVerhandlungenmitdempolitischenVor
steher des städtischen Bauministeriums und dem Planzeichner ein ge laden. 
Ziel der Verhandlungen war es, einen Kompromiss auszuhandeln und damit 
die Abstimmung zu verhindern. Denn erst ein Jahr zuvor war eine ebenfalls 
geplanteUmnutzungeinerstädtischenGrünflächevoneinerknappenMehr
heitabgelehntworden;esgaltausSichtdesBaudepartementseineWieder
holung zu verhindern.

Die Macht dieses Komitees konstituierte sich über die vertretene Zahl der 
Kleingärtner_innenunddiefinanziellenRessourcendesZentralverbandes.
ZwarverstandauchderVorsteherRudolfdieineinandergreifendeArgu
men ta tion der Kleingärtenproblematisierung und fasste diese mit den 
Wortenzusammen:„EsistkeineNachfragemehrda.[15] Es braucht keine 
Eigenversorger mehr, die sollen nicht so blöd tun. Die sind privilegiert. Die 
habeneinenZaunumsichunddasistöffentlicherGrundundBoden.Da
könnte man Millionen verdienen“. Allerdings stellte Rudolf die Richtigkeit 
und Rahmung dieser Argumente nicht in Frage. Anders als in Hamburg, wo 
öffentlicheDiskussionenangestoßenundneuenBezugsgruppenhergestellt
wurden, wurde in Basel innerhalb der Verbandsstruktur und unter den rund 
13.000 Mitgliedern mit Verweis auf das gemeinsame Kleingartenanliegen 
und die Solidarität mobilisiert.

5.1. Urteilsfindung, Rückübersetzung zu privaten Gärten

InderSchweizgibtes,andersalsinDeutschland,keinnationalesKlein
gartengesetz.StattdessenwirdderUmgangmitUmnutzungenaufLandes
ebene(inderSchweiz:KantonalerEbene)geregelt,imKantonBaselStadt
zumProtestzeitpunktdurcheineFamiliengartenordnung.DieseFamilien
gartenordnungermöglichteeineUmnutzungvonKleingärten,ohnefürdie
betroffenenKleingärtner_innenErsatzgärtenbereitstellenzumüssen.Im
WissenumdierechtlicheLagewarderoffizielleVertreterRudolfindenVer
handlungen bemüht, die Zahl der verlorenen Parzellen im Ganzen so klein 
wie möglich zu halten. Schließlich stimmte er einem Kompromiss zu, nämlich 
der Halbierung jener Kleingärten, die umgenutzt werden sollten. Bei einer 
stadtweiten Abstimmung im Mai 2011[16] wurde dieser Kompromiss von 
einerknappenMehrheitangenommen;diesresultierte2016inderEinfüh
rung eines neuen Basler Kleingartengesetzes, welches für 80 Prozent der im 
KantonBaselStadtliegendenKleingärteneinespeziellgesicherteDauerklein
gartenzoneausspricht.Neuistauch,dassbeieinerAuflösungvonGärten„aus
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überwiegendöffentlichenInteressen“(GesetzüberFreizeitgärten2013)den
betroffenenPächter_innennuneinErsatzgartenangebotenwerdenmuss.

Somit hatte der angenommene Kompromiss zur Folge, dass bis zu 
20 Prozent der städtischen Kleingärten als Bauland ausgewiesen werden 
kön nen. Wie aber soll diese Zahl umgesetzt werden, wie die Lasten zwischen 
dendreivondenPlänenbetroffenenArealenverteiltwerden?Hierkamder
finanzielleundplanerische‚Wert‘alsBaugrundstückzumTragen.Denn
vorallemeinesderdreiGebiete,dasDreispitzAreal,befindetsichinun
mittelbarerNähezueinemneuenstädtischenPrestigeprojektundgiltals
beson ders attraktives Bauland. Als Arrangement zwischen dem städtischen 
Bau minis ter und dem Kleingartenvertreter Rudolf versprach ersterer daher, 
dass,solltediesesArealihrerAuflösungzustimmen,dieanderenbeiden,
größeren Areale fast vollständig erhalten werden würden. Dabei wurden also 
dieverschiedenenWertordnungengegeneinanderausgespielt:derMarkt
wert, der für den Bauminister im Vordergrund stand, im Austausch gegen 
den civic worth, also den Gemeinschaftswert, der für den Vertreter Rudolf 
imVordergrundstand.Vertreter_innendesumkämpftenArealserzählten
mir im Gespräch, dass sie um den Druck auf ihrem Areal wussten und sich 
angesichtsderunsicherenZukunftbereitzeigten,ihrerAuflösungzuzustim
men, um die beiden anderen, größeren Areale zu schützen. Die Aufteilung der 
Pla nungs lasten erfolgte nach dem Prinzip des civic worth, indem das vom 
Marktwertherwertvollere,aberflächenundzahlenmäßigwesentlichkleinere
DreispitzArealseinerUmnutzungzustimmte,umdadurcheinehöhere
AnzahlanParzellenerhaltenzukönnen.Dabeispielteauchdiespezifische
nach bar schaft liche Rahmung des Areals und das damit verbundene Wissen 
umdenNutzungsdruckbeiderEntscheidungeineRolle.Rudolfbetonteim
Gespräch, dass die Entscheidung für die Lastenaufteilung – „ein grausamer 
Deal“,wieeresbeschrieb–vondenbetroffenenVereinsvorstehernselbst
getroffenwurdeundwiesimWissenumdieschwereSignifikanzdieserEnt
schei dung die eigene Verantwortung zurück.

Dieses Ergebnis, das aus den politischen Verhandlungen hervorgegangen 
war, wanderte allerdings nach der stadtweiten Abstimmung vom poli tischen 
Bereich in den Verwaltungsbereich weiter, welcher gegenwärtig die von 
der wahlberechtigten Basler Bevölkerung angenommene Zahl „20 Prozent 
umnutzungsfähigeKleingärten“inPläneübersetzenmuss.WoimAbstim
mungs wahl kampf konkrete Versprechungen über eine Las ten auf tei lung 
gemachtwurdenunddiesemiteinerZahlunddamiteinemstabilenReferen
tenfixiertwurden,wirddieseaktuellineinetechnokratischeVerwaltungs
praxis übersetzt. Hier zeigt sich die Relativität der quantitativen Aus sagen: 
Ein zentraler involvierter Verwaltungsakteur[17] berichtete im Gespräch 
von der Schwierigkeit, diese Zahl in einen Plan zu übersetzen. Denn die 
erforderlichenWissensgrundlagenfürdieIdentifizierungder100Prozent,
nämlich vorhandene Zahlen zu der Größe der städtischen Kleingärten und 
MessgrundlagenundgenauegeografischeundzeitlicheGrenzziehungen,
würden schlichtweg fehlen. Bei der Übersetzung der politisch ausgehandelten 
und abgestimmten Zahl „20 Prozent umnutzungsfähige Kleingärten“ (und 
derdamitverbundenenVerlustaufteilung)ineintechnischesundplane
risches Regelwerk können daher persönliche Vorstellungen, welche Art von 
Kleingärten als wertvoll und schützenswert gelten und welche nicht, die 
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ÜbersetzungineinenPlanentwurfbeeinflussen.DieswurdeimGespräch
deutlich, wo der interviewte Akteur offen von „guten Stücken“ sprach, 
charak terisiert durch eine hohe Biodiversität und Ähnlichkeit mit neuen 
Gemeinschaftsgärten;KleingärtenmitVerweisaufderenNähezuverkehrs
inten siven Straßen, dem Vorhandensein von „Betonhäusern“ und „Personen 
mitKopftüchern“imZusammenhangmitProblematisierungenundInter
ven tions bedarf erwähnt.[18] Hier kommt eine Bewertung zum Vorschein, 
dieFlächennachihremökologischenWertbeurteiltundgleichzeitigrassis
tische Vorurteile mobilisiert, um städtische Bereiche abzuwerten. Die 
imaginiertenGärtenmiteinerhohenBiodiversitätentsprechenderökolo
gisch orientierten Gartenpraxis und dem Ordnungsverständnis der neuen 
urba nen Mittelschicht. Mit dieser Einteilung und Bewertung der Gärten 
in gut und schlecht entlang ökologischer Kriterien ist auch eine soziale 
Einteilung ver bunden und die Folgerung liegt nahe, dass Kleingartenareale 
miteinemhohenAnteilanärmerenoderrassifiziertenPersonenlängerfristig
als Teil der 20 Prozent in einen Planentwurf übersetzt werden – um somit 
nach einer parlamentarischen Annahme als Entwicklungsfläche in der 
Zukunft umgenutzt werden zu können und damit ihre Existenzgrundlage 
verlieren.

6. Vergleich: Politische Kleingärten in Basel und Hamburg

Vergleichende Forschung ermöglicht es, die Dynamik des untersuchten 
Phänomensweiter,nämlichübereineFallundStadtspezifikhinausgehend,
fassenzukönnen(vgl.Robinson2011).WennwirdiebeidenKonfliktfällein
Hamburg und Basel miteinander vergleichen, fällt auf, dass die Bedingungen 
und Konfliktrahmungen aufgrund stabiler Referenten ähnlich sind. So 
waren in beiden Städten Wohnbaustrategien mit quantitativen Zielvorgaben 
wirksam,derenDrucksichaufsolchestädtischenGrünflächenauswirkt,
die nicht mittels einer speziellen Zone in den Flächennutzungsplänen 
gesichert sind. Die zwei in diesem Aufsatz vorgestellten Kleingartenareale 
eint, dass sie als zukünftige Entwicklungszonen ausgewiesen wurden und 
die Kleingartennutzung als temporärer Status galt. Auch ihre Lage in sich 
wandelndenArbeiterquartierenistähnlich.ZusammenergebendieseBedin
gungen eine schwierige Ausgangslage für die Kleingärten, da die urbane 
Auf wer tung und neue Wohnbauprogramme auf der einen und die fehlende 
SicherheitalsEntwicklungszoneaufderanderenSeitezusammenalsmäch
tigeEinflussfaktorenwirken.

Ähnlichkeiten gibt es auch bezüglich der organisierten Protesthandlungen. 
SowohlinHamburgalsauchinBaselwurdenUnterschriftenfüreinReferen
dum – in Hamburg auf Bezirksebene, in Basel auf gesamtstädtischer Ebene 
– gesammelt mit dem Ziel, eine größere Zahl an Stimmberechtigten über die 
Bebauungspläne abstimmen zu lassen. In beiden Städten wurden politische 
Prozesse angestoßen mit dem Ziel, aus der Überbauung beziehungsweise 
dem Kleingartenverlust ein politisches Thema zu machen und eine Mehrheit 
für die eigene Prioritätensetzung – Gärten vor Wohnungen – zu gewinnen.

Allerdings unterscheiden sich beide Fälle darin, wer die Protesthandlungen 
organisierteundanführte,undinfolgedessenauchdarin,welcheArgumenta
tions sprache verwendet wurde. Aufbauend auf den vorgestellten Ergebnissen 
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wurden zwei neue Übersetzungstypologien konzeptualisiert: der Typ der 
sozialen Übersetzung und der Typ der grünen Übersetzung.

In Basel folgten die Protesthandlungen dem Typ der sozialen Über set-
zung.HierwarenesdemokratischgewählteKleingartenvertreter_innen,
diedenzivilgesellschaftlichenOrganisationen(Vereine,städtischerVer
band)vorstandenundihreAufgabedarinsahen,dieInteressenihrerMit
gliedergebündeltzuvertreten.DieseVertreter_innensahendiepersön
liche Betroffenheit, welche mit einem Gartenverlust verbunden ist, 
blie ben aber auf der Ebene der Kleingartenbetroffenen und übersetzten 
diese nicht in andere Wertigkeitsformen, die möglicherweise eine größere 
Bezugsgruppeangesprochenundmobilisierthätten.IhreMachtkonsti
tuier te sich aus den Vereinsressourcen: Das Geld für die Mobilisierung 
und den Referendumswahlkampf kam aus den eigenen Vereinstöpfen, 
die Einheitlichkeit ihrer Stimme und die repräsentierte hohe Zahl der 
Kleingärtner_innenimHintergrundfungiertenalsmachtvollgebündelte
Partiku lar interes sen.

Anders im Fall Hamburg, wo „Grünstadt, jetzt!“ dem Typ der grünen 
Übersetzungfolgte.HierwarenesnichtgewählteGartenvertreter_innen,
diesichorganisierten,sonderneinzelne,persönlichbetroffeneKleingärtner_
innen. Diese teilten neben ihrem sozialen Hintergrund auch ein dezidiertes 
Verständnis von politischer Partizipation, das auf dem wahrgenommenen 
Rechtgründete,beiStadtentwicklungsfragenpersönlicheAnliegenartiku
lie ren und einbringen zu können. Sie betonten dabei den ökologischen Wert 
und die Bedeutung des Areals angesichts klimatischer Veränderungen für 
die Stadt Hamburg. Die Engagierten konnten, anders als im Fall Basel, nicht 
aufeinepolitischeVertretungdurchVereinsoderVerbandsvorstehende
auf bauen. Daher stellen sie mit „Grünstadt, jetzt!“ im Laufe ihres Protestes 
eineneueArtvonBetroffenengruppeherundbauteneinProtestnetzwerk
mitanderenGruppierungenundUnterstützer_innenauf.

InbeidenFällenwardenProjektbefürworter_innendarangelegen,
eine politische Abstimmung zu verhindern, was die Interventionskraft 
einesReferendumsverdeutlicht:inBasel,wodieProtestvertreter_innen
zu Kompromissverhandlungen eingeladen wurden, und in Hamburg, wo 
dieProjektverantwortlichkeitenvonBezirksebeneaufdieLandesebenege
hobenwurden.SchlussendlichlenkteninbeidenFälleninvolvierteStake
holder aus Politik und Planung ein, indem mehrKleingärtenalsindenPla
nungen vorgesehen erhalten wurden. Eine zentrale Frage dabei ist, wie der 
Verlustaufgeteiltwurde.InBaselwurdenzudiesemZweckmitdenVer
einsvertreter_innenundderenpolitischenUnterstützer_innenVerhand
lungen geführt. Aktuell ist ein zentraler Verwaltungsakteur zuständig, die 
Übersetzung in Pläne zu gestalten, und bewertet erhaltungswürdige Gärten 
nach ökologischen, sozialen und räumlichen Kriterien, orientiert an den 
Praktiken und der Ästhetik einer neuen urbanen Mittelschicht. In Hamburg 
muss die Frage anders gestellt werden: Hier geht es nicht um die Frage, wie 
der Verlust aufgeteilt wird, da die erhaltenen Gärten durch die Grünzone 
im Bebauungsplan vorgegeben waren, sondern darum, wie der Zugang zu 
denneugeschaffenenGärtenaufgeteiltwird.DabeisinddieProtestmit
gliederSchlüsselfiguren,diedafürsorgen,dassdemeigenen sozialen und 
aktivistischenNetzwerkbevorzugtZugangermöglichtwird.AlsFolgeeiner
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persönlichenundfinanziellenProtestunterstützungmagdiesverständlichsein.
Es stellt sich allerdings die Frage, wie gerecht eine solche Zugangsverteilung 
ist und welche neue Ressourcenzuteilung zum nun dauerhaft gesicherten 
Klein gartenland eine politische Teilhabe mit sich bringt.

7. Schluss: Mehrschichtige Kleingärten zwischen  
sozialen und grünen Übersetzungen

DervorliegendeArtikelanalysierteanhandvonzweiempirischenKonflikt
fäl len von Kleingartenumnutzungen in Hamburg und Basel, wie Kleingärten 
im Kontext von Stadtplanungsprozessen problematisiert und als commons 
verhandelt werden. Die Diskussion der theoretischen Überlegungen von 
Laurent Thévenot et al. zu Aushandlungsprozessen von Wertordnungen bei 
UmweltkonfliktenundderVerweisaufwissenschaftlicheUntersuchungen,
welche das ambivalente Verhältnis zwischen Kleingärten und Stadtplanung 
behandeln,skizzierteneinBildvonkontinuierlichverhandeltenGrünflächen.
Auf diesem Verständnis aufbauend wurde anschließend anhand der Analyse 
und Konzeptualisierung von empirischem Datenmaterial zu beiden Fällen 
gezeigt,dasseineerfolgreichePolitisierungvonPlanungskonfliktennach
einer ressourcenintensiven Übersetzung von eigenen Anliegen verlangt.

Zwei neue Übersetzungstypologien wurden konzeptualisiert: einerseits die 
soziale Übersetzung, welche auf dem traditionellen Kleingartenvereinswesen 
und demokratisch gewählten Vorständen basiert und den civic worth in 
denVordergrundstellt,derdenexistierendengemeinschaftlichenundsoli
darischenWertbetontunddenBlickaufdieexistierendenNutzer_innenund
deren sozialen Hintergrund lenkt. Dieser wurde andererseits die grüne Über-
setzunggegenübergestellt,welcheunabhängigvomtraditionellenVereins
wesenmitInteressent_innenneueNetzwerkederEinflussnahmeaufbaut,
dabei den green worth, also den ökologischen Wert der Kleingärten betont, 
denBlickwegvondenmenschlichenNutzer_innenundstattdessenhinzur
Öko logie und tierischen Artenvielfalt lenkt, um eine größere Anspruchsgruppe 
her zu stellen, dabei aber die eigenen Interessen verschleiert.

Beide Fälle illustrieren, wie die Mehrschichtigkeit von Kleingärten bei 
PlanungskonflikteninunterschiedlicheArgumenteübersetztwerdenkann,
dabeiaberjeweilsandereVoraussetzungenerfordern.EinehergestellteÄqui
valenz über den Gemeinschaftswert, wie im Basler Fall skizziert, basierte auf 
einem Vereinswesen mit einer solidarischen, zahlenmäßig großen Anzahl an 
Kleingärtner_innen.DerFallHamburgwiederumzeigte,wiederGrünwert
eine argumentative Auseinandersetzung mit den Planungsgrundlagen, dem 
WohnungsprogrammunddemUmweltschutzalsstabileReferentenundmit
demAufbauundinVerbindungsetzenvonneuenBezugsgruppenerfordert,
alsoauchvonjenen,diegarkeineKleingärtner_innensind.

Der Artikel hat des Weiteren untersucht, was mit den Übersetzungen nach 
derKompromissfindungundKonfliktbeilegunggeschieht.Erargumentiert
fürdieWichtigkeit,beiPlanungskonfliktendanachzufragen,erstenswelche
Argumente für eine neue Prioritätenreihung – eigene Anliegen vor anderen – 
gebraucht werden, und zweitens wie politische und planerische Entschlüsse 
einer neuen Prioritätenreihung on the ground umgesetzt, also wie assoziierte 
Lasten und Privilegien anschließend verteilt werden.
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Zusammengefasst hat der Artikel am Beispiel der Aushandlungen um 
KleingärteninHamburgundBaseldenÜbersetzungsprozessalsnotwen
digenSchrittfüreineerfolgreichePolitisierungvonexistierendenbezie
hungs weise geplanten Raumumnutzungen analysiert. Eine Übersetzung der 
persönlichenBetroffenheitineinpolitischesThemamiterweitertenBetrof
fen en gruppen beruht dabei auf mehreren Voraussetzungen: Es bedarf eines 
KollektivsmitdesigniertenRepräsentant_innen,finanzielleRessourcenfür
juristischeUnterstützung,einerAuseinandersetzungmitdenargumenta
tiv en Grund lagen der Pläne und dahinterstehender Wertordnungen, sowie 
derenProblematisierung.SchließlichmussÄquivalenzzwischenverschie
denenWertordnungenhergestelltundeineneuePrioritätenreihungver
treten werden.

Die Politisierung von Planungsvorhaben verlangt nach einer Übersetzung 
dereigenenNaturbezügeunddamitverbundenerNutzungsinteresseninein
issue von allgemeinem, höher gewichtetem Interesse. Dies verweist auf jene, 
die keine Übersetzungsressourcen zur Verfügung haben, also weder eine 
repräsentative Vereinsmacht noch eine ökologische Argumentationsmacht 
aktivierenkönnen.Essolltedahernichtnurgefragtwerden,wieWertord
nungen von urbanen Grünräumen gegenwärtig neu verhandelt werden und 
welche Bedarfe dahinter stecken, sondern auch, wessen Stimmen bei einer 
NeureihungvonPrioritätenerfolgreicheigeneBedarfeundAnliegendurch
setzen können und wessen nicht, um dies im Hinblick auf eine solidarische 
urbane Grünraumplanung besser berücksichtigen zu können.

Endnoten

[1] DasKonzeptder‚commons‘wurdeursprünglichfürgemeinschaftlichgenutzteWeide
flächeninDorfgemeinschaftenverwendet.DieswarenFlächen,zudeneneinegrößere
Allgemeinheit aufgrund der hohen gemeinschaftlichen Wichtigkeit der Landnutzung 
ZutrittundZugangsrechtebesitzt(vgl.Rose1986).IndiesemAufsatzwirdmitVerweis
aufLaurentThévenot(2012)derBegriffdercommons benutzt, um zu beschreiben, wie bei 
PlanungskonfliktenumKleingärtenverschiedeneArgumenteundWertezusammenbracht
werden, um aus dem meist intimen Bezug ein gemeinschaftliches und politisches Thema 
zumachen.MehrzumVerständnisvonurbanenGrünflächenalscommons siehe auch 
Coldingetal.2013undKumnig/Rosol/Exner2017.

[2] Unter‚Wert‘wirdindiesemArtikelinAnlehnunganJohnDewey(1922)dieVorstellungvon
etwas Wünschenswertem für eine Gemeinschaft verstanden; in einer Gesellschaft können 
un ter schiedliche Werte und damit Vorstellungen von gesellschaftlich Wünschenswertem 
nebeneinanderexistieren.WertordnungenliegenspezifischeWertezugrundeundführen
zu jeweils unterschiedlichen Arten der Bewertung und Rechtfertigung dessen, was als 
gesellschaftlichwünschenswertgilt,beispielsweisederKonfliktzwischenNaturschutz
ausökologischenGründenundeinerNaturverwertungauswirtschaftlichenGründen.Ein
aktuelles Beispiel hierfür ist die umstrittene Praktik des Kohleabbaus. Aus ökologischer 
SichtistdiesaufgrundderdamitverbundenenUmweltschädigungimallgemeinem
Interesse zu vermeiden; gleichzeitig bedeutet diese Abbaupraxis die wirtschaftliche 
Grundlage für jene im Kohleabbau tätigen Menschen, welche bei einem Verbot ihre 
Arbeitsgrundlage verlieren würden.

[3] ZahlenhabenlautEspeland/Stevens(2008:408)eineAutoritätundspezifischeÄsthetik,
dennsiedrückten„clarityandparsimony“aus,indemsieausPartikularitätenundDiffe
renzeineKonvergenzundVergleichbarkeitherstellten,undlautMiller(2001)einequali
tative Welt in quantitative Informationen übersetzten. Allerdings würden Zahlen die 
dahinterstehende übersetzte Varianz und den Prozess der Zahlenproduktion verbergen, 
wiemanauchamBeispielvonPläneninderStadtundRegionalplanungerkennen
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kann. Denn diese berufen sich bei der Übertragung bzw. Übersetzung von räumlichen 
Zielsetzungen in städtische Masterpläne und Zonenpläne auf vorgeschaltete Prozesse von 
Zahlenbeschaffungen,beispielsweiseNachfragestudien,TestplanungenundPrognosen,
die eine scheinbar objektive Grundlage für die erwünschten Rauminterventionen liefern.

[4] Tilley (2008) analysierte auch den politischen Ideengehalt von Kleingärten und zeigte 
am Beispiel von schwedischen und englischen Kleingärten, wie everyday nationalism 
neben und durch Gartenarbeit konstruiert wird.

[5] DiesliegelautLawson(2004:165)daran,dassKleingärtenausplanerischerSichtals
„public catalyst but private resource“ wahrgenommen und eingeordnet würden, da 
der Anbau und Konsum der Gartenprodukte als private Aktivität stattfinde, das zur 
VerfügunggestellteLandallerdingsrechtlichgesehenöffentlichesLandsei.Esistdiese
Mehrdeutigkeit,dieDeSilvey(2003:333)dazuveranlasst,Kleingärtenals‚dritteOrte‘zu
bezeichnen,diejenseitsderKategorienvonprivatundöffentlichbzw.FreizeitundArbeit
zu denken sind.

[6] DieseSchwierigkeitderÜbersetzungscheintvorallemklassischeKleingärtenzubetreffen,
weni ger stark die in den letzten Jahren entstandenen neuen Formen städtischen Gärtnerns 
alsGemeinschaftsgärten.DiesewerdeninwissenschaftlichenUntersuchungengernemit
commons,mitGemeinwohl,NachhaltigkeitundeinempolitischenBewusstseinundmit
planerischer Teilhabe in Verbindung gebracht (siehe z. B. Certoma 2011; Firth/Maye/
Pearson2011;Kumning/Rosol/Exner2017;Tappert/Klöti/Drilling2018).

[7] AlleimArtikelgenanntenNamenvonInterviewpersonenundInitiativbezeichnungen
wurden geändert.

[8] In Deutschland unterscheidet das Bundeskleingartengesetz (vgl. BKleingG 1983) zwischen 
stadt planerisch festgelegten Dauerkleingärten und Kleingärten ohne Planungsschutz. Bei 
DauerkleingärtenmussbeieinervorgesehenenUmnutzung–welcheplanungsrechtlich
mit einem angenommenen Bebauungsplan abgesichert werden muss – geeignetes 
Ersatz land bereitgestellt werden. In Hamburg gab es bereits vor der Einführung des 
Bundeskleingartengesetzesmitdemsogenannten‚10.000erVertrag‘seit1967einegleich
wertige Regelung (vgl. Eckpunktepapier Anschlussregelung zum 10.000 Vertrag, o. J.). 
DasuntersuchteAreal(imBesitzderStadtHamburg)unddiezweisichdaraufbefindenden
Ver eine galten allerdings nicht als Dauerkleingärten und hatten damit keinen Anspruch 
auf Ersatzgärten.

[9] Über die Motive kann an dieser Stelle nur spekuliert werden: Möglicherweise wurde 
die Überbauung wegen der Projektgröße als unausweichlich interpretiert; die 
ProtestgruppierungvermuteteauchpolitischeVerbindungenalsUrsache.Sowurde
angenommen, dass zentrale politische Akteure die Wichtigkeit des Projektes betont 
und damit einen Protest verhindert hätten, denn sowohl Bezirksbürgermeister als 
auch Verbandsvorsteher gehören der sozialdemokratischen Partei an. Möglicherweise 
versuchten die Vereinsvorstände aber auch über andere, für die neue Protestgruppe 
nicht zugängliche und daher auch nicht wahrnehmbare Wege Einfluss zu nehmen, 
beispielsweisedurchdieVerhandlunghöhererAbfindungen.Leiderwaresmirnicht
möglich, mit den Vereinsvorsitzenden persönlich zu sprechen, denn trotz mehrerer 
telefonischer Interviewanfragen mit dem ehemaligen Vereinsvorsteher lehnte dieser ein 
Gespräch wiederholt mit dem Hinweis ab, er sei nicht mehr als Vereinsvorsteher tätig 
und „möchte niemanden in die Pfanne hauen“.

[10] Dies geschah mittels verschiedener Maßnahmen: indem die Gruppe sich mit bestehenden 
lokalen und stadtplanungskritischen Bewegungen im aktivistischen und universitären 
Umfeldvernetzte,übereineeigenseingerichteteWebseiteUnterstützungsgelder
sam melte, mit Medien Kontakt aufnahm und bei Planungsinformationsanlässen 
ge ziel te kritische Wortmeldungen platzierte. Diese Formen von Übersetzungsarbeit 
ver langen nach Wissensbeständen über die planerischen und rechtlichen Grundlagen der 
Überbauung sowie der Verhandlung von Kleingärten im Bundesnaturschutzgesetz, um 
zuverstehen,mitwelchenWertordnungen,ArgumentenundInstrumenteneinalterna
tiverNutzungsanspruchartikuliertwird.DieseWissensbeständehabensichdieProtest
mit glieder, vor allem der informelle Organisator und Sprecher Klaus, in detaillierter 
Recher che arbeit über mehrere Wochen angeeignet; dies gibt einen Hinweis auf die hohen 
zeit lichen und kulturellen Ressourcen und Wissensbestände (beispielsweise eine Sichtung 
und Bewertung der Pläne, Möglichkeiten und Zeitfenster der Einspruchsmöglichkeiten), 
die eine Übersetzung erfordert.
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[11] DiesePrioritätenreihungbegegnetemirwährendmeinerAufenthaltehäufig.Angesprochen
auf die Bedeutung des Areals und der Kleingärten erzählte mir Kleingärtnerin Barbara 
bei spielsweise von ihrer Faszination für die „riesigen, alten Bäume“ auf dem Areal, für 
deren Erhalt sich „Grünstadt, jetzt!“ intensiv eingesetzt hat. Sie erwähnte, dass diese 
BäumeinderGartenpraxisdurchausmitNachteilenwieSchattenwurfundLaubabwurf
verbundensind,betonteallerdingsdieNotwendigkeit,dieWachstumsbedürfnisseder
Bäume vor etwaigen konkurrierenden menschlichen Raumnutzungsbedürfnissen zu 
reihen.

[12] DiesesVorhabeneinerVerkleinerungderKleingartenfläche,aberdergleichzeitigen
Parzellenverdichtung, um eine gleich hohe Parzellenzahl wie vor der Teilüberbauung zu 
ermöglichen,giltaktuellvomLandesbundfürGartenfreundeinHamburgalsZukunfts
modell,umbeiNutzungskonflikteneinenKompromissanzustreben(vgl.Interview
mitVorsteherdesLandesbundfürGartenfreundeinHamburg2017).DiesesVorgehen
hat aber auch zur Folge, dass durch Verweise auf die gleichbleibende Parzellenzahl die 
tatsächlichverloreneGartenflächeverschleiertwerdenkann.

[13] DieRückübersetzungwurdemirauchdeutlichbewusst,alsichdenGartenvonKlein
gärt nerin Barbara einige Monate nach unserem in Fußnote 11 beschriebenen Gespräch 
besuchte.NeuePächter_innenhattendieneuzugeschnittenenParzellenumsieherum
bezogenundwarenmiteinerParzellenbegrünungbeschäftigt.ImNachbargarten
standeinneugepflanzterBaum.BarbarazeigteaufdenBaumunderklärte,siehabe
denNachbarngesagt,dassdieserkleingehaltenundbeschnittenwerdenmüsse,sie
habenämlichausreichendSchattenundbraucheLichtinihremGarten.Diesevorge
schlagene Prioritätenreihung widerspricht ihrer früheren Aussage und zeigt auf, wie das 
Kleingartenareal nach dessen planungsrechtlicher Sicherung von einem politischen issue 
wiederzueinemprivatenAnliegenrückübersetztwird,wobeidieeigenenRaumbedürf
nisse in den Vordergrund gerückt werden.

[14] DasWohnungsbauprogramm‚Logis Bâle‘hattedasZiel,imKantonBaselStadtzwischen
2000 und 2010 5.000 neue Wohneinheiten zu errichten (vgl. Präsidialdepartment des 
KantonsBaselStadt2011).AufgrundseinerunmittelbarenGrenzlagezuFrankreichund
DeutschlandundderpolitischenTrennungdesKantonsBaselStadtvonderumgebenden
Agglomeration(demKantonBaselLand)giltBaselalsdichtbebauterKantonmitwenig
freiverfügbarenEntwicklungsflächen,weswegenKleingärtenlandattraktivesEntwick
lungs land ist.

[15] Gemeintist,dasskeineNachfragenachdenKleingärteninBaselmehrvorhandensei.Im
AbstimmungswahlkampfwurdenämlichvondenBefürworter_inneneinerUmnutzung
einRückgangderNachfragepostuliert,dadieZahlderPersonenaufderWarteliste 
abgenommenhatte.DiesenpostuliertenNachfragerückgangbezeichneteeinigeJahre
danach ein zentraler Verwaltungsakteur im Interview mit mir als falsch, da sich dieser 
auf veraltete Zahlen bezogen hatte.

[16] Trotz der mehrmonatigen Verhandlungen und einem ausgearbeiteten Kompromiss 
kam es schlussendlich doch zu einer stadtweiten Abstimmung. Dies lag daran, dass der 
hinzugezogenePolitikerundTeildesInitiativkomitees,derebenfallsbeidenVerhand
lungenanwesendwar,sichnachdenVerhandlungenüberraschendauspolitischstrate
gischen Überlegungen gegen den Kompromiss stellte und den Erhalt aller Kleingärten 
forderte. Dies führte zur Spaltung innerhalb des Komitees und dazu, dass die Initiative 
nicht zurückgezogen wurde und es zu einer stadtweiten Abstimmung kam.

[17] Dieses zweistündige Interview wurde auf expliziten Wunsch der Person nicht auf Tonband 
auf ge nom men, wodurch sich vermutlich der sehr offene Gesprächston erklärt. Der 
Gesprächs inhalt wurde während dieser Zeit mitnotiert und unmittelbar im Anschluss 
andasGesprächeinGesprächsprotokollverfasst.UmdieAnonymitätderinterviewten
Person zu garantieren, werden hier das genaue Aufgabengebiet und die berufliche 
Funk tion nicht erwähnt.

[18] ImGesprächerwähntederAkteureinspezifischesAreal,daseralsbesondersproble
matisch imaginierte. Als Problem wurde dabei die hohe Parzellenanzahl, die damit 
ver bun dene größere Anonymität und Schwierigkeit einer Verwaltungskontrolle 
ange führt. Der Akteur erörterte auch Überlegungen, das Areal durch verschiedene 
Maß nahmen, unter anderem einer Aufteilung in kleinere Areale, Herstellung von mehr 
SichtbarkeitdurchöffentlicheWegführungenunddurchsozialeKontrollemehrOrdnung
nach der erwünschten Verwaltungslogik zu etablieren. Dieses Beispiel illustriert die 
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verschiedenenSichtweisenundassoziiertenWertevonKleingärten,lässtjedochoffen,wie
dieKleingärtner_innenindemerwähntenArealdiesesselbsterleben,obsiedieVielzahl
an Parzellen und Anonymität möglichweise durchaus als positiv und als einen Frei raum 
erleben.
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