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Editorial

Post-oil City

DiE GEsChiChtE DEr 
Zukunft DEr staDt

Nikolaus kuhNert, aNh-liNh Ngo
mit ChristiaN Berkes, erNst gruBer, 
ChristiNa leNart, NiCole opel, 
aNNa Birkefeld, CorNelia esCher, 
elizaveta MosiNa

„imaGination BEComEs rEality“

die beiden Bedeutungsebenen des Begriffs option, einerseits als 
 Wahlmöglichkeit und andererseits als zugriffsrecht auf etwas zukünftiges, 
stecken die Bandbreite der argumentation des heftes ab. angesichts des 
grundlegenden Wandels, der mit der drohenden klimakatastrophe der 
Menschheit ins haus steht, und der unfähigkeit der politik bei der findung 
von lösungen mitzuwirken (siehe das spektakuläre scheitern der klima-
konferenz in kopenhagen), ist ein denken in alternativen wichtiger als je 
zuvor. alternativen im sinne von Möglichkeitsräumen, von imagination, von 
Was-wäre-wenn-fragen, nicht im sinne einer reduktionistischen entweder-
oder-entscheidung nach dem Motto: entweder wir halten die zwei-grad-
grenze ein oder alles ist verloren. denn, wie Bruno latour es in seinem 
grundsatzartikel „Modernisierung oder Ökologisierung?“ zur zukunft der 
politischen Ökologie zuspitzt: „Man muss eine prise ungewissheit in die 
politik einführen, um sie aus der lethargie zu wecken“. schließlich sei „ein 
absolutes und unumkehrbares Wissen, wie nur ein experte es haben kann“ 
gerade in der Ökologie wertlos. 

latours anregende Beiträge in dieser ausgabe beschäftigen sich nicht 
im strengeren sinne mit architektur oder stadt, sondern mit einer neuen 
vorstellung von politik. er entwickelt den gedanken, dass wir das nüch-
terne vertrauen in die sogenannten harten fakten – im politischen Jargon 
„realpolitik“ genannt – durch eine „neue politik der dinge und für die 
 Menschen“, kurz „dingpolitik“, ersetzen müssen. eine politik also, die 
 tatsachen nicht als einfache, eindeutige Wahrheiten, sondern als komplexe 

dinge betrachten würde, als ansammlungen von Bedeutungen, auffassun-
gen, theorien und handlungen, die die fähigkeit besitzen, gemeinsame 
grundlagen für scheinbar unabwendbare entscheidungen zu bilden. latour 
spielt mit der etymologischen Bedeutung des Wortes ding, das in seiner 
 germanischen Wurzel Thing eine politische versammlung bezeichnet. in 
 dieser versammlung der dinge sind dann sowohl menschliche als auch 
 nicht-menschliche „delegierte“ vertreten, die interessen verhandeln, also 
politik im sinne von gesellschaftlichkeit betreiben. 

so betrachtet sind die hier versammelten projekte und referenzen nicht, 
wie latour sie nennen würde, als „tatbestände“, als matters of fact aufzu-
fassen, sondern als „interessenlagen“, matters of concern. Mit dieser metho-
dologischen unterscheidung können wir endlich aufhören, mit verächtlichem 
gestus pauschal das scheitern von utopien und visionen zu verkünden und 
uns wieder dem zuwenden, wofür diese dinge eingetreten sind, welche inte-
ressen sie verfolgt, welche option sie angeboten haben, die wir aufgreifen 
und weiterdenken können. Wenn wir die geschichte der zukunft der stadt 
als „ein kollektives Experimentieren im hinblick auf die möglichen zusam-
menhänge zwischen dingen und Menschen“ (latour) verstehen, eröffnet 
sie uns wieder ein zugriffsrecht auf die gestaltung der zukunft, auch wenn 
viele konzepte, wie die liste der referenzprojekte in diesem heft zeigt, 
zunächst in den schubladen verschwinden oder als großes „scheitern“ in die 
geschichte eingehen werden. 

für das heft und die ausstellung, die wir für die galerie des instituts für 
auslandsbeziehungen kuratiert haben, haben wir konkret drei geschichten 
von der zukunft der stadt herausgegriffen:

DiE GEsChiChtE 
DEr moDErnEn GrossstaDt

die großstadt bildet den typ von verstädterung der umwelt, der heute 
zum globalen Normalfall geworden ist, und der auf der grundsätzlichen 
künstlichkeit der „lebenserhaltungssysteme“ beruht, beginnend mit der 
Ville Radieuse von Corbusier (1935), über Die Stadt von Morgen der 1960er 
Jahre bis zu den heutigen Megastädten. vom Wasser über die luft bis zum 
licht werden die natürlichen lebensgrundlagen durch die kanalisierung 
der Wasserversorgung, die klimatisierung der lüftung und die elektrifi-
zierung der Beleuchtung ersetzt. die stadt nähert sich dadurch ihrem 
 heutigen idealbild an, ein künstlicher garten eden, der überall auf der 
Welt den jeweiligen Bewohnern die gleichen paradiesischen lebensbe-
dingungen garantiert, gleichgültig ob man sich in paris, Moskau oder 
schanghai aufhält – wenn man nicht zu den abermillionen gehört, die in 
den slums der Megacities ihr dasein fristen (siehe den Beitrag von Mike 
davis). als well-tempered environment (reyner Banham) wird die stadt zu 
einem anschaulichen kapitel in der Bedienungsanleitung des Raumschiffs 
Erde (Buckminster fuller).

DiE GEsChiChtE 
DEs moDErnEn hausEs

das moderne haus kulminiert im typ des autonomen hauses, von dem 
man in den 1960er Jahren treffend sprach. gemeint ist damit der versuch, die 
„lebenserhaltungssysteme“ umwelt-autark zu organisieren – das haus soll 
eine Mischung aus reaktor und Wiederaufbereitungsanlage von Wasser, luft 
etc. sein. diese tendenz zur autarkie setzt früh mit den ersten versuchen des 
neuen Bauens, noch in Mitteleuropa, ein und setzt sich dann mit dem inter-
national style (1932) fort. ihren höhepunkt erreicht sie nach dem krieg mit 
dem hochhaus, das nicht nur zum weltweiten exportschlager wurde, sondern 
zum auf allen kontinenten maßgeblichen Bautypus. Während das glashaus 
der Moderne der prototyp des autonomen hauses schlechthin ist, mit freiem 

ein heft über die geschichte der zukunft der stadt? 
klingt vermessen. Ja geradezu abwegig scheint es zu-
nächst, sich angesichts der herausforderungen des 
postfossilen zeitalters und der sozialen implikationen 
des klimawandels mit konzepten von gestern zu be-
schäftigen. zumal einer der Merksätze unserer abge-
klärten zeit da lautet: Nichts ist älter als die zukunft 
von gestern. Wir meinen jedoch, dass es sich lohnt, auf 
dem Weg in die zukunft einen umweg zu machen. Wir 
behaupten, dass viele der zeitgenössischen zukunfts-
szenarien für die nachfossile stadt in den utopien der 
Moderne angelegt sind. und wir glauben: visionen 
sind optionen für die zukunft. aber visionen sind 
auch optionen auf die zukunft. 
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grundriss und panoramablick auf die umwelt, die man genießt ohne sich auf 
sie einlassen zu müssen, ist das glashochhaus dessen potenzierung, ebenfalls 
mit freiem grundriss und erschießungskern und einem servicegeschoss für 
die Überlebenssysteme am ende der fahnenstange.

DiE GEsChiChtE 
DEr moDErnEn VErkEhrsPolitik

die moderne städtische verkehrspolitik beruht auf dem prinzip der ver-
kehrstrennung, die den raum in unterschiedliche arten der fortbewegung 
zerlegt. sie kulminiert im Highway als dem paradigma grenzenloser Bewe-
gung im raum. im laufe der zeit hat der autoverkehr zahlreiche städtebau-
liche konzepte angeregt, von der funktional getrennten stadt der Moderne 
bis hin zur autogerechten stadt. aber auch die mit dem auto einhergehende 
abhängigkeit vom Öl spiegelt sich in zyklisch auftretenden debatten: ist der 
treibstoff günstig, wird eine optimierung der steigenden verkehrsflüsse 
 angestrebt, in zeiten von Ölknappheit zeigt sich hingegen die tendenz zu 
alternativen, kollektiv nutzbaren transportsystemen. 

ZurüCk in DiE Zukunft
gegen diese geschichten von der zukunft der stadt wird es sicher Wi-

derspruch geben. plädieren sie doch für drei heute oft kritisierte ikonen der 
Moderne: verstädterung, autonomie von der umwelt und grenzenlose Be-
wegung im raum. die kritik ist jedoch in der regel zutreffend und unzutref-
fend zugleich. denn sie übersieht oft, dass mit diesen ikonen der Moderne 
erst die instrumente geschaffen wurden, die die auseinandersetzung mit 
 architektur und stadt im zeitalter ihrer globalisierung erlauben. erst auf 
ihrer Basis ist es möglich, zu einer grundlegenden revision anzusetzen und 
die fragen aufzugreifen, die zugunsten des universalismus europäisch-ame-
rikanischer provenienz ausgeblendet wurden: die Besonderheit des klimas, 
der lage, des orts und der kultur (wobei letztere sich ja gerade in der aus-
einandersetzung mit den klimatischen Bedingungen entwickelt hat). und 
zum anderen vergisst die gegenrede gern, dass unter den Bedingungen 
 industriekapitalistischer entwicklung, selbst noch in den 1960er Jahren, als 
sich der industriekapitalismus zur Wissensökonomie entwickelte, die 
 alternative meist ein rückfall in vorindustrielle verhältnisse war. 

alternativen gab es. aber sie waren marginalisiert, an die ränder des 
kapitalistischen Mainstreams gedrängt, und immer gefährdet durch das 
schisma von utopischem vorgriff und rückfall in vorbürgerliche zeiten. 
hierher gehört der ägyptische architekt hassan fathy mit seiner Wieder-
entdeckung vernakulärer Bauprinzipien. und hierher gehört der späte 
Corbusier mit dem versuch, das konzept der brise-soleil zu einer eigenstän-
digen solaren architektur auszubauen, wie es in der von ihm entworfenen 
indischen planstadt Chandigarh demonstriert wird. Beteiligt waren dort 
auch Maxwell fry und Jane drew, auf deren Bedeutung für eine klimage-
rechte architektur susanne kohte jüngst in der archithese hingewiesen 
hat. „tropical architecture in the humid zone“ heißt die richtungswei-
sende publikation der beiden britischen architekten – sie ist ein erster 
versuch zur Überwindung des klimauniversalismus. im rahmen der ge-
schichte der zukunft der stadt spielen sie, wie auch die projekte von 
 Candilis Josic Woods für Casablanca eine neue rolle, die heute im zeitalter 
der globalisierung und der sensibilität für den Blauen planeten eine neue 
Bedeutung gewinnen. sie stehen nicht mehr am rande, sondern beginnen 
in die Mitte der gesellschaftlichen diskussion vorzudringen und vorläufer 
eines neuen planetarischen Bewusstseins zu werden, das folgen für ar-
chitektur und stadt hat.

dieses neue planetarische Bewusstsein geht mit entwicklungen einher, 
die wir an dieser stelle nur kurz ansprechen können: den Übergang vom 
fordismus zum postfordismus, der statt gleichförmigkeit differenzierung 

ermöglicht, die entwicklung neuer planungs- und entwurfsmethoden, die 
statt typisierung variation erlauben, und die entwicklung neuer Materia-
lien, die klima-aktiv und nicht mehr statisch sein können. 

Mit diesen entwicklungen können wir wieder modern sein – im sinne 
einer reflexiven Moderne. denn angesichts dieser Möglichkeiten können wir 
das, was die Moderne an konzept und Methodik geschaffen hat, weiter-
entwickeln und auf die neuen probleme der globalisierung anwenden. um 
es mit Bruno latour zu sagen: „Wir sind nie modern gewesen“, denn wir 
haben nie die neuen Möglichkeiten, nun nicht mehr der industriegesellschaft, 
sondern der Wissensökonomie, zu ende gedacht. 

eine reflexive Moderne wird das zu leisten haben. sie wird in dem sinne 
modern sein, wie sie sich den aufkommenden neuen sozialen fragen stellt, 
und planetarisch, wie sie den Blick auf den Blauen planeten reflektiert. und 
in diesem sinne in einer Weise global sein, die wir bisher nicht kannten.

GliEDErunG DEs hEfts
das heft ist nach den einzelnen aufgaben einer reflexiven Moderne 

 aufgebaut. geleitet haben uns dabei verschiedene fragestellungen: Wie ver-
ändert sich die stadt durch den Übergang von fossilen zu erneuerbaren 
energien? Welche auswirkungen haben die erneuerbaren energien auf das 
stadtsystem, die Nachhaltigkeits- und Mobilitätspolitik?

zu diesen fragestellungen gibt es jeweils eine zeitleiste, um den his-
torischen hintergrund des themas zu beleuchten, projektvorstellungen 
 gegenwärtiger planungen, und referenzprojekte, die zeigen, wie und in 
 welcher art heutige lösungen auf den visionen der 1960er Jahre aufbauen. 
abgerundet wird dieser teil durch einen dem jeweiligen thema zugeord-
neten text.

zeitleiste und referenzprojekte bilden in diesem sinne einen schwer-
punkt für sich, ein heft im heft. automatisierte verkehrskonzepte wie 
 personal-rapid-transit-systeme werden zum Beispiel im thementeil 
 Mobilitätspolitik im kontext des Masdar-projekts in abu dhabi (foster + 
partners) vorgestellt, auf den folgenden referenzseiten kontextualisiert, im 
themen-oriertierten Beitrag von florian Böhm in die zukunft gedacht und 
im Beitrag von Bruno latour zu „aramis – oder die liebe zur technik“ 
philosophisch reflektiert. diese vielfältigen hinweise auf den mit den 1960er 
Jahren beginnenden versuch einer individualisierung des öffentlichen 
 Nahverkehrs vermitteln einen eindruck von den heute vergessenen poten-
tialen der Moderne. ein steinbruch solcher Modelle ist die zeitleiste zur 
Mobilitätspolitik (ernst gruber/arCh+) und die referenzseite zur elek-
tromobilität. Ähnliche Querbezüge finden sich auch bei den zeitleisten 
stadtsystem (Christina lenart/arCh+) und Nachhaltigkeit (Berkes, 
 Birkefeld, escher, löbbecke, Mosina, opel/arCh+). 

darüber hinaus gibt es einen theoretischen Block mit Beiträgen von 
Mike davis, thilo hilpert und Bruno latour, die in das thema einer reflexi-
ven Moderne einführen. Während Bruno latour wie eingangs beschrieben 
in „Modernisierung oder Ökologisierung?“ die grundlagen eines neuen 
konzepts von politischer Ökologie entwirft, geht er in „ein vorsichtiger 
 prometheus?“ explizit auf ein neues konzept von Nach-Moderne ein, das 
in deutschland durch die schriften von ulrich Beck als reflexive Moderne 
diskutiert wird. thilo hilpert hingegen schlägt unter dem titel: „utopien 
vom Blauen planeten“ die Brücke vom utopie-diskurs der 1960er Jahre zum 
projektteil und eröffnet damit den projektdiskurs. schließlich erinnert 
Mike davis daran, dass der klimawandel die soziale frage der zukunft ist 
und wir angesichts dessen ein „gebot zur utopie“ haben. denn das heft 
heißt zwar „post-oil City“, aber nicht nur die zukunft der stadt, sondern 
die des planeten steht auf dem spiel.


