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HIROSHIMA ? WANDLUNGEN DER 
INNEREN STRUKTUR UND REGION 

Mit 6 Abbildungen und 2 Bildern 

Hiroshi Morikawa und Kenji Kitagawa 

Summary: Hiroshima, the change of its internal structur 

and of its region. 
Since the second part of the 19th century many towns 

have grown with the social and economical modernization 

in Japan. With the growth of towns there have occurred the 

regional difference of their inner structure and the expansion 
of their tributary areas. We studied these changing patterns 
in Hiroshima City, which is situated in western Japan 

facing Seto-Inland Sea. 
The results of this investigation are as follows: 

1. The origin of Hiroshima City is a typical castle town 

built in 1959. From 1870* till the end of World War II 
it grew as a military town and the district centre in 

Chugoku districts. The inner structure in those days 
retained in many places that of the times of the castle 

town, in which the specialization of CBD function was not 

remarkable. After the terrible war disaster several bazaars 

were born in the terminal points in the peripheric of the 

burned areas. When the CBD was reconstructed, they have 

become sub-centres of business. The separation of the urban 

area by the delta-arms may have promoted the formation 

of such sub-centres. 2. Most of the present Hiroshima Pre 

fecture belonged to the lord of Hiroshima in the feudal age. 
But its economical tributary area was, we think, not so 

large. In the coastal area there were large towns as close 
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with each other in 1870* as in these days, because Seto 
Inland Sea was the main route between Osaka and 
northern Kyushu. The market towns in the inland area, 
most of which were central places of lower order, lay 
scattered. With the urban growth of Hiroshima the 
hierarchization of central places become clear till the pres 
ent day; near Hiroshima City we can recognize the 

system of central places as fig. 9. Since 1870' few new 

central places have appeared in the coastal area in spite of 

the decline of many central places of lower order, while 
several new central places of lower order in the inland area 

have come into the world along new important traffic 
routes. 

Das Anwachsen einer Stadt fiihrt nicht nur zur Er 
weiterung des Stadtgebiets und seiner inneren Diffe 
renzierung, sondern beeinflufit auch das Hinterland 
oder Einflufigebiet. Im Stadtgebiet differenzieren sich 
Geschaftsviertel, Ubergangszone und Wohnviertel, und 
von einer bestimmten Grofie an bilden sich Neben 
zentren, um die Geschaftsfunktionen des Stadtkerns 
zu entlasten. In der Umgebung der Stadt verstarken 
sich die Stadt-Land-Beziehungen, vergrofiern ihre 
Reichweite, und in einigen Fallen raubt die Stadt einer 
kleineren Nachbarstadt ihren Umlandbereich. Damit 
wandelt sich in der Regel auch der Landschaftscharak 
ter der Region. 
Wir untersuchen hier den Entwicklungsprozefi einer 

Stadt und ihre Region, besonders die wechselseitigen 
Wandlungen der inneren Stadtstruktur und ihrer zen 
tralortlichen Beziehungen zur Region. 

1. Obersicht der Stadt Hiroshima und ihrer Umge 
bung 

Der Regierungsbezirk, dessen Regierungsort die 
Stadt Hiroshima ist, liegt am Seto-Binnenmeer. In 
alterer Zeit war der Raum des heutigen Regierungs 
bezirks in westliche und ostliche Herrschaftsgebiete 
(Aki und Bingo) geschieden; dabei lag der Regierungs 
ort von Aki in der Nahe der Stadt Hiroshima. Ob 
wohl im Regierungsbezirk Tieflandsgebiete kaum vor 
handen sind, waren an seiner Kiiste die fiir Hafenstand 
orte bevorzugten Bedingungen seit alten Zeiten gege 
ben, weil das Binnenmeer die bedeutendste Verkehrs 
linie fiir die japanische Schiffahrt war und ist. In der 

Kiistenzone entstanden und erwuchsen daher viele 

Stadte, und es bildete sich eine dicht besiedelte und 
auch wirtschaftlich entwickelte Zone. Unterteilt man 
das Gebiet des Regierungsbezirks nach Struktur- und 
Verkehrsmerkmale, dann ergeben sich drei Land 
schaftszonen: 1. das Kiistengebiet, 2. das Binnen 

gebiet, mit geringer Bevolkerungsdichte (unter 200 

Einw./km2), ungiinstigen Verkehrsbedingungen und 
vorherrschender Land- und Forstwirtschaft, 3. das 

Inselgebiet, dicht besiedelt wie das Kiistengebiet, aber 
durch ungiinstige Verkehrsbedingungen industriell mit 
Ausnahme des Schiffbaus kaum entwickelt (s. Abb. 1). 

Die Stadt Hiroshima, auf dem Delta des Flusses 
Ota im Inneren der Bucht gelegen, entstand in der 
Territorialzeit als Burgstadt (1590). Seit der Revolu 
tion von Meiji-Ishin (1868) veranderte sich das Burg 
viertel zu einem weiten Militarviertel. Der Hiroshi 
ma-Hafen, der in Ujina am Kopf des Deltas liegt, 
wurde 1889 fertiggestellt, und 1894 folgte die Eisen 
bahnlinie Tokio-Hiroshima. Wenige Monate spater, als 
der Japan-China-Krieg ausbrach, war Hiroshima 

Abb. 1: Bevolkerungsdichte im Reg.-Bez. Hiroshima (1950) 
1 0 ^ 99 (Einw./Km2) 

? 2 100 ~ 199 ? 3 200 ^ 299 
? 4 300 ^ 399 ? 5 400 - 499 ? 6 500 ? 999 ? 

7 iiber 100. 

wichtigster Militar-Stiitzpunkt gegen China, eine 
Funktion, die seitdem den Charakter der Stadt als 
militarische Basis bestimmte. Neben den damit ver 
bundenen Wachstumsimpulsen wurden die zentralen 
Verwaltungseinrichtungen des Landes Chukogu im 
mer mehr auf Hiroshima konzentriert, so dafi es 
schliefilich zur Landeshauptstadt erhoben wurde, ob 
wohl ihre Zentralitat geringer ist als etwa diejenige 
der anderen grofien Regionalzentren Japans, etwa 

Sapporo in Hokkaido oder Fukuoka in Kyushu. Das 
mag daran liegen, dafi das Land Chugoku die Osaka 
und das ndrdliche Kyushu verbindende ?Zwischen 
zone" darstellt, so dafi sich nur schwer ein selbstan 
diges und einheitliches Funktionsgebiet bilden konnte. 

2. Die Wandlung der inneren Struktur der Stadt 
Hiroshima 

Die Stadtstruktur vor dem zweiten Weltkrieg 
(s. Abb. 2) 

Durch die sechs Nebenfliisse des Ota-Flusses waren 

urspriinglich die Standorte der stadtischen Funktio 
nen auf die Delta-Arme verteilt, und so entstanden 
viele kleine Zentren neben dem Hauptzentrum. An 
der Peripherie des Stadtgebiets, das sich dem Haupt 
weg Sanyo-Do entlang verbreitete, wurden die drei 
Bahnhofe von Hiroshima angelegt. Im Stadtgebiet 
selbst entstanden breite Strafien durch die Ausfullung 
der Wasserlaufe und Kanale. Dabei erwies sich das 
Flufinetz fiir die Anlage der ost-westlichen Strafie un 

gunstiger als fiir die Bildung der nord-siidlichen Stra 
fien, wenn auch die Querverbindungen durch viele 
Bruckenbauten immer mehr verbessert wurden. Die 

Erweiterung des Stadtgebiets nach der ostlichen und 
sudlichen Richtung beruhte vornehmlich auf der im 

Delta erzielten Landgewinnung und der Bildung 
eines Industrieviertels im ostlichen Teile der Stadt. 

Funktionell betrachtet nahm das Militarviertel ein 
schliefilich der Burg 48 Prozent des Stadtgebiets ein, 
so dafi die Entwicklung des Siedlungsgebietes erheb 
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lich behindert wurde. Die Hauptgeschaftsstrafie, die 
der alten Kaufmannsstrafie aus der Zeit der Burgstadt 
entsprach, hatte zersplitterte Parzellen und audi hohe 
Bodenpreise. Infolgedessen waren Behorden- und Ge 

schaftsraume zunachst grofitenteils in dem Wohnvier 
tel, das um die Hauptgeschaftsstrafie liegt, gemischt 
untergebracht, obwohl sie sich teilweise schon von An 
fang an im alten Kaufmannsviertel eingerichtet hat 
ten. Der stadtischen Entwicklung entsprechend schritt 
seitdem die regionale Differenzierung mit der Kon 
zentration der Stadtfunktionen fort. So verlor das 
alte Geschaftsviertel Nakajima-Sakai allmahlich die 
Handelsfunktionen mit Ausnahme des Grofihandels. 
Sie verlagerten sich seit dem ersten Weltkriege in das 
ostliche Nachbargebiet, das das heutige Hauptge 
schaftsviertel bildet. Die Verlagerung dieser Geschafts 
funktionen geschah aus folgenden Griinden: das Na 
kajima-Sakai-Viertel ist vom Hauptbahnhof betracht 
lich entfernt; seine in die Umgebung der Stadt fiih 
renden Verkehrsmittel waren Schiffe, solange es nicht 
genug giinstige Strafien- und Eisenbahnverbindungen 
gab. Die Strafienbahn, die der Haupttrager des heu 
tigen Stadtverkehrs ist, vermied jedoch das Nakajima 
Sakai-Viertel, und der Bevolkerungsschwerpunkt des 
Stadtgebiets verlagerte sich in ostlicher Richtung. Sol 
che Wandlungen liefien im Takanobashi-Viertel, das 
am Verkehrsknotenpunkt des Stadtgebietes liegt, und 
in den Vierteln um die Bahnhofe Hiroshima, Yoko 
gawa und Koi die ersten Marktzentren als Anfangs 
stufe der heutigen Nebenzentren entstehen. 

Die Stadtstruktur nach dem zweiten Weltkriege 
(s. Abb. 3) 
Die Kriegsschaden ergaben fiir die japanische Stadt, 

deren Gebaude grofitenteils aus Holz bestehen, tief 
greifende Veranderungen, insofern als die alte Stadt 
landschaft ganz ausgeloscht wurde. Trotz gleicher 
Stadtgrofie ist daher in der Gegenwart der Unter 
schied zwischen der vom Krieg betroffenen und der 
nichtbetroffenen Stadtlandschaft eindrucksvoll. Infol 
ge der Kriegsschaden sind die regionalen Differenzie 
rungen des Stadtgebiets sehr schnell fortgeschritten, 
weil das traditionsbedingte Beharrungsvermogen der 
Stadt plotzlich beseitigt wurde, so dafi die bis dahin 
verborgenen raumlichen Tendenzen sich relativ frei 
und schnell entfalten konnten. 

Besonders tiefgreifend waren naturgemafi Vernich 
tung und Kriegsschaden der Stadt Hiroshima, wo 
die erste Atombombe in der Menschengeschichte am 
6. August 1945 abgeworfen wurde. Innerhalb eines 
Umkreises von 2 km vom Explosionsherd blieb kein 
einziges Haus oder Gebaude erhalten, das ? im Ge 
gensatz zu anderen Stadten ? als Stiitzpunkt beim 

Wiederaufbau hatte dienen konnen. Uber 200 000 
Einwohner einschliefilich der Soldaten der Garnison 
fanden den Tod, so dafi sich die gesamte Stadtbevol 
kerung auf etwa 98 000 Einwohner verminderte. 

Aber selbst in dieser Ruinenlandschaft strebte man 
schon bald danach, eine neue, friedliche, schone Stadt 

wiederaufzubauen. Diese Wiederaufbautatigkeit be 
gann aufierhalb des radioaktiv verseuchten 2-km 
Radius. In den bald dichter als vor dem Kriege besie 
delten aufieren Wohngebieten entstanden Basare, die 
^Yamiichi", um die Funktionen des zerstorten zentra 

Bild 1: Die zerstorte Stadtkernzone von Hiroshima, 1945. 
1 = Altes Haupt-Geschaftsviertel 
2 = Ruine der Industrie- und Handelskammer 

len Geschaftsviertels vorlaufig zu ersetzen. Diese pro 
visorischen Geschaftszentren, die vornehmlich an den 
Umsteigstellen der Bahnhofe von Hiroshima, Yoko 
gawa und Koi und um den Hiroshima-Hafen ent 
standen, spielten auch infolge des Umfanges der Zer 
storung eine grofiere Rolle als in den anderen Stadten. 
Zudem zahlte die Stadt durch Zuwanderung schon 
1946 wieder 136 000 Einwohner. 

So unterschied sich der Wiederaufbau des Haupt 
geschaftsviertels in Hiroshima von denjenigen in an 
deren Stadten betrachtlich; weiterhin baute man von 
Anfang an ein neues zentrales Geschaftsviertel in der 
Ruinenlandschaft, obwahl seine Funktion zunachst 
wegen der geringen Nachfrage in seiner Umgebung 
von derjenigen der Basarviertel, besonders der Umge 
bung des Hiroshima-Bahnhofs, iiberschattet wurde. 
Entsprechend dem Umfang der Rucksiedlung der 
Stadtbevolkerung aus den Stadtrandgebieten in den 
Stadtkern entwickelte sich das Geschaftsleben allmah 
lich wieder, so dafi die Funktionen der provisorischen 
Zentren mit Ausnahme desjenigen in der Umgebung 
des Hiroshima-Bahnhofs unter der Konkurrenz des 
wiedererstehenden Zentrums und im gegenseitigen 
Wettbewerb bald zuriickgingen. Die seit dem Kriege 
stark in Erscheinung tretende Verstadterung, das da 

mit verbundene Wachstum der Einwohnerzahlen und 
die Erweiterung des Stadtgebiets sowie die Lenkungs 
versuche durch die Stadtplanung beeinfluSten natur 

gemafi auch die innere Differenzierung. So begannen 
die ursprunglichen Basarviertel um die Bahnhofe von 

Hiroshima, Yokogawa und Koi den Charakter von 
Nebenzentren zu gewinnen. Dagegen degenerierten 
die Viertel im Hafenbereich, die der lokalen Nach 
frage dienten, wahrend sich im Takanobashi-Viertel 
in dieser Zeit eine mit Laden stark besetzte Kauf 
strafie bildete. 

Bei Beriicksichtigung des Bodenpreises als Merkmal 
der Analyse bestatigt sich das Bild. Auf der Boden 
preiskarte von 1956 (s. Abb. 4/5) fallt die Verbrei 
tung des Gebiets mit hohen Bodenpreisen entlang den 

Hauptverkehrsstrafien auf, wahrend 1934 die hoch 
sten Werte im Hauptgeschafts- und Sakai-Viertel 
deutlich konzentriert sind. Diese Verschiebung kann 
Ausdruck einer funktionalen Differenzierung des 

Hauptgeschaftsviertels sein und durch das Anwachsen 
der Nebenzentren beeinflufit sein. Beim Vergleich der 
Bevolkerungsverteilung erscheint das gleiche Ergebnis. 
1956 erweiterte sich das dichtest besiedelte Gebiet mit 

Ausnahme des Zerstorungsgebietes, das 1934 Bevol 

kerungsschwerpunkt war. 
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Abb. 4: Die Bodenpreise in Hiroshima, 1934. 
1 10?20 Yen ? 2 5?10 Yen ? 3 2,5?5 Yen 
4 1?2,5 Yen. 

Abb. 5: Bodenpreise in Hiroshima, 1956. 
1 Uber 300.000 Yen ? 2 200.000 ? 300.000 Yen ? 

3 100.000 ~ 200.000 Yen ? 4 50.000 ^ 100.000 Yen ? 

5 25.000 ~ 50.000 Yen ? 6 10.000 ^ 25.000 Yen ? 

7 7.000 - 10.000 Yen. 

In der heutigen funktionellen Stadtstruktur ist das 
Hauptgeschaftszentrum das Hachobori-Hondori-Vier 

tel, wo zwei Warenhauser und viele Laden mit hoch 
wertigen Waren konzentriert sind. An den nordlich 
und westlich anschliefienden Verkehrsstrafien liegen 
viele drei- bis siebenstockige Geschaftshauser und 
nordlich, besonders im alten Burgviertel, bildet sich 
das Verwaltungsviertel aus. Dagegen wird das Naka 

jima-Viertel, wo das Denkmal der Opfer der Atom 
bombe steht, in der Gegenwart als Parkanlage ge 
nutzt; nur in seinem westlichen Nachbargebiet ist 
noch das Grofihandelsviertel vorhanden. Von den 

Nebenzentren aufierhalb dieser Gebiete ist das Ne 
benzentrum am Hiroshima-Bahnhof das grofite, dann 

folgen diejenigen von Takanobashi, Yokogawa und 
Koi in der Reihenfolge ihrer Grofie. Dementspre 
chend erfolgt auch die Erweiterung des Hauptge 
schaftsviertels in Richtung auf den Hauptbahnhof 
Takanobashi. Aber in der Reichweite ihres Einzugs 
bereiches sind Yokogawa und Koi grofier als Taka 
nobashi, weil dieses nur der lokalen Nachfrage dient. 

3. Der Regierungsbezirk als Hinterland der Stadt 
Hiroshima 

Obwohl die Stadt Hiroshima, wie oben erwahnt, 
als kleinere Landeshauptstadt zu bezeichnen ist, sol 
len in unserer Untersuchung die Wandlung ihres Hin 
terlandes und ihres zentralortlichen Systems im Re 
gierungsbezirk als Beispiel behandelt werden, weil in 
Japan der Regierungsbezirk die bedeutendste Ver 
waltungseinheit ist. Wir beziehen uns dabei auf die 
Untersuchungsmethode von K. H. Hottes; es handelt 
sich um den Vergleich der zentralortlichen Verteilung 
in der fruhen Meiji-Zeit und in der Gegenwart. 

Verteilung der zentralen Orte in der fruhen Meiji 
Zeit 

Der Zeitabschnitt entspricht der Epoche nach dem 
Zusammenbruch des Territorialsystems und vor dem 
Erwachsen des Kapitalismus in Japan. Um die da 
malige Verteilung der zentralen Orte zu fassen, ist 
unserer Meinung nach das erste Familienregister, Jin 
shin-Koseki von 1873, das bedeutendste Quellenma 
terial, weil es die Berufszugehorigkeit der einzelnen 

Haushalte enthalt. Aus diesen bei den Stadt- und 
Fleckenamtern gewonnenen Materialien der rd. 140 

Orte wahlten wir 34 zentrale Berufe aus und klassifi 
zierten nach der Analyse der zentralen Berufe und 
ihrer Haushaltszahl jeden Ort in eine Stufenfolge von 
7 Klassen der zentralen Orte (I?VII). 

Die damaligen zentralen Orte zeigen ihrer Lage 
nach bereits die charakteristische, sehr dichte Vertei 
lung im Kiisten- und Inselgebiet gegeniiber der star 
ken Streuung im Binnenland wie heute auch. 

Die zentralen Orte des Binnenlandes waren mei 
stens Rastorte des Landverkehrs, deren Abstand in 
der Regel rd. 16 km voneinander betrug: Fukuyama 
Fuchu-Joge, Miyoshi-Shobara-Bingosaijo-Tojo usw. 

Nur die Entfernung zwischen den Pafisiedlungen in 
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Bild 2: Stadtkernzone von Hiroshima, 1959. 

A Briicke der Haupteisenbahn (Sanyo-Linie) G Burganlage 
B Atombombenmahnmal (Ruine) H Hiroshima ? 

Hauptbahnhof 
C Denkmal der Atombombenopfer (Friedenspark) I Nakajima-Viertel (altes Geschaftsviertel) 
D Bezirksregierung K Ort des Atombomben-Abwurfs 
E Hauptgeschaftsstrafie (Hachobori) L Motoyasu-Deltaarm 
F Geschaftsviertel M Flufi Ota 

der Nahe des Rumpfgebirges war kiirzer als im nor 
malen Festlandbereich. Wie die Verteilung auf der 
Abb. 6 zeigt, entspricht das damalige Verteilungs 
system der zentralen Orte weder dem Schema von 

Christaller noch dem von Klopper. 

Als nachstes wollen wir die tatsachliche Reichweite 
der zentralen Funktionen der Stadt Hiroshima und 
der anderen zentralen Orte in der friihen Meiji-Zeit 
erfassen. Leider haben wir jedoch kein direktes Ma 
terial dafiir, weil in den Stadten Hiroshima, Fuku 
yama u. a. die erwahnten ersten Familienregister 
durch Kriegsschaden oder Feuer vernichtet sind, so 
dafi wir die damalige Stadtgrofie nicht mehr genau 
ermitteln konnen. Wir mussen also die Hinterlands 
bereiche konstruktiv bestimmen. Das Territorium des 
Fiirsten (Daimyo) von Hiroshima schlofi in der Ter 
ritorialzeit den grofiten Teil des Regierungsbezirkes 
ein, 

? 
ausgenommen das Gebiet des Fiirsten von Fu 

kuyama im Siidosten. Wirtschaftliche Beobachtungen 
zeigen, dafi die beschrankten Hinterlandsbereiche vie 
ler Hafenstadte an der Kiiste sich in die Richtung des 
Binnenlandes verlagerten. Die Untersuchung von 

K. Nishimura iiber den Hinterlandsbereich des Ha 

fens und Marktfleckens Takehara bringt ein gutes 
Beispiel dafiir. So erfiillte Takehara als Hauptzen 
trum alle Dienste fiir seinen Hinterlandsbereich, wah 
rend Shiraichi fiir seine Umgebung im Binnenland ein 

Hilfszentrum wurde. Im Territorium des Fiirsten von 

Hiroshima lagen zugleich an der Kiiste die Stapel 
platze und Hafenstadte Onomichi, Mihara, Tadanou 

mi und Mitsu. Wir glauben, dafi Onomichi eine der 
bedeutendsten Hafenstadte am Binnenmeer gewesen 
ist und dafi seine wirtschaftlichen Funktionen sogar 
die der Burgstadt Hiroshima iibertroffen haben. 

Im Gegensatz dazu wurde Tojo im nordostlichen 
Teil ein Stapelplatz fiir seine Umgebung; von hier 
nahm der Transport der Produkte und Konsumwa 

ren mit den Stadten des Regierungsbezirks Okayama 
seinen Ausgang. In der friihen Meiji-Zeit, als der Re 

gierungsbezirk gebildet wurde, blieb die Reichweite 
der Stadte konstant, weil sich Verkehrsmittel und 
Verkehrswege kaum anderten. Zuvor wurde die ad 

ministrative Reichweite der Stadt Hiroshima bis zu 
den Grenzen des Regierungsbezirks vergrofiert, aber 
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der wirtschaftliche Bereich blieb immer noch auf den 
Raum beschrankt, der das Kiistengebiet entlang der 
Hiroshima-Bucht und das von daher durch Wege er 
schlossene Festlandsgebiet einschlofi. Wir stellten fest, 
dafi im Nahbereich von Hiroshima Kaitaichi, Yano, 
Hatsukaichi, Kabe usw. und in ihrem Fernbereich 
Kake, Yoshida, Miyoshi usw. eine Rolle als Hilfs 
zentrum gespielt haben. Im anderen Teil des Regie 
rungsbezirks besafien, wie oben erwahnt, die Hafen 

stadte eigene Bereiche. Davon waren diejenigen der 

Hafenstadt Onomichi und der Burgstadt Fukuyama 
wahrscheinlich betrachtlich grofi. 

Die heutige Verteilung der zentralen Orte 

Um die heutige Verteilung der zentralen Orte zu 
untersuchen, gebrauchen wir ein ahnlich vergleichen 
des Verfahren wie fiir die friihe Meiji-Zeit. In der 
Annahme, dafi die Differenzierung der zentralen 
Einrichtungen mit wachsender Zentralitat der Orte 
zunimmt, verwenden wir als ein die zentralen Funk 

tionen messendes Merkmal den Dienstleistungskom 
plex. Diese Dienste wurden unter Benutzung der Be 

triebs- (1954) und Handelsstatistik (1956) klassifi 
ziert. Aber diese enthalten einige Diensteinrichtungen, 
die der Zentralitat der zentralen Orte kaum entspre 
chen, etwa Badehaus, Wasserleitungsgesellschaft usw. 

und andere, deren Funktionen nur als grundlegende 
Tatigkeit (basic activities) anzusehen sind, z. B. 
Schmiede. Wir nehmen hier jedoch nur die Dienstein 
richtungen als Merkmal, obwohl das b/n-Verhaltnis 
(basic-nonbasic) je Diensteinrichtung verschieden ist. 
So werden die verschiedenen Klassen der zentralen 
Orte auf der Abbildung 7 bezeichnet, wenn jeder Ort 
einen entsprechenden Dienstleistungskomplex besitzt. 

Ist die Klasseneinteilung der zentralen Orte, die 
durch solche Direktuntersuchungsmethode erzielt wird, 
die ihrer Zentralitat tatsachlich entsprechende Klas 
sifikation? Sie ist es nur unter der Voraussetzung, dafi 
das b/n-Verhaltnis der Dienstleistungen je Ort gleich 
ist. Auf der Abbildung 7 erscheinen viele zentrale 

Orte der hoheren Klasse im Kiistengebiet. Diese Tat 
sache lafit uns vermuten, dafi es Orte hoherer Klassen 
ohne klaren Einzugsbereich gebe; so bilden sich viele 
Trabantenstadte und bevolkerungsstarke Industrie 

siedlungen in der Nahe der grofieren Stadte. Das wird 
natiirlich Riickwirkungen auf die Struktur der Dien 
ste haben. Bei Orten, deren Reichweite hoherer Dien 
ste derjenigen niedriger Dienste entspricht, mufi das 

Gewicht der Dienststruktur relativ stark sein. Dabei 
sind die Orte mit kleinerem b/n-Verhaltnis zahlreich 
im Kiistengebiet, wahrend es im Festlandsgebiet um 
gekehrt ist. Die Entstehung der zentralen Orte hohe 
rer Ordnung mit geringerer Diensteinrichtung im Bin 
nenland, wie z. B. Yuki, liegt sicher an ihrer Lage 
fern von den grofien Zentren und an der geringen re 

gionalen Nachfrage in ihrer Umgebung. Bei Beriick 
sichtigung der Zentralitat und Ordnung der zentra 
len Orte im hierarchischen System scheint es uns da 

her, dafi es einen ziemlich betrachtlichen Unterschied 
der Stufen zwischen Kiisten- und Binnenland gibt. 

Unter solchen Bedingungen miissen wir die tatsach 
lichen Reichweiten der zentralen Orte sehen. Obwohl 
die Stadt Hiroshima zentrale Verwaltungsfunktionen 
nur als Bezirkshauptstadt besitzt, erstreckt sich ihr 

wirtschaftliches Einflufigebiet iiber den ganzen Regie 
rungsbezirk, die westliche Halfte des Regierungsbe 
zirks Shimane und die ostliche Halfte des Regierungs 
bezirks Yamaguchi. Bei Betrachtung der Verkehrs 

bereiche im Regierungsbezirk Hiroshima, die von der 
Analyse der Hin- und Riickfahrtshaufigkeit im Om 
nibus und Fahrgastschiffsverkehr ausgeht, erscheinen 
als lokale Verkehrszentren Miyoshi, Shobara, Joge, 
Takehara. In dem fernen Verkehrsbereich der Stadt 
Hiroshima, der der grofite von alien ist, schieben sich 
Hilfszentren ein. In dem zentralortlichen Bereich von 

Fukuyama sind Fuchu und Yuki als Hilfszentren ein 
gelagert. Diese zwei Hilfszentren unterscheiden sich 
aber voneinander in ihrer Abhangigkeit vom Zen 
trum Fukuyama: wahrend Fuchu in der regionalen 

Nachfrage unter dem starkeren Einflufi von Fuku 
yama steht, kann das Stadtchen Yuki, das sehr fern 
davon in einem diinn besiedelten Gebiet liegt, die 
Funktion eines vollen Hilfszentrums halten, weil der 
Einflufi von Fukuyama nicht stark genug ist. 

Dagegen sind den Verkehrszentren im Binnenland 
keine Hilfszentren untergeordnet, abgesehen von 

Shobara, das in seinem Bereich das Hilfszentrum 
Bingo-Saijo besitzt. Auch ist es fiir die kleinsten Zen 
tren wie Shikina, Oguni und Toyosaka denkbar, dafi 
sie viel mehr Ausgangspunkte des Omnibusnetzes und 

Umsteigeplatze als tatsachliche Verkehrszentren fiir 
ihre Umgebung sind. Es scheint aber auch, dafi die 

Verkehrszentren des Binnenlandes eine ungiinstigere 

geographische Lage haben als die Zentren im wirt 
schaftlich gut entwickelten Kiistengebiet. Diese Situa 
tion kommt auch darin zum Ausdruck, dafi der grofite 
Teil des Bedarfs an Industriewaren im Binnenland 
durch die Stadte des Kiistengebiets versorgt wird. Die 
Abbildung 8 beweist auch, dafi die mittels der Ana 
lyse der Diensteinrichtung gefundenen zentralen Orte 
des Festlandes auch die Zentren der Verkehrsbereiche 
sind, wahrend im Kiistengebiet die Einzugsbereiche 
zum Teil von den Reichweiten der Verkehrszentren 
verdeckt werden. 

Ein solches zentralortliches System nach der Ana 
lyse des Verkehrsbereichs ist klar auf der Abbildung 
zu erkennen. Danach ergibt sich, dafi die grofien Zen 
tren im Kiistengebiet zwei Typen von Hilfszentren 
unterordnen; 1. Hilfszentren, die an den Randern 
der Einzugsbereiche auftreten, 2. solche, die in ihren 
dicht besiedelten, engeren Einflufizonen vorhanden 
sind. Derartige Hilfszentren sind z. B. Saijo, Yoshida 
usw. im Verkehrsbereich der Stadt Hiroshima und 
Kochi in demjenigen von Mihara. Otake, Matsunaga, 
Habu usw. stellen gute Beispiele fiir den Einflufi der 
singularen Funktionen dar. Man darf annehmen, dafi 
die eigenstandigen Zentren sich trotz der Vorherr 
schaft der grofien Zentren bilden, wenn die singularen 
Funktionen stark anwachsen. Deshalb werden sie als 

singulare Zentren bezeichnet. Durch diesen Prozefi 
haben der alte Kriegshafen Kure und die stark indu 
strialisierte Stadt Mihara ihren gegenwartigen Rang 
erreicht. 

Dem Vorland des Rumpfgebirges entlang, aufier 
halb der Fernbereiche der grofien Zentren, reihen sich 
andererseits Orte vom marginalen Typ wie Miyoshi, 
Shobara, Tojo, Joge usw. auf. Noch starker fallt das im 
marginaleren Gebiet aufierhalb dieses Kreises auf, wo 
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Omnibusverkehrslinien vorhanden sind, die sich nicht 
nach den Zentren richten, wie z. B. im nordwestlich 
sten Teil des Regierungsbezirks; wir wollen diese 

Zone ?das Gebiet ohne Zentren" nennen, worin auf 

Grund der geringen regionalen Nachfrage und der 
grofiten Entfernung von den Zentren jedes Kleinzen 
trum fast alle notwendigen Dienste leistet. 

Die Wandlung des Systems der zentralen Orte beim 
Vergleich beider Zeitrdume 

Unter der Voraussetzung, dafi in der Einteilung der 
zentralen Orte nach den praktisch gleichartigen Me 
thoden die ermittelten Klassen von 1873 und der Ge 
genwart einander etwa entsprechen, wird man die 

verschiedenartige Wandlung der zentralortlichen 
Klassengliederung erkennen. Von den zentralen Orten 

in der fruhen Meiji-Zeit wurden viele zentralen Orte 
der niedrigeren Range bis heute deklassiert, wahrend 
diejenigen der hoheren Stufen grofienteils eine Steige 
rung der Funktionsbedeutung erfuhren. Und auch die 

jenigen, die seit der fruhen Meiji-Zeit neu entstanden, 
verbleiben grofienteils im Rang der niedrigeren Klas 
se, abgesehen von der Industriestadt Habu, die seit 
der Einrichtung der Schiffbaufabrik aufstieg. 

Bei der raumlichen Betrachtung solcher Wandlun 
gen tritt der auffallende Unterschied zwischen beiden 
Gebieten hervor; in der zentralortlichen Klassenglie 
derung im Binnenland, wo es damals viele zentrale 

Orte der niedrigeren Klasse gab, wurden sie grofien 
teils deklassiert. Dafiir entstanden neue Orte der 

niedrigeren Klasse durch die Umstellung des Ver 
kehrs an neuen Verkehrswegen und als Verwaltungs 
zentren. Im Kiistengebiet, wo die Stadtedichte schon 
sehr grofi war, wuchsen die Kleinzentren dagegen 
kaum seit ihrer Deklassierung, obwohl sich die zen 
tralen Orte der hoheren Stufe natiirlich wie im Bin 

nengebiet zu immer hoherer Klasse entwickelten: z. B. 

in der nahen Umgebung von Hiroshima, Fukuyama 
und Takehara. Auch finden sich dort mehr Orte der 
hoheren Klasse als im Festlandsgebiet. Dabei ist offen 

bar, dafi sich die zentralen Orte des Kiistengebiets, 
ohne ihre Stufe zu verlieren, zu Trabanten- oder In 

dustriestadten veranderten. Im Kiistengebiet wird die 

Neubildung zentraler Orte und ihr Wachstum ent 
weder von der Industrialisierung oder von der Ver 

stadterung in der Nahe der grofien Stadte verursacht. 

Was die Wandlung der Reichweite der Stadt Hiro 
shima anbetrifft, so kann man sagen, dafi sich ihre 
Reichweite administrativ sowie wirtschaftlich zwischen 
beiden Zeiten bemerkenswert erweitert hat. 

Bei Betrachtung des Verkehrsbereichs lafit sich er 

kennen, dafi in der Zukunft bei zunehmender Ver 

kehrsverdichtung zum grofien Zentrum sich die Zen 
tren marginalen Typs zu Hilfszentren und die heuti 

gen Hilfszentren zu zentralen Orten der niedrigeren 
Ordnung entwickeln werden, wahrend das Wachstum 
der singularen Funktionen der zentralen Orte zur Er 

haltung und Starkung ihrer Eigenstandigkeit beitra 

gen diirfte. 
Die Anregung zu dieser Untersuchung gaben Herr Pro 

fessor Jiro Yonekura und Herr Professor Kasuke Nishi 

mura, denen wir fiir ihre wissenschaftliche Beratung zu 

grofiem Dank verpflichtet sind. Herr P. Scholler half uns 

bei der Bearbeitung dieses Aufsatzes. 
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REGIONAL AND LOCAL COMPONENTS 
IN LAND-USE SAMPLING: 

A CASE-STUDY FROM THE BRAZILIAN 
TRIANGULO 

With 6 Figures and 2 Tables 

Peter Haggett 

Zusammenfassung: Regional- und Lokalkomponenten bei 

Landnutzungsaufnahmen: Eine Beispielstudie aus dem 

brasilianischen Tridngulo 

An Hand von Karten der Waldverteilung wurden fiir 

eine 10 000 qkm grofie Flache von Mittelengland eine Reihe 
ausgewahlter Standard-Aufnahmemethoden auf ihren Ver 

lafilichkeitsgrad gepriift. Dieses Gebiet war deshalb gewahlt 
worden, weil seine Walddichte der in Teilen des brasiliani 
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