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Weltweit sind Stadte heute von den Kri
sen- und Restrukturierungsprozessen des 
globalen Kapitalismus betroffen. Stadte 
in der sogenannten Ersten Welt lassen 
sich weniger denn je ohne Berucksichti
gung der Beziehungen zur Dritten und 
Vierten Welt diskutieren. David Harvey 
bezeichnet die heutigen Metropolen Eu
ropas und Nordamerikas als "affluent 
suburbia" - als wohlhabende Vororte der 
inzwischen nach Lateinamerika, Asien 
und Afrika ausgelagerten produktiven 
Zentren. Die verarbeitende Industrie 
konzentriert sich gegenwartig im globa
len Sliden, im Pearl River Delta der Pro
vinz Guangdong allein arbeiten heute 
mehr Arbeiter in der Produktion als in 
den USA (ca. 18 Millionen - im Gegen
satz zu den 14 Millionen Industriearbei
tern der USN). In den Metropolen des 
N ordens verbleiben die Finanzdienstleis
tung en und hochwertige produktionsori
entierte Dienstleistungen - mit ihrer 
selbst wieder differenzierten Arbeitskraf. 
tenachfrage. Diese neue globale Arbeits
teilung und die raumlichen Verschiebun
gen innerhalb des globalen Akkumulati
onsprozesses haben neue Aufgaben und 
Herausforderungen rur stadtische Akteu
re mit sich gebracht. Auf allen Kontinen
ten sind Stadte und Metropolregionen in 
komplexe Beziehungsgeflechte aus inter
nationalen Waren-, Finanz- und Migrati
onsstromen eingebunden, die sie selbst 

1 James Fallows: China Makes, the World Takes, 
in: The Atlantic Monthly July/August 2007. 

aktiv hervorbringen. Aufgrund der ver
scharf ten Weltmarktkonkurrenz agieren 
Stadte und Metropolregionen immer 
mehr wie profitorientierte Unternehmen, 
die in der Konkurrenz urn Kapitalinvesti
tionen, Arbeitsplatze und Steuergelder 
gegeneinander antreten. Stadtpolitik wird 
zur Standortpolitik. Loble Regierungen 
und Unternehmerverbande mach en sich 
fit" rur die Konkurrenz. Stadte investie

;en offentliche Mittel gezielt in "Zu
kunftsprojekte". Sie privatisieren offentli
che Raume und Guter und setzen sie via 
Public-Private Partnership und Cross
Boarder Leasing "in-Wert". 
Doch mit der AulVvertung des Lokalen 
als treibende Kraft regionaler und globa
ler Restrukturierungsprozesse tragen 
Stadte auch bei zur Produktion der neu
en raumlich-zeitlichen und politisch
sozialen Ungleichheiten der neoliberalen 
Globalisierung. Sie sind die politischen 
und okonomischen Zentren, in denen 
die Globalisierung aktiv vorangetrieben 
wird, und sie sind die geographischen 
Orte, an denen sich soziale Ungleichheit 
verscharft, wo sich neue politische Ex
Idusionsprozesse vollziehen und neue 
soziale Widerspriiche entfalten. Hier 
werden die sozialen Alltagsinhalte der 
Globalisierung ausgekampft.' Nicht mehr 

2 Roger Keil, Neil Brenner (2003): Globalisie
rung, Stadt und Politik, in: Albert Scharen
berg, Oliver Schmidtke (Hg.), Das Ende der 
Politik? Globalisierung und der Strukturwan
del des Politischen. Munster: Westfalisches 
Dampruoot, S. 254-276. 

Editorial 

nur in den Mega-Cities in der sogenann
ten Dritten Welt, sondern auch in Euro
pa und Nordamerika, wo Stadte seit dem 
19. J ahrhundert vor allem als "gesellschaft
liche Integrationsmaschinen" funktioniert 
haben, bilden sich zunehmend urbane 
Raume der gesellschaftlichen Spaltung 
heraus und entwickeln politische Akteure 
neue Strategien, mit diesen sozialraumli
chen Spaltungen umzugehen. 
Zwar gibt es in Deutschland, Frankreich 
oder den USA (noch) keine derart um
fangreichen urbanen Verelendungspro
zesse, wie sie etwa George Packer in The 
Megacity rur Lagos oder Mike Davis in 
Planet of Slums rur weitere explodierende 
Mega-Cities des Trikont dokumentiert 
haben. In Stadten wie Lagos, Jakarta oder 
Lima dominiert der bloGe Kampf urns 
Uberleben den Alltag vieler Bewohner 
und Bewohnerinnen. Die Schuldenkrise 
der 1980er Jahre und die darauf folgen
den neoliberalen Strukturanpassungs
programme haben ganzen Bevolkerungen 
des Siidens ihre Lebensgrundlage entzo
gen, sie yom Land in die Stadte getrie
ben und oftmals zu einem paradoxen Pro
zess von "urbanization-without-growth" 
(Mike Davis) geruhrt. 
Doch die sozialen Polarisierungsprozesse 
haben sich auch in den Stadt en des 
Nordens verscharft. Das Leitbild von ge
sellschaftlicher Teilhabe und der Beseiti
gung sozialraumlicher Disparitaten, das 
die Stadte der fordistischen Okonomien 
im globalen Norden pragte, gehort 
langst der Vergangenheit an. 1m Nachhi
nein scheint es sich eher als geschichtli
cher Ausnahmezustand denn als kapita
listische Regel zu erweisen. Zu Beginn 
des 21. J ahrhunderts lost sich die "ldassi
sche Gegenuberstellung" von Zentren 
des Wohlstands im Norden und Ar
mutsmetropolen in der kapitalistischen 
Peripherie des Sudens tendenziell auf. 
Stattdessen lassen sich in allen Stadten 
intensive Spaltungsprozesse entlang der 
Widerspriiche der neuen globalen Ar
beitsteilung beobachten. 
Vor 10 Jahren hat sich die PROKLA be
reits mit der Materialisierung globaler 

485 

Prozesse an lokalen Orten beschaftigt 
und rur eine transnationale Untersu
chungsperspektive "des Stadtischen" plii
diert (siehe PROKLA 109 StadTRaum, 
Dezember 1997 und PROKLA 110 
S(t}andOrt Berlin, Marz 1998). Inzwi
schen sind die Forschungsperspektiven 
zu aktualisieren, die gegenwartigen stadt
politischen Entwicklungen sind in neuer 
Weise empirisch zu beschreiben und 
theoretisch zu verarbeiten. Das 
der "unternehmerischen Stadt" muss er
weitert und erganzt werden, urn den ak
tuellen Veranderungen zu wer
den. Yor allem geht es uns auch heute 
darum, widerstandige Krafte zu identifi
zieren, die durch eine "von 
unten" in die aktuellen Restrukturie
rungsprozesse intervenieren konnen. Es 
geht urn die Frage, auf welch em stadtpo
litschen Terrain sie heute agieren. In die
sem Heft fragen wir zusatzlich nach den 
neuen Spaltungslinien innerhalb der 
Stadte des globalen Sudens, die nach 
zwei Jahrzehnten, in denen sich die De
batten vor allem auf die "global cities" 
des N ordens konzentriert haben, ver
starkt in den Blick der kritischen Stadt
forschung geraten.1 

Susanne Heeg und Marit Rosol stell en in 
ihrem Beitrag die aktuellen Debatten 
und Konzepte vor, mit denen die kriti
sche Stadtforschung die gegenwartigen 
Entwicklungen in den Stadten diskutiert. 
Dabei zeigt sich unter anderem, dass sich 
auf Grund der Pfadabhangigkeit neolibe
raler Strategien nur sehr bedingt einheit
liche urbane Entwicklungsmuster rur ver
schiedene Weltregionen identifizieren 
lassen. Unter den jeweils historisch- und 
raumlich-spezifischen Bedingungen setzt 
sich der "actually existing neoliberalism" 
in jeweils besonderer Art und Weise 
durch.4 Fur die Stadte Europas und Nord-

3 Jennifer Robinson: Ordinary Cities. Be
tween Modernity and Development, London: 
Routledge 2006. 
4 Neil Brenner, Nik Theodore: Cities and the 
Geographies of "Actually Existing Neoliberal
ism", in: Antipode, 34. ]g, NT. 3, 2002, S. 349-
379. 



486 

amerikas scheint es jedoch, so 
Rosol, als >yenn die "harte" 
tik der unternehmerischen Stadt mehr 
und mehr durch , auf Quartiere 

wird. N eoli
"bedient" sich 

neokommunita
ristischen Ideale von aktiver 
und Gemeinsinn. Die politis chen Poten
tia!e des "governing through communi-

sind Freilich ziemlich widerspriichlich 
und durchaus ambivalent - ob sie naht
los in der "Instrumentalisierung personli
cher Loyalitatsbeziehungen" aufgehen, ist 
nicht ausgemacht. Vielmehr ware hier zu 
fragen, inwieweit sich auch neue Felder 
des Experimentierens und der Partizpati
on fur eine linke Politik ergeben. 
Eric Topfer, Volker Eick und Jens Sam
bale beschaftigen sich in ihrem Artikel 
mit einem aktuellen Beispiel fur guar
tiersbezogene Stadtpolitik: den soge
nannten Business Improvement Districts 
(BIDs). Anhand von Fallstudien aus Ka
nada, den USA und Deutschland unter
suchen sie diese Form der Public-Private 
Partnerships, bei der lokale Geschaftsin
haber und Grundstiickseigner in eigener 
Regie ihre Stadtviertel entwickeln und 
vermarkten. Das betriffi: sowohl die Zah
lung lokaler "Extra-Steuern" als auch die 
Einrichtung paralleler Politikstrukturen 
mit Vertretem der lokalen Wirtschaft oder 
des Immobilienkapitals, der Stadtverwal
tung und anderen an der Entwicklung 
des Quartiers Interessierten. Dabei geht 
es nicht nur urn die rechte Mischung 
von Geschaften oder deren Angebote 
und Offuungszeiten. Vielmehr sind BIDs, 
so die Autoren, mittlerweile zu einem 
Modell fur "downtown governance" ge
worden, das sich vor aHem auf die Durch
setzung konservativer law-and-order Poli
tiken konzentriert und die Raume des 
Konsums von Bettlern, Punks, StraEen
musikern, jugendlichen Sprayern und 
den Effekten stadtischer Armut "sau
bert": So funktionieren BIDs ais "neues 
Instrument fur Containment und Aus
grenzung. " 
Dass die unternehmerische "Modernisie-
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rung" der stadtischen Politik und ihrer 
Institutionen nicht klassenneutral wirkt, 
sondern gravierende Konsequenzen fur 
sozialraumliche Konflikte hat, zeigt auch 
Henrik Lebuhn in seiner Berliner Fall
studie. Er untersucht, wie die Implemen
tie rung neuer Steuerungsmodelle in den 
Berliner Verwaltungen das Handlungsfeld 
rur stadtische soziale Bewegungen neu 
formiert hat - und zwar zu deren Un
gunsten. Am Beispiel des Konflikts um 
ein soziaies Zentrum zeigt Lebuhn, dass 
die ahuellen nicht 
nur eine SparmaEnahme in Zeit en 
per stadtischer Haushalte sind, sondern 
eine Machttechnik darstellen, durch wel
che vor aHem die auEerpariamentarischen 
Widerstande gegen die in-Wert-Setzung 
des stadtischen Raums behindert werden. 
Ebenso wie im Norden ist auch die 
Stadtentwicklung in den Landern des 
Siidens von der Integration der Finanz
marhe, der Beseitigung nationaler Han
delshemmnisse, der Expansion transnati
onaler Un tern ehmen, sowie der Deregu
lierung und Privatisierung wohlfahrts
staatlicher Leistungen gepragt, wie Heeg 
und Rosol feststellen. Doch im Gegen
satz zu Europa und Nordamerika fuhrt 
die Globalisierung hier zur Zerstorung 
staatlicher Kapazitaten, wenn nicht zu 
Prozessen des Staatszerfalls. In der Foige 
ist die soziale und okonomische Frag
mentierung der Stadte des globalen Sii
dens auch viel starker ausgepragt: Wah
rend die reichen Eliten sich in hoch ge
sicherten "gated communities" em en 
(auch an den MaEstaben der Ersten Welt 
gemessen) extrem luxuriosen Lebensstil 
leisten, iiberleben groEe Teile der Bevol
kerung nur unter prekiirsten Bedingun
gen in inform ellen Siedlungen und ParaI
lelokonomien. Die analytische T rennung 
von formeller und informeller Sphare ist 
allerdings mit Fallstricken versehen. Zu
meist sind es hochst offizielle Investiti
onsentscheidungen, und 
StadtteilaufWertungen, die zur Verdran
gung armer Stadtviertelbewohner aus 
halb-gesicherten Verhiiltnissen fuhren. 
Was hierzulande als be-
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kannt ist, nimmt in den des 
Siidens die Form elner 
mili taris ch en 
Formalisierung und 
nen hier deutlich als 

an: 
erschei

zwel Seiten der 
gleichen H~'UU'LH.UO~UUH6.'mLU.dWC. 
In ihrem iiber Tel Aviv unter
sucht Claudia Liebelt die der is
raelischen m eme "WeifSe 
Stadt" und in eine "Schwarze Stadt". 
Wahrend erst ere von eher 
und vor aHem Einwande-
rem gepragt wurde, letztere his to
risch auf die palastinensische Stadt Yaffo 
und die N otunterkiinfte und Zeltstadte 
der jildisch-" orientalischen" Immigranten 
zuriick. Heute wohnen in der "Schwar
zen Stadt" vor aHem Migranten und 

aus Asien, die - oftmals 
legalen Aufenthaltsstatus - in den 

niedrig qualifizierten und schlecht be
zahlten Dienstleistungsberufen Tel Avivs 
tatig sind. Filr viele von ihnen ist die 
Stadt nur eine Art Zwischenstation auf 
ihrer Reiseroute nach Europa, Kanada 
oder in die USA: Tel Aviv ais "Ort des 
Transit", als "border city" am Rande der 
"Festung Europa" (vgl. dazu auch PRO
KLA 140 Migration, September 
Mit Caracas steht in dies em Heft eine 
Metropole des Sildens im Mittelpunkt 
des Beitrags von Matthias Bernt, Malte 
Daniljuk und Andrej Holm. Ahnlich wie 
in anderen lateinamerikanischen Stadten 
ist die venezolanische Hauptstadt durch 
massIve Exidusionsprozesse gekenn
zeichnet. Eine unheilige Allianz zwischen 
Weltbank und Internationalem Wah
rungsfonds einerseits und korrupten 10-
kalen Eliten andererseits hat Caracas in 
den 1980er und 1990er Jahren zu einer 
"Stadt der Barrios" gemacht. Fiir die Be
wohner der informellen Siedlungen ge
horen die mangelhafte mit 
Basisdienstleistungen wie Wasser und 
Strom, Substandardwohnungen, Uberbe-

ungesunde Lebensbedingungen 
ungeklarte Besitzverhaltnisse zum 

Doch unter der 
Chavez scheint sich 
zeichnen: Uber die 

Rite und 
Regierung 
Bewohner aktiv 

wertung def armen 
auch Raul Zelik in 
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Soziale in Lateinamerika, Marz 
eroffnet sich, so die Auto-

internationalen 
zess der lokalen 
dings hiichst 
Auch Britta Grell 
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In verschie-

von 
""'UHHUU, vor aHem aus La

teinamerika, auf die StraEen, um gegen 
die Militarisierung der US-Grenzen und 
fur die sozialen und politischen Rechte 
der Einwanderer zu kampfen. Mit aktuell 
ca. 37 Millionen Menschen stell en Im
migranten, so Grell, die am schnellsten 
wachs en de, mobilste, jiingste und ur
banste Bevolkerungsgruppe in den USA 
dar, die auEerdem auch die hochste Er
werbsarbeitsquote vorzuweisen hat. Sie 
ist zudem eine der politisch aktivsten ge
sellschaftlichen Gruppen: In sogenannten 
"Worker Centers", in Bildungseinrich
tungen und Rechtshilfestellen - oftmals 
in Bilndnissen mit anderen 
groups oder zusammen mit 
werkschaften - organisieren sich viele 

und Migrantinnen zuneh
fur ihre Interessen. Allerdings wird 

der Wunsch nach Teil-
habe und 

ren, wit dies in den 
Fall waf, und es sind auch 
stande wie 1992 bei den 
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Riots in Los Angeles zu erwarten. Der 
Slogan, der die Immigration-Rights De
monstrati~nen von 2006 dominierte, war 
vielmehr: "Today We March, Tomorrow 
We Vote!" 
Wie unterschiedlich die sozialen Wider
stande gegen den Um- und Abbau des 
Sozialstaats, gegen den institutionellen 
staatlichen Rassismus und die systemati
sche Ausgrenzung von Immigranten in 
unterschiedlichen Stadten und Landem 
aussehen, zeigt Martin Kronauer in sei
nem Einspruch iiber die Revolte in den 
franzosischen Banlieues. Anders als die 
US-amerikanischen Immigration-Rights 
Demonstrationen, die vollig friedlich ver
lief en, sorgten die Unruhen und gewalt
tatigen Proteste in den Banlieues welt
weit mit brennenden Autos fur Schlag
zeilen. Auch die deutsche Presse berich
tete iiber mehrere Wochen hinweg von 
revoltierenden Immigranten und kniip
pelnden Polizisten mitten in Europa. 
Folgte man der bundesdeutschen Debat
te, so schienen die migrantischen Unru
hen im Berliner Neukolln und anderen 
sogenannten "Problemvierteln" nur noch 
eine Frage der Zeit zu sein. Martin Kro
nauer betont dagegen die "feinen Unter
schiede" zwischen benachteiligten Kiezen 
und Banlieues - zwischen Immigranten 
in Deutschland und Frankreich. Dabei 
wird Idar, dass die Frage nach der Revol
te von Anfang an falsch gestellt war. 
Denn nicht die Proteste sind das Prob
lem, "sondern die verpasste Chance, auf 
ihre Ursachen einzugehen und ihre Mo
tive aufzugreifen." 
Die Ausdifferenzierung neoliberaler Ent
wicldungspfade auf lokaler Ebene macht 
eine stadtpolitische Gesamteinschatzung 
schwierig - zumal fur unterschiedliche 
Weltregionen. Wie etwa ist das "down
scaling" von Regierungstechniken bis auf 
die O!Iartiersebene und die zunehmende 
Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteu
re in die stadtpolitische Arena zu bewer
ten? Zeichnen sich darin bereits die in
neren Widerspriiche und Krisentenden
zen und moglicher Weise auch eine 
Schwachung des neoliberalen Projektes 
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ab? Oder haben wir es eher mit einer In
tensivierung von Herrschaft zu tun? 0-
der gibt es moglicher Weise gar keinen 
Widerspruch zwischen diesen beiden 
Antworten? 
Ob die AufWertung der Stadte als eigen
standige politische Ebene unterhalb der 
nationalstaatlichen auch einen neuen 
Raum fur eine emanzipative Politik "von 
unten" erOffnet, hangt vor aHem von den 
sozialen Bewegungen abo Deren Zukunft 
aber ist ungewiss. Zwar entwickeln sich 
mit der zunehmenden Spaltung der Stad
te in der Globalisierung neue politische 
Proteste auf lokaler Ebene. Vor aHem die 
Initiativen, Kampagnen und Widerstande 
transnationaler Migranten und Migran
tinnen, die sich in den Stadten Europas 
und Nordamerikas fur ihre sozialen und 
politis chen Rechte organisieren, spielen 
dabei eine wichtige Rolle. Doch lasst 
sich nicht vorhersagen, ob sich soziale 
Bewegungen am Ende politisch inkorpo
rieren und befrieden lassen, ob sie ver
siegen oder repressiv zerschlagen werden, 
oder ob sie Multiplikatoreffekte erzeu
gen, sich radikalisieren und ausweiten. 
Sicher ist dagegen, dass sich an der Frage 
nach der Privatisierung und In-Wert
Setzung offentlicher Raume und in den 
Konflikten urn local citizenship und ge
sellschaftliche T eilhabe immer auch ent
scheidet, welche Freiraume einer linken 
Politik in Zukunft fur ihre Diskussions-, 
Organisations- und Aneignungsprozesse 
zur Verfugung stehen werden. 

AuRerhalb des Schwerpunktthemas set
zen wir mit dem Beitrag von Robert 
Brenner unsere Debatte zum Irakkrieg 
der USA, die in der letzten Nummer mit 
dem Artikel von Sabah Alnasseri begann, 
fort. Brenner argumentiert, dass die USA 
nach der Auflosung def Sowjetunion aIle 
auRenpolitischen Ziele erreicht hatte, so 
dass die Griinde fur den Irakkrieg vor al
lem in der Innenpolitik zu suchen seien. 
Ebenfalls auRerhalb des Schwerpunkts 
setzen sich Andreas Fisahn und Regina 
Viotto mit den Verschiebungen im Ver-
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fassungskompromiss auseinander. Sie 
zeichnen den von der Hessischen 
Verfassung, der 1946 verabschiedeten 
fortschrittlichsten deutschen Uinderver

bis zur Debatte urn eine Europa
nacho 
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An dieser Ausgabe wirkte Margit 
als Gastredakteurin mit. Wir danken 
ganz herzlich fur ihr Engagement, ihre 
Ideen und ihre Anregungen, ohne die 
das Heft so nicht hatte erscheinen kon
nen. 

Dieses Heft ist insofem unter besonderen Produktionsbedingungen entstanden, als 
mehrere unserer Autoren mit strafrechtlicher Verfolgung konfrontiert waren. 1m Edi
tonal des letzten Heftes haben wir bereits auf das Verfahren nach § 192a StGB 
sIeben Personen aus Berlin, darunter mehrere Autoren dieses Heftes, hingewiesen 
tlsche Wissenschaft ais Beweis rur die Mitgliedschaft in einer ,terroristischen Vereini
gung'?). Die terroristische Vereinigung wird von der Bundesanwaltschaft durch eine 
Mischung aus intellektueller Taterschaft und Kontaktschuld konstruiert. Das Kon
strukt von Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt zeitigte entsprechende polizei
hche Magnahmen: DIe Verdachtigten werden seit iiber einem Jahr beschattet und 
AudlO-, Vldeo- und T elekommunikationsiiberwachung bespitzelt den Akten 
rund 1.000 Person en erfasst, mit den en die Verdachtigten Kontakt hatten, selbst tele
fOlllsche Absprachen der Autoren zur geplanten Veroffentlichung eines Artikels in def 
PROKLA finden sich in den Protokollen des BKA), vier Personen wurden in Untersu
chungshaft genommen, was fur sie taglich 23 Stunden Einzelhaft unter Sonderbedin
gungen bedeutete. 
Mehrere Redaktionsmitglieder der PROKLA und weitere Autoren dieses Heftes haben 
sich in der die Verfahren begleitenden Solidaritatsarbeit engagiert (weitere Informatio
nen dazu siehe unter http//einstelIung.so36.net). Die PROKLA hat die Veranstaltung 
"Ist Jetzt alles Terrorismus? Die politische Dimension des § 129a" mitorganisiert, bei 
der am 30.10.2007 m der Berliner Volksbiihne ca. 600 ZuhorerInnen durch Rolf Gassner 
Christina Clemm, Fritz Storim und Roland Roth iiber die politische Dimension de: 
Paragrafen 129a und die Bedeutung des aktuellen Verfahrens informiert wurden. 
Der offentliche Druck, den es sowohl im Inland als auch im Ausland gegeben hat, 
durfte dazu belgetragen haben, dass unser inhaftierter Autor nach drei Wochen gegen 
KautlOn aus der U-Haft entlassen wurde und der Bundesgerichtshof am 24.10.2007 
den Haftbefehl endgiiltig mit der Begriindung aufhob, dass die Voraussetzungen fur 
emen Haftbefehl zu kemem Zeltpunkt vorgelegen hatten ("bloRe Vermutungen genii
gen nicht", Bundesgerichtshof, Beschluss StB 34/07). 
Noch sitzen drei Beschuldigte wegen des Konstrukts der Bundesanwaltschaft in U
Haft. Bis zum Erscheinen dieses Heftes wird der Bundesgerichtshof iiber die U-Haft 
von Oliver K, Florian L. und Axel H. entscheiden. Wir hoffen, dass der Bundesge
nchtshof welllgstens s;,renge Magstabe daran anlegt, wann iiberhaupt von einer "terro
nstlschen Verellllgung gesprochen werden bnn und die Haftbefehle aufhebt. 
Die PROKLA-Redaktion schlieRt sich der Forderung nach Abschaffung des § 129a 
und Fre!lassung der auf selller Grundlage Verhafteten jedoch unabhangig von der Ent
scheidung des BGH an. Spendenkonto zum Verfahren: Thomas Herzog, Konto-Nr.: 
577 701 432, BLZ: 360 100 43, Postbank Essen, Verwendungszweck: Sonderkonto 
Da es sich bei dem Verfahren aber weder urn einen Zufall noch urn einen EinzelfaII 
handelt und nicht erst seit den Anschlagen yom 11.09.2001 iiber die Versicherheitli
chung immer weiterer Bereiche des gesellschaftlichen Lebens die staatlichen Kontroll-
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moglichkeiten ausgebaut werden im Moment durch das Gesetz zur Vor
ratsdatenspeicherung), wird die PROKLA das Heft dem Thema "Politik mit 
der inneren Unsicherheit" widmen. 

In 

Die PROKLA wird von der "Vereinigung zur Kritik der politischen Okonomie e.v." 
herausgegeben. Auf ihrer jahrlichen Mitgliederversammlung wahlt die Vereinigung die 
Redaktion der PROKLA und diskutiert die inhaltlichen Schwerpunkt des nachsten 
Jahres. Ohne die finanzielle Unterstiitzung def Vereinigung kiinnte die PROKLA als 
eine von jeder Institution oder Partei unabhangige linke wissenschaftliche Zeitschrifi: 
nicht existieren. Weitere UnterstiitzerInnen, die dem Verein beitreten wollen, sind 
herzlich willkommen. Die PROKLA wird von den Vereinsmitgliedern nicht nur finan
ziell, sondern auch inhaltlich gefiirdert. Um die Unterstiitzung der Redaktionsarbeit 
intensiver und kontinuierlicher zu gestalten, wurde bei der diesjahrigen Mitgliederver
sammlung, die am 13. Oktober in Berlin stattgefunden hat, erstmals ein Redaktions
beirat gewahlt. Ihm gehoren, ]iirgen Hoffmann, Margit Mayer, Klaus Miiller, Urs 
Miiller-Plantenberg, Christoph Scherrer, Rudi Schmidt, Giinter Thien, Gudrun Traut
wein-Kalms und Bodo Zeuner an. 

PROKLA 150 Arbeit 

1m zunehmend globalisierten Kapitalismus brechen auch in den Metropolen neue 
Konflikte in und um die Erwerbsarbeit auE Sie machen sich fest an der immer wei
tergehenden Intensivierung der Arbeit, an veranderten Formen def Ausbeutung def 
Arbeitskraft, an widerspruchsvollen Anforderungen an mehr Eigenverantwortung 
verbunden mit verscharften direkten und indirekten Kontrollen, an wachsender 
Unsicherheit von Beschaftigung und am ungeschiitzten Charakter von Beschafi:i
gungsverhaltnissen. Diese Interessenkonflikte und die Formen, in denen sie ausge
tragen werden, sollen im Zentrum dieses Heftes stehen. Dabei wird es insbesondere 
urn die neuen Auseinandersetzungen um Arbeitszeit gehen, um die arbeitspoliti
schen Auswirkungen der Restrukturierung globaler Produktionsnetzwerke und urn 
indirekte Steuerungsformen, die an der Subjektivitat der Beschaftigten ansetzt. 

PROKLA 151 
Foucault 

Gesellschaftstheorie nach Marx 

Nachdem in den 1960er und 70er Jahren kritische Gesellschaftstheorien vor aHem 
im Anschluss an Marx formuliert wurden, ist in den 1980er und 90er Jahren Fou
cault zu einem entscheidenden Stichwortgeber geworden. Dabei blieb das Verhalt
nis von Marx und Foucault allerdings recht unklar: Foucault, der sich selbst kei
neswegs als Marxist verstand, kniipfte in wichtigen Feldern an Marx an, wurde in 
der Debatte aber auch immer wieder gegen Marx in Stellung gebracht. Ob die 
Formation der "Diskurse" gegen die "Materialitat" der gesellschaftlichen Verhalt
nisse stehen oder deren Bestandteil sei, blieb genauso unklar wie das Verhaltnis def 
Foucaultschen "Mikrophysik der Macht" zum Marxschen Begriff von Herrschaft 
und Ausbeutung. Allerdings sol! es in diesem Heft nicht um werksgeschichtliche 
Aufarbeitungen gehen, vie!mehr soli untersucht werden, auf welche Weise hente, 
im Anschluss an Marx und/oder Foucault gesellschaftliche Herrschaftsverhaltnisse 
analysiert und def Widerstand dagegen konzipiert werden kann. 

Ii Ie len 

lassen einerseits 

HHha,uu" die Etablierung einer neuen Position als direkte 
nerin mit transnationalen die Einbeziehung neuer Akteure und 
allgemein die gestiegene Flexibilitat lokaler Regierungen feststellen. Anderer
seits sind jedoch vor aHem finanzielle Beschrankungen und die Verabschie
dung von vielen vormals staatlich-kommunalen Aufgaben, sowohl im sozialen 
Bereich als auch in def raumlichen Planung zu konstatieren. Roland Roth fol

gert daraus, dass sich gerade die lokale Ebene zu einem zentralen 
tierfeld fur neue post-fordistische Regulationsweisen herausbildete (Roth 1998: 

107ft:). 
Es existieren sehr unterschiedlichen Einschatzungen hinsichtlich der Hand
lungsspielraume fur progressive Politiken auf lokaler Ebene. Einige AutorIn
nen schlieiSen die Moglichkeit sozial progressiver Projekte und Allianzen auf 
stadtischer Ebene im Zuge def gesellschaftlichen Transformationsprozesse zu
mindest nicht aus (u.a. Mayer 1994a: 327). Anderen AutorInnen zufolge ver
engen jedoch die neoliberale Umstrukturierung stadtiseher Politi ken sowie das 

down-scaling nationaler Verantwortlichkeiten und Kompetenzen den 
raum fur sozial innovative urbane Konstellationen extrem (so Peck/Tiekell 
1994: 299,307). Wahrend Peck und Tickell also folgerten, dass der 
neoliberalen Globalisierung jedweder Optimismus hinsichtlich erweiterter 

Handlungsspielraume in die hre fuhre (Peck/Tickell 1994: 281), stellte 
zunachst einmal fest, class neuen, "deregulierten" Bedingungen lokaler Po-
litik weder ruinoser noch sind als die durch wohlfahrts-

und zentralstaatliche Imperative gesetzten, sondern anders" 1990: 
Sie pladierte konsequenterweise fur konkrete empirische Untersuchun

gen spezifischer lokaler Konstellationen. 
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