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Henrik Lebuhn 

Grenzen u lin k 
Eine auf Klaus Lederer 

Dass Klaus Lederer bereits wenige T age 
nach dem Erscheinen der PROKLA 149 
herbe Kritik an meinen Artikel auiSerte, 
hat mich sehr gefreut.1 Denn Klaus Lede
rer ist Vorsitzender der Berliner Linkspar
tei. Tag fur Tag muss er unter genau den
jenigen stadtpolitischen und -okonomi
schen Rahmenbedingungen "linke Politik 
machen", die ich in meinem Artikel liber 
"sozialraumliche Konflikte in der unter
nehmerischen Stadt" beschreibe. Bei Klaus 
Lederer sind meine Thesen und Argumen
te an einer Stelle gelandet, an der sich lin
ke nnd linksradikale Positionen, Strategien 
und Ziele blindeln - oder auch trennen -
nnd wo sich parlamentarische und auiSer
parlamentarische (Stadt-)Politik liber
schneiden und miteinander in Konflikt 
treten. Das gibt seinem Debattenbeitrag 
einen besonderen Stellenwert, er bietet die 
Gelegenheit zu einer produktiven und so
lidarischen Auseinandersetzung liber die 
Grenzen und Moglichkeiten linker Stadt
politik im Parlament und "anf der StraiSe". 
Klaus Lederer liefert in seinem Einspruch 
eine aniSerst kenntnisreiche und differen
zierte Darstellung der haushaltspolitischen 
Restriktionen, die den Berliner Bezirken 
via New Public Management (NPM) au£
erlegt werden. Wahrend ich in meinem Ar
tikel vor aHem nach der Funktionsweise 
und den Effekten von NPM fi'agte und 
diese an einem konkreten Beispiel disku
tierte, beschreibt Lederer auch die Genese 
des "herrschenden Systems der bezirldi
chen Finanzzuweisungen"2 nnd analysiert 

die Konstellation der unterschiedlichen 
Akteure, lnteressen und die 
dies em System Stabilitat verleiht,3 lm 
Hinblick auf die politischen Auswirkungen 
von NPM, wenn diese Verwaltungs
technologie erst einmal instaHiert ist, 
kommt Lederer zu dem Ergebnis: "Hier 
wurden sukzessive aus primar fiskalischen 
und technokratischen Motiven NPM-Con
trollingtechniken mit dem Finanzzuwei
snngssystem zu einem Belohnungs- und 
Bestrafungsmechanismus verschmolzen, 

rung, denn dieses System entfaltet Herrschatts
wirkung im wahrsten Sinne des Wortes. 
3 Eine zentrale Rolle spielt dabei der Berliner 
Bankenskandal, ein spezifischer lokaler Faktor 
fur die Berliner Finanzkrise, wie ich in meinem 
Artikel feststelle - denn ich rUhre keinesfalls al
les in den gleichen "neoliberalen Einheitsbrei", 
wie Lederer meint. J edoch hat Lederer recht, 
wenn er mich korrigiert, dass der Berliner Ban
kenskandal (bzw. dessen juristische und politi
sehe Aufarbeitung) keinesfalls folgenlos blieb: 
1m Marz 2007 wurde der CDU-Politiker Klaus
Rudiger Landowsky zu einer Freiheitsstrafe von 
einem Jahr und vier Monaten verurteilt, die zur 
Bewiihrung ausgesetzt wurde. Damit blieb das 
Landgericht Berlin urn mehr als die Hilfte un
ter dem Antrag der Staatsanwaltsehatt. Vier 
Mitangeldagte bekamen Bewiihrungsstrafen, 
acht wurden freigesproehen. "Man kiinnte fast 
sagen, Manager mussen in Deutschland nieht 
hinter Gitter," so das troekene Kommentar von 
Jura-Professor Hans-Peter Sehwintowski im In
terview mit dem Spiegel (Spiegel Online, 21. 
Miirz 2007). Die Landesbank Berlin (LBB) wur
de, wie Lederer korrekt feststellt, mittlerweile flir 
5,3 Milliarden Euro verkauft. "Die Alt-Risiken 

1 Ich danke Stephan Kaufmann, Sabine Nuss bleiben allerdings bei der Stadt, also beim Steu-
und Ingo Stutzle flir ihre Anregungen und erzahler" (ebd.; vgl. auch Pressemitteilung der 
Hinweise zu diesem Beitrag. Initiative Berliner Bankenskandal vom 
2 Klaus Lederer findet hier - bewusst oder un- 20.06.2007). Ober die Frage, ob das ein Erfolg 
bewusst - eine priizis-doppeldeutige Formulie- ist oder nieht, lasst sieh treIDieh streiten. 
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der nahezu eine fiskalisehe Diktatur der 
Finanzverwaltung ermoglieht und ein zwi
schenbezirldiches race to the bottom der 
Leistungen nach sich zieht." So drastisch 
habe ich es in meinem Artikel kaum zu 
formulieren gewagt. 
In der Sache liegen Klaus Lederers und 
meine Analyse der Funktionsweise von 
NPM also gar nicht so weit auseinander 
(illr eine detaillierte und vergleichende 
Analyse siehe Lebuhn 2008). In der politi
schen Einschatzung daillr umso mehr. 
Denn trotz seiner geradezu dramatischen 
Besehreibung der Konsequenzen der Ber
liner Verwaltungsreformen illr die Bezirke, 
lcritisiert Lederer meinen strukturtheoreti
sehen Blick auf das stadtpolitische Feld. 
Der Konflikt urn das Soziale Zentrum sei 
vielleicht aueh dureh ganz andere Fakto
ren zu U ngunsten der auilerparlamentari
schen Akteure entsehieden worden, spelcu
liert er in seinem Einspruch. Immerhin sei 
Stadtpolitik das Ergebnis eines komplizier
ten Aushandlungsprozesses zwischen vie
len verschiedenen Akteuren und Interes
sengruppen. Mit dieser Feststellung hat er 
natiirlich reeht - ieh habe auch nichts an
deres behauptet - nur treffen sich die 10-
kalpolitischen Akteure eben nicht auf 
"neutralem Terrain". Das stadtpolitische 
Feld ist vermaehtet. Wenn wir verstehen 
wollen, welche Entscheidungs- und 
Verhandlungsspielraume Lokalpolitiker in 
der unternehmerischen Stadt haben, und 
warum bestimmte "stakeholder" durchset
zungsfahiger sind als andere, gilt es vor al
lem auch nach der Beschaffenheit des 10-
kalen Terrains zu hagen. Das ist das zent
rale Anliegen meines Artikels, und meine 
These lautet: NPM strukturiert das stadt
politische Feld ganz erheblich VOT. 

Natiirlich stimme ich Lederer zu, dass ne
ben der "fiskalpolitisehen Diktatur" noeh 
viele andere Aspekte in den Aushand
lungsprozess sozialraumlieher Konflikte 
eingehen. Eine ganz wiehtige Rolle spielt 
die Form der Politisierung solcher Kon
flikte: 1m Fall des Sozialen Zentrums wei
gerte sieh die Initiative nieht nur, die 
betreffenden Liegenschatten zu einem 
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Marktpreis zu mieten, sondern begriindete 
dies auch noeh explizit politisch und rief 
mehr oder weniger offen dazu auf, dass 
sich aueh andere lokale Initiativen und 
Projekte dem Berliner Sparkonzert verwei
gern sollen. Darin unterseheidet sieh die 
Initiative illr ein Soziales Zentrum iibri
gens auch von Klaus Lederers Bezirksbib
liothek, obwohl beide, wie Lederer riehtig 
feststellt, gleichermailen von den Spar
mailnahmen betroffen sind. Wahrend eine 
Bibliothek (sprich: Freibader, Museen, of
fentlicher Nahverkehr, etc.) jedoch im 
Zweifelsfalle zusammengespart und mit ei
ner Nutzungsgebiihr belegt werden kann, 
treten stadtpolitische Proteste von Anfang 
an mit dem Ziel auf den Plan, genau das 
zu verhindern. Denn "arm aber sexy", wie 
Klaus Wowereit es kurzlieh formulierte, 
wollen die linken Basisbewegungen nieht 
sein. 1m Fall des Konflikts urn das Soziale 
ZentfUm hat sich daraus eine verhangnis
volle Dynamik entwiekelt. Die Linkspartei, 
damals noeh PDS, wurde von links unter 
Druck gesetzt, wahrend sie doch auf Lan
desebene als Koalitionspartner der SPD 
massive Kiirzungen und Einsparungen 
mitgetragen hat. "Sparen bis es quietscht", 
urn noch einmal Klaus W owereit zu be
muhen, geht namlich auch unter rot-rot! 
Aber nur, wenn sieh die Linkspartei trotz
dem als progressive gesellsehattliche Kratt 
darzustellen vermag. Denn sonst kiinnten 
die Wahler ja auch gleieh SPDjFDPjCDU 
wahlen. Eine auilerparlamentarische Op
position, die den Finger in diese Wunde 
legt, wird schnell zum Dorn im Auge der 
parlamentarisehen Linken.4 1m Fall des 
Konflikts urn das Soziale Zentrum spitzte 
sieh der stille Konflikt zwischen parlamen
tarischer und auilerparlamentarischer Lin
ker dramatisch zu. Aueh daran, und nieht 
nur an den Haushaltsrestriktionen, lag es, 
dass keine Einigung erzielt werden konnte. 
N aeh illnf J ahren Kampagnenarbeit verlief 
die Initiative entlcrattet im Sande, das So-

4 Wie weit sich progressive Parteien unter dem 
Anpassungsdruck der Regierungsverantwortung 
von ihren Anfangen entfernen konnen, haben 
die Griinen meisterhafi: demonstriert. 
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ziale ZentfUm in seiner urspriinglieh ange
strebten Form kam nicht zu Stande, viele 
iiffentliche Liegenschatten stehen weiterhin 
leer und warten darauf, an private Interes
senten verkauft zu werden. 
Dass sich im Konflikt urn das Soziale 
Zentrum kein Biindnis - sondern eine 
Front - zwischen parlamentarischer und 
auilerparlamentariseher Linken entwickel
te, seheint mir aber weniger ein "Fehler" 
der Berliner Linkspartei oder ihrer Spit
zenpolitiker und auch kein Spezifikum der 
hier diskutierten Fallstudie. Vielmehr han
delte es sich dabei in erheblichem MaGe 
urn einen Effekt von NPM, bzw. urn eine 
Foige def via NPM implementierten be
triebswirtsehaftliehen Efflzienzkriterien 
und haushaItspolitischen Restriktionen, an 
denen Lokalpolitiker aller Parteien ihre 
Entseheidungen und ihr Handeln ausrich
ten miissen. Ich meine nicht, dass die so
zialraumliehen Konflikte in der unterneh
merischen Stadt dadureh determiniert 
wilrden. Aber ieh denke in der Tat, dass 
NPM eine hochst wirksame Handlungsra
tionalitat einillhrt, der sich auch progressi
ve Parlamentarier nicht einfaeh entziehen 
konnen.s Diese These Iasst sich an dem 
von mir gewahlten Fallbeispiel hervorra
gend illustrieren und miisste entlang weite
rer Beispiele iiberpriitt werden. 
Wenn sich diese These als riehtig erweist, 
dann hat das illr sozialraumliehe Konflikte 
weit iiber das Berliner Beispiel hinaus gro
Re Bedeutung. Erstens im Hinbliek auf das 
Zusammenwirken parlamentarischer und 

5 Ob sich NPM als Instrument def Informati
onsbeschaffung von den damit einhergehenden 
Effekten der Disziplinierung und vor aHem der 
Entpolitisierung - Entscheidungen werden nicht 
mehr explizit politisch, sondem vor allem fiska
lisch/betriebswirtschaftlich getroffen - trennen 
lasst, wie Lederer es behauptet oder es sich zu
mindest wiinscht, wire zu diskutieren. Ich ver
mute eher nicht. NPM wurde seit den 1980er 
Jahren weltweit eingefuhrt, gerade weil es die 
verschiedenen Aspekte neoliberaler Herrschaft 
organisch miteinander verbindet: Informations
beschaffung, Verknappung der offentlichen 
Ausgaben im sozialpolitischen Bereich, Entpoli
tisierung, Schaffung vermeintlicher Sachzwange. 
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auBerpariamentariseher linker Kratte: Auf 
einem neoliberal formierten, stadtpoliti
schen Feld wird die Zusammenarbeit zwi
schen diesen beiden Gruppen strukturell 
behindert und erschwert. Klaus Lederer tut 
sich und seiner Partei keinen Gefallen, 
wenn er betont, dass die eigene Hand
lungsfahigkeit auch unter den aktuellen 
stadtpolitisehen Bedingungen erhalten 
bleibt. Vielmehr gilt es, die politischen 
und okonomisehen Restriktionen, denen 
Lokalpolitik gegenwartig unterworfen wird, 
zum Thema zu machen - und diese offen
siv anzugreifen. Wem daran gelegen ist, 
dass die Linkspartei sieh an kapitalismus
kritischen Positionen und an sozialen Be
wegungen orientiert, mithin sozialistische 
Politik macht, def muss sich der Mecha
nismen bewusst werden, durch die pro
gressive Kratte im Parlament diszipliniert, 
"auf Linie gebracht" und in eine Konkur
renzsituation mit linken und linksradika
len auBerparlamentarischen Gruppen ma
niivriert werden. 
Zweitens geht es urn den politischen Sta
tus der Pro teste "auf der Straile": Anstatt 
linke Basisgruppen und Kampagnen als 
"Kleingruppen" zu diffamieren, die angeb
lieh keine breite Mobilisierung entfalten 
und keine naehvollziehbare stadtpolitische 
Strategie entwickeln, gilt es, sie als das zu 
akzeptieren und zu schatzen, was sie sind: 
AuRerparlamentarische Kratte, die im Ge
gensatz zu Parteipolitikern, Abgeordneten 
und Verwaltungsangestellten zunachst ein
mal hei(er) von formalpolitischen Hand
lungsbedingungen agieren konnen und die 
ihre Politik an einem "utopischen Mo
ment" ausrichten diirfen. Darin besteht ih
re Starke und ihr Potential. 6 Und als sol
ehe vertreten sie per Definition ein "Parti
kularinteresse". Parteien zeichnen sich im 
Untersehied dazu dadurch aus, dass sie ei
nen Allgemeinheitsanspruch formulieren 
mussen - weshalb auch die Linkspartei 
gern von sozialer Gerechtigkeit, aber selten 
von "Klasseninteressen" spricht. 

6 Ob man sie ais (stadtische) soziale Bewegun
gen bezeichnet oder nicht, ist dabei selcundar. 
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Nichts desto trotz kann die aus der Per
spektive einer groilen Partei ineffiziente 
"Kleingruppeharbeit" abseits des geseIl
schaftIichen Mainstreams in bestimmten 
historischen Situationen eine unvorherge
sehene Dynamik und gesellschaftliche 
Sprengkraft entfalten, die ganze Parlamen
te samt ihrer Parteivorsitzenden hinwegzu
fegen vermag. Klaus Lederer, der in Frank
furt/Oder aufWuchs, urn dann als Schuler 
in Ost-Berlin die Wende zu erleben, muss
te das eigentlich wissen. Gemeindet man 
soziale Bewegungen dagegen ein, wie der 
Parteivorsitzende Lederer das in seinem 
Beitrag vorsichtig versucht, wenn er sie als 
"eigene" Bewegungen bezeichnet, dann er
zeugt man einen realpolitischen Anpas
sungsdruck, der auilerparlamentarische 
Gruppen schnell zu sozialen Dienstleistern 
und Partnern am Runden Tisch degradiert. 
Dann konnen sie hochstens noch sanften 
Druck auf ihre Parteigenossen ausuben. 
Diese Form der Inkorporation sozialer 
Proteste ist ein hervorragendes Merkmal 
postfordistischer Stadtpolitik, wie Susanne 
Heeg und Marit Rosol in PROKLA 149 
feststellen (Heeg/Rosol 2007). 
In dies em Sinne hinkt schlieRlich auch 
Klaus Lederers Vergleich zwischen basispo
litischen Kampagnen einerseits und den 
gegeneinander konkurrierenden Arbeitern 
andererseits. Zwar ist es richtig, dass Ar
beitnehmer auf einem kapitalistisch ver
fassten Arbeitsmarkt in Konkurrenz mit
einander stehen - eben so wie die urn poli
tisch verlcnappte Ressourcen konkurrie
renden stadtpolitischen Gruppen und Pro
jekte. Doch kann sich Lederer unter diesen 
Bedingungen offensichtlich nur zwei Op
tionen vorstellen: Entweder die Arbeit
nehmer beiilen in den sauren Apfel, han
deln einen schlechten TarifVertrag aus, ret
ten damit aber zumindest Arbeitsplatze 
und wahren den Betriebsfrieden. Oder a
ber sie brechen aus der Tarifsolidaritat aus 
und unterschreiben einen EinzeltarifVertrag; 
so wie die Initiative fur ein Soziales Zent
rum - aus Lederers Sicht - einen Einzel
vertrag mit dem Bezirk aushandeln wollte. 
Was aber, wenn die Arbeiter sich zum 
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Streik entscheiden? Was, wenn eine Beleg
schaft die Arbeit niederlegt, in der Hof;=: 
nung, dass ihr weitere Betriebe folgen? 
Genau das hat die Initiative fur ein Sozia
les Zentrum versucht. Hier ging es nicht 
darum, im Alleingang einen guten Deal 
"abzuzocken". Vielmehr wollte die Initia
tive nicht akzeptieren, dass die Studieren
den, MigrantInnen und Erwerbslosen, aus 
denen sich die Initiative uberwiegend zu
sammensetzte, die Folgen des Berliner Ban
kenskandals und die Konsequenzen der 
"ganz normalen" Berliner Kurzungs- und 
Umverteilungspolitik tragen mussen. Mit 
ihrer "Politik der ersten Person" wollte die 
Initiative mit gutem Beispiel voran gehen 
und andere Gruppen zum "stadtpoliti
sehen Streik" motivieren. Vor dem Hin
tergrund der Proteste gegen die Kiir
zungspolitik auf Landes- und auf Bun
desebene soUte ein Ort erstritten werden, 
an dem die vielen Berliner Basisgruppen 
und -bundnisse uber eine gemeinsame 
linke Politik diskutieren konnen. Doeh 
mangelte es der Initiative an einer ausrei
chenden gesellschaftlichen Verankerung, urn 
dieses politische Zid durehzusetzen - worin 
Klaus Lederers und meine Einschatzung 
sich wieder treffen. Oder, urn die Perspekti
ve etwas zu verschieben: Es mangelte an 
widerstaudischer Solidaritat seitens anderer 
lokalpolitischer Akteure, auch def Linlzs
partei. 
Am Ende bleibt die Einsicht: Die nachste 
"auRerparlamentarische T arifrunde" kommt 
bestimmt. Dann stellt sich auch wieder die 
Frage nach Streik und Fabrikbesetzung, 
bzw. nach stadtischen Freiraumen, Miet
preisen und Hausbesetzungen. Vielleicht 
erinnert sich Klaus Lederer ja dann an die~ 
se Debatte. 

Literatur 

Heeg, Susanne; Rosol, Marit (2007): Neoliberale 
Stadtpolitik im globalen Kontext - Ein Ober
blick, in: Prolda, Nr. 149, S. 491-509 

Lebuhn, Henrik (2008): Stadt in Bewegung. 
Mikrokonflikte urn den 6ikntlichen Raum 
in Berlin und Los Angeles, Munster: Westfa
Iisches Dampfboot 

ES 1 

Nick Kratzer, Dieter Sauer: The Regulation of Perform-
ance as an Area Work". Proceeding the assumption that the crisis of Fordism 
has led to a new regime of rationalisation which can be characterised by a market-oriented mode 
of production this article argues that the three major trends of development within the area of 
policies on performance - precarisation, standardisation and subjectivation - should not be seen 
as different or even rival interpretations of the current developments but rather as contradictory 
but stIll mterrelated elements of the process of "marketisation"o Therefore, a critical labour pol
ICy needs to address all of the three trends and to combine a perspective of resistance with a 
strategy of appropriation of the new forms of market-oriented control. 

Ingrid Artus: Precarious Culture and crazy conflicts. control 
by repressive in precarious service sector. Two case studies multinational 
service enterprises food and transport sector) show that strategies of corporate culture are 
quite efficient for management control of precarious and 'poor work'. The article discusses the 
problems of individual and collective interest representation within these special kind of em
ployment relations, the reasons why struggles for respect and justice seem to be 'crazy conflicts' 
there and in which context nevertheless occur ruptures in the system of absolute management 
control. 

Matuschek, Frank KIeemann, G. Glinther VoB: Subjectivated and 
domination of workers. In debates concerning recent developments in sphere of work, 

Taylorized and subjectivated forms of work (where workers coordinate tasks on their own, and 
indirect forms of control are employed) are considered to oppose each other. There almost 
seems to be a consensus that Taylorized and subjectivated forms of control belong to two dis
tinct domains of the sphere of work: Manufacturing work involving little skill on the one hand 
highly skilled and service work on the other. This article argues that the subjectivation process of 
work also takes place in low-skill jobs. Particularly in work environments structured by informa
tion technologies, both ideal types of work organization become intertwined and constitute a 
distinct mode of work organization: subjectivated Taylorization. A prominent example is call 
center work. On the basis of own empirical case studies, both management strategies of subjecti
vated Taylorization and reactions on the workers' side are analyzed. The paper concludes with a 
reflection on general changes the logic of control, and domination of workers. 

Mario Candela" The new self-employed: between entrepreneurial spirits and precarity. 
The entrepreneur is the central figure in the neoliberal discourse. The trend towards self
employment is therefore interpretated as a sign for entrepreneurial thinking becoming the basis 
for general interest articluation, far beyond particular class interest. But in fact the real situation 
of most of the self-employed clearly points to a social position as independent workers, entan
gled in contradictions between self-management and a new sense of freedom on the one and 
harsh dependencies and self-exploitation on the other side. The article tries to elaborate on spe
cific differences and common elements between workers and self-employed. It becomes clear, 
that the independent workers are part of the rising precariat and could share common interests 
with other precarious workers. What is needed is to overcome the very individualistic habits of 
the self-employed. Far from beeing sufficient, new forms of collective organisation such as the 
Euromayday or an Italian union for precarious independent workers are pointing into this direc
tion. 

Christoph Hermann: The Struggle fOf Working Time: An Overview. This article examines 
the development of weekly working hours put in by wage labour since the introduction of the 
40-hour week. It analyses the changes in different periods based on the contentious relationship 
between SOCIally necessary and actually laboured working hours resulting in predominantly ex
tensive and intensive accumulation regimes. To understand the recent surge in working hours, so 
one of the main arguments, one has to account for the role of competition as driver of capitalist 
development and as a mode of social dominance. Conversely the struggle for working time must 
be understood as a struggle for the limitation of competition through working-class solidarity 


