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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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Dies ist auch das Anliegen der in diesem Heft versammelten empirischen Bei
trage. 1m' vorliegenden geht es darum, generelle Tendenzen 
neoliberaler Stadtentwicklung im globalen Norden wie Siiden iiberblicksartig 

urn eine Einordnung lokaler Studien zu ermoglichen. Dazu wer
den wir im Folgenden zunachst Erkenntnisse kritischer Stadtfor
schung - die v.a. im und fur den globalen Norden herausgearbeitet wurden -
vorstellen. Anschliegend fassen wir wichtige Prozesse und Phanomene der 
Stadtentwicklung im Siiden zusammen. 1m abschlieRenden Fazit geht es urn 
die selektive Herausarbeitung von Ahnlichkeiten, Unterschieden und Zusam
menhangen von Stadtentwicklung im Norden wie im Sliden. Dabei geben wir 
gleich zu bedenken, dass ein solcher Vergleich notwendigerweise mit Verkiir
zungen und Homogenisierungen sehr unterschiedlicher nationaler und jokaler 
Gegebenheiten sowie konstruierten Binaritaten einher geht. Hinzu kommt, 
dass wir in unserer Auswahl von Entwicklungen notwendig se!ektiv vorgehen 
mussen, da Stadtentwicklung im Norden und Sliden ein zu umfangreiches 
Themenfe!d ist, urn es vollstandig zu bearbeiten. Letztlich geht es bei all dem 
urn die Frage, was die Verschiebung neoliberaler Strategien und struktureller 
Entwicklungen heute fur kritische Stadtforschung und emanzipatorische Praxis 
im globalen Kontext bedeutet. 

1. Neol von Stadtentwicklung 
Stand und Entwicklung der Debatte 

1.1 Die "unternehmerische Stadt" 

Seit den 1980er Jahren finden weitreichende Veranderungen sowohl der sozio
okonomischen Strukturen von Stadten als auch innerhalb des Stadtesystems 
statt. Hintergrund dessen sind zuruckgegangene Moglichkeiten des National
staates, weiterhin auf fordistisch-keynesianische Art und Weise redistributiv fur 
Arbeitsplatze, W ohlstandsteigerung und einen gewissen sozialen Ausgleich zu 
sorgen. Eine Kombination von Prozessen neoliberaler Globalisierung und ei
ner Reorganisation des Nationalstaates trug dazu bei, mehr und mehr Ent
scheidungskompetenzen auf subnationale und supranationale Ebenen zu ver
Iagern (Brenner 2004a). Veranderungen auf der urbanen Ebene werden dabei 
als Ubergang zur "unternehmerischen Stadt" diskutiert (Harvey 1989). Der 
Begriff der "unternehmerischen Stadt" wurde gepragt als Ausdruck des grund
legenden Wandels von lokalen Politikformen, Problemdefinitionen und Auf
gabenwahrnehmungen durch den lokal~n Staat. 
Politisch werden dabei Argumentationsmuster angewendet, wonach Stadte -
begrundet mit der notwendigen Anpassung an die Globalisierung - einem ver
scharften Standortwettbewerb und Stadtekonkurrenz ausgesetzt sind und dar
auf mit einer AufWertung und einem Ausbau der stadtischen Potenziale reagie
fen mussten. 1m Rahmen einer neuen Arbeitsteilung def verschiedenen staat-
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Iich-raumlichen Ebenen sollen die Kommunen und Regionen selbst starker 
fordern und steuern. nennt dies einen Wande! 

von der blogen Verwaltung zum unternehmerischen In,~l"'1'.'-llH.llL. 
von Unternehmensansiedlung und neuen 

Denn - auch wenn je nach nationalstaatlicher Tradition sehr 
im Detail - den Kommunen oblag im Fordismus vor aHem die 
und nationalstaatlicher Politik auf lokaler Ebene u.a. 

dabei insbesondere 
(Stadterweiterung, 

Wollmann Kommunale Politik konzentrierte sich 
auf sozialstaatliche und infrastrukturelle Magnahmen 

Flachensanierung, Ausbau von Verkehrswe

gen und Ein zentrales Ziel 

besteht demgegenliber im 
durch die Verbesserung von harten und weichen Standortfaktoren zu stimulie
fen auch Urn in def beschriebenen Konkurrenzsi

tuation das Profil des Standortes zu scharfen, werden Differenzen 
Imagepolitiken betrieben, werden "natur- oder kulturraumliche Ll),Cll>LlldllCl1 

des jeweiligen Ortes betont oder sogar produziert." 1990: 195, 
Die Konkurrenz, die inzwischen zwischen Stadten herrscht, hat nach David 

(1989) mehrere Dimensionen. Konkurriert wird urn: die Position als 
Produktionsort in der international en Arbeitsteilung, die Position als Kon
sumzentrum, (finanzielle, administrative und informationelle) Kontroll- und 
Befehlsfunktionen sowie nationalstaatliche Fordermittel, die nur noch selektiv 

verteilt und nicht mehr breit gestreut werden. 
Diese veranderte Sichtweise sowie die veranderten materiellen 
fuhrten zu mehrfachen Neuorientierungen lokaler 
den kurz umrissen werden sollen. 

Von government zu governance 

Gegebenheiten 
die im Folgen-

Die genannten Maf5nahmen und Formen von Stadtpolitik zeichnen sich zu
nachst durch neue VOfstellungen der Steuerung und des Regierens aus. Wah
rend in der Nachkriegszeit korporatistische Verhandlungsformen der politi
schen Interessenvermittlung iiberwogen, die stark auf def Trennung zwischen 
Markt und Staat aufbauten, so dominieren inzwischen die Aushandlungen 
zwischen privaten, semi-Offentlichen und offentlichen Akteuren. Diese Aus
handlungen werden vermittelt durch Netzwerke, Kooperationen und den Auf
bau von Partnerschaften zwischen wichtigen privaten und offentlichen Akteu
reno Es etablieren sich also Offentlich-private Kooperationen, die zwar nicht 
vollig neu sind, aber seit den spaten 1980er J ahren eine neue Dimension er
reicht haben (Mayer 1994b). Mit dem (begrifflichen und materiellen) Wandel 
von government zu governance soil also ausgedriickt werden, dass nicht die 
traditionelle hierarchisch-anordnende Form des Regierens allein durch den 
Staat im engeren Sinne im Vordergrund steht, sondern eine neue Form im 
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horizontalen und 
et al. 2003: 1 Governance beinhaltet also 

vor allem auf def polity-Ebene, d.h. der Ebene der Institutio-
nen und gleichzeitig auch der IJUHUl.', 

d.h. der Politikformen. HlO'1SC::'dllLll auf die Ab-
schwachung staatszentrierter eine institutionelle Offnung fur 
nicht-staatliche und nicht-gewahlte AkteurInnen Investor bis zu 
gemeinnutzigen Stadtteilorganisationen) sowie eine zunehmende Unscharfe 
des Politischen und der entscheidenden AkteurInnen 1998: 11 Kenn
zeichnend fur diese Form von governance als einer vermeintlich 
lichen Zusammenarbeit von Regierungen, und Wirtschaft ist, 
dass machtpolitische Ungleichgewichte 

Privatisierung und Kommodifizierung 
Privatisierungs- und Kommodi£lzierungstendenzen zeigen sich vor aHem III 

rentablen Bereichen des kollektiven Konsums, die vormals offentliche 
ben waren (vgl. u.a. Rugemer 2006; Chacon wie u.a. 
Wohnungsbau, offentlicher Nahverkehr sowie Gas- und Wasserversorgung, 
Abfallwirtschaft, aber auch Schwimmbader und offentliche GrunfHichen 
(Mayer 1994b: 442). rm Bereich des kollektiven Konsums sank nicht nur der 
Anteil der kommunalen Ausgaben massiv, auch die Erbringung dieser Dienst
leistungen wird zunehmend privaten AkteurInnen (von gewinnorientiert bis 
gemeinnutzig) uberlassen, dabei oft weiterhin reguliert und kontrolliert durch 
die Kommune. Bei Neuplanungen geschieht dies oft in Form von Public
Private-Partnership bzw. im Rahmen stadtebaulicher Vertrage, welche den In
vestorInnen einen T eil der Erstellung der notwendigen Infrastruktur auferlegen 
- je nach Rahmen und Verhandlungsgeschick zu mehr oder weniger gunstigen 
Bedingungen fur die Kommune. 
Gleichzeitig existieren auch in der unternehmerischen Stadt weiterhin massive 
lokalstaatliche Interventionen, u.a. durch ein quantitativ ausgeweitetes kom
munales Ausgabevolumen fur wirtschattsfordernde MaRnahmen. Offensicht
lich ist also eine staatliche Umverteilungspolitik "von unten nach oben" eine 
zentrale Begleiterscheinung der "unternehmerischen Stadt" (Heeg 1998: 16ft:). 
Wahrend die Ansiedlung von Unternehmen sowie die Bildung von Wohnei
gentum weiterhin hoch subventioniert bleibt, £lnden gleichzeitig bei sozialpo
litischen Magnahmen und Einrichtungen massive Kurzungen statt. 

FestivaIisierung von Stadtpolitik 
In den letzten zwei Jahrzehnten lasst sich in einer Vielzahl von Stadten der 
Versuch erkennen, uber medial aufbereitete Grogereignisse (z.E. Expo, Olym
piade) und GrofSprojekte (Waterfront- sowie weitere Revitalisierungsprojekte) 
auf die jeweilige Stadt aufmerksam zu machen (Haugermann/Siebel 1993). 
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durch die Konzentration der Ressourcen, die Mobilisie-

rung Kratte und die 
Arbeitsweisen und Strukturen an Bekanntheit zu ",,-WlJ.1H'U 

toren anzuziehen und Offentliche Gelder einzuwerben 
die der durch Ent-

sollen. rm 

Hand ;:''''.<111UO 

z.B. im sozialen W oh-
kaum noch eine an 

der Lebensverhaltnisse fur die 

dass diese 
tik nur schwer £U1S,U',,'lU1 sind. 

Territoriale 

Offentlicher Kri-

Mit dem zum Stadt" wird auch eine Solidaritat ad-

mmlstrativen abgelost, die von der Stadt als Vertei-
lungsagentur ausgefuhrt wurde. Inzwischen dominieren Versuche zum Umbau 
des stadtischen Raums zu urbanen mit kontrollier
ten Erlebnis- und Konsumraumen. 1m Zuge dessen wird Stadt zunehmend zu 
einem umkampften Terrain 1997), in dem um die und 
Kontrolle hochwertiger Konsumtionsraume wird. Territoriale Kon
trollstrategien beziehen sich dabei vor aHem auf die innenstadtnahen Raume, 
die die Visitenkarten der Stadt darstellen soHen. lm Zuge dessen haben sich in 
vielen GroRstadten Allianzen aus Geschattsleuten und stadtischer 
etabliert, die die Dberwachung innenstadtnaher Raume und die Selektion ihrer 
NutzerInnen ubernehmen (vgl. dazu auch den Beitrag von 
bale in dies em Verschiedene Submilieus, fur weIche gerade die Innen-
stadte wichtige Aufenthalts-, Anlaufs- und Reproduktionsraume 
sind zunehmend Magnahmen zur Vertreibung ausgesetzt, da sie nicht mit 
Vorstellungen einer aufgewerteten Einkaufs-, Erholungs- und Burozone zu
sammen passen. Eick konstatiert bei dieser Entwicklung eine zunehmende 
Abgabe staatlicher Ordnungs- und Kontrollbefugnisse an einen Mix von staat
lich-privaten Akteuren mit unklaren rechtlichen Zustandigkeiten (Eick 
Diese Form def Kontrolle sichert Raume und reguliert Situation en, indem 
sichtbare Erscheinungsformen stadtischer Armut und damit Irritationen fur 

Konsumentlnnen ausgeschlossen werden. 

Wandel von der MieterInnen- zur EigentiimerInnenstadt 
Ein wichtiger Bestandteil einer 
such, die besitzende Mittelschicht und hochqualifizierte 
in den Stadt en zu halt en. Zugleich soli der Standort durch 
hochwertigen Wohnungsbestand fur internationale Fachkratte, und damit fur 
Unternehmen attraktiv werden. beinhaltet in dies em Zu-
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sammenhang immer wemger Magnahmen des sozialen Wohnungsbaus und 
seiner Bewirtschaftung, sondern einer des Erwerbs von Eigentum, 
indem Baugrundstucke - haufig unter Marktwert - an Selbstnutzer abgegeben 
werden, steuerliche Nachlasse (durch den Nationalstaat) gewahrt werden und 
durch direkte finanzielle Forderung. Haufig geht dies - unter selektivem Riick
griff auf die Stadtgeschichte - mit einer Stilisierung eines neuen Stadtbiirger
turns einher. Zugrunde Iiegt die Behauptung, dass durch den privaten Besitz 
eine erhohte Verantwortung fur die Umgebung sicher gestellt werden kann. 

eines H weichen Neoliberalismus H
; 

des die lokaler 
von Protest 

Flankiert werden diese unternehmerischen Stadtentwicklungsstrategien seit 
Mitte def 1990er Jahre mit Programmen, die den subkommunalen Raum zur 
Bekampfung von Armut und sozialer Exklusion aktivieren wollen (vgl. aus
fuhrlicher dazu Mayer 2003a: 267ff.; Kunkel 2004; Lanz 2000; DeFilippis et al. 
2006; Imrie/Raco 2003). Unternehmerische Strategien werden also nunmehr 
erganzt urn selektive sozial-integrative Programme auf Quartiersebene. Dieses 
kann als weiteres "down-scaling" von staatlichen Aufgaben und Verantwor
tungsbereichen betrachtet werden. Dabei werden auch ehemals eher mit Pro
testbewegungen in Verbindung gebrachte Elemente wie Selbsthilfe, neue Le
bensformen, neue soziale Dienste des Dritten Sektors sowie eine kulturelle al
ternative "Szene" und allgemein freiwilliges Engagement von unternehmerisch 
orientierten Stadtverwaltungen aufgegriffen und als "endogene Potenziale" fur 
das Standortmarketing und das Outsourcing vormals stadtisch-staatlicher Auf
gab en genutzt (Roth 1990: 216). Dabei spielt auch Empowerment im Sinne 
von Selbst-Aktivierung der Betroffenen eine groiSe Rolle (Mayer 2003a: 269). 
Somit ist die marktwirtschaftliche Ausrichtung der Politik einerseits und die 
gleichzeitige Anrufung der Zivilgesellschaft und lokaler Gemeinschaften, der 
Aufwertung von Drittem Sektor und ehrenamtlichem Engagement andererseits 
keinesfalls ein Widerspruch. Auf lokaler Ebene wird nicht nur unternehmeri
scher Geist gefordert, sondern gleichzeitig sollen kompensatorisch neue For
men sozialen Zusammenhalts gefunden und praktiziert werden. Letzteres steht 
im Mittelpunkt der Debatte urn das ,Sozialkapital', welche sich iiberwiegend 
auf Robert Putnam bezieht und dabei die Bourdieusche Variante, weIche ,50-

ziales Kapital' als gesellschaftlich ungleich verteilte Ressource von Individuen 
begreift, in der Regel ausklammert (dazu kritisch u.a. Mayer 2003b; Roth 
2003; Evers 2002). 
Der Bezug auf lokale oder Uberzeugungs-Gemeinschaften wird intensiv im 
Rahmen der auf Foucault zuruckgehenden governementaJity studies als neue 
Form des Regierens diskutiert (vgl. u.a. Lemke 2002; Evers 2002). Der briti-
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sche uv"",',v"" Rose identifiziert neue Politik der welche Biir-
gerInnen als moralische Subjekte verantwortlicher Gemeinschaften zu rekon
struieren versucht" (Rose 2000a: Damit solI eine er
reicht werden gemag einer moralischen Definition von angemessenem indivi-
duellem und gemeinschaftlichem Verhalten. Diese neue des 
rens, welche Rose ,,governing through nennt, kombiniert die po
litische Rationalitat eines neoliberalen Ethos von mit 
dem neokommunitaristischem Ideal von aktiver Biirgerschaft und Gemeinsinn 
(Rose 2000b: 85f.). 
Aktuell heigt dies: auch wenn Erkenntnisse und 
schen Stadt" weiterhin in hohem Mage 

ere LHLVY''-'''' zu konstatieren. Es haben sich sowohl neoliberale Strate-
gien verlagert, abgeschwacht, neu- oder weiterentwickelt als auch der 
Fokus def Debatte verschoben. 
Ob es aufgrund dieser Tendenzen weiterhin gerechtfertigt allein von der 
,unternehmerischen Stadt' zu sprechen, ist umstritten. Brenner z.B. 
geht davon aus, dass sich nach den rein untemehmerischen def 
1980er Jahre seit Beginn der 1990er Jahre qualitativ veranderte auf 
lokaler Ebene zur Bewaltigung der Fordismuskrise herausgebildet hatten. Auch 
andere AutorInnen sehen die kommunalen Strategien der 1990er bereits 
weniger als Reaktion auf die ext erne Krise der 1970er sondern zumin
dest auch als Antwort auf inn ere Widerspruche und Krisentendenzen des neo
liberalen Projektes selbst, weshalb sie von einem "rolling out neoliberalism" 
sprechen (Peck/Tickell 2002: 12). 

2. und des SOdens: Streiflichter 

Es stellt sich die Frage, inwieweit Stadte des Siidens und des Nordens glei
chermaiSen von den genannten neoliberalen Strategien der Stadtentwicklung 
gepragt sind und inwiefern strukturelle Unterschiede bestehen. Ein Argument 
fur ahnliche Entwicklungen ist, das in Stadten des Nordens wie des Sudens 
ubergeordnete strukturelle Entwicklungen wie die Integration der Finanzmark
te, die Beseitigung nationaler Handelshemmnisse, die Erweiterung des Hand
lungsraums transnationaler Unternehmen, die Deregulierung und Privatisie
rung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen etc. wirken. Viele Stadte sind in der Fol
ge von ahnlichen Konsequenzen gepragt: Zunahme der sozialen Ungleichhei
ten, Fragmentierung des stadtischen Raums, Segmentierung der Stadtokono
mie, Umverteilung von Unten nach Oben etc. Doch, obwohl in den Arbeiten 
von Taylor (2004) und Sassen (2000) inzwischen einige Stadte des Siidens auf 
der Weltkarte des globalen Wachstums und def World Cities aufgetaucht 
ware es falsch davon auszugehen, dass eine Angleichung an den Westen und 
eine glob ale Homogenisierung der stadtischen Entwicklungspfade stattfinden 
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wiirde (vgL Robinson Gegen diese Homogenisierungsannahme spricht, 
dass Stadte des Sudens und Nordens weiterhin von unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen gepragt die zum Teil den staatlichen und 
wirtschaftlichen Strukturen . nachwirkender kolonialer Traditionen ge-
schuldet sind. 
In dieser schwierigen Landschafi zwischen Vergessen, Ausdiffe
renzieren und Homogenisieren von Stadten des Sudens im Vergleich zu denen 
des Nordens mochten wir im Folgenden wichtige Kennzeichen def Stadtent

im Suden vorstellen. 

2.1 Die und ihre 

Offensichtlich betrafen staatliche Restrukturierungen und insbesondere em 
Rescaling of Statehood in der Form einer Abgabe von Kegelungsl(oJnplet(~n 
vom Nationaistaat an subnationale Ebenen eine Vielzahl von Landem - un
abhangig vom Umstand, ob es sich um sogenannte Industrielander oder Ent
wicldungslander handelt. Wahrend jedoch - wie Jessop (1997), Brenner 
(2004a) und andere betonen - der staatliche Umbau im Norden sich aus def 
Diskussion von Globalisierungsanforderungen und einem politischen Krafie
verhaltnis innerhalb der jeweiligen Lander ergibt, so ist dieser Umbau im Su
den noch auf weitere Bedingungen zurlickzufuhren und nimmt andere For
men an. 
Fur den Sliden wird ein Abbau bzw. eine Zerstorung staatlicher Kapazitaten 
vor aHem infolge von Strukturanpassungsprogrammen konstatiert (vgl. u.a. 
Boge 2004; Davis 2004).1 Als Antwort auf die - wesentlich durch Reagans 
Hochzinspolitik verursachte - Schuldenkrise der 1980er Jahre wurde von glo
bal tatigen Finanzorganisationen wie insbesondere dem Intemationale Welt
wahrungsfonds (IWF) und der Weltbank Hilfen gewahrt, die mit rigiden Auf
lagen einher gingen. Diese Bedingungen fur Hilfen und Schuldenerlass spiegel
ten neoliberale Grunduberzeugungen und wirtschaftliche Interessen der nord
lichen Geldgeber von IWF und Weltbank (sowie spater WTO) wider. Ziele der 
Auflagen waren - ohne Rucksicht auf die spezifische Situation eines Landes -
wirtschaftliche Defegulierung und Offuung der Markte, die sich in Magnah
men wie Abwertung def national en Wahrungen, Privatisierung offentlicher 
Unternehmen/lnfrastruktur, Beseitigung von Importkontrollen und Abbau 
von Preisregulationen bzw. Subvention en im Bereich von Grundnahrungsmit-

Zugleich gibt es Studien, die eine Erosion von Staatlichkeit in siidlichen Lindern auf interne 
Faktoren zuriickfuhren. Unler anderem wird auf schwach ausgepragte Staatsbildungsprozesse als 
Folge des Kolonialismus und/ oder auf die Folgen von Diktaturen und Biirgerkriegen verwie
sen. Wie Bodo Schulze (2007: 16) bemerkt, sind eine Vielzahl der Studien singulare Lander
studien, die nur selten in vergleichenden Studien zusammengefuhrt werden und nur einen 
geringen theoretischen Gehalt aufWeisen. Zudem setzten viele Arbeiten liberale Demokratien 
der OEeD-Welt als ideologischen Fixpunkt, wodurch Analysen haufig "biased" waren. 
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teln und ihrer Produktion sowie U';WII."ZIIIY des offentlichen Sektors durch-
setzen.2 Diese Magnahmen bedeuteten einen direkten auf staatliche 
Organisation und Leben. 
Die Folgen waren erhohte Armut und Ungleichheit, die sich vor aHem in den 
Stadten konzentrierten und dort zu einer der Iokalen Problem-

fuhrten. Die offentlicher schlugen sich in einem 
der offentlich Beschafiigten, def Investitionen in stadtische Infra

strukturen (Gesundheit, Wasser, Bildung def sowie 
einem Abbau def Unterstlitzung importsubstituierender Industrien und Priva-
tisierung nationaler Schlusselindustrien nieder Davis Fur 
den Fall Brasilien Lanz wie das Land im von Struktur-
anpassungsprogrammen dessen offentliches ge-
plundert und Funktionen des Staates zerstort worden waren. 
Brasilien sei in der Konsequenz durch eine verarmte Mittelklasse und soziale 

gepragt. Es besteht eine breite in der L/1""J.IU"L 

def damit einhergehenden Probleme: Zunahme von 
tungsverlusts formaler Beschaftigungsverhaltnisse, Landflucht und damit ein
hergehende Ausbreitung von informellen Okonomien und -::>It:UHHl~;ell 
Habitat 2003: 6; Sabir 1995). 
Inzwischen geht man davon aus, dass die in den am 
ten entwickelten Landem rund 78% der stadtischen Bevolkerung 
weltweit trifft dies auf 30% der stadtischen Bevolkerung zu 

In Nigeria erstreckt sich ein Band von Slums mit 70 Mio. EinwohnerIn
nen von Lagos als der am schnellsten wachsenden Stadt cler Welt bis Ibadan 
(UN-Habitat 2003: 50; Packer 2006). Gleichzeitig hat die Arbeit im informel
len Sektor deutlich im Vergleich zum formellen Sektor gewonnen. In Latein
amerika $Ollen inzwischen 57% def Arbeitskrafie im informellen Sektor arbei
ten (Economist, 21.3.1998). Der UN-Habitat-Bericht konstatiert, dass 33 bis 
40% def Arbeitskrafie in Asien, 60 bis 75% in Zentralamerika und 60% in Af
rika im informellen Sektor arbeiten (UN-Habitat 2003: Dahinter verber
gen sich neb en einem Rlickgang von formellen Arbeitsverhaltnissen die Zu
nahme def Unsicherheit in Beschaftigungs-, Einkommens- und weiteren sozia
len Verhaltnissen. 

2.2 Prozesse und Phanomene von 

Aus all dem resultieren soziale 
gen, die besonders in den folgenden eng miteinander 
deutlich werden. 

1m SOden 

2 Erstmals wurden neoliberale Strategie wahrend der chilenischen Militardiktalur nach dem 
Putsch von 1973 (mit Unterstiitzung von Mitarbeitern Milton in del' Praxis 
durchgesetzt, bevor sie in den Norden (v.a. USA und UK) re-importiert 
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Privatisierung von Sicherheit und die Entstehung 
kleinraumiger Gewaltordnungen 
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Ais ein Ergebnis staatlicher Restrukturierungen ist eine Veranderung im Be
reich von Sicherheit festzustellen (Boge 2004: 2). In vielen Landern lassen sich 
neue Formen der Sicherheitsorganisation auf subnationaler Ebene erkennen. 
An Stelle eines vertikal organisierten staatlichen Gewaltmonopols, das in ei
nem abgegrenzten nationalen T erritorium wirkt, setzen sich mehr oder minder 
konkurrierende Einrichtungen der Gewaltanwendung und -kontrolle durch. 
Diese neu entstehenden Formen sind Ergebnis wie Motor des Zerfalls staatli
cher Ordnung. Zum Teil stellen neue Gruppen bestehende staatliche Gewalt
ordnungen infrage; zum Teil wachsen neue Machthaber im Vakuum staatli
chen Riickzugs heran und unterminieren damit das staatliche Gewaltmonopol 
weiter; zum Teil - wie Lopes de Souza (2004) im Falle von brasilianischen 
Stadten argumentiert - gibt es territoriale Pakte zwischen staatlichen und pri
vaten Sicherheitsorganisationen. Dadurch wird Sicherheit "in vielen Weltregi
onen ein teils offentliches, teils privates, stets wertvolles Gut, das von unter
schiedlichen (staatlichen, gemeinschaftlichen und privaten) Akteuren gleich
zeitig produziert und vernichtet wird" (Basedau 2005: 12). 
Die Macht entsprechender Akteure kann mehrere Urspriinge haben: sie kann 
auf bestimmten Traditionen sowie auf lokaler Identitatspolitik beruhen, sie 
kann gewaltformig bzw. politisch erkampft und sie kann von der Bevolkerung 
zugeteilt worden sein. Unabhangig davon, iiber welche Macht Akteure verfu
gen, resultiert diese aus dem Entstehen eines Marktes, auf dem Sicherheit zum 
nachgefragten und knappen Gut wird. Haufig bilden sich in den Stadten als 
Reaktion auf Unsicherheitssituationen in abgrenzbaren Territorien neue Ge
waltoligopole heraus. Damit einher gehen Versuche der (Re-)Monopolisierung 
von Gewalt durch mikroterritoriale Machthaber, die neue Gewalt hervorbrin
gen. Eine Folge sind permanent umkampfte kleinraumige Gewaltordnungen, 
die zu einer weiteren Fragmentierung des stadtischen Raums fiihren. 
Packer (2006) sowie McIlwaine/Moser (2001) argumentieren, dass die Garantie 
von Sicherheit bzw. das Ahnden von Vergehen zu einem Geschaft wird, das 
von der territorialen Segmentation lebt. Das "Mikroterritorium" bietet die 
Moglichkeit, einerseits iiber Androhung bzw. Anwendung von Gewalt sich 
partikulare Vorteile zu verschaffen; andererseits versuchen die mikroterritoria
len Machthaber durch karitative Tatigkeiten und Identitatspolitiken Zustim
mung bzw. loyales Verhalten der Bevolkerung zu erzielen. Die geschaffene 
OrdnungiUnordnung hat also zwei Seiten: Zum einen stellen die mikroterri
torialen Machthaber Ordnungsfaktoren, Identitatsstifter und Arbeitgeber dar. 
Gleichzeitig iiben sie eine Form der Tyrannei und Kontrolle iiber die lokale 
Bevolkerung aus, wodurch Lebensmoglichkeiten eingeschrankt werden. 
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Gewaltokonomien 
Untersuchungen in Jakarta (Schulze 2007), in Lagos (Packer 2006), in Rio de 
Janeiro (Lopes de Souza 2004) und in verschiedenen Stadten in Kolumbien 
und Guatemala (McIlwaine/Moser 2001) belegen das Entstehen von mikroter
ritorialen Sicherheits- und Unsicherheitsstrategien aufgrund eines Macht- und 
Legitimitatsvakuums - hervorgerufen durch einen Riickzug des Staates. In die
sem Zusammenhang hat eine Vielzahl von Studien die Etablierung von neuen 
Gewaltokonomien zum Thema. In Gebieten mit wenigen Erwerbsmoglichkei
ten eroffuet die Mitgliedschaft in Gangs bzw. Banden den Zugang zu attrakti
ven Verdienstmoglichkeiten. Zu beachten ist dabei, dass die illegalen Tatigkei
ten in Gebieten, die nicht mehr oder kaum noch der staatlichen Kontrolle un
terliegen, in vielfacher Weise mit der "legalen" Stadt verbunden sind. Lopez de 
Souza (2004) weist darauf hin, dass die Konsumenten der Drogen (die in den 
Favelas versteckt und von dort ausgehend verteilt werden) iiberwiegend in Ge
bieten der Mittel- und Oberschicht sitzen wiirden. Schulze (2007: 78ff.) zeigt, 
dass Schutzgelderpressungen in bestimmten Gebieten mit der Duldung von 
Politikern moglich werden. 

Gated communities 
Ungeachtet der Unterschiede zwischen den Funktionsweisen und Ausrichtun
gen der jeweiligen Gewaltokonomien, verweisen die Analysen darauf, dass die 
Territorialisierung der Slums eine Voraussetzung in der "Unordnung" auf ge
samtstadtischer Ebene hat . .Ahnlich wie Lopez de Souza (2004) betont auch 
Lanz (2004) in Bezug auf Brasilien, dass Entstaatlichung von Sicherheit und 
Verarmung der Bevolkerung eine massive Fragmentierung des stadtischen 
Raums mit raumlichen Pendants wie gated communities der Vermogenden auf 
der einen Seite und Ghettos der Armen und Ausgegrenzten auf der anderen 
Seite begiinstigt hat. Dies wird in einer Vielzahl von Veroffentlichungen mit 
Verweis auf die rasante Zunahme von gated communities belegt (Glasze et al. 
2006, Themenhefte GeoJournal 1-2/2006, Trialog 2/2006 und Environment 
and Planning B 3/2003 zu dies em Thema). Dabei handelt es sich bei dem 
Thema urn eine "Neuerung", die im Norden, genauer, in US-amerikanischen 
Stadten, ihren Anfang genommen hat. 
Langst ist diese Wohn- und Bauform aber in Stadten des globalen Siidens an
gekommen und findet aufgrund der o.g. (Un-)Sicherheitskonstellationen be
sondere Verbreitung (Grant 2005; Ploger 2006). Wahrend bis in die 1980er 
Jahre in vielen Stadten gated communities eine Wohnform der gehobenen 
Mittel- und Oberschicht darstellte, setzten sie sich ab den 1980er Jahren auch 
in Wohngebieten der unteren Mittelschicht durch. Die abgeschlossenen 
Nachbarschaften konnen als eine Strategie der Wiederherstellung sozialraumli
cher Grenzen und des Gefiihls raumlicher Kontrolle interpretiert werden 
(Ploger 2006: 372). Inwieweit dies gelingt, hangt unter anderem von der finan-
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ziellen Zahlungsfahigkeit und -bereitschaft der BewohnerInnen in ihnen abo 
Die gated communities unterscheiden sich dahingehend, ob sie iiber Wach
personal und/oder Hausmeister verrugen, ob das Viertel bzw. die Nachbar
schaft umzaunt bzw. mit einem Gitter versehen ist, ob es Freizeitanlagen und 
eine interne Bewohnervertretung gibt. 
Diese Tendenzen werden von zwei unterschiedlichen Akteursgruppen vorange
trieben: von Nachbarschaftsvereinigungen mit kleinraumigen Interessen 
(Ploger 2006: 373) und von Projektentwicklern und Bauunternehmen, die die
ses Geschaftsfeld rur sich nutzen (Coy 2006). Dass diese Akteursgruppen ein 
groges Gewicht erhalten konnen, hangt wiederum mit einem Macht- und Re
gulierungsvakuum des Staates zusammen. In der Folge lassen sich in vielen 
Stadten des globalen Siidens - eher jedoch in Lateinamerika und Asien als in 
Afrika - Entwicklungen ausmachen, dass zum einen bestehende Viertel nach
traglich "sicherheitsaufgeriistet" und "befestigt" werden und zum anderen 
neue Viertel entstehen, die Sicherheit, Gitter, Exklusivitat und Abgrenzung 
von Anfang an in ihr Verkaufs- und Vertriebskonzept integrieren. 
Insgesamt bedeutet dies eine Zerfaserung des stadtischen Geruges und eine 
zunehmende Unsicherheit in solchen Gebieten, die sich privatwirtschaftliche 
Formen der Sicherheitsgewahrleistung nicht leisten konnen. 

Ersatzokonomien 
Als Reaktion auf eine Prekarisierung und zunehmende Unsicherheit setzen 
sich Widerstands- und Bewaltigungsstrategien in den am starksten marginali
sierten Vierteln durch. Lanz (2004) berichtet rur brasilianische Grogstadte von 
Ersatzokonomien und der Durchsetzung von Formen der Gegenkultur. Er ver
steht Ersatzokonomien als alternative Kreislaufe zu kapitalistischen Wirtschafts
formen. Sie stellen kollektive Widerstandsformen gegen eine Verelendung in 
den Slums dar, urn mittels paralleler Kreislaufe der Produktion, des Konsums 
und der Verteilung von Giitern die soziale Reproduktion zu sichern. 
Damit handelt es sich Lanz (2004: 11) zufolge nicht "nur" urn lokale Dberle
bensgemeinschaften - auch wenn sie als solche moglicherweise begonnen ha
ben -, sondern urn den Willen, neue Lebensraume und -moglichkeiten zu 
schaff en. Zum Teil werden diese als augerhalb der kapitalistischen Verwer
tungszusammenhange konzeptionalisiert (vgl. den Bericht zu Gesundheits
und Bildungsprojekten von Draguricevich 2004) und zum Teil werden sie als 
selbstorganisierte, kollektive Einheiten innerhalb kapitalistischer Austauschre
lationen verstanden (vgl. Bericht zu besetzten Fabriken von Zibechi 2004). 
Beispiele wie das Kollektiv der Abfallsammler in Buenos Aires (C6rdoba/ L6-
pez 2004) oder der Initiativen von Frauen, die in Rio de Janeiros grogter Fave
la T extilien herstellen und iiberregional bzw. international verkaufen (Rohlf 
2007) zeigen, dass die Vorstellung von lokal begrenzten Produktions- und 
Handelsnetzen nicht mehr zutreffen. Vielmehr handelt es sich urn urbane Be-
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wegungen, die sich trotz oder wegen prekarer Bedingungen neue Moglichkei
ten in einer Bewegung des Protests und der Selbstorganisation erschliegen. 
Damit stellt sich abschliegend die Frage nach der Bedeutung von sozialen 
Bewegungen rur die Produktion, Reproduktion und Veranderung von Stadten 
im Siiden. 

2.3 Soziale Bewegungen und Widerstand 

Sozialen Bewegungen werden - insbesondere in Lateinamerika - hohe Erwar
tungen und Hoffuungen entgegengebracht, da sie oft als Widerstandspol zu 
den Diktaturen entstanden sind. Sie wurden als eine Organisationsform "von 
Unten" angesehen, die das Potenzial zur basisdemokratischen Reform der Staa
ten beinhalten wiirde. Haufig wurden sie in Forschung und Politik mythisch 
iiberhoht und als Gegengewicht zur institutionalisierten, biirokratisierten 
Struktur des Staates gesehen (Salman 2001: 118). In dem Mage, in dem soziale 
Bewegungen in Politik und Regierungsverantwortung eingebunden wurden, 
wuchsen Zweifel ob ihrer revolutionaren Kraft. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass die Integration von sozialen Bewegungen in Staatshandeln damit einher
gingen, dass sie in Abhangigkeit zu etablierten politis chen Apparaten gerieten; 
dass Botschafter sozialer Bewegungen ihr Vorsprungswissen zum Vorteilsge
winn gegeniiber den Mitgliedern ausnutzen, und dass ein "Entpolitisierungs
Mechanismus" greifen wiirde (Salman 2001: 123). Auf der anderen Seite iiber
nehmen soziale Bewegungen mit ihren Tatigkeiten in Bereichen des sozialen 
Wohnungsbaus oder im Gesundheits-, Kultur- und Sozialsektor etc. Aufgaben 
der staatlichen Apparate und stabilisieren damit eine prekare Situation, los en 
diese jedoch nicht (vgl. z.B. rur den Wohnungsbau in Uruguay Rosol 2001). 
Soziale Bewegungen sind damit billige Produzenten von Dienstleistungen, die 
der Staat nicht (mehr) erbringen kann oder will. Da sie zudem iiberwiegend 
mikroterritorial wirksam sind, sind sie ein weiterer Baustein einer stadtischen 
Fragmentierung. Jene sozialen Bewegungen, die gut organisiert sind, konnen 
moglicherweise mehr rur ihre Mitglieder bzw. rur ihr Viertel bewirken; demge
geniiber mangelt es Vierteln bzw. Bevolkerungsgruppen ohne Interessenvertre
tung zum Teil an den grundlegendsten Einrichtungen. 
Dass soziale Bewegungen iiberhaupt an der Politikgestaltung beteiligt wurden, 
hangt nicht nur mit dem hohen Ansehen ob ihrer Widerstandsrolle wahrend 
der Diktaturen zusammen, sondern auch mit Vorgaben von UN-Programmen. 
In den 1990er Jahren kamen UN-Strategien zum Tragen, die finanzielle Unter
stiitzung an die Beteiligung sozialer Bewegungen in Form von NGOs koppel
teo Diese AufWertung von NGOs in den 1990er Jahren (vgl. u.a. Brand et al. 
2001) geht mit einer good oder global governance als dem normativen Leit
bild von Politik und Regierungsruhrung einher. Governance wird in diesem 
Zusammenhang von der UN, Weltbank und weiterer global wie national und 



504 Susanne Heeg, Marit Rosol 

subnational tatiger Institutionen die Kapazitat zu effizienter Problemlosung 
und Steu'erung, Demokratisierung und Restrukturierung von Staatlichkeit zu
gesprochen (vgl. insgesamt zum Konzept Brand et al. 2000). Beteiligung und 
Kooperation werden als Bedingungen fur effektives Regieren in den Mittel
punkt geriickt, ungleiche Machtverhaltnisse hingegen ausgeblendet. 
Dies alles bedeutet jedoch nicht, dass soziale Bewegungen zwangslaufig zu 
NGOs mutieren oder kooptiert werden oder aber nur im Rahmen einer Uber
lebensokonomie eine Bedeutung haben. Lanz (2004) teilt nicht die pessimisti
sche Einschatzung, dass soziale Bewegungen per se systemstabilisierend wir
ken. Bewegungen wie die vorher angesprochenen sich in Kollektiven organisie
renden Mlillsammler oder Gesundheitskollektive weisen darauf hin, dass sie 
trotz prekarer soziookonomischer Situationen eine Dynamik selbstorganisier
ten Arbeitens entwickeln, die sich widerspenstig und quer zu kapitalistischen 
Verwertungszusammenhangen stellen und damit politische Bedeutung erlan
gen konnen. 

3. Fazit 

3.1 Vergleich Nord-Sad 

Es lasst sich festhalten, dass sowohl im Norden wie im Sliden neoliberale Poli
tikstrategien dominieren. In deren Anwendung und in den Folgen lassen sich 
sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen Nord und Slid fest
stellen, von denen wir abschliegend kurz einige anreigen wollen. 
Sowohl im Norden wie im Sliden hat governance als politisches Konzept an 
Bedeutung gewonnen. Wahrend im Fordismus - die im Norden und einigen 
Liindern des Slid ens lange Zeit dominante Regulationsweise - lokale, nationale 
und internationale Politik vor allem auf formelle, gesetzlich legitimierte staat
liche AkteurInnen bzw. Regierungen basierte (government), spielen seit Beginn 
der 1990er Jahre andere AkteurInnen wie (Transnationale) Unternehmen und 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs), eine zunehmend wichtige Rolle (go
vernance). Offensichtlich ersetzen die neuen AkteurInnen jedoch keinesfalls 
komplett formelle Institutionen. Weitere Gemeinsamkeiten finden sich in der 
veranderten Rolle zivilgesellschafi:licher Akteure und sozialer Bewegungen, de
ren Potenzial als billige Ressource zur Erbringung von stadtischen Dienstleis
tungen sowohl im Norden wie im Sliden erkannt wurde. Der neokommunita
ristisch und neoliberal gepragte Diskurs urn good governance, urn Empower
ment, Verantwortung in der community, Sozialkapital und soziale Kohasion 
ist dabei im Norden wie im Sliden prasent und schlagt sich in konkreten Pro
grammen wie Q!iartiersmanagement - im Norden - oder Mikrokreditforde
rung - im Sliden - nieder (vgl. u.a. Mayer/Ranking 2002). 
Ebenso finden sich auch im Norden zunehmend Formen informeller und Er
satzokonomien. Einige davon (z.B. das Flaschensammeln oder das Autoschei-
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benputzen an roten Ampeln) konnen als direkte Importe aus dem Sliden in
terpretiert werden. Nicht umsonst wird zunehmend auch von der "Dritten" 
oder "Vierten" Welt in der "Ersten" Welt gesprochen und umgekehrt. Auch 
Prozesse von Gentrification, ein Zusammenspiel staatlicher und privater Ak
teure in territorialen Kontrollstrategien und Verdrangung einerseits sowie Ver
slumung auf der anderen Seite kennzeichnen Stadtentwicklung sowohl im 
Norden wie im Sliden, wenngleich in unterschiedlichem Ausmag (vgl. u.a. 
Smith 2002). Und nicht zuletzt find en weiterhin Privatisierungen von Infra
strukturen wie Gas, Wasser, Post und Telekommunikation etc., von Bildung 
und Gesundheit als auch staatlich-kommunaler Wohnungsbestande statt - im 
Norden wie im Slid en. 
Offensichtlich gibt es dennoch bedeutsame Unterschiede. Neoliberale Pro
gramme z.B. in der Form von Strukturanpassungsprogrammen bedeuteten ein 
"Hineinregieren" in Lander des Slidens, einen externen Zwang, dem gefolgt 
wurde, urn Hilfen und Schuldenerlass zu erreichen. Zusammen mit dem ge
zielten Abbau staatlicher Kompetenzen durch Privatisierung offentlicher 
Dienstleistungen fuhrt dies auf stadtischer Ebene zu sozialen und raumlichen 
Fragmentierungsprozessen. Demgegenliber wurden neoliberale Umbauprozesse 
im Norden liberwiegend aus den jeweiligen Liindern heraus gestaltet. Zwar 
sind auch Stadte im Norden von einer starkeren sozialen Polarisierung ge
pragt, aber im Unterschied zu Stadten des Slidens bestehen weiterhin - wenn 
auch im stetigen Abbau begriffen und briichiger werdend - soziale Sicherungs
systeme und eine Garantie von Sicherheit durch staatliche Organisationen. 

3.2 Schlussfolgerungen far kritische Stadtforschung 
und emanzipatorische Praxis im globaJen Kontext 

Ansatzpunkt und Stogrichtung kritischer Stadtforschung und emanzipatori
scher Praxis sind in dies em immer unlibersichtlicher und widerspriichlicher er
scheinenden Terrain neoliberaler und neokommunitaristischer Strategien zu
nehmend unklar. Es gilt heute, sich nicht nur gegen "klassische" neoliberale 
Strategien wie Privatisierung, Kommodifizierung, Liberalisierung und (Stand
ort)wettbewerb zur Wehr zu setzen, sondern v.a. auch die "weichen" Strategien 
in ihrer Komplexitat zu erfassen. Dazu zahlt die Ubernahme einstmals mit 
progressiven Inhalten verbundener Begriffe wie Empowerment und Selbsthilfe, 
die Instrumentalisierung personlicher Loyalitatsbeziehungen und Verantwor
tungslibernahme, die AufWertung der lokalen Ebene, die Vereinnahmung von 
Selbsthilfebewegungen zur Erbringung einstmals staatlicher Dienstleistungen. 
Dabei geht es auch urn die Vermeidung einer local trap (Purcell 2006) bzw. 
der Verdinglichung bzw. Uberhohung jedweder anderen Magstabsebene. Keine 
geographisch-politische Magstabsebene ist besonders priidestiniert oder aber 
besonders ungeeignet fur emanzipatorische Kampfe. Letztlich konnen eman-
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zipatorische nur durch solidarisches Handeln auf verschiede-
nen Magstabsebenen bewirkt werden. 
Denn Ziel kann nicht sein, sich nicht mehr zu engagieren, keine Verantwor
tung zu libernehmen (vgL auch DeFilippis et al. Flir die Pra
xis heigt dies auch, voneinander zu lemen. Dabei kann insbesondere der 
Norden von den unkonventionellen Widerstandsformen des Slidens lemen -
von def erfolgreichen Verhinderung def Privatisierung von Wasser und Gas in 
Bolivien bis zur Gestalt des mexikanischen "Super Barrio" zur Verhinderung 
von Gentrification und Verdrangung. 
In Bezug auf vergleichende Forschungen zu Entwicklungen im globalen Sliden 
wie Norden gilt es, zugleich weder klinstliche Binaritaten noch verklirzte Ho· 
mogenisierung aufrechtzuerhalten bzw. zu produzieren. Es muss der Blick auf 
die spezifischen Besonderheiten der neoliberalen Entwicklung in verschiede
nen Stadten gelenkt und damit die Pfadabhangigkeit neoliberaler 
herausgearbeitet werden. Wahrend zu Beginn def Forschungen zur Neolibera
lisierung von Stadtpolitik die scheinbar universelle Ausbreitung neoliberaler 
Tendenzen konstatiert wurde, wenden sich die Forschungen in den letzten 
Jahren wieder starker deren jeweils spezifischen Einbettungen zu. 50 werden 
sowohl das Gedachtnis raumlich verankerter Institutionen und Organisationen 
als auch die lokal spezifische Geschichte sozialer Kampfe wieder starker in den 
Blick genommen (Herod/Aguiar 2006). Neoliberale 5trategien bleiben davon 
nicht unbeeinflusst. Laut Brenner und Theodore gilt es entsprechend, ,,[to] 
explore path-dependent, contextually specific interactions between inherited 
regulatory landscapes and emergent neoliberal, market-oriented restructuring 
projects (00.)" (Brenner/Theodore 2002: 349). Es gilt, den Blick fur spezifische 
lokale und nationale Kontexte und Differenzen in den Zentren und Periphe
nen zu scharfen und gleichzeitig strukturelle Gemeinsamkeiten herauszuarbei
ten. 
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