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Als! im November 2005 in Frankreich 
die Revolte in den Banlieues los brach, 
warfen die Medien hier immer wieder die 
Frage auf: Wird so etwas auch in 
Deutschland passieren? Einige Medien
leute schienen sogar darauf zu wart en, es 
geradezu herbeireden zu wollen. Spelzta
kel bringt Auflage und Einschaltquoten. 
Andere, seriosere Berichterstatter wollten 
damit offenbar zum Ausdruck bringen, 
dass die Lage von Jugendlichen in man
chen deutschen GroRstadtquartieren 
nicht sehr verschieden ist von der in den 
franzosischen Banlieues. Demnach mliss
te man sich liber ahn!iche Emporungen 
hier nicht wundern. 
Frankreich als Menetekel: Damit bereitet 
sich Deutschland auf diffuse und para
doxe Weise mental darauf vor, von sei
nen jungen Migranten ebenfalls eine 
Rechnung prasentiert zu bekommen - in 
diesem Fal! die Rechnung rur einen liber 
J ahrzehnte hinweg halbherzigen, wider
sprlichlichen, zugleich pragmatischen 
und verdrangenden Umgang mit Zu
wanderern und ihren Kindem. Die Er
eignisse in F rankreich waren und sind in 
Deutschland die ProjektionsfHiche rur ei
gene Angste, gespeist aus einer langen 
Geschichte der Versaumnisse. Sie sind 
das so sehr, dass bereits jeder punktuelle 
Konflikt mit der Polizei in N eukolln oder 
Kreuzberg, in den Jugendliche und Er
wachsene mit Migrationshintergrund 
verwickelt sind, in den Medien zum po-

1 Oberarbeitete Fassung eines Vortrags auf der 
Tagung "Urbane Gewalt und Jugendproteste" 
des Centre Marc Blocb und der Bauhaus
Universitat Weimar am 23. Marz 2007 in Ber
lin. 

tentiellen StraRenkampf stilisiert werden. 
Bislang allerdings folgen die Jugendli
chen der sogenannten "Problemgebiete" 
in Deutschland dem franzosischen Vor
bild nicht. Stattdessen prasentieren sie 
die Rechnung auf ihre eigene Weise. 
Ausgangspunkt der Revolte in den Ban
lieues war der Tod zweier Jugendlicher in 
Clichy-sous-Bois, die auf der F1ucht vor 
der Palizei Schutz in einem Transforma
tor gesucht hatten. Die Proteste breiteten 
sich rasch und in einem bis dahin fur 
Frankreich unbekannten MaRe auf die 
Banlieues anderer Stadte aus.2 Der Kon
flikt eskalierte, a[s eine T ranengasgranate 
in einer Moschee gezlindet wurde. Die 
Regierung rief den Ausnahmezustand aus 
und griff damit zu einem Mittel der Re
pression, das an die Zeit en des Aigerien
kriegs erinnerte. 
Nach den Berichten zu urteilen, war die 
Revolte der Jugendlichen in erster Linie 
ein massiver Ausdruck von T rauer und 
Wut - T rauer liber die Getoteten, aktuel
Ie und lang aufgestaute Wut liber Sehi
kanen der Polizei und Diskriminierungen 
der Behorden, noeh gr6Rere Wut liber 
die Herablassung, Ignoranz und Militanz 
des Innenministers Sarkozy, der immer 
wieder 01 ins Feuer gaR In all dem war 
die Revolte zugleich im wahrsten Sinn 
des Wortes ein "Kampf urn Anerken
nung" - hier ist der sozialphilosophisch 
gelegentlich iiberstrapazierte und damit 
entscharfte Begriff tatsachlich ange-

2 Sporadische Revolten gab es seit 1981 im
mer wieder. Sie entziindeten sich regelmaflig 
an Konflikten mit der Polizei. Noch nie aber 
hatten sie die Breite erreicht wie im Novem
ber 2005. 

PROKLA. Zeitschrift fur kritische Sozialwissenschaft, Heft 147, 37. Jg., 2007, Nr. 2, 597-602 



598 

bracht. Denn die in die !Under der Stad
te abgedrangten und dort ohne Perspek
tiven gelassenen Jugendlichen verschaff
ten sich auf die einzige Weise Gehor, die 
ihnen geblieben war: durch einen Auf
ruhr, der die Fernsehkameras anzog und 
die Politiker aufscheuchte. "Die Revolu
tion war die einzige Moglichkeit, sich 
bemerkbar zu machen. Wir hatten Dinge 
zu sagen, aber wir wussten nicht, wem".3 
Wer anerkannt werden will, muss uber
haupt erst einmal wahrgenommen wer
den. 
Der Verlauf der Ereignisse bestatigte 
einmal mehr, dass die Bewohner der 
Banlieues im offentlichen Raum nicht 
vertreten sind, weder durch eine Partei 
oder in den Parteien noch durch eine ge
sellschaftliche Interessenorganisation wie 
die Gewerkschaften. Darin besteht ja ei
nes der wesentlichen Merkmale ihrer so
zialen AusschlieEung. Mit dem Nieder
gang der gesellschaftlichen Bedeutung 
der Industriearbeiterschaft und ihrer Or
ganisationen (vgl. Beaud/Pialoux 2004), 
der Auflosung der Institutionen einer ei
genstandigen, stadtteilbezogenen Arbei
terkultur, hoher Arbeitslosigkeit und 
ethnischer Vielfalt haben die Viertel 
nicht nur ihren sozialen Charakter ver
andert. Verloren gegangen sind auch 
Moglichkeiten einer auf gemeinsame Ar
beits- und Lebensverhaltnisse bezogenen, 
organisierten Interessenartikulation und 
-durchsetzung (vgl. Dubet/Lapeyronnie 
1994: 14ff., Wieviorka 2006: 20ff.). Der 
"Kampf urn Anerkennung", den die Ju
gendlichen fuhrten, steckte in dem Di
lemma, dass er keine konkreten Adressa
ten angeben konnte und doch von sehr 
konkreten Erfahrungen gespeist wurde. 
Die Jugendlichen der Banlieues wollten 
und wollen endlich als das anerkannt 
werden, was die meisten von ihnen den 

3 Abdel Khader, ein an der Revolte in St. De
nis beteiligter junger Mann, auf der Tagung 
"Urbane Gewalt und Jugendproteste" des 
Centre Marc Bloch und der Bauhaus
Universitat Weimar am 23. Marz 2007 in Ber
lin, zitiert von Ruhe (2007). 
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offiziellen Papieren und der offiziellen 
Ideologie nach immer schon sind: fran
zosische Staats burger mit gleichen Rech
ten und Moglichkeiten wie alle anderen. 
Gerade das machte die paradoxe Eigen
art dieser Revolte aus. Sie wurde zwar als 
Kampf gegen die Reprasentanten der 
Staatsmacht gefuhrt, war dabei aber von 
dem Wunsch getragen, als gleichberech
tigte Burger wahrgenommen und behan
delt zu werden.4 Insofern war sie eine 
Chance fur die franzosische Gesellschaft 
und Politik. Denn mit ihr haben die Be
teiligten demonstriert: Wir wollen nicht 
langer als Menschen zweiter und dritter 
Klasse gelten. Wir wollen dazu gehoren! 
Sie haben dies nicht nur in militanten 
Aktionen, sondern auch auf dem Weg 
von konkreten Beschwerdebriefen zum 
Ausdruck gebrachtS, dazu noch mit Re
gistrierung in den Wahllisten, urn eine 
Prasidenschafi: Sarkozys zu verhindern. 
Die Chance, die in diesem auf die StraEe 
getragenen Anspruch: Wir wollen dazu 
gehoren!, enthalten war, wurde nicht ge
nutzt. 1m Gegenteil hat sich zunachst 
einmal Sarkozys Kurs der Kriminalisie
rung durchgesetzt. Offensichtlich zielte 
Sarkozy darauf ab, sich mit diesem Kurs 
fur den Prasidentschaftswahlkampf zu 
profilieren. Wie dessen Ergebnis zeigt, ist 
die Rechnung - vorerst - aufgegangen. 
Wie stellt sich nun die Lage in Deutsch
land dar? Sie unterscheidet sich in man
cher Hinsicht von der franzosischen. Das 
betriffi: sowohl den Arbeitsmarkt als 
auch die benachteiligenden Q!lartiere 
und den Status der Migranten. Bislang 
wird deshalb auch die Rechnung auf an
dere Weise vorgelegt als in Frankreich. 
Stich wort Arbeitsmarkt: Die Jugendar
beitslosigkeit war hier in den letzten 

4 Das "Verlangen nach ,Respekt''' machten 
Didier Lapeyronnie und Laurant Mucchielli 
(2005) als Triebkraft der Revolte aus. 
5 Angaben von Vertretern von AC Le feu auf 
der Tagung der Humboldt Universitat, def 
Boll-Stiftung, des Centre Marc Bloch und des 
British Council "Banlieue Europa?" in Berlin 
am 26. Januar 2007. 
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Jahrzehnten immer niedriger als in 
Frankreich. Vom Arbeitsmarkt ausge
grenzt wurden in Deutschland in erster 
Linie die Alteren. Das ist aber kein 
Grund fur Entwarnung. Die Zahl der Ju
gendlichen ohne Ausbildung nimmt zu, 
gerade auch unter Migranten. Dies ist 
eine verheerende Perspektive in einer Ge
sellschaft, in der Qualifikationen immer 
wichtiger werden, urn "dazu zu gehoren". 
Die Arbeitslosigkeit liegt bei Migranten 
doppelt so hoch wie bei Deutschen. 
Ahnliches gilt fur die Sozialhilfedichte, 
also den Anteil der Bevolkerung die (vor 
der Umstellung auf Arbeitslosengeld II) 
Sozialhilfe bezogen. In den groEten 
deutschen Stadten lag bei Auslandern 
auch dieser Anteil doppelt so hoch, in 
Berlin sogar noch hoher. Die Aufstiegs
mobilitat bei der groEten Migranten
gruppe, der turkischen, ist dagegen ge
ringer als in anderen Gruppen. Noch 
immer sind uber zwei Drittel der Turken 
in Deutschland als Arbeiter beschaftigt, 
somit in besonderem MaEe Arbeits
marktrisiken ausgesetzt. 
Stich wort benachteiligende Gebiete: Die 
Banlieues entsprechen unseren Traban
tenstadten an den GroEstadtrandern nur 
zum T eil. Die Arbeitslosigkeit ist in den 
Banlieues in der Regel noch haher, die 
raumliche Abschottung von den Zentren 
noch starker. Es gibt zumindest in West
deutschland eine Tradition, auf steigende 
Jugendarbeitslosigkeit rasch mit Sozial
arbeit in potentiellen sozialen "Brenn
punkten", wie sie genannt werden, zu re
agieren. Angebote freier Trager und der 
Kirchen richten sich vor allem an Ju
gendliche und Mutter. Altere Langzeit
arbeitslose dagegen verschwinden gleich
sam von der Bildflache. Sie haben weder 
Anlaufstellen noch sozialpadagogische 
Aufmerksamkeit auf ihrer Seite. Ihr sozi
aler Tod bleibt unbeachtet. Denn von 
ihnen droht nicht einmal mehr die Ge
fahr einer Revolte. 
Aus eigenen Untersuchungen wissen wir, 
wie die AuEen- und Binnenwahrneh
mung von GroEsiedlungen mit hohen 
Anteilen von Arbeitslosen und Armen 
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auseinandergehen konnen. Was von au
Een als "Ghetto" in dustersten Farben 
geschildert wird6, erleben die vera=ten 
Bewohner selbst bisweilen weit weniger 
drama tisch. 1m Gegenteil, sie wissen un
ter Umstanden auch die Vorteile zu 
schatzen, die innerstadtische Q!lartiere 
ihnen nicht bieten wiirden. Innerstadti
sche Q!lartiere und GroEsiedlungen am 
Stadtrand unterscheiden sich nicht nur 
hinsichtlich ihrer Geschichte, Baustruk
tur und Funktionsbestimmung, sondern 
auch in der sozialen Zusammensetzung 
ihrer Armutspopulationen und somit de
ren Anforderungen an das Viertel (Kro
nauerjV ogel 2004; Kronauer/NollerjV ogel 
2006). In GroEsiedlungen sind starker 
Familien vertreten, haufig mit Verwand
ten in raumlicher Nahe. Familiennetz
werke stellen deshalb eine wichtige Res
source dar. Auf Familien und eine Le
bensweise in strikter raumlicher Abgren
zung zum Erwerbsarbeitsplatz waren die 
GroEsiedlungen auch angelegt worden. 
Der Wohnungszuschnitt und die Infra
struktur der Siedlungen kommen deshalb 
unter Umstanden selbst noch armen 
Familien mit Kindern entgegen - aller
dings nur solange, wie Gebaude und Inf
rastruktur intakt gehalten werden. Das ist 
bislang in den meisten deutschen Stad
ten noch weitgehend der Fall. Von der 
Stadt und dem Staat aufgegebene Viertel 
gibt es hier bislang nicht. 
In den innerstadtischen Vierteln wieder
urn ist haufig die Armutsdichte haher als 
in den GroEsiedlungen. Das gilt zum 
Beispiel fur die beiden groEten deut
schen Stadte, Berlin und Hamburg. In 

6 "Ghetto" bedeutet eigentlich die erzwunge
ne raumliche Isolierung von ethnisch definier
ten Minderheiten, die in sich sozial heterogen 
sind, urn sie auf diese Weise def Kontrolle 
durch die herrschende Mehrheit zu unterwer
fen. Die Kehrseite dieses Zwangsverhaltnisses 
ist vielfach eine starke Gruppenidentitat und 
ein differenziertes Gemeinschaftsleben unter 
den Ghettoisierten (vgl. Wacquant 2004). Die
se Merkmale treffen weder auf die Banlieues 
noch auf die Viertel mit heher Arbeitslosig
keit und Armut in Deutschland zu. 



dies en Vierteln leben iiberdurchschnitt· 
lich viele Alleinstehende. Freundeskreise 
sind eine wichtigere Ressource als Ver
wandtschafi: - zumindest bei den deut
schen Bewohnern. Hier finden sich wie
derum mehr Maglichkeiten fur informel
Ie Beschaftigung und die AuiSenstigmati
sierung der Viertel ist haufig schwacher. 
Somit gibt es in Deutschland erhebliche 
sozial-raumliche Differenzierungen in 
den Lebensbedingungen der Armutspo
pulationen, dazu noch wichtige Unter
schiede zwischen Ost- und Westdeutsch
land, auf die hier nicht weiter eingegan
gen werden kann (vgL hierzu Keller 
2005). Diese Differenzierungen diirften 
dazu beigetragen haben, dass eine Revol
te, die sich auf der Basis einheitlicherer 
Lebensbedingungen, wie denen der fran
zasischen Banlieues, ausbreitete, in 
Deutschland bislang nicht stattgefunden 
hat. 
Das andert allerdings nichts daran, dass 
sich Langzeitarbeitslose und Langzeitarme 
hier auch dann als ausgegrenzt oder von 
Ausgrenzung bedroht erleben, wenn sie 
ihr Wohnumfeld als passabel empfinden. 
Denn die Krafi:e der Ausgrenzung wirken 
iiber den Arbeitsmarkt, den Zuschnitt 
der Sozialsysteme, die AuiSenwahrneh
mung in sozialen Kontakten. Qyartiers
erfahrung und Ausgrenzungserfahrung 
kannen einander wechselseitig verstar
ken. Dies ist offensichtlich in Frankreich 
der FalL In Deutschland sind sie jedoch 
bislang aufgrund sozialstaatlicher Inter
ventionen noch relativ unabhangig von
einander. 
Eine zentrale Institution allerdings, die 
gerade auf Qyartiersebene fur die Ver
mittlung von sozialen Chancen (oder 
umgekehrt: fur Ausgrenzungsrisiken) 
wichtig ist, sind die Schulen. Hier fiihren 
die Prozesse der selektiven Abwanderung 
einkommensstarkerer Haushalte und der 
zunehmenden Armut bei den Zuriick
bleibenden zu fatalen "Entmischungen" 
in der Schiilerschafi: und Uberforderun
gen der Lehrer. Wenn die Hauptschule 
zur "Restschule" fur die Chancenlosen 
wird, verscharft dies die soziale Ausgren-
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zung. Schiiler antizipieren und verstarken 
dabei zugleich haufig ihre Chancenlosig
keit im eigenen Verhalten. Dies gilt auch 
und gerade fUr Schulen in innerstadti
schen Gebieten. 
Stich wort Status der Migranten: 1m Un
terschied zu Frankreich hat Deutschland 
seinen Einwanderern nicht-deutscher Ab
stammung nie das Versprechen gemacht, 
gleichberechtigte Biirger zu sein. Ein an
deres Staatsbiirgerverstandnis ist dafur 
ebenso verantwortlich wie Unterschiede 
in der Kolonialgeschichte. Der Gedanke 
liegt nahe, dass gerade hier einer der 
Griinde dafur liegen kannte, dass bislang 
in Deutschland keine Revolte wie in den 
Banlieues stattfand. Denn warum sollen 
Menschen fur die Einlasung eines Ver
sprechens auf die StraiSe gehen, denen 
ein solches Versprechen nie gegeben 
wurde? Daraus lieiSe sich in einer zyni
schen Wendung sogar ein prinzipieller 
Einwand gegen die Einbiirgerung von 
Migranten ableiten: Einbiirgerung erhaht 
nur die Anspriiche! 
Die Kehrseite des Zynismus ist allerdings 
die Angst vor der "Parallelgesellschaft". 
Denn in der Logik der verweigerten 
Gleichberechtigung lage als folgerichtige 
Antwort die Betonung der eigenen Ver
schiedenheit. Deutschland hat hier im 
Vergleich zu Frankreich das besondere 
Problem, dass viele Einwanderer die 
deutsche Sprache nicht beherrschen. An 
den mangelnden Sprachkenntnissen und 
der Befurchtung, dass es in bestimmten 
ethnisch homogenen Nachbarschafi:en 
auch gar nicht mehr notwendig sei, 
deutsch zu sprechen, macht sich denn 
auch vor allem der Verdacht fest, dass 
sich "Parallelgesellschaften" herausbilden. 
Gemeint ist damit, dass Migranten und 
deren Nachkommen die Integration be
wusst velweigern und sich auf ihre eigene 
Kultur zuriickziehen, im Zweifelsfall 
auch im Widerspruch zu den Normen 
und verbrieften Rechte des Aufnahme
landes. Gibt es ethnische "Parallelgesell
schafi:en" in Deutschland? Soweit zu die
ser Frage iiberhaupt empirische For
schungen vorliegen, sprechen sie dage-
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gen, dass derartige Entwicklungen bis
lang quantitativ bedeutsam sind (vgL z.E. 
Salentin 2004; Friedrichs/Blasius 2000; 
Bericht 2005: 219ff.; Tietze 2006; Tran
hardt 2006). Stattdessen zeigt sich ein 
weit differenzierteres Bild. Gerade 
gendliche greifen verstarkt auf religiose 
und andere Elemente der Herkunftskul
tur zuriick und verandern sie zugleich 
unter den Anforderungen der Integration 
in die Aufnahmegesellschaft. Kulturelle 
Identitaten waren dann eher ein Riick
halt und eine Hilfe bei der Integration 
als dass sie im Gegensatz zu ihr stiinden. 
Aber das setzt faktische Gelegenheiten 
der Zugeharigkeit und Teilhabe voraus, 
soziale Aufstiegswege und Integrations
angebote. Fehlen sie oder sind sie blo
ekiert, drohen in der Tat soziale Abkap
selung und damit zusatzliche Benachtei
Iigungen. 
Was zuvor iiber Jugendarbeitslosigkeit 
und die benachteiligenden Viertel III 

Deutschland gesagt wurde, kannte so 
verstanden werden, dass die Lage III 

Deutschland weniger drama tisch ist als 
in Frankreich. Vermutlich ist es in def 
Tat so, dass sich die ProbIeme in den 
Banlieues noch starker verdichten als in 
den benachteiligenden Gebieten hier. 
Mir bm es allerdings auf etwas anderes 
an, namIich deutlich zu machen, dass 
viele Probleme ahnlieh und zugIeieh an
ders gelagert sind. Denn auch Deutsch
land, hatte ich argumentiert, bekommt 
seine Rechnungen prasentiert: fur eine 
Politik, die sich jahrzehntelang kontra
faktisch geweigert hat, Deutschland als 
ein EinwanderungsIand zu sehen, und 
die nun mit fehIenden Sprachkenntnis
sen bei Migranten und dem Gespenst 
von Parallelgesellschaften konfrontiert 
ist; fur ein dreistufiges Schulsystem, das 
die K1assengesellschafi: des Industriezeit
alters zementiert und dabei Verweige
rungshaltungen und drop-outs von Ju
gendlichen mit und ohne deutschen Pass 
produziert, die keine Chance mehr ha
ben, auch nur gering qualifizierte aber 
relativ siehere Industriearbeitsplatze zu 
finden - denn die gibt es nieht mehr; fur 

den Riickzug yom Offentlichen Woh
nungsbau, der dazu beigetragen hat, dass 
die raumIiche Konzentration von Armut 
und Arbeitslosigkeit zugenommen hat 
und damit auch die soziale 
in def Schule und durch die 
Die wichtige Frage ist nicht, wie es die 
Medien nahegelegt haben, ob nun auch 
aus der deutschen Konstellation eine Re
volte erwachsen kannte. Die entschei
dendere Frage ist vieImehr die, ob uns 
maglicherweise die Chance die 
in der franzasischen Revolte enthalten 
war: die in die Offentlichkeit getragene 
Forderung der JugendIichen (und auch 
zum Teil ihrer Eltern), endlich von der 
Gesellschaft als gleichwertig 
werden. Die deutsche 
ihren bislang immer signaIi
siert, dass sie alIenfalIs partiell, aber nicht 
aIs voIlgiiltige Biirger dazu Das 
mag die Migranten bislang davon ab
gehalten haben, iiberhaupt diesen An
spruch zu erheben. Den franzasischen 
Migranten der Banlieues dagegen wurde 
die GIeichheit als Biirger zugesagt, aber 
nicht eingelast. Die jungen unter ihnen 
revoltierten. Bedrohlich fur eine GeselI
schaft, die sich aIs demokratisch versteht, 
ist nicht, dass Menschen ihre persanli
chen, politischen und soziaIen Biirger
rechte einfordern - das kann im Gegen
teil der Demokratie einen dringend not
wendigen Schub verleihen. BedrohIich 
fur die Demokratie ist vielmehr, wenn 
die AusgeschIossenen auf die Verweige
rung von Rechten, von sozialer Zugeho
rigkeit und Teilhabe nur noch mit eige
nem Riiekzug und eigener Verweigerung 
antworten kannen. Nicht die Revolte al
so ist das Problem, sondern die verpasste 
Chance, auf ihre Ursachen einzugehen 
und ihre Motive aufzugreifen. 
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Lasst uns nicht im Regen stehen 
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Vier nach der US-Invasion des Irak im Marz 2003 bleibt das Nahost
Abenteuer von George Bush Junior ein insbesondere seines 

'--"f,'"U.U'O,,'-O. Ratselhatt bleibt die AuiSenpolitik von Bush II, da 
sie bum mit den fundamentalen okonomischen und 2:e()D()lJI:JSc;ne:n 
sen erklart werden bnn, die die US-AuiSenpolitik - oder den 
zunachst zwischen 1945 und 1989/1991 und dann zwischen 1991 und 2000 
bestimmt haben. Fur diese Interessen war def Anschlag auf den Nahen Osten 
von Beginn an kontraproduktiv. 
Von der auiSeren Form der militarischen Intervention her erscheint die Invasi
on in den Irak zunachst wie eine bmchlose Fortsetzung def 
seit Ende des 2. Weltkrieges, insbesondere gegenuber den 
dern. Doch diese auiSerliche Ahnlichkeit darf nicht dariiber hlIlW(:gt;aus:chen, 
dass der Inhalt, die Substanz dieses imperialen Unternehmens sich von voran
gegangenen Interventionen stark unterscheidet. Dieses Mal standen andere 
Krafte hinter dem Projekt, es sollte anderen Interessen dienen und auch die 
internationale Konstellation war eine neuartige. 1m folgenclen Text mochte ich 
daher zwei Versuche unternehmen: Zunachst skizziere ich schematisch die 
Entwicklungen - die enormen Transformationen - clef Nachkriegsperiode, die 
Bushs AuiSenpolitik nicht nur uberfliissig, sondern auch kontraproduktiv fur 
die okonomischen und geopolitischen Interessen cler USA machten. Zweitens 
werde ich versuchen, die fur das Hande!n der US-Regierung bestimmenden 
politischen und soziookonomischen Kratte zu benennen. 

1. Die der und die Bush-Offensive 

1 Der im Neuen Kalten und die 

Vielleicht sollte ich mit dem 
des ehef zuriickhaltenden und undeutlichen aU.,ou.'I_"J",,," •. m.H 

Kandidaten Bush die Invasion III den Irak erwartet -
und noch vie! weniger die mehrfacher die Serie von 

* Uberarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten am 23. Mai 2007 auf der Konferenz 'Cambia 
del Siglo' an der Universidad Autonoma Metropolitana (UAM-X) in Mexico City. 
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