
@II Zeitschrift kritische 

"Die PROKLA ist eine der um Langen besseren 
Zeitschriften in demohnehin dunn en Markt
segment 'kritische Sozialwissenschaft', ... viele 
ihrer Beitrage ersetzen so manches Buch. " 
Ingwer Schwensen Mittelweg 36 6/95 

Die PROKLAerscheintviermal im Jahrund kostet 
im Abo jahrlich € 33,00 (plus Porto) statt€ 42,00. 
Abonnentlnnen k6nnen bereits erschienene Hefte 
zum Abo-Preis nachbestelien (bis einschlieBlich 
Heft 85 fur € 6,80, Heft 86-109 fur € 7,50). Das 
Abo kann jeweils bis 8 Wochen vor Jahresende 
schriftlich beim Verlag gekundigt werden. 

D Ich abonniere die PROKLA ab Heft 

Name 

Adresse 

@II Zeitschrift fOr kritische 
Lieferbare Hefte 

D 105 Fragmentierte StaatsbOrgerschaft 
D 106 Konflikte um den Wohlfahrtsstaat 
D 107 Verkehr, Transport und Mobilitai 
D 108 Landwirtschaft 
D 109 StadTRaum 
D 110 S(t)andort Berlin 
D 111 Globalisierung und Gender 
D 112 Europa I: Osteuropa und der Westen 
D 113 Konzenlration, internationalisierung, 

Vernetzung 
D 114 Europa II: Wahrung, Sozialstaat, 

Arbeitsmii.rkte 
D 115 Totalitarismus & Liberalismus 
D 116 "Rot-GrOner" Absturz 
D 117 Informalisierung: Transformationen ... 

Neue Abonenntlnnen erhalten ein Prasent aus 
nachstehender Lisle. 

Als Prasent fOr mein Abo wahle ich: 

D H.G. Thien (Hrsg.): Bucher, nichts als Bucher 

DElmar Altvater, Der Preis des Wohlstands 
D Knoell, Kritik der deutschen Wendek6pfe 
D Roger Keil: Weltstadt - Stadt der Welt 
Cl J.-F. CouvraVN. Pless: Das verborgene Gesichl 

der Weltwirtschaft 

Mir ist bekannt, daB das Abo erst wirksam isl, 
wenn ich es gegenuber dem Verlag Westfalisches 
Damplboot, Dorotheenstr. 26a, 48145 Munster 
nicht schriftlich innerhalb von 10 Tagen widerrufe. 

Datum _____ Unterschrift ______ _ 

D 118 Re-Regulierung der Weltwirtschaft 
D 119 Chinesischer Kapitalismus 
D 120 Ethnisierung und Okonomie 
D 121 Soziale Gerechtigkeit 
D 122 New Economy - Neuer Kapitalismus? 
D 123 Marx, Keynes und der globalisierte 

Kapitalismus 
D 124 Kapitalismus und Kriminalitat 
D 125 Globalisierung des Terrors 
D 126 Eigentum und Wissen im digitalen 

Zeitalter 
D 127 Neue Wallen - neue Kriege? 
D 128 Peripherer Kapitalismus in Europa 
D 129 Arbeit und Arbeitsmarkte 
D 130 Gewerkschaften: Zur Sonne, zur Freiheit? 

D Ich bestelle die angekreuzten HeJte einzeln zum Preis von € 1 0,50; bis inc!. Heft 86 € 9,20. 
D Ich bin Abonnenntln der PROKLA und erhalte die oben angekreuzten HeJte zum Abo-Preis von 

€8,25 (€6,80 bis inc!. Heft 85, €7,50 Heft 86-109) plus Porto 

D Ich wOnsche ein kostenloses Probeheft der PROKLA. 

D Ich bin an der regelmii.Bigen Zusendung des Gesamtverzeichnisses interessiert. 

Datum _____ Unterschrift _________ _ 

Die neoliberalen Attacken auf Lohnabhangige und die Einfuh-
rung neuer Formen kapitalistischer Arbeitsorganisation sowie die 
des Niedriglohnsektors sind vermutlich nirgends durchschlagender 
den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie gehen einher mit einer massiven Ein
wanderung, die zu einer ethnischen Neuzusammensetzung der Gruppe def 
Lohnabhangigen fuhrt und neue Formen rassistischer Diskriminierung und 
Segmentierung aufkommen Iasst. Gleichwohl gab es in den USA in den letzten 
Jahrzehnten wichtige Kimpfe um soziale Organisation und politische 
nicht-weiBer Arbeitsmigrantlnnen. Des Weiteren ermi:iglichte def offene Bank
fOtt der Kalten-Kriegs-Fiihrung des gewerkschaftlichen Dachverbands AFL-CIO 
den Aufstieg von Gewerkschaftsfuhrerlnnen, die sich starker fur eine Organisie
rung nicht-weiger Arbeitsmigrantlnnen einsetzen. Vor mittlerweile mehr als sie
ben Jahren wurde mit der Wahl John Sweeneys zum Prasidenten des Gewerk
schaftsdachverbandes AFL-CIO ein umfassender Kurswechsel in der Politik der 
US-Gewerkschaften eingeleitet: Die neue Fiihrung erklarte die Organisierung def 
ArbeiterInnen aus den Reihen der neuen Einwanderergruppen und ethnisch
rassisch diskriminierter Minderheiten zu einem ihrer zentralen Ziele. 1m Jahre 
2000 rUckte sie zudem von der lang gehaltenen Position ab, dass Arbeitgeber 
von "undokumentierten Arbeitskraften" staatlich verfolgt werden sollten. 
In dem Mage wie die USA als glob ales Modell fur i:ikonomische Um
strukturierung wieder auftauchen, ki:innten diese Entwicklungen auch Lehren 
fur die Arbeiterbewegung in Europa enthalten. Die Antwort auf die Frage, in
wiefern eine "neue", zunehmend nicht-weiBe Arbeiterklasse zur Wiederbele
bung von Gewerkschaften und Arbeiterbewegung als einer politischen Kraft 
fuhrt, erfordert einen naheren Blick auf die Beziehungen zwischen den neuen 
Mustern rassistischer Segmentierung der Belegschaften, den historisch etablier
ten Formen der Gewerkschaftspolitik und den sich andernden 
der kapitalistischen Okonomie. 
Die nachfolgende Diskussion tiber "<100'.""'"0, Immigration und die Arbeiter
bewegung in den USA basiert auf der dass sich die vorherrschen-
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den Stile Politik trotz verschiedener politischer und kultu
reller Kontexte auf beiden Seiten des Atlantiks grundsatzlich ahneln. Das 
Selbstverstandnis amerikanischer Gewerkschaften ais business-unions - also als 
"Dienstleistungsorganisationen" fur die wirtschaftlichen Interessen der Arbeit
nehmer - basiert genau wie der deutsche Gewerkschaftskorporatismus auf der 
Annahme eines gemeinsamen Interesses von Beschaftigten und Arbeitgebern 
am wirtschaftlichen Wohlergehen der Unternehmen, an biirokratisch verwalte
ten, stabilen Arbeitsbeziehung und an der Einhaltung def Arbeitsgesetze. 
Grundsatzlich reproduzieren beide Typen sozialfriedlicher Arbeitsbeziehungen 
die Hiefarchien unter Lohnabhangigen auf dem Arbeitsmarkt. Business unio
nism ist offen auf die Maximierung def Marktmacht seiner Mitglieder ausge
richtet und vernachlassigt Beschaftigte augerhalb seines Einflussbereichs und 
mit geringeren Moglichkeiten der Einflussnahme (Erd/Scherrer 1984; Her
ding/Sabel 1979). Wahrend die sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaften 
westeuropaischen Typs stets mit einem Vertretungsanspruch fur alle Beschaf
tigten auftraten, wurden deren Funktionare iiberwiegend aus den Reihen der 
privilegiertesten Arbeiter rekrutiert. Diese Funktionare handel ten TarifVertrage 
aus, die einheimische, mannliche, gut ausgebildete weiRe Arbeiter bevorzug
ten. In Zeiten wachsender Arbeitslosigkeit und industrieller Umstrukturierung 
ging derartiger Handel oftmals auf Kosten von Frauen, weniger gut ausgebil
deter Arbeiter und Einwanderer (Esser 1982, Kiihne et al. 1994). 
Aus den Entwicklungen in den USA lassen sich u.E. insbesondere drei Lehren 
ziehen: Erstens fuhrt die unterlassene gewerkschaftliche Einbindung und An
naherung an ethnische Minderheiten und Arbeitsmigrantlnnen zu einer 
schwindenden Mitgliederbasis, politischer Isolation und zu einem Verlust an 
gewerkschaftlicher Verhandlungsmacht. Zweitens wird die Organisierung neuer 
Arbeitergruppen nicht ohne deren breitere Vertretung innerhalb der Gewerk
schaften einhergehen. Drittens kann letztlich die Diskriminierung von ethni
schen Minderheiten und/oder EinwandererInnen auf dem Arbeitsmarkt nicht 
innerhalb des beschrankten Rahmens gewerkschaftlicher Kampfe iiberwunden 
werden. 
Unsere Darstellung der US-amerikanischen Erfahrungen beginnt mit einer 
Diskussion einiger zentraler Konzepte der gegenwartigen Debatten tiber Ras
sismus, ethnische Identitat und Multikulturalismus mit Blick auf ihrer Bedeu
tung fur die Arbeiterbewegung. Wir werden anschlieRend die strukturellen 
Dimensionen rassistischer Praktiken innerhalb des fordistischen Gewerk
schaftsregimes nachzeichnen, einschlieRlich einer ausfuhrlicheren Diskussion 
der "politischen Okonomie" rassistischer Ausgrenzung. Vor diesem Hinter
grund werden wir die Krise der industriellen Beziehungen der Nachkriegszeit, 
die neuen Organisationsformen und Erfahrungen eingewanderter und den 
Minderheiten zuzurechnender ArbeiterInnen und die diesbeziiglichen politi
schen Bemiihungen urn eine Wiederbelebung der US-amerikanischen Gewerk-
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schaften diskutieren. Wir mochten aufzeigen, dass die Dberwindung rassisti
scher und ethnischer Aufspaltungen weiterhin einen fundamental en 
schen MaRstab darstellt, an dem die tatsachlichen innerhalb 
der Arbeiterbewegung zu mess en sind. 

Multikulturelle Solidaritat und 

Eine der gemeinsamen Vorstellungen innerhalb des progressiven Diskurses 
iiber Rassismus, Ethnizitat und gewerkschaftlichem auf beiden 
Seiten des Atlantiks scheint das Konzept der zu sein. 1m 
Zusammenhang mit Arbeiterbewegungen lasst sich unter "multikultureller So
Iidaritat" zunachst die Befahigung zum solidarischen Handeln all jener verste
hen, die auf Lohnarbeit angewiesen sind (einschIieRlich der ganz oder teilwei
se von ihr ausgeschlossenen Arbeitslosen und Unterbeschaftigten) - und zwar 
unter gegenseitiger Anerkennung gesellschaftlicher Bindungen jenseits der 
Gemeinsamkeiten als Lohnabhangige. Dieses unterscheidet sich ei-
nerseits von einem selbst behaupteten und andererseits von 
einer ethnischen Identitatspolitik. Vertreter dieses U niversalismus 
von sich, "farbenblind" zu sein Da sie einen hoffentlich einmal 
eintretenden Zustand gesellschaftlicher Gleichheit schon jetzt als 
realisiert ansehen, sind sie tatsachlich "blind" gegentiber den bestehenden ge
sellschaftlichen Praktiken der Ausgrenzung nach Hautfarbe und anderen Un
terscheidungsmerkmalen. "Universalisten" fordern Solidaritat fur Ziele die 
zunachst von einer dominanten Gruppe formuliert werden. Sie erwarten von 
den Mitgliedern nicht-dominanter Gruppen ihre eigenen Vorstellungen und 
Anspriiche, z.B. die Forderung nach aktiver Gleichstellungspolitik, hintanzu
stellen (Kelley 1997). 
Identitatspolitik ist hingegen bewllsst "farbempfindlich". Ihre Vertreter schlie
Ren aus physischen oder gar genetischen Unterschieden oder aus verschieden
artigen kulturellen "Traditionen" auf gruppenspezifische, unveranderbare Ei
genschaften, die auf alle Gruppenmitglieder zutrafen und fur diese von ent
scheidender Bedeutung seien. Identitatspolitik kennt Solidaritat somit nur in
nerhalb definierter Gruppengrenzen (definiert und dargestellt von zumeist 
selbst ernannten Gruppensprechern). Bestenfalls setzt sie auf die friedliche 
Koexistenz mit anderen Gruppen und Traditionen (vgl. Marable Die 
,:!dentitatspolitik" hat ihr okonomisches Fundament in den sog. Enklaven
Okonomien ethnischer Minderheiten, wie z.B. die der lateinamerikanischen 
oder asiatischen Einwanderer in wie Miami oder Los 
les (vgl. Grenier 1997; Wong 1997) oder den von den Aposteln eines schwar
zen Nationalismus wie Louis Farrakhan business"
Projekten. Der Appell an die Solidaritat innerhalb emer ethnischen 
(z.B. schwarzer Arbeiter mit schwarzen extreme 
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Ausbeutungsformen und verschleiert die in dieser Gruppe bestehenden Klas-
senverhaltnisse Davis 1997). 
Gegeniiber beiden Positionen ist hervorzuheben, dass Kategorien wie 
oder (aber auch nicht naturgegeben sondern ihren 
Ursprung in der Gesellschaft haben. Sie bestehen nur im Zusammenhang 
konkreter sozialer Kraftebeziehung und sind somit auch gesellschaftlich ve
rander- und iiberwindbar. Der Rassismus ist, wie Balibar treffend feststellt, 
"ein gesellschaftliches Verhaltnis" (BalibarjW allerstein 1990: 54). Aus dieser 
Perspektive besteht eine wichtige Erkenntnis der neueren sozialwissenschaftli
chen Diskussion in den USA darin, dass Rassismus nicht nur als eine Diskri
minierung von Minderheiten anderer Hautfarbe zu verstehen und zu kritisie
ren ist. Vielmehr gilt es auch, die Grundlagen des Selbstverstandnisses des 
herrschenden (also des weiiSen) Rassismus zu hinterfragen, die in den USA 
mit dem Begriff def whiteness, also des "WeiiSseins", beschrieben werden 
(Roediger 1994; Crenshaw 1995; Wellman 1977). Darunter versteht man die in 
vielfaltigen sozialen, kulturellen und ideologischen Praktiken verfestigte Vor
steHung von der kulturellen Andersartigkeit (und Dberlegenheit) der als ang
loamerikanisch/nordeuropaisch aufgefassten "WeiiSen" gegeniiber "Schwar
zen", "Roten", "Braunen" und "Gelben". Diese Herrenmenschenidentitat, die 
den verschiedenen Gruppen europaischer Einwanderer seit dem 19. Jahrhun
dert immer wieder als einigendes Element bei der Unterdriickung nicht-weiiSer 
Minderheiten diente, ist das bestandigste ideologisch-kulturelle Merkmal des 
politischen Herrschaftssystems der USA (Marable 1994). 
Die Entzifferung des Konzeptes whiteness in seinen alltaglichen Erscheinungs
formen in Gesellschaft, Betrieb und sozialen Bewegungen darf allerdings nicht 
dazu verfuhren, von einer aus dem gemeinsamen Erfahrungen rassistischer 
Unterdriickung erwachsenden kulturellen, sozialen und politischen Frontstel
lung aller "Nicht-weiiSen" gegen das von "WeiiSen" gefuhrte Herrschaftssystem 
auszugehen. So sind gerade in den USA "Rassismus" und "Fremdenfeindlich
keit" nicht gleichzusetzen. Zwar ist die Diskriminierung gegen Immigranten
gruppen wie z.B. die Chinesen im 19. Jahrhundert oder die Latinos heute 
stark tiber rassistische Zuweisungen vermittelt, die Geschichte der schwarzen 
community und die Formen ihrer Diskriminierung unterscheiden sich indes 
fundamental von der Lage def als "nicht-weiiS" eingestuften Einwanderergrup
pen. Dies ist nicht nur an dem unterschiedlichen Rechtsstatus der Schwarzen 
der Nach-Biirgerkriegsara als US-Staatsbiirger unter verschiedenen Einwande
rergruppen als legal oder illegal sich im Land aufhaltenden "Auslander" ge
schuldet. Vielmehr zeigt sich gerade in den Bereichen Betrieb und Gewerk
schaft, dass die als "weiiS" oder "nicht-weiiS" definierten neuen Einwanderer oft
mals auf aggressive Weise ihren Status auf Kosten der Schwarzen zu verbessern 
suchten. Diese Konkurrenz konnte letztlich nur und dann auch nur teilweise 
durch politische Kampfe in den dreiiSiger und sechziger Jahren iiberwunde~ 
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werden, und zwar indem sowohl 
schaftliche Gleichheit wurden 

Historische "Erblasten" 

Ahnlich wie in Europa ist unter etlichen amerikanischen Intellektuellen, die 
auf der iibergeordneten Bedeutung def eine tiberra
schende fur den Wohlfahrtsstaat def Nachkriegszeit zu verzeich
nen. Dies gipfelt in def Behauptung der Wohlfahrtsstaat sei 
doho fur aile Bediirftigen gleichermaiSen angelegt gewesen. 
man den Identitatspolitiken von anderen ethnischen 
pen und Frauen eine Mitschuld am Niedergang des Wohlfahrtsstaates. Deren 
engstirnige Interessenkampfe hatten zur Auflosung der New Deal-Koalition 
beigetragen, also jenes Wahlerlagers, das die des Prasidenten 
Roosevelt in den dreiiSiger J ahren unterstiitzte und auch die Basis des Aus
baus des Sozialstaates unter den demokratischen und 
Johnson bildete (vgl. Gitlin/Lind 
Diese New Deal-Koalition war allerdings alles andere als ein Biindnis unter 
Gleichen. Eher aus historischen Zufallen entstanden, verdankte sie ihre Exis
tenz nicht zuletzt dem taktischen Geschick Franklin D. 
auBerst unterschiedlicher und antagonistischer Gruppen als WahlerInnen zu 
gewinnen (Domhoff 1990: 235-245). Fiir die Masse def Schwarzen brachte der 
New Deal erst einmal eine weitere Verelendung, da seine Politik die Mechani
sierung der Baumwollproduktion finanzierte, die wiederum die schwarzen 
Plantagenarbeiter und Pachtbauern yom Land trieb. Ahnliches galt fur die 
mexikanischen und mexikanisch-stammigen Farmarbeiter in Kalifornien, die 
von den nach Westen wandernden, in der Weltwirtschafi:skrise verelendeten 
weiiSen Farmern aus Oklahoma und Texas verdrangt wurden (vgl. Maj
ka/Majka 1997). Kriegswirtschafi: und def wirtschaftliche Aufschwung der 
Nachkriegszeit fuhrten zwar zum Anstieg def Nachfrage nach industrieller Ar
beitskrafi:, aber selbst als die USA Ende der funfziger Jahre von Okonomen 
wie J.K. Galbraith (1958) zur "Wohlstandsgesellschaft" erklart wurden, blieb 
einem knappen Drittel der Gesellschafi: dieser Wohlstand vorenthalten (ein
drucksvoll dokumentiert in Michael Harringtons 1962 erschienenem The O
ther America). Der im Kongress am starks ten vertretene T eil der New Deal
Koalition, die Dixiecrats genannten Demokraten der Siidstaaten, weigerten 
sich zudem, Schwarzen gleiche Biirgerrechte, Bildungschancen und Berufs
moglichkeiten zuzugestehen. Doch auch der T eil der Koalition, der am starks
ten fur die formale Gleichstellung Schwarzer eintrat und die Integration der 
siid- und osteuropaischen ImmigrantInnen vorantrieb, die Gewerkschaften, 
war, wie Herbert Hill (1989) und Michael Goldfield (1993) aufzeigten, in der 
Praxis nur eingeschrankt "universalistisch". 
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Fakt ist, dass bis in die dreigiger Jahre hinein die iiberwiegende Mehrheit der 
US-Gewerkschaften eine mehr oder weniger direkte Ausgrenzung schwarzer und 
anderer nicht-weiger Arbeiterlnnen betfieb, und sich, mit Ausnahme def Bergar
beltergewerkschaft United Mineworkers of America nur diejenigen Ge
werkschaften dauerhaft etablieren konnten, die sich an dieser Praxis beteiligten, 
Weder die weitgehend ahne Riicksicht auf Herkunft, Hautfarbe und berufliche 
SteHung agierenden Knights of Labor ("Ritter der Arbeit") in den 
1869-1886, nach die syndikalistischen und radikal antikapitalistischen Industrial 
Workers of the World 1902-1917) vermachten sich institutionell zu ver
festigen (vgl. Scharenberg 1993: 38-42, 107-114). Erst den in den dreigiger 
gegriindeten Industriegewerkschaften des Congress of Industrial Organizations 
(CIa) gelang es, eine nicht ausgrenzende Organisationspolitik mit einer Festi
gung ihres politisch-organisatorischen Bestandes in Einklang zu bringen. 1m Un
terschied zur Zeit der Jahrhundertwende, als die Gewerkschaften der American 
Federation of Labor (AFL) auch programmatisch rassistische und auslanderfeind
hche Position en iibernahm, hatten sich die CIO-Gewerkschaften nicht mit einer 
Masseneinwanderung auseinanderzusetzen. Die Grenzen der USA waren zu Be
ginn der grog en Streikbewegungen der dreigiger Jahre, die in den beriihmten sit
down-Streiks in der Automobilindustrie ihren Hohepunkt fanden, bereits seit 
zwei Jahrzehnten geschlossen. Die Massenbasis der CIO-Gewerkschaften war vor 
dem Ersten Weltkrieg aus Ost- und Siideuropa eingewandert. 
1m Zuge der McCarthy-Ara in den funfziger Jahren und der Anpassung der 
Gewerkschaften an die Agenda des Wirtschaftswachstums und des Kalten 
Krieges entwickelten sich auch in den CIO-Gewerkschaften Rhetorik und Pra
xis wieder starker auseinander. Jedoch effolgte das Abriicken yom Kampf ge
gen die Diskriminierung nicht ohne weitere Auseinandersetzungen innerhalb 
def grogen Gewerkschaften. Wie Mike Goldfield (1997), Robin Kelley (1990) 
und andere aufgezeigt haben, konnten rassistische Praktiken in den Betrieben 
haufig leichter iiberwunden werden, wenn dort politische Krafte und Stro
mung en vorhanden waren, die eine »multirassische« Organisierung vorantrie
ben. In den dreigiger und vierziger Jahren waren dies vor aHem die betriebli
chen und gewerkschaftlichen Organisationen der sozialistischen, kammunisti
schen und trotzkistischen Linken (Keeran 1980; Moody 1988). Sie wurden je
doch nach dem Zerfall des Kriegsbiindnisses zwischen den USA und der Sow
jetunion aus den Gewerkschaften gedrangt. Diese politische Sauberung berei
tete auch den Boden fur den Ausschluss bedeutender, unter linker Fiihrung 
stehender Industriegewerkschaften wie den United Electrical Workers 
oder der Hafenarbeitergewerkschaft ILWU aus dem AFL-CIO. Ausgegrenzt 
wurden damit gerade solche Gewerkschaften, die in den Betrieben eine relativ 
gleichrangige Vertretung nicht-weiger Beschaftigter praktizierten und iiber ent
scheidende Erfahrungen und Ressourcen fUr die Organisierung der Betriebe in 
den »gewerkschaftsfreien« Siidstaaten \1'/ ellman 
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Der der 

Die anhalt en de nicht-weiger Minderheiten war auch in 
V"~DIU".HCl1 Klassenkompromiss" Scherrer 1992: der 

Nachkriegsara def die Periode des militanten Arbeiterwiderstandes 
in den dreigiger und wahrend des zweiten beendete 
tenstein Wie allgemein bekannt ist, basierte def zwischen den Gewerk-
schaften und grogen Industrieunternehmen unter der Automobil-
konzerne zwischen 1946 und 1950 ausgehandelte auf dem Verzicht 
der Gewerkschaften, die des iiber den Ar-
beitsprozess in zu stellen. 1m Gegenzug wurden sie als 
partner dauerhaft anerkannt. Wahrend die Gewerkschaften in den IJrr.c~.o .. ' 

jahren der erhebliche bei Lohnen und Sozialleis
tung en aushandelten, verfestigte die Anerkennung des Status quo bei den in
nerbetrieblichen Krafteverhaltnissen gerade jene Strukturen in der 
auf denen die Benachteiligung schwarzer und anderer nicht-weiRer Arbeite-
rInnen aufbaute 1968, N atiirlich bedeutet eine starke 
schaftliche Kontrolle iiber die betrieblichen Arbeitsbedingungen nicht auto
matisch, dass auch die Diskriminierung von Minderheiten aufgehoben ist. Die 
faktische Unterdriickung einer selbststandigen gewerkschaftlichen 
on innerhalb def Betriebe beschrankte aber die Moglichkeiten groger Indust
riegewerkschaften, grundlegende arbeitspolitische Reformen zur Gewahrleis
tung einer tatsachlichen Gleichstdlungspolitik im Betrieb durchzusetzen 

(Lichtenstein 1995). 
Auch der durch das Senioritatssystem erlangte Schutz, den die Gewerkschaf
ten gegen Unternehmerwillkiir am Arbeitsplatz durchsetzen konnten, zemen
tierte die Hierarchie zwischen den einzelnen Arbeitergruppen (Montgomery 
1979). Indem der betriebliche Arbeitsmarkt iiber die Dauer der Beschaftigung 
gesteuert wurde, hatten all jene Beschaftigten das Nachsehen, deren Anstel
lung kiirzer zuriick lag. Dies traf vor aHem auf Schwarze und Frauen zu, die 
erst wahrend des Zweiten Weltkrieges und danach in groger Zahl in der In
dustrie eingestellt wurden. Bei konjunkturbedingten Entlassungen waren sie 
immer die ersten, die gehen mussten. Verscharft wurde der diskriminierende 
Effekt des Senioritatssystems dadurch, dass dieses zumeist nicht fur den ge
samten Betrieb galt, sondern nur fUr jeweils einzelne Abteilungen. So konnten 
Schwarze, die in der Regel nur iiber die hartesten und gefahrlichsten Arbeits
platze in die Betriebe kamen, selbst nach langer Betriebszugehorigkeit nicht in 
eine Abteilung mit attraktiveren Arbeitsplatzen wechseln (Hill W olkin

son 1973). 
In der Folge verfestigten sich die rassischen Spaltungslinien auf den mner
und augerbetrieblichen Arbeitsmarkten. Den vergleichsweise sicher UC.)Lll<UI.li',-
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ten und umfangreiche Sozialleistungen erhaltenden Lohnabhangigen in ge
werkschaftlich organisierten industriellen Kernunternehmen wie General Mo
tors, US Steel oder AT&T standen die weniger gut bezahlten Arbeiterschich
ten in den gewerkschaftsfreien Unternehmen der Siidstaaten, in der Kleinin
dustrie und im Dienstleistungsgewerbe gegeniiber. Wahrend die haher bezahl
ten Facharbeitertatigkeiten in der Industrie fast ausschlieBIich weiBen mannli
chen Arbeitern vorbehalten blieben, nahmen Schwarze in groiSer Zahl die un
teren Range der angelernten sowie der weniger begehrten Jobs in den "sekun
daren" Arbeitsmarkten auRerhalb def Industrie ein (Gordon/Edwards/Reich 
1982). Die Beschaftigung von Einwanderern aus Lateinamerika oder Asien 
spielte in dieser Epoche, abgesehen von der Landwirtschaft, nur eine unterge
ordnete Rolle. 

Unter diesen Verhaltnissen wurden die farbigen Biirgerrechts- und Befeiungs
bewegungen in den sechziger J ahren zur treibenden Kraft sozialer Reformen 
in der US-Gesellschaft insgesamt (Davis 1986; Marable 1995). Die meisten 
Gewerkschaftsfuhrungen waren indes so sehr auf den betrieblichen und gesell
schaftlichen Status quo fixiert, dass sie von einer Reform des arbeits- und so
zialpolitischen Regulierungssystems, (nicht ganz zu unrecht) eine Einschran
kung ihrer Zusammenarbeit mit den Unternehmen und dem durch Abgeord
nete der Siidstaaten dominierten US-Kongresses furchteten (Foner 1982). So 
musste die Auseinandersetzung urn die Gleichstellung in Betrieb und Gewerk
schaft iiber weite Strecken als ein Kampf von "Schwarz" gegen "WeiR" gefuhrt 
werden. 

Gewerkschaften, Diskrim und 

Der Riickfall def CIO-Gewerkschaften m eine Position def Duldung, wenn 
nicht gar aktiven Teilnahme an Ausgrenzungspraktiken gegeniiber Schwarzen 
weist auf Zwange im Verhaltnis von Kapital und Arbeit hin, die immer wieder 
Spaltungen innerhalb der Gruppe der Lohnabhangigen hervorbringen. Inwie
weit die Interessen def am Arbeitsmarkt beteiligten Gruppen diskriminieren
des Verhalten begiinstigen, soli hier fur ein besseres Verstandnis gewerkschaft
hcher Handlungsmaglichkeiten kurz behandelt werden. 

Da von einer Ausweitung des Angebots an Arbeitskraften niedrigere Lohnkos
ten zu erwarten sind, kann der Ausschluss ganzer Personengruppen yom Ar
beitsmarkt (oder von einzelnen Teilen des Arbeitsmarkts) nicht im Interesse 
der Unternehmen sein. Das Bestreben der Unternehmerseite, die Qualifikati
onserfordernisse fur die Ausiibung bestimmter Tatigkeiten zu senken (Taylo
rismus) sowie die Bereitschaft einzelner Unternehmen und auch die def Ar
beitskrafte, die nicht den durch Tradition und Gesetze legitimierten Gruppen 
angeharen (z.B. "illegale" Einwanderer) einzustellen, belegen dies. Das Lohn
arbeitsverhaltnis ist jedoch mehr als nur ein Tauschverhaltnis am Arbeits-
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markt: Es ist auch ein Herrschaftsverhaltnis. Zur Verhinderung einer einheitli
chen Frontstellung der gegen die Unternehmensleitung versu
chen die Unternehmen einzelne Gruppen von Beschaftigten 
auszuspielen. In den USA griff en die Unternehmen regelmaisig auf bestehende 
Gruppenidentitaten zurilck oder forcierten deren Entstehung (z.B. die der 
Angestellten). So wurden im Bereich der ungelernten Tatigkeiten oftmals Ar
beiter moglichst unterschiedlicher Herkunft in Arbeitsgruppen zusammenge
fasst, urn auf diese Weise die Konkurrenz untereinander zu verscharfen. 
fizierte Tatigkeiten wurden hingegen zumeist einzelnen ethnischen 
vorbehalten und damber hinaus noch haher entlohnt (vgL 
1986; Gordons/Edward/Reich 1982). 
Zahlreiche Unternehmen verfolgen jedoch die innerbetrieblicher 
Arbeitsmarkte nach Herkunft und Geschlecht weniger in Form ei
ner bewussten Strategie, sondern eher als eine Anpassung an vorherr
schende gesellschaftliche Gepflogenheiten. VerstoRen U nternehmen gegen die 
ausgesprochenen und unausgesprochenen Verhaltensregeln, miissen sie mit 
Protesten rechnen, und zwar, je nach Interessenlage der Betroffenen, seitens 
der privilegierten Beschaftigungsgruppen (z.B. Streiks weiRer Arbeiter gegen 
die Beschaftigung von Schwarzen), der Kunden, anderer Unternehmen oder 
gar staatlicher Organisationen (Honey 1993). Auch ohne solche Sanktionen 
bedeutet eine Abweichung yom Status quo fur die Besetzung qualifizierter 
Positionen zumindest kurzfristig hahere Kosten, da zusatzliche Ausbildungs
kosten fur Arbeitskrafte anfallen, deren soziales Umfeld solche 
bisher nicht ausiibten. Gleichfalls lassen sich auf Seiten der Beschaftigten Motive 
fur Ausgrenzungen auf der Basis von Gruppenzugeharigkeiten ausmachen, die 
oftmals nicht gezieltem Handeln, sondern den Praktiken und Vorstellungen des 
in der Gesellschaft vorhandenen "alltaglichen Rassismus" entspringen. 
Filr Gewerkschaften ergeben sich Motive fur eine Begrenzung auf bestimmte 
Gruppen von Lohnabhangigen vor aHem daraus, dass gewerkschaftliche Ver
handlungsmacht Solidaritat unter den Lohnabhangigen und die Beschrankung 
des Arbeitskraftangebots voraussetzt. In der Auseinandersetzung mit dem 
Management miissen die ArbeiterInnen bereit sein, zugunsten der gesamten 
Arbeiterschaft auf individuell aushandelbare Vorteile zu verzichten. Wahrend 
dies im betrieblichen Alltag in der Regel die Einhaltung der tariflichen Ar
beitszeiten bedeutet, werden den an Arbeitskampfen Beteiligten bekanntlich 
hohe Opfer abverlangt, insbesondere wenn es sich urn Kampfe urn die Ann
erkennung als Tarifpartner handelt. Die Lohnarbeit entstand jedoch in hori
zontal und vertikal stark gegliederten Gesellschaften, in denen gruppeniiber
greifendes Solidarverstandnis und Opferbereitschaft keineswegs entwickelt vor
lag. Giinstige Voraussetzungen fiir die Entwicklung eines von vielen Lohnab
hangigen geteilten "Klassenbewusstseins" bestanden dort, wo sie mehr als ihre 
Stellung am Arbeitsmarkt gemeinsam hatten - insbesondere, wenn diese Ge-
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meinsamkeiten sie von anderen geseIlschaftlichen Gruppen unterschied. 
Zugleich musste die die nicht uber diese Bindungen ver
fugten, so gering wie maglich gehalten werden. Beide Voraussetzungen waren 
in den meisten Lindern eher erfullt als in den USA. In Landern wie 
Deutschland farderte der Ausschluss der ArbeiterInnen yom politis chen 
tern vor 1918 (Dreiklassenwahlrecht) die starke Bindung grofSer Teile der Ar
beiterschaft an sozialistische Parteien (Tenfelde 1987). 
In den USA, wo soIche politischen Voraussetzungen nicht waren 
die gewerkschaftlichen Strategien zur Sicherung des Preises der Ware Arbeits
kraft sehr viel starker auf die Ausgrenzung bestimmter Gruppen yom Ar
beitsmarkt angewiesen. Dabei stellte die Diskriminierung von die in 
der Gesellschaft bereits stigmatisiert waren (z.R Auslander und ehemalige 
Sklaven) oder deren Anspruch auf Erwerbstatigkeit gesellschaftlich weniger 
anerkannt wurde (z.B. einen relativ "bequemen" Weg die Anfor
derungen an das Organisationsvermagen einer sich entwickelnden Gewerk
schaft gering zu halt en. N och geringer waren die Anforderungen an die ge
werkschaftliche Organisierung von Teilarbeitsmarkten, da denen, die von die
sen Markten ausgeschlossen wurden, andere Beschaftigungsmoglichkeiten 
blieben. Die Monopolisierung eines Teilarbeitsmarktes gelang zumeist dann, 
wenn die Mitglieder der entsprechenden Gruppe uber Qualifikationen verfug
ten, die am Arbeitsmarkt relativ knapp waren, und Solidaritatsbeziehungen 
entwickelt hatten, die im Vergleich zu den anderen Anbietern belastbarer wa
ren. Darin lag der Schliissel des Erfolgs ethnischer Gewerkschaften im Bereich 
handwerklicher Berufe (vgl. Asher/Stephenson 1990). 
Wir wollen nicht die anderen Erklarungen fur rassistisches Verhalten unter 
Arbeitnehmern, wie z. B. der Verweis auf Bedurfuisse nach kollektiver Identitat 
(vgl. Autrata et al. 1989), abwerten, helfen sie doch das Denken in hierarchisch 
strukturierten, kollektiven Kategorien zu verstehen. Die Schwierigkeit das Ar
beitsangebot knapp zu halten, kann jedoch als strukturelle Ursache erklaren, wa
rum Gewerkschaften, trotz anders lautender Bekenntnisse, Ausgrenzungen prak
tizieren. Hat sich einmal die Gewerkschaftsbewegung auf das Prinzip def Aus
grenzung eingelassen, werden in jeder neuen Entscheidungssituation die Kosten 
und Risiken eines Kurswechsels zumindest kurzfristig haher eingeschatzt als die 
Beibehaltung der bisherigen Politik. Dies gilt besonders dann, wenn die Ent
scheidungen innerhalb burokratischer Verfahren und Kalkiile getroffen werden. 
Das Organisieren von schlecht bezahlten Arbeitnehmern in der Geflugelverar
beitung in einem right-to-work Bundesstaat erscheint sicherlich weniger lohnend 
als das Organisieren von Beschaftigten des affentlichen Dienstes, weIche uber re
lativ sichere Arbeitsplatze verfugen (vgl. Black Workers for Justice 1992). 
Auf lange Sicht jedoch lohnen sich derartige kurzfristige Kostenvermeidungs
strategien nicht. Vor allem wird die Mitgliederbasis schrumpf en, und zwar im 
wesentlichen aus drei Griinden: Erstens erhaht sich der Anreiz fur Unterneh-
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men, MafSnahmen zur Vermeidung der gewerkschaftlichen Vertretung ihrer 
Belegschaft zu treffen in dem MafSe, wie sich die Lohnkosten zwischen ge
werkschaftlich organisierten und unorganisierten Sektoren auseinander entwi
ckeln. Die Unternehmen werden insbesondere in neuen Geschafts
bereichen oder bei der Einfuhrung neuer Produktionsmethoden Arbeitskrafte 
aus Gruppen anzustellen, die bisher yom Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren. 
Zweitens werden diese neuen Gruppen aufgrund vorheriger Diskriminierungs
erfahrungen weniger offen fur Organisierungsversuche seitens der etablierten 
Gewerkschaften sein. Drittens werden Gewerkschaften, die tradition ell Aus
schluss kaum die Personen hervorbringen und unterstiitzen, die 
in der Lage sein kannten, auf die neuen zuzugehen. 
Absoluter oder relativer Mitgliederschwund muss zunachst nicht die Vertre
tungsmacht der Gewerkschaften gefahrden. Im Laufe def Zeit kann jedoch die 
wachsende Isolierung der Gewerkschaften am Arbeitsmarkt die Unternehmer
seite dazu ermutigen, die Gewerkschaften politisch anzugreifen. Sie werden die 
rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen gewerkschaftlicher Vertre
tungsmacht verandern wollen. Dies wird ihnen urn so eher gelingen, je weni
ger die Gewerkschaften in der politischen Arena Biindnispartner finden. Im 
FaIle traditionell diskriminierenden Verhaltens, wird die Suche nach Unter
stutzung durch andere gesellschaftliche Krafte kaum Erfolg bringen. 
der Unternehmerseite jedoch eine Reform der rechtlichen und 
Verhaltnisse, verlieren die Gewerkschaften ihre Macht ebenso auf den von ih
nen bisher kontrollierten Teilarbeitsmarkten. 
Die Geschichte def US-Gewerkschaftsbewegung bietet zahlreiche Beispiele fur 
die langfristigen Konsequenzen gewerkschaftlicher Ausgrenzungspraktiken. 
Die Handwerksgewerkschaften verloren ihre starke Position auf dem Arbeits
markt im Zuge des Taylorismus und Fordismus. Aufgrund ihrer mangelnden 
Bundnisfahigkeit konnten sie daruber hinaus politisch isoliert werden (Mont
gomery 1987). Indem der CIO diese Ausschlusspraktiken iiberwand, gelang es 
ihm die Industriearbeiter zu organisieren. Doch in den friihen Funfzigern ga
ben die CIO-Gewerkschaften, aus Grunden, die Goldfield herausgearbeitet hat 
(1995), ihren Anspruch auf, aIle Industriearbeiter zu organisieren. Der unter
lassene Angriff auf die Bastion rassistischer Ausgrenzung in den Sudstaaten 
hinterliefS schliefSlich bittere Folgen. Machtige Sudstaatenpolitiker beschnitten 
letztlich dauerhaft den politis chen Einfluss der Gewerkschaften innerhalb der 
demokratischen Partei. Nach Abbruch der "Operation Dixie", - dem in den 
fruhen funfziger Jahren gestarteten Versuch, den Siiden zu organisieren - ge
lang es den Gewerkschaften in keinem Bereich der US-Wirtschaft ellle 
neue Gruppe von Lohnabhangigen zu organisieren, ausgenommen der Be
schaftigten des affentlichen Dienstes (Davis 1986: 92). 
Die Selbstisolierung def Gewerkschaftsbiirokratie fuhrte in den siebziger 
ren zu einer folgenreichen Niederlage: 1978 scheiterte def AFL-CIO mit einer 
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Vorlage zur Reform der Arbeitsgesetzgebung, die die sich standig verschlech
temde Rechtsposition der Gewerkschaften wieder starken sollte. Obwohl die 
Demokratische Partei iiber die Mehrheit der Sitze in beiden Hausem des 
Kongresses verfugte, und obwohl Prasident Carter personlich diese Reform 
unterstiitzte, waren die Gewerkschaften ohne starke Verbiindete in der Kon
sumenten-, Biirgerrechts-, Frauen- und Umweltschutzbewegung der massiven 
Untemehmerlobby nicht gewachsen (vgl. Scherrer 1992). 

Alte und neue Spaltungslinien 

Die politische Selbstabschottung der Gewerkschaften - nicht nur gegeniiber 
der schwarzen Biirgerrechtsbewegung, sondem auch gegeniiber Bewegungen 
der Einwanderer aus der »Dritten Welt« (vgl. Wong 1997, Grenier 1997) - trug 
in entscheidender Weise dazu bei, dass dem unter dem Regime der Reagano
mics begonnenen Umbau der US-Wirtschaft keine breite politische Gegenbe
wegung entgegengestellt werden konnte. Gerade die besser gestellten Teile der 
weiBen Arbeiterschaft in den yom Arbeitsplatzabbau bedrohten Kemindust
rien kiindigten in betrachtlicher Zahl den Demokraten ihre Gefolgschaft als 

. Wahler au£ Sie zeigten sich besonders ansprechbar fur die rassistisch motivier
ten Kampagnen konservativer Politiker gegen die Errungenschaften der Biir
gerrechtsbewegung wie z.B. affirmative action. Zusammen mit den aufstiegs
orientierten neuen Mittelschichten des Nordostens und Kalifomiens sowie 
den tradition ellen rassistisch-konservativen weiBen Wahlermilieus der Siidstaa
ten bildeten sie einen wesentlichen Teil der Massenbasis der "Reagan"
Koalition (Davis 1986, fur eine Neubeurteilung: Phillips 1997). 
Der Niedergang traditioneller Industriesektoren und die veranderten Produkti
onsmethoden haben zur Ausbildung neuer Diskriminierungsmuster auf dem 
Arbeitsmarkt gefuhrt. ImmigrantInnen, weiBe und nichtweiBe Zeitarbeitskrafte 
oder schwarze NiedriglohnarbeiterInnen besetzen heute in wachsendem MaBe 
die unteren Stufen der Zulieferpyramiden der GroBindustrie in den neueren In
dustriezentren des Siidens und des Siidwestens. Almliches gilt fur die konsum
nahen Leichtindustrien wie z.B. T extil-, Leder- oder Mobelproduktion sowie, 
mehr denn je, fur weite Teile der Agrarwirtschaft. In einigen Branchen, in denen, 
wie in der Elektronikindustrie, schon seit langerem "gewerkschaftsfreie" Betriebe 
vorherrschen, sind unter diesen Bedingungen inzwischen relativ stabile Beleg
schaften entstanden, die sich aus neueren Einwanderergruppen rekrutieren. In 
diesen Betrieben werden Facharbeiterpositionen nicht mehr ausschlieBlich von 
weiBen Personen gehalten, sondem zunehmend insbesondere von asiatischen 
ArbeiterInnen (Eisenscher 1993; Bacon 1997; Liithje 1998; fur eine Beurteilung 
der Situation von Teilzeitarbeitem in der Elektronikindustrie siehe Benner 1996). 
Das Vordringen der neuen ImmigrantInnen verschiedenster Nationalitat hat 
die traditionelle wirtschaftlichen Diskriminierung nichtweiBer Minderheiten 
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und Einwanderergruppen keinesfalls beendet. So nahm der Anteil von Frauen, 
die weniger als den gesetzlichen Mindestlohn verdienen, am starksten unter 
schwarzen und Latina-Frauen zu. Die Auf- und Ausgliederung der einstmals in 
GroBbetrieben und groBstadtischen Industriezentren zusammengefassten Pro
duktion hat die Konzentration nichtweiBer Minderheiten in den unsicheren 
und schlechtbezahlten Jobs noch verstarkt. ImmigrantInnen aus Lateinameri
ka und Asien unterliegen dabei einer doppelten Diskriminierung, denn zum 
rassisch definierten Status der nichtweiBen Minderheit treten die vielfJltigen, 
durch die staatliche Einwanderungspolitik bedingten Statusunterschiede, vor 
allem hinsichtlich der Legalitat und Nichtlegalitat des Aufenthaltes (Hollens 
1993). In einzelnen Industrien und Betrieben herrschen zudem oftmals be
stimmte Immigrantengruppen vor, die die betreffenden Wirtschaftsbereiche 
als "ihre" Domane betrachten. Die Untemehmer verstarken soIehe Spaltun
gen, indem sie gezielt jeweils bestimmte Immigrantengruppen beschaftigen. In 
den Enklavenokonomien einiger GroBstadte stellen eingewanderte Untemeh
mer in ihren Betrieben bevorzugt ArbeiterInnen ihrer Nationalitat an. Nicht 
nur in den Sweatshops von Los Angeles, sondem auch in den globalisierten 
High-Tech-Massenproduktionsstatten des Silicon Valley findet sich eine soIehe 
Konzentration spezifischer Migrantengruppen (Park 1992). Sie nutzen die in
nerhalb ihrer jeweiligen communities bestehenden Abhangigkeitsbeziehungen 
oftmals in extremer Weise aus (vgl. Liithje 1998). 
Auch wenn es in der neueren arbeitssoziologischen Forschung noch wenig ge
sicherte Kenntnisse iiber diese Zusammenhange gibt, so scheint sich hier kei
neswegs eine homo gene "Niedriglohnarbeiterklasse" herauszubilden, die gar 
als potentielles Subjekt einer neuen Klassenpolitik angesehen werden konnte 
(Roth 1994). Vielmehr legen Schilderungen aus diesen Sektoren nahe, dass ge
rade in den Niedriglohnsegmenten der "post-fordistischen" Industrieproduk
tion die Zugehorigkeit zu einer ethnischen Gruppe auch das Verhaltnis der 
betreffenden ArbeiterInnen zum Untemehmen pragt. Die Spaltungen inner
halb der Arbeiterklasse nach Hautfarbe, Herkunft und Geschlecht gestalten 
sich moglicherweise nirgendwo komplexer als innerhalb von Immigrantenge
meinschaften im post-fordistischen Produktionskomplex (siehe: Grenier 1997, 
Wong 1997, Davis 1997, Olney 1997, Bacon 1997a). 

Gewerkschaftliche Organisierungsbewegungen von Immigranten 

Seit Beginn der achtziger Jahre hat insbesondere die Dienstleistungsgewerkschaft 
Service Employees Intemational Union (SEIU) versucht, gerade jene Arbeiter zu 
organisieren, die in den USA und in Europa als 'unorganisierbar' betrachtet 
wurden: Immigranten sowie Niedriglohnarbeiter in Industriezweigen, in denen 
Zuliefererfirmen vorherrschen. In einer groB angelegten Kampagne, die den 
Namen Justice for Janitors (Gerechtigkeit fur Reinigungskrafte) trug und inzwi-
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schen durch die Verfilmung von Ken Loach international bekannt geworden ist, 
kampften Dutzende von SEIU-Ortsverbanden erfolgreich fur Arbeitsvertrage 
und andere soziale Schutzmagnahmen in einer typischen Wachstumsbranche 
der amerikanischen Dienstleistungsgesellschaft, sprich dem Reinigungs- und Ge
baudeservicegewerbe. In der Computermetropole Silicon Valley wurde diese 
Kampagne zur bedeutendsten gewerkschaftlichen Bewegung der neunziger Jahre, 
weil mit ihr erstmals def Aufbau gewerkschaftlicher Strukturen unter Subunter
nehmen fur die informationstechnologischen Grogkonzerne gelang. 
Die Entwicklung von Justice for Janitors in der San Francisco Area ist 
beispielhaft fur diese Bewegung insgesamt: Das ab 1991 mit zahlreichen Akti
onen des zivilen Ungehorsams in Angriff genommene Ziel der Kampagne be
stand in der Bay Area in einer branchenweiten Organisierung aller Reini
gungsunternehmen der Region. 1m Vergleich zu fruheren Organisierungsver
suchen im Umfeld def IT-Industrie erwies sich Justice for Janitors als bemer
kenswert erfolgreich. rm weiteren Verlauf der Kampagne gelang eine fast fla
chendeckende Organisierung des Reinigungsgewerbes def Region, die im Jahre 
1996 im Zuge weiterer Arbeitsk::impfe in San Jose, San Francisco und Sacra
mento zu einem fur die gesamte San Francisco Bay Area geltenden Verbund 
von TarifVertragen mit einheitlichen Lohnen und Laufzeiten ausgebaut wer
den konnte (Labor Notes, September 1996). 
Der wesentliche Strategieansatz lag darin, nicht die einzelnen, zumeist recht 
Heinen Reinigungsfirmen, sondern die auftraggebenden Unternehmen als 
"Arbeitgeber" und Verantwortliche fur die schlechten Lohne und Beschafti
gungsbedingungen der Janitors (Reinigungskrafte) ins Visier zu nehmen. Das 
erste Ziel dieser Kampagne waren Apple und Hewlett-Packard, spater folgten 
andere GrofSfirmen wie Intel, Oracle oder IBM. 

Justice for Janitors setzte gezielt auf Taktiken des zivilen Ungehorsams wie 
Protestdemonstrationen, StrafSenbesetzungen oder Hungerstreiks vor den Ge
bauden der Auftraggeber, die an die Traditionen der Burgerrechtsbewegungen 
def sechziger Jahre anknupften und die mange In den wirtschaftlichen Druck
moglichkeiten gegenuber den haufig prekaren Reinigungsfirmen kompensiefen 
halfen. Verbunden wurde dies mit Aufrufen zum Boykott def Produkte pro
minenter IT-Unternehmen. 1m Faile von Apple etwa wurde dies durch eine 
Belagerung def jahrlich in San Francisco stattfindenden Entwicklermesse 
Macworld Expo in Szene gesetzt, wodurch auf wirkungsvolle Weise wichtige 
user-Gruppen als auch die bei dem Unternehmen beschaftigten Angestellten 
angesprochen wurden. Der dadurch ausgeloste Offentlichkeitsdruck war nicht 
nur ein wesentlicher Faktor fur die rasche Einwilligung Apples in die Beschaf
tigung gewerkschaftlich organisierter Subunternehmen, er delegitimiefte auch 
die von der Leitung des betreffenden Reinigungsunternehmens eingeleiteten 
auslanderpolizeilichen Magnahmen gegen die zumeist aus Mexiko stammen
den Beschaftigten (Cooper 1996). 
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Die Janitors initiierten zudem eine ubergreifende Koalition von lokalen Ge-
werkschaften, Immigrantengruppen, und Kirchen, die unter 
dem Motto Cleaning Silicon die miserablen Arbeitsbedingungen in 
den kleineren Produktions- und Dienstleistungsbetrieben in Silicon 
thematisierte und durch Veranstaltungen, Offentlichkeitsarbeit und Protest
marsche fur eine Unterstutzung def Arbeitskampfe in den betreffenden Be
trieben sorgte (Cleaning Silicon Benner 1995: 25t). Dieses 
politisch-soziale coalition building demonstrierte zugleich den engen Zusam
menhang von gewerkschaftlicher und politischer Selbstorganisierung in den 
Immigranten-Gruppen (vgl. Benner 
Fur die dieses Burgerrechtaktivismus am unteren Ende der Produk
tionsketten der post-fordistischen steht neben ehef "ge
werkschaftsoffiziellen" Projekten wie Justice for Janitors auch die LL'LVVIU\.lU"F 

jener Selbsthilfeorganisationen, die sich mit den Problemen von "'''''''"'hHU> 

tlnnen am Arbeitsplatz auseinandersetzen und als Workers Center bezeichnet 
werden. Hierzu zahlen zum Beispiel die Asian Immigrant Women Advocates 

die in den Regionen Los Angeles and San Francisco eine 
spannte Unterstutzungsarbeit mit asiatisch-stammigen Arbeiterinnen in der 
Bekleidungs- und auch in def Elektrionikindustrie aufgebaut haben 
Louie 1994: 12), oder Gruppen wie das Latino Workers Center in New York 
oder die Black Workers for Justice in North Carolina und anderen Staaten 
des "alten Sudens" (Levin 1997). Die alteste der Organisationen aus diesem 
Spektrum, ist wahl das seit 1978 bestehende Santa Clara Center for 
tional Safety and Health. Diese Gruppen leisten auch element are 
und Aufldarungsarbeit in Fragen der Arbeitsgesundheit, die nach wie vor we
der von staatlichen noch von gewerkschaftlichen Instanzen wahrgenommen 
wird. Sie sind damit zugleich ein wesentlicher sozialer Mobilisierungsfaktor. 

AFl-CIO: Eine 'neue Stimme' fOr Arbeiter mit 

1m Herbst 1995 wurde die alte Fuhrung des Gewerkschaftsverbandes AFL
CIO aus Zeiten des kalten Krieges im Zuge einer "Palastrevolution" ersetzt. 
Der neue Varstand urn John Sweeney, dem vormaligen Prasidenten der Servi
ce Employees International Union (SEIU) (Gewerkschaft def Dienstleistungs
beschaftigten), Richard Trumka und Elizabeth Chavez-Thompson kundigte 
nicht nur eine hartere Position in lohn- und verteilungspolitischen Fragen an, 
sand ern versprach auch eine grundlegende Reform des in Jahrzehnten des bu
siness unionism erstarrten Gewerkschaftsapparates. Zum vorrangigen Ziel 
wurde der Stopp des Mitgliederschwundes erklart. Jahrlich sollten eine Milli
on neue Mitglieder gewonnen werden, und zwar var aHem unter den in den 
Niedriglohnindustrien beschaftigten Immigrantlnnen und ethnischen Min
derheiten. Hierzu wurde das Organisations budget des AFL-CIO von 
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2,8 auf ca. 20 Mio. Dollar pro Jahre erhoht, zugleich wurden MaBnahmen 
zur Gewinnung und Schulung neuer, den Einwanderergruppen der jiingeren 
Generation angehoriger GewerkschaftsfunktioniirInnen eingeleitet (Moberg 
1996). 
Reflektierte dieser Perspektivenwechsel viele strategische Oberlegungen und 
Forderungen der US-amerikanischen Gewerkschaftslinken, so zeigt es sich 
rasch, dass das AusmaB der angegangenen Aufgaben immens war und noch 
ist. In mehrfacher Hinsicht ist die US-Arbeiterbewegung wieder bei den Prob
lemlagen fiiiherer industrieller Umbruchsperioden angelangt. Ebenso wie in 
den dreiBiger Jahren stellt sich heute 'die Organisierung der neuen Massen
produktionszweige der fortgeschrittensten Industriesektoren als eine Oberle
bensfrage. Die Wiederbelebung der Gewerkschaften als soziale Bewegung setzt 
ebenso die Oberwindung der rassisch-ethnischen Spaltungen in den Betrieben 
und innerhalb der Gewerkschaftsbewegung voraus. 
1m Unterschied zu damals herrschen heute allerdings Bedingungen, die eine 
Wiederbelebung der US-Arbeiterbewegung nach dem Vorbild der industriege
werkschaftlichen Bewegungen jener Epoche kaum mehr moglich erscheinen 
lassen. Erstens haben sich Produktionsstrukturen grundlegend geandert. 1m 
Detroit der dreiBiger Jahre war es noch moglich, die NiedriglohnarbeiterInnen 
aus Osteuropa in den Zulieferwerken von General Motors, Ford und Chrysler 
sozusagen im Kielwasser der Kampferfolge der zumeist weiBen, mannlichen 
und in den qualifiziertesten Positionen tatigen angelsachsischen, deutschen 
oder skandinavischen Arbeiter und Facharbeiter zu organisieren (Lichtenstein 
1995). Dies ist angesichts der Zersetzung der wirtschaftlichen und politis chen 
Verhandlungspositionen der traditionellen Kerne der Industriearbeiterschaft 
und der organisatorisch-raumlichen Entgrenzung der Produktion kaum mehr 
moglich. Zweitens fehlen im Unterschied zur Rooseveltschen New Deal
Koalition Biindnispartner im Lager des Biirger- und Unternehmertums (Davis 
1986). Drittens ist eine Regulierung der grenziiberschreitenden Migrationsbe
wegungen im nationalstaatlichen Rahmen nicht mehr moglich (Hino
josa/Schey 1995). 
Unter dies en Umstanden wurde die Haltung zu ethnischer Disktiminierung, 
Rassismus und Immigration zum Testfall fur den "neuen AFL-CIO". Nach 
dem ersten Anfangsschwung nach Amtsantritt der Sweeney-Fiihrung wurde 
indes die Halbherzigkeit bei der Umsetzung der neuen Zielvorstellungen zu
nehmend deutlich. Zum einen begrenzte die Autonomie der Einzelgewerk
schaften den Wirkungskteis der AFL-CIO-Reformkrafte. So werden Verspre
chungen zur Unterstiitzung von neuen Organisierungsprojekten zumeist dann 
nicht eingehalten, wenn die beteiligten Einzelgewerkschaften Bedenken ge
geniiber einer zu groBen Selbstandigkeit der Aktivitaten vor Ort auBern. Ais 
besonders negatives Beispiel kann das Schicksal des Los Angeles Manufactu
ring Action Project (LAMAP) angesehen werden (Olney 1997). Dieses Ge-
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werkschaftsbiindnis wurde in Los Angeles mit dem Ziel gegriindet, eine groBe 
Anzahl von Immigranten im Niedriglohnsektor in den stadtischen Industrie
fabriken zu organisieren. LAMAP entwickelte einen community-orientierten 
Ansatz, der lokale Immigrantenorganisationen, Kirchen und andere Instituti
onen langfristig in das Projekt integrieren sollte. Nach Anfangserfolgen, wie 
dem erfolgreichen Kampf von 150 mexikanischen Ausfahrern von Tortillas fur 
die Anerkennung ihrer Gewerkschaft sowie hoheren Arbeitslohnen, konnte 
das Aktivitatsniveau nicht gehalten werden. LAMAP wurde vor aHem Opfer 
der Niederlage der Reformktafte in der International Brotherhood of Teamsters, 
der vor aHem im Transportgewerbe vertretenen groBten Einzelgewerkschaft 
der USA, die das Projekt finanziell unterstiitzt hatte. 
Zum anderen wird der Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
durch ein anderes, damit schwer zu vereinbarendes Ziel der Sweeney-Fiihrung 
gebremst. Sie will namlich jene weiBen IndustriearbeiterInnen als Wahlerbasis 
der Demokratischen Partei zuriickgewinnen, die sich besonders anfallig fur die 
rassistische und einwandererfeindliche Propaganda der republikanischen Rech
ten gezeigt haben. Sie vermied deshalb jegliche Konfrontationen mit def Clin
ton-Regierung. Beispielsweise verzichtete sie auf eine Mobilisierung gegen das 
im Sommer 1996 vom Kongress auf Initiative Clintons beschlossene, offen 
immigrantenfeindliche Wohlfahrtsreformgesetz, das nach dem Vorbild der ka
lifornischen Proposition 187 sog. illegale Einwanderer von der staatlichen So
zialhilfe ausschlieBt. Die meisten Gewerkschaften stellten sich ein Jahr zuvor 
noch gegen die Proposition 187 (fur eine Bewertung dieser Auseinanderset

zung siehe: Hoyos/Grant 1997, Bacon 1997). 
Gleichwohl gelang dank einer "von unten" aufgebauten breiten Koalition ak
tiver GewerkschafterInnen ein bedeutender immigrationspolitischer Kurswech
sel. Auf Initiative des Central Labor Council of Almeda County in Kalifor
nien fuhrte der Gewerkschaftstag des AFL-CIO im Herbst 1999 eine groBe 
einwanderungspolitische Debatte. Bereits im Februar 2000 vollzog dann die 
Verbandsspitze den Positionswechsel. Sie votierte fur eine Aufhebung der 
Sanktionen gegen Firmen, die nicht ordnungsgemaB angemeldete Arbeiter be
schaftigten. Sie folgte damit der Erkenntnis vieler Aktivisten, dass es den staat
lichen Stellen nicht gelingt, Firmen von der Beschaftigung illegal eingewander
ter ArbeiterInnen abzuhalten. Die letztlich unwirksamen Kontrollen wiirden 
zum einen nur dazu fuhren, dass aIle mexikanisch-stammige Personen Gefahr 
laufen, willkiirlich disktiminiert zu werden. Zum anderen nutzen die Arbeit
geber die Razzien der Einwandererbehorde, urn die "Illegalen" in Furcht zu 
halten und sie auch notfalls abschieben lassen zu konnen. 
Trotz dieser bedeutenden Veranderungen bleibt die Bilanz der von Sweeney 
1995 angesagten "Wende" hochst gemischt. Was die Immigrationspolitik be
trifft, so wird der Positionswechsel seitens der AFL-CIO-Fiihrung nicht nach
driicklich in der Offentlichkeit vertreten. Einige der groBen Industriegewerk-
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schaften halten sich ganzlich bedeckt, zumal seit der erfolgreichen Wiederer
oberung def Prasidentschaft durch die Republikaner unter George W. Bush 
Seit den Terroranschlagen auf das World Trade Center und das Pentagon wird 
zudem das in Seattle 1999 anlasslich der Ministerkonferenz der Welthandels
organisation eingegangene Blindnis mit den Kritikern neoliberaler 
Globalisierung starken Belastungen ausgesetzt. Der AFL-CIO unterstutzt die 
US-Kriegsfuhrung, wenngleich er gegen "corporate war profiteering" polemi
siert (Labor Notes Jan. 2002: 1, Daruber hinaus vertritt er weiterhin stark 
wirtschaftsnationalistische Positionen, wie zuletzt bei der Aufnahme von Chi
na in die WTO. 
Bescheiden bleiben vor aHem aber die Fortschritte auf dem Gebiet der 
nisierung neuer Mitglieder - eine Entwicklung, die auch schon vor dem in
nenpolitischen Stimmungsumschlag im Gefolge des 11. September sichtbar 
war. Von 66 Mitgliedsorganisationen erreichten nur 8 Gewerkschaften das 
selbst gesteckte Ziel, 30 Prozent der Einnahmen fur das Organisieren aus
zugeben (Labor Notes, Januar 2002: 1). Die wenigen in der Ara Sweeney er
reichten groReren Organisierungserfolge - vor aHem unter Flugbegleitem, bei 
einigen Mobiltelefonunternehmen sowie unter den fast 70.000 privaten Kran
ken- und Altenpflegern in der Region Los Angeles - konnen nicht den insge
samt weiter vorangeschrittenen Ruckgang der Mitgliederzahlen in angestamm
ten Organisationsbereichen aufWiegen. 1m verarbeitenden Gewerbe sind bspw. 
nur noch 16,4 Prozent der Beschaftigten organisiert (2001; Labor Notes, De
zember 2002: 8). Festzustellen ist dabei auch, dass die Zuwachse neuer Mit
glieder vor all em in Dienstleistungsbranchen erfolgten. Der Produktionsbe
reich - darunter so wichtige Branchen wie die Informationselektronik oder die 
zumeist in den Sudstaaten Iokalisierte Automobilzulieferindustrie - wird im
mer mehr zu einem gewerkschaftlichen Niemandsland. 

Was kann gelernt werden? 

Bei aller Eigenartigkeit der Arbeits- und Einwanderungssituation in den USA 
sind in der heutigen zunehmend globalisierten Wirtschaft die Probleme fur 
die Arbeiterbewegungen in entwickeiten kapitalistischen Landem recht ahnlich 
geworden (Moody 1997). Auch in Europa geht die Unterordnung von Gewerk
schaften unter die von Kapitalsseite geforderte "Krisensozialpartnerschaft" mit 
einer zunehmenden faktischen Abschottung gegen auslandische Arbeiter einher. 
Die deutsche Bauindustrie ist ein oft zitiertes Beispiel. Hier werden die Lohn
standards durch die verbreitete Verwendung von ost- und sudeuropaischen 
Niedriglohnarbeitem unter dubiosen Beschaftigungsbedingungen unterhohlt 
(Wilpert 1998). AuRerstande das vorhandene System des flachendeckenden Ta
rifVertrages zu verteidigen, hat sich die IG BAU weitgehend darauf beschrankt, 
fur mehr Regierungsschutz vor "illegaler Einwanderung" zu pladieren. 
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1m Hinblick auf die und deutsche Situation sind drei Erfahrun-

gen aus den USA von besonderer Bedeutung: 
Erstens bilden Mobilisierungsstrategien wie die 
der SEIU wirksame Altemativen im Umgang mit in 
Industriezweigen, die von Zeitarbeitsfirmen und Immigrantenarbeitern domi
niert werden. Dabei wird grundsatzlich kein U nterschied zwischen .. ,,-lCd,,'-" 

und illegalen" Arbeitskraften ihres Aufenthaltsstatus gemacht. Tarif
vertr~~e, gesicherte Lohne und Sozialleistungen werden vielmehr ais ein sozia
les Grundrecht aller Arbeitnehmer in den betreffenden Branchen oder Betrie
ben behandelt. Paradoxerweise macht die "unpolitische" der 

meisten US-Gewerkschaften auf "reine" 
diesem Punkt die Aneignung von kampferischen und t:1~~Cll.>ldLl1U""'\_H 
gien einfacher als in europaischen wo G(~w(~rKSCrlarltS] 

darauf achten mussen, ihre Legitimitat in der Politik und die 
von den sozialdemokratischen Partnern nicht zu verlieren. 
Zweitens erscheint die neue Beschiussiage des AFL-CIO in Fragen der Ein
wanderungsgesetze den meisten europaischen G(:w(:rKscrlarren 
sein. 1m Vordergrund steht das allgemeine Grundrecht der LOnlldLJ.lldl1)',1,)',C:U 
auf regular bezahlte und sozial gesicherte Arbeitsverhaltnisse, und nicht die Ab
grenzung des Arbeitsmarktes anhand von N ationalitat und Aufenthaltsstatus. 
Die US-Erfahrungen zeigen drittens, dass eine aktive Forderung von Arbeite
rInnen aus Minderheiten am Arbeitsplatz ein wichtiges Element der HH"HJ.l~U'
turellen Agenda der Arbeiterbewegung bleibt. In Kontinentaleuropa muss af

firmative Action noch auf ethnische Minderheiten und Immigrantlnnen mit 
Langzeitaufenthalt angewandt werden, obwohl historisch Arbeitsrecht und Ta
rifVertrage in den meisten europaischen Landem weniger diskriminierende E
lemente enthalten ais in den USA (Hill 1997). Die starke politische Mobilisie
rung der Immigranten in Auseinandersetzungen urn die staatliche Gieichstel
lungspolitik, wie etwa in Kalifomien, zeigt auch die Rolle der Immigranten
gruppen als Trager breiterer wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Reform-

bewegungen. 
Aus einer breiteren Perspektive beinhalten Fragen von Einwanderung, Rassis-
mus und multikultureller Solidaritat auch Grundfragen tiber die allgemeine 
Rolle von Gewerkschaften ais Protagonisten von fundamentaler sozialer Ver
anderung. Gewerkschaftsaktivisten und -theoretiker in den USA heben des
halb auch die Bedeutung multikultureller Organisierung ais wichtiges Mo
ment von Transformationsstrategien hervor, zusammengefasst durch den Aus
druck social movement unionism (Moody 1988a, 1997a; siehe auch Lichten-

stein 1995), 
Die Geschichte von Burgerrechts- und sozialen Befreiungsbewegungen def 
Schwarzen und anderen rassistisch diskriminierten . den USA 
macht unseres Erachtens allerdings deutlich, dass die rassisti-
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scher Spaltungen ein komplexes politisches Projekt ist, das nicht allein von 
einer kampferischen oder klassenbewussten Gewerkschaftsfuhrung entwickelt 
werden kann. Wie vor allem radikale Theoretiker aus dem Lager der Tradition 
der schwarzen Befreiungsbewegungen immer wieder betonen, setzt multicultu
ral organising als politisches Projekt die Transformation von vorherrschenden 
Strukturen der Wirtschaft und der sie tragenden politischen Krafteverhaltnisse 
voraus (Marable 1997, BWFJ 1997). Multikulturelle Organisierungsstrategien 
die auf das autonome Organisationsprinzip von Minderheitenarbeitern auf
bauen, miissen daher stets den schmalen Grad zwischen eigenstandigen Orga
nisationsformen und der Eingliederung 'in eine iibergeordnete Klassensolidari
tat begehen. Dieses Problem kann nur im Kontext eines politisch breit ange
legten Projekts sozialer und politischer Transformation iiberwunden werden. 
Wie der schwarze Historiker Robin D. Keeley treffend feststellte, "ist Antiras
sismus keine ausschliefSende Identitatspolitik und deshalb braucht die Ge
werkschaftsbewegung sich auch keine Sorgen iiber selbstandige Bewegungen 
auf der Grundlage von Hautfarbe, Herkunft und Geschlecht zu machen, so
lange Aktivistlnnen Rassismus nicht lediglich als ein zentrales Hindernis fur 
gewerkschaftliche Solidaritat betrachten, sondern als wesentlichen Bestandteil 
der Reproduktion des Kapitalismus und der Aufrechterhaltung weifSer Vor
herrschaft" (Kelley 1998). 
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Weniges war in zu def 1980er so unbestritten wie 
die Existenz der T alsohle, die die Gewerkschaften seit dem Ende des fordisti
schen Klassenkompromisses der 70er Jahre durchschritten. Sinkende Mit
gliedszahlen, der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft, im dessen tra
ditionell stark organisierte Kernbereiche def industriellen Produktion 
schrumpf ten, wachsende Arbeitslosigkeit und ein sich ausbreitender ange
botspolitischer 'Mainstream' bildeten die Grundlage fur eine allseits konsta
tierte Defensive (vgL BaglionijCrouch Die Debatte tiber das Scheitern 
des Keynesianismus sowie die diskutierten Herausforderungen einer sich zu
nehmend globalisierenden Okonomie liei~en Gewerkschaften in der 
lichkeit zunehmend als veraltete, wandlungsunfahige Vertreterinnen von Parti
kularinteressen erscheinen. Ihr Zeitalter schien vorbei zu sein. 
Doch entgegen aller Prophezeiungen bewegen sich die Gewerkschaften 15 
spater wieder im Zentrum des politischen Geschehens: In vielen europaischen 
Landem ist die angebotspolitische Wende nicht mit der von zahlreichen Seiten 
prognostizierten und von den ArbeitnehmervertreterInnen befurchteten 
nalisierung, sondem mit der expliziten Integration def Gewerkschaften in den 
Politikprozess einhergegangen. 1m Zuge stetig zunehmender Arbeitslosigkeit und 
der in dies em Zusammenhang konstatierten Krise des W ohlfahrtsstaates sind in 
den letzten Jahren in zahlreichen europaischen Landem themen- und ressort
tibergreifende Dreieckskooperationen zwischen Staat, Arbeitgeberverbanden und 
Gewerkschaften entstanden (vgl. Fajertag/Pochet 2000). Allen Pakten gemeinsa
men sind die drei zentralen Ziele: Steigerung der internationalen Wettbewerbsfa
higkeit, Sanierung def offentlichen Haushalte und Bekampfung der Arbeitslosig
keit, die als neuer Konsens zwischen den Beteiligten gelten.1 

Die vielzitierten Termini 'Wettbewerbskorporatismus' (vgL Rhodes 1998) und 'Angebotskor
poratismus' (vgL Traxler 1993) stehen fur die Abgrenzung der neuen Kooperationen vom 
keynesianisch gepragten Neo-Korporatismus der 70er Jahre CNachfragekorporatismus'). 
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