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Seit dem Amtsantritt von Michail Sergejewitsch Gorbatschow ist offensichtlich, daB die 
»sozialistischen Lander« in eine neue Reformperiode eingetreten sind, wenngleich diese Re
formen zum Teil sehr viel weiter zurtickreichen als bis zur Wahl des neuen sowjetischen Ge
neralsekretars. Zu we1chen Resultaten diese neue Reformperiode fiihren wird, ist bislang 
schwer einzuschatzen, dennoch scheint es urn eines besseren Verstandnisses der dort ablau
fenden Prozesse willen - angebracht, wenigstens den Versuch zu unternehmen, eine erste Zwi
schenbilanz zu ziehen. 

Doch solI zuvor an die erste Reformperiode in den 60er Jahren erinnert werden. Auch die da
malige Entwicklung hatte in der bundesrepublikanischen und westeuropaischen Linken eine 
breite Debatte ausgelost: Eine wenigstens kurze Vergegenwartigung dieser Debatte kann hel
fen, eigene Lernprozesse bewuBter zu machen und die Wiederholung alter Fehler zu vermei

den. Urn den Preis grober Vereinfachung konnten die damaligen Beitrage zwei kontroversen 
Ansatzen zugeordnet werden: Der eine wahIte das Regulationsmodell, der andere das Herr
schaftssystem als Ausgangspunkt. 
Ersterer Ansatz - wie auch die halboffizielle Reformdebatte in der Sowjetunion und in man
chen osteuropaischen Staaten - konzentrierte sich auf das Verhaltnis von »Plan« und »Markt«. 
Hierzulande geriet dieser Diskussionsstrang auf immer abstraktere Ebenen einer allgemeinen 
Ware-Geld-Debatte, die zum Verstandnis der gesellschaftlichen Verhiiltnisse in den osteuro
"mO~"vH Landern (und des sozialen Gehalts dieser Kategorien bei Marx) nichts beizutragen 
vermochte. Auf der anderen Seite neigten die Theoretiker, die von den Herrschaftsverhaltnis
sen ausgingen, dazu Abstraktionen (wie »B lirokratie« und 
klasse« und »Massen«) einander zu stellen - statt auf eine I01LI!JH."C.u .... 

realen Verhaltnisse sich einzulassen. Doch auch die Kombination beider Ansatze ftihrte nicht 
immer zu erhellenden Unter dem EinfluB 
mung der chinesischen »KultUlTevolution« nahm sie die dort 5vW"5'~Hv »Politisie-
rung der Okonomie« zum MaBstab, 1m dem gemessen die Verhiiltnisse in den Gesellschaften 

als bzw. 

durch die Armeen der 
1968 haben Elmar Altvater und Christel NeusiiB, 

KLA, in der »neuen kritik« (H. 51/52, Februar 1969) einen Aufsatz iiber »Btirokratische Herr-
schaft und verOffentlicht. In diesem Text wurde versucht, die 
Intervention und den ihT vorangegangenen den breiteren Kontext der 
Re:fOlmlpr(~Zesse in den 60er Jahren zu stellen. Ihre Kernthese war: Die Herrschaft der »Biiro-
kratie« in den ist t'H,pnm, soziookonomischer R[lck.si1incligke.it. 
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dieser Riickstandigkeit wird sie »iiberfliissig« (das unterscheidet sie von 

der Biirokratie im und in ihrer zentralistischen Form zu einem Hemmnis flir 

die Steigerung wirtschaftlicher Effizienz. Urn die drohende »Stagnation« abzuwenden. nimmt 
sie einerseits Zuflucht zur Dezentralisierung biirokratischer Machtstrukturen iiber den Markt, 

andererseits versucht sie eine der »Massen« vermittels okonomischer aber auch 

politischer Zugestiindnisse. Die »Massen« jedoch strebten, wenn sie erst einmal in Bewegung 

geraten sind - wie der Prager gezeigt hat - danach, die vorgegebenen Grenzen biiro-

kratischer Herrschaft zu iiberschreiten. Dagegen ist die »Biirokratie« erwiesenermaBen bereit, 

mit Gewalt vorzugehen. Eine Beseitigung der Funktionsschwachen des Phlmvirtschaitts;;y 

stems aber ist, 

und eine Demokratisierung der Machtstrukturen zu erreichen. - Diese - schon 

wegen der neuerlichen seit und besonders Mitte der SOer Jahre 

erstaunlich aktuell. Aber war sie auch zutreffend? Gilt sie noch heute? Verglichen mit dem, 
was in den folgenden Jahren von den Zerfallsprodukten der Studentenbewegung tiber »Revi

sionismus«, undkonkret. Statt 

der abstrakten Gegenliberstellung von »Plan« und »Markt« wurde der »Markt« als Behelfsmit

tel der Planbtirokratie begriffen. Okonomie (Wachstum und Effizienz) und Politik (Legitima

tion) wurden als Vermittlungszusammenhang, nicht als mechanisches Determinationsverhalt

nis interpretiert, Wirtschafts- und Politikreform als widerspriichliche Einheit gesehen. 
Trotz dieser Vorziige hatte dieser Ansatz damals schon beachtenswerte Schwachen, die heu

te vielleicht noch deutlicher sichtbar sind: Altvater/NeusiiB bezeiehneten diese Systeme als 

»Gesellschaften der Ubergangsperiode«. Trotz aller Vermittlungsversuche ist eine bipolare 

Sieht der inneren Struktur dieser Gesellschaften entlang der Achse Kapitalismus/Sozialismus 

angelegt. Relevante Gegensatzpaare sind aus dieser Perspektive PlanlMarkt, BtirokratielMas

sen. Darin war das von anderen in der Folgezeit entwiekelte theoretische Himgespinst einer ge
gen die >,kapitalistische Restauration« kampfenden »Arbeiterklasse« als - wenn auch nicht 

zwingende - bereits angelegt. Die Arbeiterklasse erscheint bei Altvater/NeusliB 
noch - durchaus realistisch - als an der Produktion weitgehend desinteressiert und durch die 

der Macht« "'l'jAIlH!>!'''! GewiB handelt es sich bei diesem BewuBtseinszu-

stand urn eine Foige der herrrschenden Verhaltnisse; dennoch ist es LCllgC;UU, wenn 

ungsT)rOZe~;sen dann eine so 
der »Massen« mhren, sondern sogar zur eines grundle-

UUJUIVI1,mOLli""von Planwirtschaften: der Herrschaft vonPartikularinteressen in den 

Interesse auf die 
»realexistierenden Sozialismus«, den aufrecht-

zuerhalten im Interesse beider Seiten - der Arbeiter und des Dafiir lie-

fertedie in 
Icrg;unleflt vorausgesetzt, bedarf es zur der verschiedenen Interessen und 

Administra-

Interventionismus der Partei haben sich in dieser Funktion als ef-

tJzlenlzsltel!~ernd erwiesen. Deshalb bemliht sieh die Planbiirokratie urn die UUv5'CU",'VU 



4 Editorial 

Marktelementen in ihre gesellschaftspolitische Konzeption; die innerbiirokratischen Wider

stande dagegen haben sich allerdings in den 70er J ahren als weit zaher erwiesen, als das in den 

60er Jahren vorauszusehen war. Aber auch eine emanzipativ ausgerichtete Konzeption, die 

man mit dem neuen Slogan der bulgarischen Partei als »Ubergang von der Macht im Namen 

des Volkes zur Macht durch das Volk« zusammenfassen kann (wobei es eine andere Frage ist, 

ob die BKP diese Vorgaben auch einzulOsen imstande ist), sollte nicht dem Problem der ho

rizontalen Vermittlung gesellschaftlicher Partikularinteressen durch die Beschworung der 

Vernunft der »Massen« ausweichen. Deshalb und um die Macht des Partei-Staates zuriickzu

drangen, setzen fast alle Oppositionellen in Osteuropa auf den Markt. Solange als das zentra

le Problem dieser Gesellschaften die durch die verkrusteten biirokratischen Strukturen und die 

»Kommando-Methoden« der Anleitung bedingte niedrige einzelbetriebliche Effizienz bzw. 

in der dort herrschenden Sprache ausgedruckt-- die unzureichende Nutzung intensiver Wachs

tumsfaktoren betrachtet wird, ist dieser Ausweg auch plausibel. Allerdings verbieten es die Er

fahrungen mit Marktregulation in der »Ersten« und der »Dritten Welt" zu unterstellen, mit ihr 

sei auch der Schliissel zu einer ganzen Reihe anderer, nicht weniger schwerwiegender Proble

me gefunden: Schutz der natiirlichen Umwelt, Arbeitslosigkeit, soziale Gerechtigkeit und kul

turell reiche Entfaltung der Personlichkeit, Bewahrung des Friedens, um nur die wichtigsten 

zu nennen. Mankann davon ausgehen, daB dies auch den Reformem bekannt ist, doch ihr Etap

penziel ist die Zuruckdrangung der Macht der zentralen und regionalen Wirtschaftsbiirokratie 

und des mit Ihnen verflochtenen Parteiapparates. 

Betrachtet man die aktuelle Reformentwicklung in Osteuropa, so ist es einigermaBen iiberra

schend, daB in dem hiermit einer gewissen zeitlichen Verzogerung kritisierten Artikel von Alt
vater/NeusiiB deren zwei Hauptakteure iiberhaupt nicht auftauchen: die Partei und die Intelli

genz. Zieht man erstere in die Betrachtung ein, so wird es um einiges schwieriger anzunehmen, 

»die Biirokratie« mache sich im MaBe soziookonomischer Entwicklung selbst »iiberfliissig«. 

Unzweifelhaft ist die Parteiherrschaft in eine Legitimationskrise geraten, doch kann die Par

tei - wie die aktuelle sowjetische Entwicklung zeigt - die Kriseniiberwindung auch als Legi

timationsstrategie gegen die Staatsbiirokratie einsetzen. DaB sie sich dabei der Intelligenz fUr 

ein Projekt, das die grundsatzlichen Machtstrukturen bisher wenigstens keineswegs infrage 

stellt, bedienen kann, zeigt ein weiteres Mal, daB die Analyse der Reformprozesse einer diffe

renzierteren und konkreteren Aufarbeitung der gesellschaftlichen und kulturellen Strukturen 

und Beziehungen in den Partei-Staaten sowjetischen Typs bedarf. 

Der entscheidende Punkt, dessentwegen es sinnvoll ist, an diese fruheren Analysen zu erinnem 

und sich ihre machen, ist, daB gerade die aktuelle Reformentwicklung 

zeigt, daB eine Herangehensweise mit Hilfe zwei sehr abstrakter Regulationsmodelle (»Plan«! 

»Markt«) und einerdichotomischen Sicht des Systems (»Biirokratie«/»Massen«) nicht bloB zu 

kurz greift. Wiirde sie - was "W~W'Wi"0 schwerlich zu erwarten steht - als Handlungsanleitung 

genommen, so miiBte sie notwendig ins politische Abseits fiihren. Als kategorialer Rahmen ei

ner Analyse von auBen fUhrt sie zu MiBverstandnissen, weil sie die innere Dynamik von Re

form und Konservativismus nicht zu vermag. D.h. gerade in der gegenwartigen Ent-

ickJUllg,;et<WI=,e sind die sozialen und politischen Kampfe innerhalb des Partei-Staates selbst 

von vorrangiger Bedeutung. Die Frontlinien dort verlangem sich in die Gesellschaft hinein. 
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Gerade der konservativ-biirokratische Flugel bedient sich populistischer Argumente (das zeigt 
Maria Huber in diesem Heft am Ungam), verteidigt tradierte soziale Rechte einzel

ner Gruppen urn den Preis gesamtgesellschaftlichen Mangels. Auf der anderen Seite versuchen 

. die Refonner (etwa in der Sowjetunion) leistungsmotivierte BevOlkerungsteile gegen den bu

rokratischen Apparat zu mobilisieren. Aussagen dariiber, welche Erfolgsaussichten diese Kon

zeptionenjeweils haben, waren nur auf der Basis genauer Untersuchungen des tatsachlichen 

BewuBtseins und der ihnen zugrunde liegenden, je konkreten Interessenlagen der verschiede

nen Bevolkerungsgruppen moglich. DaB dabei nicht nUT okonomische Faktoren, sondem eben

so soziale, kulturelle und ethnische Einflusse wirksam sind, macht die Analyse noch schwie

riger. 

Bei den Beitragen zu diesem Schwerpunktheft kann es sich deshalb nur urn eine erste Anna

herung an das Verstandnis von Prozessen handeln, die uns gewiB noch geraume Zeit beschiif

tigen werden. Hansgeorg Conert stellt in seinem Bericht tiber die sowjetische »perestrojka« 

(Umbau) die Verbindung zwischen den aktuellen Refonnen in der UdSSR und der Refonn

politik der 60er Jahre her und zeichnet die differentia specifica des Gorbatschowschen Ansat

zes, die Uberwindung eines auf die Okonomie beschrlinkten Projekts, nacho Die Entwicklung 
in Ungam, die inzwischen gem unter den Begriff »Marktsozialismus« subsumiert wird, ist 

Gegenstand des Artikels von Maria Huber. Sie schildert die Krise, in die die Tabuisierung 
politi scher Machtstrukturen durch die Refonner Gesellschaft und Okonomie geftihrt hat und 

widerlegt zugleich die weit verbreitete Annahme, es existiere bereits ein funktionsflihiges 

>>ungarisches (Gegen-) Modell«. Thomas VofJ analysiert die refonnpolitische Sackgasse, in 

der sich Polen seit der Unterdriickung der Volksbewegung »Solidarnosc« befindet: Allge

meine Refonnprojekte werden verkiindet, doch durch EinzelmaBnahmen sofort wieder kon

terkariert, den gesellschaftlichen Druck, den das System zu seiner Refonn brauchen wtirde, 

hat es selbst zerstOrt. In dem Artikel von Walter SUfJ wird die Reaktion der Fuhrungen der 

»Bruderparteien« auf die explizit politische Wende des sowjetischen Refonnprozesses zu 
Anfang des Jahres 1987 dargestellt und es wird versucht, hinter der breiten Palette tatsachli

cher Reaktionen gemeinsame Bedingungsfaktoren unterschiedfich starker Auspragung sicht

bar zu machen. Etwas iiberraschend und 110ch weiterer Diskussion bedtirftig ist die Beobach
tung, daB es zwischen dem jeweiligen wirtschaftlichen Leistungsstand und einer positiven 
Reaktion auf den sowjetischen RefonnprozeB eine negative Korrelation gibt. Das ist nicht 

gerade ein BeJeg flir die modemisierungstheoretische These, die neuerliche Refonnwelle im 
»sozialistischen Lager« sei dadurch bedingt, daB die Okonomie an die Grenzen des politi
schen Systems stOBt. 

Mit der neuen sowjetischen Abriistungspolitik befassen sich schlieBlich Reimar Stuckenbrock 

und Michael Gumbert in ihrem Artikel. Die aktuelle Frage, ob Gorbatschows KetormJ)ollltlk 

nach auBen - mehr noch als nach innen - als schlichter Propagandatrick oder in der Tat als eine 

Abkehr von der militarisch-technischen Denkweise seiner Vorglinger zu verstehen ist, beant

worten die beide Autoren mit der - sicherlich umstrittenen- These: Neue politische Prinzipien 

und Interessen dominieren heute die worst-case-Kalkiile moglicher n.L''"',>;~OL,''H<U Denn: 

Die dringend notige Reform des Wirtschaftssystems konne nur gelingen, wenn der zivilen 
Wirtschaft nicht standig wichtigeRessourcen und Technologien yom Riistungssektor entzogen 
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werden. Stuckenbrock und Gumbert sind der Uberzeugung, daB der sowjetische Einsatz flir 

eine Minimalabschreckung 

zielt - und sie tiberprufen VOT dem Hintergrund dieser Annahme die bisherigen Rtistungskon

troll- und Abrtistungsverhandlungen. 

* * * 
AuBerhalb des Schwerpunktthemas finden sich in PROKLA 69 - unter der Rubrik "Theorie
Diskussion« - einige Beitrage, die Schwerpunktthemen der letzten zwei Hefte fortsetzen: 1m 

Nachtrag zur Nummer 68 tiber »Lokaler Staat und Kommunalpolitik« haben WiT David Har

veys Text tiber »flexible Akkumulation durch Urbanisierung« tibersetzt. David das ist 
in dem anschlieBend publizierten Uberblieksartikel von Roger Keil naehzulesen, gehort mit 

Sicherheit zu den einfluBreichsten Theoretikem der >meuen Stadttheorie«: Bedauerlicherwei

se liegen von ihm bislang allerdings nur wenige Ubersetzungen in deutscher Spraehe vor. Urn 

so mehr freuen wir uns, in dieser PROKLA-Ausgabe seinen brandneuen Text tiber den »Post

modemismus in amerikanischen Stadten« zur Diskussion stellen zu konnen - darin er sein 

Projekt einer materialistischen Stadttheorie ein StUck weit fortgeschrieben hat. Zusammen mit 

Roger Keils lehrreichem EinfUhrungsartikel in Harveys Werk setzt dieser Text unsere Schwer

punktdebatte tiber neuere Tendenzen der Urbanisierung in, wie wir meinen, sehr gelungener 

Weise fort. 

* * * 
SchlieBlich fUllen wirin dieser Nummer aber auch noch eine Lucke, die in der vorletzten PRO

KLA tiber »Okonomie und Okologie« offengelassen wurde: In der klaren und kompromiBlo

sen Sprache der analytischen Philosophie fragt und diskutiert Ursula Wolf, ob wir eine 

»okologische Ethik« brauchen. Die Antworten, die ihre auch fUr philosophische Laien leicht 

verstandliehe Abhandlung nahelegt, mogen schockierend erntichtemd sein - zumindest flir all 
diejenigen, die sich tiber die in PROKLA 67 aufgezeigten Widersprtiche zwischen »okonomi

scher und okologischer Logik« durch einen emphatischen aber plakativ bleibenden Rekurs auf 

»moralische Losungen« des Problems hinwegretten wollen. Beispielsweise dadurch, daB, wie 

in einem druckfrischen Beitrag von Karl August Zinn (»Politische Okonomie«, Opladen 1987) 

nachzulesen, politische Okonomie, die als Wissenschaft okonomischer Praktiken bestimmt 

wird, mit einem »metaphysischen Fundament« unterlegt wird, das auf theologische Satze re

kurriert und nicht mehr dem Desiderat gehorcht, das Ursula Wolf fUr ethnische und 

moralisches Handeln aufstellt: DaB beides zwischenmenschlich verallgemeinerbar sein muB

was fUr die aus einem wie auch immer theologisch begrundeten Ideal abgeleitete okologische 
Ethik gerade nicht zutrifft. Aber auch das »Prinzip Verantwortung«, auf das sich - im AnschluB 

an den diesjahrigen Friedenspreistrager des deutschen Buchhandels Hans Jonas - rechte wie 

Hnke Theoretiker und Politiker so leicht verstandigen und in dem das heute wohl verbreitetste 

Pladoyer fUr eine neue Ethik forrnuliert wird, ist - wie Ursula Wolf zu zeigen versucht - ,>keine 

ethische deren Verallgemeinerung eine Losung der okologisehen Probleme fOr
dem wiirde.« Aueh wenn nicht jeder Leser der PROKLA ihrer Argumentation folgen mag: Er 

wird in diesem Beitrag eine ganze Reihe von interessanten theoretischen Hiirden finden - die 
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er iiberwinden miiBte, wollte er einen emstzunehmenden Beitrag zur »moralischen Emeue
rung« entwickelter kapitalistischer Gesellschaften leisten. 

Die Gestaltung und Betreuung des Schwerpunktthemas »Reformen in Osteuropa« lag in den 

Hiinden unseres Gastredakteurs Walter Sufi. Ihm gilt unser herzlicher Dank. 

Die Redaktion 
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GeseHschaft 

Perestrojka ist in aller Munde. Dervon M.S. Gorbacev ins Werk gesetzte Elan des sowjetischen 

Refonnprozesses weckt im Westen wohlwollendes Interesse, mancherorts geradezu Begeiste

rung und jedenfalls hohe Erwartungen. Je nach dem politis chen und gesellschaftlichen 

Standort des Beobachters richten sich die Hoffnungen auf politische, soziale und wirtschaftli

che Ergebnisse verschiedener Art; einhellig ist aber der Wunsch nach Verwirklichung deT 

RefonnpHine. 

In und auBerhalb der UdSSR werden allerdings weniger die Refonnvorstellungen, -beschliisse 

und die moglichen Resultat diskutiert, als vielmehr die politischen und gesellschaftlichen 

Chancen der Refonnprotagonisten urn Gorbacev, den Anderungskurs beizubehalten und 

gegen Widerstande verschiedenster Art durchzusetzen. Zweifel werden bei jenen, die mit der 

jiingeren sowjetischen Vergangenheit einigennaJ.\en vertraut sind, vor aHem durch Erinnerung 

an den gescheiterten okonomischen Refonnansatz von 1965 genahrt. Dabei werden die Ursa

chen weniger in okonomischen Problemen in engerem Sinne geortet, als in fehlenden politi

schen und gesellschaftlichen Bedingungen. Deren Erorterung steht bei aktuellem Bezug im 

Mittelpunkt dieses Beitrags. Im ersten Abschnitt werden die Ursachen des MiBerfolgs der Re

fonn von 1965 resiimiert. Ein Faktor flir den Vergleich der Refonnchancen von 1965 mit den 

heutigen ist die Einschatzung des jeweils wirksamen Refonndrucks. Dazu werden im fo1-

genden Abschnitt einige Gesichtspunkite diskutiert. 
Einnotweniger Zusammenhang zwischen Anderungen des zentralistisch-administrativen und 
direkten P1anungs- und Leitungssystems der Wirtschaft und Demokratisierung der staatssozia

listischen Machtstrukturen und politis chen Prozesse wird zwar oft behauptet, aber selten 

prazisiert. Dazu werden im anschlieBenden Teil einige Hinweise gegeben. Sie sind von Bedeu

tung flir die Beurteilung def Ansatze, die gegenwartig in der UdSSR zur Ausdehnung def 
Refonn in die Bereiche von Politik und Gesellschaft unternommen werden. dafiir 

werden im nachfolgenden Abschnitt dargestellt und diskutiert. Da in diesem Beitrag davon 
ausgegangen wird, daB okonomische Funktions- und Effizienzdefizite den AnstoJ.\ zum erneu
ten Refonnversuch gaben und daB das Ziel ihrer Uberwindung die weiteren Reformschritte 
bestimmt, sind die intendierten und eingeleiteten politischen und gesellschaftlichen Verande-

rungen unter dem ihrer Funktion flir die wirtschaftliche NUU".,uv, zu erortern. 
owjetjlSCllen Refonn-lJI01'IOI,U"I:5"" zu den Chancen, Grenzen und 

schlie Ben den Beitrag abo 
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Die »Kossygin-Reform« del' sechziger Jahre und ihr Scheitern 

AIle Ansiitze zu institutionellen und funktionsgerichteten Anderungen sozialistischer Wirt
schaftsordnungen sowjetischen Typs (Jugoslawien nach 1952, DDR 1963, CSSR 1966/67, 
Ungarn 1968) weisen in die gleiche Richtung: Erweiterung def okonomischen Entscheidungs
und Verfiigungskompetenzen del' Betriebe. Diese Reformen waren und sind gerichtet auf 
Uberwindung def strukturellen Funktionsschwachen des Systems zentraler, direktiver, all
umfassender, administrativer und im Kern auf Produktionsergebnisse in Naturalform ausge
richteter Wirtschaftsplanung und -Ieitung. Sie resultieren letztlich aus der Unmoglichkeit, 
okonomisches Handeln im Sinne permanenten und strengen Aufwand-Ergebnis-Kalktils im 
Bereich der einzelwirtschaftlichen Einheiten (Betriebe) zentral zu planen, zu steuern und zu 
kontrollieren. Die den ProzeE def planwirtschaftlichen Industrialisierung def SU von Beginn 
an beherrschende Zielausrichtung auf Produktionsmengen und die relative Einfachheit, quan
titative Produktionsziele zu erarbeiten, zu Pliinen zusammenzufassen und diese in verbindliche 
Produktionsaufgaben der Betriebe zu disaggregieren fiihrte dazu, daB die Erftillung soIcher 
Plankennziffern entscheidendes Bewertungskriterium der betrieblichen Wirtschaftstiitigkeit 
durch die Leitungsorgane wurde. Nachhaltiges Eigeninteresse def Betriebskollektive an syste
matischer Aufwandsokonomie wird unter diesen Bedingungen nicht handlungsleitend. Zm 
Uberwindung der daraus resultierenden Produktivitatsdefizite ist zumindest erforderlich: die 
betriebliche Wirtschaftstiitigkeit nach synthetischen, d.h. die einzelnen Faktoren von Arbeits
und Ressourcenokonomie zusarnmenfassenden Indikatoren zu bewerten, die Betriebskollek
tive zur Forcierung entsprechenden Eigeninteresse an den Arbeitsresultaten zu beteiligen und 
ihnen die zu solchen okonomischen Dispositionen erforderlichen Entscheidungs- und Verfii

gungsrechte einzuriiumen. 
Damit sind Ausgangspunkt, Motive und Grundrichtung der okonomischen Reformbeschltisse 
von 1965' und in der UdSSR im groben UmriB bezeichnet. Ihnen ging eine mehrjiihrige kri
tische und kontroverse Diskussion vor aHem unter Okonomen voraus (vgl. Sharpe, 1966). Im 
bekanntesten Beitrag entwickelte J. Liberman (Liberman 1962) ein rech! einfaches Konzept: 
Den Betrieben seien zum einen quantitative Planaufgaben, vorwiegend im Naturalausdruck, 
zuzuweisen. Unter der Voraussetzung mtisse die Rentabilitat zur Hauptbewer
tungskennziffer der betrieblichen Leistung werden. Bei Uberschreiten einer branchenspe
zifisch oder einzelbetrieblich festzulegenden Normrentabilitat diirften die Betriebe beachtli-
che, allerdings degressiv abnehmende (urn Kapa:liHits1rer:sc vorzubauen) Anteile 
des Mehrgewinns behalten. 
Das 1965 
ohne allerdings den okonomischen Dispositionsspielraum der Betriebe in so starkem MaBe 

vorsah. Beabsichtigt war, die Unzahl der den 

zu:;anl1mengeI3etzte) zu reduzieren. Zm Erweiterung der 
anstelle der werden. 

Rentabilitat bzw. Gewinn sollte Hauptindikator der betrieblichen Wirtschaftsresultate sein. 

Deren sollte vor aHem in Form von Gewinnan-
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teilen in betriebseigene Fonds erfolgen, aus denen zum einen Investitionen nach eigener Ent
scheidung finanziert, zum anderen Pramienzahlungen bestritten und Sozial- und Kulturein
richtungen geschaffen oder ausgebaut werden konnten. 
Das von westlichen Beobachtem seit Anfang der 70er Jahre konstatierte Scheitem dieses 
Reformansatzes in der U dSSR wird in jiingerer Zeit nicht selten auch von sowjetischen Autoren 
uneingeschrankt konzediert. Die auch von mir bislang benutzte Formulierung »Scheitem der 
Reform« ist allerdings prazisierungsbediirftig. Sie kann· meinen: Das Reformkonzept ist 

verwirklicht worden, hat aber nicht die erwarteten okonomischen Resultate gebracht. Die 
Formulierung konnte sich aber auch auf den ImplementierungsprozeB beziehen und des sen 
Scheitem meinen, so daB offenbliebe, welche Ergebnisse die Reform unter der Voraussetzung 
konsequenter Verwirklichung gezeitigt hatte. Tatsachlich war der Verlauf des Reformproz
esses jedoch komplexer als diese Interpretationen nahelegen2 • Die Implementierung konnte 
und sollte nicht in einem Zuge in der gesamten Industrie des Landes, sondem in Stufen, 
zunachst bis 1968, dann bis 1970 erfolgen. Zur Anwendung gelangten - jm Widerspruch zur 

Konzeption - nicht einheitliche, sondem branchenweise variierende ReformmaBregeln. Als 
nach quantitativen Anfangserfolgen, die jedoch nicht strukturellen Anderungen, sondem der 
anreizinduzierten Aktivierung betrieblicher Reserven geschuldet waren (Katz 1972, 156; 
Ryavec 1975, 283/84) ab 1968 die verschiedensten okonomischen Probleme auftraten,3 
intervenierten die Leitungsorgane (wie Gosplan, die Zweigministerien u.a.) bereichsweise 
oder punktuell, indem sie Reformbestimmungen modifizierten oder iiberhaupt auBer Kraft 
setzten (Berliner 1983, 361; Keizer 1972, 224; Kushnirski 1984, 37). Anfang der 70er Jahre 
hatte sich in der sowjetischen Industrie beziiglich der praktizierten Planungs- und Leitungs
methoden und -instrumente eine Situation herausgebildet, die bei allen Differenzen zwischen 
Branchen und auch Betrieben insgesamt den Reformbeschliissen nicht oder nur in reduzierter 
Weise entsprach. Der wenig iiberschaubare, weder gradlinige noch einfOrmige Verlauf des 
Reformprozesses laBt sich mithin treffender als »Versanden« denn als »Scheitem« kenn
zeichnen. 
Wenn heute in und auBerhalb der UdSSR die Chancen der aktuellen Reformpolitik unter dem 
Blickwinkel des "Schicksals" der Kossygin-Reform diskutiert werden, stellt sich emeut die 
Frage nach den Ursachen dieses "Versandens". Die in der westlichen Fachliteratur vorfindli
chen Antworten konzentrieren sich auf die Obstruktion der Reformdurchsetzung seitens der 
mittleren und oberen Organe der Wirtschaftsadministration (z.E. Rykavec 1975, resiimierend 
299/300; Bialer 1983, 414; Hohmann 1974, 30/31). Dabei wird das Problem von Interesse, ob 
und in welcher Weise eine Reform des "Wirtschaftsmechanismus" staatssozialistischen Typs 
Veranderungen der Strukturen und Prozesse der politischen Machtkonstitution und -exekution 
verlangt. Gorbacev beantwortet es eindringlich im Sinne der im Westen tiberwiegend und seit 
langem (bei unterschiedlicher Begriindung und Konkretisierung) vertretenen Auffassung, daB 
ein solcher okonomischer Reformansatz ohne Anderung der politischen Machtstrukturen und 
der gesellschaftlichen Beziehungen zum Scheitem verurteilt ist. Diese Einschatzung soil spater 

in der Absicht notwendiger Prazisierung und ''''JlU>''''''.l3'''H!H!', diskutiert und dabei erortert 
werden, ob und in welcher Weise ihr die heutige sowjetische Reformpolitik Rechnung tragt. 
Mit Blick auf die gegenwartigen sowjetischen Reformperspektiven muB jedoch noch erganzt 
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werden, daB die eindeutige Beschrankung der Refonn von 1965 auf die okonomische Sphare, 

der Verzicht auf gleichzeitige Veranderungen der politischen und gesellschaftlichen Verhalt

nisse keineswegs die einzige Ursache flir das Scheitem ihrer Durchsetzung sind. Das Syndrom 

der zahlreichen weiteren, sich zum Teil verstarkenden oder wechselseitig bedingenden Griin

de, die Studien westlicher Autoren anflihren, will ich wenigstens in gerafftester Fonn auf

schliisseln: 

- Die Wirtschaftsadministration obstruierte und konterkarierte die Reformbeschliisse, aber vor aHem 
war die politische Fiihrung offenkundig nicht entschlossen genug, Widerstande dieser Art zu brechen. 

- Die sachliche Fundierung der Reformkonzeption war unzulanglich und inkohiirent. Die einzelnen 
MaBregeln widersprachen sich teilweise (Ellman 1984,76). Temporiir verwirklichte Reformbestim
mungen ftihrten deshalb zu ambivalenten Resultaten und erzeugten neue Probleme, was ihre Riick
nahme zu rechtfertigen schien (Hohmann, 1974). 

- Unveranderte okonomische Rahmenbedingungen verhinderten die intendierten Wirkungen, z.B. die 
erhofften Resultate der neuen Stimulierungs- und Gratifizierungsmodalitiiten (den betrieblichen In
vestitionsfonds und den steigenden Einkommen der Arbeiter stand kein Gtiterangebot gegeniiber). Die 
Lage in tradition ellen EngpaBsektoren besserte sich nicht und blockierte Erfolge im Reformsektor (so 
etwa die Wirkungen der Landwirtschaft, des Transport- und Bauwesens) (Dyker 1981, 131, 136; Kaspi 
1983, 149 f.). 

- Okonomische Friktionen, die dirigistische Interventionen der Leitungsorgane auslosten, gingen auf 
tradierte Mangel des Preissystems zurlick (Ellmann 1984,90; Schroeder 1971, 38/39). 

- Die Betriebsdirektoren und leitenden Angestellten verfiigten oft weder tiber Motivation noch tiber 
erforderliche Qualifikation zur Arbeit unter veriinderten Bedingungen (Brus 1986, 22; Katz 1972, 
155 f.; Ryavec 1975,254/55,293). 

- Die Arbeiter und Angestellten zeigten keineswegs ausgepriigtes Interesse an der Reform und unter
stiitzten sie wenig (Arnot 1981; Brus 1986,22; Katz 1972, 155f.; Schroeder 1979, 335). 

Diese okonomischen und sozialen, durch Refonnbeschliisse »von oben« nicht rasch iiberwind

baren Blockierungsursachen wirken zusammen mit der Obstruktion der Ministerien und 

Staatskomitees auch heute gegen die Durchsetzung des - begrenzten - okonomischen Re

fonnbeschlusses vom Juli 19835 (Conert 1985, Seidenstecher 1986) wie gegen dessen Erwei

terungen unter Gorbacev . Da diese Refonnhindernisse nicht Gegenstand meiner weiteren Eror

terungen sind, sollten sie zumindest benannt werden, urn nicht der Einschatzung Vorschub zu 

leisten, die Perspektiven der perestojka hingen ausschlieBlich von Demokratisierungsfort

schritten auf der institutionellen und rechtlichen Ebene abo 

Zum »Reformdruck« 1965 und heute 

Allgemein kann davon ausgegangen werden, daB das MaB der von den Protagonisten der 

sowjetischen Partei- und Staatsftihrung wahrgenommenen Dringlichkeit einer Refonn ein 
wesentlicher Faktor ihrer Refonnentschlossenheit und damit der Realisierungschancen des 

m~:Ol1lZepts ist. Die nachfolgenden Erwagungen hierzu konzentrieren sich auf 

politiscnlen und sozialen Struk-

turen erfassenden Refonnpolitik weist der Duktus '-',"!'.H"R>Ul.'!'. ,"w","u "I'. auf die Priori tat 
okonomischer Motive und Ziele hin. 
Ungeachtet der Planungs- und Strukturprobleme, die 1956 zur fOnnlichen AuBerkraftsetzung 
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des 6. Fiinfjahrplanes (FJPl) gefiihrt hatten (Nove 1984, 344), waren Chruseevs Erl3.uterungen 

zum Entwurf des Siebenjahresplanes 1959-65 auf dem XXI. - auBerordentliehen - Parteitag 

der KPdSU 1959 von Optimismus durehdrungen und enthielten keine Hinweise auf okonomi

sehe Funktions- und EffektiviUitsmiingel. Als »i:ikonomisehe Hauptaufgabe der UdSSR« wur

de bestimmt, » ... die am weitesten entwickelten kapitalistisehen Lander in der Produktivitat der 

gesellsehaftliehen Arbeit, in der Produktion pro Kopf der Beviilkerung zu iibertreffen ... «6. 

Nur zwei Jahre spater aber muBte Chruseev im Reehensehaftsberieht des XXII. Parteitags eine 
ganze Reihe der noeh heute akuten Defizite hervorheben: Die Arbeitsproduktivitat ist niedrig 

und steigt langsam, zu lange verzogert sich die Einfiihrung neuer Produktionsteehniken, die 

Fristen im Anlagenbau sind zu lang und die Kosten zu hoeh, Roh-, Bau- und Energiestoffe 

werden vergeudet, KapaziHHen bleiben ungenutzt; die Planung ist verbesserungsbediirftig? 

Eine erweiterte Mangelliste legte dann L. Breznev dem XXIII. Parteitag 1966 vor.8 Die in der 

Struktur und Funktionsweise des iiberkommenen Planungs- und Leitungssystems wurzelnden 

Fehlentwicklungen waren AnlaB und Gegenstand der erwahnten RefOlmdiskussion 1962-65. 

Obwohl zwar die Zuwaehsraten der lndustrie mit je knapp 8% 1963 und 1964 auf den bis dahin 

niedrigsten Stand naeh dem Kriege fielen, lagen sie aber noeh immer - mit Ausnahme Japans 

- tiber denen der entwiekelten kapitalistischen Volkswirtschaften. Chruszevs N achfolger sa

hen wie dieser die Notwendigkeit von Anderungen im Planungs- und Leitungssystem zur 

Durchsetzung eines »qualitativ« erhohte Resultate gewahrleistenden Funktionsmechanis

mus'. Zumindest in kiirzerfristiger Perspektive war der Reformdruek jedoeh besehrankt. 

Das Andauem der okonomischen MiBstande und Dysfunktionen beim Seheitem der Reform
versuche der 60er und 70er Jahre fiihrte jedoeh in eine Situation, derer wirtsehaftliehe, soziale 

und politische Tragweite in den iiblichen quantitativen, von der sowjetisehenPartei- und Wirt

schaftsfiihrung immer ins Zentrum gertickten Indikatoren kaum Ausdruek findet. 9 Die wirk
lieh bedrohlichen Strukturmangel und Entwicklungshemmnisse sind vor aHem qualitativer 

Natur. leh will sie wenigstens selektiv andeuten: 
- Die technologische Innovationsschwache der Wirtschaft konnte nicht iiberwunden werden. Insbeson

dere das Nachhinken im Bereich der Mikroelektronik bewirkte, daB der produktionstechnische 
Abstand zu den entwickelten kapitalistischen Okonomien groBer statt geringer wurde (Amman/ 
Cooper 1982 u. 1986). 

- Die niedrige Ausscheidungsrate von Maschinen und Anlagen (im Maschinenbau z.B. ca. 1,7 % im J ahr) 
bei nur langsam wachsendem Anteil der Modemisierungsinvestitionen WhIte zur Obsoleszens der 
Ausriistungen in einem MaBe, das nunmehr Anlageemeuerungen groBen Umfangs in kurzer Frist 
unerlal3lich rnacht. 

- Die Effektvitat der Investitionen sinkt deutlich. Zur Erzielung eines Produktionszuwachses von 1 Mill. 
Rubel waren irn 8. FJPI (1966-70) Anlageinvestitionen in Hohe von 640 000 R. erforderlich; irn 9. FJPl 
743 000 und im 10. FJPl mehr als 1,2 Mill. R. IO 

- Die ProduktiviHit des Grundfonds (der Produktionsanlagen irn Wertausdruck) sank im 9. FJPI urn 
13,4%. Das Wachstum der Arbeitsproduktivitat sank von 28,8% irn 9. FJPI auf 16,7% irn nachsten 
Jahrfiinft, im darauf folgenden blieb es auf dieser Hohe." 

- Die aufwandstimulierende Wirkung der Planungs- und Bewertungsindikatoren konnte zwar in den 
vergangenen 12 Jahren etwas gebrernst werden; sowjetische Autoren nennen aber noch immer einen 
spezifischen Roh- und Brennstoffverbrauch, derum 50 - 200% tiber dem US-amerikanischen liegt. Vor 
aHem infolge erschwerter Abbaubedingungen stieg in den letzten 10 Jahren der Forderpreis einer t 
ErdOl urn 70%, der von Kohle urn 100% und der Eisenerz seit Mitte der 60er Jahre urn 200%.12 

- Die Leistungsschwache endemischer »EngpaBsektoren«, die die Entwicklung der Gesamtwirtschaft 
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hemmen, konnte kaum reduziert werden. Dazu ziihlen vor aHem: der Energiesektor, die Landwirt
schaft, das Bauwesen, das Transportwesen, der Konsumgtiter- und der Dienstleistungssektor. 

- Das Ausbildungssystem entspricht nicht den realen QualifIkationserfordernissen. ZugJeich wirk! die 
Verteilung der Arbeitskrafte territorial, betrieblich und qualifikatorisch immer dysfunktionaler, weil 
keine bedarfsadaquate Flexibilitat gewiihrleistet ist. 

Kompetente westliche Autoren kennzeichnen die okonomische Situation der UdSSR seit etwa 
10 Jahren zu Recht als die einer Effektivitats-, nicht aber einer Existenzkrise (z.B. Bialer, 1986 

Kapitel18). Die sowjetische Ftihrung wirdjedoch kaum bereit sein, den Preis flir das Unter
bleiben oder MiBlingen einer effizienzgerichteten Wirtschaftsreform zu zahlen, der in einem 
sukzessiven Verlust der GroEmachtstellung des Landes besteht mit Folgen wie: Gefahrdung 

der Sicherheitsinteressen, der Legitimationsfahigkeit im Inneren, deT okonomischen 
standigkeit u.a.m. Der Reformdruck der letzten Jahre muE mithin hOher als der von 1965 ein

geschiitzt werden. 

Wirtschaftsreform und 

Die Einbeziehurig der politischen und sozialen Sphiire in die gegenwiirtige sowjetische 
Reformkonzeption und -politik markiert die wesentlichste Differenz zum Reformansatz von 
1965. Immer wieder bekundet Gorbacev die Dberzeugung, ohne Demokratisierung seien die 
beabsichtigten tiefgreifenden Anderungen des okonomischen Funktionsmechanismus nicht 
durchzusetzen. Die oft spontanen Sympathien, die Gorbacev damit gerade bei westlichen 
Linken erntet, sollten nicht die Notwendigkeit der Prazisierung des behaupteten Zusammen
hangs verkennen lassen. 
Die beschriebene strukturelle Ursache der Fuuktions- und Effizienzschwachen der sowjeti
schen Wirtschaft verdeutlicht, daB eine Vorbedingung des Reformerfolgs in der Dekonzentra
tion von Entscheidungs- und Verfligungsmacht zugunsten der Betriebskollektive als Grund
einheiten der okonomischen Prozesse, also in der Einfiihrung eines zentralen Demokratie
Elements btirgerlicher Pragung besteht. Der btirgerliche Demokratiebegriff erschOpft sich 
zwarnicht im Postulat der Dezentralisierung von Machtbefugnissen, erstreckt sichjedoch auch 
nicht auf eine genuin sozialistische Dimension, namlich die Auflosung gesellschaftlicher Hefl'
schaftsverhiiltnisse und die Gestaltung der sozialen Prozesse durch egalitare Teilhabe aller 
Gruppen und Individuen an den Entscheidungen tiber ihre Zielrichtungen und Verwirkli

chungsformen. Zur Reflexion der Frage, ob Demokratisiernng im Sinne dieses -""'V.'.-'.~-. 
Verstandnisses Bedingung der Realisierung des erkliirten Kernziels der sowjetischen Re
formen - »kardinale« Steigerung der Effektivitat der gesamten ist, mtis
sen normative und funktionale bzw. Momente materieller und formaler Rationalitat 
au:selnand,~rg:ehalt.en werden.!3 Die Annahme, bei authentisch sozialistischen Produktionsver
hiiltnissen fielen beide Momente von Rationalitat zusammen bzw. die gesellschaftliche Praxis 

"""u~'"'"'.'" beide gehort zu den Traditionselementen marxistisch-sozialistischer 
nUf zutreffend, wenn - normativ durchaus begrtindungsfiihig

den Kriterien materialer Rationalitat Dominanz zuerkannt wird und sie die Grenzen der Gel-

tung von HH<Cil'HAl formaler Rationalitat bestimmen.!4 
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DaB solches nicht in der entscheidungs- und handlungsleitenden Absicht der sowjetisehen 
Refonner liegt und unter den gegebenen historisehen, okonomisehen, soziokulturellen 
Bedingungen nieht liegen kann - ist offenkundig. Hier geht es aueh nicht darum, einen Ansatz 
zur Kritik des Demokratieverstandnisses der sowjetisehen Refonnprotagonisten anzudeuten, 
sondem eher urn eine Wamung vor zu euphorisehen Erwartungen an ProzeB und Resultate der 
eingeleiteten Refonnen, die dann emeut in die in der westlichen Linken nieht seltene abstrakte 
Kritik umsehlagen. 
Nun meinen die Beftirworter von perestrojka mit sieher nicht allein 
»kardinale Erweiterung der und Eigenverantwortung der Be
triebskollektive«. Worum geht es Ihnen darilber hinaus? Bei aller ProbJematik des Begriffs l5 

lassen sieh die erkennbaren Intentionen am eindeutigsten auf den Begriff der gesellsehaftlichen 

prozeB von einer nonnativ-sozialistisehen Position aus aJs ambivalent eUlge:sellatzt 
Sein Gelingen ware nicht identiseh mit »realem Sozialismus« im genuinen Sinne; es wtirde 

wirtschaftliche, soziale, soziokulturelle u.a. Veranderungen bedeuten, die 
einerseits V orbedingungen sozialistiseher Vergesellschaftungsweise und aueh schon Ele
mente derselben -, andererseits aber auch so1che sind, die die Prozesse ihrer bewuBten Dureh
setzung hemmen oder gar blockieren. Die wesentlichen heute erkennbaren Intentionen und 
Ansatze zu politisehen und gesellschaftlichen Veranderungen durch den sowjetischenRefonn
prozeB werden im folgenden benannt und Relevanz, Realisierungsehancen, Probleme und Wi
dersprtiche diskutiert. 

Zur 1''''UJ'~ ... m''' und sozialen Dimension von "",.""t,.,,,i 

Wenn im weiteren beabsiehtigte bzw. eingeleitete Ansatze zu Anderungen politischer und 
sozialer Strukturen und Prozesse in der UdSSR im Hinblick auf ihre Bedeutung fur die Dureh-
setzung und den del' Wirtsehaftsrefonn diskutiert werden, so nieht in der Annahme, 
ihnen komme im Verstandnis der RefOlmer ausschlieBlieh instrumentale Bedeutung zu. 

liegt den die These daB okonomische Funk-
t',ttlzlerlznl~nlg(:l AniaB der Refonninitiative sind und daB eine zureichend konse-

der und Veran-
flP.rllT1VF'.n erkennbare imBereieh der Wirtschaft voraussetzen. Die von Gorbaeev17 

immer wieder artikulierte GewiBheit, ohne »Umbau der ganzen Gesellschaft« komme man 
auch auf okonomisehem Gebiet nicht varan, ist zweifellos mehr als eine rhetorische Floskel. ls 

Sie schein! in der Erkenntnis zu wurzeln, daB die Phiinomene der Depravierung der sozialen 
und individuellen Moral, der gegen-

lich des offentlichen Lebens, der Erosion von ReehtsbewuBtsein und 
schaft etc. die lrTlV1F,,.n,,rr des mensehlichen Faktars« in der 

~naf'."tn'hlp» Wende« von BewuBtsein und Verhal-

ten aueh nicht allein von dart "U"MC,H~U und sich durchsetzen kann. 
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Die Bezeichnung der im einzelnen intendierten gesellschaftlichen Veranderungen laBt sich als 
»Modernisierung« umschreiben, weil es urn Institutionen, Methoden und Mechanismen der 
Regulierung okonomischer, politischer und sozialer Prozesse sowie urn die Herausbildung 

kompletiirer Individualitatsformen mit sozialen Wertorientierungen und Verhaltensdisposi
tionen geht, die Legitimation und Funktionsfahigkeit des gesellschaftlichen und politischen 
Systems gewahrleisten und die flir »moderne«, komplex differenzierte Industriegesellschaften 

unerlaBlich scheinen. 

»Das letzte Ziel des Umbaus ist, denke ieh, klar: tiefgreifende Erneuerung aller Seiten des Lebens des 
Landes, dem Sozialismus die modernste Form der Organisation der Gesellsehaft geben, die umfassendste 
Freisetzung des humanitaren Charakters unseres Systems in alleu entseheidenden Aspekten: okonomi
schen, politisehen und moralischen.« 19 

Ob Sozialismus im Verstandnis ,des »westlichen Marxismus« unmittelbares Resultat erfolg
reicher perestrojka sein konnte, solI der Spekulation tiberlassen bleiben. Anzunehrnen ist aber, 
daB der Weg in diese Richtung nach einer gesellschaftlichen Umgestaltung im Sinne der 
heutigen sowjetischen Reformer eher gangbar ist als von den Uberkommenen Verhaltnissen 
aus. Nicht mehr als diese Erwartung sollten westliche Sozialisten an die Reformentwicklung 
in der UdSSR stellen. 
»Glasnost« als zentrales Element politisch-gesellschaftlicher Veranderung ist nicht identisch 
mit Lockerung der Pressezensur und umfassenderer und freierer Berichterstattung; Zeitungen, 
Zeitschriften, Rundfunk und Femsehen sind »nur« die Hauptmedien, die gesellschaftliche, 
wirtschaftliche, politische etc. Zu- und MiBstande, deren Ursachen und Verantwortliche pu

blik, mithin transparent machen sollen. Inlandische wie auslandische Beobachter sehen im 
Mediensektor - neben dem kulturellen - jenen Bereich der sowjetischen Gesellschaft, in dem 
die perestrojka am spUrbarsten, am weitesten fortgeschritten ist. Daftir lassen sich verschiedene 
Griinde anftihren. So ist etwa der materielle Aufwand in dieser Sphare der Umgestaltung 
gering. Entscheidend dUffte aber sein, daB hier, wie in kaum anderen Bereichen, die Mehrzahl 
jener, die und ihre Arbeit verandem sollen, dazu nicht nur bereit und sind, sondern 
auch hohes Eigeninteresse einbringen. 
Was die erorterten Themen und Problembereiche 
leulchilung von Ursachen, und kann ein 
konstatiert werden, auch wenn gezielte Kritik meist einzelnen 
LM,'O,-",,-,HH'-'U'-""'" MiBstande auch in der Presse der Breznev-Ara gar nicht selten war. 

Verkehrs- und Arbeitsunfalle, 
werden Themen erortert und Probleme diskutiert, die vor 1985 weltg,~he:nd Tabu waren bzw. 
deren Existenz schlicht bestritten wurde. Dazu ziihlen u.a.: die Todesstrafe (z.b. 
Gazeta Nr. 51-1986, S. 13; Moscow News 25-1987, S. 2); (diverse Aus-

Gazeta und der Literaturzeitschrift 
4.12.1986; Cerkizov, in: 

mir); Antisemitismus (z.B. 
18.6.1987); der Stalinis-

mus, zumeist im einer emer 

Geschichtsrevision (z.B. Asanaf ev, in: Moscow News No.2/1987; Interview mit Asanaf' ev in 
kultura vom 21.3.87; gegen Asanafev und Ponomarev in: 

kultura V. 4.7.1987). 
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Wurden Trager hoher Partei- und Staatsamter bislang nur von Inhabem libergeordneter Posi

tionen, bzw. anonymisiert auch von hoherstehenden Organen kritisiert, so gelangt nunmehr 

auch Kritik »von unten« in die Medien. Ein Beispiel daflirist die bissige Kritik an dem Minister 

flir Wasserwirtschaft durch den (parteilosen!) Schriftsteller S. Salygin im Zusammenhang 

seiner Darstellung der Auseinandersetzung urn das Projekt der Umleitung sibirischer Fllisse 

nach Zentralasien (Navy mir No.1-1987, deutsche Ubersetzung in: Blatter flir deutsche und 

intemationale Politik, No.5-1987). 

Eine Relativierung der sozialistischen Gesellschaftsordnung, ihre faktische Gleichstellung mit 

jeder anderen, wie sie die Verfasser eines Leserbriefes an die Zeitschrift EKO (No.3-1987, 

lnnenumschlag) vornimmt, ware vor »glasnost« wohl auch in diesem nach sowjetischem MaB

stab schon immer ungewohnlich offenen Periodikum nicht veroffentlicht worden: 

»Unsere Theoretiker lieben es, tiber die Vorztige des Sozialismus zu schreiben: PlanmiiBigkeit, Kollek
tivismus, Freundschaft der N ationen, Gerechtigkeit, Einheitlichkeit der Interessen aller sozialen Gruppen 
nnd vieles andere. Aber eine beliebige soziale Struktur besitzt sowohl Vorziige wie UnzuHinglichkeiten 
... Wir brauchen keine Wortmuster, die das Gewiinschte fUr das Wirkliche ausgeben.« 

Erschreckende Einblicke in Lebensbedingungen in der Provinz, in die Vergeudung okonomi

scher Ressourcen, die entwiirdigenden Umgangsformen von Amtspersonen mit Klienten, die 

Willklir von Vorgesetzten aller Art etc. finden sich mittlerweile in den stark erweiterten 

Leserbriefspalten der Zeitungen. 1m iibrigen sind diese Anderungenim Tenor von Berichter

stattung und Kommentierung in frliher als langweilig und obrigkeitshOrig gemiedenen Zei

tungen und Zeitschriften ausgepragter als in seinerzeit schon geschiltzten, wie etwa def »Litera

tumaja Gazeta«. In der parteiamtlichen »Pravda«, die gewiB nicht zu den aufregenden Bliittern 

zahlt, finden sich nunmehr regelmaBig Sozialreportagen unter dem Titel »Das Leben, so wie 

es ist«. Hier werden u.a. unertriigliche Wohnverhaltnisse, Warenmangel, Verkehrsbedingun

gen, Defizite im Gesundheitssektor und an sozialen Diensten in einer Unerbittlichkeit 

beschrieben, die die antisowjetischen Enthiillungspamphlete des Kalten Krieges in den 
Schatten steHt. 20 

Flir die Reformprotagonisten erfiillen die Informations- und Meinungsmedien unter den 

Bedingungen von »glasnost« verschiedene Funktionen zur BefOrderung der Umgestaltung: 

- Widerstrebende, bremsende, obstruierende Inhaber von Leitungspositionen sollen identifizierbar, der 
offentlichen Kritik ausgesetzt und so ihre mogliche Amtsenthebung vorbereitet werden. 

- Zugleich gilt es, Beispiele durchgesetzter Veriinderungen, sei es im Belrieb, im Slil der Parteiarbeit, 
in der Tatigkeil ortlicher Sowjetorgane etc. und ihre handgreiflichen Resultate zu propagieren. 21 

- Freimtitige und realitatshaltige Sachdarstellungen und Kritiken sollen Vertrauen der Bevolkerung in 
die Zuverlassigkeit der Informationen und den Wahrheitswillen der politischen Fiihrung erzeugen. Die 
Reformer sehen in der bislang vorherrschenden Gewohnheit, »das Gewollte als das Wirkliche darzu
stellen«, offenbar eine der wesent1ichen Ursachen fUr die Abwendung def Menschen yom offentlichen 
Leben und fiir die Erosion ihrer Bereitschaft zu gesellschaftlichem Engagement. 22 

zu werden, daB »glasnost« mit den 

auch flir die der beschlossenen und fUr die der inten

dierten Resultate auf okonomischen Gebiet groBe Bedeutung hat. Wie die Mehrzahl der an-

deren Reformmomente kann »glasnos[« auch - wenn nicht allein, so doch zusammen 

mit anderen Faktoren zur "tiirizllna des Widerstands gegen den Reformkurs Die 
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angegriffenen, bloBgestellten, amtsenthobenen Funktionstrager und »Leiter« finden hier ein 

Argument mehr flir ihre Opposition, das sie mit jenen zweifelsohne nicht Wenigen teilen, die 

tiberhaupt gegen alle Formen von »Nestbeschmutzung« votieren. Wie die Leserbriefseiten der 

Presse dokumentieren, zahlen dazu bei weitem nicht nur Privilegierte, sondern auch Arbeiter, 

Bauerinnen und Kriegsveteranen, die sich z.B. dagegen wenden, »in der Vergangenheit nur das 

Schlechte zu sehen«, »unseren Gegnern Argumente zu liefern«, »der Sensationsgier nachzu

geben«. In einer Zuschrift an die »Pravda« (25.5.1987, S. 2) z.B. kritisiert der Leser Beluskin 

aus Moskau die derzeitige Art der Behandlung sozialer, wirtschaftlicherund anderer Unzulang

lichkeiten in den Medien durch, wie er meint, Soziologen, Ktinstler und Publizisten. Er wirft 

ihnen vor, gesellschaftlich-politische und theoretische Probleme auf das Niveau von Psycho

logie, des AlItagsbewuBtseins, personlicher und zwischenmenschlicher Beziehungen herun

terzuziehen und fahrt fort: 

»Unter diesem bequemen Deckmantel wachst die Welle, die sich anschickl, die erworbenen tlnd noch 
erhaltenen sozialen und politischen, i:ikonomischen und geistig-ideologischen sozialistischen Werte 
hinwegzuspiilen. Der ldeinbiirgerliche Anarchismtls wird immer aggressiver, er begeht Ubergriffe fur 
eine Uberpriifung der Geschichte der Entstehung und der Festigung des Sozialismus, der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei. Sie machen nicht Halt vor (der Kritik an) den drangendsten Aufgaben, Zielen und Foigen 
der sazialistischen Industrialisierung des Landes und der Kollektivierung der Landwirtschaft, var der 
Forderung nach Rehabilitierung der seinerzeit entlarvten oppositionellen Fraktionen tlnd Gruppen in der 
Partei.« 

So kann keineswegs behauptet werden, das auf dem Gebiet von »glasnost« Erreichte sei 

unumkehrbar. Wie bei anderen Reformschritten mag auch hier der Widerstand im Fortgang des 

Prozesses wachsen und eine gemeinsame Basis finden. 

Auf dem Gegenpol zu »glasnost« im Reformprozel.\ befindet sich, was Klarheit der Konzeption 

und Stand ihrer Umsetzung betrifft, die Umgestaltung der KPdSU. Es geht dabei vor aHem urn 

eine neue Funktionsbestimmung und urn die Veranderung der Prozesse interner Willensbil

dupg und Entscheidungsfindung. Der Rtickstand der perestrojka in diesem brisanten Bereich 

wird kaum verwundern. Zum einen ist hier mit dem starksten Widerstand zu rechnen, zum 

anderen ist ein rascher Wandel schon deshalb nicht moglich, weil daftlr die »Kader« fehlen. 

In den zahlreichen unter Gorbacev vollzogenen Amtsenthebungen und Umsetzungen von Par

teifunktionaren auf allen Ebenen kann sich der »Umbau« auf diesem Gebiet nicht erschopfen. 

Sie dienen zum einen, wie nach den Amtsantritten aller Vorganger, dazu, der neuen Ftihrung 

U'-'~V"hO"H"H zu sichern, die allerdings fUr die Durchsetzung des Reformkurses bedeutsam ist. 

Zum anderen sind sie Konsequenzen der Antikorruptionskampagne und des Bestrebens nach 

Ausschaltung unfahiger Funktionare. 

Seinem Zweifel am Leistungsvermogen der Parteiinstanzen und ihrer n""'HlLeoH gibt Gorbacev 

haufig Ausdruck, insbesondere im Hinblick auf die der und die 

Bereitschaft und die eingeschliffene Arbeitsweise zu andem: »leh sagte 

schon, daB bei wei tern nicht aIle Partei- und Sowjetorgane vor art aktiv an der Umgestaltung 

teilnehmen.«23 In den Grundeinheiten der Partei mangele es an der Fahigkeit, von 1'lJl11£'1-"""

len Positionen aus zu handeln; der Kampf gegen soziale und moralische MiBstande wird inkon

sequent gefUhrt; die Rolle der Partei- und Wahlversammlungen ist schwach, die Anwesenden 

haben kaum die Chance zur an den tl1ltS(;ht::ld.1Lln:gell.24 



18 Hansgeorg Conert 

Ein geschlossenes Konzept zur Verander\mg der Parteiarbeit wurde dem ZK bislang nicht VOf

gelegt. Elemente eines solchen deutet Gorbacev jedoch an, VOT aHem auf dem Januar-Plenum 

des ZK 1987. Zu dies en gehOren: 
- Kaderpolitik: sorgfaltigere Auswahl und entscheidend verbesserte Ausbildung des Nachwuchses, dem 

vor aHem auch Bewiihrungs- und Aufstiegschancen einzuraumen sind. Dazu ist haufigere Rotation der 
Funktionstrager angezeigt. 

- Die Rolle der gewahlten Gremien muB gestarkt werden; derzeitig ist die Macht der Exekutivorgane zu 
graB. »Das Resultat - Schwachung der Rolle der Delegierten der Sowjets, der Mitglieder der Partei
und anderer Kollegialorgane bei der Bildung der Exekutivkomitees, bei der Auswahl der Kader, bei 

der Kontrolle ihrer Tatigkeit. Zeugt davon etwa nicht def Charakter, der Stil der Beziehungen der etat
maBigen Apparate zu den Mitgliedern der Wahlorgane? 1m groBen und ganzen trifft man auf Versuche 
der Mitarbeiter def Apparate, die Mitglieder der Parteikomitees zu kommandieren ... « 25 

Um das zu andem, miissen nach Gorbacev die Inhaber von Exekutivfunktionen (»Sekretare«) von der 
Kreis- bis zur Ebene der Unionsrepubliken bei geheimer Abstimmung iiber mehrere Kandidaten 
gewahlt werden. »Diese MaBnahme sol! die Verantwortung der Sekretare gegeniiber den Wahlern und 
den Parteikomitees emsthaft starken und ihnen das Vertrauen bei der Arbeit geben, das die genauere 
Bestimmung des MaBes ihrer Autoritat erlaubt.«26 

- Die weitere Demokratisierung sol! sich auch auf die Bildung def zentralen Leitungsorgane erstrecken. 
Praziser driickte sich Gorbacev auf dem Januar-Plenum bei dieser Andeutung, wozu er sich auf das 
Politbiiro berief, nicht aus. 

- Die Parteiorgane, insbesondere die exekutiven, sollen sich auf Aufgaben der politischen Fiihrung, der 
Kontrolle der Umsetzung zentraler Beschliisse, der Anregung von Initiativen unterschiedlicher Art, auf 
sachliche, organisatorische und politische Unterstiitzung der gesellschafltichen Organisationen, ortli
chen Sowjets U.1i. konzentrieren, die unmittelbare Befassung mit wirtschaftlichen oder sozialen Detail
fragen, die in die Verantwortung def Betriebsleiter oder Sowjetorgane faJlen, jedoch einstellen. 

Auf die Brisanz dieser bescheiden anmutenden Anregungen zu Anderungen einiger Elemente 

des faktischen Reglements und der Arbeitsweise der Partei deutet schon hin, daB sie Gorbacev 

unter wiederholter Berufung auf »Briefe, die das ZK in groBer Anzahl erhalt« einbrachte. 1m 

BeschluB des ZK-Plenums finden sich diese zaghaften Versuche zur Einbeziehung der Partei 

in die nur in allgemeinen Floskeln wieder.27 

Insbesondere seit dem Januar-Plenum 1987 berichtet die 

ortliche und Iv~;lVJl1dl(; Ansatze wr Belebung der 

»It ist the result of ill-defined institutional relationships, compounded by the inadequate personal qualities 
of the apparatchiki, and set in the mould of a tradition that cannot apparantly be broken.« (Hill 1986, 27) 

Der iiberkommene und vorherrschende Stil der 

die der Partei auf den verschiedenen 
Produkt historischer der 

»demokratischen Zentralismus« 

uU~'U'V"'0H~5"W biirokratischen Handelns 
UV',,"U),WUl;;" Formalismus. 

Er resultiert vor aHem aus dem in die uw"w""'v~'v 
den VerstoB gegen die elementarste UHMUF,"'J' ;;aHl~'''''JU, namlich eine 
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Instanz nur mit solchen Funktionen zu betrauen und fUr die Ausflihrung verantwortlich zu 

machen, zu der ihre Protagonisten qualifiziert sind und zu deren Durchsetzung sie die Macht

mittel hat. Diese Voraussetzungen sind bei den Komitees und Sekretariaten der KPdSU auf den 

Ebenen der Gebiete, Kreise, Stiidte und BetriebeN erwaltungen Ld.R. nicht gegeben, zugleich 

ist aber die Ausflihrung der Beschliisse der politischen Fiihrung (d.h. von PolitbUro, ZK und 

Ministerrat) bzw. die Kontrolle der Ausfiihrung flir sie verbindlich. Das Resultat ist in der Regel 

die formale, buchstabenmiiBige, »getiirkte« Ausfiihrung. 

Auf Partei- und Regierungsbeschliisse von hinlanglich gesamtgesellschaftlicher Relevanz 

erfolgt zumeist eine breite publizistische und von der Partei und den gesellschaftlichen 

Organisationen (Gewerkschaften, Jugendverband u.ii.) getragene Kampagne zur Verwirkli

chung. 1m konzipierten Sinne und mit den intendierten Folgen scheitert diese aber hiiufig: weil 

die Realisierung nicht in der Vollmacht der formal zustiindigen Instanzen liegt, weil die 

Agenten dieser Instanzen kein Eigeninteresse an der Ausflihrung haben, weil es an den res

sourceumiiBigen, qualifikatorischen, organisatorischen etc. Voraussetzungen mangelt, weil 

die Flut standiger Anordnungen und immer neuer Beschliisse nicht die Konzentration auf die 

Erfiillung einer Aufgabe erlaubt. Die politische Fiihrung verfiigt ihrerseits nicht iiber zuverliis

sige Kontrollorgane zur Uberpriifung des Standes der BeschluBausflihru~g und sie ist selbst 

starker mit neuen BeschluBfassungen als mit konsequenter V orsorge flir die Umsetzung befaBt. 

Die bislang rasche Abfolge solcher Kampagnen fiihrte zur schnellen »Obsoleszenz« der Be

schliisse, d.h. auch die Fiihrung insistierte i.d.R. schon bald nicht mehr auf der Ausflihrung. 

Ein in jiingerer Zeit immer wieder in der sowjetischen Presse thematisiertes Beispiel formaler 

Ausfiihrung ist die Bildung von Arbeitsbrigaden in der Industrie, im Bauwesen und im 
Transportbereich. »Experimentell« wurde damit im Anlagebau begonnen, wo, wie auch im 

Wohnungsbau, Arbeitsgegenstand und -organisation es nahelegen, den iiberschau- und ab
grenzbareh Funktionsgruppen jeweils befristete Aufgaben zu stellen und Entlohnung und 
Priimierung an deren in diesem Bereich zumeist eindeutig kontrollierbare Erfiillung zu kniip

fen. Da diese Bedingungen in den verschiedenen Industriezweigen nicht oder nur in beschriink
tern MaBe gegeben sind, schritt die Bildung von Brigaden, insbesondere von solchen mit 
eigener Wirtschaftsrechnung, nur langsam voran. Nachdem die Forderung nach Bildung von 

Brigaden einigemale emeuert wurde, konnte injiingerer Zeit eine 70-80ige Erfassung der Ar
beiter der Industrie in Brigaden gemeldet werden. InZeitungsbeitriigen erklaren Betriebsleiter, 
Meister und Arbeiter jedoch immer wieder, die Brigaden arbeiteten in den meisten Fallen nicht 
in der beabsichtigten Weise, d.h. vor allem mit intemen Vollmachten der Arbeitsorganisation 

und der Entgeltverteilung bei enger Bindung der Entlohnung und Priimierung an die exakt be
meBbare Leistung. 

Eine seit Jahren als vordringlich herausgehobene und durch Beschliise und Kampagnen for

cierte Aufgabe, flir deren Erfiillung gleichfalls die Parteiorgane auf den jeweiligen Verwal

tungsebenen verantwortlich sind, ist die Erhohung der Qualitiit und des technischen Niveaus 
der Erzeugnisse. Der auch hier eingeschliffene Schematismus und Formalismus, die leere 

Geschiiftigkeit und der rhetorische Eifer sind wie auf anderen Gebieten die Kehrseite des 

objektiven Unvermogens der Parteikomitees, der Betriebsleitungen und einzelner Ver

waltungsorgane, dieses Problem zu lOsen. Es wird vor allem verursacht: 
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- gesamtwirtschaftlich durch das ziihe Uberleben der PrioriUit quantitativer Leistungskriterien, die 
bewirken, daB Verfehlen der Mengen- bzwo Umfangs-Plankennziffern fUr die Betriebskollektive nach
teiliger is! als die Auslieferung qualitativ mangelhafter Erzeugnisse; 

- einzelwirtschaftlich durch den circulus vitiosus, in dem die Qualitat der Produkte jedes Betriebs in 
hohem MaSe von der der von ihm verarbeiteten Rohstoffe, Halberzeugnisse und Vorprodukte abhangt 0 

Da die Bewertung der Arbeit der Parteikomitees nach den gleichen Kriterien erfolgt wie die der 

Betriebe, der regionalen Verwaltungsinstanzen und der Zweigministerien, ist es vollig une 

begriindet, zu unterstellen, ihre Protagonisten wurden ihr Handeln an anderen Parametem 

ausrichten und wurden zoE- darauf dringen, daB mit Mangeln behaftete Produkte das Werk 

nicht verlassen, auch wenn der Plan nicht erfullt wird. 

In einer ahnlichen Lage befinden sieh die Agenten der staatlich-administrativen und der 

Parteiinstanzen hinsiehtlich der prioritaren Aufgabe technischer Produkt- und ProzeBinno

vationen. Auch in dieser Hinsicht ist das uberkommene und bis heute nieht wirklich revidierte 

Planungssystem so beschaffen, daB die Einflihrung neuer Pruduktionsverfahren und die Ent

wicklung neuer oder grundlegend verbesserter Produkte fur die Betriebskollektive mit groBe

ren Risiken verbunden ist, als die Niehterflillung der ihnen im Bereieh des »wissenschaftlich

teehnischen Fortschritts« gestellten Aufgaben. 

Wie weit noch unklar ist, was »radikale Veranderung des Wirtschaftsmeehanismus« meint und 

wie leieht es deshalb miBverstanden werden kann, zeigt ein im Juli in der »Ekonomieeskaja 

Gazeta« (No. 31-1987, S. 4) veroffentlichtes Interview mit dem Ersten Sekretar des Gebiets

parteikomitees Novosibirsk uber die Aktivitaten des Komitees zur Forcierung des »wissen

sehaftlich-technischen Fortschritts«. Was A.P. Filatov beriehtet, ist unter der Voraussetzung 

der traditionellen Leitungsmethoden eindrucksvoll: Schaffung eines »Rats fur wissenschaft

liche-technischen Fortschritt« beim Gebietskomitee der KPdSU - er arbeitet in 13 Sektionen, 

diese ubemehmen konkrete Verpflichtungen zur Losung technologischer Aufgaben; der Rat 

organisiert naturwissenschaftlich-technische Massenbildung und Weiterqualifizierung und 

delegiert Aufgaben an andere Arbeitsgruppen, Institute und Betriebe und tiberwacht deren 

Erfiillung etc. Novosibirsk ist ein Wissenschaftszentrum und ein Gebiet mit entwickelter 1n

dustriestruktur. Weshalb muE die Partei Aufgaben ubemehmen oder doch zumindest initiieren 

undkoordinieren, die originar Aufgabe der am Ort zahlreich vertretenen Institute und groBen 

Industriebetriebe sind? Deren Anreize flir Innovationen werden im noch existenten System der 

Plankennziffem und Planabrechnung nieht dadurch verstiirkt, daB diese auBerbetrieblich ent-

wickelt werden. RelOlm1Jojitilcer und Okonomen betonen, es komme darauf an, den »Wirt-

schaftsmechanismus« so zu gestalten, daB es flir die Betriebskollektive von Vorteil ist, tech

nische Neuerungen zu entwickeln und in die Produktionen zu tiberfiihren und von N achteil, das 

UUOovHuuuvH. DaB sich mit Realisierung der Wirtschaftsreform der Stil und die Funktion der 

Parteiarbeit andern muB, wurde von Gorbacev mehrfach betont. Konkretisiert wurde der Hin

weis bislang nicht. 

Wie sind die 

weise der KPdSU in den Prozessen ge:,aIintg;eslow;chal 

veranderten Funktions

bntschel.C!ung:,setzu.ng und -exe-

kution auf den Verlauf der Re~toJnnpf()zesse einzuschatzen? Nattirlich ist deren f'VJllU.'v",v 

Dimension, was hier nieht im Detail nachzuweisen ist, in hohem MaBe tangiert. Das betrifft 
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weit mehr die konseqllente Durchsetzungjeweiliger Veranderungen auf 6rtlicher und regiona
ler Ebene als die des Reformkllrses durch die politische Ftihrung, solange hier die 

Reformprotagonisten dominieren. 

Dagegen hangen nach meiner Einschatzung die Chancen der Wirtschaftsreform vom »Umbau« 
der Partei eher in nachgeordneter und indirekter Weise abo Das gilt vor aHem flir den bei weitem 

bedeutendsten, unionsgeleiteten Teil der Industrie und, vielleicht mit Ausnahme der Land

wirtschaft, auch der anderen Sektoren. Diese Annahme mag erstaunen; man muB sich jedoch 

vergegenwartigen, daB z.B. der EinfluB der Sekretare der betrieblichen Parteiorganisationen 

auf 6konomische Entscheidungen und Prozesse erstens zumeist gering und zweitens Ld.R. 

nicht gegen die Betriebsleitung geriehtet ist. Das bedeutet allerdings auch, daB die von der 

Parteiflihrung erwarteten positiven Anst6Be der betrieblichen, 6rtlichen und regionalen Par

teiorgane flir die Umgestaltung der betrieblichen Wirtschaftstiitigkeit im Sinne der Reformkon

zeption ausbleiben dtirften. Das kann in Einzelfallen von Bedeutung sein; insgesamt hangen 

Durchsetzung und Erfolg der »radikalen Reform« des Wirtschaftsmechanismus aber z.B. von 

der der Staatskomitees, der Ministerien, von ressourcenmiiBigen Bedingungen, 

von motivationalen und qualifikatorischen Voraussetzungen der unmittelbar Beteiligten u.a. in 

hoherem MaBe als vom Agieren der unteren und mittleren Parteikader abo 

Die vieWiltigen weiteren angekundigten oder schon eingeleiteten Reformschritte auf staatlich

politis chern und sozialem Gebiet will ich im folgenden nur noch - exemplarisch - in drei 
Gruppen zusammengefaBt skizzieren: 

1m staatlich-politischen Bereich soil die SteHung der Rate der Volksdeputierten (Sowjets) 

gestarkt und ihre Kompetenzen erweitert werden. Dazu erging ein BeschlllB bereits im Juli 
1986.28 Er markiert nur einen Schritt zur Verwirklichung der Absicht, in der UdSSR nunmehr 

eine Kommunalordnung mit einer gewissen auch finanziell gesicherten Eigenstandigkeit der 
Gemeinden zu schaffen. Die bisher von Mittelzuweisungen der Republiken oder der Union 
abhangigen Kommunen sollen eigene Steuereinnahmen und auch Abgaben der Betriebe zur 

Finanzierung von InfrastrukturmaBnahmen und Sozialeinrichtungen erhalten. Bei Industriean
siedlungen sollen die zustandigen Ministerien verpflichtet werden, denjeweiligen Gemeinden 
Mittel (in festgelegter Relation zur Investitionssumme) flir Wohnungsbau, Errichtung von 

Schulen, Kindergarten, Krankenhausem etc. zuzuweisen. Diese Beschltisse stehen im Zusam

menhang mit dem generellen Bestreben der politis chen Fuhrung, die Lebensbedingungen der 
arbeitenden Bevolkerung sptirbar zu verbessem. Ihnen dUffte die Einsicht zugrunde liegen, daB 

die dazu erforderlichen Schritte effektiver in Eigenverantwortung »vor Ort« konzipiert, finan

ziert und ihre Ausflihrung kontrolliert werden kann als beim bisher obwaltenden zentralisti

schen 

An dem in diesem Zusammenhang in .I~"h'''~' Zeit in der 'IOC"""'''.H Presse des 6fteren 
DAjJCll""C'''« in der gruzinischen Stadt Poti erweist sich einmal mehr, daB die 

unter Gorbacev verkiindete Bruch, sondern auch als neue Etappe eirrer 

weiter zurtickreichenden Entwicklung zu verstehen ist. Das auf Koordination der Planung und 

Territoriums Potis, nieht allein, aber auch im Interesse 
der verbesserten dey BevOlkerung mit Waren und UHO',",U,.,,, 

"YnPf'lTnpnr geht auf einen Partei- und RegierungsbeschluB yom Miirz 1981 die weitere 
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Stiirkung der Rolle der Sowjets der Volksdeputierten im Bauwesen« zuriick. Diesen engeren 

Zweck iiberschreitend, waren die in Poti untemommenen Schritte von Beginn an aufMilderung 

eines Grundiibels des branchen- (zweig-)miiBigen Leitungssystems der sowjetischen Wirt

schaft ausgerichtet; auf die territoriale Unkoordiniertheit der Tiitigkeit der Betriebe mit der 

Folge unsinniger Kosten (z.B. Bezug von Vorprodukten, die am Ort hergestellt werden, von 

weither), sowie zugleich auf einen stiirkeren EinfluB der ortlichen Verwaltung aufPlanung und 

Tiitigkeit der in der Region angesiedelten Betriebe im Interesse der Versorgung der Bevolke

rung, der Sicherung von Bauleistungen, der Verbesserung der sozialen Infrastruktur. 

Geht man von der nach 1965 nunmehr wieder offiziell iiblichen Unterscheidung von admi

nistrativen und okonomischen Leitungsmethoden aus - wobei die letzteren zu den Merkmalen 

der »radikalen Reform« geziihlt werden - so sind die in Poti ergriffenen MaBnahrnen jedoch 

den ersteren zuzurechnen. In deren Zentrum steht die Errichtung eines neuen Leitungsorgans 

in Gestalt einer» Territorial- zweigiibergreifenden Vereinigung« (TMO), der fast alle Betriebe 

und okonomischen Institutionen und Organisationen Potis angehOren. Die Vereinigung hat den 

Status einer juristischen Person, einen eigenen Stellenplan und eigene »Fonds« (d.h. einen ei

genen Etat). Ob es sich bei den genannten28a 48 Mitarbeitem, die aus verschiedenen Instanzen 

der Wirtschaftsverwaltung in die Vereinigung versetzt wurden, nur urn die leitenden oder urn 

die Gesamtzahl handelt, ist nicht recht klar. Die Vereinigung untersteht zugleich dem Stadt

sowjet von Poti und dessen Exekutivkomitee sowie dem Staatlichen Plankomitee der Republik 
Gruzinien. Die Leitung der Vereinigung wird (eher formal) von ihrem Rat (Sowjet), dem neben 

ihren Leitem Vertreter der zugehorigen Betriebe angehOren, ausgeiibt, faktisch von einem von 
dem Rat gewiihlten »Priisidium«. 

Zu den Hauptfunktionen der Vereinigung ziihlt die Ausarbeitung von Fiinf- und Einjahres

pliinen der eingeschlossenen Betriebe, die Gewiihr1eistung zweigmiiBiger, zweigiibergrei

fender und territorialer Proportionen und Verbindungen, die Durchfiihrung einer einheitlichen 
Investitionspolitik, die Forcierung technologischer Innovationen, die Initiierung von MaB

nahrnen zur Ressourcenokonomie und zur Reduktion des Produktionsaufwands iiberhaupt, die 
Erhohung der Erzeugung und Erweiterung des Sortiments von Massenbedarfsgiitem und die 
Verbesserung des Dienstleistungsangebots, die Entwicklung und Stiirkung der Zusammenar

beit mit den Ministerien und Amtem der Republik und der Union. 

Ais ein Grundproblem der Tiitigkeit der Vereinigung wird die Koordination der Wirtschafts

tiitigkeit der Betriebe herausgestellt, die Unionsministerien unterstehen. Hier erweist sich 
einmal mehr die Ziihigkeit der Dominanz der zentralisierten branchenfOrmigen Leitung. Als 
Erfolge werden EinfluB auf die rationellere Nutzung der Umlaufrnittel der Betriebe, Verbesse

rung der Beziehungen zwischen Industrie und Handel, der Organisation der gesellschafltichen 
Verkostigung (Betriebskantinen z.B.) und der Dienstleistungen genannt. 

Der Ansatz von Poti wurde inzwischen auf andere Stiidte der gruzinischen Sowjetrepublik 

iibertragen. Eine EntschlieBung des ZK der KPdSU im Dezember 1983 begriiBte die ersten 

Resultate dieses »Experiments«. 

Aus der knappen Skizze ist ersichtlich, daB der in Poti beschrittene Weg zur Losung eines der 

endemischen okonomischen Funktionsprobleme der UdSSR noch wenig mit der unter Gorba

cev postulierten perestrojka, zumal nicht mit ihrer Dimension von Demokratisierung, gemein 
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hat. 1m Juli 1986 erging ein emeuter BeschluB der Partei- und Staatsfiihrung »mer MaBnah
men zur weiteren Erhohung der Rolle und ZUT Starkung der Verantwortung der Sowjets der 

Volksdeputierten fiir die Beschleunigung der sozialen und okonomischen Entwicklung im 

Lichte der Entscheidungen des XXVII. Kongresses der KPdSU«.28b Die hier vorgesehenen 

Regelungen lassen zumindest Schritte zu, die tiber den Ansatz von Poti hinaus in die Richtung 

von Kompetenzverlagerungen nach unten, starkere Konzentration auf die Bedtirfnisse der 

Bevi:ilkerung und Aktivierung der ortlichen Sowjetorgane weisen. Wie ftir das Projekt der 

»radikalen Umgestaltung« tiberhaupt, so gilt auch hier, daB die schlieBlich realisierten Veran

derungen nicht von den BeschluBtexten und -intentionen abhangen, sondem davon, wie sich 

das Krafteverhiiltnis zwischen Protagonisten und Gegnem der Reform sowohl im allgemeinen 

wie in den jeweils ftir die Umsetzung maBgeblichen sozialen Bereichen, politischen Organen 

und administrativen Instanzen im besonderen entwickelt. Auch auf dem hier diskutierten Ge

biet ist die publizistische Erorterung tiber den Stand gefaBter Beschltisse hinaus und konzen

triert sich auf die Forderung nach einer Art von Finanzautonomie der Kommunen (z.B. in 

Ekonomiceskaja Gazeta 35-1986, S. 16; 47-1986, S. 6; 52-1986, S. 15/16; 34-1987, S. 13; 

Pravda v. 3.3.87). 

Ftir die Wahlen zu den Raten (Sowjets) ist nunmehr die Aufstellung mehrerer Kandidaten in 

den Wahlkreisen vorgesehen, bisher aber nur bei Wahlen auf ortlicher Ebene in ausgewahlten 

Regionen »erprobt« worden. 

Ende Juni 1987 nahm der Oberste Sowjet ein Gesetz an, das flir die BUrger den Rechtsweg bei 

umechtmaBigen Entscheidungen und Handlungen von Amtspersonen erOffnet.29 Eine eigene 

Verwaltungsgerichtsbarkeit ist damit noch nicht geschaffen, das Gesetz geMrt aber in eine 

Reihe beschlossener bzw. beabsichtigter Schritte in Richtung verstlirkter Rechtsstaatlichkeit. 

Zusammenmit diesem Gesetz wurde ein weiteres verabschiedet, das die offentliche Erorterung 
wichtiger Fragen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung vorsieht.30 Angekiindigt war dieses 
Gesetz allerdings als eines tiber »Erorterung und Abstimmung tiber ... «31 In der sowjetischen 

Presse finden sich keine Hinweise auf die Hintergriinde der Abkehr yom vorgesehenen 

Referendum. Der Gesetzentwurf selbst wurde, im Unterschied zum neuen »Gesetz Uber den 
staatlichen Betrieb«, nicht zur offentlichen Diskussion gestellt. 
Der Moglichkeit nach konnte sich im politischen Bereich ein Reformaspekt als erfolgreich 
erweisen, der bisher allerdings nieht formell sanktioniert ist. Gemeint ist die zumindest man
cherorts feststellbare Praxis, autonom gegrUndete Vereinigungen zur Vertretung bestimmter 

Forderungen oder Verfolgung gewisser Interessen gewahren zu lassen und auch als Gesprachs
partner offizieller Organisationen odervon Behorden zu akzeptieren. Diese Ansatze sind in der 
bisherigen Reichweite eher bescheiden, stellen ftir die UdSSR aber ein Novum dar. Am ver

breitetsten sind sie bislang in den Bereichen des Umweltschutzes, der Geschiehts- und 

Kulturpflege und der Freizeitbetatigung der Jugend. 32 

In diesem Pravda-Artikel werden die autonomen Jugendinitiativen von heute in eine Tradi

tionsreihe gestellt: J 960 schon seien, einer Anregung aus der biologischen Fakultat der 

Moskauer Universitat folgend, Jugend-Druzinen (Abteilungen) entstanden, die sich auBerhalb 
offizieller Organisationen im Bereich des Naturschutzes engagierten. Der Uberwiegende Teil 

der gegenwartigen »inoffiziellen« Gruppenbildungen, vor aHem von Jugendlichen, zielt nieht 
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auf gesellschaftliche oder gar politische Betatigung ab, sondem auf Hobbypflege: mehr als 
100000 Rockgmppen sollen in der UdSSR existieren. Danach sind Fanclubsund Literatur

zirkel am verbreitetsten. In Tallin haben sich 12 autonome Freizeitinitiativen einen Dachver

band mit eigener Satzung, Vorstand und Bankkonto geschaffen, dem die Stadtverwaltung auch 

ein Gebaudezur Renovierung und Nutzung zur Verfligung stellte (vgl. FR yom 20.8.1987). Der 

Andrang von Jugendlichen in diese Vereinigungen ist enorm. Die Aufnahme politisch orien

tierter Gruppen lehnen die Sprecher der Talliner Dachvereinigung explizit abo 

Beispie1e flir autonome Vereinigungen zu gesellschaftlichem Engagement sind Ordnungs

gruppen in Pskov und Novosibirsk, von denen die Komsomol'skaja Pravda (17.10.1986) 

berichtet und die Korruptions-, Unterschlagungs- und iihnli~he Falle aufzudecken beanspru

chen. Wie auch bei den breit divergierenden MeinungsauBerungen in den Leserzuschriften 

unter der Agide von »glasnost« ist hier die Grenze zwischen demokratischem Engagement und 

Ordnungsfanatismus ohne genauere Einsichten schwer zu ziehen. Vermutlich weniger bewuB

ter law-and-order-Gesinnung als angestauter Aggressivitiit entspringt die Betatigung der 

»Lubercy«, jugendlicher Schlager aus der Moskauer Vorstadt gleichen Namens, die innerhalb 

der Hauptstadt Jagd auf Punks und Rockfans machen. 

Auch in der westdeutschen Presse fand die wohl vor allem in Moskau und Novosibirsk aktive 
inoffizielle Vereinigung Pamjat (Gedenken) Resonanz, die sich dem Natur- und Denkmal

schutz widmet, vor allem aber nationalistische und antisemitische Propaganda betreibt. 
Die sowjetische Presse befaBte sich in jiingerer Zeit wiederholt mit dem Phiinomen der autono

men Jugendvereinigungen. Der Akzent ist dabei unterschiedlich, einmal je nach Position der 

Autoren, zum anderen aber auch abhiingig von der Art der Gruppen, von denen die Rede ist. 
Rockanhiinger, FuBballfans und Punks stoBen eher auf MiBtrauen als Naturschlitzer oder Lite

raturfreunde und Hobbyforscher. Durchweg werden dem Komsomol Versaumnisse ange

lastet, mit denen die spontanen Jugendinitiativen gerechtfertigt werden. »Ich meine einfach, 
die siebenundzwanzigjiihrige Geschichte der Druzinen-Bewegung sollte zu einer naheliegen

den SchluBfolgerung flihren: das Schicksal von Initiativen »von unten« sollte nicht von denen 
abhangen, die im jeweiligen Moment »oben« sind. Notig ist ein System, bei dem die bessere 

Sache niemals als »informell« erscheint, aber die Leitenden »formell« sind« schreibt ein 
wohlmeinender Pravda-Kommentator (30.3.1987, S. 4). DaB es neben der Duldung auch Be
strebungen zu ihrer Einbindung in die offiziellen Verbandstrukturen gibt, muB noch nicht auf 

eine nur temporiire Praxis verweisen. 
Der Entwicklung der betrieblichen Arbeitsbeziehungen wird im sowjetischen ReformprozeB 
vorrangige Bedeutung zugemessen. Dabei stechen drei Merkmale hervor, die in gewisser 

Weise exemplarisch flir perestrojka liberhaupt sind: 1. Die Neuerungsansatze reichen vor den 

Amtsantritt Gorbacevs zurlick, in diesem Fall vor allem in das Jahr 1983.33 2. Die sich ent

wickelnde gesellschaftliche Praxis weicht eklatant von den in den Gesetzen und Beschllissen 

gebrauchten Begriffen, und Formulierungen abo Es stellen sich Zweifel ein, ob hinter manchen 
der verwandten Termini liberhaupt die Intention steht, die deren Bedeutungsgehalt entsprache. 

In dem angeflihrten Gesetz (vgl. Anmerkung 33) z.B. geht es keineswegs urn Teilhabe der 
Arbeitskollektive an der Leitung der Betriebe, sondem urn eine Reihe von Informations- und 

Mitspracherechten. 3. Die in den Gesetzen und Verordnungen vorgesehenen Assoziations-
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formen und Organe der Beschaftigten haben insofern instrumentellen Charakter, als ihre 
Einftihrung unverkennbar der Intention folgt, die Effizienz der Arbeitsprozesse zu erhohen. 

DaB dazu in der sowjetischen Wirtschaft allef AnlaE besteht, hebt die getroffene Feststellung 

ebenso wenig auf wie ein Verweis darauf, daB sich die rechtlich sanktionierten Assozia
tionsformen durchaus in Richtung einer partizipatorischen Praxis entwickeln konnen. Hinter 

der erneuten Propagierung und Forcierung der Arbeitsbrigaden steht z.B. deutlich die Erkennt

nis, daB die dringend notwendige Ressourcenokonomie (daneben aber durchaus auch andere 

Momente der Arbeitsorganisation) in tiberschaubaren Produktionseinheiten, deren Aufwand 

leichter kontrollierbar ist, zugleich abeT an das materielle Eigeninteresse gebunderi werden 

kann, wirksamer zu gewahrleisten ist als auf der Ebene des Betriebs. 

Seit Gorbacevs nachdrucklichem Eintreten fUr Demokratisierung wird die Zeilrichtung der 

Entwicklung der Arbeitsbeziehungen (und der politischen Beziehungen ilberhaupt) mit 

»sozialistische Selbstverwaltung« gekennzeichnet. Diese~ Ziel findet seine Begrtindung oft in 

einem Argumentationszusammenhang wie diesem: 

»Eine Hauptfrage der Theorie und Praxis des Sozialismus is!, wie auf sozialistischer Grundlage wirk
samere Stimuli des okonomischen, wissenschaftlich-technischen und sozialen Fortschritts als im Kapi
talismus geschaffen werden konnen ... Den Schliissel fiir die Erzeugung wirksamer Stimuli zur ErhOhung 
der Effektivitat der Produktion sehen wiT darin, dem arbeitenden Menschen die SteHung eines wirklichen 
Wirts (oder Besitzers, Herren = chozjain, H.C.) zu sichern, an seinem Arbeitsplatz, im Kollektiv und in 
der ganzen Gesellschaft«34. 

Auf eine veranderte rechtliche Grundlage wurden die betrieblichen Arbeitsbeziehungen mit 

dem vom Juni-Plenum des ZK gebilligten und kurz darauf vom Obersten Sowjet verabschie

deten »Gesetz tiber den staatlichen Betrieb (die Vereinigung)«35 gebracht. 1m Februar war der 

Entwurf des Gesetzes publiziert und zur Offentlichen Diskussion gestellt worden. Auch im 

Zusammenhang der Wirtschaftsreform von 1965 war eine neue »Grundordnung des sozialisti
schen staatlichen Produktionsbetriebs«36 ergangen, im Vergleich zu der die Arbeitsbeziehun

gen und vor aHem die betriebliche Sozialpolitik im neuen Gesetzentwurf zwar eingehender, im 

Gehalt jedoch nicht wesentlich weitreichender normiert wurden. 

Neben geanderten Details brachte der Entwurf zwei Neuerungen. Ob die erste, die Wahlbarkeit 

von Meistem, Abteilungschefs und Direktoren die SteHung der Arbeiter und Angestellten im 

betrieblichen Sozialgeftige sptirbar zu starken vermag, muB sich erweisen, kann zunachst aber 
(u.a. aufgrund der in Jugoslawien) bezweifelt werden. Die zweite 

besteht in einem zusatzlichen Vertretungsorgan der Beschaftigten, dem »Rat des Arbeitskol

lektivs« (Artikel 7). Dieser Rat nimmt die Kompetenzen der Hauptversammlung des Arbeits
kollektivs zwischen deren Zusammenktinften wahr. Wie in der von 1965 

und in anderen ArbeitsgesetzenJ7 sind im Entwurf, mit gewisser Ausnahme bei derbe-

trieblichen Sozialeinrichtungen und die Rechte des neuen 

bestimmt ( ... nimmt Berichte entgegen, ... . .. , erwagt Fra-

gen, ... erortert Fragen). Dabei ist zu beachten, daB die verschiedenen der 

Arbeitskollektive in der sowjetischen bislang ohnehin nicht als Institute gere-

gelter und 

alIef pro-
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fessionalen und Statusgruppen ist normiert) Beteiligung an der Losung betrieblicher Probleme 
und Aufgaben. 
Die Endfassung des Betriebsgesetzes weist nun jedoch eine ganze Reihe zumindest nominell 
relevanter Anderungen des Entwurfs auf, nicht zuletzt im hier erorterten Zusammenhang. Z.B. 
wurde im Artikel tiber den Rat des Arbeitskollektivs »erortert« durch »entscheidet« ersetzt, der 
Umkreis der Kompetenzen erweitert, die offene Wahl des Rats durch »geheime oder offene« 
ersetzt, die Vertretung der Verwaltung im Rat auf ein Viertel der Mitglieder begrenzt und die 
Angehorigen des Rats vor Versetzungen oder anderen DisziplinarmaBnahmen geschtitzt. 
Von Belang sind diese und andere Anderungen des Gesetzentwurfs zunachst als Ausdruck des 
Reformverstandnisses der derzeitigen politischen Ftihrung. Was sie fUr die soziale Praxis 
bedeuten, hangt von deT Dynamik des Reformprozesses im ganzen, vor aHem abeT davon ab, 
in welchem MaBe sich die Arbeiter und Angestellten zu engagierenbeginnen und die ihnen 
legal eingeraumten Rechte praktisch reklarnieren und ausnutzen. 
Den Zusammenhang der von den Reformprotagonisten intendierten Veranderung der betriebli
chen Arbeitsbeziehungen mit den okonomischen Kernzielen der Reform habe ich mit dem 
Verweis auf den instrumentellen Charakter der in der erstgenannten Absicht eingeleiteten 
Schritte angedeutet. DaB deren »latente Funktion« sich im ReformprozeB als Moment realer 
Demokratisierung durchsetzen kann, ist keineswegs auszuschlieBen. 

Die sowjetischen Reformer streben, nimmt man Gorbacev als ihren Kronzeugen, eine 
veranderte Gesellschaft an. 1m Bezug auf dieses Ziel ist eine schliissige, konkretisierte und 
koharente Konzeption allerdings nicht auszumachen. Wiirden die verschiedenen beschlos
senen, eingeleiteten und die beabsichtigten Neuerungsschritte realisiert, ware das Ergebnis 
gleichwohl eine veranderte sowjetische Gesellschaft. Es kame sowohl als beabsichtigtes dUTCh 
bestimmte EinzelmaBnahmen wie auch als nicht primar oder gar nicht intendiertes infolge der 
faktischen Wirkung anders motivierter Reformelemente zustande. 
Die gewollten gesellschaftlichen Veranderungen beziehen sich zunachst weniger auf das 
Klassen- und Schichtengefiige, als vielmehr darauf, 

» ... eine neue moralisch-politische Atmosphare in der Gesellschaft zu schaffen. Eine Atmosphare des 
Schaffens, der Suche, realistischer Bewertung der Wirklichkeit, des kompromiBlosen Kampfes gegen 
alles, was das Leben behindert.«38 

Auch bei diesem Teilziel von perestrojka is! der Zusammenhang mit dem Kernmotiv der 
wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit unverkennbar. Er kommt in der Wiederentdeckung und 
nunmehr geradezu kampagneartigen Beschworung des »menschlichen Faktors« zum Aus
druck. Was - kurz formuliert - erreicht werden soIl, sind Verhaltensdispositionen wie »in
trinsisches« Arbeitsinteresse, Leistungsorientierung, Initiative, Verantwortungsbereitschaft, 
Flexibilitat, Kreativitat. Uberwtmden werden sollen nicht nur Gleichgiiltigkeit gegeniiber 
Arbeitsinhalten, -mitteln und -resultaten, gegeniiber dem Arbeitskollektiv, der Hausgemein
schaft und der Gesellschaft, privatistischer Riickzug, Passivitat und fatalistische Grundeinstel
lung, sondern auch Selbstgeniigsarnkeit, Anspruchslosigkeit und 
Die MaBnahmen, die auf die Herausbildung eines Personlichkeitstypus zielen, der in der 
russischen (bewuBt nicht: sowjetischen) Gesellschaft immer schon eher Ausnahme als Regel 
war, lassen sich zusarnmenfassen in solche der 
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- Ausschaltung bzw. der Uberwindung von zur Regel gewordenen Fonnen nonnenverletztenden 
Verhaltens; 

- Anhebung der allgemeinen Lebensbedingungen auf ein Niveau, bei dem die physischen, kognitiven 
und emotionalen Potenzen der Menschen nicht mehr vorrangig absorbiert werden von den Anfor
derungen der Beschaffung des Notwendigsten; 

- Eroffnung von Chancen fijr einen sich tiber den gesellschaftlichen Durchschnitt erhebenden materiel
len Wohlstand sowie zur Befriedigung »hoherer« irnmaterieller (kultureller, sozialer, intellektueller 
etc.) Bedtirfnisse. 

Einige der so motivierten Beschliisse und MaBnahmen wurden schon unter Gorbacevs Vor

vorgiinger im Amte des Generalsekretiirs des ZK der KPdSU, J. Andropov, verkiindet. Dazu 

ziihlt aus der ersten der oben unterschiedenen Gruppen der BeschluB »Uber die Verstiirkung der 

Arbeit zur Kriiftigung der sozialistischen Arbeitsdisziplin« yom August 1983.39 Unter Gor

bacev kamen hinzu die entsprechende Kampagnen auslOsenden Beschliisse gegen Alkohol

miBbrauch (Mai 1985), gegenFormen der Manipulation von Wirtschaftsresultaten (»Zuschrei

bungen«), gegen »nichterarbeitete Einkommen« (Mai 1986). 1m Verlauf dieser Bestrebungen 

zur Aufdeckung und Uberwindung normwidrigen Verhaltens wurden KorruptionsfaIle in 

groBer Zahl und von betriichtlichem AusmaB in den verschiedensten Bereichen, in der Wirt

schaft, der staatlichen Verwaltung, in Instituten, Hochschulen und auch beim Militiir nach

gewiesen und hohe Strafen verhiingt. 

Zur Realisierung der zweiten Absicht ergingen zahlreiche Beschliisse: zur Steigerung der 

N ahrungsmittelproduktion, zur Verbesserung von Sortimenten und Qualitiit von Verbrauchs

giitem, zum Ausbau des Dienstleistungssektors, zur Anhebung verschiedener Sozialleistungen 

(Kindergeld, Renten, Stipendien), zur Beschleunigung des offentlichen und zur Forderung des 

genossenschaftlichen und privaten Wohnungsbaus. Als eine der Konsequenzen von »glasnost« 

wurden im Zusammenhang angekiindigter VerbesserungsmaBnahmen Einblicke in unzureich

ende, z.T. schlimme Situationen auch in solchen Bereichen eroffnet, die bislang selbst noto

rische Sowjetkritiker als positive Ausnahme gelten lieBen: Gesundheitswesen, Vorschulein

richtungen und Ausbildungssektor. 

Zu den Schritten in Richtung des dritten unterschiedenen Aspekts gesellschaftlicher Ande
rungsabsichten gehOren verschiedene Regelungen, die aufEinkommensdifferenzierungen hin

auslaufen. Im Interesse hoher Arbeitsleistungen und -resultate werden dabei Lohne, Gehiilter 

und Priimien in einer in Anbetracht der bislang vorherrschenden Egalitiit betriichtlichen Hohe 
legitimiert. So fUhrte z.B. Gorbacev in seiner Rede vor dem Juni-Plenum des ZK mit offen

kundigem Wohlgefallen Beispiele von Kolchosbiiuerinnen und -bauem an, die durch die jetzt 

propagierte Form des »Familienvertrags«40 erstaunliche Leistungen erbrachten und Einkom

men erzielten, die drei- bis viermal iiber dem Durchschnitt liegen. In die Richtung erweiterter 

sozialer Differenzierung weisen auch - vorab erst - Erwiigungen, in der Absicht der Auflosung 

hoher Spareinlagen Moglichkeiten zum kiiuflichen Erwerb von Wohnungen und u. U. Luxus

erzeugnissen zu erOffnen. 

Die Ambivalenz der - unvollstiindig - genannten Reformelemente unter gesellschaftspoliti

schen und sozialethischen Aspekten braucht nicht nachgewiesen und kann hier nicht diskutiert 

werden. Zur Frage nach den Erfolgsaussichten im Sinne des bestimmenden Motivs veriinderter 

sozialer Wertorientierung und Verhaltensdispositionen sei knapp zu bedenken gegeben: 
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- die yom Blickpunkt der angestrebten allseitigen 6konomischen und sozialen Aktivierung kritisierten 
Einstellungsmuster und Verhaltensmerkmale sind offenkundig vor allem im russischen Teil der 
sowjetischen Bev6lkerung historisch, soziokulturell und psychosozial tief verwurzelt und diirften 
kaum rasch veranderbar sein; 

- in Anbetracht der notorischen Diskrepanz zwischen Beschliissen und ihrer Realisierung in der UdSSR 
steht die Durchsetzung auch der in diesem Kontext relevanten MaBnahmen durchaus in Frage; 

- die entsprechenden Ansatze sind im einzelnen z. T. sachlich unzureichend fundiert und sie widerspre
chen sich zuweilen; wenn nicht »logisch«, so doch in der realen gesellschaftlichen Wirkung (so etwa, 
wie der sowjetischen Tagespresse inuner wieder zu entnehmen ist, Legitimierung hoher Einkiinfte und 
privater Wirtschaftstatigkeit versus Kampagne gegen nichterarbeitete Einkommen). 

Die Erfolgsaussichten des hier diskutierten Reformbereichs sind mithin eher skeptisch ein

zuschiitzen. Bei aller notwendigen Abwiigung des FUr und Wider und im BewuBtsein der an
gedeuteten Ambivalenz muB m.E. aber letztlich die Berechtigung auch dieses Reformmotivs 

anerkannt werden. 

Politik ond Okonomie im Reformproze8 

AbschlieBend soIl die Bedeutung politischer und sozialer Faktoren fUr die Durchsetzung und 

den Erfolg der sowjetischen Reformkonzeption kursorisch erortert werden. Gorbacev hebt 

immer wieder in realistischer Einschiitzung hervor, man stehe noch ganz am Beginn der 

perestrojka. Es ist unverkennbar, daB in dem MaBe, in dem der ReformprozeB tatsiichlich 

konsequent vorangetrieben wird, die sozialen Positionen, Interessen und Verhaltensgewohn

heiten so gut wie aller Schichten und Gruppen der Bevolkerung tangiert werden. In je unter

schiedlicher Weise verteilen sich dabei Zumutungen und Chancen. Fiir Angehorige der all

gemeinen und der Wirtschaftsadministration sowie fiir die unteren und mittleren Parteikader 

iiberwiegen zuniichst einmal die ersteren; flir Berufsgruppen wie z.B. Joumalisten und Kiinst

ler eher die letzteren. »Zumutungen« konnten sich fUr zahlreiche Gruppen von Arbeitem und 

Angestellten in Form von erzwungenem Arbeitsplatzwechsel und absoluten ode~ relativen 

EinkommenseinbuBen ergeben. Letztere werden aus den intensiv propagierten Moglichkeiten 

der Erzielung deutlich erhohter Lohne und Priimien flir bestimmte Berufs- und Funktionsgrup

pen bzw. fUr bestimmte Spitzenleistungen von Einzelnen oder Kollektiven resultieren. Anders 

als in kapitalistischen, aber auch als in den meisten osteuropiiischen Gesellschaften auBerhalb 
der UdSSR ist innerhalb dieser, vor allem in der slawischen Bevolkerung, soziale Egalitiit als 

gesellschaftliche Norm weithin ungebrochen. Auch daraus erkliirt sich die seit geraumer Zeit 

in der Sowjetunion offenbar »von oben« forcierte Diskussion iiber soziale Gerechtigkeit. Die 

offiziose Position, die manche Autorinnen und Autoren vertreten, lautet schlicht, gerechte 

Entlohnung (bzw. iiberhaupt gerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand) sei die, die 

der eigenen Leistung, dem eigenen Beitrag zur Schaffung des W ohlstands entspreche. Bine Art 

Standard-Lebensniveau wollen die einen Autoren in gehobenerer, die anderen in reduzierterer 

Weise gesichert sehen. Gelegentlich melden sich auch Verteidiger der sozialen Egalitiit zu 

Wort. 
Angekiindigt, allerdings noch nicht in Einzelheiten mitgeteilt, wurde eine umfassende Preis

reform, in die die weitgehende Aufuebung der verschiedenen Subventionen fiir Massenbe-
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darfsgtiter, vor aHem flir Nahrungsmittel (ca. 80 Mrd. Rubel) eingeschlossen sein solI. DaB 

komplementar dazu eine Einkommensreforiil und soziale AusgleichsmaBnahmen unerliiBlich 

sind, wird anerkannt. Dennoch ist fraglich, ob dieser im Prinzip okonomisch notwendige 

Schritt im Rahmen der »radikalen Reform« des Planungs- und Leitungssystems nicht soziale 

Gruppen als Verlierer zurticklassen wird. 

In diesem Zusammenhang wird in und auBerhalb der UdSSR immer wieder die Frage auf

geworfen, welche sozialen Schichten und Gruppen der politischen und gesellschaftlichen Hier

archie die Reformpolitik wirklich untersttitzen. Nattirlich sind verallgemeinemde Antworten 

problematisch, vor allem ohne unmittelbare Kenntnis der politisch gesellschaftlichen Orien

tierungen dieser unterschiedlichen Gruppierungen der sowjetischen Gesellschaft. Nach Infor

mationen, die der sowjetischen Presse zu entnehmen sind und nach der Einschiitzung von 

insidem tiberwiegt jedoch Skepsis. 

Der besonderen Ausformung der politischen und gesellschaftlichen Machtverteilung in der 

UdSSR folgend, sind die Moglichkeiten der verschiedenen Schichten und Gruppen, den Re

formkurs bremsend oder untersttitzend zu beeinflussen, ungleich verteilt.. Sie sind, grob unter

schieden, am groBten innerhalb der politischen Ftihrung (vom ZK und dem Ministerrat an 

aufwiirts); sie sindbetriichtlich flir die Inhaber administrativer Leitungspositionen und bei den 

mittleren und unteren Parteikadem. Die subaltemen Schichten haben zwar kaum unmittelbaren 

EinfluB auf die Festlegung der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Grundrichtung durch 

die politische Elite, dennoch ist ihr Verhalten, selbst in Formen naturwtichsig gleichgerichteter 

Reaktion, relevant flir Erfolg oder Scheitem. 

Die Reserve, auf die Gorbacevs dem Januar-Plenum 1987 unterbreitetes Konzept der Er

neuerung der Parteikader und der Prozeduren innerparteilicher Willensbildung stieB, zeigt an, 

daB die Reformprotagonisten tiber keinen vorbehaltlosen Rtickhalt innerhalb der politischen 

Ftihrung verftigen. Plausibel ist die Annahme, die Starke Gobracevs und seiner Gefolgsleute 

liege im Fehlen personeller, vor allem aber sachlich-konzeptioneller Altemativen zur Reform

politik. Die Angehorigen der politischen Ftihrung verftigen tiber die zuverliissigsten Infor

mationen tiber die okonomische und gesellschaftliche Situation des Landes, und da Fortschritte 

gerade in diesen Bereichen Hauptkriterien ihrer Eigen- und Fremdlegitimation sind, ist Stag

nation unannehmbar. In seiner Rede auf dem Juni-Plenum demonstrierte Gorbacev Selbstsi

cherheit, als er nicht nur zahlreiche Minister kritisierte (was nicht ungewohnlich ist), sondem 

auch den Priisidenten von Gosplan (Politbtiro-Kandidat Talysin), den Vorsitzenden des neu 

geschaffenen »Btiros fUr Maschinenbau beim Ministerrat«, ZK-Abteilungen und den 1. Sekre

tar des ZK der KP einer Unionsrepublik.41 Jedoch verftigen die konsequenten Reformer nicht 

tiber unbeschriinkte Handlungsvollmacht und, wie Gobacev immer wieder betont, der eigent

Hche Umschwung steht noch bevor. Das gilt ftir die okonomischen wie fUr die politischen 

Strukturen und Funktionsweisen; der wirkliche »Umbau« der ersteren setzt aber die Durch

brechung der letzteren voraus. 

Es geht dabei vor allem urn fundamentale A.nderungen von Struktur, Funktion und Arbeits

weise der oberen und mittleren Organe der Wirtschaftsverwaltung. Dem stehen im tibrigen 

auch schwerwiegende sachliche Probleme, wie Erfahrungsmangel, konzeptionelle Leerstellen 

und Qualifikationsdefizite bei fehlenden »Kaderreserven« entgegen. Vor allem aber ist von 



30 Hansgeorg Conerl 

zweiten der oben unterschiedenen Machtebenen mit fast geschlossenem Widerstand zu 
rechnen. Die Chancen, diesen ohne wirkliche Ge- und Entschlossenheit der Flih-
rung zu brechen, sind prekar. 
Zu der aufUberwindung politi scher und gesellschaftlicher Widerstande 
Taktik der Reformer gehOrt Gorbacevs verstarkt demonstrierte populistische AttitUde. Flir 
diese sei ein Beispiel aus seiner Rede vor leitenden Medienmitarbeitem Juli '87 zitiert: 

»So, wie wir in den letzten J ahren gehandelt haben, bedeutete es, das Yolk aus der Politik herauszuhalten, 
Das ist MiBachtung des Volkes. Das ist eine Art von Elitarismus. Jetzt miissen wir es durch den Demo
kratisierungsprozeB auf seinen Platz stellen. Es gibt eine entscheidende Kraft - das Yolk. Es bringt die 
Kader hervor, die Fiihrer, Leiter Literaten .,' Aus dem Yolk kommt alles und ins Volk kommt es zuriick.«42 

ihrer Durehsetzbarkeit bilden, So 

Ob Gorbaeevs 

bewirken, wenn auf dem genannten Gebiet nieht schon bald im Verlauf des liingerfristigen Re
formprozesses splirbare Besserungen einreten, ist zu bezweifeln. Dafiir zeugt u.a, der oft vef
bitterte, skeptische und nieht selten zynische Tenor von Leserbriefen (vor aHem in bezug auf 
die Wohnungsmisere). 

Die enWiuschenden Wirtsehaftsresultate im ersten Halbjahr 1987 mogen dazu beigetragen 
haben, daB Gorbaeev auf dem Juni-Plenum das des reformierten Wirtsehafts

meehanismus auf den 13. FJPl (d.h. ab 1991) verlegte. Substantielle Resultate sollten mithin 
gar nieht frliher eingefordert werden. Zur politisehen Uberbriiekung der wahrseheinlichen 
iikonomischen Durststrecke haben die Reformer eine geschiekte Taktik entwiekelt: Die ZK-
Plenen und andere (wie der 70. der Oktoberrevolution und die von Gor-

bacev Parteikonferenz im Juni 1988) werden in del' offentlichen Prasentation 
auf denen Reehenschaft liber den Reformablauf zu Mini-Parteikongressen aurg,~w(~nlet 

gegeben, neue Reformschritte U":""HlL'C; und erliiutert, Et:1PTJerIZi(~le l"~''''l:dC~;' und vor aHem 
Rlickstande kritisiert, Obstruktionen bezeiehnet und die Verantwortlichen identifiziert werden. 

Ansatzen wirtschaftlichen 
und sozialen 

]987 uU)!,'''SCrtt 
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Anmerkungen 

BeschluB des ZK der KPdSU und des Ministenates der UdSSR yom 30.9.1965: "Ob ulucsenii 
upravlenija promyslennostju« (>;Ober die Verbesserung der Leitung der Industrie«) und BeschluB 
Yom 4.10.1965 »0 soversenstvovanii planirovanija u usilenii ekonomiceskogo stimulirovaija pro
myslennogo proizvodstva« (»Uber die Vervollkommnung der Planung und die Starkung der okono
mischen Stimulierung der Industrieproduktion«, in Resenija partii i pravitel'stva po chozjajstvennym 
vopl'Osam 1917-1967 gg., tom 5 Moskva 1968, 646-685. 

2 Z.B.: Bush (1974), Ellman (1984), Hohman/Sand (1972), Hohmann (1974), Katz (1972), Keizer 
(1971), Kushnirski (1984), Ryavec (1975), Schroeder (1972 und 1979), Zaleski (1967). 

3 Dazu zahlen der verstarkte N achfrageilberhang infolge von LohnerhOhungen, die das Wachstum von 
Pl'Oduktion und Produktivitat libertrafen, Preissteigerung im Produktionsgliterbereich infolge miB
brauchlieher Anwendung von RefolTnmodalitaten zur Stimulierung von Produktinnovationen (Ho
mann/Sand 1972, 36/37), Rtickgang der Zuwachsraten der Produktion im Zuge der Erweiterung des 
Anwendungsbereichs der RefolTnmodi, weil zuniichst die leistungsstarksten Bereiche und Betriebe 
umgestellt wurden (Hohmann 1974,28). 

4 Sowjetische Autoren beschriinken sich im Kontext der Erorterung von Problemen der gegenwiirtigen 
RefolTll auf die Feststellung des Scheitems des Ansatzes von 1965. Allenfalls wird den Instanzen der 
Wirtschaftsverwaltung offen oder verdeckt die Hauptverantwortung dafiir zugeschrieben. Das Fehlen 
einer systematischen Analyse der RefolTnprozesse nach 1965 konstatiert u.a. Lacis (1986, 33). 

5 BeschluB des ZK der KPdSU und des Ministerrats der UdSSR yom 14.7.1983: »0 dopolnistel'nych 
merach po rassireniju pray proizvodstvennych ob"eginenij (predprijatij) promyslennosti v planiro
vanii i chozjajstennoj gejatle'nosti i po usileniju ieh otvetstennosti za rezul!taty raboty' (»Uber er
giinzende MaBnahmen zur Erweitenmg der Rechte der Produktionsvereinigungen (Betriebe) der 
Industrie bei der Planung und Wirtschaftstatigkeit und zur Starkung ihrer Verantwortung filr die Ar
beitsresultate«, in: Sobranie postanovlenij pravitel'stva Sojuza Sovetsich Soeialisticeskich Respub
lik, Otdel pervyj, No. 20/1983, S. 339-348. 

6 XXI. Parteitag der KPdSU: N.S. Chrusehtschow: Uber die Kontrollziffem filr die Entwicklung der 
Volkswirtschaft der UdSSR in den Jahren 1959-1965, Berlin (DDR) 1959,72/73. 

7 N. Chruschtsehow: Reehenschaftsbericht an die Partei und das Volk (XXII: Parteitag der KPdSU, 
Oktober 1961), Moskau 1961,65-71. 

8 XXIII. Parteitag der KPdSU, Presseagentur Nowosti 0.1., 72-88. 
9 Z.E.: im 10. FIPI (1976-80) sollte die Industrieproduktion urn 35-39% steigen (Dokumente zum 

XXV. Parteitag der KPdSU, Moskau 1976,208); erreicht wurde eine Steigerung von 24% (=4,4% 
jahresdurehsehnittlich). Filr den I FJPI (1981-85) sind die entsprechenden Daten 26-28% und 
19,9% (3,7% jahresdurchschnittlich). Die im Kontext der neuen Reformdebatte auch in der SU 
artikulierten Zweifel an Aussagekraft und ZuverIassigkeit der sowjetischen Statistik lassen begrtindet 
geringere Resultate velTnuten. 

10 Ekonomieeskaja Gazeta (Wirtschaftszeitung) Moskau, Nr. 8-1987, 1 
11 Sidorov (1986) Tabelle 1, S. 33. 

EKO = Ekonomika i organizacija promyslennogo proizvodstva und Organisation der 
Industrieproduktion, Monatszeitschrift, Novosibirsk) No. 2-1987, 126. 

13 Das gilt jedenfalls auf der hier eingefiihrten abstrakt-analytischen Ebene. Auf der der sozialen und 
iikonomischen Realita! gibt es Abhangigkeiten und Wechselbeziehungen zwischen material und 
fonnal fationalen gesellschafitichen Struktur- und HandlungsfolTnen. 

14 Etwa in dem Sinne, daB jene Produktionsbedingungen, die der »'00 menschlichen Natur (am) wiirdig
sten und adaquatesten 00'« sind (MEW 25, 828), den Vorran.g VOl' den rationellsten im Sinne abstrakter 
Zeitiikonomie erhalten. 

15 Die Fragwiirdigkeit der Kategorie »Modernisiernng« lieg! vorab in der inharenten Abstraktion von 
allen gesellschaftlichen FOlTnunterschieden bzw. in der Verabsolutiernng der Verhaltnisse der ent
wickelten bilrgerlich-kapitalistischen Gesellschaften. Deren globale Pradominanz ist allerdings em
pirischer Sachverhalt, was noch nicht heiBt, daB dieser nicht in Frage zu stellen leh verwende den 
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Begriff hier, weil er im Sinne des gangigen Bedeurnngsgehalts als Motiv der sowjetischen Refonner 
eindeuliger nachwdsbar ist als »mehr Sozailismus« (Gorbacev) im Verstandnis des westlichen Mar
xismus. 

16 Es versteht sich, daB die hier unvenneidbare Raumbegrenzung eine umfassende, eingehende und 
differenzierende Darstellung und Erorterung nicht zuHiBt. 

17 Die haufige Berufung auf Gorbacev fordert die Kritik personalisierender Sichtweise hefaus. Dieser 
Eindruck ist schwer venneidbar, weil andere Reprasentanten der politischen Fuhrung vie! seltener zu 
Kernfragen der Reform SteHung nehmen (oder die sowjetische Presse ihre AuBerungen seltener 
dokumentiert). DaB Gorbacevs Verstandnis der soziookonomischen und politischen Probleme des 
Landes und ihrer Ursachen vennutlich stark von Beratern beeinfluBt wird, sollte bedacht, muB aber 
nicht ausdriicklich betont werden. Aus dem genannten Grund ist jedoch auch nicht nachweisbar, wie 
weit selbst der refonnorientierte Flugel der Fuhrung die Positionen Gorbacevs teilt, so daB sein Name 
im Text nicht ohne weiteres z.E. durch »die Reformer« ersetzt werden kann. 

18 »Wenn wir von Umbau und den damit verbundenen Prozessen tiefgreifender Demokratisierung der 
Gesellschaft sprechen, haben wir eine wirklich revolutionare und allseitige Umbildung der Ge
sellschaft im Auge.« Gorbacev, Rede auf Januar-Plenum der KPdSU 1987, nach: Ekonomiceskaja 
Gazeta, 6-1987, S. 4. 

19 Ebenda. 
20 Z.B. Pravda yom 5.1.1987, S. 1 u.3. 
21 Gorbacev auf einer Versammlung mit leitenden Medienmitarbeitern im ZK im Februar dJ., Kurzpro

tokoll in: Kommunist, Moskau No. 4-1987, S. 20-27, hier: S. 22. 
22 »Genossen, das Politburo is! uberzeugt, daB »glasnost« ein nonnaler Zustand der Gesellschaft ist. 

Wenn es ibn nicht gibt, wird bei uns nichts entstehen. Von »glasnost«, Kritik und Selbstkritik, 
durchdringender Sorge uber das Schicksal unserer Gesellschaft hangt direkt das Wohlergehen und die 
moralische Atmosphare der Gesellschaft ab.« Gorbacev auf einer Versammlung mit Chefredakteuren 
im ZK im Juli 1987, nach: Pravda yom 15.7., S. 2. 

23 Juni-Plenum des ZK 1987, Ekonomiceskaja Gazeta 27(87, S. 3. 
24 Ianuar-Plenum des ZK 1987, Ekonomiceskaja Gazeta 6(87, S. 4. 
25 Ebenda, S. 9. 
26 Ebenda, S. 7. 
271m Abschnitt II Punkt 5 und im Abschnitt III Punkt 4, ebenda, S. 2 u. 12. 
28 BeschluB des ZK der KPdSU, des Prasidiums des Obersten Sowjets und des Ministerrates der UdSSR: 

»Uber MaBnahmen zur weiteren Erhohung der Rolle und die Starkung der Verantwortung der Rate 
der Volksdeputierten fill die Beschleunigung der sozial-okonomischen Entwicklung im Lichte der 
Entscheidungen des XXVII. Kongresses der KPdSU«, in: Sobranie postanovlenij ... ,27-1986, St. 
151, S. 467-485. 

28aDie Darstellung folgt: Makasov, LH.: Mestnye Sovety i chozjajstvovanie, in Sovetkoe gosudarstvo 
i pravo, No. 6-1987, 38-44. 

28bln: Sobranie postanovlenij pravitel'stva SSSR, Otdel pervyj, No. 27-1986, S. 467-85. 
29 »Zur Beschwerdeordnung in Fallen unrechtmaBiger Handlungen von Amtspersonen, die die Rechte 

der Biirger verletzten«, Pravda, 2.7.87. 
30 »Uber die gesellschaftliche (wortlich: gesamtvolkliche, H.C.) Erorterung wichtiger Probleme des 

staatlichen Lebens«, ebenda. 
31 Sobranie postanovlenij ... , Nr. 31-1986, St. 162, S. 555. 
32 Z.B.: »Wer seid ihr denn? Politische Anmerkungen uber die Ursachen der Erscheinung und des 

Schicksals einiger Interessenvereinigungen von Jugendlichen«, in: Pravda, 30.3.1987, S. 4. 
33 Gesetz der UdSSR yom 17.6.1983: »Uber die Arbeitskollektive und die Erhohung ihrer Rolle bei der 

Leitung der Betriebe, Institutionen und Organisationen«, in Sobranie postanovlenij ... , 15(1983, St. 
78, S. 259-271; deutsch in: Jahrbuch fUr Ostrecht 1984, S. 323-335. BeschluB des Minislerrates der 
UdSSR und des Zentralrats der Gewerkschaften: »Uber MaBnahmen zur weiteren Entwicklung und 
Erhohung der Effektivitat der Brigadefonn der Organisation und Simulierung der Arbeit in der 
Industrie«, in: Resenija partii i pravitel'stvo po chozjajstvennym voprosam (Entscheidungen der 
Partei und der Regierung zu Wirtschaftsfragen), Moskau 1985, S. 284-289. 
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34 Gorbacev, Rede auf dem Juni-Plenum 1987, Ekonomiceskaja Gazeta 27-1987, S. 6 
35 Entwurf des Gesetzes in: Ekonomiceskaja Gazeta 8-1987, S. 4-9; Endfassung in Ekonomiceskaja 

Gazeta 28-1987, S. 10-15 
36 Deutsch in: osteuropa-wirtschaft, 1965, S. 287-307 
37 Z.B.: »Grundordnung der Standigen Produktionsberatung« vom 18. Juni 1973, deutsch in: Meyer 

(1976) 193-200 
38 Gorbacev auf dem Juni-Plenum des ZK 1987, Ekonomiceskaja Gazeta 27-1987, S. 5 
39 Pravda vom 7.8.1983. Im folgenden wird aufweitere einzelne Quellenuachweise verzichtet, urn die 

Zahl der Anmerkungen zu begrenzen. 
40 Bauernfamilien tibernehmen dabei bestimmte Aufgaben in eigene Verantwortung, wie z.B. die Auf

zucht von Ferkeln oder KaJbern. Sie vereinbaren mit dem Kolchos ein bestimmtes Entgelt flir die 
Erzielung eines bestimmten Durchschnittsgewichts. Wird dieses tibertroffen, erhoht sich der verein
barte Betrag betrachtlich. 

41 Ekonomiceskaja Gazeta, 27-1987, S. 3 
42 Pravda vom 15.7.1987, S. 2 
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Maria Huber 
»Das ungarische Modell«: Von den Reformen zur Rezession 

1. Reformen 

»Bekanntlich ist Ungarn das einzige Land im RWG-Block, das eine marktorientierte Reform 

des zentralistischen Planungssystems sowjetischen Typs nicht nur im Jahre 1968 eingeflihrt 

hat, simdern das den Reformkurs bis zum heutigen Tage durchzuhalten vermochte« (Kosta 

1984, S. 228). 

Ungam schien lange die Ausnahme zu sein, Modell sogar flir die anderen sozialistischen 

Lander: Privatinitiative und Profit behaupteten sich zunehmend gegen ideologische und in

stitutionelle Bastionen der Planwirtschaft. Derartige Veranderungen in den FUnktionsprinzi

pien des Wirtschaftsmechanismus erhob Wlodimierz Brus zum Kriterium von Reformen. Der 

polnische Okonom im Exil grenzte die »Umstellung auf einen anderen Wirtschaftsmechanis

mus« von den vielHiltigen Korrekturen ab, die seit 1965/66 - dem Beginn der sowjetischen 

VerwaltungsmaBnahmen zur Verbesserung wirtschaftlicher Effektivitat - das Planungssystern 

in allen osteuropaischen Landern mehr oder weniger modifizierten. Allerdings nur in Jugo

slawien und - bei allen Differenzen und Inkonsequenzen - in Ungam lOsten geld- und finanz

politische sowie betriebliche Entscheidungen staatliche Planbefehle ab (Brus 1985, S. 57). 

Ais Brus im Jahre 1985 die im Westen weit verbreitete ordnungspolitische Auffassung von der 

Reformfahigkeit der sozialistischen Wirtschaft auf den Begriff brachte, befanden sich beide 

»Musterlander« auf der Schwelle von der latenten zur offenen Wirtschaftskrise (vgl. VOlgyes 

1987; Reuter 1984; 1985). Die »kritische Theorie« des »real existierenden Sozialismus« ging 
indessen durchweg von einer gedachten Realitat aus und operierte nur mit prinzipiellen, nicht 
mit realpolitischen Alternativen. Stabilitat und Krisellfestigkeit sahen die Neo-Reformisten 

nicht explizit als Zielsetzungen an. Denn dies waren seit Breschnjews Amtsantritt die 
Orientierungsmarken der Parteibiirokratie, die sich radikalen Anderungen widersetzte. Der 

Weg ist daher - wie bei Bernstein - das Ziel: Nur sollen die Schritte diesmal in Richtung 

Dezentralisierung fiihren. pas aber ist eine erklarte Abwendung yom einstigen Glaubenssatz 

flihrender Sozialdemokraten und Lenins, der bis heute in der Politischen Okonomie des Sozia

lismus kanonisiert ist. 
Da die ungarische Dezentralisierung nicht auf einer umfassenden Reformkonzeption beruhte 
(GumpeI1983, S. 197), blieb die Beurteilung der Entwicklung eine Sache der Weltanschauung. 
Einige Theoretiker (Osteuropaer zumeist) hofften auf einen neuen Sozialismus, andere hin

gegen wamten vor einer Dberbewertung der durchgeflihrten MaBnahmen1• 

In Ungam selbst hat die Reformdiskussion in den letzten zwei bis drei J ahren - angesichts der 

schon deutlich spiirbaren Krise - an Scharfe und Spannung zugenommen. Die heutige Riick-
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schau auf die Wellen der Wirtschaftsreformen klammert die politische Perspektive nicht mehr 
(vollig) aus. Den Auftakt dazu gab einlnterview von Rezso Nyers, des» Vaters der Wirtschafts
reformen«. Der ehemalige ZK-SekreUir (1962-1974) befaBte sich mit dem Widerspruch, daB 
die politische Ftihrung neue Etappen und Elemente der Reform stets mit dem Hinweis auf die 
ideologische und institutionelle Kontinuitat ankiindigte. Sie blockierte damit sich selbst und 
schwachte die Wirkung der ReformmaBnahmen abo Die aufgestauten Probleme verlangten 
jedoch, daB die Partei ihre flihrende Rolle flir neue Reforminitiativen niitzte2• Offiziellen 
Verlautbarungen zufolge suchte die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei (USAP) erst 
noch den Weg. Der Amtsantritt des neuen Generalsekretars der KPdSU, Michail Gorbatschow, 

im Marz 1985 gab dazu keinen unmittelbaren AnstoB. In Ungarn dauerte es fast so lange wie 
im Westen, bis die Reformplane der neuen sowjetischen Fiihrung ernsthaft zur Kenntnis 
genommen wurden. Noch im Sommer 1986 beklagte Nyers die geringe Resonanz in der Fach
und Tagespresse. Die reservierte Haltung kann nicht nur mit Skepsis gegeniiber der sowje

tischen Entwicklung erklart werden. Gorbatschows Eintreten flir »radikale Reformen« nahm 
den System-Konservativen das Alibi, wonach die Sowjetunion alle Reformansatze streng 
iiberwache und ihre Entfaltung begrenze. 
Als die Grenzen fiir Reformen zum erstenmal erweitert wurden - das war 1953 nach Stalins 
Tod und nach den ersten Krisensignalen aus der DDR - reagierten maBgebliche Krafte der 
Parteifiihrung unter Matyas Rakosi iihnlich wie heute einige Bruderparteien: Wir miissen die 
Ideen der sowjetischen Genossen nicht kopieren und ihren Vorschlagen wie Sklaven folgen 
(Peto/Szakas 1985, S. 240 ff). Sie pochten auf ihre Eigenstandigkeit, um - trotz Kritik und 
Korrekturen - bei den alten Methoden zu bleiben: Planen durch Willkiir, Wirtschaften durch 
Zwang, Regieren durch Angst. Der Lohn der Angst war der Oktober-Aufstand 1956, in dem 
sich der lange aufgestaute Widerspruch zwischen Vision und Wirklichkeit des Sozialismus 
entlud. Die okonomische und politische Krise sttirzte das Land in biirgerkriegsahnliche 
Zustande. Um ihre Macht zu konsolidieren, muBte die - neugegriindete - Partei von der 
(direkten) Ausiibung einer Befehlsgewalt sofort Abstand nehmen. Zu ihren neuen Grundsatzen 
erklarte die veranderte Parteifiihrung bereits Anfang 1957 die Anerkennung unterschiedlicher 
Interessen in der Gesellschaft und die Demokratisierung der Leitungsprozesse. Die Aufgabe 
des Allmachtanspruchs zugunsten einer »Biindnispolitik« (szovetsegi politika) bedeutete vor 
aHem den Abbau des »iibermaBigen Zentralismus«. Den Ausweg aus der »Parteikrise« - die 
laut Selbstkritik der USAP aus der »Geringschatzung oder sogar der Ignoranz der Verbiindeten 
der Arbeiterklasse« folgte - sah die poststalinistische Regierung nicht in einer Reform des 
politischen sondern in der »Integration der Beviilkerung«. In zahen parteiinternen 
Kampfen gelang es immerhin ansatzweise, dem stalinistischen Sozialismus-Modell eine 
Realpolitik entgegenzusetzen (Huber 1984, S. 1 ff.), die sich an den historischen Besonder
heiten undkonkreten Bedingungen Ungarns und nicht mehr an abstrakten »GesetzmaBigkeiten 
der Entwicklung« orientierte. »Unser Postulat war«, sagte Politbiiro-Mitglied Gyorgy Aczel 
1982 im Gesprach mit Francis Cohen, »daB der Sozialismus nicht nur eine Sache der Zukunft 
sei; auch diese Generation sollte die Friichte ihrer Arbeit genieBen«. Der Begriff »Lebensstan
dardpolitik« (eletszinvonal-politika) wurde zwar erst Mitte der sechziger Jahre gepragt, doch 
erste MaBnahmen zur Verbesserung der Versorgung traf die Kadar -Fiihrung unmittelbar nach 
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der Einleitung der Konsolidierungsphase: Das System der Zwangsabgaben wurden abge

schafft. Die Dezentralisierung begann. Die Regierung sah sich jedoch auBerstande, die Reform

konzeption anzunehmen, die in ihrem Auf trag erarbeitet worden war. Bin Mitglied der dama

ligen Regierungskommission, J6zsef Bognar, erinnerte knapp 30 Jahre spater an das Dberge

wicht jener Krlifte, die bei der Renovierung der Machtverhiiltnisse lieber zum alten System 

zUriickgekehrt waren (MV, H. 11/1986, S. 6). 

Die theoretische Auswertung der Erfahrungen erbrachte folgende Reformbedingungen (vgl. 

Szamuely1986; Bauer 1987): 

1. Reformen werden aus Krisen geboren. Die politische Fiihrung ist ohne massiven sozialen 

Druck nirgends geneigt, die Risiken einzugehen, die mit radikalen Anderungen der Prioritaten 

und der Machtverhiiltnisse verbunden sind. Dennoch fiihren selbst schwere Krisen nicht 

notwendigerweise zu Reformen. N otsituationen verleiten oft zu kurzfristigen N otlosungen und 

ergeben eine »Restriktions-Spirale« (L. Antal). 

2. Eine Reform setzt neue Leitbilder und neue Handlungsmuster voraus. Dazu miissen 

entsprechende Vorschlage vorliegen. Ohne eine Emanzipation von der offiziellen Ideologie 

konnen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften jedoch weder die Griinde der Disfunktionen 

untersuchen, noch brauchbare (und nicht schlichte Wunsch-) Vorstellungen fiir die Dberwin

dung der Probleme entwickeln. Nur wenn fiihrende Mitarbeiter des Staats- und Parteiapparates 

sowie der Forschungsinstitute zu einer (gewissen) Zusammenarbeit, also auch zu Kompromis

sen, bereit sind, kann ein Reformprogramm iiberhaupt zustande kommen. Dessen Verwirkli

chung setzt allerdings einen gesellschaftlichen Konsens voraus. 

An dieser letzten Voraussetzung scheitern nach Ansicht von L. Szamuely und T. Bauer die 

gegenwlirtigen Reformversuche in Polen. Ihrer Ansicht nach waren Mitte der sechziger Jahre 

auch in der Tschechoslowakei nicht alle gesellschaftlichen und politischen Bedingungen der 

Reform vorhanden. In Ungarn hingegen nahmen an der Reformvorbereitung zwischen 1963 

und 1966 die Vertreter verschiedener sozialer Gruppen teil. Dies wurde durch die politische 

Entwicklung in den Jahren davor ermoglicht. Das Reformprojekt kam letztlich nach der 

Austragung (einiger) gesellschaftlicher Konflikte zustande. Deren Ergebnisse zeigten sich 
1961/62 (MV, H. 11/1986, S.8): 

die Kollektivierung der Landwirtschaft, die zwar keineswegs problemlos verlief, aber die 

Grundlagen fiir die Anwendung moderner Produktionstechniken schuf; 

der AusschluB von Rakosi und Gero, zwei Schliisselfiguren der stalinistischen Fiihrung, aus 

der Partei, wodurch der dogmatische Block, dessen Basis im Mittelfeld der Biirokratie 

besonders stark war, entscheidend geschwacht wurde; 

ein neuerlicher VorstoB reformorientierter Okonomen, die nach einer defensiven Phase ihre 

Moglichkeiten erkannten, als die Unzufriedenheit mit der Erhohung des Lebensstandards 

und mit der wirtschaftlichen Entwicklung allgemein spiirbar wurde. Konsum war immerhin 

schon legitim. 

1965/66 war schlieBlich die Bahn frei fiir die Vorbereitung und Diskussion einer Wirtschaftsre

form. 1m Zentrum der Auseinandersetzungen stand die Rolle von Plan und Markt irn Wirt

schaftssystem. Dezentralisierung und Monetarisierung wurden irn gewissen Rahmen akzep

tiert. Dennoch war es eine Sensation, als 1985 zum erstenmal ein Lehrbuch der Politischen 
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Okonomie erschien, das von der »neuen« Theorie ausging, wonach Sozialismus und Waren

produktion einander nicht ausschlieBen, sondern aufeinander abgestimmt werden konnen. Der 

Autor, Balazs Hamori, argumentierte, das Ziel von Wirtschaftsreformen mtisse es sein, Markt

verhaltnisse zu schaffen. Dies sei in den vorausgegangenen zwanzig Jahren nicht geschehen 

(Hamori 1985, S. 330 ff.). 

Der am 1. Januar 1968 in Kraft gesetzte »neue Wirtschaftsmechanismus« bestand im wesent

lichen aus den Elementen, die schon in der Reformkonzeption von 1957 enthalten waren. Doch 

»keines der befreundeten sozialistischen Lander hat die Reformbestrebungen konsequent 

untersttitzt«, berichtete unlangst der damalige AuBenminister Janos Peter. Er gab sogar zu, 

daB nach der Prager Krise von 1968 ein Mitglied der polnischen Parteiftihrung auBerte, das 

nachste Land, in das einzumarschieren sei, werde Ungarn sein. Parteichef Gomulka habe sich 

allen Bestrebungen der sozialistischen Lander energisch widersetzt, diplomatische Bezie

hungen zur Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen. Er ftirchtete, die BRD werde dann die 
DDR und darauffolgend die NATO die osteuropaischen Staaten »anschlieBen«« (MV, H. 11/ 

1986, S. 10). 

Der »neue Wirtschaftsmechanismus« muBte sich also in einer komplizierten innen- und 

auBenpolitischen Situation behaupten. 1hr relativer Erfolg ist daher nicht zuletzt eben jener 

Versicherung der Parteiftihrung zu verdanken, die politische Machtstruktur werde stabil blei

ben. Ganzlich unbertihrt von den Veranderungen blieb sie jedoch nicht. Die Reformpolitik lieB 

das zentralisierte Planungssystem - trotz mancher Riickschritte immer weiter hinter sich 

(Bauer 1987, S. 533): 

Die Lenkungsinstrumente und -institutionen wurden reduziert, verpflichtende Plank

ennziffern gestrichen; 

die Verteilung von Ressourcen und Produktionsgiitern ging von den zentralen Behorden an 

Handelsorganisationen tiber; 

Leistungsanreize und Gewinnorientierung blieben nicht langer an betriebs- und branchen

spezifische Normative gebunden, sondern wurden von einem - prinzipiell zumindest ein

heitlichen - Preissystem gesteuert. 

Der ParteibeschluB zur Reform des Wirtschaftsmechanismus (1966) erklarte das Staats- und 

Genossenschaftseigentum fUr gleichrangig und eroffnete damit Entwicklungsmoglichkeiten 

fiir die Landwirtschaft. Mit der Vorherrschaft des Genossenschaftseigentums in der Land

wirtschaft war in den fiinfziger J ahren das Argument verbunden, sie sei noch nicht richtig 

sozialistisch. Ideologie und Investitionspolitik lieBen ihr daher mehr MaBregeln denn Mittel 

zuteil werden. Infolge der Modernisierung und der Marktorientierung stiegen Produktion und 
Einkommen im Agrarsektor Ende der sechziger Jahre an. Die Industriebetriebe verwandelte der 
neue Wirtschaftsmechanismus von Befehlsempfangern in eigenstandig kalkulierende Anbie

ter von Waren. Dabei erwiesen sich vor aHem die GroBbetriebe als nicht rentabel (genug). Die 
Lohnentwicklung in der Industrie nahm sich - im Vergleich mit dem schnell wachsenden 

Wohlstand auf dem Lande, aber auch mit dem besseren und teuereren Warenangebot der Le

bensmittelgeschiifte in den Stadten - als recht bescheiden aus. Nach der traditionellen Auf
fassung von Sozialismus waren jedoch GroBbetriebe - die» Hochburgen« der Arbeiterklasse 

- per definitionem rentabel. Wenn es nun anders erschien, muBte nach dieser Logik der 
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nieht bei den »ftihrenden« Monopolbetrieben liegen, sondern in den Regeln des neuen Wirt

schaftsmechanismus zu finden sein. Sie zu korrigieren bereitete schon deswegen keine beson

deren Schwierigkeiten, weil die Investitionspolitik - die von den DezentralisierungsmaB

nahmen ausgenommen worden war -, die Rohstoff- und Schwerindustrie weiterhin vorrangig 

bediente. Auch die Lohn- und Preispolitik blieb frtiheren normativen Vorstellungen und sozial

politischen Funktionen untergeordnet. Die Verteilung der Einkommen (Ressource~ und Reve

nue) erfolgte also weiterhin nicht nach okonomischen Leistungs- und Rationalitatskriterien. 

Obwohl die Reform den Ubergang zum intensiven Wirtschaftswachstum (hahere Produktivi

tat, schnellere Innovation) hatte untersttitzen sollen, pflasterten die verteilungs- und beschafti

gungspolitischen MaBnahmen die alten Wege des extensiven Wachstums, die in der Industria
lisierungsphase angelegt worden waren. Einen Fortschritt brachte der Reforrnkurs insofern, als 

eine gewisse Rationalisierung in den Verwaltungs- und Verhandlungsprozessen Voluntaris

mus und Willktir eindammte. Als einen weiteren Schritt der Reform empfahl J6zsef Bognar 
1970, eine neue AuBenwirtschaftspolitik zu erarbeiten. Dahinter stand die Erkenntnis, daB die 

Wirtschaftstheorie des Sozialismus - von den Autarkiebestrebungen der Sowjetunion gepragt 

- nur einen Tauschhandel kannte, nieht aber die internationale Arbeitsteilung, also die aktive 

Teilnahme an den technologischen und organisatorischen Entwicklungstrends des Weltmark

tes. Unter den ftihrenden Okonomen der damaligenReformkommissionen obsiegte jedoch eine 

defensive Haltung, nach der nieht die Weiterentwieklung, sondem die »Verteidigung der Re

formen« das Gebot der Stunde sei. Denn inzwischen traten alle maBgeblichen Krafte verbal ftiT 

die Reformen ein, gegen deren Prinzipien die taglichen El1tscheidungen, die sie trafen, so of

fenkundig verstieBel1. Die Gewerkschaften tibten einen massiven Druck auf Offentlichkeit und 

Parteiftihrung aus, wachsende Einkommensdifferenzen nicht zu tolerieren (MV, H. 11/1986, 

S. 11 ff.). Die Reformgegner suchten - und fanden - Rtickendeckung in Moskau. Die Kreml
Fiihrung regierte seit Beginn der siebziger Jahre unter dem Motto: »Keine Experimente.« Das 
innen- und wirtschaftspolitische Stabilitatsbedtirfnis der sowjetischen Ftihrung folgte auf 

Jahrzehnte groBen Leids, verursacht dUTCh Kollektivierung, Klassenkampf (Stalin) und Krieg 
sowie auf die Unsicherheit, die Chruschtschows sprunghafte Reformen fiir die Funk

tionarsschicht bedeuteten. Die achtzehn Breschnjew-Jahre- seit dem XXVII. Parteitag wegen 
»Stagnation« auch in der UdSSR kritisiert - gaben der sowjetischen Bevolkerung das Geftihl 

der Ruhe und existentieller Sicherheit. Diesen »positiven Effekt« (Szarnuely 1986, S. 909) 
klammern Kritiker des »real existierenden Sozialismus« aus ihrer Betrachtung meist aus. 
Die Destabilisierung, die Anfang der siebziger Jahre entstand, als in Ungam die Reformkoali

tion angesichts erster Konflikte zerbrach, veranlaBte die Kreml-Fiihrung im Februar 1972 von 

Janos Kadar die Uberpriifung jener MaBnahmen zu verlangen, deren Konsequenzen - die Wie

derherstellung kleinkapitalistischer Verhaltnisse und die Vemachlassigung der sozialen Ge

rechtigkeit - die Konservativen in Budapest und Moskau gleiehermaBen in Unruhe versetzten. 

N ach Kadars Riickkehr aus Moskau bekamen jene Krafte, die sich auf die Verteidigung der 

Arbeiterinteressen beriefen, starken Auftrieb. Auf der ZK-Sitzung im November setzten sie 

den (durch Abbruch des leistungs- und Wirt
schaftskurses durch (vgl. Schmidt-Hauer 1986; Lendvai 1986, S. 74 ff.). 

Die Verfechter der »Arbeiterpolitik« bestimmten die Reaktion auf den Olschock und auf den 
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Wachstumseinbruch in den kapitalistischen Uindem 1973/74. Unter der Fiihrungsrolle deT 
Partei floss en Dollar-Kredite in die ungarische Wirtschaft: zur Forderung des Wachstums, der 

Investitionen und des Konsums. Die Devise lautete, daB die sozialistische Wirtschaft durch die 

Veranderungen des Weltmarktes nicht in Mitliedenschaft gezogen werden durfe. Wie in deT 

Anfangsphase der Planwirtschaft, ging die Fuhrung von Wunschvorstellungen aus, die mit der 

Realitat unvereinbar waren. So suchte sie ihr Heil wieder in der Schaffung neuer GroBbetriebe 

in Industrie und Landwirtschaft. Zwischen 1968 und 1980 verringerte sich die Zahl der 

Wirtschaftseinheiten von 9 400 auf 3700 (HV yom 7.2.1987). Die kunstlich entstandenen 

Monopole stiirkten die Verflechtung von Untemehmen, Staats- und Kommunalorganen bis 

hinunter auf die lokale Ebene. Eine von Okonomie und Politik hatte die Machtzen-

trale zu keiner Zeit angestrebt. Jetzt aber entstand ein unkontrollierter Lobbyismus, der die 

ohnehin fehlende Funktionsteilung zu seinen Gunsten nutzte. Das bedeutete, daB der pro

duktive Sektor auf Kosten der Infrastruktur und der Sozialpolitik den Lowenanteil der Investi

tionsmittel und deT staatlichen Steuerungskapazitat beanspruchte (MV, H. 11/1986, S. 13 f.). 

»Das Zeitalter der Illusionen« (so Ungarns international angesehener Banker Janos Fekete) 

ging 1978 dramatisch zu Ende. Der Import-UberschuB erreichte 8-10% des Volkseinkom

mens, die terms of trade (die Austauschrelationen zwischen Export- und Importpreisen) ver

schlechterten sich J ahr fUr J ahr, das hohe Importpreisniveau erhohte den Inflationsdruck. 1979 

versuchte die Regierung die Wirtschaft zu stabi1isieren - mit einer »Vollbremsung«: Importe 
und Inlandsverbrauch wurden gedrosselt, Exporte hingegen - um jeden Preis! - gefOrdert. 

Gleichzeitig befUrwortete der ZK-BeschluB yom Herbst 1979 die Weiterentwicklung der Wirt

schaftsreforrn: Mehr Markt sollte flir Prosperi tat sorgen. In den nachsten Jahren folgten - aus 
westlicher Sicht spektakuliire - Entscheidungen (Antal 1986, S. 127 ff.): 

Preisreforrnen (seit 1980), die im Binnenhandel Einflusse des Weltmarktes simulierten und 

die Betriebe verpflichteten, die se1bstkostenorientierte Preisbildung in eine marktorien

tierte umzuwandeln, wahrend sich der Staat weiterhin vorbehielt, Preise zu kontrollieren 
bzw. zu subventionieren; 

- Forderung der Privatinitiative (seit 1981) durch die Erleichterung von Pachtvertragen im 

Einzelhandel und im Gaststattengewerbe sowie dUTCh die Zulassung von Arbeitskollek
tiven und Kleinuntemehmen und am Rande des staatlichen Produktionssektors; 

- Erweiterung der Entscheidungsautonomie der Untemehmen (seit 1985) im Bereich der 

Produktions- und Betriebsorganisation sowie des Kapitaltransfers - unter Mitwirkung 

eines gewahlten Untemehmensrats (oder Managements), dem auch die Wahl des Direktors 
obliegt, wahrend die Funktionen der Staatsorgane von der direkten Betriebsaufsicht auf 

eine Rechtsaufsicht reduziert wurden; 

- Dezentralisierung des Bankensystems (seit 1985) durch die Trennung der Notenbank- und 
Geschaftsbankfunktionen und durch die Griindung neuer Geldinstitute wie z.B. Entwick

lungsbanken als Gemeinschaftsunternehmen. 

DaB diese Refonnen nicht nUT V orteile versprechen, sondem auch harte Konsequenzen haben, 
wurde den Ungam erst 1986 bewuBt, als sich die Regierung endlich dazu durchrang, die Auf
lOsung unrentabler GroBbetriebe und die Unterstiitzung entlassener Arbeiter gesetzlich zu 
regeln. 
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2. Relikte uDd Raubbau 

Auf der Maikundgebung des Jahres 1987 sah sich Parteichef Janos Kadar gezwungen, die 

Hauptsorge des vergangenen J ahrzehntes deutlicher als frUher anzusprechen: im Lande werde 

mehr verbraucht als produziert. Der schillernde Lebensstandard der Ungam, den westliche 

Stammtisch- und Seminartheorien der Einfiihmng von Marktelementen zuschreiben, beruht 

nur in Ausnahmefiillen auf international wettbewerbsfiihigen Leistungen. In Wahrheit ist der 
schOne Schein teuer erkauft: durch die Ausschopfung aller erdenklichen Kreditquellen und der 

eigenen Reserven: 

»Eine - im internationalen Vergleich - ansehnliche Wachstumsrate erreichte das Land in den fiinfziger 
Jahren auf Kosten der Landwirtschaft, in den sechziger Jahren auf Kosten der Infrastruktur, in den 
siebziger Jahren durch Verschuldung. Drei Jahrzehnte lang begiinstigte die weltweite Konjunktur die 
ungarische Wirtschaft. All dies erschien in der Selbstdarstellung allerdings als Beleg fUr die Uberlegen
heit des Systems. Die Konsequenzen dieser Disproportionen sowje der miBachteten Modernisierungs
und Rentabilitatserfordernisse blieben lange Zeit verborgen, woftir der Preis jetzt zu zahlen sein wird.« 
(MN vom 9.5.1987) 

Das Wirtschaftswachstum sank seit Beginn der achtziger Jahre noch weit sHirker als durch die 

Stabilitatspolitik vorgesehen war. Die Produktion ging nicht nur in den unrentablen Betrieben 

und Branchen zurUck. Bei kaum verlinderter Wirtschaftsstruktur kam das Gros der Investitions

mittel weiterhin den GroBbetrieben, der Rohstoff- und Schwerindustrie zugute. Flir eine 

Modernisierung der verarbeitenden Industrie fehlte es an Kapital. Die Rentabilitat der Investi

tionen blieb gering. Mit den Dollar-Krediten wurden die veralteten Produktionsstrukturen und 

der Konsum finanziert, nicht jedoch moderne Technologien. Allein bei den Konsumentenan
sprUchen erfolgte eine Anpassung an die moderne Weltwirtschaft (HV yom 9.5.1987). 

Die Notwendigkeit, Llicken in der Zahlungsbilanz zu stopfen, nahmen zentrale Behorden noch 
Mitte der achtziger Jahre zum AnlaB, in die Autonomie der Betriebe einzugreifen, ihnen - ohne 
Rlicksicht auf die Rentabilitat - Exportverpflichtungen aufzublirden. Zur Wahrung der Kredit

wlirdigkeit und des Versorgungsniveaus steuerte und subventionierte der Staat die Produktion 
in vielen Bereichen. Erfolgreiche Unternehmen muBten fUr die Aufrechterhaltung unrentabler 
Produktion bis zu zwei Drittel ihrer Gewinne in den Staatshaushalt abfiihren und konnten selbst 
nicht genug Investitionsmittel akkumulieren. Wirtschaftsplanung und -politik wurden mit dem 
notwendigen Strukturwandel nicht fertig. Sie schwankten zwischen Fortschreibung des Status 

quo und der Verordnung von Feuerwehreinsatzen zur Bewliltigung der brennendsten Pro

bleme. 
In Erglinzung - teilweise im Gegensatz - zur okonomischen Sichtweise, wonach ungeloste 

Zielkonflikte sowie die zunehmende »Inkonsistenz des Wirtschaftssystems« (E. Antal) die 

Rlickschlage und Reibungsverluste erklliren, meine ich, daB zwei Relikte des alten Sozialis
mus-Modells den Fortschritt blockieren: die Professionalisierungs- und die Integrations

mechanismen. Diese beiden Elemente der Produktionsverhaltnisse behindern den Ubergang 

yom extensiven zum intensiven Wirtschaftswachstum. Der Raubbau an den Produktivkrliften 

kann - vOrUbergehend - staatliche ModernisierungsmaBnahmen ersetzen. Kern der Produk
tionsverhliltnisse ist das staatliche Eigentum an Produktionsmitteln. Wer in welcher Form liber 

sie verfligt, bestimmt die Partei. Bei der Besetzung der Kommandoposten in Wirtschaft und 
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Verwaltung sind seit der Aufbauphase des Sozialismus politische ZuverUissigkeit bzw. pro

letarische Herkunft die entscheidenden Auswahlkriterien. Die Kaderpolitik deT Partei ist zwar 

im Laufe der siebziger Jahre um die Kriterien Fachkompetenz und personliche Ftihrungs
qualitat erweitert worden. Die neuen Grundsatze brachten jedoch weder eine Verbesserung 

noch eine Demokratisierung der Rekrutierungsprozesse von Ftihnmgskadern. »Subjektivitat« 

und »Spontaneitat« bei den personalpolitischen Entscheidungen beklagten die offiziellen 

Stellungnahmen, ohne jedoch deren tiefere Ursachen zu nennen. Einzelne Beitrage in der 

theoretischen Monatszeitschrift deT Partei »Tarsadalmi Szemle« befaBten sich zwar seit 

Beginn der achtziger Jahre mit dem Bildungsstand der Funktionare, gaben aber nur vereinzelt 

Hinweise auf deren Ursachen. Denn die USAP war in der Kaderpolitik in ein Dilemma geraten. 

Die ftihrende Rolle der Arbeiterklasse als Legitimationsprinzip konnte durch die Entwicklung 

der Mitgliederstruktur immer weniger gestiitzt werden: Der Anteil der Arbeiter nahm immer 

weiter abo Die BefOrderung von Arbeiterkadern in Fiihrungspositionen schien daber allein 
geeignet, der Klassentheorie geniige zu tun. Ein Fern- und Abendstudium konnten die Kandi

daten »nachholen«. Aber nur in Ausnabmefallen brachte der »zweite Bildungsweg« eine fach

lich hinreichende - und gesellschaftlich akzeptierte- Qualifikation (vgl. Huber 1984, S. 63 ff.; 

1985, S. 258 ff.). 

1m Mfuz 1986 hat daber das Zentralkomitee der USAP neue Richtlinien beschlossen, wonach 

die Mehrzabl der Filhrungspositionen im staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben 

durch Ausschreibungen und Wahlen besetzt werden sollen. »Der Fiihrungsnachwuchs soIl sich 

hauptsachlich aus Hochschul- und Universitatsabsolventen mit entsprechender Berufserfah

rung rekrutieren« (DIE ZEIT yom 28. Marz 1986). 

Den BeschluB begrilndete die Parteiftihrung mit der lange gereiften Erkenntnis, daB die weitere 

Entwicklung des Landes davon abhangig sei, ob es gelingen werde, die Qualifikation der Filh

rungskrafte zu erhohen. Denn trotz der groBenAnzahl von Diplom-Ingenieuren und Okonomen 

sind ein Drittel der oberen und zwei Drittel der unteren Fiihrungspositionen in der Wirtschaft 

noch mit Nicht-Graduierten besetzt. Noch groBer ist ihr Anteil in den Staatsorganen und in der 

Verwaltung. Besonders ins Auge fallt dabei, daB der Anteil von Graduierten gerade unter den 

jiingeren Filhrungskraften in einigen Bereichen sogar rUcklaufig ist. Die bisherige Praxis der 

Kaderpolitik schafft soziale Spannungen und wirkt demotivierend auf die Leistungsbereit
schaft. Sie unterlauft damit aIle sonstigen Bemiihungen der Staats- und Parteispitze, Leistung 
und Effizienz als gesellschaftliche Normen durchzusetzen (Knopp!Radics 1984, S. 57; Veress 
1985, S. 779). Yom Erfolg dieser Bemiihungen hangt es entscheidend ab, ob Ungarn die zweite 
(und dritte) industrielle Revolution, die Phase des intensiven (und qualitativen) Wirtschafts
wachstums erreicht. Andere Lander werden »nicht deshalb immer reicher, weil dort der 
talismus herrscht, sondern weil sie die Arbeit gut organisieren und ausftihren« (Agoston 1985, 

S. 90). 1m niedrigen Niveau der Arbeits- und Organisationskultur sehen ungarische Fachleute 

und Burger einen - recht auffalligen - Grund flir die unbefriedigenden Wirtschaftsergebnisse. 

Mit Disziplin und Prazision einerseits, mit Flexibilitat und Kooperationsbereitschaft ande

rerseits tun sich noch viele Beschaftigte schwer. Die Identifikation mit der Arbeit laBt viel zu 
wunschen tibrig; dies gesteht auch die politische Fuhrung ein. Mit Appellen und Anreizen 

versuchte sie gegenzusteuern. Allein, der Erfolg blieb gering. Wie tief das Problem sitzt, wird 
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erst allmiihlich klar. Der Historiker Ferenc Glatz machte auf die bislang wenig beachteten 

Spatfolgen der Machtiibemahme 1948/49 aufrnerksam. Die neue Flihrungsschicht, die lauthals 

eine revolutionare Politik verklindete, verstand wenig von den Lenkungsprozessen, die sie be

trieb. In Wirtschaft und Verwaltung setzte die kommunistische Partei auf die Kraft von Parolen 

und auf die Mittel des Klassenkampfes. Mit ihren Mobilisierungskampagnen wertete sie nicht 

nur den Sachverstand ab, sondem die tagliche Arbeit schlechthin (Glatz 1986, S. 4). 

Ins gesellschaftliche BewuBtsein pragte sich tief ein, daB die Leistung am Arbeitsplatz flir das 

personliche Aus- und Fortkommen eher nebensachlich sei, daB Sorgfalt und Initiative nicht 

belohnt werden. Den ModernisierungsprozeB erschwert und behindert bis zum heutigen Tage, 

daB Autoritat durch Kompetenz weitgehend verloren ging. 1m Sozialismusbild, das Ungarn 

libemahm, war die Wertschatzung intellektueller - und sogar jeglicher geistiger - Arbeit 

gegenliber der Rolle der Arbeiterklasse stark herabgesetzt (Kulesar 1985, S. 10; 20). MiBtrauen 

und MiBgunst gegenliber der gebildeten Elite verstiirkten noch die vulgarmarxistische These, 

ihre Arbeit sei nicht produktiv. Diese Auffassung hat zu dem Resultat geflihrt, daB der Anteil 

der Hochschulabsolventen an der Bevolkerung wie auch der Anteil der white collar workers an 

den Beschaftigten im Vergleich zu den Industrieliindem einen erheblichen Rlickstand zeigen. 

Die zu eng spezialisierten akademischen Berufe genieBen nur geringes Ansehen, sind schlecht 

bezahlt, stark feminisiert3• 

Das Bild des Arbeitsmarktes gleicht bis ins Detail dem sowjetischen: Arzte, lngenieure, Oko

nomen, Piidagogen und Biologen verdienen haufig weniger als Facharbeiter, in den ersten Be

rufsjahren sogar weniger als Hilfsarbeiter. Eine so geringe Bezahlung kann sich - angesichts 

der im Vergleich hohen Lebenshaltungskosten - ein Familienoberhaupt, ein Mann in der Regel, 

nicht leisten. Die Abwanderung der Akademiker in andere Berufe nimmt seit Anfang der sieb

ziger Jahre standig zu. Und nur 12% der Jungen - hingegen 24% der Madchen - besuchen ein 

Gymnasium, das zur allgemeinen Hochschulreife flihrt. Rund 80% der Mittelschiiler erwerben 

in den zwei- bis vierjiihrigen Fachschulen lediglich enge berufsspezifische Kenntnisse. Weder 

ihre Allgemeinbildung noch ihre berufliche Grundausbildung entsprechen den spateren Anfor

derungen. Wegen der engen Spezialisierung ist die geistige und raumliche Mobilitat der gelem
ten Arbeitskriifte gering. Mobilitat der Produktivkriifte ware aber Voraussetzung flir Struktur

wandel. Das Bildungssystem ist also mitverantwortlich fiir die weitgehende Unfahigkeit und 

Unwilligkeit, mit technologischen und organisatorischen Innovationen Produktivitat und A

bsatz zu steigem. Ais eine weitere Bremse fiir den Strukturwandel erweist sich die alte Vor

schrift, wonach die Betriebe verpflichtet sind, die Arbeitsplatze den amtlich entworfenen 

Berufsbildem anzupassen (Bessenyei 1987, S. 299 f.). Solche Relikte der direkten und detail

lierten Wirtschaftslenkung, die dazu dienen, Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt zu har

monisieren, bringen die Untemehmen von vornherein in eine Lage, in der es flir sie unmoglich 

ist, selbstandig zu wirtschaften. Die Leitung der Untemehmen muB den »oben« bestimmten 

Spielregeln - die obendrein oft unbestimmt und unbestandig sind - gerecht werden oder ihnen 

»irgendwie« ausweichen. Sich mit den untemehmerischen Aufgaben voll zu identifizieren, ist 

dabei nicht moglich (Mellar 1987, S. 340). Die Aufgaben selbst lassen eine rationale 

Geschaftspolitik nicht zu: Sie sind »uferlos« (Prager). 
»Immer mehr ihrer Funktionen hat die Gesellschaft an die Unternehmen deiegiert und diese mit den 
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Folgekosten belastet. Anfang der achtziger Jahre waren die sozialistischen Betriebe der zentrale Ort der 
sozialen Fiirsorge, der Politisiernng, von Sport und Kultur, der menschlichen Beziehungen, der sozialen 
Existenz iiberhaupt« (MN vom 3.3.1987). 

Der entscheidende Punkt ist, daB die Betriebe bei der Besch1iftigtmg und Bezahlung der 

Belegschaft sozia1e und moralische Verantwortung zu tragen haben, weil eine autonome und 

aktive Sozialpolitik auf staat1icher Ebene erst in Ansatzen existiert. Die »Identitatsst5rung« der 

Betriebe, bedingt durch die Unklarheit der Zie1e tmd der Interessensverhaltnisse, erweist sich 

als ein groBes Hindemis fiir kompetentere Fiihrtmgsmethoden. Die Management -Kultur ist auf 

einer niedrigen Stufe geblieben. Dynamische Personlichkeiten haben es schwer (HV yom 

7.2.1987). Obrigkeitsstaatliche Reg1ementiertmgen, die u.a. in den Personalabteilungen in

stitutionalisiert sind, desorientieren und desinteressieren die Betriebswirtschaft auch »von 

innen« her. Eine Erhebung des Industrieministeriums dokumentierte vor kurzem, was bis1ang 

Tabu war: Besetzung tmd Arbeitsweise der Personalabteilungen fo1gen iiberholten Mustem 

aus der Friihphase des Sozialismus, a1s die Kaderfrage von den Wirtschaftsprozessen getrennt 

wurde. Lediglich in 59 GroBbetrieben gibt es eine Direktion fiir Personal- und Sozialfragen, 

eine Organisationsforrn, die zuriickgeht auf einen (nicht publizierten) RegierungserlaB aus 

dem Jahre 1976. An der alten Praxis anderte erim Grunde nichts (HV yom 11.7.1987). Mit den 

aus der »Griinderzeit« iiberlieferten Methoden der politischen Fiihrung befaBt sich eine neuere 

Analyse von F. Kozma, Professor an der Parteihochschu1e: Die organisatorischen Losungen 

»preBten die multifunktionalen und unendlich vielfiiltigen Integrationsbediirfnisse der Gesellschaft in ein 
Prokrustes-Bett: eindimensionale und hierarchische Regelungen versuchten die Kooperation zwischen 
Wirtschaft und Gesellschaft herzustellen.« 

Allen Optimierungs- und Koordinationsbemiihtmgen zum Trotz herrschen seiner Meinung 

nach vie1fach anarchische Zust1iude, z.B. auf dem W ohnungsmarkt. Zu den generellen Fo1gen 

einer auf okonomischen lllusionen tmd ideo1ogischen Fixierungen beruhenden Integrations

strategie, welche die Autonomie tmd die Se1bstorganisation der sozialen Kr1ifte erdrosse1te, 

gehOre zum einen die partielle Verarmung der Gesellschaft, zum anderen die gedu1dete (oder 

kriminalisierte) MiBachtung der Verwalttmgsvorschriften (Kozma 1987, S. 32 ff.) »Das 

Programm karm nicht einfach die Erhohtmg der (betrieblichen) Autonomie sein. Die Wege der 

modemen Integration miissen ausgebaut werden«, - forderte der Wirtschaftsjurist T. Sarkozy 

schon 1983. Doch obwohl »die Politik die Koordinationsfunktionen des Marktes umfangreich 

iibemahm« (Bihari) - nachdem die Wirtschaftsreforrnen der privaten und kollektiven Wirt

schaftstatigkeit einen breiteren Raum eroffneten -, hat sie deren Segmentierung und Perspek

tiv10sigkeit aufkeiner der Steuerungsebenen zu iiberwinden verrnocht: 

- Die Grundsatze der Besteuertmg sind - wie in den anderen sozialistischen Landem - unein

heitlich. Das Einkommen aus dem Hauptberuf und im sozialistischen Sektor ist begiinstigt. Das 

Haupteinkommen aus privater Arbeit ist mit hoher Steuer be1astet. (Havasi 1987, S. 15 f.). 

- Die Wirtschafts1enkung hat Bedingtmgen geschaffen, die von den Betrieben verlangen, in 

drei Markt-Kategorien zu denken: Inland, Dollarmarkt, Rube1markt. Die Betriebe konnen dar

iiber hinaus nicht auf den Markt gehen, der fiir sie am giinstigsten ist. Denn zentrale Inter

ventionen modifizieren die Marktbedingtmgen »im Interesse der sog. gesamtgesellschaftli

chen Zie1e«, und zwarnicht einheitlich, sondem tmtemehmensspezifisch (HV yom 23 .5.1987). 
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- Ein Pseudo-Zentralismus herrscht auch auf der obersten Ebene, wo mehrere Lenkungszen
tren funktionieren, isoliert voneinander (Antal 1985). 
Die Heterogenitat der zerttralen Steuerung wird der Komplexitat der sozialen und okonomi
schen Prozesse nicht gerecht. Sie belastet uberdies Btirger und Betriebe, macht sie doch ihre 
Dispositionsfreiheiten unsicher - und dadurch perspektivlos. Zugleich ist das bestehende Sy

stem administrativer Politik funktional notwendig, da materielle Politikbereiche wie Verkehr 
und Kommunikation eklatante Miingel zeigen. 

»Nach dem Krieg ist deren Entwicklung und Erweiterung vemachUissigt worden: Das statische und hier
archische Lenkungssystem bedurfte nicht einmal aus dem prodnktiven Sektor permanenter Riickmel
dungen und hielt den Ausbau eines Informations- und Kommunikationsnetzes im sozialen Sektor bzw. 
einen umfangreichen und unkontrollierbaren InformationsfluB keineswegs flir nOlig, eher noch flir ge
fahrlich«4. 

In der gesamten »Reformzeit« war der Staat mehr damit beschaftigt, den Markt zu simulieren, 
denn offentliche Guter und wohlfahrtsstaatliche Leistungen bereitzustellen, die zur Entfaltung 
wie zur Korrektur der Marktprozesse notwendig sind. Der Rtickstand der Infrastruktur zu den 
entwickelten Industrielandem wird jetzt auf 40-50 Jahre geschiitzt. In den vergangenen zwei 
Jahrzehnten wurde ihre Leistungsfahigkeit nicht im Gleichschritt mit dem produktiven Sektor 
ausgebaut. Auch dies ist eine Folge der Produktionsverhaltnisse. Die Trager der sozialen 
Infrastruktur, die regionalen und kommunalen Korperschaften haben ihre Position im 
EntscheidungsprozeB - trotz nominell wachsender Autonomie - nicht ausbauen konnen. Sie 
sind auf Fursprache und Finanzen seitens des Parteiapparats und der zentralen Behorden 
angewiesen. Ftir »nicht produktive« Investitionen hatte die auf extensive Produktion und auf 
kurzfristige Erfolge programmierte Wachstumspolitik jedoch meist nur »den Rest« eriibrigen 
kiinnen (Belley 1984; Bogar 1983). Ungeniigende Transport- und Kommunikationsverbin
dungen verursachen heute enorme Reibungs- und Rentabilitatsverluste. Allein der Schaden, 
den das viel zu kleine und haufig gestOrte Telefonnetz verursacht, wird auf 11-12 Milliarden 
Forint jiihrlich geschatzt. Dem Entwicklungsstand entsprechend mtiBten flir hundert Ein
wohner 22-23 Anschltisse zur Verftigung stehen - anstelle der durchschnittlich 14 (in Budapest 
35, in den Randgebieten 5). Zweitausend Dorfer- fast ein Viertel der Bevolkerung - haben nur 
zu Btirozeiten eine telefonische Verbindung zur AuBenwelt (HV vom 1.11.1986; MH yom 
20.10.1986; MN yom 11.10.1985). Die Ungarischen Eisenbahnen kiinnen wegen technischer 
Mangel Tausende von Waggons nur bei herabgesetzter Geschwindigkeit in Betrieb halten. N ur 
ein Drittel der Eisenbahnstrecke ist bislang elektrifiziert. Desolate Zustande und Investitions
lticken fiihren zur Wiederbelebung administrativer ZuteilungsmaBnahmen. So muBte z.B. An
fang 1985 ein eigens dafUr gebildetes Komitee Dringlichkeit und Reihenfolge der Transport
auftrage festlegen (HV vom 19.7.1986 und yom 25.10.1986). 
Segmentierung fordert Selbstversorgung (und umgekehrt). Der Anteil des Eigenverbrauchs 
betragt in den ungarischen Untemehmen durchschnittlich 60% (in modemen Betrieben dage
gen nur 40%) der Produktion. Nicht zuletzt wegen dernoch »weithin iiblichen Unpiinktlichkeit 
und Unzuverlassigkeit der Lieferungen bemtihen sich aIle Untemehmen, moglichst viele 
Vorprodukte und Werkzeuge in eigener Regie herzustellen« (HV yom 14.2.1987). Das System 
ortlicher Wirtschaftsbeziehungen ist zerrtittet. Die Untemehrnen wissen nicht, was Koopera-
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tion ist (P, H. 8-9/1986, S. 109 und H. 11/1986, S. 59). Bei diesem Stand der Arbeitsteilung 

konnen Professionalitat und Rentabilitat nur mtihsam bzw. nur durch weitere Untemehmens
konzentration - die wiederum kontraproduktiv ist - gesteigert werden. Mit den privaten 
Haushalten ist es ganz ahnlich bestellt. Dank der Hof- und Hilfswirtschaften - als ein Element 
der Marktorientierung im Westen hochgelobt - versorgen sich Arbeiter- und Angestelltenfa
milien in hohem MaBe selbst mit Lebensmitteln. Auch diese Prodnktion erfolgt zu Lasten von 
Rentabilitat und Professionalitat. Der private Zeit- und Energieaufwand ist wesentlich hoher 
als in den staatlichen Agrarbetrieben. Und sofem die private Feld- und Gartenarbeit nicht 
Freizeitbeschaftigung sondem materielle Notwendigkeit ist, geht sie auf Kosten der Lei
stungsbereitschaft und der Konzentrationsfahigkeit am Arbeitsplatz5• Nach Schatzungen 
ungarischer Okonomen und Soziologen lebt nur ein Viertel der Haushalte ausschlieBlich vom 
Lohn und Gehalt. Sie verdienen entweder tiberdurchschnittlich gut oder haben absolut keine 
Chance, etwas dazu zu verdienen. Von den rund 5 Millionen Arbeitnehmem gehen etwa 4 
Millionen einer zweiten Beschaftigung nacho Viele treibt es nach Statussymbolen, andere 
mtissen ein Haus bauen, weil sic weder am Wohnungsmarkt noch im - auf ein Minimum 
reduzierten - sozialen Wohnungsbau zum Zuge kommen. Eine weitere Gruppe der Nebenver
diener rekrutiert sich aus Berufsanfangem und Hilfsarbeitem, deren Mindestlohn unter dem 
oder urn das Existenzminimum (3 000 Forint) liegt. (Ein Tribiineplatz beim Formell-Rennen 
kostet zwischen 1 800 und 4 000 Ft.) Durchschnittsverdiener (rund 6 000 Forint) werden durch 
die sinkenden Reallohne (seit 1978 sind die Lebenshaltungskosten im Jahresdurchschnitt urn 
tiber 8% gestiegen) gezwungen, eine Nebeneinnahmequelle aufzutun. Nach den statistischen 
Daten verbrachten die Ungarn 1984 genau 9,1 Milliarden Stunden an ihrem Arbeitsplatz. In der 
legalen »zweiten Wirtschaft« - so schatzten die Statistiker wurde 4,5 Milliarden Stunden 
gearbeitet. Vor 15-20 J ahren erreichte die Gesamtarbeitszeit 9,9 bzw. 3,3 Milliarden Stunden. 
Das war insgesamt etwa eine halbe Milliarde Stunden weniger als heute (P, H. 12/1985). 
Wahrcnd also die produktiven Kapazitaten der Industrie- und Agrarbetriebe - von wenigen 
Ausnahmen abgesehen - sich nicht verbessem, sondem wegen der Uberforderung verschlech
tern, miissen die Arbeitskrafte immer mehr leisten, urn den Lebensstandard halten zu konnen. 
Die tagliche Arbeitszeit hat sich auf 12-14 Stunden verlangert. Am 1. J anuar 1984 standen rund 
74% der Frauen im arbeitsfiihigen Alter (16-55) in einem Beschaftigungsverhaltnis, gut drei 
Prozentpunkte mehr als vier Jahre zuvor. Tei1zeitbeschi3Jtigung ist nur fUr 1 Prozent der Frauen 
moglich. 
Gesundheit und Familien sind dabei schwcren Bclastungen ausgesetzt. DeI Zcrfall menschli
chef Beziehungen, Schwierigkeiten bei der Anpassung an die Gesellschaft und andere sozial
psychologische Probleme lassen die Krankheitsraten ansteigen: Jeder ungarische Staatsbtirger 
sucht im Jahr fiinfzehnmal einen Arzt auf (MV yom 7.2.1987 und vom 16.3.1987). Die Lebens

erwartung der Manner ist auf weniger als 66 Jahre gesunken. Die Sterblichkeit der 40-49jah
rigen Manner hat sich zwischen 1964 und 1984 - aufgrund vieler und (auBer dem hohen Alko
holkonsum) nicht eindeutig klarbaren Grunden - verdoppelt (Klinger/Monigl1985, S. 27). Die 
Zunahme von Sozialisationssti:irungen bei Kindem, Symptome wie Jugendkriminalitat und 
Drogenkonsum beunruhigen Eltem und Piidagogen6. 1m Jahre 1984 ging der Mikrozensus 
auch erstmals der Frage nach, wie berufstatige Frauen ihre Kinder versorgen. Nach diesen 
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Daten verbringt knapp ein Drittel der 11-14jahrigen die schulfreien Stunden des Tages ohne 

Aufsicht. Jeden Sommer befassen sich Zeitungen mit den Problemen, die sich daraus ergeben, 

daB in den langen Schulferien viele Kinder die meiste Zeit allein bleiben. Ein Linguistik-Pro

fessor macht die unterbrochene Kommunikation zwischen den Generationen flir die zuneh

mend zu beklagenden groben Umgangsformen, flirdas Sinken der Kommunikationskulturver
antwortlich: Die Kinder - in Tagesstatten untergebracht oder auf der StraBe - lemen die 

Sprache voneinander, nicht von den Erwachsenen. Wer dann aus der Welt der Gleichaltrigen 

in das offentliche Leben eintritt, kann seine Gedanken und Geftih1e nUT unzureichend ausdrtik

ken. An diesen sozialen Prozessen zeigt sich die Wirkung von Reformen und RtickschHigen, 

die den Wirtschaftsmechanismus veranderten ebenso wie die Wirkung von »non-decisions« in 
der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Dezentralisierung ohne Integration, Marktorientie

rung ohne Infrastruktur, Anspruchshaltung ohne Risikobereitschaft gefahrden den Reproduk

tionsprozeB: Die ungarische Gesellschaft lebt von der Substanz. 

3. Rezession und Reaktionen 

Die Krisenzeichen mehren sich: Seit Anfang der achtziger Jahre verschlechtert sich die 

Wirtschaftslage, und das Vertrauen in die staatliche Wirtschaftspolitik und Steuerung schwin
det. Mit diesem Urteil begrtinden Reform-Experten wie L. Antal und seine Mitarbeiter ihre 

Vorschlage flir die Politik (Antal u.a. 1987, S. 642 ff.). Zunachst die Fakten: 

Stagnierendes Wirtschaftswachstum und hohe Inflationsraten ergeben eine Stagflation. Sie 

unterscheidet sich nur dadurch von der Krisenform der kapitalistischen Lander, daB sie nicht 

mit hoher Arbeitslosigkeit, sondem mit sinkender Effektivitat der Ressourcen Arbeit und 

Kapital- einhergeht. Es wird also mit Verlusten produziert. Volumen und Rentabilitat der 

Investitionen sinken, und ebenso die Wirtschaftsmoral. Vertrage und Versprechungen -letzte

re spielen immer noch eine groBe Rolle in den horizontalen wie in den vertikalen Wirtschafts

beziehungen halten viele Betriebe und Privatproduzenten nicht ein. Kurzfristiges Denken 

beherrscht die Entscheidungen. Bereicherung - oder: wie im Fane betrieblicher Lohnkonflikte 

die Befriedigung ungerechtfertigter Anspruche - haben Vorrang vor Investitionen und Inno

vationen7 • Diese Probleme ftihren ungarische Fachleute und Funktioniire auf den Umstand 

zurtick, daB Markteinfliisse immer noch zu wenig zur Geltung kommen: 

- Geldinstitute, die dem - flir einen Strukturwandel unerlaBlichen Kapitaltransfer dienen, 

haben zwar Mitte 1987 auch eine Borse flir Wertpapierhandel gegrtindet. Doch das Problem 
der Eigenttimerrechte ist auch -nach der Trennung der Staatsverwaltung von der Wirtschaft 

nicht geli.ist (Sarkozy 1986). Einige GroBuntemehmen sind zwar zerteilt worden; Eigeninter

esse ist entstanden, aber langfristiges, unternehmerisches Denken HiBt sich ohne freie Ver
fligung der Kollektive tiber die Produktionsmittel nicht »einftihren«. 

- Kleinuntemehmer konnen im InnovationsprozeB keine Vorreiterrolle spielen. Erstens sind 

viele auf die »Selbstandigkeit« nicht gut vorbereitet. An kaufmannischen Kenntnissen fehlt es 

ebenso wie an einer breiten fachlichen Grundausbildung. Zweitens konnen sie im bestehenden 

Steuersystem Investitionen in modeme Technologien nicht als Kosten abschreiben. Mit 
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Einzelverordnungen wurde die Steuerlast der» Privaten« in den letzten J ahren erheblich erhoht. 

Die ungekliirte und unsichere Eigentumslage hemmt die Investitionsbereitschaft vieler Klein

untemehmer. Nur wenige der »Arbeitsgemeinschaften« entwickeln eine Marktstrategie, viele 

ziehen es vor, einen groBen Auftraggeber zu beliefem und nehmen die Abhangigkeit hin. 

Dieses Ergebnis einer Erhebung erklaren die Forscher nicht zuletzt mit dem Fehlen einer 

Interessenvertretung (KS H 7-8/1987 S. 957 ff., MN yom 28.1.1986; HV yom 26.7.1986; N 
yom 20.8.1987). 

Mit den Dezentralisierungs- und ReformmaBnahmen haben Staats- und Parteiftihrung ihr Ziel 

nicht erreicht: Wachstumskapazitat und Wettbewerbsfahigkeit der Wirtschaft haben sich nur 

pUnktuell verbessert, der Inlandsverbrauch liegt tiber dem Leistungsniveau. »Infolgedessen,« 

so konstatierte der Vize-Prasident des Planamtes Mikl6s Pullai: »ob dem Land bis 1990 

Wachs tum, Stagnation oder Rezession ins.Haus steht, ist schon keine Frage der Planung mehr, 
sondem deren Konsequenz« (HV yom 1.8.1986). Zwei Konsequenzen sind bereits eingetreten: 

- Der Dollarsaldo der Zahlungsbilanz hat einen neuen Rekordstand erreicht; die terms of trade 

verschlechtem sich weiter; die Verschuldung ist so hoch, daB Ende des J ahrzehnts Zinsen und 

Tilgungen die Exporterlose bis auf einen kleinen Rest aufbrauchen werden. Nicht nur wissen

schaftlicher Pessismismus, sondem auch die praktisch-politische Einschiitzung der Lage sieht 

die Gefahr, daB Ungam auf dem Weltrnarkt weiter an die Peripherie abgedrangt und auf die 

Stufe eines Entwicklungslandes zuriickfallen wird (ebenda und Kozma 1987). 

- Der Staatshaushalt schloB 1986 mit einem Rekord-Defizit von 47 Milliarden Forint (RV yom 

1.8.1987). Das warmehr als doppelt so hoch wie »geplant«, undes warnichtdas erste Mal so. 

1986 kam die Differenz weitgehend den Krisen-Sektoren als Subvention zugute. So konnten 

zwar Arbeitsplatze gesichert werden, nicht gewiihrleistet ist aber die soziale Sicherheit der 

Rentner. Der Realwert der Renten sinkt infolge der Inflation und der zu geringen staatlichen 
»Kompensation«. 

Auf dieAlarmzeichen der Destabilisierung reagierten Staats- und Parteifiihrung im Friihjahr 

1987 mit einem Aktionsprogramm, das unter anderem vorsieht: 
- die Beschleunigung des technischen Fortschritts durch erleichterte Kreditvergabe und Steu
erriickerstattung fiir erfolgreiche Untemehmen; 

- die Senkungen der Kaufkraft durch Abbau der Preissubventionen, worauf im Juli Preiser
hDhungen folgten; 
- die baldige Einfiihrung der Mehrwertsteuer und einer allgemeinen Einkommenssteuer, mit 
demZiel die Einnahmestruktur des Staatshaushalts zu verandem: Bislang kamen 80% der Ein
nahmen aus der Wirtschaft; die Mehrwertsteuer wird das andem - und weitere Preis

erhohungen verursachen. 

Die Sanierung der Wirtschaft erfordert harte Opfer von der Bevolkerung und harte Entschei
dungen von den Politikem. Die bisherige Reformpolitik hatte »pragmatischen« Charakter. 

Ohne eine Konzeption, zwischen Routine und Ratlosigkeit einer »Zwangslaufbahn« folgend, 
ergaben sich »halbe Losungen« aus einem Entscheidungsmuster, das Konflikte vermeiden und 
verschleiem woHte. Die »Konfliktvermeidungs~Strategie«, die zum Symbol der »Einheit« 
wurde, trug Elemente des alten Sozialismus-Bildes, das eine harmonische und homogene 

soziale Entwicklung projizierte (Hankiss 1986). Nach dem heutigen Diskussionsstand zeich-
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net sich ab, daB eine Reformkonzeption zwei Grundprobleme angehen muB: ein historisches 

und ein systemspezifisches. 

Erstens: U m die okonomische und politische Rtickstandigkeit, die das Land seit Anfang des 19. 
Jahrhunderts in der »Neurose« befangenhalt, den Westen aufzuholen, ist eine konsequente 

Modernisierungsstrategie erforderlich. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehoren der Ausbau der 

Infrastruktur, die Anerkennung von Kompetenz und die Hebung des Bildungsstandes (Kopatsy 

1986; Hankiss 1986; Kulesar 1985 u.a.). 
Zweitens: Um in die intensive Phase okonomischen Fortschritts eintreten zu konnen; mtissen 

Politik und Wirtschaft getrennt und Institutionen der Interessensvertretung entwickelt werden. 

Der Abbau des Zentralismus und ein neues System der sozialen Arbeitsteilung sowie der 

Integrationsmechanismen setzen ein neues Sozialismusbild voraus (Szamuely 1986). Zwi

schen diesen erreichenbaren Zielkomplexen gibt es Verbindungen. In der »Stellungnahrne des 

ZK der USAP zum Programm der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entfaltung« yom 2. 

Juli 1987 setzt die Revision der Wirtschafts- und Parteipolitik bei den gemeinsamen Elementen 

der »doppelten Entwicklungsstrategie« an: Fachleute, Intellektuelle und Ftihrungskriifte erhal

ten mehr Verantwortung und mehr politische und materielle Anerkennung. Die »fiihrende 

Rolle der Arbeiterklasse« wird nicht mehr erwahnt. Dies erleichtert wiederum die Differenzie

rung zwischen Vollbeschaftigung und effektiver Beschaftigung. Das Recht auf Arbeit heiBt 

nicht mehr »Recht auf den Arbeitsplatz«, sondern Mobilitat. 

Mit diesen - vorerst nur angektindigten - Reformschritten steht die ungarische Ftihrung nicht 

mehr alleinB• Der Generalsekretar der KPdSU, Michail Gorbatschow, erklarte von Anfang an: 

»lch brauche die Intelligenz«. In seiner Rede vor dem ZK -Plenum Ende Juni 1987 gebrauchte 
er auch den Begriff: effektive Beschaftigung. Bereits zuvor zeigte sich aber, daB sein Peres

trojka-Programm nicht nur die Privilegien der Funktionarsschicht, sondern auch die Prlvilegien 

der Arbeiter antastet und auf entsprechenden Widerstand stOBt (vgl. Schmidt-Hauer/Huber 
1987). Ungarn geben seinen Vorschlagen urn so eher eine Chance, ohne Reformen »revolutio

naren AusmaBes« (Gorbatschow) auszukommen, da die theoretische Vorbereitung fill die 

Umgestaltung des okonomischen und politischen Systems weiter fortgeschritten ist. 
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Anmerkungen 

Worin diese bestanden, ist gut dokumentieli und erkHirt in: Grothusen, K-D. (Hg.) (1987): Siideuro
paHandbuch V: Ungarn, Gottingen undin Schonfeld, R. (Hg.) (1985): Reform und Wandel in Siidost
europa, Miinchen. 

2 Mozg6 Vilag, 1984, H. 2 S. 5-17; deutsch in: Siidosteuropa, 1984, H. 7-8, S. 447-459. 
3 Huszar, T.: ,>Nem kozepiskolas fokon ... «, Miiveltseg, kozmiive16des, ertelmiseg. Budapest 1981, 

S. 140 ff. 
Das Durchschnittseinkommen junger Akademiker erreicht erst im 29-30. Lebensjahr das Lohnniveau 
von Facharbeitem. Bis zu diesem Alter haben sie nnr 60% von dem verdient, was ihre nichtstudierten 
Altersgenossen erhielten und holen den Riickstand erst urn das 45. Lebensjahr ein. V gl.: Diplomas 
fiatalok a tarsadalomban, Budapest KSH, 1984, S. 38 f. »Wir miissen uns zu der Erkenntnis dnrch
ringen, daB wir in den vergangenen 10 - 15 lahren der Schaffungjener politischen und okonomischen 
Bedingungen nicht genug Aufmerksamkeit schenkten, die dem moralischen und vor aHem dem 
materiellen Wertverlust technischer und geistiger KreativiHit und Kompetenz hiitten entgegenwirken 
konnen« ZK-Sekretar Pal Lenard in: Nepszabadsag vom 31.12.1986. 

4 Akademi-Mitglied T. Vamos, zitiert in Heti Vilaggazdasag vom 10.12.1983. 
5 2,5 Milliarden Stunden haben Kleinproduzenten gebraucht, urn - mit manueller Arbeit und primar flir 

den eigenen Bedarf - ein Drittel des landwirtschaftlichen Brnttosozialproduktionswertes zu schaffen; 
zwei Drittel erwirtschafteten die GroBbetriebe in/mit 1,5 Milliarden Arbeitsstunden. Der Stundener
trag der Kleinproduzenten lag damit Anfang der 80er Jahre weit unter dem des professionellen 
Agrarsektors. Dennoch stieg die Zahl der Arbeiter und Angestellten, die ihre Zeit und Geld in die 
bauerliche Wirtschaft investierten und deren Interessen eher der Gartenarbeit denn dem Bernf galt. 
Vgl.: Timar, J.: Id6 es munkaid6, in: Kozgazdasagi Szemle 1985, H. 11, S. 1310. 

6 Die Statistiken der letzten Jalrre weisen wesentlich mehr jugendliche Straftater auf, vgl. Magyar 
Nemzet vom 13.6.1986 und Nepszabadsag vom 17.7.1986. Die Zahl der Drogenabhangigen wird auf 
30-35000 geschiitzt, vgl. Heti Vilaggazdasag vom 15.8.1987, S. 62. 

7 Magyar Nemzet vom 28.3., 9.7.1987, Nepszabadsag vom 20.8.1987, Heti Vilaggazdasag yom 2.8. 
1986, vom 7.2., 25.7.1987. Etwa 200 Untemehmen verbrauchten auch die Abschreibungen flir 
Lohnerhiihungen, kritisiert Magyar Nemzet vom 21.6.1986. 

8 Die Prognose von S. Bialer (1987, S. 128 f.), die aus der Uberschatzung des »ungarischen Modells« 
resu1tierte, hat sich schnell iiberholt, vgl. Bialer, S.: The Soviet Paradox, London 1987, S. 128 f. 

HV Heti Vi1aggazdasag 
KS Kozgazdasagi Szemle 
MH Magyar Hirlap 
MN Magyar Nemzet 
MV Mozg6 Vilag 
N Nepszabadsag 
p Partelet 
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Thomas Vo6 
gegen Konservatismus 

Die aktuelle polnische Reformpolitik wurde nicht von der jlingsten Entwicklung in der So

wjetunion veranlaBt, sondem hat ihre eigene Geschichte. Unter dem Schlagwort eines »polni

schen Weges zum Sozialismus« wurde schon Mitte der 50er Jahre von der ParteifUhrung eine 

grundlegende Systemreform propagiert. Dies geschah in Reaktion auf eine umfassende gesell

schaftliche Oppositionsbewegung, die sich aus tiefster Unzufriedenheit mit dem sozialisti

schen System stalinistischer Pragung entwickelt hatte. Niedriger Lebensstandard und eklatante 

Versorgungsmangel, harteste Arbeitsbedingungen und hochste Leistungsanforderungen, all

gemeine Rechtsunsicherheit, Inkompetenz und Willklir der parteilich-staatlichen Machtap

parate, ein tiefempfundenes GefUhl individueller wie gesellschaftlicher Machtlosigkeit gegen

liber all diesen Erscheinungen, das Fehlen jeglicher authentischer Kommunikationsstrukturen 

und Moglichkeiten der Artikulation eigener Interessen und Ansichten waren Probleme, mit 

denen sich weite Teile der Bevolkerung nicht abfinden woHten. Hinzu kam, daB den Polen das 

sozialistische System sowjetischen Typs gegen ihren Mehrheitswillen mit Gewalt aufgezwun

gen worden war, und zwar durch die russische GroBmacht, die sie traditionell als einen der ge

fiihrlichsten Feinde der polnischen Nation ansahen. Um das Herrschaftssystem gegenliber der 

gesellschaftlichen Bewegung aufrechtzuerhalten, bekannten sich die Machthaber verbal zu ei

ner Reformpolitik, die den Bedlirfnissen der Gesellschaft weit entgegenkam und grundlegen
de Freiheitsrechte, politische Mitwirkungsmoglichkeiten, Rechtsstaatlichkeit und materiellen 
Wohlstand in Aussicht steHte. Die Realisierung blieb jedoch weit hinter den Versprechungen 

zuruck. 1m wesentlichen blieb das System unverandert, so daB die Bevi:ilkerung allmiihlich den 
Glauben an seine Reformierbarkeit verlor, ohne allerdings eine konkrete Alternative zu sehen, 

die ihrer allgemeinen Unzufriedenheit eine Perspektive geboten hatte. 

1m Normalfall ist im realsozialistischen System die Gesellschaft atomisiert und aller authen
tischen Stmkturen beraubt. Sie ist durchsetzt von hierarchischen Strukturen, die letztendlich 
von der obersten der Partei kontrolliert und gesteuert werden und keine andere Funktion 

haben als die, die Machtpositionen der Nomenklatur zu sichern. Von dieser Norm weicht Polen 

abo Hier stellt die katholische Kirche eine gesellschaftliche Institution dar, die selbst unter den 

Bedingungen offenen Terrors in der Stalinzeit nicht gleichgeschaltet oder vemichtet werden 

konnte. Als authentische Organisation konnte sie seit Mitte der 50er Jahre ihren gesellschaftli

chen EinfluB standig vergroBem. Sie wurde geradezu zum Rtickgrat der Gesellschaft, zum 

Kristallisationskeim gesellschaftlicher Selbstorganisation und andererseits zur Gegenmacht 
gegen die parteilich-staatliche Allgewalt der die Macht monopolisierenden Nomenklatura. Sie 

trug damit wesentlich zu der Entwicklung bei, die die gesellschaftliche Oppositionsbewegung 
allmahlich zu immer stiirkerem SelbstbewuBtsein und immer deutlicheren Vorstellungen tiber 

ihre Ziele fUhrte. Als im August 1980 die polnische Arbeiterklasse als gesellschaftliche 



Polen: Reformrhetorik, Konservatismus und Stagnation 53 

A vantgarde ihren Anspruch auf die Rolle des politischen Subjekts anmeldete, blieb den Macht

habem keine andere Moglichkeit, als zunachst substantielle Zugestandnisse zu machen, Das 

formierte gesellschaftliche BewuBtsein und die schwere okonomische Krise erlaubten weder 
eine Politik der brutalen Unterdrtickung noch eine der »Ablenkung« tiber die Befriedigung 

materieller Bedtirfnisse, Offiziell als »KuTs der Emeuerung« bezeichnet, steHte die Politik, die 

die Parteifiihrung in der Zeit der Solidamosc und danach verfolgte, eine auBerst schwierige 

Gratwanderung dar, Die konservative »Betonfraktion« in der PV AP wollte ganzlich ohne Ab

striche an den alten Systemstrukturen und Herrschaftsmethoden festhalten und lieber Gewalt 

gegen die Gesellschaft einsetzen, als partnerschaftlich mit ihr zusammenzuarbeiten, Ahnliche 

Bestrebungen verfolgte die Ftihrung der ostlichen »Schutzmacht«, der Sowjetunion, Auf der 

anderen Seite erhob die gesellschaftliche Bewegung, die auch einen GroBteil der Parteibasis 
ergriff, immer massiver radikale Reformforderungen, Der Parteifiihrung schien die grund

satzliche Aufrechterhaltung des Systems schlieBlich nUT noch auf dem Wege moglich, den sie 
mit dem Kriegszustand im Dezember 1981 einschlug: Unter gewaltsamer Ausschaltung der 

gesellschaftliche Bewegung wurde der »Kurs der Emeuerung« verbal weitergefiihrt und WUf

den die Herrschaftsmethoden tatsachlich weitgehend modifiziert Die tragenden Bestandteile 

des Systems jedoch blieben unverandert, Wirkliche Reformen, die die Gesellschaft wenigstens 

partien hatten zufriedenstellen konnen, wurden von einfluBreichen konservativen Interessen

gruppen innerhalb der Machtapparate blockiert, Andererseits verhinderte die nicht vollstandig 

zerschlagene gesellschaftliche Bewegung eine griindliche Restauration, Dies fiihrte zu einer 

allgemeinen Stagnation, die die schwere okonomische wie politische Krise der Volksrepublik 

Polen zum Dauerzustand zu machen droht 
Den Ausgangspunkt des umfassenden Reformwerks, das die politische Ftihrung der Volksre

publik Polen unter dem Motto »Odnowa« (Erneuerung) 1980/81 in Angriff nahm, bildete die 

Erkenntnis, daB die Disfunktionalitat des politisch-okonomischen Systems als Ursache der all
gemeinen schweren Krise anzusehen war, die das gesamte Herrschaftsgefiige zutiefst er
schiitterte, Insbesondere schien sich in der Parteifiihrung die Ansicht durchgesetzt zu haben, 

daB die bestehenden Produktionsverhaltnisse die Entwicklung der Produktivkrafte hemmten 
und daB es von daher unerlaBlich sei, sie entsprechend zu verandem,l Das lieB auf einen ent

schlossenen Reformwillen schlieBen, wie er verbal in den verschiedensten Deklarationen seit 

1980 auch immer wieder zum Ausdruck gebracht wird, Die herrschende N omenklatur sah sich 
zur Reform gezwungen, urn die existentielle Gefahrdung des politischen Systems und damit 
ihrer Machtposition zu iiberwinden, Und Reform konnte, so schien es, in diesem Zusammen
hang nur die unwiderrufliche Abkehrvom zentralistischen Modell der Planung und Leitung der 
Wirtschaft, die grundlegende Umgestaltung des politischen und okonomischen Systems in 

Richtung Demokratisierung bedeuten, 

Polnische Reformdiskussionen seit 30 Jahren 

Die Erkenntnis, daB das zentralistische Wirtschaftssystem gravierende Mangel aufweist bzw, 
weitgehend funktionsuntlichtig ist, war 1980 in Polen schon 25 Jahre all, Man hatte das Modell 
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gezwungenermaBen Ende der 40er Jahre von der Sowjetunion tibemommen, und schon bald 
nach Stalins Tod setzte die Diskussion urn seine Schwachen ein. Begtinstigt durch die Einsicht 
derpolitischen Ftihrung, daB die Form der Herrschaftsaustibung grundlegend verandert werden 
mtisse, gefordert durch die Bedingungen des politischen» Tauwetters« und die Notwendigkeit, 
die Bevolkerung einen hOheren Lebensstandard zu bieten, entwickelten Mitte der 50er Jahre 
polnische Wirtschaftswissenschaftler theoretische Konzepte einer grundlegenden Reform. 
Diese liefen auf ein dezentralisiertes Modell hinaus, das sich weitgehend auf staatlich regulierte 
Marktmechanismen stiitzen, auf eine zentrale Planwirtschaft,die nach okonomischen Geset
zen funktionieren sollte. Ziel der Uberlegungen war die Schaffung eines funktionstiichtigen, 
okonomisch effektiven sozialistischen Wirtschaftssystems.1 Formal erkannten die Machtha
ber diese Reformvorstellungen damals an und setzten sie in politische Programme urn. Tat
sachlich untemahmen sie jedoch aus Furcht, damit gesellschaftliche Emanzipationsbestrebun
gen zu fOrdem undo ihr Machtmonopol zu erschiittem, keinerlei emsthafte Anstrengungen, 

entsprechende Reformen zu realisieren. Die absolute Kontrolle tiber die Gesellschaft, die sie 
unbedingt aufrechterhalten wollten, schien ihnen am ehesten das zentralistische Modell zu 
gewahrleisten, in dem die Wirtschaft von einer hierarchisch gegliederten Btirokratie nach 
politischen Kriterien verwaltet und nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam bzw. mit Hilfe 
detaillierter Plandirektiven und entsprechender Gtiterzuteilungen geleitet wird, verbunden mit 
konsequenter politischer Unterdruckung. 
So tiberstanden die politischen und okonomischen Strukturen und Funktionsmechanismen die 
erste gro8e Reformdiskussion Mitte der 50er Jahre nahezu unverandert bzw. wurden nach 
kurzer Lockerung wieder auf den vorherigen Stand gebracht. Das System erwies sich auch 
weiterhin als funktionsunttichtig, und gegen Ende der 60er Jahre wurden die okonomischen 
Schwierigkeiten immer eklatanter. Der Versuch der politischen Ftihrung, ihnen durch eine 
rigorose Austerity-Politik zu begegnen, die Kosten der okonomischen Fehlentwicklung also 
der Bevolkerung aufzubtirden, ohne ihr zum Ausgleich politische Freiheiten zu bieten, 
scheiterte im Dezember 1970 an der Rebellion der Arbeiter in den hochindustrialisierten 
Zentren an der Ostseektiste. Diese Rebellion und starker noch die Reaktion der Machthaber 
erschiitterte das politische System schwer: DieParteifiihrung, die ihre Herrschaft als Diktatur 
des Proletariats legitimiert, sah sich gezwungen, Gewaltmittel gegen die Arbeiterklasse 
einzusetzen und deren Proteste gegen eine Wirtschaftspolitik niederzuschlagen. Die Arbeiter 
hatten in Reaktion darauf Parteikomitees in Brand gesetzt. Urn die Stabilitat des politischen 
Systems danach wiederherzustellen, schienen weitreichende Veranderungen unbedingt erfor
derlich. Eine neue Parteifiihrung trat unter Gierek an, die, technokratisch-pragmatisch ausge
richtet, zunachst erfolgreich urn das Vertrauen der Gesellschaft flir einen Neuanfang warb. 
Wieder war anfangs viel von grundlegendenReformen die Rede. In gemeinsamer Anstrengung 
Aller sollte ein »zweites Polen« errichtet werden, das in der Weltwirtschaft eine bedeutende 
Position einnehmen und das seiner Bevolkerung W ohlstand nach dem Muster westlicher 
Lander bieten soUte: Jedem Polen seine Neubauwohnung mit Komfort, sein Auto usw. 
In Wirklichkeit lief die neue Wirtschaftspolitik der »beschleunigten Entwicklung« auf den 
Versuch hinaus, die Effizienz der Wirtschaft gewaltig zu steigem und die Produktion qualitativ 
wie quantitativ auf ein Niveau zu bringen, das dem der hochindustrialisierten kapitalistischen 
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Staaten entsprach, ohne jedoch grundlegende Veranderungen an den Strukturen und Funk

tionsmechanismen des zentralistischen Wirtschaftssystems vorzunehmen. Durch eher kosme

tische Liberalisierung sollte zudem eine grundsatzliche Reform des politischen Systems in 

Richtung Demokratisierung umgangen werden. Die Wirtschaft sollte durch westliche Tech

nologie und westliche Kredite umfassend modemisiert werden, der Export der dann produ

zierten weltrnarktfahigen Giiter sollte die Rlickzahlung der Schulden ermoglichen. Importierte 

und kreditfinanzierte Konsumgiiter sollten die Nachfrage befriedigen und dariiber die Werk

tatigen zu hoherer Leistung motivieren. Nach anfanglich erfolgverheiBenden Wachstumsraten 

war aber seit Mitte der 70er Jahre absehbar, daB diese Wirtschaftspolitik scheitem und die 

wirtschaftlichen Probleme des Landes noch wesentlich vergroBem muBte. Wachs tum wurde 

lediglich durch immer stiirkeren Einsatz extensiver Faktoren erzielt, die Ressourcen in immer 

groBerem AusmaB vergeudet. Die Produktivitat konnte nicht geniigend gesteigert werden, und 

ein Phanomen, das kritische Okonomen schon lange vorhergesagt hatten, trat immer deutlicher 

hervor: Die flir Planung und Verwaltung der Wirtschaft zustandigen Zentralbehorden verloren 

zusehens die Kontrolle Uber die Wirtschaftsprozesse, das zentralisierte System verfiel der Des

organisation.3 In der zweiten Halfte der 70er Jahre gingen die Wachstumsraten immer starker 

zurlick, und 1980 befand sich Polen in einer Wirtschaftskatastrophe unvergleichlichen Aus

maBes. Das wurde der Bevolkerung allerdings erst spater allmahlich bewuBt, weil man das 

Desaster jahrelang vor ihr geheimgehalten und sie mit einer lautstarken »Erfolgspropaganda« 

getauscht hatte. 

Tabelle 1: Zur Entwicklung der Produktivkriifte bis zur jiingsten Krise 1968-1978 

Produziertes Nationaleinkommen in Wachstumsraten / %: 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
9,0 2,9 5,2 8,1 10,6 10,8 10,5 9,0 6,8 5,0 3,0 

im Vergleich zu 1978 = 100: 
50,2 51,6 54,3 58,7 64,9 71,9 79,5 86,6 92,5 97,1 100 

(nach: Jiri Slama, Polens Wirtschaft 1983 auf dem Weg aus der Krise? - Arbeiten aus dein Osteuropa
Institut Miinchen Nr. 97 Januar 1984; Jakob Juchler, Die sozialistische Gesellschaftsfonnation. Allge
meine Theone und Fallstudie (Polen 1945-1984) FrankfurtlM. 1986; zur Begriffskliirung s. Renate 
Damns, Die polnische Wirtschafts- und Gesellschaftskrise, in: Prokla 48/1982, S. 63 Anm. 2) 

In Intellektuellenkreisen hatte man hingegen die Probleme frUhzeitig erkannt und seit Mitte der 

70er Jahre dUTCh eingehende Analysen herausgearbeitet, daB die entscheidenden Ursachen flir 

die Fehlentwicklung im zentralistischen Modelliagen, im System der Direktiven und Zutei

lungen (system nakazowo-rozdzielczy), das immer noch, unverandert in seinen Grundziigen, 
zur Planung und Lenkung der Wirtschaftsprozesse diente. Man erkannte, daB die Giereksche 

Politik die schweren Mangel und prinzipiellen Schwachen des zentralistischen Modells noch 

verstarkt hatte und an ihnen gescheitert war. Die Grundziige des zentralistischen 

Systems standen seinem effektiven okonomischen Funktionieren entgegen: die Konzentration 
aller Entscheidungsprozesse auf die Zentralinstanzen, die vertikale Gliederung des Wirt

schaftsverwaltungsapparates und die imperative Form der Entscheidungsiibermittlung, ver-
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bunden mit Kontrolle und Sanktionen. Die Ebene der Produktion ist dabei jeden Handlungs
spielraums beraubt, zum bloBen Ausfiihrungsorgan von Verwaltungsanordnungen, zum 

Empfanger zugeteilter Materialien, Rohstoffe und Investitionen degradiert. Das Interesse der 
Untemehmen am okonomischen Ergebnis, an Produktverbesserungen, Rationalisierung der 
Produktion, spars amen Einsatz oder auch nUT Erhaltung der Produktionsmittel ist denkbar 
gering. Es iiberwiegt das Interesse daran, moglichst viele Zuteilungen zu bekommen und die 
Planauflagen moglichst niedrig zu halten, urn die Erfiillung der Direktiven zu erleichtem. Also 
nicht Steigerung der Kapital- und Arbeitsproduktivitat, sondem im Gegenteil die ErhOhung des 
Mitteleinsatzes kommt den Unternehmern zugute. Am meisten zum Vorteil gereicht es den 
Direktoren und allen Beschaftigten, wenn sie die Verwaltungsanordnungen von oben 
moglichst genau befolgen, ob sie okonomisch sinnvoll sind oder nicht. Ebenso wenig wie die 
okonomischen Interessen der Produzenten kommen die der Konsumenten in diesem Wirt
schaftsmodell zum Tragen. Dagegen bilden sich tendenziell in den wuchernden Biirokratien 
der staatlichen Planungs- und VerwaltungsapjJarate und der parallelen Parteiapparate Inter
essengruppen heraus, sog. Branchenlobbies oder auch regionale pressure-groups, die ihre 
Gruppenegoismen je nach ihrer politischen Durchschlagskraft gegenliber gesamtvolks
wirtschaftlichen Interessen zur Geltung bringen. Denn das System unterliegt keiner gesell
schaftlichen Kontrolle, es mangelt ihm an Transparenz. Die Parteifiihrung setzt ihr Macht
monopol im wirtschaftlichen Bereich vor allem auch iiber ihre Kaderpolitik urn: 1m Rahmen 
des »Nomenklatur-Systems« ist letztlich ihr die Besetzung aller leitenden Positionen vorbe
halten. Die jeweiligen Amtsinhaber sind also primar Befehlsempfanger der Parteihierarchie 

und auf das Wohlwollen der Parteivorgesetzten angewiesen. Sie werden erst in zweiter Linie 
nach ihrem Sachverstand und ihrer beruflichen Tiichtigkeit beurteilt. Insgesamt sind die Wirt
schaftsbeziehungen gar nicht bzw. nur hochst ungenligend gesetzlich geregelt; es mangelt 
ihnen an klaren Kompetenzabgrenzungen und der Festlegung der Verantwortlichkeiten. 
Solcher Art war die empirisch belegte Kritik am herrschenden System, die Ende der 70er Jahre 
in Untergrundpublikationen verbreitet wurde.4 Sie wurde erganzt dUTCh weitreichende politi
sche und wirtschaftliche Reformvorschlage. Ihre allgemeine Zielrichtung lieBe sich etwa auf 
die Formel bringen; grlindliche Demokratisierung in jeder Hinsicht. Transparenz aller Ent
scheidungsprozesse, entscheidende Mitwirkung der Gesellschaft an der Herrschaftsauslibung, 
Freiheit gesellschaftlicher Selbstorganisation und strikte Rechtsstaatlichkeit sind wichtige 
Punkte dieses komplexen Programms. In bezug auf die Umgestaltung des Wirtschaftssystems 
wurden vor allem folgende Zielpunkte genannt: Die zentralen Behorden der Wirtschaftspla
nung und -verwaltung sollten auf ausschlieBlich strategische Aufgaben beschrankt, admi
nistrative Direktiven durch okonomische Parameter ersetzt werden. Die Unternehmen sollten 
die grundlegenden Wirtschaftssubjekte werden, die Funktionsmechanismen der Wirtschaft 
allein auf okonomische Prinzipien gestlitzt und die Unternehmen durch den Markt zu effekti
vern Wirtschaften nach okonomischen Gesetzen gezwungen werden. Die Gewerkschaften 
sollten zu authentischen Reprasentativorganen der Werktatigen gemacht werden; es sollte 
moglichst eine direkte Miteigentlimerschaft der Belegschaften an den Produktionsmitteln 
konstruiert und die Funktionsweise der Wirtschaft in jeder Hinsicht eindeutig und stabil 
festgelegt werden. Als entsprechender Veranderungen galten dabei die bliro-
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kratischen Apparate der zentralen und mittleren Ebene der Wirtschaftsverwaltungshierarchie, 
und daher wurde einer der ersten Reformschritte muBte darin bestehen, deren 
Tatigkeitsbereiche und Befugnisse radikal zu beschneiden.5 Solche Vorstellungen wurden 
durchaus auch in Parteikreisen ventiliert. Allgemein aber war Skepsis hinsichtlich der Reali
sierbarkeit von Reformen weit verbreitet; nicht auf die Reformierbarkeit des Systems aus sich 
selbst hefaus setzte man dabei, sondem auf eine gesellschaftliche Bewegung, die entsprechen
den Druck ausiiben wurde. 

RelrormllllJlitis~~he Initiative der Gesellschaft 

Tatsachlich setzte sich in der zweiten Halfte der 70er Jahre allmahlich ein BewuBtsein davon 
durch, daB die Gesellschaft selbst als politisches Subjekt in die Geschicke des Landes ein
greifen miisse, weil sich die politische Fuhrung zu verantwortlichem Handeln zunehmend 

zeigte. Schien es zunachst, als beschaftigten solche Uberlegungen nur relativ kleine 
Kreise, so erwies sich ihre Attraktivitat fiir weitere gesellschaftliche Gruppen im Sommer 
1980, als die Arbeiter auf den Versuch einer Austerity-Lasung der Wirtschaftsprobleme mit 
Streiks antworteten. Angesichts der katastrophalen KrisenausmaBe erlangte diese Arbei
terbewegung ungeahnt schnell die Ztige einer sozialrevolutionaren Bewegung. Nicht allein 
Gierek und seine Mannschaft, sondem das gesamte System hatte in den Augen der Gesellschaft 
so grUndlich versagt, daB seine prinzipielle Umgestaltung unumganglich und lediglich Form 
und AusmaB diskutierbar zu sein schienen. Anscheinend akzeptierte das auch die Parteifiihrung 
als sie die Abkommen von Gdansk, Szczecin und lastrzebie mit den streikenden Arbeitem 
aushandelte und in dem unterzeichneten »Gesellschaftsvertrag«, wie man ihn seiner Be
deutung gemaB bald nannte, allgemeine Zusagen fUr umfassende ReformmaBnahmen im 
politischen und wirtschaftlichem Bereich abgab. 
Die von ihr offiziell anerkannte, authentische Interessenvertretung der Werktatigen wuchs 
schnell zur allgemeingesellschaftlichen Reprasentativorganisation hefan und wurde damit zu 
einer das Machtmonopol der Nomenklatura faktisch auBer Kraft setzenden Gegenmacht, 
obgJeich sie sich nicht als Machtkonkurrent der PV AP gerierte, sondem das der »sich 
selbst beschrankenden Revolution« gemaB einem realpolitisch-pragmatischen Kurs zu verfol
gen suchte, der den geopolitischen Verhaltnissen Rechnung trug. Die »Solidarnosc« verzich
tete darauf, eigene umfassende politische Programme und Reformkonzepte vorzulegen, 
erwartete vielmehr von der politischen Fiihrung eine PoUtik, die die anstehenden Probleme des 
Landes im Interesse der Werktatigen laste, und sah ihre eigene Aufgabe darin, die Herrschafts
ausiibung entsprechend zu kontrollieren und gegebenenfalls Korrekturen einzufordem. 
Der massive Druck der gesellschaftlichen Bewegung, dem das durch die vielfaltigen Krisen
erscheinungen schon zuvor schwer erschiitterte Herrschaftsgefiige nicht gewachsen war und 
unter dem es seine Funktionsuntiichtigkeit deutlich bewies, zwang die Machthaber, Re
formprogramme anzubieten, die nach und nach den gesellschaftlichen Erwartungen immer 
weiter angeglichen werden muBten. Kemstiick eines umfassenden Reformwerks muBte, das 
geboten die Umstande, eine grundlegende Wirtschaftsreform sein. Der IX. auBerordentliche 
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Parteitag der PV AP beschloB schlieBlich im Sommer 1981 ein entsprechendes Programm, das 
der radikalen Umgestaltung des Wirtschaftssystems ein Fundament geben sollte.6 Wegen des 
vollstandigen Versagens des zentralistischen Modells, so wurde darin argumentiert, mlisse ein 
neues System geschaffen werden, das die zentrale Planung der Volkswirtschaft primar tiber 
Marktmechanismen umsetze. Die staatlichen Untemehmen sollten als okonomische Subjekte 
in ihrer Wirtschaftstatigkeit ganz selbstandig sein, auch in finanzieller Hinsicht, d.h. sie sollten 
auf die Erzielung von Gewinn, aufkostendeckende Produktion angewiesen sein und geschlos
sen werden, wenn Rentabilitat nicht hergestellt werden konnte. Die Belegschafts-Selbstver
waltung sollte eine wichtige Rolle im Betrieb iibemehmen. Das System der imperativen 
direktiven und der obligatorischen Gtiterzuteilung sollte weitestgehend beschrankt, die Funk
tionsmechanismen der Wirtschaft primar nach okonomischen Gesetzen ausgerichtet und von 
der Planerstellung bis zum Endverbrauch von Konsumgiitem vollstandig »vergesellschaftet«, 
d.h. gesellschaftlicher Mitwirkung und Kontrolle unterworfen werden. Diese gemessen an 
frtiheren Reformdeklarationen sehr weitgehende Absichtserklarung der politischen Ftihrung 
offenbarte bei genauerer Analyse, ahnlich wie ihre Entsprechungen im politischen Bereich, die 
entschiedene Tendenz, die Reformproblematik auf technisch-organisatorische Fragen zu 
beschranken und die entscheidenden politis chen Fragen auszublenden. N ach den Erfahrungen 
mit frtiheren Reformansatzen und aufgrund der Systemanalysen war aber klar, daB eine 
grundlegende Umgestaltung des politischen und okonomischen Systems nicht allein yom 
gUlen Willen der Parteifiihrung abhangig gemacht werden konnte. Wollte man tatsachlich die 
entsprechend dem zentralistischen Modell strikt ihrem Machtmonopol unterstellte Wirtschaft 
autonomisieren und demokratisieren, so wiirde ein Grundpfeiler des Machtmonopols, die 
Verfiigungsgewalt iiber die Produktionsmittel, vergesellschaftet und damit das Machtmonopol 
durchbrochen. 1m Zuge einer so1chen prinzipiellen Systemanderung miiBten auch die 
biirokratischen Apparate der Wirtschaftsverwaltung, die staatlichen wie die parallelen Par
teiinstanzen, mit ihren -zigtausend hochprivilegierten Beschiiftigten entmachtet und neuer 
Verwendung zugefiihrt werden. Es war kaum vorstellbar, daB sich dies anders durchsetzen, 
zielgerichtet ausbauen und dauerhaft sichem lieS als mit Hilfe der gegen die Nomenklatura 
stehenden Macht authentischer und unabhiingiger gesellschaftlicher Interessenvertretungen, 
die als fester Bestandteil in eine neue politische Ordnung einzubauen waren. Daran zweifelte 
die Mehrheit der ca. 10 Millionen Mitglieder der »Solidamosc« nicht, die die unabhangige 
Gewerkschaft als eigentlichen und einzigen (neben den anderen 1980/81 entstandenen unab
hiingigen gesellschaftlichen Organisationen wie Bauerngewerkschaft, Joumalistenverband 
usw.) Garanten der »Erneuerung« ansah. Die Parteiftihrung weckte durch ihr Verhalten auch 
kaum Vertrauen in ihren Reformwillen. AuBerst unwillig ging sie in der Praxis an Veran
derungen heran, lieB sich immer wieder nur durch Druck Zugestandnisse abringen und setzte 
ihre eigenen programmatischen Deklarationen immer z6gernder und hochst unzureichend in 
die Realitat urn. Das verstarkte in der zweiten Halfte des J ahres 1981 die Skepsis der BevOlke
rung, schien es doch die weit verbreitete Ansicht von der Nichtreformier
barkeit des Realsozialismus zu und tmg zur Radikalisierung der Gesellschaft beL 
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Wiederherstelhmg des Machtmollopols lind Reform »von oben« 

Am 13, Dezember 1981 verhangten die Machthaber den Kriegszustand, urn die gesellschaft
liehe Bewegung auszusehalten und die Kontrolle iiber das ins Wanken geratene Herrschafts
gefUge zuriiekzugewinnen, d,h, ihr Maehtmonopol wiederherzustellen. Sie distanzierten sieh 
allerdings keineswegs von den zuvor verkiindeten Reformabsiehten, restaurierten auch nicht 
sogleieh das zentralistische Modell der Wirtsehaftslenkung und wandten RepressivmaBnah
men relativ maBvoll an. Zugleieh deklarierten sie ihre Entsehlossenheit, den »Emeuerungs
prozeJ3« injeder Hinsicht fortzusetzen. Auf die aktive Mitwirkung oder auch nur die Akzeptanz 
der Bevolkerungsmehrheit konnten sie dabei allerdings nieht mehr hoffen. Die Gesellschaft 
war dureh den Kriegszustand schwer sehockiert, ihrerseits allef Hoffnungen beraubt, 
maBgebliehen EinfluB auf die Ebene der politischen Entscheidungen ausiiben zu konnen; sie 
fUhlte sich wieder ganzlich zum Objekt der Politik degradiert und war nieht bereit, den 
Machthabem, die auf soleh gewaltsame Weise die im Sommer 1980 getroffenen Verein
barungen gebrochen hatten, in irgendeiner Hinsicht Vertrauen entgegenzubringen. 
Die bedeutensten Errungenschaften des »Polnischen Sommers« wurden nun sogleich - vo[
iibergehend, wie es amtlich hieB - beseitigt: das Koalitionsrecht, die Meinungs- und Presse
freiheit und das Streikrecht. Die drakonischen Verfiigungen des Kriegszustandes, die An
drohung schwerster Strafen fiir Versti:iBe gegen die Arbeitspflicht und bei Gehorsamsverweig
erung in der Produktion, das Versammlungsverbot, das Verbot der Herstellung und Verbrei
tung von Druckerzeugnissen u.a.m., besonders aber die Suspendierungjeglicher Tatigkeit der 
Gewerkschaften und der anderen gesellschaftlichen Organisationen sowie die Intemierung 
Tausender aktiver Gewerkschafter schwachte den Widerstand der Gesellschaft gegen Entrech
tung und Verschlechterung der sozialen und materiellen Lage. So konnten denn Anfang 1982 
drastische Preiserhohungen durchgesetzt werden, die als notwendige ReformmaBnahme 
deklariert wurden. Die Anhebung der Preise, die Veranderung der Preisstruktur und die Umge
staltung des Preissystems - neben die staatlich festgesetzten »amtlichen Preise« traten nun die 
staatlieh beeinfluBten »regulierten« und die von den Unternehmen frei festzusetzenden »Ver
tragspreise« -, sollten dazu beitragen, das unausgewogene Verhaltnis zwischen Kaufkraft und 
viel zu geringem Warenangebot einem Gleichgewichtszustand anzunahern. Zum vorrangigen 

Ziel der Wirtschaftspolitik wurde die Uberwindung der eklatantesten wirtsehaftliehen Schwie
rigkeiten erkHirt; vor aHem sollte zunachst der Riickgang der Produktion aufgehalten werden. 
Danach erst wollte man die eigentliche Reform in Angriff nehmen und das Wirtschaftssystem 
strukturell mit dem Ziel umgestalten, die okonomische Effektivitat zu verbessern, das wirt
sehaftliche Gleichgewieht herzustellen und sicherzustellen, daB der Lebensstandard in jeder 
Hinsicht (Konsumgiiterangebot, Realeinkommen, Wohnungsbau, Dienstleistungen usw.) an
gehoben und im Handel mit den kapitalistischen Staaten ein UberschuB erzielt werden konnte. 
Solche Absichtserklarungen blieben aber allzu vage, ihr voluntaristischer Charakter war zu 
deutlich, als daB die Gesellschaft Zutrauen zur Wirtsehaftspolitik der Regierung laruzelski 
hatte fassen konnen. 
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Tabelle 2: Zur Entwicklung der Produktivkrafte in der Krise 1979-1987 

Produziertes Nationaleinkommen in Jahreswachstumsraten / %: 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
-2,3 -6,0 -12,1 -5,5 6,0 5,6 3,4 

im Vergleich zu 1978 = 100: 
97,7 91,9 80,7 74,3 81,1 85,6 88,5 

1986 
5,0 

1987 
3,1 (l.Jahresh.) 

(keine verliilllichen 
Angaben zu ermitteln) 

(die westlichen Angaben fiir die Daten seit 1983 weichen von den offiziellen polnischen z.T. 
erheblich ab) 

QueUe: siehe Tab. 1 

Zunachst schien es, als konnten die eingeleiteten MaBnahmen den angestrebten Erfolg 

herbeifiihren: Der Riickgang der Produktion konnte 1982 erstrnals gebremst werden (produ

zieites Volkseinkommen: -7,99 % gegeniiber -12,11 % 1981), und 1983 wurde erstrnals seit 

1978 wieder eine positive Wachstumsrate erzielt (produziertes Volkseinkommen 2,39 % ge

geniiber 3,0 % 1978 und -2,29 % 1979). Diese Ergebnisse relativieren sich allerdings dadurch, 

daB sie vom katastrophalen Tiefstand der Wirtschaftskrise 1981 her zu sehen sind: 1983 jeden

falls erreichte das produzierte Nationaleinkommen gerade 76 % des Standes von 1978. Die 

positive Entwicklung des Wirtschaftswachstums hielt auch noch 1984 an.8 Erzielt jedoch 

wurde die Produktionssteigerung in erster Linie mit Mitteln, die den Reformprinzipien wider

sprachen, die vielmehr typisch sind fUr das zentralistische Modell: durch den Einsatz extensiver 

Faktoren, also die Erhohung der input-Quantit1it, vor allem durch Arbeitszeitverlangerung, 

Umstrukturierung des Imports, d.h. Verringerung des Konsumgiiter- und ErMhung des Roh

stoff" und Materialanteils, und Ausschopfung vorhandener Reserven. Die Arbeits- und Kapi

talproduktivit1it konnte dagegen nicht in ausreichendem MaBe gesteigert werden. Die Wirt
schaftspolitik legte der Bevolkerung hohe Kosten auf: Die Lebenshaltungskosten stiegen 1982 
um 100,2 %, das Realeinkommen sank zugleich um 19 % (1983: 30,19 % bzw. -1,08 %). 

Tabelle 3: Lebenshaltungskosten in lahreswachstumsraten / %: 

1979 
6,7 

1980 
9,1 

1981 
24,4 

1982 
101,5 

1983 
23,1 

1984 
15,7 

durchschnittl. monatl. Nominallohn in Jahreswachstumsraten / %: 

1985 
14,4 

1986 
18,0 

2,2 3,9 2,3 -24,9 1,1 0,5 3,8 2,0 

Reallohnentwicklung im Vergl. zu 1978 = 100 
1983 1984 - 1985 
82,5 82,9 86,1 

QueUe: siehe Tab. 1 

1987 (1. Halbj.) 
ca. 19,0 

Etwa ein Drittel der Bevolkerung wurde unter die Armutsgrenze gedriickt. Vor allem Rentner, 
ungelemte Arbeitskrafte und weibliche Beschaftigte (in erster Linie in den von der Wirtschafts

verwaltung als weniger bedeutend eingeschatzter Branchen wie Textilindustrie bzw. insgesamt 
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Konsumgiiterindustrie) sowie die in intellektuellen Berufen Tiitigen wurden von der Einkom

mensentwicklung geradezu abgehiingt. Die Konsumgiiterversorgung blieb quantitativ wie zu

nehmend auch qualitativ iiuBerst mangelhaft. Die strenge Reglementierung der Verteilung, die 

Rationalisierung mit Hilfe eines eine groBe Warenpalette urnfassenden Kartensystems konnte 

das Giiterangebot nicht auf die Hohe der Nachfrage bringen; allerdings konnte Anfang 1982 die 

Nachfrage durch eine drastische Kaufkraftabsenkung dem Angebot relativ angeniihert wer

den. In den einkommensschwiicheren Gruppen reichte das Geld bald nicht mehr, urn das zu 

kaufen, was jederman laut Karte zustand. In der zweiten Jahreshiilfte 1982 verschob sich das 

weiterbestehende Marktungleichgewicht emeut. Die Liicke zwischen Angebot und N achfrage 

vergroBerte sich wieder schnell - weil die Machthaber aus politischen und okonomischen 

Griinden gezwungen waren, umfangreiche LohnerhOhungen zuzugestehen. Materielle Anreize 

sollten zur Ruhigstellung der dem Regime besonders gefahrlich erscheinenden Gruppen bei

trag'en, u.a. zur »Befriedung« der Arbeiterschaft der GroBbetriebe. AuBerdem bedurfte es ne

ben Zwangsmitteln, die durch den Kriegszustand legitimiert wurden, einiger materieller An

reize, urn die wenig motivierten Werktiitigen zu Mehrarbeit zu bewegen, denn die Arbeitszeit

verliingerung wurde als einer der wichtigsten Faktoren zur Produktionssteigerung eingesetzt. 

Reformwirklichkeit im Widerspruch zum Geist der Reform 

Angesichts der Unterdriickung der gesellschaftlichen Bewegung bezweifelte eine Mehrheit des 

polnischen Volkes den emsthaften Reformwillen der Parteifiihrung. Das Ansehen von PV AP 

und Regierung war schon wiihrend der Solidamosc-Zeit kontinuierlich immer weiter 

gesunken9 und erreichte nun einen Tiefpunkt. Allgemein war die Einschiitzung verbreitet, daB 

die deklarierte Fortsetzung der Emeuerung unter den gegebenen Umstiinden nur zur Tiiuschung 

der Offentlichkeit diente, daB ReformmaBnahmen allenfalls taktische Manover seien, daB im 

Grunde aber lediglich der emeute Versuch untemommen wiirde, nach Austerity-Muster die 

okonomischen Probleme, die ihre Ursachen im Wirtschaftsystem haben, auf Kosten der 

Bevolkerung zu bereinigen, urn im Erfolgsfalle das Konzept zur grundlegenden Umgestaltung 

des Wirtschaftssystems als iiberfliissig ad acta zu legen. Das Vorgehen der Machthaber schien 

diese Einschiitzung in jeder Hinsicht zu bestiitigen. So wurden seit Anfang 1982, gemiiB dem 

im urspriinglichen Reformkonzept von Partei und Regierung vorgesehenen Terminplan, 

wichtige Reformgesetze erlassen, die unter dem Signum der drei »S« das Fundament des neuen 

Wirtschaftssystems bilden sollten: die Gesetze iiber die Selbstiindigkeit der staatlichen Unter

nehmen, ihre Selbstfinanzierung und die Selbstverwaltung der Beschiiftlgten. Sie wurden 

jedoch durch verschiedene mit dem Kriegszustand und der katastrophalen Wirtschaftslage 

gerechtfertigte Sonderregelungen so weitgehend eingeschriinkt, daB sie praktisch zeitgleich 

mit ihrer Verkiindung wieder aufgehoben wurden. Giinzlich suspendiert wurde fiir die Dauer 

des Kriegszustandes die Beschiiftigten-Selbstverwaltung, stark eingeschriinkt die Untemeh

mens-Selbstiindigkeit. Die wichtigsten Wirtschaftszweige waren ohnehin unter Militiirrecht 
gestellt und funktionierten nach Art der Kriegswirtschaft. 

Dieses Verfahren der Reformeinfiihrung widersprach ebenso wie zahlreiche einzelne reform-
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gesetzliche Bestimmungen dem »Geist der Reform«, der in affentlichen Erkliirungen so viel 
beschworen wurde und wird. Refonniert wurde faktisch ohne jede Mitwirkung der 
Gesellschaft, ausschlieBlich durch Anordnung von oben; die Durchftihrung lag allein in der 

Hand der ParteifUhrung bzw. der biirokratischen Apparate, auf die sie sich nach ihrer 
Kriegserkliirung an die gesellschaftliche Bewegung notgedrungen stiitzen muBte. Das Paket 
der Reformgesetze, das erstmals in der Geschichte der Volksrepublik der Wirtschaft den 

Rahmen einer umfassenden gesetzlichen Regelung abgeben, ihren Strukturen und Funktions
mechanismen eine sichere rechtliche Grundlage schaffen sollte, wurde auseinandergenom
men. Einzelne kleine »Packchen« wurden nach und nach in Gesetzesform tiberftihrt, dabei aber 
gegentiber den frtiheren Entwiirfen teilweise so stark verandert, daB sie einen deutlichen 
Rtickschritt von den Reformprinzipien darstellten. Wichtige Bestandteile des Gesamtpaketes 
der ursprtinglich vorgesehenen ReformmaBnahmen, das die Reformbefiirworter nahezu ein-

nur als Komplex eingefiihrt fUr sinnvoll erachten, wurden ganzlich »vergessen« - vor 
aHem die im Reformkonzept von ParteifUhrung und Regierung als vorrangig erachtete 
gesetzliche Regelung der neuen Organisationsstrukturen, Funktionen, Tatigkeitsbereiche und 
Kompetenenzen der zentralen Organe der staatlichen Wirtschaftsverwaltung. 1o 

Fatale Auswirkungen auf die Umsetzung der Reformgesetze in die Praxis hatte das Festhalten 
an zentralistischen Methoden der Wirtschaftslenkung und -verwaltung und an zentralistischen 
Strukturen. Schon im ursprtinglichen Reformkonzept von 1981 war dies als UbergangslOsung 
- gerechtfertigt mit der katastrophalen okonomischen Lage - vorgesehen gewesen. Solche Pla
ne hatten damals viele Okonomen und die Solidamosc als inkonsequent und reformwidrig kri
tisiert. 1m Kriegszustand gingen die Machthaber jedoch noch wesentlich weiter und dekre
tierten, daB ein GroBteil der Wirtschaftsprozesse, ungeachtet der Reformgesetze, weiterhin 

administrativ zu regeln seL Uber sog. Operativprogramme und Regierungsauftrage sollte die 
Produktion als besonders wichtig erachteter Gtiter mit Hilfe verbindlicher Anweisungen und 
priotarer Zuteilung von Produktionsmitteln systematisch gefOrdert und damit zumindest in Fal
len akuten Mangels die Regelung des Verhaltnisses zwischen Angebot und Nachfrage (im 
Distributions- wie im Produktionsbereich) nicht dem Wirken von Marktmechanismen iiberlas
sen werden. Das Problem des Ungleichgewichts auf den Gtitennarkten aber ist dem zentralisti
schen Modell immanentll ; seine Lasung von zentralistischen Methoden zu erwarten, ware 
verfehlt. Tatsachlich war die ProzeBpolitik des Jaruzelski-Regimes, die neben den zuvor ge
nannten »Operativprogrammen« auf administrative Preis- und Lohnregulierung u.a.m. zurtick
griff, auf Dauer kein wirklicher Erfolg beschieden. Das Problem des unzureichenden Guter
angebots verscharfte sich seit der zweiten Jahreshalfte 1982, ein auch nur annahemdes Markt
gleichgewicht kOl!ll1te bis heute nicht erreicht werden, im Gegenteil. Nicht anders verlief der 
Versuch der Inflationsbekampfung tiber die Zurticknahme der partiellen Preisfreigabe und die 
emeute Unterstellung der Einkommensentwicklung unter administrative Regelung. Hohe De
fizite des Staatsbudgets, tiber Geldmengenausweitung finanziert (die Nationalbank blieb der 
Regierung unterstellt), das sich noch weiter vergraBemde Marktungleichgewicht undder not
wendigerweise iiberproportional zunehmende Einsatz extensiver Faktoren zur Erzielung von 
Produktionswachstum trugen dazu bei, daB sich die Inflationsrate standig im zweistelligen 
Bereich hielt. 
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Auch andere, ftir das zentralistische System typische okonomische Probleme ging man 
vorrangig mit prozeBpolitischen Mitteln alten Musters an, ohne sie einer Losung niiherbringen 
zu konnen, so z.B. die Ineffektivitiit der Investitionen, die Entwertung des Kapitarstocks 
(»dekapitalizacja«) durch mangelhafte Wartung, Instandsetzung und Modemisierung der 
Produktionsanlagen, die Vergeudung von Rohstoffen, Energie und Materialien bei Produktion, 
Transport und Lagerung, die schlechte Produktqualitiit und die geringe Arbeits- und Kapital
produktivitiit. Jedenfalls liiBt sich feststellen, daB jene Strategie gescheitert ist, die die 
schlimmsten okonomischen Schwierigkeiten zuniichst mit Hilfe traditioneller Strukturen und 
Methoden tiberwinden wollte, urn dann die Reform in eine weitgehende gesunde Wirtschaft 
einzufiihren, gescheitert ist. Errichtet wurde ein Mischsystem aus zentralistisch-marktwirt
schaftlichen Elementen, das okonomisch ineffektiv und weitgehend disfunktional ist und letzt
lich nur eine weitere Verschiirfung der katastrophalen Wirtschaftslage verhinderte. Genau 
genommen hat es die Krise stabilisiert, die Wirtschaft zur Stagnation auf niedrigem Niveau ge
bracht und auf der anderen Seite bewirkt, daB der ReformprozeB abgestoppt und sogar weit
gehend zuriickgedreht wurde. Allen scheinbaren Veriinderungen zum Trotz blieb im Grunde 
die Situation wie sie war, auch nachdem die Aufhebung des Kriegszustandes 1983 das 
tatsiichliche Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelungen ermoglichte: Die Untemehmen 
handeln nicht als autonome Wirtschaftssubjekte; sie stehen nicht unter okonomischem Zwang, 
die Effektivitiit ihrer Tiitigkeit zu erhohen, rentabel zu wirtschaften; der Markt, an dem sie sich 
orientieren sollten, existiert nicht. Sie sind weiterhin ausfiihrende Organe der tibergeordneten 
Verwaltungsbehorden. Von deren Wohlwollen sind sie abhiingig, wenn es urn ihre Versorgung 
mit Rohstoffen, Materialien,.Investitionsmitteln oder Devisen geht. Von den Behorden wird 
auch bestimmt, wie die Ergebnisse der Tiitigkeit der UIitemehmen ausfallen, denn die Betriebs
ausgaben fUr Produktionsrnittel werden nicht durch den Markt, sondem ebenso wie die Kre~ 
ditbedingungen, die Gewinnsteuersiitze oder die Hohe der Lohnsummenerhohungsabgaben 
von der Wirtschaftverwaltung festgelegt. Die 1981 zahlenmiiBig und in ihrer Personalstiirke 
etwas reduzierten Branchenministerien arbeiten weiterhin auf alte Weise, erftillen also nicht 
strategische, sondem primiir operative Aufgaben und zwar tiber Eingriffe in den Produktions
prozeB, die die Autonomie der Untemehmen verletzen. Sie funktionieren auch weiterhin als 
Hort der sog. Branchenlobbies, die die engeren Interessen des Industriezweiges bzw. der 
jeweiligen personlichen »Seilschaft« auf Kosten der Volkswirtschaft durchsetzen und z.B. 
dafiir sorgen, daB die offensichtlich verfehlte und immer wieder offentlich heftig verurteilte 
Investitionspolitik der Gierek-Ara grundsiitzlich unveriindert fortgefiihrt wird. So entfielen 
198474% der realisierten Investitionen in der Industrie auf die Bereiche Rohstoffgewinnung 
und Grundverarbeitung, lediglich 10% hingegen auf die Konsumgtiterindustrie. Dies verhin
dert, daB der verhangnisvolle Kreislauf der »Produktion fUr die Produktion« durchbrochen 
wird. Wamend hieB es im Hinblick auf diese Fakten 1985 in einer der bedeutensten wirt
schaftswissenschaftlichen Zeitschriften Polens: 

»Diese krisenerzeugende Investitionsstruktur fuhrt zur Aufrechterhaltung der Produktionsstruktur yom 
Ende der 70er Jahre, die sich durch niedrige Effektivitiit und hohen Materialverbrauch auszeichnete und 
ein entsprechendes Exportniveau zu garantieren nicht in der Lage war«l2. 

Auch die im Zuge der Reform aufgelosten Industrievereinigungen (zjednoczenia), die rnittlere 
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Ebene der Wirtschaftsverwaltung, sind unterneuem Namen (zrzeszenia) wiedererstanden und 

arbeiten mit weitgehend dem gleichen Personal und der gleichen Funktionsweise weiter. Die 

Untemehmen sind jetzt nicht mehr in jedem Fall zur Mitgliedschaft zwangsverpflichtet; da 

aber die »Zusammenschliisse« iihnlich wie im rein zentralistischen Modell auch im Mischsy

stem (auch »indirekt zentralistisches System« genannt) die wichtige Funktion eines Mittlers 

zwischen Untemehmen und Zentralbeharden erfiillen, sehen die Untermehmensleitungen sie 

notgedrungen als unvermeidliche Interessenvertretungen an. Die »Zusammenschltisse« wur

den geradezu zur institutionellen Basis der Aufrechterhaltung des traditionellen Funktionssy

stems der Wirtschaft. 13 

Reformrhetorik und Sblgl1latiion staU l"n)mernllo~m[lg durch wirkliche Reform 

Die hier zusammengefaBte Einschiitzung der wirtschaftlichen und der reformpolitischen 

Situation Polens findet sich nicht allein in im Westen publizierten Analysen14 oder in Stel

lungnahmen der polnischen Opposition15 sondem relativ offen und ausftihrlich belegt auch in 

den offiziellen polnischen Medien. Ausgespart werden darin allerdings die politischen, das 

realsozialistische System als Gesamtkomplex betreffenden Hintergrtinde. Die Zensur liiBt hier 

einen Spielraum, der selbst tiber das frtiher schon in Polen tibliche MaB an Offenheit weit 

hinausgeht. Diese Transparenz, diese Freiheit der Diskussion ist eine wichtige yom »Polni

schen Sommer« erhalten gebliebene Errungenschaft und stellt ein mogliches Korrektiv zu den 

restaurativen Tendenzen dar, die seit dem 13.12.1981 allenthalben hervortreten. Insgesamt 

schiilt sich in der Diskussion als Mehrheitsauffassung der Wirtschaftswissenschaftler hefaus, 

daB die Reform tatsachlich noch gar nicht oder nur hOchst unvollkommen realisiert wurde, 

angesichts der akonomischen Lage Polens und seiner Zukunftsperspektiven aber dringender 

als zu fordem iSt. 16 DaB die Situation in den Untemehmen ebenso eingeschiitzt wird, haben ver

schiedene Umfragen unter den leitenden Kadem in den Betrieben ergeben. 17 In einem Bericht 

der Polnischen Akademie der Wissenschaften von 1985 hieB es u.a., 

»Die Mechanismen der gegenwiirtig realisierten WirtschaftsrefOlm sind nicht in der Lage, die vom ge
sellschaftlichen wie vom okonomischen Standpunkt her erforderlichen strukturellen Veriinderungen in 
unserer Volkswirtschaft herbeizufiihren«. 

Der bekannte Breslauer Okonom Prof. Kaleta forderte im Miirz 1985 in einem von der Zensur 

unterdriickten Artikel die Regierung dringend zu einer fundamentalen wirtschaftspolitischen 

Kehrtwende auf, da der zentralistische Weg zur Lasung der okonomischen Probleme ganzlich 

ungeeignet sei und emeut eine schwere politisch-soziale Krise nach dem Muster von 1956, 

1970 und 1980 heraufbeschworen mtisseY Auch in den offiziellen wissenschaftlichen Bera

tungsgremien der Regierung tiberwogen die kritischen Stimmen eindeutig. 19 

Demgegeniiber gewannen in der anscheinend zunachst die Reformgegner 

Oberwasser. Offenbar durch die sicherlich nicht der Reform zu:ws:chreibell1d(~n 

okonomischen Erfolge der Jahre 1983 und 1984 wurde die selbst im Zentral

argumentierte, der Staat miisse, urn seine Ftirsorge

gegentiber der Gesellschaft zu erftillen, die Kontrolle tiber die Wirtschaft unbedingt in 
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der Hand behalten. Andere forderten, es durfe nicht unreflektiert an Losungen festgehalten wer
den, die in der Periode der »Konterrevolution« 1980/81 entwickelt worden seien. 20 Restaura
tive Tendenzen kamen auf der Posener Parteikonferenz, auf der im Friihsommer 1985 der Kom
plex der Wirtschaftsfragen erortert wurde, wie auch auf dem X. Parteitag der PV AP im Sommer 
1986 deutlich zum Ausdruck. 21 Man bekannte sich verbal zur Reforrnpolitik, zu der es, wie es 
hieB, keine Alternative gebe und die man konsequent fortzusetzen gedenke. Deutlicher als 
frtiher aber trat die Absicht hervor, den »Kurs der Erneuerung« in streng technokratischer 
Weise zu beschranken. So steHte man die Wirtschaftsreforrn als ein Mittel von mehreren dar, 
die eingesetzt werden sollten, um das Hauptziel, die Steigerung deT Effektivitat der Wirtschaft, 
zu erreichen. Die direktiven Methoden der und die anderen Relikte des 
zentralistischen Modells erfuhren von seiten der Parteiflihrung demonstrative WI~rt:scllatzUJt1g; 

allJIHl,"U"C,H verkiindete man ihre verstarkte Anwendung, die Stfukung der Zentral
behorden und ihres Einflusses auf Lenkung und Kontrolle der Wirtschaft. Unver
kennbar war dabei eine Neigung, die Wirtschaftspolitik oder die »Steuerung von Hand«, wie 
man in Polen sagt, als Ersatz fUr die nicht funktionierende Selbststeuerung der Wirtschaft, fiir 
die nichtexistenten Markte einzusetzen. Das zeigte sich auch darin, daB man den wissen
schaftlich-technischen Fortschritt, der der Effektivitatssteigerung die entscheidenden Impulse 
geben solI, als Aufgabe behandelte, die es unter verstarkter Zentralisierung der entsprechenden 
Strukturen in Staatsregie voranzutreiben und administrativ den Untemehmen zu verordnen 
gelte. 

Diese Politik ist insofem in sich widerspruchlich, als doch die Unfiihigkeit zur Innovation ein 
charakteristischer Grundzug des zentralistischen Modells ist. Polens Wirtschaft muB, so 
betonte die Parteifiihrung auch bei Gelegenheit des Parteitages, die Phase des extensiven 
Wachstums liberwinden und durch grundlegende Modernisierung zu intensiver Entwicklung 
gebracht werden. Anders scheint es nicht moglich, die Krise zu meistern und durch L<l,Clv,uU5 

moglichst hoher Produktionszuwachsraten Anfang der 90er Jahre wieder das Wirtschafts
niveau des letzten Vorkrisenjahres 1978 zuerreichen, wie es die Plane vorsehen. Moderni
sierung und intensives Wachstum hatte auch Giereks Politik schon angestrebt und war dabei 
am zentralistischen System gescheitert, dessen Strukturen unangetastet blieben. Diese Er
fahrung libt starken Druck in Richtung Reforrnen aus. Zudem ist Polen zur grundlegenden 

seiner Wirtschaft auf Hilfe von auBen angewiesen. Die Staaten des Rates flir 
gegenseitige Wirtschaftshilfe aber weder liber das technologische Niveau noch tiber 

die '''""'f''''''''''''''', um Polen entscheidend voranbringen zu konnen. GemaB den Erkenntnissen 
tyVJlH"'''HC Ftihrung Polens folglich auf enge Han-

KalJmlllSUS1~m:n Staaten.22 So propagierte sie auch anlaBlich des X. 
V1Uiem", zum Weltmarkt. 

Langfristig peilt sie die Konvertiblitat des an und versucht zugleich, ihre westlichen 
Glaubiger davon zu ~~"~~~h'~H, daB ohne neue Kredite, die eine kot1kll1rren;~fahi~;e 
gtiitef]prc~duktion in Polen aufbauen helfen, an eine 
Dollar hptNOPnfjpn f'v'wo .... m~H Schulden gegenliber den HartVl1ahrurlgslanldeJ 
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Ohne prinzipielle Umgestaltung des Wirtschaftssystems, ohne strukturelle und organisatori

sche Anpassung an die Erfordemisse des Weltmarktes aber sind Erfolge einer so1chen Politik 

nicht zu erwarten. 

Von der Wirtschaftsentwicklung her verstiirkte sich in letzter Zeit der Druck in Richtung 

Reformen, denn die Wirtschaftsdaten bestiitigen immer deutlicher, worauf Okonomen seit 

langem hinwiesen: Das Mischsystem mit seiner Tendenz zum wachsenden Einsatz zentrali

stischer Lenkungsmethoden ist okonomisch ineffektiv und tatsiichlich ungeeignet, die 

Wirtschaftsprobleme der schweren Krise zu lOsen. 

1985 ging der Zuwachs des produzierten Nationaleinkommens auf 3% (1984: 6%) zurUck. 

Ganz offenkundig war die polnische Wirtschaft in eine Rezession geraten, wobei sich Krisen
erscheinungen wie Inflation, Ungleichgewichte auf dem Konsum und fuvestitionsgiitermarkt, 

Verfall der Produktionsanlagen, Verschlechterung der Produktqualitiit und des Dienstlei

stungsniveaus, zunehmender Devisenmangel durch Riickgang des Exports (was Importkiir

zungen erforderte, die sich wiederum negativ, und zwar iiberproportional, auf das Produk

tionswachstum auswirkten) gegenseitig verstiirkten. Ergebnisse von Umfragen wiesen darauf 

hin, daB die Bevolkerung sensibel auf die Entwicklung reagierte.24 Mehrheitlich unterstiitzt 

wurden offensichtlich zwar die Grundprinzipien der Reform, weniger Zustimmung als je zuvor 

aber fand die konkrete Reformpolitik der Regierung, der im Juli 1987 kaum 10% der Polen 

Aussicht auf Erfolg zubilligten. fu verschiedenen Befragungen erklarten 55-87%, daB sie keine 

Moglichkeit sehen, selbst in irgendeiner Weise auf die Politik bzw. die Entwicklung allgemein 

einzuwirken. Zwischen Miirz und Dezember 1986 sank die Zahl derer, die mit einer Verbese

rung der materiellen Situation rechneten von 22 auf 11 %; zwischen Dezember 1985 und 

Dezember 1986 wuchs die Zahl derer, die die okonomische Lage als "schlecht" bzw. "sehr 

schlecht" einschiitzten von 38,2 auf 58,5%. 

Reformpolitischer Neuansatz 1987 -
Kein Konzept zur Uberwindung des Konservatismus 

SchlieBlich sah sich auch die politische Fiihrung zur Korrektur ihres Kurses veranlaBt. »Die 

bisherige KompromiBpolitik hat keine guten Ergebnisse gezeitigt«, bekannte der der Regie

rung nahestehende Okonom und Publizist Jerzy Kleer, man habe die Erfahrung gemacht, >~daB 
allzu begrenzte Anderungen im Wirtschaftssystem, die sich noch dazu in die Lange ziehen, 

nicht nur wenig wirksam sind, sondem auch die Wirtschaft in eine unerwiinschte Richtung 
fiihren«.25 Die offizielle Begriindung fiir die politische Wende lautete aber anders. So wies 

Ministerpriisident Messner im April 1987 vor dem Sejm daraufhin, durch die bisherige Politik 

habe man nun eine bessere Ausgangsposition erreicht, und deshalb »entscheiden wir uns fiir 

tiefergreifende Reformlosungen, um die gestellten Ziele - Effektivitiit, Umstrukturierung und 
Modemitiit - zu erreichen«.26 

Das Konzept zur Beschleunigung der Reformen, die von der Wirtschaftsreformkommission als 

Diskussionsvorschliige ausgearbeiteten »Thesen zur II. Etappe der Wirtschaftsreform« werden 

seit ihrer Veroffentlichung im April 1987 in den Medien breit erortert. fusgesamt vermitteln sie 
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einen etwas diffusen und voluntaristischen Eindruck, was Imeinzel-
nen sind LVLI;C;jLUC;U 

unler auf Marktmechanismen schnelle auf 
den Gtitermarkten und des Pn,issvslem 

des Staatshaushalts; 
prr)p~"'r'lmCT def Funktionen okonomischer Parameter; 

lV"JHlJU'JlC durch VIHC;H;;llLlIOl der 
or~~al1js8Itol:is(;hen Strukturen der Wirtschaft und 

UH,5U<·VU.0"""~H Konkursverfahren, wenn Rentabilitat nieht emeich! werden kann; 
Umbau des »Zentrums« mit dem Ziel, die Zentralbehorden def und 

-'v,"'''''''' auf 
mc·'~nn:'r~tp der Branehenstrukturen; 

!C",'''P'rTI< urn dem Geld eine aktive Rolle bei def Wirtsehafts-
prozesse zu schaffen und einen Kapitalmarkt aufzubauen; 
Wiederherstellung der Genossenschaften als authentische und wirklich selbstandige oko
nomische Einheiten; 

des Spielraums flir Privatinitiativen. 
sich, daB das bestehende IVl.I~C!lS'ISll~llI schnell tiberwunden und ein 

dezentral-marktorientiertes elTichtet werden solI. In mancher Hinsicht gehen die 
»Thesen« hier sogar tiber das urspriingliche Reformkonzept def Regierung, auf das sie sich 
wiederholt berufen, noch hinaus. 1m Grunde aber stellen sie den Versuch dar, noch einmal von 

U~>;UH'~"'U endlich die des 
in 

Diese aber 
sind faktisch von 
Interessant ist aber, daB die »Thesen« so ~H'~~~'"h 

doch in den vergangenen Jahren die Solidamosc-Zeit als 
offentlichen Deklara-
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so der Autor skeptisch, die konsequente Durchsetzung eines dezentral-marktorientierten 

Wirtschaftssystems eher unwahrscheinlich. Die Neutralisierung dieser Interessengruppen 

miiBte die politische Fiihrung unter sehr ungiinstigen Bedingungen vollziehen. Sie vermochte 

bisher nicht, die aktive Unterstiitzung auch nur bedeutenderer Teile der Gesellschaft fUr ihre 

Reformpolitik zu gewinnen. Vielmehr hat sie die Gesellschaft ihrer authentischen organisatori

schen Strukturen beraubt und sie in die Rolle des politischen Objekts zuriickversetzt. Die 

seitdem erfolgten Reformen zielten offenbar alle darauf ab, diesen Zustand zu stabilisieren und 

auf Dauer abzusichem und das Machtmonopol der Parteifiihrung unter modifizierter Art und 

Weise der Herrschaftsausiibung aufrechtzuerhalten. Eine systematische Erforschung der of

fentlichen Meinung und breit angelegte »Konsultation« der Bevolkerung vor bedeutsamen 

politischen Entscheidungen soIl wirkliche Demokratie, also entscheidende Einwirkung der 

Gesellschaft auf die Politik und gesellschaftliche Kontrolle der Entscheidungsstrukturen und 

-trager, substituieren. Ahnlich sind auch die UmbaumaBnahmen in anderen Bereichen des 

Systems, so im sozialen, im politischen und im Rechtsbereich, angelegt. Damit konnte die 

gesamte Reformpolitik, wei! sie die Grundstrukturen des realsozialistischen Systems unange

tastet lieB, in keiner Weise den Erwartungen der Gesellschaft gerecht werden, die im gesell

schaftlichen Aufbruch der Soli<;lamosc-Zeit geweckt wurden. AIle Versuche einer Politik der 

»Nationalen Verstandigung«, wie zuletzt die Amnestie yom September 1986, die die letzten 

politischen Gefangenen aus den Gefangnissen befreite, sind letztlich daran gescheitert, daB 

Reformen, die die politische Fiihrung einleitete, nicht weit genug gehen konnten, urn die Ge

sellschaft wirklich zufrieden zu stellen. 
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Aus retorrnD()l1 hat sich die Binnenstruktur des RGW seit der Wahl einer 

neuen im Marz 1985 dramatisch verandert: Die LH\J"~cLUJlH 

macht, die bis dahin als der entscheidende Garant des Status quo zu hatte, verwandel-

te sich in die A '>'aTIlt.g:lrdle eines Aufbruchs zu neuen Ufem. Der - mehr oder stark aus

UH"J~,h".HvU RGW -Staaten strukltuI1PolJW,cbie Konservatismus in den kleineren 

(Bulgarien, CSSR, DDR, Polen, Rumanien und Ungam) kann nun nicht mehr mitdem 

drohenden Verweis auf den GroBen Bruder in Moskau gerechtfertigt werden. Das wirft flir die 

Fiihrungen dieser Lander enorme Legitimationsprobleme auf, konnte ihnen aber auch neue 

Chancen eroffnen. Um die Bedeutung der sowjetischen Herausforderung besser einschatzen zu 

konnen, miissen zumindest folgende Fragen beantwortet werden: 

Handelt es sich bei den Problemen, die die Reformpolitik zu meistem versucht, um sowje

tische Besonderheiten oder um Strukturdefizite des »realen Sozialismus« generell, die in 

den einzelnen Landem freilich ungleichzeitig und unterschiedlich ausgepragt sind? 

Was sind die entscheidenden Elemente des sowjetischen Reformprozesses? 

Wie haben die Fiihrungen der »Bruderparteien« bisher auf diesen ProzeB reagier!? Lassen 

sich hinter denjeweiligen Reaktionen liegende, gemeinsame Faktoren bestimmen? 

Wie reagiert die sowjetische Fiihrung auf diese Reaktionen? 

Die Antworten auf diese Fragen konnen in einem relativ kurzen Artikel zwangslaufig nur skiz

zenhaft ausfallen. Es geht dabei vonangig um die tibergreifenden Elemente, die durch Studien 

zu der Entwicklung in den einzelnen Landem erganzt und werden mussen. 

I. Ursachen del' «U" ... ",,",,, Reform 

bildeten sinkende wirtschaftliche Wachstums-

raten. 1987 desZKderKPdSU,das 

sagte Gorbacev in seinem EiJllleitungsrefeI'at: 

» .. .immer und immer wieder muB man sich real VOl' Augen fiihren, in welchem Zustand sich unsere Volks
wirtschaft an der Schwelle von den 70er zu den 80er J wen befand. Zu dieser Zeit fiel das Tempo des Wirt
schaftswachstums auf ein Niveau, das faktisch den Beginn wirtschaftlicher Stagnation bedeutete« (Pr. 
26.7.87). 

Die Wachstumsrate des im Inland verwendeten N ationaleinkommens 1966-70 41 %, 

zehn Jahre spater - 1976-80 - war sie auf 21 % und 1981-85 auf 17% 

1986, S. 583). man noch - wie das inzwischen auch von Statisti-
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kern gefordert und z.T. praktiziert wird (Vgl. Leptin/Adirim 1986, S. 982 ff.) - die versteck

te Inflation, dann kommt man zu dem Ergebnis, daB die sowjetische Wirtschaft auf dem Tief

punkt 1982 nur noch minimal, um etwa 1 %, wuchs. Bei einem Bev5lkerungswachstum von 

0,8% (»UdSSR ... «, 1985, S. 5) war das unfreiwilliges Nullwachstum. Fur ein System, das sich 

durch wirtschaftliches Wachstum legitimiert und den Status einer Weltmacht fUr sich bean

sprucht, muBte es unertraglich sein, auf einem Entwicklungsniveau stehen zu b1eiben, das et

wa 40% des Niveaus der Bundesrepublik entspricht (V gl. Machowski 1987). Offenbar wurde 

das auch von der Mehrheit der sowjetischen Fuhrung so gesehen, denn in diesem Jahr wirt

schaftlichen Tiefpunkts wurde nach dem Tod von Leonid Breznev mit Juri Andropov der er

ste vorsichtige Reformer zum Generalsekretar der KPdSU gewiihW. 

So1che sinkende Wachstumsraten sind keineswegs nur in der Sowjetunion zu verzeichnen ge

wesen. Betrachtet man die wirtschaftliche Entwicklung der kleineren europruschen R GW -Lan

der, so zeigt sich em ganz iihnliches Bild: Das produzierte Nationaleinkommen wuchs 1966-
70 im Jahresdurchschnitt noch urn 6,5%, zehn Jahre spater (1976-80) betrug die Wachstums

rate nur noch 3,4%. In den beiden folgenden Jahren war sie dann sogar negativ: 1981 -2,1 %, 

1982 -0,6%.1983 wurde dann eine Wende erzielt, denn das Wachstum stieg wieder auf3,1 % 

(KostaILevcik 1985, S. 9). Seither hat sie sich auf niedrigerem Niveau als in den 70er Jahren 

einigermaBen stabilisiert. 

Es gibt fUr diesen Entwicklungstrend, der in den einzelnen Landern unterschiedlich stark aus

gepragt war, verschiedene Griinde, die man einteilen kann in so1che, 

die nur fUr ein Land zutreffen (wie die Giereksche Wirtschaftspolitik der 70er Jahre und 

die daraus resultierende Krise 1980/81); 

Griinde, die nur in den kleineren RGW-Landern wirksam waren (wie die »Olpreisex

plosion« und die Anhebung der Kreditkosten auf dem Weltmarkt); 
Griinde, die fUr aile RGW-Lander von Bedeutung waren und sind. 

Nur die letztgenannten Griinde sollen an dieser Stelle interessieren. Der zentrale Begriff zu ih
rer Bestimmung ist in der wirtschaftswissenschaftlichen und wirtschaftspolitischen Diskus
sion dieser Lander die »Intensivierung« der Produktion. Dieser Begriff spielte schon in den 
Diskussionen der 60er Jahre eine wichtige Rolle. Faktisch jedoch wurden unter dem Signum 
der »Intensivierung«2 die uberkommenen Methoden extensiver Wirtschaft fast ungebrochen 
fortgesetzt. N ach der Niederschlagung des» Prager Friihlings« 1968 versuchten die kleineren 

RGW-Lander (mit Ausnahrne Ungams), statt weiter Reformpolitik zu betreiben und damit in
neres Wachstumspotential freizusetzen, zusatzliche Wachstumsfaktoren auf auBenwirtschaft
lichem Weg zu mobilisieren: Mit Krediten aus dem Westen, die zu Beginn der 70er Jahre noch 
billig schienen, sollte der Import westlicher Technologie und Produktionsmittel finanziert 

werden. 
Die Rechnung ging aus - Grlinden, die hier nicht geschildert werden konnen - nicht auf. 

Letztlich fUhrte diese Politik zu einer enormen Verschuldung und zu einer Verschiirfung der 
binnenwirtschaftlichen Probleme. Am deutlichsten war dies in Polen der Fall, das unter Gie

reks Flihrung in diesem Punkt am weitesten gegangen war und daflir wohl noch bis ins nach

ste Jahrtausend zu zahlen haben wird3• Flir die Sowjetunion stellte sich das Problem deshalb 
anders, weil sie als ErdOl-exportierendes Land von der Preisentwicklung beim 01 profitierte. 
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Inzwischen ist aber auch hier der Hohepunkt iiberschritten und die entsprechenden Exportka
pazitiiten der UdSSR W'TlTlnnn""n 

Insgesamt gesehen, standen demnach in der 2. Hiilfte deT 70er Jahre alle RGW -Lander vor der 
Aufgabe, ihT eigenes wirtschaftliches Potential besser zu nutzen. Und entsprechende - aller
dings sehr begrenzte - Versuche wurden auch untemommen: 
1978 wurde in Bulgarien die Landwirtschaft dezentralisiert und in Rumanien ein »Neuer 

Okonomisch-Finanzieller Mechanismus« proklamiert 
1979 es in der DDR eine Kombinatsreform und in der UdSSR eine Teilreform des Pla-

nungswesens 
1980 wurde in 

fortgesetzt 
der Abbau zentraler Planung durch eine Reihe weiterer MaBnahmen 

198] trat in der CSSR eine Industriereform in Kraft und begann eine Wirtschaftsreform in 

Polen 
1982 wurde in Bu1garien die Planung und Leitung der Industrie teilweise dezentralisiert. 
Diese Teilreformen fiihrten in einezelnen Bereichen - wie der ungarischen und der bulgari
schen Landwirtsehaft und der DDR -Industrie - durehaus zu einer gewissen Verbesserung der 
Ergebnisse, ohne allerdings einen grundlegenden Umschwung der gesamtwirtsehaftliehen 
Entwicklung herbeizufiihren. Der Grund daftlr liegt in dem begrenzten Charakter dieser Refor
men, die besonders im industriellen Sektor immer nur Teile des Wirtsehaftsmeehanismus be
trafen, ohne grundlegende Funktionssehwachen auszuraumen. Die strukturellen Probleme lie
gen in folgenden Punkten5 : 

Planbehorden und Untemehmen stehen noeh immer im Verhaltnis administrativer Uber
bzw. Unterordnung. Die Informationen, auf deren Basis die zentralen Behorden planen, 
werden von den Untemehmen systematisch verfiilseht, weil die Behorden dies - wie un
vollstandig aueh immer - bereits einplanen. 
Geplant wird »vom Erreiehten« aus, d.h. in Fortsehreibung friiherer Ergebnisse, so daB die 
Untemehmen bestrebt sind, die Plane keinesfalls zu stark tiberzuerflillen und »weiehe 
Pliine« zu erhalten, die ihnen Manoverspielraum lassen. 
Gerade hinsichtlich sehwerwiegender, langfristig wirksamer Entseheidungen fallen Ent
seheidungstrager (Pmtei) und Verantwortungstrager (Wirtsehaftsministerien und Unter

nehmen) auseinander, was bei letzteren zur Flucht aus der Verantwortung ftihrt. 
Der burokratisehe und Gleiehgtiltigkeit gegen-
tiber finanziellen (je:sicht,:punkl:en (Geld ist die einzige Ware, die nieht ist) fOrdem 
den Ressoregoismus der einzelnen Ministerien, Regionalbehorden und GroBuntemehmen, 
die naeh mogliehst und weitgehender Autarkie streben. 

Flexibi
Lu),le,,",uals Mittel des direkten Warenaus-

tausehes zwischen den Untemehmen dienen. Das wiederum verstarkt den so daB 
sieh ein circulus vitiosus 
Den Endverbrauehern (mit Ausnahme des 
finden sich die Produzenten einer In'lJH'''f.!',n,,,uaUVH. 

sumenten oder weiterverarbeitende Betriebe - sind immer in der sehwaeheren Position. Sie 
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mussen nehmen, was zu bekommen ist. Dabei sind die Produzenten nieht etwa damn inter-
essiert, den Bedarf zu sondern den Plan zu erfiillen, genauer """Ulv~mOj". ei-

vpuw"u.,u Planerflillungsbericht zu 
All sind in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion der meisten RGW-Uin-
der schon haufig benannt worden und allgemein bekannt. Die Unfahigkeit, sie zu beseitigen, 

sich aus den Interessen, die mit dem iiberkommenden System verbunden sind. Zur ge-
naueren dieser Interessen hat das O()',Mu'h"" Parteiorgan »Prawda« im Januar 

Professor an der Moskauer Staatsuni-1987 einen Artikel verOffentlicht. Der Autor, G. 

versitat, nannte 'V'.b~"UV Gruppen und Interessenlagen: 
Die Mitarbeiter und insbesondere der einzelnen Wirtschaftsministe-
rien, ,>deren Position und Rolle untrennbar mit den des existierenden 
systems verbunden ist. Zum mit dem Defizit an Waren und an Wohnraum und mit 

ihrer 
»Manche Funktionare der lakalen rnTf{'lnrf'{lH1'« die urn ihre Entscheidungs- und Kon-

ftirchteu. 
Dann eineGruppe, die Popow ironisch als »Rechtgliiubige« bezeichnet, die einem »Roman
tizismus« verfallen waren, also die mehr oder weniger klassischen Stalinisten. Wo diese 
Gruppe angesiedelt ist, sagt Popow nicht, doch is! unschwer zu erraten, daB ihre Vertreter 
sich selbst in der Spitze der Partei finden. 

Er mein!, der Widerstand dieser Gruppen ware zu brechen, wenn nicht noch dazu kame, daB 
die Beschiiftigten selbst - sowohl Arbeiter wie Ingenieuie und Manager - sieh in diesem Sy
stem eingerichtet und daran gewohnt haben, Leistungszurlickhaltung zu liben und aus der ge

samtwirtschaftlichen Ineffizienz individuellen Nutzen zu ziehen. 
Wie sind diese Widerstiinde, die in der Sowjetunion vielleicht starker als in den anderen RGW
Uindem ausgepriigt sind, jedoch durch das des »real exisierenden Sozialismus« selbst 
nel'vo'rg(~DracJlt werden, zu liberwinden? 

n. zentrale Elemente des SO·W.l'~W'Cl1len Reformansatzes 

Obwoh! der AuslOser des S01N.Je:t!s,chc!n f'f()Tn'm'f)7p~',,'< wirtschaftliche n~,,1-.1~~,~ waren, 

bedeutet das nicht, daB es genugen wurde, dies en ProzeB nur unter wirtschaftlichen rUVtMC;U 

zu betrachten. Selbst der seinen ,,",HIOUI':<011 

»Die administrativ-kommandiercnden Flihnmgsmethoden fesselten die Initiative der Arbeitskollektive, 
beraubten sic pruktiseh der Stimuli wr Entwicklung, erzeugten Gleichgiiltigkeit zu den Endresultaten der 
Arbeit. Die Situation verscharfte sieh derrnaBcn, daB sieh das Problem aus cinem wirtschaftlichen in ein 
sozial-politisches verwandelte« (Pr. 30.6.87). 

der hemmenden Strukturen 
einer Gesellschafts- Politikreform mog-
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lich. Diese Einsicht hat Gorbacev, der selbst in seiner Zeit als Stavropoler Parteisekretar das 

Scheitern einer von ihm initiierten, wirtschaftlich erfolgreichen Reform an politisch-ideologi

schen Widerstanden erleben muBte (vgL Schmidt-Hauer 1986, S. 90 ff.; Poljanski-Rahr 1986, 

S. 72 ff), wohl von Anfang an in sein neues Amt mitgebracht8. Die Offenheit in der Kritik an 

dem alten System und die konkreten MaBnahmen, die von der neuen Fiihrung vorgeschlagen 

werden, haben sich freilich erst allmahlich und im Akkord mit dem Auswechseln der Fiih

rungskader radikalisiert. Es geht dabei neben der Intensivierung und Dynamisierung der 

Wirtschaft und (was hier nicht beriicksichtigt werden kann) einer Neudefinition der sowjeti

schen AuBenpolitik urn folgende Problembereiche: 

- eine Veranderung im Verhaltnis von Partei-Staat und Gesellschaft; 

- und eine Emeuerung der Ideologie. 

Die Neubestimmung des Verhaltnisses zwischen Partei-Staat und Gesellschaft hat Gorbacev 

auf dem Januarplenum des ZK der KPdSU unter das Motto »Demokratisierung« gestellt In 

seinem SchluBwort erklarte er: 

»Wir brauchen Demokratie wie die Luf! zum Atmen. Wenn wir das nicht begreifen ( ... ) so werden, 
Genossen, unsere Politik und die Umgestaltung ersticken. Darin besteht unsere Grundidee« (ND 30.1.87). 

Was ist mit dieser »Grundidee« gemeint? Sicherlich nicht die Ubernahme westlich-parlamen

tarischer Regierungsformen, wohl aber das Projekt einer Reihe einschneidender Veranderun

gen im politischen Leben des Landes, die aIle darauf abzielen, Aktivitat von unten zu wecken. 

Die wichtigsten Bereiche sind 

1. »glasnost«, d.h. Transparenz, Offentlichkeit. Gemeint ist damit im Kern ein Ende dessen, 

was Orwell in »1984« als »Doppeldenken« bezeichnet hat. Die Dinge - und zwar gerade 

auch die negativen Dinge - sollen ktinftig beim Namen genannt werden, SchluB soll sein 

mit verlogener Erfolgspropaganda und allgemeinem Zynismus. Auf die tatsachliche, nicht 

die verbale Leistung soll es klinftig ankommen9 • Das bedeutet auch, daB die Autoritaten 

auf den verschiedenen Ebenen der partei-staatlichen Hierarchie kritisiert werden kannen. 

Damit verschafft sich die Parteiflihrung zugleich eine zusatzliche Informations- und Kon

trollmaglichkeit. 

2. Das kann nm funktionieren, wenn der Einzelne, der sich kritisch auBert, damr nicht Repres

salien zu erwarten hat. Deshalb ist die Schaffung rechtsstaallicher Garantien unabding-

bar. In der 

der Gelman: 

itel:atulfZejtung« des '''U.0v''~H Schriftstel1erverbandes schrieb Alexan-

»Rechte sind Waffen, und damit sie nicht miBbraucht werden, muB man sie so verteilen, daB keiner 
unbewaffnet bleibt«IO. 

Ein Schritt in diese >U;"W.UHI', war ein bereits 1985 verabschiedetes Gesetz, mit dern die 

von Biirgern wegen Kritik, die sie an FUlnktie.nstra.gern to'cac""".,, haben, mit 

"'D"'6w0bedroht wird". Da dieses Gesetz im ersten Jahr seiner 
wurde12, reicht das offenbar nicht aus. Weiter geht die im Juni 1987 

87), d.h. der 

3. Bedeutet »Demok!'ati"ier 
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tatig ist, mehr Mitwirkungsmoglichkeiten erhalt. Dazu 

mittleren und und die Interessenvertretung dieser 

Funktionsbereiche nach auBen. D.h., daB die Betriebe gegeniiber den Ministerien mehr 

Rechte erhalten sollen13 , ebenso aber soHen innerhalb der Betriebe etwa die Gewerkschaf

ten eine offensivere auch gegenuber den Leitungen verfolgen. Alle ge

sellschaftlichen Funktionsgruppen - von den Arbeitem bis zu den Schriftstellem - sind 

dazu UU'iS'~HAH."', die ihrer jeweiligen Organisationen zu entburokratisieren und 

deren geseUschaftlichen Beitrag gerade dadurch zu verbessem, daB die in ihnen zusammen

gefaBten Interessen starker zur kommen. Dadurch hofft man -letztlich im Dienst 

der »gesellschaftlichen Interessen« - starkeres Engagement des Einzelnen zu erreichen und 

burokratische Ressortinteressen 1m Verlauf der letzten zwei Jahre ist 

dieser zunehmend in den \I "rn,'rar",,,' geruckt. So sagte Gorbacev auf dem Juni

plenum 1987 des ZK der KPdSU: 

»Die Erfahrungen der Umgestaltung, ihrer Anfangsetappe, veranlassen tins auch, die rea! vorhan
denen Widerspriiche in den Interessen der verschiedenen Bevolkenmgsgruppen, Kollektive, Institu
tionen tind Organisalionen aufmerksam zu beriicksichtigen. ( ... ) Der Sinn der Umgestaltung besteht 
letztlich auch in der Beriicksichtigung der Interessen, in der Einwirkung auf die Interessen und in der 
Lenkung durch sie und iiber sie« (ND 26.6.87). 

4. sollen die Mitwirkungsmoglichkeiten auch auf daspolitische System im engeren Sinne 

ausgedehnt werden, dUTch die Aufstellung mehrerer Kandidaten bei den Wahlen zu den So

wjets und - daruber hinaus wird die Parteikonferenz im Juni 1988 entscheiden- in Partei

funktionen (Vgl. Gorbatschow 1987, S. 32 f.). 
Insgesamt wird die SteHung der einzelnen Biirger und damit der Gesellschaft gegenilber dem 

Partei-Staat durch diese MaBnahme gestarkt, ohne daB dessen Fiihrungsmonopol jedoch 

grundsatzlich in Frage gestellt wilrde. Eng mit diesen Veranderungen hangen Neuinterpreta

tionen der Ideologie zusammen. Flir die »Bruderparteien« is! das ein Bereich, der vielleicht 

noch brisanter ist als institutionelle ". ,,,U 1 "H.Lv. Kotmen diese - darauf wird zu-

riickzukommen sein - noch durch sowjetische »nationale Besonderheiten« wegerkHirt werden, 

so war die marxistisch-leninistische Ideologie ihrem Anspruch nach immer universell ausge

richtet, regionalen Schulen (Sinomarxismus, Eurokommunismus usw.) haftete immer der Ge-

ruch des »Revisionismus« an, deshalb ware eine gar noch von den 

als vorgenommene Definition eines »;)OVll]elmannSJffillS« nur schwer 

vorstellbar. 

Die wichtigsten ideologischen Modifikationen, die sich bisher abzeichnen, sind: 

Die theoretische Tradition des Marxismus-Leninismus in den letzten 50 Jahren, die mit dem 

Plenum: 

Uvt,'uuu,~, wurde, wird aJs flir das 

verworfen. Gorbacev sagte dazu auf dem Januar-

»Die theoretischen Vorstellungen vom Sozialismus bleiben in vielerlei Hinsicht auf dem Niveau der 
30er und 40er Jahre, als die Gesellschaft vollig andere Aufgaben losle. ( ... ) Sie wurzeln noch injener 
konkreten historischen Situation, in der aufgrund bekannter Umstande aus der Theorie und der Ge
sellschaftswissenschaft die lebendige Diskussion und schiipferisches Denken verschwanden und 
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autoritare Einschatzungen und Betrachtungen zu unantastbaren Wahrheiten wurden, die man nur 
noch kommentieren konnte« (Ebd. S. 9). 

Damiteng verbunden isteine Veriinderung des Bildes vo~ der eigenen Geschichte: Sie wird 

nicht mehr als linear aufsteigende Linie sich aneinander reihender Erfolge gesehen, son

dem - wie kiirzlich in der »Pravda«14 zu lesen war - als »Zick-Zack-Bewegung« inter

pretiert, wobei die Bilanz zwar letztlich positiv ausfallt, in der es aber neben einer Reihe von 

Errungenschaften (wie der Industrialisierung und dem Sieg im II. Weltkrieg) sehr viele Tie

fen gegeben hat. 

- Der historische Bezugspunkt der heutigen Ideologie ist der vor-stalinistische Leninismus, 

politisch der der Revolutionsphase 1917/18, okonomisch der »Neuen Okonomischen Po

litik« der 20er Jahre. In diesem Kontext stehen auch die weitestgehenden V orstellungen 

von einer »Demokratisierung« des Systems: Es solI versucht werden, das demokratische 

Potential des urspriinglichen Leninismus auszuschopfen, das bedeutet natiirlich auch: 

innerhalb von des sen Grenzen. 
- Dem geistigen Leben in Wissenschaft und Kultur solI wieder eine kritische und vor

wiirtstreibende Funktion zukommen. In diesem Zusammenhang ist es im iibrigen eine 

Untertreibung von einem bloBen Vorhaben zu sprechen, denn hier hat sich in den letzten 

zwei Jahren tatsachlich auBerordentlich viel getan: Sowjetische sozialwissenschaftliche 

Zeitschriften zu lesen, sowjetische Filme anzusehen ist - wie Besucher- und Auflagen

zahlen zeigen - ist nicht nur fiir Spezialisten sondem auch flir Sowjetbiirger zu einer 

interessanten und anregenden Beschaftigung geworden. 

- Und schlieBlich spricht von dem alten Endziel def Ideologie, dem »Kommunismus« kaum 

mehr jemand. 1m Programm der KPdSU wird es zwar noch erwiihnt, der Generalsekretar 

dieser Partei aber umreiBt ihr Ziel mit folgenden Worten: 

»Wir wollen unser Land in einen vorbildlichen, hochentwickelten Staat umgestalten, zu einer Ge
sellschaft mit einer fortgeschrittenen Okonomie, breitester Demokratie, mit der humansten und hiich
sten Moral, wo der werkt1itige Mensch sich als vollberechtigter Hausherr fiihlt und aile Giiter der 
materiellen und geistigen Kultur genieBt, wo die Zukunft seiner Kinder gesichert ist, wo er alles findet 
fiir ein erfiilltes und inhaltsreiches Leben« (Gorbatschow 1987, S. 71). 

Was bedeutet all das fiir die Bruderparteien der KPdSU? 

Ill. Die Reaktionen der »Bruderparteien« - Voraussetzungen 

Wirtschaftlich gesehen ist die Situation zumindest in einigen sozialistischen Liindem - vor 

aHem in der DDR - giinstiger als in der Sowjetunion. Das ist (mit allen methodischen Vor
behalten, die flir solche Vergleiche von Liindem ohne konvertible Wiihrung zu machen sind) 

an der folgenden Tabelle in etwa ablesbar: 
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Tahelle 1 : 

Potential und wirtschaftlicher ,-,,-,we',,,,;;,, der europ211scnen RGW-Lander (1983) 

Land Bruttoinlandsprodukt (BIP) Anteil am 
je Einwohner BIPdesRGW 

(europaische Staaten 

DDR 

CSSR 

Bulgarien 

UdSSR 

Polen 

Rumanien 

Plazierung 

l. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

in US-Dollar 

7060 
5160 
4120 
4020 
3930 
3 OlD 

2420 

Index (RGW=lDO) + UdSSR) 

208 8 
152 5 
122 2 
119 3 
115 71 
89 7 

71 4 

QueUe: H. Machowski, »Die Rolle der DDR in der gemeinsamen Industriepolitik der RGW-Staaten«, in: 
G. Helwig/I. Spittmannn (Hrsg.), »Das Profil der DDR in der sozialistischen Staatengemeinschaft, 
Zwanzigste Tagung wm Stand der DDR-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland, 9.-12. Juni 
1987«, Kiiln 1987, S. 152 

Auch fUr die Lander, deren wirtschaftliches Leistungsniveau Miher ist als das der UdSSR, gilt 

allerdings, daB sie das alte Leninsche Kriterium fUr die »Uberlegenheit« des Sozialismus, eine 

hahere Arbeitsproduktivitat als die entwickelten kapitalistischen Lander zu erzielen, noch 

Jange nicht erreicht haben. So betragt selbst das BIP/Einw. der DDR nach obiger Tabelle nur 

66% dessen der BRD, das des europaischen RGW (inklusive der UdSSR) liegt bei 40%. 

Deshalb stehen alle diese Lander mittelfristig vor der N otwendigkeit, neue Losungen zu finden. 
Hinzu kommt, daB der Druck des kapitalistischen Weltmarktes zunehmend auch innerhalb des 
RGW wirksam wird, weil die Sowjetunion dessen Standards zum MaBstab ihrer Importe aus 
den kleineren RGW -Landem zu machen versucht15 • Aktuell allerdings ist die Situation - auBer 
in Rumanien, Polen und der CSSR - nicht drangend. Zudem ist der sowjetische ReformprozeB 
im wirtschaftlichen Bereich noch nicht so weit fortgeschritten, daB man hier von einem neuen 
Modell sprechen konnte, das ftir diese Okonomien der kleineren RGW -Staaten eine Herausfor
derung oder gar eine darstellen konnte. Eher ist es so, daB bestimmte 
Elemente in den Wlri<('ilott"<;)'otc·tn"n dieser Lander von Seite sehr aufmerksam 

Hohmann 1986) (ungarische Landwirtschaft, DDR-Kombinate, Dienst-

Re:fOl-m]Jfe'Zesse:s uniibersehbar oP.'Xlnrnc'n 

Wie ist die Ausgangslage? Sie unterscheidet sich sowohl hinsichtlich der IJVlllI',",""H 

Die 
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versucht, die Menschen aus ihrer abwartenden Haltung herauszureiBen und zu aktivieren, 

wabrend sich dieses Problem in den kleineren europiiischen RGW -Staaten perspektivisch eher 

umgekehrt stellt: Die Gesellschaft, wenn sie erst einmal in Bewegung gekommen sein wird, 

unter Kontrolle zu halten (Mlynar 1987). SchlieBlich geht es um eineReform des Partei-Staates 

nicht um seine Abschaffung. Flir diese Differnz zwischen der Situation in der UdSSR und in 

den anderen RGW-Staaten gibt es eine Reihe von GrUnden: 

Erstens wurde das »sozialistische System« in allen diesen Staaten mit mas siver Untersttitzung 

der sowjetischen Armee und des sowjetischen Geheimdienstes errichtet (V gl. Seton-Watson 

1956). Seither sind zwar vier Jahrzehnte vergangen, aber die Erinnerung daran, daB es sich bei 

diesem System um ein Importprodukt handelt, ist noch vorhandem und wird durch die Priisenz 
sowjetischer Truppen (auBer in Rumiinien und Bulgarien) stiindig am Leben gehalten. 

Zweitens ist deshalb die Frage des Partei-Staates und seiner Veriinderung in diesenLiindern im
mer auch eine Frage ihrer Souveriinitiit und eines gerade in den letzten J ahren sich wieder stiir

ker regenden Nationalismus, der vor aHem in Rumiinien, Ungarn und Polen unlibersehbar ist. 

Drittens gibt es zumindest in derTschecheslowakei und in gebrochener Form auch in der DDR 

ein btirgerlich-demokratische Tradition, die - wenn die Frage einer »Demokfatisierung« des 

Systems aufgeworfen wird - einen naheliegenden Bezugspunkt darstellt. Anders als die von 

Gorbacev fUr die Sowjetunion proklamierte Rtickkehr zum ursprtinglichen, unverfalschten 

»Leninismus« ist diese Traditon mit der »fiihrenden Rolle« der kommunistischen Partei unver

einbar. 

Viertens gab es - mit Ausnahme Bulgariens - in allen diesen Liindern niedergeschlagene 

Rebellionen oder sogar gescheiterte Revolutionen: in der Tschecheslowakei 1953 und 1968, in 

der DDR 1953, in Polen 1956, 1970, 1976 und 1980/81, in Ungarn 1956. In Rumiinien gab es 

1977, 1981 und 1983 groBere Streiks-der Bergarbeiter. 

Undfunftens gibtes zumindest in Ungarn und in Polen ein sehrvielhOheres MaB gesellsehaftli

cher Eigenstiindigkeit und kultureller Pluralitiit als - zumindest bisher - in der Sowjetunion. 

All diese Faktoren lassen es naheliegend scheinen, daB der sowjetische ReformprozeB in der 

Bevolkerung in diesen Liindern auf Sympathie staBt, gerade deshalb aber bei den jeweiligen 
Ftihrungen eine gewisse Skeptis vorherrscht. 

Dieser Eindruck verstiirkte sich noch, wenn man die Flihrungen der »Bruderparteien« etwas 

genauer betrachtet. Gorbacev ist als Repriisentant einer Reformtendenz ins Amt gewiihlt wor

den, von seinen Kollegen liiBt sich das beim besten Willen nicht sagen: 

, - Gustav Husak wurde 1969 Generalsekretiir der KPC mit der Aufgabe nach der Niederschla

gung des »Prager Frtihlings« nun die »Normalisierung« zu exekutieren. 

- Eine iihnliche aber noch weitergehende Aufgabe brachte W ojcech J aruszelski 1981 ins Amt, 

er muBte die Volksbewegung mit Hilfe des Militiirs niederschlagen 

- Janos Kadar wurde 1956 gewiihlt und organisierte in den ersten Jahren seiner Amtszeit die 

blutigen Repressalien gegen die Teilnehmer am ungarischen Aufstand. Das ungarische Bei

spiel zeigt allerdings zugleich, daB auch eine unter solchen Vo~zeichen konstituierte Flihrung 

sich unter bestimmten Umstiinden zu einer Reformpolitik durchringen kann. 
Weniger dramatisch aber auch nicht gerade unter positiven, reformerischen Zeichen gestaltete 

sich die Amtstibernahme der drei noch zu benennenden Parteifiihrer: 
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- Todor Zivkov wurde bereits 1954 Generalsekretar der Bulgarischen Partei, Ursache waren 
Differenzen seines Vorgangers mit der sowjetischen Ftihrung tiber das Verhaltnis zu Jugos
lawien. Wahrend sich Chruscev nach dem Bruch von 1948 nun mit Tito aussohnen woHte, 
betrieb der Bulgare Cervenkov eine scharf anti-jugoslawische Politik. 
- Ebenfalls wegen auBenpolitischer Differenz lOst in der DDR 1971 Erich Honecker Walter 
Ulbricht, der die sowjetische Entspannungspolitik nicht mittragen woHte, abo 
AIle diese Fiihrungswechsel geschahen wohl mit Billigung wenn nicht aktiver EinfluBnahme 
der sowjetischen Ftihrung. Die einzige Ausnahme ist 

Nicholae Ceausescu, dessen Vorganger Gheorghiu-Dej 1965 gestorben war und der des sen 
rumanisch-nationalistische Politik konsequent fortsetzte. 
Wenn man sich fragt, ob diese Politiker willens sind, die sowjetischen Reformimpulse positiv 
aufzunehmen, so muB man zudem bedenken, daB sie aile - mit Ausnahme von Jaruszelski - den 
Zenit ihrer Laufbahn langst tiberschritten haben und schon aus Altersgrlinden in ftinf Jahren 
wahrscheinlich keiner von ihnen mehr im Amt sein wird. Das ist keine gute Voraussetzung 
dafiir, langfristige Reformperspektiven zu entwickeln. 
Trotz dieser ahnlichen Vorausetzungen sind die konkreten Reaktionen auf den sowjetischen 
ReformprozeB und insbesondere auf das Januar-Plenum 1987 des ZK der KPdSU durchaus 
unterschiedlich ausgefallen. 

IV. Reaktionen auf das Jmmar-Plenum des ZK der KPdSU 

Wenn man eine Skala moglicher Reaktionen macht, die von wtitender Ablehnung bis zu 
begeisterter Zustimmung reicht, so laBt sich flir jeden Abschnitt einer solchen Skala ein 
konkretes Beispiel nennen. Auf der einen Seite die albanische KP, die nicht Gegenstand dieses 
Artikels ist, die das Plenum als neuen Tiefpunkt des »sowjetischen Revisionismus« geiBeItI6, 

auf der anderen Seite die polnische Fiihrung, die die sowjetische Reformpolitik in geradezu 
tiberschwenglichen Worten begrliBt: 

Schaubild 1: Reaktionen auf das Januar-Plenum 1987 des ZK der KPdSU seitens der Fiihrungen 
der »Bruderparteien« 

~ + 
~-----------------------------------------------------------~~ 

Alb. Rumanien DDR CSSR Bulgarien Ungam Polen 

Diese Skala basiert auf den unmittelbaren Reaktionen seitens der veroffentlichten Meinung in 

num. 
Zur Einordnung im einzelnen: 
Rumiinien. Die rumanische Presse enthielt sichjeden Kommentars zum KPdSU-Plenum. Das 
war an sich schon ein Affront. Was die bzw. Ceausescu davon halt, wurde 
allerdings in zwei Reden deutlich. Die erste Rede Ceausescus wurde der ErOffnung des 
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ZK-Plenums in Moskau, dem 27. Januar, in Rumanien verOffentlicht. Ceausescu erklarte 
(freilich ohne sich explizit auf die SU zu beziehen): 

>,Man kann nicht tiber eine Vervollkommnung des Sozialismus sprechen, indem man zuriickblickt, indem 
man vom sog. Marktsozialismus spricht, vom freien Unternehmen und all dem ... Es kann keine 
Vervollkommmmg des Sozialismus geben dureh die sog .. Entwicklung des kleinen Privateigentums. 
Kapitalistisches Eigentum, ob groB oder klein, is! immer noch kapitalistisches Eigentum (BBe SWB, EEl 
8477/B19).« 

Richtete sich diese Kritik gegen den wirtschaftlichen Teil der Refonn, so zag Ceausescu in 
einer Rede vier W ochen spater tiber deren politis chen Gehalt her: 

»Ich glaube, es ist nieht schlecht von mir, zu erwahnen, daJ3liber diesen Zeitraum von mehr als 20 Jahren, 
in dem WIT in allen Bereichen unsere Leitlmgsfonnen vervollkommnet haben, beginnend mit der Partei, 
der Demokratisienmg des allgemeinen Lebens, wir mehr als einmal offen odeT versteekt kritisiert 
wurden ... Jetzt haben wir ein Geflihl von Befriedigung, daB das, was WIT getan haben, sich als richtig 
erwiesen hat und heute Probleme von Modernisierung, Refonnen u.a. in den meisten sozialistischen 
Landem in der einen oder anderen Form auf der Tagesordnung sindl7.« 

Betrachtet man die Verhiiltnisse in Rumiinien, so ist es absurd, von »Demokratisie
rung« zu sprechen (V gl. Shafir 1985, S. 55, 64 ff.). Moglicherweise aber hat Ceausescu schon 
soweit den Bezug zur Realitat verloren, daB er tatsachlich glaubt, die Sowjetunion wtirde nun 
seinem Beispiel folgen. Wahrscheinlicher aber ist, daB er sich uberdie sowjetischen Reform
bemtihungen lustig macht. 
DDR 18. Ebenso wie die rumanische Presse verzichtete auch die DDR-Presse auf jeden Kom

mentar zum J anuar-Plenum. Als drei Tage nach diesem Plenum der sowjetische AuBenminister 
Sevardnaze nach Ostberlin kam, urn dessen Beschliisse zu erlautem, wurde - wie bei solchen 
Anliissen ublich:'" eine »Gemeinsame Mitteilung« tiber diesen Besuch herausgegeben. Auch 
in dieser Mitteilung fehltjede positive Wurdigung des Plenums. Noch ein paar Tage spater hielt 
Erich Honecker eine Rede vor den verunsicherten Parteifunktionaren tiber die Aufgaben der 
SED. In dieser Rede erkHirte er ausdriicklich, daB der sowjetische ReformprozeB nur flir die So-
wjetunion von urnnittelbarer VvUC-UCUCH1', sei: 

»Indem das Sowjetvolk die Beschliisse dieses (des 27.) Parteitages (der KPdSU) und das Yolk der DDR 
die des XI. Parteitages der SED verwirklichen, elfiillen sie ( ... ) ihre Pflicht filr die Starkung des Welt
sozialismus und die Sichenmg des Friedens (ND7./8.2.87.)« 

Urn den tieferen Sinn dieser zu verstehen, muE man sie mit frtiheren 
zum gleichen Thema veI'glelchen. So wurde etwa der 24. der KPdSU 1971 vom 
Politbtiro der SED mit den Worten kommentiert, daB die dort »aJls",earb<~lte;ten Leitsatze des 
weiteren kommunistischen Aufbaus ... von allgeme;in:gii'ltit:;er 

fUr die der der der entwickelten soziali-
stischen Gesellschaft in der DDR sind.« (»Einheit« 1971, H. 5, S. 501) Davon ist nicht 
mehr die Rede. Honecker machte in seiner Februar 1987 auch deutlich, 
we1che 
Woche vorher in Moskau 

erkllirte er: 
»Wenn es urn die sozialistische Dernokratie in der DDR geht, dann ist sie durch nichts zu ersetzen (ND7.! 
8.2.87).« 



Zur Akzeptanz der sowjetischen Reform in den »Bruderliindern« 81 

Selbst in dieser Rede brachte es Honecker fertig, das Januar-Plenum, das eine Woche vorher 

d~tlapflmnlpn hatte, mit keinem Wort zu erwahnen - znmindest was den veroffentlichten, 10 
ZeitUllgs:sei.ten langen Text betrifft. Diese der sowjetischen Demokratisierungs

vv).HUHU>'5C.H wurde wenig spater durch den ZK-Sekretar fUr Wissenschaft und Kultnf, Kurt 

Hager, in eine schon gewordene Fonmel gefaBt. In einem Interview antwortete 

er auf die Frage nach »perestrojka (Umbau) auch inder DDR?« 

Wurden Sie, nebenbei gesagt, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fUhlen, 
Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren?,,19 

Gorbacev antwortete ihm darauf am folgenden Tage ~nlaBlich einer Rede in Prag: 

» ... es stell! uns vieles in diesem Haus (des Sozialismus WS) schon nieht mehr zufrieden und ist hinter 
den wachsenden Erfordemissen und Bediirfnissen zurtickgeblieben. Mit einer kleinen Reparatur ist es 
hier nieht getan. Man muB sich schon zu einer Rekonstruktion von Grund auf entschlieBen. ( ... ) 
Man kann sagen, daB heute ein zuverHissiger Gradmesser fijr die Seriositat einer regierenden Kommuni
stischen Partei nicht nur ihr Verhaltnis zu den eigenen Erfahrungen, sondem auch zu den Erfahrungen der 
Freunde ist (Pr. 11.4.87/NDll./12.4.87).« 

CSSR. Im Falle derTschechoslowakei kann man nicht von »der« Reaktion »der« Flihrung spre

chen, weil diese Fiihrung in sich gespalten ist. Nicht erst seit J anuar stehen sich Anhanger einer 

neuen Wirtschaftsrefonm und orthodoxe Stalinisten in einer erbitterten Auseinandersetzung ge- . 

geniiber. WortfUhrer der Refonmer ist Ministerprasident Strougal, WortfUhrer der Stalinisten, 

Vasil Bilak, ZK -Sekretiir fUr Ideologie und AuBenbeziehungen. Die Chefredaktion des Partei

organs»Rude Pravo« steht auf Seiten def Refonmer, insofem ist es nieht verwunderlich, daB 

dort am 29. J anuar in einem Leitartikel zum sowjetischen Plenum ausgefUhrt wird, von ihm ge

he »inspirierende Kraft« aus fUr die tschechoslowakischen Kommunisten. Strougal selbst hatte 

die Gelegenheit genutzt und in einer Rede, die am gleiehen Tag, an dem das KPdSU-Plenum 

stattfand, veroffentlicht wurde, den Begriff der »Refonm« wieder in die tschechoslowakische 

Diskussion eingebracht. Dieser Begriff war seit def Niederschlagung des »Prager Frlihlings« 

verpont. Jetzt wurde er von Strougal rehabilitiert(BBC SWB, EE/(8478/B/7). Auf der Gegen

seite machte Vasil Bilak bei einer Sitzung def Ideologischen Kommission des ZK seinem Arger 

Luft: 

»Bei def Anwendung von Erfahrungen def Bruderparteien mussen wir prinzipiell - und niehl etwa 
konjunkturell oder opportunistiseh - vorgehen, (d.h.) unter Beriicksichtigung der Bedingungen, unter 
denen wir arbeiten und leben ... Nie dUrfen wir auch jene Erfahrungen verges sen, die wir im Kampf gegen 
die Feinde des Sozialismus, insbesondere Ende def 60er Jahre, gewonnen haben20.« 

Bei Bilak ist am d~lr1<otpn Furcht 

unten splirbar, die zuvor erwiihnt wurde. Es wiirde zu weit fiihren, Die Allseimmc\ersel:zung 

Auch in def CSSR sei 

!sc:henent>:ch.eiciurlg wurde noch vor 

1987 insofern erzielt, als Parteichef Husak, der sich 

hatte, Mitt~ Marz Es sei nicht (wie Bilak) 

Genossen Ierne. 

»eine Umstrukturierung oder, wenn Sie wollen, Reform des Wirtschaftsmechanismus« (BBC SWB, EEl 
8521/C/2) 
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Eine Begleiterscheinung dieser Auseinandersetzung war, daB die SED sich Bilaks bediente. 

Das »Neue Deutschland« druckte am 23. Februar ein Interview mit Bilak ab, in dem dieser 

dagegen polemisierte, irgendwelche Parallelen zwischen dem Prager Friihling 1968 und dem 

heutigen ReformprozeB herzustellen. DaB die SED-Fiihrung meinte, sich mit diesem diskredi

tierten Altstalinisten21 zusammentun zu miissen, zeigt, daB sie sich doch in einer gewissen 

Isolation befindet. 

Bulgarien. Sehr viel positiver war die Reaktion in Bulgarien. Die bulgarische Nachrichten

agentur BTA verbreitete am 30. Januar einen Kommentar, in dem das KPdSU-Plenum als 

»historischer Durchbruch« gefeiert wurde. Der Appell zu einer Demokratisierung der ge

sellschaftlichen Beziehungen werde sich auch »fiir die anderen Lander, die den Sozialismus 

aufbauen, zweifellos in einem machtvollen Impuls fiir Denken und Handeln verwandeln« 

(BBC SWB, EE/8481/A2/2). 

Mitte Februar dann veroffentlichte die bulgarische Presse ein »Memorandum«, als dessen 

Autor der Generalsekretar Zivkov selbst zeichnete und in dem es urn die Konsequenzen des 

KPdSU-Plenums flir die bulgarische Partei ging. Zivkov sagte in diesem Memorandum u.a.: 

»Eine der wertvollen Traditionen unserer Partei ist es, ihre eigenen Erfahrungen durch die Erfahrungen 
der Bruderparteien, insbesondere durch die groBen Erfahrungen der KPdSU zu bereichem ( ... ) Das ist 
heute im Zusammenhang mit dem Januarplenum des ZK der KPdSU besonders notwendig .. . 
Wir sind dabei, die Bedingungen fUr einen schrittweisen Ubergang zu einer politischen Selbstverwaltung 
des Volkes vorzubereiten. In Bulgarien wurde die Macht im Namen des Volkes aufgebaut und gehand
habt. Urn Selbstverwaltung zu erreichen - zweifellos ein langerer ProzeB, der die Losung komplexer Pro
bleme einschlieBt - ist es, urn mit Lenin zu sprechen, notwendig flir uns iiberzugehen zur Machtdurch das 
Volk (BBC SWB, EE/8499/B/5).« 

Ungarn. Die ungarische Parteizeitung »Nepszabadsag« sprach am 31. Januar in einem Leitar

tike! ebenfalls davon, daB 

»Ungam die soziookonomische Emeuerung unter Fiihrung unserer Bruderpartei, der KPdSU, mit groBem 
Interesse und groBer Sympathie verfolgt. Die Griinde (daflir) sind die Gemeinsamkeit unserer Prinzipien 
und das Zusammenfallen unserer Ziele und Anstrengungen (BBC SWB, EE/84481/A2/5).« 

Einige Tage spater erlauterte dann def flir die AuBenbeziehungen LoU.'WHU.',," ZK-Sekretar 

Matyas Sziiros in einem vielbeachteten Rundfunkinterview diese Einschatzung. Er gab eine 

sehr differenzierte und realistische Einschatzung der aktuellen Lage in der Sowjetunion und 

sparte auch heiBe Eisen wie Sacharow und die Unruhen in Kasachstan nicht aus. des 

Modellcharakters der sowjetischen Veranderungen sagte er, es ware Unsinn, das Geschehen 

dort zu vorbildlich aber ware 

»schon jetzt die Denkweise, die Courage und die Konsequenz ... , mit der man dort komplex an den 
RefonnprozeB herangeht. ( ... ) Das, was heute in der Sowjetunion vor sich geht, bedeutet fUr uns Ungaro 
eine Bekraftigung und Unterstiitzung. Und es ist vielleicht nicht unbescheiden zu sagen, daB das in 
gewissem Sinne auch umgekehrt gilt (»Budapester Rundschau« 23.2.87).« 

Polen. Die Position J aruzeslki am 21. Februar in einer 

<uo,vuau'~~ !:'art,elClrgilmsatl0nLou''''''''Hlvu. Er davon, daB sie die Entwick-

unterstiitzt«. »Ihr besonderes Verdienst is!, daB sie den Sozialismus daran hindert, 
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zu mumifizieren oder zu erstarren.« Zwischen der sowjetischen elorm1PoIltlk und der Politik 

der PV AP es keinerlei Differenzen. Mehr noch: 

»Polen hat in den lelzten 1 000 Jahren keine so gliickliche Konstellation erlebt (wie jelzt). Das is! unsere 
groGe historische Chance (BBC SWB, EE/8500/B/12).« 

kei, wo sich das nicht vermeiden lieB - bewuBt ausgespart. Gibt esallen Uindem !','-',l11""'0"11.'" 

Faktoren, deren unterschiedlich starke pvLAHOv"vH Reaktionsweisen 

Welche Faktoren konnten das sein? 

Distanz zurKPdSU. 

Betrachtet man die Position Rumaniens, so scheint das auch zuzutreffen. Trotzdem ist dieser 

Fa..~tor wohl nicht von denn die drei bisher engsten der 
union, die DDR, die CSSR und Bulgarien, befinden sich an ganz unterschiedlichen Stellen. 

Zudem wird die Ambivalenz der tschechoslowakischen Position durch das He'"dt.lVC; 

Auftreten von Bilak, der aus gut verstandlichen aber schlechten Grunden bisher zu den 

Treuesten der Treuen zahlte. Dieser Faktor scheidet also aus. 
Als AuslOser des sowjetischen Reformprozesses waren wirtschaftliche Schwierigkeiten ge

nannt worden. Dieser Faktor soll in zwei Dimensionen betrachtet werden: wirtschaftliches Lei

stungsniveau und eigene Berniihungen urn eine Wirtschaftsreforrn. DaB letzterer Faktorpositiv 

mit einer entsprechenden Reaktion auf die sowjetischen korreliert, ist mehr als 

naheliegend, schlieBlich konnen sie von den jeweiligen Reformern als Beleg fiir die 

Richtigkeit des eigenen Tuns herangezogen werden. Wie aber steht es mit der wirtschaftlichen 

genannt worden. Ubertragt man die darans sich f'ro'ph,pnrip J:<.an,grolge auf das Schaubild 1, so 

ergibt sich B ild: 

Schaubild 2: Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit und Reaktion auf den sowjetischen ReformprozeB 

-/+ + 

"'" 
:> 

Land Alb. Rum. DDR CSSR Bulg. Ungam Polen 

wirtschaftl. 
Leistungsfahigkeit 8 7 2 3 4 6 
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gerade Lander mit ni.edrigerem Entwicklungsniveau hoffen, von dem sowjetischen Reform

prozeB Impulse fiir eine Dynamisierung der eigenen Entwicklung zu bekommen. Diese Erkla
rung ist aber unbefriedigend, da - wie zu zeigen versucht wurde - der sowjetische Reform

prozeB nicht auf rein wirtschaftliche Motive und MaBnahmen beschrankt ist, sondern auf eine 
umfassendere »Modernisierung« des Systems zielt. Dessen steigende Komplexitat macht den 

iiberkornmenen Mechanismus biirokratisch-zentralistischer Steuerung zunehrnend funktions

unfahig: 
» •.. anzunehmen, daB man im Rahmen einer derartig gewaltigen Wirtschaft wie der unseren in der 
Zentrale alles voraussehen kann, wiirde bedeuten, sich lliusionen hinzugeben (ND 27.6.87).« (Gorbacev) 

An die Stelle solcher lllusionen solI eine Politik treten, die versucht, den Biirger in ein 

handelndes Subjekt gesellschaftlicher Entwicklung (gewiB nicht das einzige) zu verwandeln, 

und in begrenztem Rahmen die Tatigkeit der biirokratisch zersplitterten Zentrale durch die 

Eigendynamik gesellschaftlicher Subsysteme zu ersetzen. Wenn diese Diagnose richtig ist, so 

miiBte sie erst recht flir die industriell entwickelteren »sozialistischen Lander« zutreffen. 

Gerade die aber reagieren eher zuriickhaltend, wobei sich die Waagschale im Fall der CSSR 

inzwischen allerdings in Richtung erneuter Reformpolitik senkt23, so daB die ganzlich re

formabstinente DDR zunehmend allein steht. Ein Gesichtspunkt, der in diesem Zusam

menhang eine Rolle spielt, ist die GroBe des Landes: Die gewaltige GroBe der Sowjetunion 

potenziert - bei gleichem oder sogar geringerem Entwicklungsniveau - die Steuerungs

probleme. Es ist ein nicht nur quantitativer Unterschied, ob, wie in der DDR, die Zentrale 157 

GroBunternehrnen (Kombinate) und ihre Querverbindungen zu 1eiten versucht oder, wie in der 

UdSSR, einige Tausend24• Zweitens konnte (und das wiirde fiir die modernisierungstheoreti
sche Argumentation sprechen ) gerade der Umstand, daB die politischen Elemente des so

wjetischen Reformprozesses in diesttn Landern auf der Tagesordnung stehen, d.h. die Aktua
litat einer» Demokratisierung«, zu besonderer Vorsicht von seiten der Fiihrungen AnlaB geben. 

Da es urn eine Reform des bestehenden Machtsystems - nicht urn seine Abschaffung - geht, 

ware hier die Gefahr einer Explosion der Erwartungen besonders groB. 
Deshalb (und urn das Ausscheren Rumaniens zu erklaren) muB noch ein weiterer Faktor, der 

bereits erwiihnt wurde, hinzugezogen werden: Die jeweilige politische Stabilitiit. Dieser Fak

tor ist nicht identisch mit »Rnhe im Land«, sondern gemeint ist darnit die Fiihigkeit des poli

tischen Systems politische Herausforderungen, die sich aus gesellschaftlicher Differenzierung 

und Eigendynamik ergeben zu integrieren. Die jeweilige Auspragung dieses Faktors ist nur 
schwer operationalisier- oder gar quantifizierbar. Es muB an dieser Stelle - auch aus Platzgriin

den - geniigen, einige summarische Argumente flir die Lage in den einzelnen Landern 

anzuflihren: 

RumiiJ;lien: Die Versorgungslage der Bevolkerung ist katastrophal schlecht, das Regime pflegt 
einen abstrusen Personenkult und halt sich vor allem dadurch an der Macht, daB eine alles 
durchdringende Geheimpolizei, die Securita, Angst und Apathie in der Bevolkerung erzwingt. 
Hinzu kommen heftige nationale Spannungen, ausgelost durch die riicksichtslose Ruma

nisierung gegeniiber der ungarischen Minderheit. 
DDR: Die Ereignisse an Pfingsten 1987 haben gezeigt, daB es unter der Oberflache, zumindest 

bei der Jugend eine erhebliche Unzufriedenheit gibt. Zudem ist die DDR - neben der CSSR-
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das die 

wird25 • 

erblUhen konnte. Diese 

daB der »Prager Friihling« neuerlich 

ist vielleicht nicht ganz unberechtigt. Auf der anderen Seite, in 

eigeninitiativ Hitigen Teilen der Gesellschaft, macht sie sich bereits als Hoffnung 

bemerkbar26 • 

ist das europaische RGW-Land, iu dem es bisher noch nicht zu groBeren 

Auseinandersetzungen mit der Bevolkerung kam. Eine Ausnabme gibt es auch hier: Die 

Minderheit im Zuge einer» Bulgarisienmgspolitik«, doch ist 

wahrscheinlich, daB dieser Konflikt gesamtgesellschaftliche Dimension annimmt. Die 

5W"5""'tSv ist stabil und Staats- und Parteichef Zivkov scheint relativ zu sem. 

ist - ebenso wie in - Polen - die tatsachliche politische Offnung sehr viel 

vOl-ange:sctlntten als in der Gesellschaftliche, wirtschaftliche und kul-

turelle Eigendynamik nehmen einen breiten Raum ein. ,,"Ub''''''"''' gibt es zunehmende soziale 

"P'~"'<U"Sv'''' deshalb kann man die Situation nicht als »stabil« bezeichnen. In weit hoherem 

MaRe als in den anderen realsozialistischen Landem aber versuchen Krafte in der politischen 

Ftihrung schon seit einiger Zeit, diese Spannungen durch eine Offnung des politischen Systems 

abzufangen. Diese Politik trifft sich - aus fast entgegengesetzten Griinden - im Resultatmit den 

Intentionen der sowjetischen Reformer. 

Polen schlieBlich ist ein ganz besonderer Fall. Faktisch gibt es dort seit langem eine unab

hiingige Offentlichkeit, die sich in der Katholischen Kirche und in Hunderten von Unter

grundzeitschriften und -verlagen organisiert hat. »Glasnost« wird dort schon langer als in der 

Sowjetunion praktiziert und Jaruzelski hat demonstriert, daB das moglich ist, ohne daB das 

System zusammenbricht. Auf der anderen Seite erklaren aIle kritischen Beobachter, daB diese 

Gesellschaft noch immer in zwei Teile gespalten ist. Die Wirtschaftsreform tritt auf der Stelle, 

auch wenn jetzt ihre »2. Etappe« verktindet worden ist. Das entscheidende Problem ist wahr

scheinlich, die Demoralisierung und die Apathie in der BevOlkerung, die durch den »Militar

putsch« (eines Putsches eines Teils der Partei mit Hilfe des Militars) produziert wurde. Diese 

Apathie stellt - wei! sie eine wirtschaftliche Erholung verhindert - eine viel akutere Gefahr dar 

als eine Wiederholung der Volksbewegung von 1980/81. Jaruzelski verspricht sich von Gorba

cev wahrscheinlich zweierlei: Einerseits Riickenstarkung gegen die Konservativen in der eige

nen Partei, andererseits daB etwas von Gorbacevs Charisma und Glaubwiirdigkeit auf ihn aus

strahlen wiirde, so daB es ihm gelingen wiirde, die eigene BevOlkerung fiir seine Politik zu 

gewinnen. 

lm:ge:,anlt ist bei dem Faktor politische Stabilitat, wenn er eine Rolle 

Fahigkeit, h .... "''''~ .... LW_HH\.,l''"' J:c:m2lnzipatiOllsbeweglm 

Militars 
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UHl~'''JH~,H', Wle etwa die mehr als verhaltene 
Reaktion der SED-Ftihrung auf ihre Reformbemtihung ausnimmt, so bekommt man immer die 

Antwort: Es gehe um eine sowjetische Reform, die f'rr,mif'iP,n« aber mtiBten ihre 

Politik selbst bestimmen und wissen, was fiirihr Land gut ist. Diese Position wurde 
von Gorbacev bei seinem Besuch in Rumanien im Mai 1987 in die W orte gefaBt: 

»Es scheint, so und nur so k6nnen und sollen die Beziehungen zwischen den sozialistischen Staaten 
aufgebaut sein: volle Selbstandigkeit in der Bestimmung des eigenen politischen Kurses und kollektive 
Verantwortnng fUr das Schicksal des Weltsozialismus, breiter, wechselseitig ntitzlicher Erfahrungsaus
tauseh und gleichberechtigte, kameradschaftliche Zusammenarbeit« (Pr. 27.5.87). 

Das wiirde bedeuten: In der West- und wird Einheitlichkeit was 
von den kleineren RGW -Staaten keine sonderliche erfordert, da
soweit sichtbar ihre Interessen mit der neuen sowjetischen Westpolitik harmonieren. Was 
aber die Innen- und betrifft, so wtirde von dem GroBen Bruder in Moskau 
»volle Selbstandigkeit« gewahrt, das Spektrum moglicher Optionen wtirde vom rumanischen 
»Feudalsozialismus« bis zum ungarischen Marktsozialismus reichen. Einjeglicher solIe nach 
seiner Facon selig werden. 

Ganz so einfach ist die Sache nicht. Zutreffend ist wohl, daB keine unmittelbare Ubemahme des 
neuen sowjetischen Kurses gefordert wird, denn daran hatte keine der in der KPdSU erkenn
baren politischen Richtungen ein Interesse: 
-die Konservativen nicht, weil sie gegen jede Ausweitung der Reformpolitik sein mtissen, 
-die Reformer nicht, weil das Risiko einer ahnlichen Entwicklung wie nach der »Entstalinisie-

rung« 1956 zu befUrchten ware, die die Reformpolitik im eigenen Lande gefahrden konnte. 
Das bedeutet jedoch nicht, daB in der Intra-Block -PoUtik eine Art Laisser faire eingekehrt ware. 
Zum einen gilt weiterhin fUr jede denkbare (wenngleich gegenwartig unwahrscheinliche) 
Reformpolitik der kleineren RGW -Uinder, daB an den Grundfesten des Systems nicht geriittelt 

! werden darf. So hat der sowjetische Generalsekretar auf dem X. Parteitag der Polnischen 
Arbeiterpartei im Juni 1986 in seiner GruBansprache ausdriicklich betont, daB »die sozialisti
schen Errungenschaften« (so zweifelhaft sie auch sein mogen) »unumkehrbar sind« (Pr. 
1.7.86). wohl auchhinsichtlich jener Lander, 

eine Ke:tonnpOlltllK Abspracllien. Ein ent:spfl~chendleI 
ist zwar nie verOffentlicht worden, es gibt aber Indizien dafUr, daB eine solche Vereinbarung 
in Form. von »Richtlinien« existiert. 

Die dariiber kiinnte selbstverstandlich nur von einem 
und ParteifUhrer getroffen werden. Das Treffen, das 

und 

",","'HHHUWCj UV veroffentlicht - es umfaBte nicht mehr 
als sieben Sii.tze. Daraus hervor, daB nicht nur tiber sondem auch tiber die 
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okonomische Zusammenarbeit im RGW und »liber eine vollstandige Entfaltung des schopfe
rischen Potentials des Sozialismus« gesprochen worden war (ND 12.11.86). 
Erich Honecker hat in einer Rede vor dem ZK der SED, die er eine Woche spater hielt, zur 

Charakterisierung dieses Treffens die Formulierung gebraucht, seine Ergebnisse seien 
»von geradezu historischer, fundamentaler Bedeutung flir die weitere Entwicklung unserer Zusammenar
beit. .. « (ND 22/23.11.86). 

Wie er zu dieser Einschatzung kam, verriet er nicht. Spitzenfunktionare anderer »Bruderpar
teien« waren nicht ganz so zurlickhaltend. Der tschechoslowakische ZK-Sekretar Jan Fojtik 
erwahnte im Friihjahr 1987 in einer Rede, auf jenem Treffen seinen »Richtlinien flir die Be
ziehungen zwischen den sozialistischen Landem« verabschiedet worden27• Seine ErHiuterun
gen des Inhalts dieser »Richtlinien« beschrankte sich allerdings darauf, daB 

»die Souveranitat jedes Landes, seine Erfahrung und seine spezifischen Bedingungen respekliert 
wtirden.« 

D.h., es bestiinde kein Zwang, die sowjetische Reformpolitik zu libemehmen. Dieser Punkt 
wird es gewesen sein, der Honecker besonders begeistert hat. Das ist aber nicht alles. Todor 
Zivkov, der bulgarische Parteichef, berichtet in einem »Memorandum« an das Politburo seiner 
Partei, daB auf der Moskauer Konferenz Ubereinstimmung darin geherrscht habe, 
»daB die sozialistischen Lander vor einer erbarmungslosen Alternative stehen: entweder Spitzenposi
tionen in der wissenschaftlich-technischen Revolution und im Wirtschaftsbereich einzunehrnen ( ... ) oder 
stagnierend zu bleiben uud mit einer wachsenden Anzahl akuter Probleme konfrontiert zu sein, die 
wahrscheinlich Krisensituationen hervorbringen werden.« 

Dabei gehe es urn »Griinde und Faktoren, die allen sozialistischen Landern gemeinsam sind« 
und die »die driingende Frage eines neuen Entwicklungsstadiums (des Sozialismus) stellen« 
(BBC SWB, EE/S 499/B/3). Die Konsequenz aus dieser Argumentation hat Gorbacev in seiner 
bereits zitierten Rede in Prag gezogen. Er erinnerte an die Moskauer Konferenz, hob die posi
tive Bedeutung »spezifischer Formen und eigenstiindiger Uisungen« beim »sozialistischen 
Aufbau« hervor und erklarte dann: 
»Was den Wert dieser EIfahrungen anbelangt, so haben wir ein Kriterium: die gesellschaftspolitische 
Praxis, die Ergebnisse der sozialOkonomischen Entwicklung, die Starkung des Sozialisrnus in def Tat« 
(ND 11./12.4.87). 

So sei die KPdSU einerseits »weit davon entfemt, "i'S""'U.I"",,<HU dazu aufzurufen, nns zu ko
pieren« (ebd.), andererseits aber »Lo-

zu bemessen sind, »Eigenstiin
flir wirtschaftliches Versagen geJten kann, wie das etwa bei 

Rumiinien der Fall ist28 • Flir die Liinder.mit einem relativ guten wirtschaftlichen U;:;lMlU1!; 

niveau ergibt sich daraus die erst einmal abzuwarten. 
Aber auch fUr sie das nicht denn selbst die DDR ist von »Spitzellp()si-
tionen« auf dem Weltmarkt noch weit entfemt nnd auch von ihr wird innerhalb des RGW, von 
seiten der mehr als frUher. Nur meint die so'wj'oti:sclle Rpcf,~~nHih,"m,rr 

diesem Fall wohl, die Sache habe keine Eile. Zudem dUffte die DDR das Land sein, in dem 

sie sich zu allerletzt - aus wirtschaftlichen und aus UU'""'up'JWaJ'A"," 

n .... '.lUIIO ... ,U»wUnscht«, Wo aber, wie 
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des Status quo und Reform herangereift ist, dort macht sie ihren EinfluB durchaus -

vl1J119·C,",u verdeekt - Ein dafUr ist, daB zur or[)enoitlm.g des Gorbacev-

Besuches in diesem Land drei sowjetisehe Spitzenpolitiker anreisten29 , von denen keiner sich 

mit dem fUr AuBenbeziehungen zustandigen ZK-Sekretar, dem Fuhrer der Konservativen, 

Vasil Bilak, traf, wohl aber zwei von ihnen30 mit dem Reformprotagonisten 

selbst hat sich bei seinem Besuch dann zwar in der Offentliehkeit - zur bnnaUS(;mmg vieler 

Beobaehter - sehr zuruckgehalten, hinter verschlossenen Turen soH er etwas 

deutlieher geworden sein und aueh die Stimmung nach dem Einmarsch der 

Warschauer Pakt-Staaten 1968 haben, die dank der Reformpolitik uber-
wunden sepl. 

den Be;detmn;gen 

Verborgenen ab, als daB uber N euansaJze 

gemacht werden konnten. Wahrscheinlich ist, nach dem was bisher bekannt ist, daB die 

sowjetische Seite die "-'lJlm •• "V,,'!', von Reformprozesse in den kleineren europaischen RGW-

Staaten nieht forcieren wird, doch ihren wirtschaftlichen Druck als Lieferant von 

Energie, Bezieher von Industriewaren und bei weitem groBte Wirtschaftsmacht im RGW wird 

sie erhohen. Dnd es kann wohl erwartet werden, daB dort, wo Entscheidungen tiber eine Reform 

im Imlern herangereift sind, die Fuhrung der KPdS D auch Position bezieht. Der Bevolkerung 

aber rat sie zur Geduld. Als Gorbacev im Mai 1987 die rumanische Hauptstadt Bukarest be

suchte, nahm er auch das ubliche Bad in der Menge. An eine Passantin gewandt sagte er: 

»Sogar wenn Sie mir sagen, daB alles in ihrem Land gut ist, im Land und in jeder Familie, wtirde ieh Ihnen 
nieht glauben. Es gibt Probleme. ( ... ) leh kann sehen, daB sie sieh Sorgen urn das Land machen; aber 
schauen Sie doch bloB auf die kurze Zeitspanne in der Geschichte, in der das arbeitende Yolk von 
Rumanien auf dem Weg des Sozialismus ein generell rtickstiindiges Land in ein in vielerlei Hinsicht 
modemes Land verwandelt hat. Das ist es, was die vorangegangene Generation ( ... ) geschaffen hat und 
die heutige Generation muB das fortsetzen und mehr als das, etwas hinzuftigen. Das ist der einzige Weg« 
(BBC SWB, EE/8 580/C 6). 

1 Zu Andropow als Reformer vgJ. Medvedev 1983, S. 127 ff. 
2 FUr die Unterscheidung von »extensiver« und »intensiver« Entwicklung vgl. SIK 1967 (zuerst 1964 

in der CSSR veriiffentlicht), S. 46 ff. und passim. 
3 FrUhzeitig hat darauf der polnische Okonom H. Szajfer in der »Prokla« aufmerksam gemacht: 

Nachzuholende Entwicklung unter Bedingungen des Weltmarktes: das Beispiel der polnischen Ent
wicklung, in: Prokla, 1977, H. 27, S. 7-24. 

4 VgL DIW-Wochenbericht, 1985, H. 29, S. 330. 
5 Eine Ausnahme bildet zumindest teilweise Ungarn, vgL dazu den Beitrag von Maria Huber in diesem 

Heft. 
6 Pravda 20.1.87, S. 2 und 21.1.87, S. 2. Eine ausftihrliche Darstellung dieses Artikels findet sich bei 

K. Segbers 1987, S. 30 ff. 
7 VgL etwa seinen Beitrag auf dem XXVII. Parteitag der KPdSU, in: Presse def Sowjetunion, 1986, 

S. 154 ff. 
8 V gL seine Rede anlaBlich von Lenins Geburtstag, in: Pravda 23.4.83. 
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9 In einem Interview hat Valentin Falin, der Chef der sowjetischen Nachrichtenagentur APN, kiirzlich 
versucht, »glasnost« zu definieren: »Was ist damit gemeint? Diesem Yolk is! bis vor kurzem nieht 
erlaubt gewesen, bei wichtigen Entscheidungen mitzureden. Stat! des sen hatte sich die Gewohnheit 
etabliert, alles von einem Zentrum aus zu regieren, alles zu sehen, alles zu verstehen, alles im voraus 
zu wissen. Das sind schlechte Dogmen gewesen ... Glasnost bedeutet in meinen Augen vor aHem 
Ehrlichkeit. Es gilt nUT das zu sagen, was Wahrheit ist. Wer nicht imstande ist, die volle, die ganze 
Wahrheit zu sagen, der soH besser schweigen. ( ... ) Wirkliche Diskussionen, die nicht vorher arrangiert 
worden sind. Kein Theater spie1en und behaupten, das sei Demokratie.« Siiddeutsche Zeitung 
19.6.87, S. 3. 

10 Literatumaja gazeta 10.9.86, dt. in: Kunst und Literatur, 1987, H. 3, S. 343. 
11 Der Text dieses am 30.1085 verabschiedeten Gesetzes finder sich in Osteuropa, 1986, H. 6, S. A 

305 f. 
12 Vgl. Literatumaja gazeta, 1986, H. 16, S. 13, n. Radio Iiberta research 224/86, S. 7. 
13 S. dazu den Beitrag von H. Conert in diesem Heft. 
14 " ... es zeigte sich, daB auch im Sozialismus die historische Entwicklung einen Zickzackweg geht.« 

Volobuev, V.: Velikij Oktjabr'i istoriceskie? sud'by nasej? Rodiny, Pravda 27.3.87. 
15 Auf dem RGW-Gipfeltreffen 1984 verpflichteten sich die Teilnehmer im Austausch fiir »die 

Durchfiihrung und Fortsetzung del" Lieferung einer Reihe von Rohstoffen und Energietragem aus der 
Sowjetunion« »die von der Sowjetunion benotigten Erzeugnisse ... hoher Qualitat und mit techni
schem Weltniveau bereitzustellen«. »Erkliirung«, in: ND 16./17.6.84. 

16 Die albanische Parteizeitung gab ihrem Artikel zum Januarplenum den Titel »Gorbacevs Reorgani
sationen - Zeugnis des Bankrotts des Sowjetrevisionismus«, in: BBC SWB, EE/8 490/A 2/1. 

17 Agerpress 27.2.87, zit. n. Radio Free Europe Research, Romanian Situation Report 2,6.3.87, S. 4. 
18 Auf die Reaktion der SED-Fiihrung auf den sowjetischen ReformprozeB bin ich ausfiihrlicher ein

gegangen in: SiiB 1986 und SiiB 1988. 
19 ND 10.4.87. SinngemaB ahnlich aber etwas hoflicher antwortete Honecker auf die Frage »Wird die 

DDR dem Vorbild von »G1asnost« folgen?«: »Viele der Veranderungen in der Sowjetunion sind in 
der DDR bereits gang und gabe. ( ... ) Sie miissen das so sehen: Beide Lander haben ihre eigenen 
Rezepte, aber die iibernehmen wir nicht so mir nicht dir nichts.« ND 3.6.87 (Interview mit nieder
landischen Pressevertretem). 

20 Rude pravo 11.2.87, zit. n. Horsky 1987 (Nf. 6), S. 2; vgl. auch BBC SWB, EE/8 4909/B/5 f. 
21 Bilak spieJte bei der Vorbereitung der Okkupation der CSSR durch die W arschauer-Pakt -Staaten eine 

verhangnisvolle Rolle. 
22 S.o. Anm. 18 und 19. 
23 Am 7.7.87 kundigte ZK -Sekretiir Milos Jakes VOT einer Gruppe tschechoslowakischer Parlamentarier 

die Veroffentlichung cines umfassenden, allerdings auf die Wirtschaft beschrankten Reformpaketes 
an. Neue Ziircher Zeitung 9.7.87, S. 4. 

24 Gorbacev kiindigte auf dem Juniplenum an, daB statt der bisher 37 000 in den Staatsplan einbezogenen 
Industriebetriebe kiinftig »einige tausend groBe« Industrievereinigungen der Zentrale unterstehen 
sollten. ND 27.6.87. 

25 Bei einer mehr ins Detail gehenden Analyse lassen sich auch in der DDR Ansatze zu einervorsichtigen 
Offnung des politischen Systems gegeniiber der Gesellschaft finden. !eh bin darauf eingegangen in: 
SiiB 1987. 

26 Vgl. "Unofficial Attitudes to Gorbachev's Reformism«, Radio Free Europe Research, Czecholoslo
yak Situation Report /6.4.6.87, S. 11-14. 

27 BBC SWB, EE/8 512/B/2; vgl. auch Der Tagesspiegel 10.3.87, S. 1. 
28 So gab Gorbacev bei seinem Rumanien-Besuch auch in der Offentlichkeit rech! deutlich seine 

Unzufriedenheit mit den rumiinisch-sowjetischen AuBenwirtschaftsbeziehungen zu erkennen. V gl. 
Pravda 26.5.87, S. 2 (Toast beim Empfang dUTch Ceausescu) und Neue Ziircher Zeitung 28./29.5.87, 
S. 1 f. 

29 AuBenminister Sevardnadze, ZK-Sekretiir Zajkow und Verteidigungsminister Sokolov. 
30 Sevardnadze und Zajkov. 
31 Vgl. den Berich! in »Moscow News«, 19.4.87, S. 6. 
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Wiihrend in den USA die Reagan-Regierung seit Beginn der 80er Jahre mit der Ausdehnung 

des Rtistungswettlaufs alte Hegemonievorstellungen zu einem neuen Konzept strategischer 
Uberlegenheit (Czempiel1986 a, 1986 b), zu verkntipfen versucht, laBt sich in der Sowjetunion 

seit der Machttibemahme Gorbatschows eine Emeuerung in eine andere Richtung beobachten. 

In seinem politischen Bericht an den 27. Parteitag der KPdSU tibte er schonungslose Kritik an 

der bisherigen Politik und forderte die gesamte Sowjetunion zu einem radikalen Umdenken 

auf. Dies gelte, so Gorbatschow, insbesondere fUr die inneren Angelegenheiten des Landes, 

die zwingend rasche Veriinderungen verlangten, aber auch ftir die auBeren Ange1egenheiten 

sei ein Neuanfang unumganglich. Er begrtindete dies mit den tiefgreifenden Veriinderungen, 

die die gegenwiirtige Weltlage charakterisierten, die Umdenken »und eine komplexe Analyse 

all ihrer Faktoren« erforderten: 

»Die Situation der nuklearen Konfrontation verpflichtet zu neuem Herangehen, zu neuen Formen und 
Verfahren in den Beziehungen zwischen verschiedenen sozialen Systemen, Staaten und Regionen« (Oor
batschow 1986b, S. D 209). 

Zwar seien es die NATO und die USA gewesen, die der Sowjetunion seit 1945 einen un

geheuren RUstungswettlauf »aufgezwungen« und insbesondere seit dem Beginn der 80er Jahre 
noch verscharft hatten, indem sie von einer Politik der Entspannung zu einer Politik der Starke 

zurtickgekehrt seien. Mit deutlichem Hinweis auf seine Vorgiinger betont Gorbatschow jedoch 
die Notwendigkeit eines Neuanfangs in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen. 

Bedurfte es demnach 1986 noch einer ausdriicklichen Legitimation fUr eine Politik der 

Wiederanniiherung an die USA, so kann es im September 1987 tiber die Grundsatze des neuen 
Kurses in der Sowjetunion kaum noch Zweifel geben: Der UdSSR gelang es, die fUr sie nega
tive Bilanz in der intemationalen Politik wahrend der ersten Halfte der 80er Jahre (vor allem 
bedingt dUTch ihre Intervention in Afghanistan) wieder positiv zu gestalten. Dabei handelt es 
sich nicht nur urn atmospharische Positionsgewinne in der intemationalen Offentlichkeit, urn 

deretwillen, wie einige konservative Kremlologen argwohnen, einige publikumswirksame Ab

riistungsinitiativen veranstaltet werden, die den innenpolitischen Druck fUr mehr Rtistungs

kontrolle im Westen verschiirfen sollen, wiihrend die Sowjetunion aufgrund ihrer von der Partei 
kontrollierten und gesteuerten Offentlichkeit von derartigen Kontroversen unbehelligt bleibt. 

FUr diese Sichtweise bleibt es auch unter Gorbatschow selbstverstiindlich, daB Besorgnisse 
oder Angst vor dem Nuklearkrieg (ein Motiv der westlichen Friede~sbewegung), in der Logik 

des Ost-West Nullsummenspiels von der Sowjetunion angeblich stets dazu benutzt wird, 
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westliche »Nach«Riistung zu diffamieren oder gar zu behindern (Wettig, 1987 S. II; 1986; 

1984). Aus dieser es nattirlich nur eine »sowjetische« Bedrohung des We

stens; wahrend umgekehrt Bedrohungsperzeptionen der UdSSR aufgrund des demokratis

chen Charakters der westliehen Gesellschaften als von vornherein abwegig gilt. Westliehe 

Riistung dient aus dieser Sieht »nur« der rein defensiven Abschreckung einer »moglichen« 

sowjetischen Agression, wahrend die sowjetischen Potentiale stets verborgene Droh- oder 

Kriegsflihrungsoptionen beinhalten (Wettig 1983; Krause 1982). Ebenso ist na

tiirlieh die bisherige sowjetische Selbstdarstellung, die sei aufgrund ihrer so

zialen Struktur eo ipso friedensfahig und abriistungsbereit, wiirde aber nur von dem jewei-

rU'0U.UUH.". ihrer l'o'-'UUJlHc,H Friedensmission gehindert und standig zur 
gezwungen. Diese Logik hat uns nieht nur, wie die Abschreckungstheoreti

kef unabHissig wiederholen, einen vierzigjahrigen Frieden in Europa beschert, sondern auch 

einen beispiellosen Riistungswettlauf. Sein Ergebnis war nieht mehr Sicherheit, sondern eine 

Zerstorungsdrohung flir die ganze Zivilisation. Eher ist es eines der erstaunliehen Phanomene 

des Nuklearzeitalters, daB es bis in die friihen aehtziger Jahre gedauert hat, bis sich in Ost und 

West nennenswerte Teile der Bevolkerung von den vorhandenen Waffenarsenalen bedroht 

fiihlten, und zum ersten Mal ihre Regierungen zu substantiellen Abriistungssehritten auffor

derten. 
Dies ist weder in Ost noeh in West ohne Wirkung geblieben, aueh wenn beide Regierungen zm 

Beendigung des Riistungswettlaufs und zur Reduzierung bzw. Abschaffung der Nuklearwaffe 

zwei sieh eher aussehlieBende Konzepte vertreten: Die Sowjetunion hat am 16.1.1986 einen 

Stufenplan zur volligen nuklearen Abriistung bis zum Jahre 2000 vorgelegt (Gorbatschow 
1986a), wahrend die Reagan-Regierung zunaehst einen beispiellosen Riistungssehub initiierte 

und seit 1983 parallel dazu, ein weltraumgestiitztes Raketenabwehrsystem entwiekeln will, urn 

Nuklearwaffen »unwirksam und iiberfltissig zu machen« (Reagan 1983, S.D 270). Die von 
Reagan vorgesehlagene Losung ist eine teehnisehe, die nach dem alten Prinzip verfahrt, durch 

unilaterale Rtistungsschritte die eigene Sicherheit zu gewahrleisten, anstatt durch MaBnahmen 

wie z.E. Abrlistung oder Rlistungskontrolle multilateral Sicherheit zu vereinbaren, wie sie 

Gorbatschows Vorschlagen zugrundeliegen. Abrustung und Rustungskontrollinitiativen ent

stehen nieht im luftleeren Raum und lassen sieh daher nur angemessen beurteilen, wenn der 

ihnen zugrundeliegende politische Zusammenhang geklart ist. Handelt es sieh z.B. urn reine 

Propaganda, dUffte eine solche Politik zweifellos schnell mit der Realpolitik kollidieren, die, 

wie das amerikanische Beispiel in den Ietzten Jahren gezeigt hat, alles andere als 

reduzierung intendiert hat. Die nicht iiberzeugende Logik des Aufriistens, urn abzuriisten, ist 

nieht sehr schwierig als der herrschenden Politik kontinuierlicher Riistungskon

kunenz zu durchschauen, die sieh durch die unglaubwiirdige die Politik laufe der 

Technologieentwieklung standig hinterher, sehr dilettantisch ihrer Verantwortung fUr 
sche zu 

lige Verfahren: Nur ein neuer jJv,ml","U'vl Ansatz vermag die Logik des Ktlstlll1~~sv\letitla1 
durchbrechen: 

»Der Charakter der modemen Waffen HiSt keinen Staat die Hoffnung, sich allein durch militarisch
technische Mittel zu schiitzen, sagen wir durch die Schaffung einer Verteidigung, und sei sie noch so 
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machtig. Die Gewahrleistung der Sicherheit nimmt immer mehr den Charakter einer politisehen Aufgabe 
an, deshalb kmm sie nur mit politischen Mitteln gelost werden. Es bedarf VOl' allem des Willens, den Weg 
der Abriistung zu gehen. Die Sicherheit kaIID nieht bis ins Unendliche auf der Angst vor Vergeltung, d.h. 
auf den Doktrinen der »Eindammung« und Abschreckung, aufgebaut werden. Es ware schon an sich 
absurd und unmoralisch, die ganze Welt zur nukleal"en Geisel herabzuwiirdigen, aber dariiber hinaus 
peitschen solche Doktrinen die Hochrlistung an, und friiher oder spater kann sie sich jeder Kontrolle 
entziehen« (Gorbatschow 1986b, S. D 216). 

Diese stUtzt sich auf die Vorstellung, daB »flir Kriege und Politik der Starke die 

Welt von heute viel zu klein und gebrechlich« geworden ist. Diese konne nicht gerettet und 
erhalten werden, »wenn man nicht entschieden und ein flir allemal mit der Denk- und Hand
lungsweise bricht, die jahrhundertelang auf def Vertretbarkeit, Zulassigkeit von und 

bewaffneten Konflikten basierte«. Daraus folgt flir ihn die Einsicht, 

»daB sieh das Wettriisten ebensowenig gewinnen laBt, wie ein Atomkrieg selbst. Die Fortsetzung eines 
solchen Wettlaufs auf der Erde und erst recht seine Ausdehnung in den Weltraum wird das ohnehin 
kritisch hohe Tempo der AnMufung und Perfektion von Kemwaffen besehleunigen. Die Situation in der 
Welt konnte soweit gedeihen, daB sie nieht mehr von Vemunft und Willen der Politiker abhangen wiirde. 
Sie ware eine Gefangene der Technik, def militarisch-technokratischen Logik. Folglich konnen ein 
Atomkrieg, aber aueh schon die Vorbereitung darauf, d.h. das Wettrtisten, das Streben nach militarischer 
Uberlegenheit, objektiv niemandem politischen Gewinn bringen« (Gorbatschow 1986b, S. D 217). 

DaB diese politischen Einsichten sich sogar in einseitigen Riistungsbeschrankungen bzw. Vor
leistungen ausdriicken kannen, hat die Glaubwiirdigkeit seiner Abriistungsstrategie zusatzlich 
unterstrichen. Darnit werden sich vor allemjene auseinanderset~n mussen, die aus sehr unter
schiedlichen Motiven def Sowjetunion eine strukturelle Abriistungsunfahigkeit unterstellen 
(Senghaas 1983), bzw. die Abriistungsbereitschaft einseitig auf die Verschiebung militarstrate
gischer Optionen (in dies em Fall von nuklearen zu konventionellen) zurtickzuflihren und dabei 
eine Zwangslaufigkeit def gegenwartigen Entwicklung suggerieren, die Politik wiederum nur 
als Vollzugsorgan militarstrategischer Notwendigkeiten wahrnimmt (Fitzgerald 1987a; Lange 
1986; Sloan 1986). 

Da Gorbatschows Politik sich gerade flir eine Abkehr von militarisch-technischen Denkweisen 
einsetzt, urn die Logik des Rtistungswettlaufs zu durchbrechen bzw. umzukehren, erscheint es 
als Antwort wenig plausibel, dies auf eine Prioritatenverschiebung strategischer Einsatzkal
ktile zu reduzieren. 
Die Evidenz dieses neuen Denkens liegt zweifelsohne in dem von Gorbatschow vollzogenen 
Bruch mit den Glaubenssatzen der bisherigen Politik. DaB es dabei nicht nur urn einen verbalen 
Bruch mit der Vergangenheit gehen kann, ist mehrfach betont und insbesondere durch die 
sowjetische KompromiBbereitschaft bei def Rtistungskontrolle bereits demonstriert worden, 
die sich nicht scheute, im Grunde amerikanische Positionen der Vergangenheit (wie die Null-
16sung oder die Vorortinspektionen) einfach zu tibemehmen. Insbesondere die 
asymmetrischer Reduzierung in einem kiinftigen Abkommen tiber die Mittelstreckenraketen 
(zwischen 500-5000 km Reichweite), ist ein beispielloser Vorgang in def Geschichte des Rii
stungswettlaufs, def die neuen Krafteverhaltnisse in def UdSSR Wl,nf'.r·'nlIP<Yf'it· 

Neue politische Interessen dominieren tiber die Worst-Case Kalki.ile maglicher 
Daflir schuf Gorbatschow die Voraussetzungen, indem er ganz offen die 

Hahe der gegenwartigen Nukleararsenale und sogar das der Paritat in Frage 
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steHte, welches flir di~ Sowjetunion bisher das zwanghafte N achvoHziehen fast aller amerikani

scher Rtistungsschritte zur Verpflichtung gemacht hatte: 

»Ferner muB erkannt werden, daB das heutige Niveau der Balance der nuklearen Potentiale der einander 
gegeniiberstehenden Seiten unverhaltnismaBig hoch ist. Vorliiufig bringt es jeder der beiden Seiten 
gleiche Unsicherheit. Aber nur eben vorliiufig. Die Fortsetzung des nuklearen Wettriistens wiirde diese 
gleiche Unsicherheit unvermeidlich steigern und konnte sie auf einen Punkt bringen, da selbst die Paritiit 
aufhort, ein Faktor der militarisch-politischen Zuriickhaltung zu sein. Foiglich gilt es vor allem, das 
Niveau der militiirischen Konfrontation erheblich zu senken. In unserem Zeitalter wird wahrhaft gleiche 
Sicherheit nicht durch eine maximal hohe, sondern durch eine maximal niedrige strategische Balance 
gewiihrleistet, aus welcher man zudem die nnklearen und sonstigen Massenvernichtungsmittel vollig 
ausschlieBen muB« (Gorbatschow 1986b, S. D 217). 

DaB Gorbatschow sich flir eine Minimalabschreckung einsetzt, weil dies der einzig legitime 

Weg zu sein scheint, Nuklearwaffen die legitimatorische Grundlage zu entziehen, die Rti

stungslasten zu reduzieren und so einem neuen Rtistungswettlauf vozubeugen, hat er erst ktirz

lich in seiner Rede flir die Generalversamrnlung der Vereinten Nationen emeut bekriiftigt: 

»Unliingst haben sowjetische und amerikanische Wissenschaftler sich speziell mit der Frage des 
Zusammenhangs zwischen strategischer Stabilitiit und Umfang der nuklearen Arsenale befaBt und sind 
zu der iibereinstimmenden Meinung gelangt, daB 95% aller Kernwaffen der USA und der UdSSR beseitigt 
werden konnen, ohne die Stabilitiit in irgendeiner Weise zu verletzen. 
Ein todliches Argument gegen die Strategie der >>nuklearen Abschreckung«, die eine wahnwitzige Logik 
hervorbringt. Wir sind jedoch der Ansicht, daB man nicht einmal die fiinf Prozent belassen soHte. Und 
dann ware es qualitativ eine andere Stabilitiit« (Gorbatschow 1987b, S. 3). 

Man mag eine Abschaffung aIler Nuklearwaffen ftir realistisch halten oder nicht, unverkennbar 

ist jedoch, daB Gorbatschow einen signifikanten Bruch mit der Politik der Breschnew-Ara 

(Gelman 1984)'eingeleitet hat: Wird heute ohne weiteres zugegeben, daB die Nukleararsenale 

zu groB und damit zu gefiihrlich geworden sind (was die sowjetischen Atomwaffen ein

schlieBt), galt in den 70er Jahren uneingeschriinkt das Prinzip der strategischen Paritiit mit den 

USA. Dies hatte zur Folge, daB die Sowjetunion aufgrund ihres qualitativen Rtickstands bei der 

Entwicklung verschiedener Waffensysteme sich nicht flir eindeutige Verbote einsetzte, son

dem vorzog, die von den USA bestimmten Rahmenbedingungen des Rtistungswettlaufs und 
der Rtistungskontrollgespriiche zu akzeptieren und dabei die Moglichkeiten von SALT lund 

II voll auszuschopfen. Breschnews Entspannungskonzept orientierte sich vor aHem an dermili

tfuischen und politischen Paritiit mit der USA, der Anerkennung der europiiischen N achkriegs

ordnung und dem Import westlicher Kapital- und Technologiehilfe zur Modemisierung und 

Effektivierung der sowjetischen Wirtschaft, urn die steigenden Konsumbedtirfnisse der BevOl

kerung zu befriedigen (Garthoff 1985). Trotz Entspannungspolitik mit dem Westen wurde die 

ideologische Abgrenzung intensiviert, urn alle Veriinderungen und Reformbestrebungen im 

Innemzu verhindem. In den 70er Jahren hatte die Ftihrung noch gehofft, mit westlicher Wirt

schaftskooperation und durch eine Verbesserung okonomischer Mechanismen die Produktivi

tiit anheben zu konnen, urn die fallenden Wachstumsziffem aufzuhalten. Dieser Weg ist sowohl 

durch das Ende der Entspannung als auch im Innem - durch den Niedergang der Wirtschaft, 

die dringender Reformen bedurfte - gescheitert (Schmidt-Hiiuer 1987; Bialer 1985). 

DaB sich mit Gorbatschow jene politische Gruppierung in der Ftihrung durchgesetzt hat, die seit 

Chruschtschows gescheiterter Entstalinisierungskampagne die sozialistische Gesellschaft re-
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formieren will, aber sich bisher gegen die Konservadven in der Partei nicht durchsetzen konnte, 

ist also keineswegs zufallig geschehen - ebenso wie das deutliche Abrticken Gorbatschows von 

den auBenpolitischen »Errungenschaften« der Breschnew-Ara, die zu einer der groBten Bela

stungen flir den sozialen Fortschritt in der Sowjetunion geworden sind. In seiner Rede vom 

27.1.1987 vor dem Zentralkomitee hat Gorbatschow die N otwendigkeit zur Veranderung in der 

Innen- und AuBenpolitik ohne Beschonigung offengelegt und zu einer Demokratisierung des 

~ozialismus in der UdSSR aufgerufen. Damit solI der Umbau der Sowjetunion von einer bloBen 

militiirisch orientierten zu einer auch politisch-okonomisch konkurrenzfahigen Weltrnacht 

abgesichert werden. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn das sowjetische Wirtschaftssystem 

modemisiert und der zivilen Wirtschaft nicht standig wichtige Technologien durch den 

Rtistungssektor entzogen werden. Von dieser Umgestaltung wird abhangen, ob die Sowjet

union auch in Zukunft mit dem Westen in allen Bereichen Schritt halten will. Auf diesen Zu

sammenhang hatte Gorbatschow bereits im Dezember 1984 hingewiesen: 

»Nur eine intensive Wirtschaft, die sich auf der Grundlage neuester Wissenschaft und Technologie 
entwickelt, kann als verliiBliche Basis fiir die Hebung des Wohlstandes der Werktatigen dienen und die 
Festigung der Position des Landes in der Weltarena gewiihrleisten, nur sie erlaubt es, in das neue 
Jahrtausend mit Wiirde als prosperierende Groflmacht einzutreten (SchrOder 1986a, S. 603). 

Die Situation hat sich wiihrend der Mitte der 80er Jahre jedoch zuungunsten der Sowjetunion 

weiter verschiirft. Z~ den Altlasten des Rtistungswettlaufs hat die Reagan-Administration 

durch ihr massives Aufriistungsprogramm und durch die Drohung, die Sowjetunion mit

tels SDI »wirtschaftlich totzurtisten« (Nikutta 1985a), eine aus sowjetischer Sicht emste 

Herausforderung ihrer Sicherheit hinzugefligt. Diese doppelte Bedrohung - wirtschaftlicher 

Niedergang und Verlust des Weltrnachtstatus - abzuwenden, bestimmt seit Gorbatschows 

Machttibemahme die sowjetische AuBenpolitik, deren deutlicher Kurswechsel insbesondere in 
Abrtistungsfragen den Westen und seine auf nuklearer Abschreckung beruhende Sicherheits
politik nun nicht mehr durch neue Waffensysteme, sondem durch Reduzierungsangebote 
bereits bestehender Arsenale zu einer Neuorientierung zwingen wird; 

Gorbatschows Abriistungspolitik und der amerikanische Riistungswettlauf 

Nach dieser programmatischen Skizze der neuen Politik Gorbatschows und der ihr zugrunde
liegenden Oberzeugungen solI nun anhand der bisherigen Rtistungskontroll ~ und Abrtistungs

initiativen untersucht werden, inwieweit diese dazu beitragen konnten, das von Gorbatschow 
angestrebte Ziel, dem Rtistungswettlauf ein Ende zu bereiten, zu verwirklichen. 

Inzwischen hat sich im Westen immerhin die Ansicht durchgesetzt, daB Gorbatschows 
Reformpolitik nach Innen und AuBen mehr als nur ein Propagandatrick zur Einlullung und 
Schwachung westlicher Verteidigungsanstrengungen ist, aber es ist offensichtlich, daB die 

Konservativen im Westen urn die nuklearen Optionen ihrer Sicherheitspolitik flirchten. Gor

batschow unterminiert aber mehr als nur die Legitimitat neuer Waffensysteme; er entzieht 

durch eine emsthafte Realisierung von friedlicher Koexistenz westlicher Rtistungspolitik ge

nerell die Legitimationsgrundlage. Indem er iihnlich wie Chruschtschow 1956 alte marxistisch-
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leninistische Dogmen umstieB (was sich wie eine notwendige Anpassung der Ideologie an die 
schuf er die Grundlage flir eine neue Vorstellung der international en Beziehun

gen als konkurrierende Verantwortungsgemeinschaft: 
»1m Miteinander des Wettbewerbs, der historischen Auseinandersetzung zweier Systeme und der zuneh
menden Tendenz zur wechselseitigen Abhiingigkeit der Staaten dieser Weltgemeinschaft liegt die reale 
Dialektik der gegenwartigen Weltentwicklung ... 1m Kampf der Gegensiitze bildet sich ein Widerspruchs
wille, aber wechselseitige abhangige und vielfach in sich geschlossenen Welt heraus« (Schmidt-Hauerl 
Huber 1987, S. 18). 

Offensichtlich hat sich die neue von der Vorstellung lei ten lassen, daB nur eine Ab
riistungsstrategie glaubwtirdig und erfolgreich ist, die der bisherigen Kon

frontationspolitik und den L.V'/lOl'UC'lUI,M;W:H 

Sozialismus eine klare Absage erteilt. Besonders bedeutsam erscheint in diesem Zusammen-
das fast schon anmutende Bekenntnis Gorbatschows: 

»Der Sozialismus lehnt Kriege als Mittel zur Uisung zwischenstaatlicher politischer und okonomischer 
Widerspriiche und ideologischer Streitigkeiten bedingungslos abo Unser Ideal ist eine Welt ohne Waffen 
und Gewalt, eine Welt, in der jedes Yolk frei tiber seinen Entwicklungsweg, seine Lebensweise ent
scheidet« (Gorbatschow 1986b, S. D 215) 

Diesem fi.ir sowjetische Verhliltnisse ungewohnlichen Bekenntnis war im Januar 1986 ein 
ebenso ungewohnlicher Vorschlag vorausgeeilt, dessen utopische Perspektive in einer Welt 
mit 50000 Nuklearsprengkopfen zunachst nur als geschickter Propagandacoup ohne klare 
Handlungsperspektiven abgetan bzw. als Fortsetzung der Abriistungsformeln der Chmscht
schow-Ara eingestuft wurde, als allgemeine und vollstandige Abrtistung nur mit der »ZerstO
mng des Imperalismus« und dem »Sieg des Sozialismus« im WeltmaBstab gleichgesetzt und 
damit zugleich auf denjiingsten Tag verschoben wurde (Vigor 1986, S. 20, 49; Dallin 1964, 
S. 117 ff.; Tiedtke 1985, S. 22-26). Da zu keiner Zeit ein Sieg des Sozialismus im WeltmaBstab 

auf der Tagesordnung stand, war eine rein propagandistische Intention dieser Vorschlage in 
den 50er Jahren nicht zu verkennen und deshalb auch kein Gegenstand kiinftiger Verhand
lungen mehr. An die Stelle derartiger Deklarationen traten im Laufe der 60er Jahre - als Reak
tion auf den forcierten Rtistungslauf bei Interkontinentalraketen-Vorschliige die Rtistungs
kontrolle oder begrenzte Abriistungsschritte zum Ziel hatten. Dazu zahlten ein umfassender 
'.·~"+o,~~.~ das Verbot des Einsatzes und der Produktion von Nuklearwaffen sowie die ZerstO-
rung der vorhandenen Arsenale; auBerdem eine f.!"an>m", und Reduzierung der Nukleartra-
gersysteme; ein Operationsverbot nuklearer Flugzeuge auBerhalb der nationalen Territorien; 
ein Verbot chemischer und biologischer Waffen; die Einrichtung atomwaffenfreier Zonen -
urn nur die wichtigsten zu nennen (Vigor 1986, S. 10). V"".Al1dI',C; seitdem nieht 
ernsthaft verhandelt worden ist, ist nun nur auf das sowjetische Desinteresse zu-
riickzuftihren, sondern ebenso auf den Westen, der Kritik an dem 
rakter westlicher Abschreckungsvorstellungen durch Nuklearwaffen stets als 

irmpn,i,,<,pn hat und auf der inslstlerte, eine mit 

allen Mitteln »abschrecken« zu miissen. So wurde der Westen zum Motor des nuklearen Rii
smngSwettlaults. Der Sowjetunion ist in diesem Zusammenhang vorzuhalten, daB sie ihre eige
nen ernsthaft sondern urn den Preis der Anerkennung ihres 
Weltmachtstatus durch die USA die amerikanische Entwicklung in fast allen VIOl,"""",,,, 
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tasielos nachgeahmt und damit zur Verscharfung des Riistungswettlaufs und ihrer inneren 

Probleme beigetragen hat (Berman/Baker 1982; Holloway 1983; Jackson 1979; Trofimenko 

1981). 

Wenn Gorbatschow heute, wie schon zitiert, 95 % aller Nuklearwaffen als iiberfliissig betrach

tet und die restlichen 5% auch noch abschaffen will, so bedeutet das zum ersten Mal seit 

Chruschtschows Versuch, das sowjetische Nukleararsenal auf eine Minimalabschreckung zu 

beschranken (Tiedtke 1985) eine deutliche Kritik auch an der bisherigen sowjetischen Politik. 

Gorbatschows Abriistungsvorschlage bewegen sich in der schon erwahnten sowjetischen 

Tradition (Allgemeiner Teststopp, Abschaffung der Nuklearwaffen, Verbot neuer Waffensy

sterne), nur mit dem entscheidenden Unterschied, daB sie nun auch emsthaft am Verhandlungs

tisch verfolgt werden. Zum erstenmal sind Abriistungsvorschlage also nicht nur in eine »Neue 

HHVO'UIJ'CUv der AuBenpoliti.1c« konzeptionell eingebunden, sondem werden - wie im FaIle des 

sowjetischen Testmoratoriums -c auch ausdriicklich durch eine Politik einseitiger Vorleistun

gen unterstlitzt, die zugleich die »Kluft zwischen Wort und Tat« (Gorbatschow 1987b, S. 3) 

be~;eitigtm sollen, die bisher in dieser Frage hat. Immerhin gelang es Gorbatschow, 

das einseitige Teststoppmoratorium acht Monate durchzusetzen, bis er Offentlich erklarte, eine 

VerHingerung kame nur in Frage, wenn sich auch die USA an dieses Verbot hielten: »An

dernfalls wird die Sowjetunion die Experimente wiederaufnehmen. Das muB vollig klar sein. 

WiT bedauem das, doch wir werden das tun miissen, da wir unsere eigene Sicherheit und die 

Sicherheit unserer Verbiindeten nicht preisgeben konnen« (Gorbatschow 1986c, S. D 431). Ein 

Jahr spater betont er nochmals die Schwierigkeit, einseitige Vorleistungen im gegenwartigen 

Rlistungswettlauf durchzuhalten mit dem Hinweis, die Sowjetunion habe das einseitige Mora

torium langereingehalten, »als wir eigentlich durften« (Gorbatschow 1987b, S. 3). Dieses Bei

spiel markiert deutlich jene Grenze, die auch Gorbatschow nicht iiberschreiten kann: Wenn es 

keine angemessene Antwort der anderen Seite auf derartige Vorleistungen 

vH'ov'U,,"H Ausstieg der aus der Logik des nu'on",",o 

roh,,,'mn,,,,,m betonte - einseitige 

haft seien, aber miliHirische Nachteile mit sich brachten: 

»Wenn eine Seite ihre Kernwaffen erprobt und perfektioniert, die andere das aber nicht tnt, so ist es wohl 
ein offenes Geheimnis, daB die Seite, die die Versuche durchfiihrt, davon bestimmte und recht groBe 
Vorteile erhalt« (Achromejew 1986, S. D 443). 

durchkreuzen,urn 

nicht »davonziehen« zu lassen. 

beiseite laBt, inwieweit Gorbatschow von der militarischen 

roh""",n",,,,,, hat dies im des CO"'O<OJl"I',<O" 

~H'~"UH"Ht;vH entzogen werden, zumal die amerikanische Re-

Sicht nicht als der ideale Partner fUr das sub-

amerikanischen 
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S. D 146). Signifikante Abri.istungsschritte wird es demnach nUT, wie der bereits ausgehandelte 
Vertrag tiber die Mittelstreckenraketen gezeigt hat, als Folge eines zweiseitigen Abkommens 
geben, so daB die Reduzierung sowjetischer Ri.istungslasten hauptsiichlich von den Ergeb
nissen der i.ibrigen Ri.istungskontrollverhandlungen im konventionellen und strategischem 
Bereich sowie bei den Weltraumwaffen abhangen wird. Obwohl Gorbatschow, im Unterschied 
zu den AuBerungen der Militars, auf dem 27. Parteitag betont hat, die KPdSU schenke der 
Verteidigungsfahigkeit des Landes und der Kampfkraft der Streitkrafte ihre unverminderte 
Aufmerksamkeit, unterstrich er gleichzeitig, daB der derzeitige RUstungsstand zur Gewahr
leistung der Sicherheit der UdSSR voll ausreiche: 

»Die Sowjetarmee und die sowjetische Seekriegsflotte verfiigen tiber moderne Waffen und technische 
Mittel sowie tiber einen geschulten Personalbestand, ausgebildete und dem Volk selbstlos ergebene Kom
mandeurs- und Politkader. Sie kommen ihrer Pllicht in jeder komplizierten, mitunter auch schwierigen 
Situation in Ehren nacho Mit voller Verantwortung kiinnen wir heute erkHiren: Die Verteidigungsmaeht 
der UdSSR wird auf einem solchen Niveau gehalten, das uns befahigt, die friedliche Arbeit und das fried
liehe Leben der sowjetischen Menschen zuveriassig zu sehtitzen« (Gorbatschow 1986b, S. D 215). 

Damit sollte wohl eine groBere Wachstumsrate des Militaretats wie auch einseitige Ktirzungen 
von vornherein ausgeschlossen werden. Zunachst ging es wohl nUT um die Erhaltung des Status 
Quo bei der Ressourcenzuteilung, zumal wie neueste Schatzungen der CIA/DIA ergaben, das 
Wachstum der sowjetischen Ri.istungsausgaben zwischen 1976-82 ahnlich dem des gesamten 
Bruttosozialprodukts zurUckging und erstnach 1982 als Antwort auf die neue amerikanische 
Herausforderung wieder angestiegen ist (SchrOder 1986b, S. 14 ff.; Walter 1985; Becker 1986). 
Dies zeigt sich u.a. deutlich im strategischen Bereich, wo angesichts der SALT-Vereinbarun
gen im Rahmen der Paritat bei der Beschaffung neuer Waffensysteme Zuri.ickhaltung gei.ibt 
wurde (Schroder 1986b, S. 32; Collins 1985). Mit dieser Neueinschiitzung der sowjetischen 
Militarausgaben aber werden jene alarmististischen Einschatzungen im Westen revidiert, die 
seit 1975 die sowjetische Bedrohung in allen Bereichen moglichst stark i.ibertrieben, urn die 
eigenen RUstungsausgaben anzukurbeln und Fortschritte bei den SALT -Verhandlungen mit 
dem Argument zu verhindern, die habe weder Pari tat noch gegenseitige Ab-
schreckung akzeptiert und bereite sich auf die Ftihrung und den Gewinn eines Atomkrieges vor 
(Pipes 1977, 1982; Mertes 1985; Garthoff 1978, 1982). Derrechte Fli.igel 

Partei und insbesondere der Prasidentschaftskandidat Reagan hatte 1976 die Ford/Kissinger 
Regierung dazu gezwungen, angeblich zu optimistische der Sowjetischen Rti-

ocC"'i:;,auoi:;'UJvU zu revidieren, da sie die reale durch die nieht wider-
spiegeln wi.irden. Prasident Ford erklarte sich mit der Berufung einer >>unabhangiger« 

t''-'iew.u".,A!durch den CIA-Direktor Bush einverstanden, der sich nicht scheute, eine 
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bei wurde eine CIA-Schatzung, der Anteil der Rtistungsausgaben am sowjetischen Bruttoso

statt 6-8% in Wirklichkeit das Doppelte - bei unverandertem AusstoB an 

Hardware (also ein Hinweis auf die geringere Effizienz der sowjetischen Rtistungswirtschaft) 

- zum AnlaB genommen, ein noch dtisteres Bedrohungsszenario zu prasentieren (Garthoff 

1985, S. 745, 785-787, 794-796; Kaufmann 1985). 

Selbstverstandlich ware das eifrige Spekulieren zum Nachteil der Sowjetunion nicht maglich 

gewesen, wenn sie es nicht bisher strikt vermieden hiitte, ihre realen Verteidigungsausgaben 

offenzulegen. In den USA beschaftigt sich ein nicht geringer Teil der »Intelligence«-Commu

nity ausschlieBlich mit der Beobachtung und Einschatzung sowjetischer Rtistungsausgaben 

und -programme, deren konkurrierenden Ergebnisse - aufgrund ihres geheimen Charakters fUr 
die Offentlichkeit nicht nachprtifbar - schon zwecks politischer EinfluBnahme fUr neue 

Riistungsprogramme miBbraucht wurden (Freedman 1977; Prados 1982, S. 245-257; Lebow 

1980). Es ist also keineswegs iibertrieben festzustellen, daB die sowjetische Geheimniskrame

rei dem Alarmismus im Westen standig neue Nahrung liefert, was sich nur andern lieBe, wenn 

auch dieser Bereich von der UdSSR offengelegt wiirde. DaB Gorbatschow auch hier vorsich

tige Veranderungen plant, hat er bereits in seiner UNO-Rede angedeutet: 

»Wie steht es urn die Vergleichbarkeit der Verteidigungsausgaben? Damit wird man sich noch beschaf
tigen miissen. leh denke, daB wir bei entsprechenden Anstrengungen schon in den nachsten zwei bis drei 
Jahren die sowohl uns als auch unsere Partner interessierenden Zahlen gegeniiberstellen konnen, die die 
Ausgaben beider Seiten gleichermaBen widerspiegeln« (Gorbatsehow 1987b, S. 3). 

Auch hier vermeidet Gorbatschow den Anschein, die UdSSR habe gegentiber dem Westen 

etwas nachzuholen, indem er auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit besteht. Weiter fallt auf, daB 

Gorbatschow es offensichtlich vermeidet, das »Neue Denken« allzu schnell auch von den 

Streitkr1:tften zu fordern, sondern in dieser Frage eher sehr vorsichtig taktiert, wie man schon 
anhand seiner Parteitagsrede feststellen konnte. Jutta Tiedtke weist mit Recht darauf hin, daB 

er vermutlich immer das Beispiel Chruschtschows vor Augen hat. Dessen konventionelle Rli

stungsreduzierungen und seine strategische Zuriickhaltung im Sinne einer Minimalabschrek-
fiel in eine Zeit, wahrend die USA mit dem strategischen Programm der Kennedy-Regie

rung einen neuen Rtistungsschub einleitete, und die Sowjetunion erneut als die Unterlegenen 
in der erscheinen lieR (Tiedtke 1987, 1985). Chruschtschows Strategie 
der Minimalabschreckung, seine einseitige Truppenreduzierung der sowjetischen Streitkrafte 

sowie seine Abkehr von rein propagandistischen Abriistungsformeln brachte das Militar gegen 
ihn auf, das sicher auch seinen Sturz 1964 mitbetrieb. Jutta Tiedtke intpITwptiPlrt dies 

nicht als den C"I';""Ul\~UC,U Grund flir den Sturz Chruschtschows: 

»Chruscev ist nieht an einem grundsiitzlichen innenpolitischen Widerstand gegen Veranderungen in der 
Sicherheitspolitik und gegen Abriistung gescheitert, sondem an der auBenpolitischen Obstruktion. Erst 
die massive westliche Aufriistung, die der sowjetischen MinimalrUstung den Boden entzag, fHhrte zur 
entscheidenden innenpolitischen Starkung der Position seiner Gegner« (Tiedtke 1987, S. 52). 
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UdSSR in den wichtigsten militarisch relevanten Technologien offenkundig ist, und die USA 

mittels SDI neben den erhofften strategischen Vorteilen diesen Vorsprung ausbauen wollen, 

urn die Sowjetunion »auszuproduzieren« (Nikutta 1985b, S. 1) bzw. totzurtisten, wie es ftih

rende Vertreter der Reagan-Administration immer wieder gefordert hatten. Die Pramissen 

dieser Politik hatte Reagan selbst am 16.10.1981 im Gesprach mit Chefredakteuren amerikani

scher Zeitungen erlautert: 

Eines stehl fest: die Russen kannen ihre Rustung nicht wesentlieh steigem, da sie jetzt schon ihre 
Bevalkerung mit einem MindestmaB an Nahrungsmitteln und Konsumgutem versorgen. Sie wissen, daB 
sie mit unserer industriellen Leistungskraft nicht mithalten kannen. Wir haben also den Vorteil, daB wir 
ihnen zeigen kannen, daB wir gewillt sind, unsere Rustungen lUld die unserer Verbundeten weiler auf
zubauen, Die Sowjetunion muBte es sich dann uberlegen, ob sie ein realistisches Abriistungsprogramm 
oder einen Rustungswettlauf haben will. Bisher haben wir jedoch einseitige Vorleistungen gemacht, so 
daB unsere Rustung liickenhaft geworden is!, wiihrend sie den graBten militarischen Apparat aller Zeiten 
aufbauen konnten. Jetzt mussen sie aber erkennen, daB wir den Rustungswettlauf vorantreiben kannen, 
ohne daB sie mithalten kannten« (Reagan 1981, S.D 599). 

Gemessen an den bisherigen Erfahrungen des Riistungswettlaufs nach 1945 und dem Stand der 

sowjetischen Rustung, ist die amerikanische Erwartung, die UdSSR mittels -technologischer 

Durchbriiche bei SDI strategisch endgultig auszubooten, kaum sehr wahrscheinlich. Wie 

Gorbatschow an verschiedenen Stellen verdeutlicht hat, beurteilt auch die Sowjetunion die Er

folgschancen dieses Programms als sehr gering. Ja, man spricht sogar schon offen yom Schei

tern der strategischen Verteidigungsinitiative - was er gegntiber Reagan in Rejkjavik auch 

angeblich nicht verheimlicht haben will: 

»leh habe dem Prasidenten gesagt - und hier lufte ieh ein wenig den Schleier uber dem Meinungsaus
tausch -, daB uns SDI in militarischer Hinsicht nicht beunruhigt. Meiner Ansicht glaubt auch in Amerika 
schon keiner mehr daran, daB ein solches System geschaffen werden kann, Mehr noch. Wir werden darauf 
eine asymmetrische Antwort finden, sollte sich Amerika doch dazu entsehlieBen ... 
Wo aber Jiegen die Gefahren des SDI-Programms? Die erste Gefahr istpolitischer Natur: es entsteht sofort 
eine Situation, die Unsicherheit schafft, MiBtrauen und Verdacht erregt, so daB dann keine Reduzierung 
von Kemwaffen in Frage kommen kann. Mit einem Wort, wir brauchen eine ganz andere Situation, urn 
uns griindlich mit der Reduzierung von Kemwaffen befassen zu kannen. Z weitens gibt es auch noch einen 
militarischen Aspekt. Uber SDI jeann man zu neuen Waffenarten - das kannen wir auch mit alief Sach
kenntnis sagen -, in eine vollig neue Etappe des Wettriistens gelangen, dessen Folgen sehr ems! seien kan
nen« (Gorbatschow 1986d, S. D 677). 

Damit enthiillte Gorbatschow wohl die W1JlJ\.111011.Cll die das SDI-Programm in der 

hat: DaB techll()lo:glS!~he Durchbriiche bei der sich im 

konventionellen Bereich auswirken und so die auch hier gegenuber der NATO 

zUrUckfallen konnte. DaB sich immer starker in den technologi-

schen Bereich 

den Militii.rs mit 

ist bereits von Gorbatschows Vorgangern und von 

artikuliert worden. Dies habe vor aHem ~H"'0"'y'UU'£"H flir die Mili-

»Worin bestehen heute die grundlegenden Wandlungen im Militarwesen? Erstens ( ... ) Die Sache ist die, 
daB es bei der erreichten Zahl und Mannigfaltigkeit der nuklearen Raketenwaffen schon unmaglich 
geworden ist, die des Gegners mit einem Schlag zu vemichten. Ein vemichtender Schlag gegen den 
Aggressor ( ... ) wird unter heutigen Bedingungen unabwendbar. ( ... ) 
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Zweitens der rasche Wandel in der Entwicklung der konventionellen Vernichtungswaffen, das Auf
tauchen automalisierter Aufkliirungs- und Angriffskomplexe, weitreichender, auBerst praziser, fernge
lenkter Kampfmittel, unbemannter Flugkiirper und qualitativ neuer elektronischer Leitungssysteme ma
chen viele Arlen von Waffen zu globalen und erlauben es, das Zerstiirungspotential konventioneller Waf
fen deutlich zu erhiihen, nahert sie in der Effektivitat gleichsam an Massenvemichtungswaffen an. ( ... ) 
Und das wiederum macht es miiglich, militiirische Handlungen bei Anwendung konventioneller Waffen 
in qualitativ neuen unvergleichlich zerstiirerischen Formen zu fiihren als fiiiher« (SchrOder 1986b, S. 22). 

Die Erkenntnis, mit Nuklearwaffen lasse sich kein Krieg erfolgversprechend fiihren, bzw. sei 

insofem auf jeden Fall zu venneiden, hat sich in der sowjetischen Fiihrung keineswegs erst am 

Ende der 70er Jahre durchgesetzt, sondem war-Iaut Michael McGwire - bereits Mitte der 60er 

Jahre entstanden. Eine ausfiihrliche Diskussion iiber die Frage, wie ein kiinftiger Krieg wohl 

geflihrt werden wiirde, hatte sich in der Sowjetunion - nicht zuletzt als Reflex auf die neue 

NATO-Strategie der Flexible Response - die alte Auffassung, ein kiinftiger Weltkrieg mit dem 

Westen werde unvermeidlich als nuklearer beginnen und damit das sowjetische Territorium 

miteinbeziehen (was auf jeden Fall vermieden werden sollte), nicht mehr aufrechterhalten las

sen. Das sowjetische Hauptinteresse konzentrierte sich nun auf die Venneidung eines N uklear

krieges, der im Fane eines Konfliks nicht mehr als die einzig mogliche Fonn der System

auseinandersetzung betrachtet wurde. Dies hatte zwei entscheidende Konsequenzen filr die 

politische und militarische Lagebeurteilung: Politisch bedeutete es Eintritt in den Entspan

nungs- und RiistungskontrollprozeB mit den USA, urn die nukleare Bedrohung der UdSSR 

durch zweiseitige Absprachen (sofem sich dies als machbar erwies) zu reduzieren. Militartech

nisch bedeutete es eine Umgestaltung der konventionellen Streitkrafte in Europa (McGwire 

1987, S. 13 -66). Diese Uberlegungen basierten auf der Annahme, daB die Drohung der NATO, 

im Falle eines Konfliktes in Europa nuklear zu eskalieren, angesichts der strategischen Streit

krafte der UdSSR unglaubwiirdig wurde, da das Risiko filr die USA, auch ihr Territorium konn

te in den Konflikt miteinbezogen werden, zu groB geworden war. Die anhaltende Debatte in der 

NATO iiber die Glaubwiirdigkeit der amerikanischen Nukleargarantie flir Europa mag ein Ub

riges beigetragen haben. 

Die andauernde Krise in der NATO iiber die »ausgedehnte Abschreckung« (extended deter

rence) der USA in Europa (Slocombe 1984) hatte im tibrigen auch die Europaer angesichts der 

durch SALT kodifizierten Paritat der strategischen Potentiale zu der Uberzeugung getrieben, 

die USA mit neuen, in Europa sichtbar stationierten Nuklearsystemen auf ihre Nukleargaran
tien neu festzulegen, zumal sie sich durch die SS-20 auch noch zusatzlich herausgefordert 

ftihlten. Die eigentliche Begriindung flir den DoppelbeschluB der NATO ist jedoch in den Ab
koppelungsangsten der europaischen Regierungen zu sehen, die heute, nachdem die Sowjet

union iiberraschend der Nullosung zugestimmt hat, iiber die Weisheit dieses Beschlusses ihre 

Zweifel auBern. 
Nuklearwaffen als Sicherheitsklammer und -garantie zwischen Biindnissen mogen sehr unter
schiedlichen politisch-psychologischen Funktionen dienen. Als einen glaubwiirdigen 

zur Friedenspolitik lassen sie sich auf Dauer nicht legitimieren, zumal sie stets MaBnahmen des 

Gegners herausfordem, den ankurbeln und dam it flir beide Seiten neue 

Unsicherheiten schaffen (Gumbert/Stuckenbrock 1983). 

Die sowjetischen Abriistungsinitiativen und insbesondere die Ab~zept2lilz der Nullosung laBt 
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sich wohl kaum aus der Verschiebung militarstrategischer Kalkiile erklaren, die bereits friiher 
existierten. Militarische Kalkiile sind aufgrund ihres operativ-instrumentellen Ansatzes wohl 
gar nicht in der Lage, auf irgendeine »Option« zu verzichten. Ihre Aufgabe ist es, sich auf jene 
Situation vorzubereiten, wenn es die Politik versaumt hat, friedliche Konfliktlosungen zu er
zielen. Abriistung kann diese Aufgabe eo ipso nur erschweren, so daB es sehr unwahrscheinlich 
erscheint, daB sowjetische Militars zu einem Zeitpunkt, wo technologische Durchbriiche der 
USA ihren Besitzstand bedrohen, ohne weiteres einen Teil ihrer Raketen aufgrund unsicherer 
politischer Kalkiile zur Verschrottung angeboten haben. Es sieht vielmehr so aus, daB die 
politische Fuhrung seit Breschnew mit diesem Problem ringt; und erst jetzt, wo das Scheitem 
auch der sowjetischen Politik in Europa immer deutlicher geworden ist, hat sich Gorbatschow 
zu einer politischen Offensive entschlossen, die bisherigen Hindemisse aus dem Weg zu 
raurnen. 

Die Erfolgschancen der neuen sowjetischen Abriistungspolitik 

Diese Offensive hat gemiiB der »neuen Philosophie der AuBenpolitik« ein erstaunliches MaB 
an politischem Willen, Flexibilitat und KompromiBbereitschaft bewiesen und ist in der 
Geschichte der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen ohne Beispiel (Evangelistika 1986; 
Nikutta 1987, Dean 1987). Ohne Gorbatschow willden die Rustungskontrollverhandlungen 
wahrscheinlich immer noch auf dem Stand von 1985 stagnieren, als beide Positionen sich un
vereinbar gegenuberstanden (Horelick 1984), aber immerhin im Januar 1985 nach Reagans 
Wiederwahl ubereinkamen, die Rustungskontrollverhandlungen wieder aufzunehmen. 1m 
gemeinsamen Kommunique zwischen Shultz und Gromyko findet sich nur die Ubereinkunft, 
»daB das Thema der Verhandlungen ein Fragenkomplex sein wird, der Weltraum und Kemwaf
fen, sowohl strategischer als auch mittlerer Reichweite, betreffen wird, und zwar mit all den 
Fragen, die in bezug auf deren wechselseitiges Verhaltnis in Erwagung gezogen und gelost 
werden mussen« (Shutz/GrOinyko 1985, S. D 60). 
Beide Positionen sowohl in der Frage der Mittelstreckenraketen (INF), der Reduzierung der 

strategischen Waffen als auch uber SDI waren unvereinbar und es gab kaurn Aussiehten, diese 
Differenzen durch Kompromisse zu lOsen. Die Reagan-Regierung hatte seit ihrem Amtsantritt 
ohnehin zunachst der Modemisierung der strategischen Streitkrafte den Vorzug gegeben und 
hatte deshalb an Rustungskontrolle kein Interesse. Als sie dann durch den innen- und 

bundnispolitischen Druck 1981/82 formell in die Verhandlungen eintrat, zielten 4ie Vor
schlage vor al1em darauf ab, das eigene Arsenal moglichst wenig zu beriihren, aber dafiir das 
Kemsruck der sowjetischen Nuklearwaffenpotentiale, die landgestutzten schweren ICBM, urn 
mehr als 75 % zu kurzen, und auBerdem Bomber und Cruise Missile gar nieht erst ein
zubeziehen (Talbott 1984; Gumbert/Stuckenbrock 1987). Diese Vorschlage muBten schon 
bald revidiert werden, weil ihre Nicht-Verhandlungsfahigkeit auch in den USA auf starke 

Kritik stieB. 
Fill die Sowjetunion vor Gorbatschow blieb nur wenig Handlungsspielraum, da sie sowohl die 
Nullosung bei INF, signifikante Einschnitte bei ihren schweren ICBM SS-18 und SS-19 als 
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auch jegliche SDI-Forschung im Labor ablehnten. Immerhin gelang es Gromyko, den 
Weltraumbereich und damit nattirlich SDI als sowjetische Vorbedingung flir die Wie
deraufnahme der Verhandlungen einzubeziehen, was die USA am liebsten vermieden hatten. 

Schon damals hat AuBenminister Shultz in der anschlieBendenPressekonferenz abgelehnt, SDI 
als Tauschobjekt einzusetzen: 

»Wir gJauben nieht so recht an Tauschobjekte. Wir meinen, ( ... ), daB wir uns vom KongreB die Er
machtigung und die Mittel einholen sollen, unsere Programme auszufiihren, die unserer Ansicht nach im 
Interesse der Vereinigten Staaten liegen, und das ist es, was wir gemacht haben« (Shultz 1985, S. D 64). 

Die Zusammenlegung aller drei Verhandlungskomplexe - eine sowjetische Forderung bot 
der UdSSR immerhin den Vorteil, L6sungsansatze in den verschiedenen Bereiehen zu ver
kntipfen, urn damit die eigene Verhandlungsposition zu verbessem. Ein Durchbruch in einem 
Bereich muBte also nicht notwendig zu einem Abkommen flihren, es sei denn, es Jage im 
politischen Interesse, die Verkntipfung wieder aufzuheben. 
1m Unterschied zu seinen Vorgangem bekundete Gorbatschow genau dieses Interesse, auch 
wenn er taktisch zunachst an dem allen Konzept festhielt. Das erste Gipfeltreffen in Genf im 
November 1985 brachte trotz eines langen gemeinsamen Kommuniques keine konkreten 
Vereinbrungen. Trotzdem sind die schon in Genf erzielten Ubereinstimmungen im Vergleich 
zu den vergangenen fiinf Jahren nicht unerheblich. 

»Beide Seiten waren nach der Erorterung der wichtigsten Sicherheitsfiagen und im BewuBtsein der 
besonderen Verantwortung der U dSSR und der Vereinigten Staaten fiir die Aufrechterhaltung des 
Friedens der Meinung, daB ein Atomkrieg nieht gewonnen werden kann und niemals gefilhrt werden darf. 
Angesichts der Tatsache, daB jeder Konflikt zwischen der U dSSR und den Vereinigten Staaten 
katastrophale Folgen haben konnte, betonen sie die Bedeutung der Verhinderung eines jegliehen Krieges 
zwischen ihnen - gleich, ob nuklear oder konventionell« (Gorbatschow!Reagan 1985, S. D 669). 

Weiter wurde der Kommunique-Text yom 8.1.1985 wiederholt und das gemeinsame Interesse 
an einer 50%igen Ktirzung der strategischen Waffen und einem Interimabkommen bei INF her

vorgehoben. Obwohl es bei diesem Gipfel zu heftigen Auseinandersetzungen tiber die SDI
Frage kam, war aus der Sicht beider Kontrahenten, Reagan und Gorbatschow, ein wichtiger 
Schritt zur Wiederaufnahme der Zusammenarbeit auf hochster Ebene getan, ohne den ein 
signifikantes Abkommen nieht moglich ist. Gorbatschow hatte damit sein erstes Nahziel 
erreicht, die Amerikaner in einen intensiven Dialog einzubinden, urn so einen, wenn auch 
geringen, EinfluB auszutiben, der bei ihrem gemeinsamen Interesse am politischen Erfolg dur
chaus niitzlich sein konnte. Zu diesem Zeitpunkt aus dem Rtistungskontrollpaket etwas 
herauszunehmen llnd eine separate Vereinbarung etwa bei INF abzuschlieBen, ware aus 
Gorbatschows Sieht gewiB zu fruh gewesen (Schmidt-Hauer 1987). 
Zunachst sollte die USA weiter herausgefordert werden, urn zugleieh mit neuen 
zur Beendigung des Rtistungswettlaufs international die politische Position der UdSSR weiter 
zu verbessern. Neben dem schon im August 1985 verkiindeten einseitigen Teststoppmorato
rium verktindete der Generalsekretiir im Januar 1986 einen Stufenplan zur Beseitigung aller 
Kernwaffen bis zum Jahre 2 000 und verlangerte das Moratorium urn weitere drei Monate 
(Gorbatschow 1986a). Wie immer man nun die Ernsthaftigkeit und die Realisierungschancen 
dieses Vorschlags beurteilen mag: daB zum ersten Mal seit dem Bestehen 
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von Nuklearwaffen auf so hoher Ebene ein radikaler Reduzierungsvorschlag, verkniipft mit 
einem konkreten Zeitplan und unzweideutigen UberpriifungsmaBnahmen, gemacht wurde, der 

gleichzeitig ein Interesse an konkreten Abriistungsschritten enthalt, die auch ohne den Ge

samtplan verwirklicht werden kannen (Garthoff 1986). Seit seiner Rede auf dem 27. Parteitag 
am 25.2.1986 hat Gorbatschow begonnen, das Paket aufzuschniiren und Teile aus dem Ge

samtplan als separat lOsbar zu bezeichnen: 

»Es darf nicht zugelassen werden, daB das Sternenkriegsprogramm als Stimulus zum weiteren Wettriisten 
und zugleich als Schranke auf dem Weg zur radikalen Abriistung benutzt wird. Zur Uberwindung dieses 
Hindernisses kannte ein spiirbarer Fortschritt bei der einschneidenden Reduziernng der nuklearen 
Potentiale beitragen. Deshalb ist die Sowjetunion bereit, einen realen Schritt in dieser Richtung zu tun und 
die Frage der Mittelstreckeuraketen in der europiiischen Zone gesondert - ohne unmittelbaren Zusam
menhang mit den Problemen der strategischen Rtistungen und des Weltraums - zu lasen« (Gorbatschow 
1986b, S. D 218). 

AuBerdem fiigte er hinzu, gabe es mindestens zwei Punkte, iiber die eine Vereinbamng sofort 

erzielt werden kanne: ein nuklearer Teststopp und die Beseitigung der amerikanischen und 

sowjetischen Mittelstreckenraketen in Europa. 

Einige.Beobachter haben dams den SchluB gezogen, Gorbatschow sei fast zu jedem Kom

promiB bereit, und kanne Gefahr laufen, auch bei SDI den amerikanischen Interessen nach

zugeben. Hier hat sich die sowjetische Position von der Ablehnung jeglicher Tests bis zur Ak
zeptanz von Labor-Tests gewandelt, sofem der ABM-Vertrag auf 10 Jahre nicht kiindbar ist. 

Die Reagan-Regierung hat nur 7 Jahre angeboten mit der automatischen Erlaubnis fiir beide 

Seiten, danach Abwehrsysteme eigener Wahl zu stationieren. Die Differenz beider Positionen 
ist klar: Wiihrend die Sowjetunion den ABM-Vertrag auf jeden Fall erhalten will, machte die 

amerikanische Regierung sein defmitives Ende verbrieft wissen (Evangelista 1986, S. 583). 

Obwohl Gorbatschow die Verienigten Staaten im Sommer 1986 wegen der amerikanischen 
Uberschreitung der Salt-II-Grenzen und die Zuriickweisung des sowjetischen Moratoriums 
scharf kritisierte, schlug er ein weiteres Gipfeltreffen vor, das jedoch eines Klimas bediirfe, 

»das die Perspektive fiir die Erreichung realer Vereinbarungen eraffnen wiirde.« Mit dieser 
Perspektive drangte er Reagan das Gipfeltreffen in Rejkavik auf, urn endlich konkrete Fort
schritte in Richtung realer Vereinbamngen zu erzielen. Dazu ist es in Rejkavik allerdings nicht 
gekommen. Gorbatschow hielt es wohl noch fiir zu friih, das Paket aufzuschniiren und einzelne 

Vereinbamngen zu treffen, entweder weil er dazu nicht ermachtigt war, oder weil die sowjeti

sche Fiihrung hoffte, Reagan doch noch durch einen Uberraschungscoup - durch Konzes
sionen bei INF und den strategischen Systemen - zur Einhaltung des ABM-Vertrages und zur 
Verbannung des SDI-Projekts ins Labor zu iiberreden. 

Das Treffen in Rejkavik war in jeder Hinsicht bemerkenswert. Obwohl es keine konkreten 

Vereinbarnngen, sondem nur neue Ubereinstimmungen gegeben hat, war es sicher einer der 

aufregendsten und wichtigsten Gipfeltreffen in der Nachkriegsgeschichte. Zum ersten Mal 

diskutierten die beiden obersten Reprasentanten der USA und UdSSR iiber die Abschaffung 

aller Nuklearwaffen (wenn auch aus unterschiedliche Motiven) und bestatigten damit indirekt 

die Forderungen der weltweiten Friedensbewegungen mit ihrer Ablehnung des nuklearen Rii

stungswettlaufs. Was vor J ahren noch als bloBe Utopie weltfremder Friedensfanatiker galt, ist 
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nun Gegenstand von Verhandlungen. Nattirlich miissen Intention, Taktik und Propaganda 
derartiger VorschHige sehr kritisch differenziert werden. Keineswegs falsch ist sicher auch der 

Einwand, soIehe weitreichenden Einscheidungen konnten nicht wahrend eines Arbeitstreffens 

getroffen werden - da sie nattirlich des politis chen Konsens bediirfen. Dennoch scheint zum 
ersten Mal seit 25 J ahren der nukleare Riistungswettlauf nicht mehr vollig alternativ los und dem 

reinen Riistungskontrollregime unterworfen - des sen grundsatzliche Pramissen wie Stabilitat, 

Abschreckung, Erst- und Zweitschlag usw. dem Wachstum der Arsenale bisher nicht in die 

Quere gekommen sind. Wie bedrohlich dieses Treffen auf die Strategiekultur der USA gewirkt 

haben muB, konnten wir an der Reaktion der Kissinger, Schelling, Nixon und Schlesinger ab

lesen, die sich gegen die Verunglimpfung des Abschreckungssystems vehement zur Wehr setz

ten (Schlesinger 1986; Schelling 1987; Hoffmann 1986), und jede Veranderung a1s gefahrliche 

Illusion zuriickwiesen. 

Wahrscheinlich wird noch in diesem Jahr die Nu1l6sung bei Mittelstreckenraketen zwischen 

500 - 5000 km auf einem dritten Gipfe1 unterzeichnet werden: Das ware das erste reale Abrii

stungsabkommen des Nuklearzeitalters, das sich vor aHem derpolitischen Initiative der UdSSR 

verdankt - die sowohl das Prinzip der asymetrischen Reduzierung als auch dey Vorortinspek

tionen akzeptiert hat, und sich nicht scheute, eine urspriinglich vom Westen vorgetragene Posi

tion zu akzeptieren. Ob sich dies auch bei den stategischen Waffen fortsetzen wird, an deren 

50%ige Reduktion Reagan die Bedingung gekniipft hat, den ABM-Vertrag nach sieben Jahren 

automatisch auzuheben, muB stark bezweifelt werden. Obwohl es auch Hinweise gibt, daB Gor

batschow in seinen Kompromissen beziiglich SDI noeh weitergehen und die Reduzierung der 

strategischen Waffen von SDI entkoppeln konnte (Newsweek 1987, S. 15). 

Ob eine Beendigung des Wettriistens wenigstens bei den Nuklearwaffen wirklich greifbar nahe 

liegt, ist nicht nur eine Frage des politischen Willens einer Seite. DaB sich, wie Gorbatschows 

Politik zeigt, politische Interessen in diesen wichtigen Fragen verschieben konnen, und es zur 

bisherigen Politik des Riistungswettlauf mit allen Gefahren und Kosten eine Alternative gibt, 

ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten zwei Jahre, die hoffentlieh weitere Abriistungs

schritte bewirken wird. Auch unter Gorbatschow wird die Sowjetunionjedoeh nicht einseitig 
das Wettriisten beenden: Die neue Politik zielt auf einen gemeinsamen Ausstieg mit einem an

deren Sicherheitsbegriff. In der Durchsetzung und Weiterentwicklung dieses Ansatzes besteht 

flir alle Gegner des Riistungswettlaufs in Ost und West ein gemeinsames Interesse. 
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»Proletarische Revolution ist die Kritik an menschlicher Geographie, durch die 
Individuen und Gruppen sich Orten und Umstande schaffen mUssen, mit denen 
sie die Aneignung ihrer gesamten Geschichte leisten konnen, nicht Hinger nur die 
ihrer Arbeitskraft.« (Guy Debord - Die Gesellschaft des Spektakels) 

»Die Zeiten sind hart, aber (post)modem.« 
(nach einem italienischen Sprichwort) 

Christopher Jencks (1984, S. 9) datiert das symbolische Ende moderner Architektur und den 
Ubergang zur Postmoderne auf 15.32 Uhr des 15. Juli 1972. Zu dieser Uhrzeit wurde der Pru
itt-Igoe-Wohnkomplex (eine Version von Le Corbusiers »moderner Wohnmaschine«) ge
spreng!, weil er als unertragliche Umgebung fiir seine verarrnten Bewohner angesehen wurde. 
Kurz darauf erklarte Prasident Nixon offiziell, die Krise der Stadt sei iiberstanden. 
Auch zur Symbolisierung vieler anderer Veranderungen in der politis chen Okonomie des ent
wickelten Kapitalismus is! das Jahr 1972 kein schlechtes Datum. Etwa zu diesem Zeitpunkt 
wurde die kapitalistische Welt aus der erstickenden Lahmung der Stagflation, die den langen 
Nachkriegsboom zu einem »wimpering end« gebracht hatte, fOrmlich herausgerutte1t und be
gann sich ein scheinbar neues und ganz anderes Regime der Kapitalakkumulation herauszu
bilden. Das neue Regime, das wahrend der tiefen Rezession der Jahre 1973-75 in Bewegung 

»Reagan-Rezession« von 1981-82 gefestigt wurde, zeich
net sich durch eine erstaunliche Flexibilitat in Bezug auf Arbeitsmarkte, Arbeitsprozesse, 
Waren- und Konsummuster aus (s.a. Armstrong u.a. 1984; Aglietta 1979; Piore und Sabel 
1985; Scott und Storper Gleichzeitig hat es 

von v6llig neuen Fil1~r'7'''QtprrlPn und -markten unterstiitzt 

wurde. Diese erh6hten Flexibilitats- und erlaubten es, das neue 
einer Arbeiterschaft die durch zwei schwere Runden der Deflation, in denen die 

Uv1.l01VO!5l'>.<Alin allen entwickelten Landern ~aDlge:serlen 
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setzen, nur allzu deutlich. Die politischen und okonomisehen Verhaltnisse unterliefen selbst 

in Landern, deren Regierungen ernsthaft den Willen hatten, den Wohlfahrtsstaat zu verteidi

gen, die staatlichen Mogliehkeiten, das Niveau der Soziallohne aufreehtzuerhalten. Aueh wenn 

es gegen diese Entwieklung untersehiedliche Formen politisehen Widerstands gegeben hat, so 

sind doeh Austeritats- und SparmaBnahmen heute in der entwiekelten kapitalistisehen Welt 

weit verbreitet - manehmal dariiber hinaus begleitet vom Wiederaufleben eines aggressiven 

Neokonservativismus. 

Bemerkenswert amkulturellen und intellektuellen Leben seit 1972 ist, daB es sieh ebenfalls ra

dikal gewandelt hat, und zwar auf eine Art und Weise, die den politisch-okonomischen Ver

anderungen zu entsprechen scheint. Nehmen wir z.B. die Hochmoderne des internationalen 

Stils (»high modernity«), wie sie 1972 noch vorherrschend war. Der Modernismus hatte zu die

sem Zeitpunkt allen Anschein gesellschaftlicher Kritik verloren. Das protopolitische oder uto

pische Programm (die Umwandlung des gesamten gesellschaftlichen Lebens durch die Um

wandlung des Raumes) war gescheitert (Jameson 1984 a); Modernismus wurde durch ein durch 

Rationalitiit, Funktionalitat und Effektivitat gekennzeichnetes Projekt »fordistischer Moder

nisierung« eng mit dem ProzeB der Kapitalakkumulation verknlipft. Die moderne Architektur 

war 1972 genauso steif und erstarrt wie die untemehmerisehe Macht, die sie reprasentierte. Die 

Stagflation in der architektonischen Gestaltung ging einher mit der Stagflation des Kapitalis

mus. Kritik an der Moderne hatte es seit langem gegeben (z.B. Jane Jacobs' »Life and Death 
in Great American Cities«, das 1961 veroffentlicht wurde), und in gewissem Sinne war natlir

lich auch die revolutioniire kulturelle Bewegung der 60er Jahre eine kritische Antwort auf die 
Rationalitat, Funktionalitat und Effektivitat in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 

gewesen. Aber erst die Krise von 1973 erschlitterte die Beziehungen zwischen Kunst und Ge

sellschaft derart, daB die Postmoderne sowohl akzeptiert als auch institutionalisiert wurde. 

»Postmoderne« ist bekanntlich ein umstrittener Begriff. Die meisten stimmen darin uberein, 

daB er in gewisser Weise eine Reaktion auf den Begriff der» Moderne« verkorpert. Da aber die 

Bedeutungen dieses Begriffs unklar sind, ist dies bei den Reaktionen auf ihn noch weitaus mehr 

der Fall. Dennoch scheint es einige Ubereinstimmung darin zu geben, »daB das typische post

modeme Kunsterzeugnis verspielt, vielseitig, selbstironisch und sogar schizoid ist; und daB es 

auf die strenge Autonomie der Hochmoderne (»high modernity«) antwortet, indem es ohne die 

geringsten Skrupel die Sprache der Kommerz- und Warenwelt in sich aufnimmt.« Dariiber hin

aus »verhalt es sich gegeniiber der kulturellen Tradition mit respektloser N achahmung, und sei

ne gewollte Flachheit unterminiert allen metaphysischen Ernst, manchmal durch eine brutale 

Asthetik von Schmutz und Schock« (Eagleton, 1987). Aber sogar in einem Bereich wie der Ar-
chitektur, wo das ».K:unlstj:)roduiict« deutlich sichtbarist undAutoren wie Jencks (1984) versucht 

haben zu bestimmen, worum es bei der Postmoderne geht, bleiben Bedeutung und Definition 

des Begriffs umstritten. In anderen Bereichen, wo Postmoderne mit Poststrukturalismus, De
konstruktion u.a. vermischt wurde, hat sich der Bedeutungsgehalt immer mehr verdunkelt (s.a. 

1984). 1m urbanen deshalb Postmoderne einfach als Bruch mit der 

Idee charakterisieren, wonach und Entwicklung auf einen weitraumig angelegten, 
technOlc)gl:schrationalen, niichternen und funktional effizienten »intemationalen Stikraum

licher Gestaltung zielen sollen; stattdessen sollte einheimischen Traditionen, lokaler Geschich-
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te und spezialisierter raumlicher Gestaltung, die Funktionen fliT das Privatleben pis hin zum 

groBen Spektakel erflillen, mit einem sehr viel groBeren stilistischen Eklektizismus begegnet 

werden. 

Dieser Typus von Postmodeme strebt meines Erachtens nach einer Art von Ubereinstimmung 

mit dem Regime flexibler Akkumulation, wie es sich seit 1973 herausgebildet hat. Er bemiiht 

sich um eine kreative und aktive - nieht um eine passive - Rolle bei der Forderung neuer kul

tureller Einstellungen und Handlungsweisen, die mit dem Regime flexibler Akkumulation in 

Einklang stehen. Mit dieser These unterscheide ich mich von Verteidigem der Postmodeme 

wie z.E. Frampton (1985), der in ihT sowohl die Moglichkeit zum Widerstand als auch zur Kon-
formitat gegenuber kapitalistischen /n,ijn.~~n sieht. Die 2U'''''''WVH<4H'Hv' und Hegemonie 

der »Postmodeme« beruht also auf der Schaffung einer besonderen »kulturellen Logik« im 
Spatkapitalismus (Jameson 1984 b). 

Und noch ein weiteres Element muB beachtet werden. Enorm verandert haben sich nieht nur 

der Kapitalismus und die mit ihm verbundenen kulturellen und ideologischen Praktiken, ver

schoben haben sich in ahnlicher Weise auch unsere »Diskurse« (um das Modewort zu benut

zen). Die Dekonstruktion strukturalistischer Interpretationen, das Preisgeben von Theorie zu
gunsten von Empirie in weiten Bereichen der Sozialwissenschaften, der allgemeine Rtickzug 

vom Marxismus (aus politischen wie aus intellektuellen Grunden), und das Geflihl von Sinn

losigkeit im Bereich der Wirklichkeitsvorstellungen (die Unerforschlichkeit des »anderen« 

und die Reduktion von Bedeutung auf einen »Text«) machen es flir uns sehr schwierig, ein 

Gefiihl von Kontinuitat in unserem Verstandnis des etwa im J ahr 1972 einsetzenden Transfor

mationsprozesses zu wahren. Verglichen mit heute sprachen wir damals anders und in einer an

deren Sprache tiber die Welt. Aber auch hier kann festgestellt werden, daB die politisch-oko

nomische Transformation, entstanden durch eine Foige okonomischer Krisen und Niederlagen 
der Arbeiterklasse, sowohl die Diskurse als auch die kulturelle und ideologische Praxis beein
fluBt haben (s. und Scott, im Erscheinen). Das klingt wie ein altmodisches marxisti
sches Argument - und es ist eines. Aber ich kann nicht anders als beeindruckt davon sein, wie 
eine ganze Welt des Denkens und der Kultur, der Okonomie und der Institutionen, der Politik 

und des Verstandnisses flir Zusammenhange zu zerbrockeln begann, als wir den Staub zum 
Himmel explodieren und die Mauem von Pruitt-Igoe zusammenstiirzen sahen. 

Flexible Akkumulation durch 

Wie ich an anderer Stelle darge~ste:llt 1985 a, 1985 b), ist ein VersUindnis von Ur-

fUr das V"t;,,;H\:;;H vVi,,~Ul'H~v des 
schiebungen im urbanen ProzeB waren zum Teil dafiir verantwOltlich, daB die neuen 

flexibler Akkumulation so werden konnten. Wie verschiedene Histori-
kef, die sich mit dem Aufkommen der Modeme es aberauch 

eine enge zwischen asthetischer und kultureller und der wechselnden 

Art urbaner ~HmH'UU5 (Berman 1982; and McFarlane 1976; Clark 1984; 
1986). Es scheint deshalb ,,,,,,,iinHi im urbanen ProzeB als Schlussel zur In-
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tegration von politisch-okonomischer Bewegung hin zu flexibler Akkumulation einerseits und 

dem kulturell-asthetischen Trend hin zur Postmoderne andererseits zu begreifen. 

Wie alles andere hat auch die Urbanisierung in den Vereinigten Staaten seit 1972 einen dra

matischen Ortwechsel vollzogen. Die Krise von 1973-75 libte auf die Beschaftigungsfelder 

vieler stiidtischer Regionen einen unglaublichen Druck aus. Entstanden war dieser Druck aus 

einer Kombination von schrumpfenden Markten, Arbeitslosigkeit, schnellen Verschiebungen 

bei raumlichen Produktionsmoglichkeiten und in der weltweiten Arbeitsteilung, Kapitalflucht, 

FabrikschlieBungen und technologischer und finanzieller Reorganisation von Untemehmen. 

Die geographische Streuung bertihrte nicht nur andere Regionen und Staaten. Sie beinhaltete 

eine neue Phase stadtischer Zentren von BevOlkerung und Produktion, tiber die 

Vororte hinaus und hin zum landlichen und kleinstiidtischen Amerika. Es schien fast, als ob 

und 

viele Gemeinden und Stiidte erlitten SteuereinbuBen und eine Unterminierung ihrer fiskali-

schen H,mdllUllgs:mi:igllctlkelten- noch dazu in einer Zeit wachsender sozialer Bedlirfnisse. 

In dem MaBe wie es schwieriger wurde, an Umverteilungen des Bundes im Zuge des Finanz
ausgleiches heranzukommen, wurden der offentliche Verbrauch reduziert und die Stadte und 

Gemeinden immer mehr zu Personalabbau, DisziplinarmaBnahmen gegen Angestellte und 

Ktirzungen der lokalen Reallbhne gezwungen. Genau dies war der Kontext, in dem New York 
City 1975 in einem technischen Sinne bankrott ging und damit eine Welle finanzieller Notla

gen und radikaler Umstrukturierungen flir viele Stadte der USA einleitete (Szelenyi 1984; Cla

vel et al. 1980; Fainstain et al. 1986; Tabb 1982). 
Die Bundnisse herrschender Klassen in stadtischen Regionen (egal, aus welchen Gruppen sie 

sich zusammensetzten) waren wohl oder libel gezwungen, eine viel konkurrenzorientiertere 
Haltung einzunehmen. Charakteristisch flir die stadtische Regierungsform in den 60er Jahren 

1983; Bouinot 

ternehmerstadt« bedeutete wachsende Konkurrenz zwischen den Stadten 

ner Dimensionen. An anderer Stelle habe ich erortert 1985 a, 

Konkurrenz am anschaulichsten in vier FOlmen unterteilt werden kann: (a) Konkurrenz urn die 

u'-" ,0,,-,u'uUi'i, (b) Konkurrenz urn die Position als Konsumzen
trum, (c) Konkurrenz urn Kontroll- und Befehlsfunktionen \mstJ'~SC>lla.el 

rung 
fen sehr stark auf MJIlltara.us,gat)en 

nicht ge:gerlSeltlg 

Ol"lHIAJU1'I',"U. Es ist auch auf diese inter-urbane Konkur-
fenz zurtickzuflihren, daB sich die flexible Akkumulation so fest verankern konnte. Das Resul

aill".llll',\C"in den Geschicken von Stadten und bei der Her
H5~v'vm~<"c (s. Smith 1984). Houston und Denver, Mitte der 70er 

Jahre beide im Boom, fallen nach dem Zusammenbruch der 1981 zuruck; 
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Silicon Valley, in den 70er Jahren das High-Tech-Wunder neuer Produkte und neuer Arbeits

platze, verliertplotzlich seinen Konkurrenzvorteil; New York dagegen und die schlaffe Okono

mie Neu-Englands leben in den80er Jahren wieder kriiftig auf, nicht allein auf der Grundlage 

wachsender Befehls- und Kontrollfunktionen, sondem sogar auf der neugewonnener Starke im 

verarbeitenden Bereich. Noch zwei weitere, eher allgemeine Wirkungen sind im Gefolge zu 

nennen. 
Zum einen erOffnete die interurbane Konkurrenz Raume, innerhalb derer die neuen und flexib

leren Arbeitsprozesse leichter eingeflihrt und eine viel groBere geographische Mobilitat als vor 

1973 durchgesetzt werden konnte. Zum Beispiel drangte die Sorge urn ein giinstiges »Ge-

schaftsklima« die zu allen MaBnahmen (von 

bis hin zu Offentlichen Investitionen), um die okonomische 

Untemehmen verringerten sich dadurch aber auch die Kosten einer 

Ein guter Teil Partnerschaft«, mit der heute so geme geprahlt wird, lauft 

auf die Subventionierung reicher Verbraucherund Untemehmen und auf die Bemiihung, maeh-

Befehlsfunktionen in deT Stadt zu halten, hinaus; beides auf Kosten offentlieher Aus-

gaben flir die Arrnen und die Arbeiterklasse. Zum zweiten wurden Stadtverwaltungen zu In

novationen und Investitionen gezwungen, die ihre Stadte als Konsum- und Kulturzentren at

traktiver machen sollten. Tagungszentren, Sportstadien, Disney-Worlds, Einkaufszentren in 

den Cities u.a. wurden schnell anderswo imitiert. Interurbane Konkurrenz hat so zu sprunghaf

ten Emeuerungen gefiihrt: Lebensstil, Kultur, Produkte und sogarpolitisehe Forrnen habel1 sieh _ 

verandert, und all das hat wirksam den Ubergang zum Regime flexibler Akkumulation gefOr

dert. Darin, so lautet mein Argument, liegt ein Teil des Geheimnisses des Ubergangs zur Post

moderne in der urbanen Kultur. 

Erkennel1 kann man diesen Zusammenhang in der radikalen Reorganisation der Innenraume 

heutiger Stadte in den USA, wie sie durch die interurbane Konkurrenz angetrieben wird. leh 

emerkunl~el1 tiber den 

urbamm Rallmlen 

Mit Hilfe eines »Rasters« raumlieher '-''--M,,,n'''t;o werde ich versuchen, einen Teil 

zu erfassen liste ieh drei von Lefevbre in »La 

tion de ~OV'''~'''' (1974) identifizierte Dimensionen auf: 
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1. Die stoffliche Gestaltung von Raum bezieht sich auf die physischen und materiellen Strome, 

Ubertragungen und Interaktionen, die sich im und durch den Raum ereignen, und zwar so, daB 

dadurch Produktion und gesellschaftliche Reproduktion gesichert werden. 

2. Die Reprasentation von Raum umfasst alle die Zeichen und Bedeutungen, Codes und Kennt
nisse, die es moglich machen, tiber die stoffliche Gestaltung zu reden und sie zu verstehen; egal, 

ob in der Alltagssprache oder dem manchmal geheimnisvollen Jargon der Wissenschaften, die 

sich mit der Gestaltung des Raumes befassen (Architektur, Ingenieurwesen, Geographie, Pla

nung, Sozialokonomie u.a.). 

3. Raume der Reprasentation sind gesellschaftliche Erfindungen (Codes, Zeichen und sogar 

materielle Konstruktionen wie z.B. symbolische Raume, besondere bebaute U mwelten, B ilder, 

Museen u.a.), die versuchen, neue Bedeutungen oder Moglichkeiten raumlicher Gestaltung zu 

schaffen. 

Tabelle 1 : Ein »Raster« raumlicher Gestaltungsweisen 

Zuganglichkeit & Aneignung & Herrschaft tiber & 
Zuriickhaltung Verwendung von Raum Kontrolle von Raum 

stoffliche Gestaltung Waren-, Geld- und urbane erbaute Umge- Privateigentum an Land, 
von Raum (Erleben) Menschenstrome, Ar- bungen, soziale Raume staatliche & verwal-

beitskraft, Information der Stadt und andere tungstechnische Auftei-
etc., TranspOlt- und Bestimmungen von lung von Raum; exklu-
Kommunikationssyste- »Scholle«, gesellschaft- sive Communities und 
me; Agglomeration von liche Netzwerke der Nachbarschaften; Her-
Markt und urbanen Kommunikation & der steHung exklusiver Be-
Hierarchien gegenseitigen Hilfe reiche & andere Formen 

sozialer Uberwachung 
(Anwesenheit von Poli-
zei und Uberwachung) 

Reprasentation von soziale, psychologische personlicher Raum, gei- verbotene Raume, »ter-
Raum und physische MaBe fill stige Landkmten besetz- ritoriale Gebote« 
(Wahrnehmung) Distanz; Herstellung ter Raume; geographi- Lokalpatriotismus, geo-

von Stadtplanen; Theo- sche Hierarchien; sym- politische Hierarchien 
rien der »Friktion von bolische Darstellung 
Distanz«, (Prinzip der von Raumen 
geringsten Anstrengung, 
soziale Physik, Anord-
nung eines guten, zen-
tralen Platzes & andere 
Formen der Lokations-
theorie) 

Rtiume der »Medien sind die VolkspektakeJ, StraBen- organisierte Spektakel, 
Reprasentation Botschaft«, neue Arten demonstrationen, Auf- Monumentalitat & kon-
(Imagination) raumlicher Ubermitt- stande, Orte von Volks- struierte rituelle Raume, 

lung (Radio, Femsehen, spektakeln (StraBen, symbolische Barrieren 
Film, Photographie, Platze, Markte), Ikonog- & Zeichen symboli-
Malerei etc.,) Verbrei- raphie und Graffiti schen Kapitals 
tun g von »Geschmack« 
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Lefevbre charakterisiert diese drei Dimensionen als das Erlebte, das Wahrgenommene und das 
Imaginierte. Er sieht die dialektischen Beziehungen zwischen ihnen als Dreh- und Angelpunk

te einer starken Spannung, an der die Geschichte raumlicher Gestaltung abgelesen werden 

kann. Diese Beziehungen sind allerdings problematisch. Eine »vulgarmarxistische« Position 

wiirde vermutlich davon ausgehen, daB die materielle Gestaltung des Raumes sowohl die Re

prasentation von Raum als auch die Raume der Reprasentation determiniert. Marx (1962; 

1976) war da anderer Meinung. In den Grundrissen beschreibt er Wissen als materielle Pro

duktivkraft und in einer mit Recht beriihmt gewordenen Passage des Kapitals schreibt er: »Was 

aber den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, is!, daB er die Teile in 

seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut« (MEW 23, S. 193). Raume der Reprasen

tation bergen deshalb nicht nur die Moglichkeit in sich, die Reprasentation von Raum zu be

einflussen, sondem auch die, als stoffliche Produktivkraft auf die Gestaltung des Raumes zu 

wirken. 

Es bleibt aber viel zu vage, die Beziehungen zwischen den Dimensionen des Erlebten, des 

Wahrgenommenen und des Imaginierten nicht als kausal, sondern als dialektisch zu verstehen. 

Bei Bourdieu (1976) finden wir eine Prazisierung. Er erklart, wie eine Matrix von Annahmen, 
Beurteilungen und Handlungen flexibel angewandt werden kann, urn »unendlich verschiede

nartige Aufgaben zu erfiillen«, wahrend sie gleichzeitig »in letzter Instanz« (Engels' beriihm

ter Ausdruck) aus dermateriellen Erfahrung »objektiver Strukturen« und deshalb »aus der oko

nomischen Basis der jeweiligen gesellschaftlichen Formation« hervorgebracht wird. Bourdieu 

akzeptiert das »wohlbegriindete Primat objektiver Beziehungen«, allerdings ohne den falschen 

SchluB zu ziehen, die objektiven Strukturen seIber seien, unabhangig von menschlicher Tatig

keit, mit der Macht zu autonomer Entwicklung ausgestattet. Das Bindeglied wird durch das 

Konzept des »Habitus« hergestellt - eines »dauerhaft eingesetzten generativen Prinzips regu

lierter Improvisationen«, das »Handlungsweisen herstellt«, die wiederum die Tendenz haben, 
die objektiven Bedingungen zu reproduzieren, die anfangs das generative Prinzip des Habitus 
herstellten. Die zirkulare (oder sogar kumulative?) Ursachlichkeit ist offensichtlich. Bourdieus 
SchluBfolgerungen ist dennoch eine sehr eindrucksvolle Beschreibung der Beschranktheit der 
Macht des Imaginierten i.iber das Erlebte: 

»Weil def Habitus endlos in der Lage is!, Produkte hervorzubringen - Gedanken, Annahmen, AuBerun
gen, Handlungen -, deren Grenzen durch die historisch und gesellschaftlich bestimrnten Bedingungen ih
rer Produktion gesetzt sind, ist die Konditionienmg und die bedingte Freiheit, die er sicherstellt, genau
so weit entfernt von def Schaffung unvorhersehbarer Neuheit, wie von der simplen mechanischen Wie
derholung der anfanglichen Konditionierungen« (Bourdieu, 1976,95). 

Ich akzeptiere diese theoretische Deutung und werde spater umfanglichen Gebrauch davonma

chen. - An die Oberkante des Rasters stelle ich drei raumlicher die 

einem konventionelleren Verstandnis entsprechen: 

1. (distanciation) beziehen sich auf die Rolle der »Friktion 
von Distanz« in menschlichen Angelegenheiten. Distanz ist sowohl eine Barriere wie auch eine 

Verteidigung gegeniiber menschlicher Interaktion. Sie allen Systemen von Produktion 

und Reproduktion Durchfiihrungskosten (transaction costs) auf (besonders dann, wenn sie auf 

einer entwickelteren Form Arbeitsteilung, des Handelns und der gesell-
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schaftlichen Differenzierung reprodukiver Funktionen basieren). Distanciation (vgl. Giddens 
1984,258-9) ist einfach ein Gradmesser dafUr, inwieweit die Friktion von Raum zur Anpas

sung an gesellschaftliche Interaktion tiberwunden wurde. 

2. Die Kategorie der Aneignung von Raum untersucht, wie Raum von Individuen, Klassen oder 
anderen gesellschaftlichen Gruppen genutzt und besetzt wird. Systematisierte und institutiona-

lisierte Aneignung kann die H',~"'v~JlU"l;; territorial abgegrenzter Formen gesellschaftlicher 
Solidaritat mit sich bringen. 

3. Die Herrschaft tiber Raum drtickt aus, wie Individuen oder machtige Gruppen die Organi

sation und Produktion von Raum dominieren, damit sie entweder tiber die Friktion von Distanz 

odertiber die Art, in der Raum von ihnen seIber odeT anderen angeeignet wird, ein groBeres MaB 

an Kontrolle ausiiben konnen. 

Diese drei Dimensionen raumlicher Gestaltung sind nicht unabhangig voneinander. Jedes 

Verstandnis der Beherrschung und Aneignung von Raum die Friktion von Distanz, 

wahrend die fortdauemde Aneignung von Raum dUTch eine bestimmte Gruppe (z.B. die Gang, 

die an der StraBenecke herumhangt) auf eine faktische Beherrschung dieses Raumes hinaus

lauft Weiterhin verandert der Versuch der Beherrschung von Raum die Distanzierung inso

fem, als er die Verringerung der Friktion von Distanz erfordert (z.B. »die Aufhebung von Raum 

durch Zeit« im Kapitalismus). 

Flir sich allein genommen sagt das Raster raumlicher Gestaltung wenig aus. Raumliche Gestal

tungsweisen entfalten ihre gesellschaftliche Wirksarnkeit erst mittels der Struktur sozialer Be

ziehungen, in denen sie eine Rolle spielen. In den sozialen Beziehungen im Kapitalismus ist 

die Gestaltung des Raumes durchdrungen mit klassenspezifischen Bedeutungen. Das soIl aber 
nicht bedeuten, daB sich die Art der raumlichen Praxis als Derivat des Kapitalismus ergibt. 

Raumliehe Gestaltungsweisen nehmen bestimmte Bedeutungen an, und diese Bedeutungen 

werden auf spezifische Weise in Raum und Bewegung umgesetzt und zwar vermittelt durch 
k1assen- und geschlechtsspezifische odeT andere gesellschaftliche Praktiken.! Auf gesell-
sehaftliche Beziehungen oder Kapitalii,miliS angewandt, kann uns das Raster 
deshalb dabei helfen, 

wohl soleh eine Untersuchung von erheblichem Interesse ware (und ieh, zum Zweck der Illu-

wurde emeut betont, Themen wie stadtische 

hel·unterge1wnnm.elli~r Stadtteile in 

Infrastruktur, und verfeinertes Entertainment; 
schaftliche Kontrolle tiber offentliche wie Raume innerhalb der Stadt haben an Bedeu
tung gewonnen. Aber der urbane ProzeE muBte es auch mit wachsender und Ar-

UC01,lM'Vb1lS""'H aufnehmen und zwar unter Rahrrlenlbedirlg LlJ,~UllUlJllS des 
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Soziallohnes zulieBen. Auch hier hat sich die Gestaltung des Raumes verschoben: Zum Teil hin 

zu wachsender Kontrolle durch eine Ruckkehr zur Ghettoisierung (eine Praxis, die narurlich 

niemals emsthaft zuruckgedrangt, geschweige denn uberwunden war), aber auch zum Ent

stehen neuer Raume, in denen die Obdachlosen, die Schizophrenen und die ausgestoBenen 

Geisteskranken herumhangen, und in denen die Verarmten neue wie auch langst erprobte 

Uberlebensstrategien praktizieren. Wie konnen wir in all diesen Verschiebungen und in der 

konfliktschwangeren raumlichen Umsetzung von Klassengegensatzen einen Sinn finden? Wie 

kann man sich daruber hinaus der Frage nach der riiumlichen Befiihigung (spatial empower

ment) der marginalisierten, unterdruckten und verarmten Bevolkerungsschichten zuwenden, 

die es in allen stadtischen Zonen in wachsendem MaBe gibt? 

Klassenpraktiken und die Konstruktion von Community 2 

Verschiedene Klassen haben vollkommen verschiedene Ideen von Territorium und Community 

(dieser Begriff wurde im Englischen belassen, weil es keinen adaquaten deutschen Begriff da

fUr gibt. Gemeint ist sowohl derraumliche Aspekt eines W ohnviertels, als auch die gemeinsame 

soziale Lage und ein mehr oder weniger ausgepr~gtes Zusammengehorigkeitsgefiihl der Be

wohner; d. U.). Diese elementare Tatsache wird'oft von den Theoretikem ubersehen, die a prio

ri annehrnen, daB es so etwas wie eine idealtypische und universale Tendenz aller mensch

lichen Wesen gibt, eine menschliche Community etwa derselben Art herzustellen, was auch 

immer die politischen und okonomischen Umstiinde sein mogen. Betrachtet man aber die Ta

tigkeit von Klassen hinsichtlich der Herstellung von Community unter den heutigen Bedingun

gen von Urbanisierung, dann wird deutlich, wie im wesentlichen gleiche raumliche Gestal

tungsweisen vollkommen verschiedene klassenspezifische Bedeutungen haben konnen. 

Sehen wir uns z.B. die klassenspezifischen Handlungsweisen naher an, durch die sich im ur

banen Zusammenhang typischerweise Communities herausbilden. Wir treffen hier auf all die 

Flexibilitat und Anpassungsflihigkeit von Einschatzungen, Wahmehrnungen und Handlungen, 

auf die Bourdieu abhebt. Auffallend ist aber in der Tat der Gegensatz zwischen der Herausbil

dung von Communities in machtlosen Schichten der Bevolkerung mit niedrigen Einkommen 

und solchen, die Macht und Wohlstand haben. Fur Bevolkerungsgruppen mit niedrigem Ein

kommen, denen normalerweise die Mittel zur Uberwindung und daher zur Kontrolle von Raum 

fehlen, stellt sich Raum meist als Falle dar. Weil das Eigentum selbst an grundlegenden Repro

duktionsmitteln (wie etwa an Wohnungen) beschrankt ist, besteht der wichtigste Weg zur Be

herrschung von Raum in seiner kontinuierlichen Aneignung. Tauschwerte sind rar, deshalb ist 

das Streben nach Gebrauchswerten flir das tagliche Uberleben zentral flir soziales Handeln. Das 

hat haufige materielle und zwischenmenschliche Transaktionen und die Herausbildung sehr 

kleiner Communities zur Folge. Innerhalb solcher Nachbarschaftsraume teilt Iban sich Ge

brauchswerte mittels einer Art Mischung von gegenseitiger Hilfe und gegenseitiger AusplUn

derung; auf diese Weise bilden sich enge, aber oft sehr konfliktreiche zwischenmenschliche so

ziale Bindungen im offentlichen wie im privaten Bereich heraus. Das Ergebnis ist haufig ein 

intensives Zugehorigkeitsgeflihl zu Kiez und »Scholle« und ein genaues Geflihl flir Grenzen, 

weil die Kontrolle uber Raum nur durch aktive Aneignung gesichert werden kann. 
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Erfolgreiche Kontrolle selzl voraus, unerwtinschte Elemente ausschlieBen zu konnen. Inner
halb eines solchen Prozesses der Herstellung von Community werden haufig feinabgestimm

te ethnische, religiose, rassische und den Status betreffende Diskriminierungen ins Spiel ge

bracht. Dariiber hinaus nimmt die politische Organisation eine besondere Form an, in der sich 
im allgemeinen eine Kultur des politischen Widerstandes und der Feindseligkeit gegen die tib

lichen Kanale politi scher Vereinnahmung ausdriickt. Der Staat wird eher als Trager repressi

ver Kontrolle (durch Polizei, Erziehung etc.) denn als kontrollierbare und Vorteile bringende 

Instanz erfahren (s. Willis 1979). Politische Organisationen, deren Selbstverstandnis auf Par

tizipation beruhen, sind, wieCrenson (1983) feststellt, schwach entwickelt, und biirgerliche 

Politik wird rus irrelevant fUr die Versorgung mit dem fUr das tagliche Uberleben Notwendi
gen angesehen. Dennoch interveniert der Staat in solche Communities, weil sie wichtige 

Schutzraume flir die Reservearmee der Arbeitslosen sind; weil sie Raume von Deprivation dar

stellen, in denen alle Arten ansteckender Krankheiten (von der Prostitution bis zur Tuberkulo

se) gedeihen konnen, Raume, die genau deshalb als gefahrlich erscheinen, weil sie auBerhalb 

der normalen Prozesse gesellschaftlicher Inkorporierung liegen. 

Vergleichen wir im weiteren diesen ProzeB mit den Praktiken wohlhabender Gruppen, die 
durch Mobilitat und Eigentum an grundlegenden Reproduktionsmitteln (Hauser, Autos, etc.) 

iiber den Raum bestimmen konnen. Ohnehin im UberfluB mit Tauschwerten flir die Lebenser

haltung gesegnet, ist ihr Uberleben in gar keiner Weise von durch die Community zur Verfii

gung gestellten Gebrauchswerten abhaugig. Die Herstellung von Community ist folglich im 

wesentlichen auf die Erhaltung oder Vermehrung von Tauschwerten gerichtet. Gebrauchswer

te beziehen sich auf die Zuganglichkeit, den Geschmack, den Stil, die asthetische Wahmeh

mung und das symbolische und kulturelle Kapital, das mit dem Besitz einer bestimmten Art von 

»in-Wert-gesetzter« bebauter Umgebung Hand in Hand geht. Zwischenmenschliche Bezie

hungen auf der Ebene der StraBe sind nicht notwendig, und die Kontrolle tiber den Raum muB 

nicht durch kontlnuierliche Aneignung abgesichert werden. Geld ist das Zugangsmittel zur 
Community, deren Exklusivitat auf anderen Feldem geringer sein kann (die Segregation nach 

Wohngebieten in bezug auf ethnische und selbst rassische Zugehorigkeit tendiert dazu, urn so 
schwacher zu werden, je weiter hinauf man die Einkommensskala geht). Abgrenzungen sind 
diffus und flexibel und haugen jm wesentlichen von dem raumlichen Feld extemer Effekte ab, 
die individuelle Eigentumsrechte beriihren konnen. Die Organisationen der Community ach

ten auf solche extemen Effekte. Der Staat wird als grundsatzlich ntitzliche und kontrollierba
re Instanz angesehen, die Sicherheit garantiert und dabei hilft, Unerwtinschtes drauBen zu hal
ten, sieht man einmal von ungewohnlichen Umstanden (dem Bau »schadlicher« Einrichtungen 

wie z.B. Autobahnen etc.) abo 

Verschiedene raumliche Gestaltungsweisen und Prozesse der Herstellung von Community

gekoppelt mit distinkten kulturellen Handlungsweisen und ideologischen Neigungen - entste

hen aus verschiedenen materiellen Umstanden. Unter Bedingungen okonomischer Unterdriik
kung und soziopolitischer Beherrschung entstehen ganz andere Arten der Raumgestaltung und 
der i"01"1111",rrmo- von Communitis als unter anderen Klassenbedingungen. 
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I.md die Mobilisierung 

Flexible Akkumulation hat zutiefst die Klassenstrukturen und die politis chen Entwicklungs

moglichkeiten beeinfluBt; daduch modifizierten sich die Prozesse der Community-Bildung, 

wahrenddessen die klassenspezifische Bedeutung raumlicher Gestaltung emeut unterstrichen 

wurde. lch werde einen kurzen Blick auf drei Aspekte dieser Transformation werfen. 

Verarmung und lnformalisierung 

In den Vereinigten Staaten ist die Anzahl der stadtischen Armen seit 1972 gewachsen. Auch 

hat sich die Zusammensetzung dieses armen Bevolkerungsteils geanderto Arbeiter, die durch 
Deindustrialisierungsprozesse auf die StraBe gesetzt wurden, und eine Flut von Menschen aus 

den von Depression betroffenen landlichen oder regionalen Wirtschaftsraumen oder aus Uin

dem der Dritten Welt sind zu der Masse derer hinzu gekommen, die Marx das »Invalidenhaus 

der aktiven Arbeiterarmee« (MEW 23, So 673; doD.) genannt hat. Diese Menschen bleiben in 

den Stadten sich selbst iiberlassen. In manchen Fallen wurden ganze stadtische Communities, 

die fast ausschlieBlich von einem lokalen Arbeitgeber abhangig waren, durch die SchlieBung 

einer einzigen Fabrik in die Verarmung gestiirzt. In anderen Fallen wurden besonders verwund

bare Gruppen, wie z.B. alleinerziehende Frauen, tiefer in den Sumpf der Armut gezogen: Auf 

diese Weise entstanden Zonen, in denen Phanomene wie die Feminisierung der Armut vorherr

schen. Finanzielle Zwange, die durch den Neokonservatismus von einer okonomischen Not

wendigkeit zu einer politischen Tugend gemacht wurden, haben gleichzeitig den FluB offent

]jcher Hilfsleistungen und damit die lebensnotwendige Unterstiitzung fiir die Masse der Armen 
und Arbeitslosen unterbunden. 

Man braucht eine Weile, urn zu lemen, in der sttidtischen Umwelt fast ohne Einkommmen zu 
iiberleben und zurechtzukommen. Die Balance zwischen Konkurrenz, gegenseitiger Auspliin

derung und wechselseitiger Hilfe in armen BevOlkerungsgruppen hat sich folgerichtig ver

schoben. Paradoxerweise hat die wachsende Armut dazu gefiihrt, daB einige der positiveren 
Umgangsweisen mit solchen Situationen an EinfluB verloren haben. Doch gab es noch eine an

dere dramatische Antwort - das Anwachsen dessen, was in amerikanischen Stadten als infor
meller Sektor bekannt ist (mit dem Schwerpunkt auf illegalen Praktiken wie Drogenhandel, 
Prostitution und legaler Produktion von und Handel mit Dienstleistungen). Die meisten Be

obachter (so Castells und Partes 1987) stimmen dariiber iiberein, daB sich AusmaB und Form 
dieser Praktiken nach 1972 erweitert haben. Dieselben Phanomene konnen allerdings auch in 
europaischen Stadten beobachtet werden; auf diese Weise nahert sich der urbane ProzeB in der 

entwikkelten kapitalistischen Welt insgesamt dem in der Dritten Welt an (Radclift und Min

gione 1985). Der Typus und die Form der Informalisierung kann sehr verschieden sein und 

von vielen Faktoren ab: dem Vorhandensein lokaler Absatzmarkte flir Waren und 

Dienstleistungen, der Ausbildung und den der Reservearmee an Arbeitskraften, 

der Beziehung zwischen den Geschlechtem (denn Frauen spielen eine bemerkenswerte Rolle 

bei der Organisierung des informellen Sektors), der Geschaftstiichtigkeit von Kleinuntemeh-
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mem und der Bereitschaft von regulierenden und kontrollierenden Einrichtungen wie z.B. den 
Gewerkschaften, Praktiken zu tolerieren, die oft jenseits der Gesetze liegen. - Communities 

mit niedrigem Einkommen stellen in erster Linie ein gewaltiges Reservoir an Arbeitskraften 

dar, das heute unter dem enonnen Druck steht, sich fast egal, wie - seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen. 

Die Laxheit seitens der Regierung und die Schwache der Gewerkschaften ennoglichte die Her

ausbildung neuer Produktionstypen von Gutem und Dienstleistungen - manchmal organisiert 
von auBerhalb der Community, manchmal aber auch von Untemehmem aus der Community 

seiber. Heimarbeit hat sich sehr stark.. verbreitet und erlaubt es z.B. Frauen, Kindererziehung 

und produktive Arbeit.am selben Ort zu leisten, wahrend die Untemehmer dadurch Unkosten 
(Fabrikanlage, Beleuchtung, etc.) einsparen konnen. Sweatshops und die informelle Versor

gung mit Dienstleistungen wurden in den 70er Jahren zu wesentlichen Bestandteilen der Oko
nomien von New York und Los Angeles; heute sind sie wichtig fUr alle Stadte in den USA. Pa

rallel dazu wurde die traditionelle gegenseitige Hilfeleistung in Communities mit niedrigen 

Einkommen mehr und mehr kommodifiziert. Babysitten, Waschewaschen, Putzen, Reparie

ren und andere Gelegenheitsarbeiten, die friiher mehr als Gefiilligkeiten untereinander ausge

tauscht wurden, werden jetzt ge- und verkauft, und das manchmal sogar auf untemehmerischer 

Basis. Als Folge davon sind die gesellschaftlichen Beziehungen innerhalb armer Communities 

sehr viel geschiiftsmaBiger geworden, mit all den Konsequenzen exzessiver und manchmal 

auch auBerordentlicher Ausbeutung (besonders von Frauen) im ArbeitsprozeB. Der Zuflufl von 

Einkommen in solche Communities ist gewachsen, aber auf Kosten des traditionellen Sy

sstems gegenseitiger Hilfeleistung und mit dem Resultat einer Verstarkung gesellschaftlicher 

Hierarchien innerhalb der Communities selbst. Aber auch der AbfluB von Werten aus solchen 

Communities ist erheblich gewachsen. Viele haben die lokale Dynamik urbaner Entwicklung 
deshalb uberrascht wahrgenommen, treten fUr die Tolerierung, Akzeptierung und sogar die Er

mutigung der Infonnalisierung ein und verleihen so dem neokonservativen Argument Glaub

wurdigkeit, private unternehmerische Tiitigkeit sei immer der richtige Weg zu okonomischem 

Wachstum und - als ob das die Probleme alIef Annen und nicht nur die einiger weni

ger Auserwahlter lOsen konnte. Dennoch: Das Wachstum der Infonnalisierung - und das Ent

stehen unregulierter urbaner Raume, innerhalb derer solche Praktiken toleriert werden - ist ein 
Phanomen, das mit dem neuen Regime flexibler Akkumulation in absoluter Ubereinstimmung 

steht. 

Die Produktion symbolischen Kapitals 

Die frenetische Jagd der Reichen nach flir den Konsum bestimmten Dollars hat dazu 

verschiedener Ge~SC]hmlaC]ks- und asthetischer Vorlieben mit einer Intensitat zu erforschen, die 

unter dem fordistischen standardisierter Akkumulaion durch so 
nicht notwendig war. Dabei haben sie einem del' er-

neut Nachdruck verliehen: Der Produktion und dem Konsum dessen, was Bourdieu (1976, 



»Post-Modernismus« in amerikanischen Studten 121 

S. 171-197; 1982) »symbolisches Kapital« nennt. Das hat wichtige Konsequenzen fiir die Her

ausbildung und den Wandel der Stadtteile gehabt, in denen hahere Einkommensgruppen leben. 

»Symbolisches Kapital« wird als »Ansammlung von Luxusgtitern definiert, die den Ge

schmack und die Besonderheit des Eigenttimers bezeugen.« Solches Kapital ist natiirlich eine 
verwandelte Form von Geldkapital, aber » es hat seine eigentliche Wirkung in dem MaBe, und 

nur in dem MaBe, in dem es die Tatsache verbirgt, daB es seinen Ursprung in »materiellen« 

Formen des Kapitals hat, die letztlich auch die Quelle seiner Wirkung sind.« Der Fetischismus 
dabei ist offensichtlich, aber er wird hier absichtlich entfaltet, urn mittels der Sphiiren von 

Kultur und Geschmack die tatsachliche Basis okonomischer Unterscheidungen zu verbergen. 

Wie »die groBten ideologischen Erfolge diejenigen ohne Worte sind, die nichts weiter als 

komplizenhafte Stille erfordern«, so dient auch die Produktion symbolischen Kapitals ideolo

gischen Funktionen, weil die Mechanismen, durch die es »zur Reproduktion der bestehenden 

Ordnung und der endlosen Fortsetzung von Herrschaft beitragt, verborgen bleiben« (Bour

dieu, 1976, 188). 
Es ist aufschluBreich, Bourdieus theoretische Deutungen auf die Herausbildung von Commu

nities hoherer Klassen und ihr architektonisches Umfeld zu beziehen. Sie sagen viel aus tiber 
die materiellen Prozesse der Gentrifizierung (s.o.), die Wiederherstellung von »Geschichte« 

(real, imaginiert oder einfach als Nachahmung neu erschaffen) und von »Community« (wie

derum real, imaginiert odereinfach von den Produzenten zum Verkaufverpackt), und auch tiber 

den Bedarf an schmtickender Dekoration und Verzierung, die wie Codes und Symbole gesell

schaftlicher Unterscheidung funktionieren konnen (vgl. Simmel 1922; Firey 1945; Jager 

1986). Es ist nicht meine Absicht zu behaupten, solche Phanomene seien in irgendeiner Wei

se neuen Datums - sie sind von Anfang an wesentliche Merkmale kapitalistischer Urbanisie

rung gewesen, und nattirlich spiegeln sich in ihnen nicht wenige Unterscheidungsmerkma1e al

terer Gesellschaftsordnungen wider. Aber seit 1972 haben sie sehr an Bedeutung gewonnen, 

zum Teil durch das Ubergreifen auf Bevolkerungsschichten, denen sie bis dahin vorenthalten 

waren. Flexible Akkumulation erlaubt eine profitable Antwort auf die kulturelle Unzufrieden
heit der 6Der Jahre, die eine Ablehnung der genormten Akkumulation und Massenkultur bein

haltete, die zu wenig Gelegenheiten zur Erlangung symbolischen Kapitals bot. In dem MaBe, 
in der die politisch-okonomische Krise Forschungen im Bereich der Produktdiversifizierung 
anregte, konnte der unterdrlickte Marktwunsch nach dem Erwerb symbolischen Kapitals durch 

die Produktion einer architektonischen Umwelt begegnet werden (Smith und Lefaivre 1984). 

Und die postmoderne Architektur machte sich auf, genau diese Art von Bedarf zu befriedigen. 

,>Flir die Mittelklassenbewohner der Suburbs«, so sehen es Venturi u.a. (1972, 154), ,>die nicht in einer 
Vorkriegsvilla, sondern in deren sich in ihrer Umgebung verlierenden kleineren Version leben, muE Iden
titat durch die symbolische Bearbeitung der Form des Hauses entstehen entweder durch Stilisierungen sei
tens der Baugesellschaft (z.B. mit Zwischenstockwerken versehener Kolonialstil) oder durch das nach
tragliche Anbringen symbolischer Ornamente seitens des Besitzers.« 

die versteckte zur iH'''~''''''''O'<UU'''i'i 
dann sind die M:lctltbloZl'ehlm~~en seIber anfallig flir Geschmacksveranderung. Weil die Kon-

kurrenz zwischen Produzenten und das Wetteifern zwischen Konsumenten den Geschmack zu 
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einer unsicheren Angelegenheit machen, bekommt das Ringen urn Mode im stadtischen Um

feld eine gewisse Wichtigkeit (siehe z.B. Zukins (1982) Studie tiber das Wohnen in Fabriketa

gen). Die Fiihigkeit zur Machtausiibung wie auch die zur Verwandlung symbolischen Kapitals 
in Geldkapital wird so in die kulturelle Politik des urbanen Prozesses eingebettet. Aber das im

pliziert auch, daB die Beherrschung von Raum innerhalb des urbanen Prozesses unter einemRe

gime flexibler Akkumulation eine noch viel wesentlichere kulturelle Seite hat. Jegliche Beherr

schung birgt die Moglichkeit gewaltsamer Reaktion seitens der Beherrschten in sich, so daB 

auch hier ein latenter Konfliktbereich flir explizite Artikulation eroffnet wurde. 

Die Mobilisierung des Spektakels 

»Brot und Spiele« hieB im alten Rom die Formel zur gesellschaftlichen des un

ruhigen Plebs. Uber das Paris des Deuxieme Regime beispielsweise, wo Spiele und das stad

tische Spektakel in einer von Klassenkonflikt gespaltenen Gesellschaft zum Mittel der sozia

len Kontrolle wurden, wurde die Formel bis in die kapitalistische (Clark 
1985). 

Seit 1972 besteht das urbane Spektakel nicht mehr in Veranstaltungen der Gegenkultur, Anti

kriegsdemonstrationen, StraBenaufstanden und innerstadtischen Revolutionen der 60er Jahre. 

Es wurde zum Symbol wie zum Instrument kommunaler Vereinheitlichung unter biirgerlicher 

Kontrolle gemacht, und das unter Bedingungen wachsender Arbeitslosigkeit und Verarmung 

und einer Zunahme der objektiven Bedingungen von Klassenpolarisierung. hn Verlauf dieses 

Prozesses wurde der modemistische Hang zur Monumentalitat - die Verbindung von Dauer

haftigkeit, Autoritat und Macht der bestehenden kapitalistischen Ordnung von einem »offi

ziellen« postmodemen Stil herausgefordert; dieser entdeckt eine Architektur von Spiel und 
Spektakel mit ihrem Sinn flir Kurzlebigkeit, Zurschaustellung und fliichtigem Vergniigen, die 
aber Beteiligung errnoglichen. Die Zurschaustellung der Ware wurde zu einem zentralen Be

standteil des Spektakels, und an intimen und geschiitzten Orten wie dem Baltimore's Harbor 

Place, der Boston's Faneuil Hall und einer Unzahl von Einkaufspromenaden, die in ganz Ame
rika aus dem Boden schossen, stromten Menschenmengen zusammen, urn die Waren wie das 

Publikum anzustarren. Sogar ganze Baukomplexe riickten in den Mittelpunkt des urbanen 
Spektakels und der Zurschaustellung. Dieses Phanomen verdient eine genauere Priifung, als ich 
sie hierleisten kanno Natiirlich paSt es mit den urbanen Strategien zusammen, die, als Kompen
sation flir die Deindustrialisierung, Jagd auf die Dollars der Konsumenten machen. Sein zwei
felloser kommerzieller Erfolg beruht zum Teil auf der Art und Weise, auf die sich an geschiitz
ten Orten, sicher vor Gewalt oder politischer Agitation, der Kaufakt mit der Freude am Spek

takel verbinden kann. Baltimor's Harbor Place verbindet all die Tugenden, die 

Benjamin (1972, So 158-165) den Arkaden im Paris des neunzehnten Jahrhunderts zuschreibt, 

mit dem Geflihl von Festlichkeit, das '''UML'C,HI"H1:;'-'" anhaftet - »Wallfahrtsorte zum Fe-
tisch Ware.« Debord (1978) geht noch weiter: 

»Das Spektakel is! die entwickelte modeme Ergiinzung zum Geld, in dem die Totalitat der Warenwelt als 
ganze erscheint, als allgemeines Aquivalent dafiir, was die ganze Gesellschaft sein und tun kann.« 

Das so weit, daB das Spektakel zum »gemeinsamen Boden des getauschten Anblicks wie 



"Post-Modernismus« in amerikanischen Stiidten 123 

des falschen BewuBtseins wird«, so daB es sich auch »als Mittel zur Vereinheitlichung« prii

sentieren kann (Debord 1978). Burgenneister Schaefer und die stiidtische Klassenallianz hin

ter ihm in Baltimore machen von dem Spektakel des Harbor Place bewuBt in diesem Sinne Ge

brauch, niimlich als Symbol der angeblichen Einheit in der klassen- wie rassenmiiBig gespal

tenen Stadt. Der Profisport und Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele in Los Angeles 

erfiillen eine iihnliche Funktion in einer ansonsten fragmentierten stiidtischen Gesellschaft. 

Unter einem Regime flexibler Akkumulation stellt urbanes Leben sich so mehr und mehr als 

»immense Anhiiufung von Spektakeln« dar. Amerikanische Innenstiidte verbinden nicht lan

ger ausschlieBlich einen monumentalen Eindruck von Macht, Autoritiit und geballter Herr

schaft. Stattdessen bringen sie die Ide~ von Spiel und Spektakel zum Ausdruck. Es ist dieses 

Gebiet des Spektakels, auf dem der Umschwung zu postmoderner stiidtischer Kultur, der die 

flexible Akkumulaion begleitet hat, zum Teil gestaltet wird, und im Kontext solcher vennit

telnder V orstellungen mussen sich die Gegensiitze von KlassenbewuBtsein und Klassenpraxis 
entfalten.3 Debord (1978) zufolge ist aber das Spektakel 

>>nie eine sieher und endgiiltig plazierte Vorstellungswelt; ell ist immer die Darstellung der Welt in Kon
kurrenz mit anderen, und sie trifft immer auf den Widerstand verschiedener, manchmal beharrlicher For
men gesellschaftlicher Praxis." 

Urbaner Druck nnd flexible Akknmnlation 

Die flexible Akkkumulation hat ernstzunehmende Auswirkungen auf alle urbanen Okonomien 

gehabt. Der wachsende Unternehmergeist vieler Stadtverwaltungen (besonders solcher, die die 
»offentlich-private Partnerschaft« betonten) tendierte dazu, diese Auswirkungen, und damit 

auch die sie begleitenden neokonservativen und postmodernen kulturellen Trends, zu verstiir
ken. Der Verbrauch immer knapperer Ressourcen zum Anziehen wirtschaftlicher Entwicklung 
bedeutet, daB der soziale Konsum der Annen vernachliissigt wurde, urn Bedingungen zu schaf

fen, die die Reichen und Miichtigen in der Stadt halten sollten. Diese Weichenstellung signa

lisierte Priisident Nixon, als er 1973 die urbane Krise als uberstanden erkliirte. Das bedeutet 

freilich nichts anderes als die Umwandlung urbaner Spannungen in neue Fonnen. 

Auch interne Anpassungsprozesse der Stiidte spielten ihre Rolle bei der Ennoglichung undFor
derung flexibler Akkumulation. Anne Bevolkerungsgruppen muBten sehr viel mehr Unterneh

mergeist entwickeln und sich beispielsweise »infonnelle« okonomische Methoden aneignen, 

urn zu uberleben. Der wachsende Kampf urns Uberleben unter Bedingungen wachsender Ver

armung brachte eine Erosion traditioneller Mechanismen gegenseitiger Hilfe in stiidtischen 

Communities mit sich, die kaurn in der Lage waren, Riiume zu dominieren und zudem oft kei

nerlei Machthatten, was nonnale Prozesse politischer Integration angeht. Die Fiihigkeit zur 
Beherrschung von Raum durch kommunale Solidaritiit und sich wechselseitig unterstiitzende 

Fonnen der Aneignung nahm genau in dem Moment ab, als viele Riiume fur Angriffe und Be

setzung durch andere anfrulig wurden. Es entstand eine Spannung zwischen der wachsenden 

Arbeitslosigkeit in traditionellen Berufen einerseits und dem Beschiiftigungswachsturn, das 

durch das Wiederaufleben der Innenstiidte ausgelOst wurde und das auf Dienstleistungen im 
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finanziellen Bereich und der Organisierung des Spektakels basierte. Eine neue und relativ 

wohlhabende Generation von Selbstandigen und leitenden Angestellten, gepragt von den60er 

Jahren mit ihrer kulturellen Unzufriedenheit gegeniiber dem Modernismus, begann damit, gan

ze Bereiche der Innenstiidte zu dominieren und war dabei auf der Suche nach Produktdiversi

fizierung auf demFeld des Wohnens, der Lebensqualitat und der Verfiigung iiber symbolisches 

Kapital. Fiir die Produzenten dieses Wohnfeldes wurden die Wiederbelebung von »Geschich

te« und »Community« zu wichtigen Verkaufstricks. Auf diese Weise wurde der Wechsel zum 

postmodernen Stil institutionalisiert. 

Soleh eine Situation birgt ernsthafte gesellsehaftliehe und raumliche Spannungen in sieh. 

Waehsende Polarisierung zwischen den Klassen ist potentiell gefahrlieh (symbolisiert wird sie 

durch die unglaubliche Woge stadtiseher Armut, von denen die Inseln deutlich sichtbaren, er

staunliehen Reichtums umringt werden); und geht man davon aus, welehe Moglichkeiten der 

Herausbildungvon »Community« den Armen zur Verfiigung stehen, so offnet auch das die Tii

ren fiir wachsende rassisehe, ethnische, religiose oder einfach die »Scholle" betreffende Span

nungen. Grundlegend verschiedene Klassenmechanismen zur Bestimmung der Raumlichkeit 

der Community geraten miteinander in Konflikt, und lOsen so eine Art von Guerillakrieg dar

iiber aus, wem verschiedene Teil der Stadt gehoren und wer sie kontrolliert. Die Bedrohung 

durch Gewalt in den Stiidten scheint von groBer Bedeutung zu sein, wenn auch nicht von soleh 

mas siver Art wie in den 60er Jahren. Ahnlich gefiihrlich ist der Zusammenbruch der Prozes
se, die den Armen die Herausbildung einer Community gegenseitiger Hilfe ermoglichen, weil 

das eine Zunahme der individuellen Anomie, der Entfremdung und all der sich daraus ablei

tenden Meehanismen mit sich bringt. Die wenigen, die es durch Tatigkeiten im informellen 

Sektor »schaffen<" konnen die vielen anderen, die auf der Strecke bleiben, nicht wiedergutma

chen. Am anderen Ende der sozialen Skala fiigt das Streben nach symbolischem Kapital den 

politisch okonomischen Spannungen eine kulturelle Dimension hinzu. Die politisch-okonomi
schen Spannungen heizen die Feindschaft zwischen den Klassen an und veranlassen so den 

Staat zu Interventionen, die die armen Bevolkerungsgruppen noch weiter entfremden. (leh 

denke da z.B. an die Art, in der herumhiingende Jugendliche in Gegenden schikaniert werden, 
die einen ProzeB der Gentrifizierung durchlaufen.) Die Mobilisierung des Spektakels hat ih

re einigenden Effekte, ist aber dennoch ein zerbrechliches und unsicheres Instrument; sie ent

halt ihre eigenen spezifischen Entfremdungsmechanismen, die so weit gehen, den Konsumen

ten dazu zu zwingen, »ein Konsument von Illusionen« zu werden. Kontrolllierte Spektakel und 

Festivitaten sind eine Sache, aber auch Aufstande und Revolutionen konnen zu »Festivals des 

Volkes,< werden. 

Es gibt noch einen weiteren Gesteigerte interstadtische Konkurrenz fiihrt zu in 

sozialer Hinsicht "-V3l3p".H1!,vH Investitionen, die das Problem der Uberakkumulation, das 
anfangs zum Ubergang zu flexibler Akkumulation fiihrte, eher vergroBern als verkleinern 

(s. Harvey i.E.). Einfach gesagt: Wie viele erfolgreiehe Mehrzweckhallen, Sportstadien, Dis

H2lfeJlarilaigen kann es geben? Konkurrenz oder alternative Innovationen an-

n.U~L'vVJl;; oder Uberinvestition in allen Bereichen, von der 

Eilrlklmfspl"Onlerladle zur kulturellen Einrichtung, machen die im stadtischen Raum einge

schlossenen Werte hochgradig anfallig filr Entwertung. Wo die Wiederbelebeung der Innen-
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stadte auf bliihender Beschaftigung im Finanz- und Immobilienbereich beruht, in dem Men

schen taglich Kredit- und Immobiliengeschafte flir andere Menschen machen, die im Finanz

und Immobilienbereich arbeiten, ist sie abhangig von einer enormen Schuldenexpansion von 

seiten der Individuen, Gemeinden und Regierung. Wenn diese Kredite faul werden, werden die 
Auswirkungen sehr viel zerstOrerischer sein, als das die Sprengung von Pruitt-Igoe je symbo

lisieren konnte. Die Epidemie von Bankenzusammenbriichen in Texas, Colorado und sogar 

Kalifornien (viele davon sind der Uberinvestition im Irnmobilienbereich zuzuschreiben) laBt 
vermuten, daB es bei der Wiederbelebung von Stadten schwerwiegende Uberinvestitionen gab. 

Kurz gesagt: Flexible Akkumulation ist sowohl verbunden mit einem hochgradig instabilen 

Verteilungsmuster urbaner Investitionen, wie mit der zunehmenden gesellschaftlichen und 

raumlichen Polarisierung stadtischer Klassenantagonismen. 

Politische Abtworten 

»Jede herrschende Ordnung weist die Tendenz auf«, so schreibt Bourdieu (1976, S. 324), »ih

ren spezifischen Willkiircharakter zu naturalisieren«. »Der bedeutendste und bestkaschierte 

Mechanismus zum Erreichen dieser Wirkung bildet ohne allen Zweifel die Dialektik von ob

jektiven Chancen und (subjektiven) Bestrebungen - eine Dialektik, mittels derer sich, als Sinn 

fiir die Grenzen oder Realitatssinn, die Unterwerfung unter dieherrschende Ordnung voll

zieht...« Wissen (wahrgenommenes wie imaginiertes) wird dabei »zum integralen Bestandteil 

der Fiihigkeit der Gesellschaft, sich seIber zu reproduzieren«. Die »symbolische Macht, Prin
zipien der Konstruktion von Realitiit, vor allem von gesellschaftlicher Realitiit, durchzusetzen, 

(bildet) eine entscheidende Dimension politischer Macht« (ders. 1976, S. 327). 

Das ist eine Schltisselerkenntnis. Sie hilft zu erkliiren, warum selbst der kritischste Theoreti
ker letztendlich das »Festhalten an der bestehenden Ordnung« reproduziert. Sie erkart Tafuris 
(1976) SchluJ3folgerung (die auf der Geschichte von Avantgardismus und Moderne in der Ar
chitektur basiert), wonachjegliche radikale Transformation von Kultur und deshalb jede radi
kale und verandernde architektonische Praxis unmoglich ist, bevor nicht die gesellschaftlichen 

Beziehungen einer radikalen Veranderung unterzogen wurden. Diese Einsicht zwingt zur 

Skepsis gegeniiber denjenigen, die in jiingster Zeit die Postmoderne (oder den radikalen Indi
vidualismus oder einen anderen Aspekt zeitgemaBer Praxis) als radikalen und befreienden 

Bruch mit der Vergangenheit hervorgehoben haben. Es gibt deutliche Beweise dafiir, daB die 
Postmoderne nichts anderes ist, als das kulturelle Mante1chen flexibler Akkumulation. »Krea
tive ZerstOrung« - dieses Kernsmck kapitalistischer Moderne - ist so zentral flir das tiigliche 

Leben, wie sie irnmer war. Darum besteht die Schwierigkeit darin, politische Antworten auf die 

invariablen und unveranderlichen Wahrheiten des Kapitalismus im allgemeinen zu finden, 

gleichzeitig aber auf die besonderen Erscheinungsformen des Kapitalismus unter den Bedin

gungen flexibler Akkumulation zu reagieren. Von diesem Standpunkt aus mochte ich einige be

scheidene Vorschlage diskutieren. 

Zunachst gilt es, die Spielraume des gegenwartigen Prozesses zu untersuchen, in denen man ' 

Ansatzpunkte fiir Widerstand und die Selbstbefahigung sehen kann. Zusammen mit Dezentra-
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lisierung und Entflechtung schafft das kulturelle Interesse an der Qualitiit von Umgebung und 

Raum ein politisches Klima, in dem lokale, kommunale und regionale Politik sich auf neue 

Weise entfalten kann, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem die kulturelle Kontinuitiit al

ler Orte durch flexible Akkumulation ernsthaft bedroht wird. Ausgehend von dieser Art von 

Spannung vertritt Frampton (1985) eine regionale Architektur des Widerstandes gegen die ho

mogenisierenden Kriifte des globlalen Kapitalismus und bemtiht sich Rossi (1984) urn eine Ar

chitektur, die die Kontinuitiit nachbarschaftlicehr Tradition und kollektiver Erinnerung aus

driickt.4 Augenscheinlich sind die kulturellen Leitsiitze der Postmoderne offen fUr eine radika

Ie Interpretation zugunsten eines Machtzuwachses der Armen und Unterprivilegierten. Aber im 

Vergleich zu der »kreativenZerstorung«, mitder die flexible Akkumulation typischerweise das 

GefUge der Stadt verunstaltet, sind das kleine Fische. 

Flexible Akkumulation ebnet auch neue Wege fUr sozialen Wandel. Riiumliche Zerstreuung 

bringt, was das anlocken neuer Produktionen angeht, eine viel groBere geographische Chancen

gleichheit, selbst fUr die kleinsten und entlegensten Stiidte. Die Position innerhalb der stiidti

schen Hierarchie verliert an Bedeutung, und groBe Stiidte haben die ihnen eigene politisch oko

nomische Fiihigkeit zur Machtausiibung verloren. Kleine Stiidte, denen das Anlocken neuer 

Aktivitiiten gelungen ist, haben ihre Position oftbemerkenswert verbessert. Aber auch hier 

weht der frostige Wind der Konkurrenz. Es erweist sich als schwierig, die Produktionen zu 

halten, selbst wenn sie erst seit kurzer Zeit in der Stadt sind. Dadurch gewinnen wie verlieren 
gleichermaBen viele Stiidte. Auch die Veriinderungen auf den Arbeitsmarkten haben einerseits 

traditionelle Gewerkschaftsmacht unterbunden, andererseits Gelegenheiten zu Migration, Be

schiiftigung und selbstiindiger Arbeit fUr Bevolkerungsschichten eroffnet, denen sie frtihervor

enthalten wurden (Wenn auch unter sehr viel stiirkerer Konkurrenz, was zu niedrigeren Loh

nen und schlechteren Arbeitsbedingungen fUr Frauen, neuen Migranten und ghettoisierten 

Minderheiten geftihrt hat). Flexible Akkumulation erMfnet die Moglichket zu kooperativen 

Fotylen der Arbeitsorganisation bei minimaler Kontrolle durch die Arbeiter. Piore und Sabel 

(1985) heben dieses Argument hervor und beschreiben es als ein entscheidendes Moment in 

der Geschichte des Kapitalismus, in dem vollig neue und sehrviel demokratischere Formen in

dustrieller Organisation eingeftihrt werden konnten. Diese Art der Organisation kann sich auch 

dann herausbilden, wenn sich im »informellen Sektor« kooperative und durchArbeiter kontrol

lierte Bestrebungen konsolidieren. 
Kurz gesagt lassen die Bedingungen flexibler Akkumulation die Kontrolle seitens der Arbei

ter wie auch der Community als praktikable Alternative zum Kapitalismus erscheinen. Die 

politische Ideologie auf der Linken hat sich deshalb zugunsten eines »durchfUhrbaren« dezen

tralisierten Sozialismus verschoben, der sich sehr viel starker von Sozialdemokratie und An

archismus als von traditionellem Marxismus inspirieren liiBt. Das korrespondiert mit den ener

gischen Angriffen von auBen und der internen Kritik, denen die Mechanismen der zentralen 

Planung in den sozialistischen Liindern ausgesetzt sind (z.B. Nove 1983). Die politische Pra

xis der Linken hatsich in eine ganz iihnliche Richtung enwickelt. Sozialistische Stadtverwal

tungen in England, wirtschaftliche Demokratie und kommunale Selbstverwaltung in den Ver

einigten Staaten und lokale Mobilisierung durch die »Griinen« in Westdeutschland machen 

diesen Trend deutlich. Es gibt augenscheinlich viel, was auf lokaler wie auf regionaler Ebene 
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getan werden kann, um lokale Interessen zu verteidigen und iImen EinfluB zu verleihen. Com

munlty-Organisationen und Religionsgemeinschaften unterstiitzen Betriebsaufkaufe (,plant 

buy-outs') aktiv, wehren sich gegen FabrikschlieBungen oder unterstiitzen die Mechanismen 

gegenseitiger Hilfe im traditionellen Solidarzusammenhang armer Communities auf andere 

Weise. Auch Institutionen konnen davon iiberzeugt werden, Bemiihungen um mehr EinfluB 

und Kontrolle seitens der Bevolkerungsgruppen, die sie umfassen, zu unterstiitzen. Ein freund

lich gesonnener Staatsapparat kann Wege zur Unterstiitzung von Kooperativen finden (durch 

die Versorgung mit Dienstleistungen, die Bereitstellung von Raumen und im Produktionsbe

reich) und kann vielleicht auch die Herausbildung neuer Berufsbilder fOrdern, indem er auf 10-

kaler Ebene vorhandene Begabungen nutzt. Druck kann auch auf finanzielle Institutionen aus

geiibt werden, so daB sie kommunale Neuinvestitionen, die Bemiihungen von Kooperativen 

und die Entwicklung von Stadtvierteln unterstiitzen. Sogar Spektakel konnen mit politischer 

Zielsetzung organisiert werden. Planer konnen versuchen sicherzustellen, daB die Umwand

lung der N achbarschaft kollektive Erinnerung eher erhiilt als zerstOrt. Es ware weitaus besser, 

wenn eine verlassene Fabrik in ein kommunales Zentrum verwandelt wiirde, wo die kollekti

ve Erinnerung derer, die dort gelebt und gearbeitet haben, erhalten wird, anstatt sie in Bouti

quen und Apartementhiiuser zu verwandeln, die die Aneignung der Geschichte eines Bevolke
rungsteils durch einen anderen erlauben. 

Aber es gibt akute Gefahren. Theorie wie Praxis verstarken Prozesse der Fragmentierung und 

der Verdinglichung. Wenn, wie heute, die globale Flexibilitat des Kapitalismus groBer denn je 
ist, ist es schiidlich, Hauser, Viertel, Stadte, Regionen und selbst Nationen als »Dinge fur sich« 

zu betrachten. So zu denken bedeutet, sich der hochgradig zentralisierten Macht flefibler Ak

kumulation immer ungeschiitzter auszusetzen. Denn es ist geographisch unbegriindet unf naiv, 
die Eigenschaften eines globalen Prozesses zu ignorieren, wie die unterschiedlichen Qualita

ten des Ortes und der Community. Praxisformen, die sich nur aus der zweiten Annahme ablei

ten, flihren zu einer Politik der Anpassung und Unterordnung, anstatt zu einer des aktiven Wi

derstandes und der sozialistischen Veriinderung. 

Und dennoch muB eine globale Strategie des Widerstandes und der Veriinderung mit den rea

len Gegebenheiten der Community beginnen. Das Problem besteht in der Formierung einer 

zentralisierten Politik, die es mit der zunehmend zentralisierten Macht flexibler Akkumulation 

aufnimmt, gleichzeitig aber der Basis des lokalen Widerstands treu bleibt. Die »GrUnen« in der 

BRD und die »Rainbow Coalition« in den USA scheinen sich den damit verbundenen Fragen 

zu stellen. Die Schwierigkeit besteht darin, diese jungen Ideologien mit einer eher traditionel

len oppositionellen Politik zu verbinden, die sich als Antwort auf ein friiheres Akkumulations

regime herausgebildet hat, oIme jedoch radikalen Individualismus, N eokonservativismus oder 
Postmoderne als Zeichen der Befreiung in sich aufzunehmen. FUr progressive Krafte aufloka~ 

ler, regionaler und nationaler Ebene gibt es hier ein weites Betatigungsfeld flir die schwierige 
politische und intellektuelle Arbeit der Schaffung einer geeinteren oppositionellen Kraft im 

Zuge des Malstroms sozialen Wandels, den die flexible Akkumulation freigesetzt hat. 

Das alles betrifft in erster Linie die Politik des Widerstands. Was ist aber mit der Politik einer 

radikaleren Veriinderung? Der Kapitalismus ist zwar immer in einem Vorstadium des Sozia

lismus, etwas so Verwegenes wie der Dbergang zum Sozialismus steht aber heute wohl kaum 
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bei irgendjemandem auf der Tagesordnung. Wamm das so ist, daftir gibt uns vielleicht Bour

dieu (1976, S. 331) einen Anhaltspunkt: 

»Denn die Krise, die das Undiskutierte zur Diskussion, das Unformulierte zu seiner Formulierung fiihrt, 
hat zur Bedingung ihrer Moglichkeit die objektive Krise, die, indem sie das unmittelbare AngepaBtsein 
der subjektiven an die objektiven Strukturen aufbricht, praktisch die Evidenzen zersti.irt und darin einen 
Teil davon in Frage stellt, was ungepriift hingenommen worden war«. 

Nur unter den Bedingungen der Krise konnen wir radikal neue Gedanken denken, denQ dann 

wird es unmoglich, »unsere Eigenmachtigkeit zu naturalisieren«. AIle wichtigen sozialen Re

volutionen wurden mitten aus dem Zusammenbmch der Regierungsfahigkeit der Bourgeoisie 

hefaus geboren. Das Gebaude des modemen hat enorm viele Risse, 

von denen nicht wenige aus den der flexiblen Akkumulation innewohnenden Spannungen ent

standen sind. Das globale - die zentrale Macht im gegenwartigen Akkumula

tionsregime befindet sich in Aufruhr und ist mit einem UbermaB an Schulden belastet, das 

zuktinftigen Beschaftigten derartige Lasten aufbtirdet, daB ein Ausweg nur schwer vorstellbar 

ist ~ siehl man einmal ab von massiven galoppierender Inflation oder 

repressiver Deflation abo Die Unberechenbarkeit wie die Macht der von der flexiblen Akku

mulation entfesselten kreativen Zersti.irung fordert einen schrecklichen Tribut, oft von vielen 

Teilen der Bevolkerung, und erzeugt so heftige geopolitische Rivalitaten, die (wie in den 30er 

J ahren) leicht auBer Kontrolle geraten konnten. Sie konnten den Westen als zusammenhangen

de politische und okonomische Einheit auseinanderbrechen lassen (Handels- und Finanz»krie

ge« sind nun schon seit einige Zeit Teil unserer taglichen Nachrichtenkost). Das kapitalistische 

ist zwar krisenanfallig, befindet sich aber nicht in einer Krise, und wenige von uns ha

ben Lust, sich das Leben in einer Krise vorzustellen. Tatsachlich ist das System so wackelig, 

daB es als verstanden wird, tiber diese Tatsache auch nur zu reden. 

Das bringt mich zu einem zweiten zentralen Gesichtspunkt. Objektiv mag die Krise eine not-

vv<ouu.,,,,, Bedingung flir wichtige Verandemngen sein - sie ist aber nie eine 

ausreichende. Letzteres ab yom Kraft, die in der Lage ist, das 

Machtvakuum auszuflillen und kreativ damit Ulll£UgCllCl.l. 

Kraft den Unterschied zwischen einem zum Sozialismus oder zur Bar-

barei aus, urn die von Marx gepragten zu verwenden. Damit die heute Machtlosen 

das mitbestimmen konnen, mtissen sie zunachst tiber »die materiellen und Mit-

tel urn die Definition der sozialen Welt, die ihnen vermittels def die sozialen re-

lpr,pn(lpn "~r,LO'''"''H Strukturen wird, zurtickzuweisen ... « (Bourdieu 1976, 

Wie Willis 1979 zeigt, entwickeln aber die Machtlosen ihre Mittel 

Keprl'lselltatlO]I1, die in vieler Hinsicht ihre darstellen als die, die ih-
nen von Erziehem mrf(yp'7u,1l1n 

der Innenstadte mit den ihnen 

»A.usl:sestle,gerle« und OP1POE;ltJlum~l1e Subkulturen 

wie sie es immer waren. Hinsichtlich weltweiter Prozesse, die die Masse 

von def Macht wirkt diese aber eher als verandernd, wenn 

auch vielleicht nur deshalb, weil sie die defer ist, flir die sich der Raum als Falle dar-

stellt. 

Kritische Theorie kann hier eine Rolle Aber nur dann, wenn sie auch selbstkritisch ist. 
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Zuniichst entsteht alle kritische Theorie als die Praxis einer Gruppe »organischer InteUek

tueller« (urn mit Gramsci zu reden), und ihre QualiUiten hiingen deshalb von der Klasse und 

Umgebung ab, die die Lebensbedingungen der Praktiker bestimmen. Akademiker und freibe

ruflich Tiitige sind davon nicht ausgenommen. Unsere kritische Theorie hat deshalb bestimm

te Qualitaten, die sie von der kritischen Theorie, wie sie sich in der kulturellen und politischen 

Praxis der Arbeiterklasse ausdriickt, unterscheidet. Reale Macht flir die heute Machtlosen 

muB durch Kampf von unten gewonnen und darf ihnen nicht aus GroBziigigkeit von oben ge

geben werden. Die Art der von Klassen und Unterklassen gegen flexible Akkumu

lation muB deshalb ernst genommen werden. Injeder Hinsicht besteht das Problem darin, Pra

xisformen zur Definition einer Sprache derTerritorial- und Klassenallianzen zu finden, von der 

aus sich globalere oppositionelle gegen die flexible Akkumulation herausbilden 

konnen. 

Selbst diese Art der kritischen Theorie kann die Antworten nicht enthalten. AbeT sie kann zu
mindest die Fragen stellen, und auf diese Weise einen Teil der materiellen Realitaten enthiil

len, mit denenjeder UbergangsprozeS fertig werden muS. Sieher ist das nur ein kleiner Beitrag. 

Aber bedeutende Veriinderungen miissen aus der Ansammlung solcher kleiner Beitriige ge

formt werden. Eine kritische Einschiitzung des derzeitigen Regimes flexibler Akkumulation, 

der kulturellen Praxisformen der Postmoderne und der Umformung physischen und sozialen 

Raumes durch Urbanisierung erseheint - zusammen mit einer Reflektion der Ideologien, mit 

Hilfe defer wir solche Prozesse verstehen- als ein kleiner, aber notwendiger, vorbereitender 

Schritt hin zur Wiederherstellung einer Bewegung globaler Opposition gegeniiber einer offen

sichtlich kranken und instabilen kapitalistischen Hegemonie. 

(Ubersetzung aus dem Englischen durch Patricia Ton) 

Anmerkungen 

Jede vollstandige Darstellung der Bildung von Communities und der Herstellung sozialer R1iume in 
urbaner Umgebung muB auch den geschlechtsspezifischen, rassischen, ethnischen und religiosen 
Gehalt raumlicher Gestaltungsweisen in Betracht ziehen. Bezogen auf den geschlechtsspezifischen 
Aspekt ist in den Arbeiten von Stimpson (1981); Rose (1984); Shlay und Di Gregorio (1985); und 
Smith (1987) ein Anfang gemacht worden. 

2 Hier bin ieh der Forschungsarbeit von Phillip Sehmandt zu tiefstem Dank verpflichtet. 
3 leh kann nicht widerstehen, darauf aufmerksam zu machen, auf welche Weise Barthes (1975) zu der 

gleichen Zeit dem Begriff des» Vergniigens« Gouissance) philosophische Anerkennung verschaffte, 
zu der auch das Erforschen der Stadt als ein Theater, ein Spektakel voller Spiel-Raume in der Theorie 
wie auch in der Praxis urbaner Gestaltung popuHirer wurde. Ich habe auch den Verdacht, daB die 
Wiirdigung des urbanen Gefiiges als ein mit Vergniigen zu lesenderund zu interpretierender »Text« 
etwas mit den steuerlichen Vorteilen zu tun hatte, die den Grund- und Wohnungsspekulanten daraus 
erwuchsen, daB ganze Stadtbezirke unter Denkmalschutz gestellt wurden. 
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4 Es ist erwahnenswert, daB Rossi (1984) seine Theorie architektonischer Praxis auf die Ideen verschie
dener Geographen griindet, insbesondere die von Vidal de la Blache, und der Bedeutung von Nach
barschaften als Ralunen fiir die Kontinuitat der Lebensweisen (»genres de vie',) und Orte der 
kollektiven Erinnerung Beachtung schenkt. Aus meiner Sicht hat Rossi den falschen Geographen 
gewahlt, denn Vidal straubte sich notorisch dagegen - zumindest bis fast an sein Lebensende und 
seiner befruchtenden aber wenig beachteten Geographie de L 'Est -, die dynamischen Transforma
tionen sozialer und physischer Landschaften zu erforschen, die sich unter den gesellschaftlichen 
Bedingungen des Kapitalismus vollziehen. 
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Roger Keil 
David Harvey und das Projekt einer materialistischen Stadttheorie 

David Harvey gehOrt seit fast zwei Jahrzehnten zu den einfluBreichsten Theoretikem der 

»Neuen Stadtforschung«*. Bekannt geworden als Autor eines Lehrbuchs der positivistischen 

Geographie (Harvey, 1969), wurde er zum enfant terrible dieser traditionalistischen Disziplin, 

als er in Social Justice and the City (1973 erstmals einen marxistischen Ansatz wiihlte (cf .Bad

cock; 1984). Dieses Buch ist dann auch in der Folge wegen seiner explosiven Wirkung inner

halb der Geographie oft als sein wichtigstes angesehen worden. Verglichen mit spiiteren Schrif

ten Harveys war Social Justice and the City eine zogerliche Anniiherung an eine materialisti

sche Position in der Geographie. Seine Entwicklung von einer liberal-humanistischen zu einer 

marxistischen Perspektive, die er noch als mogliche Varianten einer Losung der sozialen Fra

ge im riiumlichen System der Stadt nebeneinander stehen liiBt, organisiert die Struktur des Bu

ches. Harveys Positionen iihnelten denen des franzosischen Marxisten Lefebvre, hoben sich je

doch von der strukturalistisch-althusserianischen Vorgehensweise Manuel Castells' ab, der in 

den 70er Jahren die Standards in der marxistischen Stadttheorie setzte (cf. Castells, 1977)1. 

Uber das folgende J ahrzehnt jedoch, bis zur Veroffentlichung von The Limits to Capital (1982), 
etablierte sich Harvey als Vordenker einer »neo-orthodoxen« (Katz, 1986) politischen Okono

mie der Stadt und des Raums. In einer Reihe von Artikeln entwickelte er eine auf einer kriti

schen Interpretation der Marxschen Theorie der Grundrente basierende Position mit dem Ziel, 

den historischen Materialismus mit einer riiumlichen Dimension auszustatten. 

The Limits to Capital, von ihm selbst als festgehaltene »Leseerfahrung« seines Marxstudiums 

apostrophiert, triigt die verschiedenen Versuche Harveys zusarnmen, mit einigen »empty 

boxes« in der Urbanisierungstheorie zu Rande zu kommen, Das Resultat ist eine stringente ma

terialistische politische Okonomie des Raums, in der die grund1egenden Kategorien der 

Marxschen Theorie expliziert mit Harveys Interpretation der Bedeutung riiumlicher Konfigu

rationen flir die Gesellschaftstheorie verknupft werden.2 

1m Vorfeld von The Limits to Capital hatte Harvey eigne Kategorien entwickelt, mit denen er 

sich einer umfassenden Theorie der Urbanisierung niiherte. Studien zur Rolle des Finanzkapi

tals (1974 mit Chatterjee), zur Geograpie der kapitalistischen Akkumulation (1975a), zur Ur

banisierung in den USA (197 5b), zur Rolle des Klassenkampfs in der baulichen Umwelt (1977), 
zum »srndtischen ProzeB«3 unter kapitalistischen Bedingungen (1978) 'und zur riiumlichen 

Krisenregulierung (»spatial fix«, 1981) legten Harveys wichtigste Konzepte dar. 1m Laufe die

ser Entwicklung wandte sich Harvey von der Verwendung marxistischer Konzepte flir Geogra-

* Ich danke Joachim Hirsch, Margit Mayer und Walter Prigge fijr ihre kritischen Kommentare zu einer 
friiheren Version dieses Papiers. 
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phie und Geschichte des Urbanisierungsprozesses zu der Vorstellung, daB der Verstadterungs

prozeB selbst als zentrale Komponente der Kapitalakkumulation fungiert. Darin folgt er Le

febvre, der das Uberleben des Kapitalismus im 20. Jahrhundert auf dessen Fahigkeit zuruck

flihrt, den Raum als aktives Medium seiner Erhaltung und Konsolidierung zu nutzen (Lefebvre, 

1976). Hier besteht eine Beziehung zu Imperialismus- und Neokolonialismustheorien, die 

ebenfalls unter der Pramisse operieren, daB »das Uberleben des Kapitalismus ... nur durch die 

Transformation von Raumbeziehungen und die Entstehung spezifischer geographischer 
Strukturen« (z.B. Zentrum und Peripherie) gewahrleistet werde (1985c: 142). 

1985 erschienen zwei Bande Harveys zur Geschichte der kapitalistischen Urbanisierung: The 

Urbanization o/Capital (1985a) und Consciousness and the Urban Experience (1985b). In die
sen Sammlungen von - zum Teil berehs anderswo publizierten - Essays beschaftigt sich Har

vey mit dem am Ende von The Limits to Capital gestellten Problem, wie die Theorie der Urba

nisierung und die (erlebte) historische Geographie dieses Prozesses konzeptionell zu verknup
fen seien. 1m ersten Band (1985a) prazisiert er seine Vorstellungen zum stadtischen ProzeE aJs 

materiellem Vorgang, wahrend er sich im zweiten Band (1985b) mit der Produktion und Ur

banisierung des BewuEtseins auseinandersetzt. Insbesondere Themen aus dem zweiten Band 
nimmt er schlieBlich in seinem jungsten, in diesem Heft abgedruckten Aufsatz zur flexiblen 

Akkumulation durch Urbanisierung und zur Funktion der Postmodeme nochmals auf. 
Auf den folgenden Seiten soil nun versucht werden, einige der Kemgedanken Harveys vor 

aHem aus seinen neueren VerOffentlichungen, nachzuzeichnen. Es ist dabei beabsichtigt, die 

Lucke, die durch die bisher durftige VerOffentlichungssituation von Harveys Arbeiten in 

deutscher Sprache (vgl. dazu die Sammelbande von Mayer!Roth/Brandes 1978 und von Kra

emer/Neef 1985) entstanden ist, ein wenig zu schlieBen. Schon das Volumen des Harveyschen 

Werkes verbietet aber den Anspruch auf Vollstandigkeit der Betrachtung im hier gestellten 
Rahmen. Trotz meiner Bemuhungen urn eine reprasentative und an aktuellen Theorieproble

men gemessene Auswahl von Themen, wird sich daher ein selektiver Zugriff nicht vermeiden 

lassen. 

Raum/Zeit/ Akkl.lml.llation 

Fur die meisten Vertreter deT neuen Stadttheorie in den 70er J ahren war es vordringlich, sich 
von den hegemonialen humanokologischen Positionen der Chicago School of Sociology 
ihren Epigonen zu lOsen, deren »Fetischismus des Raums« den Blick auf die sozialen Verhlilt
nisse zu versperren drohte. Autoren wie Castells (1977)4 betonten die Abhangigkeit raumli

cher Strukturen von sozialen, okonomischen, politischen und ideologischen Prozessen. »Das 
Stadtische« ist aus dieser Perspektive ideologisches Konstrukt, das lediglich als Ensemble von 
Prozessen der »kollektiven Konsumtion« Forschungsgegenstand sein kann. Saunders (1981) 

wandte sich ganzlich gegen die Vorstellung eine Integration von Raum und Gesellschaft als 

realem Objekt gesellschaftswissenschaftlicher Analyse und flir eine nicht-raumliche 
,aU'>VL,Rnv!,"" In den letzten Jahren gewannen jedoch solche Positionen in der Stadttheorie 

an Boden, die die Frage des Verhaltnisses von Raum und Gesellschaft differenzierter angin-
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gen.5 Es begann sieh die Einsicht durchzusetzen, daB die »historische Periodizitat der kapita

listischen Entwieklung mit der Abfolge von Raumlichkeiten und geographischen Landschaf

ten einhergeht« (Soja, 1984: 28). 

Fur den GeographenHarvey stand das Problem der theoretischen Vermittlung des historischen 
Verhiiltnisses von Raum und Zeit oder Raumlichkeit und Periodizitat also der historischen 

Geographie, von Haus aus im Mittelpunkt. Sein Interesse galt dabei der Bedeutung des Raums 

fUr den kapitalistischen AkkumulationsprozeB: Die Aufeinanderfolge der sozialen Produkti
onsformen in der Geschiehte - auf Basis der 6konomischen und politischen Revolutionierung 

der Produktivkrafte und Produktionsverhaltnisse - schuf mit einer neuen Periode auch jeweils 

eine neue Raumlichkeit. Der Marxsche Satz, daB die Menschen ihre Geschiehte zwar selbstma
chen, nieht jedoch aus freien Stucken, erhiilt aus dieser Sieht eine neue Dimension: 

»Our historical geography is always ours to make. But the conditions under which we seek to make that 
historical geography are always highly structured and constrained« (Harvey, 1985a: 223). 

Der AkkumulationsprozeB des Kapitals ist immer untrennbar ein raum/zeitlicher: Fur das Ka

pital entstehen daraus gewisse Schranken, beispielsweise in der Anwendung der Ware Arbeits

kraft. Die zeitlichen Hindernisse zur totalen Ausbeutung dieser besonderen Ware (cf. Storper/ 

Walker, 1983) sind hinlanglich bekannt. Sie bestehen sowohl in der absoluten Lange des Le

bens, in der Produktionszeit (Erziehung) und der taglichen Reproduktionsnotwendigkeit ihres 

Tragers, des Menschen. Selten werden jedoch die raumlichen Limitationen genannt. Diese be

stehen in der Besonderheit eines jeden lokalen Arbeitsmarkts, der auch im Zeitalter der Glo

balisierung kapitalistischer Produktion erhalten bleiben muB: Auf der weltweiten Suche nach 

oder bei der Schaffung von spezifischen Produktionsbedingungen vertraut das Kapital auf 

raumlich segmentierte und qualitativ differente Arbeitsmiirkte. So willkommen diese Konfi

gurationen den Akkumulationsinteressen des Kapitals zu bestimmten Zeitpunkten jedoch sein 
m6gen, so sehr stehen sie ihnen in einer anderen Periode im Wege und mussen zerst6rt oder 

restrukturiert werden (cf. Harvey, 1985a: 127 ff; Scott/Storper, 1986). 1m raum/zeitlichen Pro

zeB der Akkumulation schafft sieh das Kapital sein Gegenbild in einer physischen Landschaft: 

»The very production of this landscape, so vital to accumulation, is in the end antithetical to the tearing 
down of spatial bariers and the annihilation of space by time« (Harvey, 1985a: 43). 

Dieser Widerspruch fUhrt zu einem standigen Kampf urn die zweckmiiBigste raumliche Aus

formung des AkkumuIationsprozesses, zum Kampf zwischen einem »ubelieferten« und ein

em »geplanten« Raum (Lipietz, zitiert in Soja, 1985: 113). Fur begrenzte Zeitraume stellt sieh 

eine »strukturierte Kohiirenz« her, in der sich der Zusammenhalt der sozialen Form manife

stiert: die Verbindung der herrschenden Form der Technologie sowohl der Produktion als auch 

der Konsumtion mit den herrschenden Klassenverhiiltnissen in einem stadtregionalen Kontext 

(Harvey, 1985a: 126). Der temporiiren Stabiltat der »strukturierten Koharenz« wirkt injedem 

Zeit-Raum die Dynamik der historischen Geographie des Kapitalismus entgegen. Sie prasen

tiert sieh als veranderbares und selbst in den ProzeB eingreifendes »Objekt theoretischer 

Untersuchung« und als »Nexus politischer Aktion« (Harvey, 1985a: 64). 
Fur Harvey ist der Raum eine Schlusselkategorie im ProzeB der kapitalistischen Akkumula

tion. Er nimmt Levebvres Frage auf, we1che Systematik sieh hinter dem Bedeutungswachstum 
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von Spekulation, Bauwirtschaft und Immobiliensektor in der »neokapitalistischen« Gesell

schaft verbirgt (Lefebvre, 1972). Lefebvre hatte vermutet, daB es sich bei den mit der Gmndren

te (also mit der Distribution des Raums) verbundenen Sektoren der Okonomie urn einen Re

gelkreis dreht, der parallel zur Industriepolitik verHiuft« und dessen Rolle wichtiger wird (Le

febvre, 1972: 169 f.): In Lefebvres Vorstellung wird die Phase derIndustriellen Revolution im 

20. Jahrhundert von der Phase der Urbanen Revolution tiberwunden: 

»Im gleichen MaBe wie der Hauptregelkreis -laufende industrielle Produktion 'beweglicher' Giiter - an 
Schwung verliert, nehmen die Investitionen auf dem sekundaren, dem Immobiliensektor zu« (Lefebvre, 
1972: 170). 

Die Entwicklung von der industriellen zur urbanen Phase etabliert auch den stadtischen Raum, 

das urbane Ensemble, als das Herzsttick der gesellschaftlichen Dynamik. Die Stadt, die nichts 

und doch alles schafft, die bauliche Umwelt, rtickt in den Mittelpunktder Geschichte (Lefebvre, 

1972: 127): Wahrend Lefebvre dies vornehmlich als sakulare Tendenz versteht, betont Harvey 

zunachst, daB der Charakter der Investitionen in den sekundaren Kapitalkreislauf, i.e. in die 

bauliche Umwelt, primar krisenbedingt, also zyklisch ist. Jede der globalen Krisen des Kapi

talismus sei von massiven Kapitalbewegungen in die bauliche Umwelt begleitet gewesen, in 

einem verzweifelten letzten Versuch, der Uberakkumulation Herr zu werden. Als Beispiel 

nennt er den Boom in der Immobilienwirtschaft vieler entwickelter kapitalistischer Lander von 
1969-1973 (Harvey, 1985a: 20)6. 

Harveys Uberlegungen gehen von dem widersprtichlichen Charakter des »spatial fix« aus. Die 

Limitationen der kapitalistischen Akkumulation in Raum und Zeit konnen demnach voriiber
gehend aufgefangen werden, indem »Raum durch die Produktion von Raum tiberwunden 

wird«, wenn tiberschtissiges Kapital in die bauliche Umwelt investiert wird. Dadurch werden 

jedoch die Widersprtiche des Akkumulationsprozesses nUT verlagert, nieht geli:ist. Sie werden 

vielmehr tiber eine groJ.\ere Breite verteilt (Harvey, 1985a: 60). Die raumliche »Losung« fiihrt 

also zu neuen, groBeren Widersprtichen im nachsten Zyklus, in der nachsten Krise. Damit er

stellt Harvey ahnlich Lefebvre ein sakulares Entwicklungsmodell der kapitalistischen Produk

tionsweise, das an die Produktion und Zerstorung raumlicher Verhaltnisse gekoppelt ist. In dem 

MaJ.\e wie der stadtische Raum - ganz wie der darin stattfindende Massenkonsum, der auch den 

Raum massenhaftkonsumiert- zum wichtigsten Faktordes Uberlebens des wird, 

wird er zum »Lokus fUr die kontrollierte Reproduktion der gesellschaftlichen Verhaltnisse« 

1985a: 88). Und weiter: 

»Durch die Urbanisierung des Kapitals selbst werden Surplusse mobilisiert, produziert, absorbiert und an
geeignet, und durch stadtischen Zerfall und Degradierung werden sie entwertet und zerstiirl« (1985a: 
222). 

l.md Postmoderl1e 

Die zunehmende 0e.,uvuu,,,1S"U im Geftige 

!;<:"'''lj~Ulallm.'!; der Produk-

1985a: 85). 
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Neue Produktions- und Konsumtionsmodi werden von der expansiven des Kapita-

Iismus Damit wandelt sich der ProzeE der 

Weise: Einst Ausdruck flir die Produktionsnotwendigkeiten der kal)it1Ilistisl~he:n 

er zunehmend zum Symbol der Macht des Finanzkapitals und des Staates liber den gesamten 

gesellschaftlichen ProduktionsprozeB (Harvey, 1985a: 88). Die Bedeutung des Staates und des 

nimmt zu, weil die anarchische Konkurrenz zwischen den produktiven 

len den Kapitalismus immer hiiufiger lahmlegt und die Schaffung bestimmter struktureller V or
aussetzungen zur Akkumulation (z.E. bauliche Umwelt) behindert. Koordination des 

tiven und des ~uwU"U!-"'U.~O im Finanzkapital und dessen politische 

werden zu den entscheidenden Voraussetzungen der Fortdauer des A~~kulmlJlatlonSI)ro'zes 
Sowohl auf der Ebene der Klassenformation und der Blindnisse zwischen Klassen als auch auf 

der politischen Ebene der Konstitution des Staates haben wir es dabei mit zunehmend krisen

haften und widersprlichlichen Strukturen zu tun, deren Instabilitat das Feld 

politischer Auseinandersetzungen definiert (cf. Harvey, 1982, KapiteJ 10). 

Die hier skizzierte Dynamik der Kapitalakkumulation schuf einen neuen Urbanisierungstyp: 

Indem der Konsumismus zum tragenden Pfeiler der keynesianischen Okonomie wurde, ent

wickelte sich die Stadt vom »workshop for production« zum »consumption artifact« (Harvey, 

1975: 139)8. In der Stadt als Konsumtionszentrum sind beide Besonderheiten des keynesiani

schen Kapitalismus prasent: die Atomisierung der gesellschaftlichen Reproduktion (Einfami

lienhaus, Automobil etc.) und die Organisation und Bereitstellung der baulichen Umwelt fijr 

die Konsumtion, die die wachsende Durchstaatlichung der Gesellschaft begrlindet. Die priva

te Konsumtion ist das Kemsttick der keynesianisch/fordistischen Formation, wahrend die 

Schaffung der dafijr notwendigen baulichen Umwelt durch den KapitalfluB in den sekundaren 

Kreislauf - unter der Agide des Finanzkapitals und des Staates - gewahrleistet wird. In der 
Landschaft der fordistischen Stadt manifestiert sich der gesellschaftliche Vormarsch der Fi

nanzform des Kapitals in den fortgeschrittenen kapitalistischen Landem (Harvey, 1985a: 88). 

Besonderheit dieser Entwicklung ist, daB die Durchsetzung der Finanzform des Kapitals nicht 

lediglich eine andere bauliche Umwelt schafft als die herkommliche industrielle Form, son
dem vielmehr, daB die Produktion des Raumes selbst zur Substanz der Akkumulation des Ka
pitals wird. Die Schaffung baulicher Umwelt flir die Konsumtion wird so zur Existenzvoraus

,,-apHal1"H1ILl~ - wie das flir die Parallelisierung von gesellschaftlicher Produktion 
Aglietta, 1979; Hirsch/Roth, 1986). Die Ten

denz zur »Wertrealisierung ohne Pl'oduktion«, die letztlich eine Sterilisierung des ""l-'n"11.><l

schen zur Foige hat, findet in der gesellschaftlichen Produktion des Raum flir den 
Zweck der Konsumtion und in del' Explosion des Konsums ihre Entsprechung. Er-

scheint die Stadt dabei als Inkamation des »postln(im;tr 

1985a: 211), so ist sie doch nur denkbar als Resultat der lV111SS(~nplrO(1UKllOn, 

Komptemlent.arilat von M3Lsse:nplroduktion 

senkonsum ist daher die Kritik am lU<M"J;;l~<.,jlvll 
ziert. Die hntw].cklull.g zum artifact« hat das Weiterbestehen des pn)dllktive~n 

Sektors zur Weder der noch die Stadt konnen 

iiberleben, wenn sie ihre Aktivitaten von der Produktion des Werts abJk:olJP'~ln. lC;UlI9"Al finan-
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zielle Maniiver durchfiihren, ohne die Produktion zu erhiihen oder umzustrukturieren 
1982: 320; 1985a: 

seine Betrachtungen der Dialektik von Ur
der »postmodemen Stadt«: Ma

von Stadten und Regionen is! ein neues, auf fle-
rU""'UHUHllH}m>l\;;:~Hm;;.9 Die Bewegung des im Raum 

den Bedtirfnissen der industriellen Die Postmodeme erscheint dann als das 
kulturelle Gewand flexibler Akkumulation. Die keynesianische Stadtstruktur zerfallt - eben so 

in flexibilisierte sozial-

sind. Untersttitzt von staatlichen MaBnahmen wie und institutiona

lisierte Btindnisse von Staat und Wirtschaft wird die postmodeme Stadtlandschaft 
zunehmend von den Bediirfnissen eines Luxuskonsumismus gepragt, wahrend die Marginali
sierten den Rtickzug ins Ghetto antreten (Harvey, 1987). Wo frtiher die Gleichmacherei des 
Automobils und des Einfamilienhauses gesellschaftlich akzeptiertes Prinzip einer Massenkon

sumtionsokonomie war, werdenjetzt Konsumtionspalaste flir selektierte Markte und eine pra
tentiOse Herrschaftskultur zu den Symbolen einer neuen Urbanitat. In dies em Ambiente wird 
»symbolisches Kapital« (Bourdieu) zum Schliisselelement. Davis hat dieses Phanomen als 
»Uberkonsumismus« bezeichnet, womit er »die zunehmende gesellschaftliche Subvention 
neuer Mittelschichten durch die standige Degradierung neugeschaffener Arbeitsplatze und die 
Aufliisung der iiblichen Standards des fordistischen Massenkonsums« meint (Davis, 1986: 
94).10 Das Spektakel, der »Spiele« - Anteil in der romischen Herrschaftsformel wird zum 
Drehpunkt der neuen Stadt; der Kultur wachst eine noch griiBere Bedeutung zu, als sie flir die 
Beherrschung des Raumes im UrbanisierungsprozeB ohnehin schon hatte (Harvey, 1987). Die 
»Towers of Power« in den Innenstadtbezirken der Postmodeme stehen nicht langer nur als 
Symbole der finaziellen Macht sondern auch als spekulative Fetische einer gebrauchswert
orientierten Nutzung des stadtischen Raums im Wege.l1 

Die aktuelle der Stadte hat historische Vorganger. Die Rationalitat der mo
demistisch-kapitalistischen Entwicklung kam sich mit der Zeit stets selbst ins Gehege. Neue 
Wellen von »kreativer Zerstorung« wurden in immer schnellerer FoIge notwendig. Auch die 
Haussmann'sche Modemisierung von Paris schuf lediglich eine limitierte bauliche Umwelt, 

f'vL'"'''A''' Rationalitat spatere (1985b). 
der baulichen Umwelt sind ebenso historisierend wie die Fassaden ihrer Archi

tektur: Die Deindustrialisierung von Paris im 19. J ahrhundert, die den Stadtkem der Luxusin-
dustrie offnete oder die Beseitigung - und poten-
tiell revoltierender - BevOlkerung aus den Stadten sind Themen, die die Urbani-

entlehnt (cf. 1985b: 119). Harvey miB-

und an art in Weise kombiniert werden. Eine 
dem Muster: Die merkantilistische Stadt moblisiert Mehrwert, die industrielle 
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und die keynesianische Stadt absorbiert das Surplus, ist daher problematisch. Gerade in der 

aktuellen, post-keynesianischen Ara ist vorherrschend: eine Mischung aller moglichen Stra

tegien der Kapitalakkumulation durch Urbanisierung (cf. Harvey, 1985a: 221 f.)'2. Festzuhal

ten bleibt an diesem Punkte, daB Harvey den UrbanisierungsprozeB (und damit den gesell

schaftlichen ProzeB selbst) als zeit/raumlichen begreift. Es entstehen dabei »eigenartige geog

raphische Konfigurationen physischer und sozialer Beziehungen«, die wiederum in komple

xe Formen stadtischen Lebens tibersetzt werden (Harvey, 1985b: 265). Der Urbanisierungs

prozeB ist gleichzeitig Grundlage flir die Perpetuierung des Kapitalismus und Ausdruck seiner 

inneren Widersprtiche (Harvey, 1985b: 273). 

So vielversprechend und inspirierend Harveys Versuch ist, in der oben skizzierten Weise Stadt

theorie und historische Geographie zu integrieren, so wenig ist dieses Ziel bisher erreicht. Es 

bedarf hier detaillierter Studien gegenwiirtiger Verstiidterungsprozesse, also Untersuchungen 

stiidtischer Regionen, die Harveys theoretisch erarbeiteten Hypothesen unter aktuelleren Be

dingungen als dem Paris des 19. Jahrhunderts, der Fallstudie in Consciousness and the Urban 
Experience (1985b), und in umfangreicher Form als in Harveys jtingstem Aufsatz (1987) auf 

den Prtifstand stellen. Dies ist urn so notwendiger, als die durch Flexiblilisierung erreichte 

Fragmentierung des Urbanisierungsprozesses eine Mustergeschichtsschreibung der Verstiid
terung im Stile der Forschungen zu Manchester oder Chicago nicht zulaBt. Der Ruf nach mehr 

empirischer Forschung gentigt freilich nicht. Vielmehr mtiBte die Integration verschiedener 

Ansatze in der Sozialwissenschaft, die die Stadtforschung befruchten konnen, fortgesetzt wer

den. Insbesondere in der Diskussion urn die Entstehung der »World City« (vgl. z.B. Friedmann, 

1986), in neueren Ansatzen zum Studium gegenwartiger Restrukturierungsprozesse in stadti

schen Regionen (vgl. z.B. Soja, 1986; et.al. 1983) und in der Literatur, die sich mit globalen 

Urbanisierungstendenzen beschaftigt (vgl. z.B. Portes/Walton, 1980; Timberlake, 1985) fin

den sich erste Ansatze dazu.13 

Grundrentel Akkumulation/Klassenkampf 

1m Kern von Harveys okonomischer Analyse der kapitalistischen Stadt findet sich seine Inter

pretation der Grundrente. '4 Insbesondere interessiert ihn die von Marx nicht vollig gekliirte 

Frage, warum die Grundrente im Kapitalismus weiter existiert, obwohl radikale bUrgerliche 

Okonomen sie als parasitar ansahen. Harvey zeigt, daB dem Bodenmarkt und damit der grund

besitzenden Klasse'5 eine regulative Funktion zukommt, ohne die der Kapitalismus nicht 

funktionieren konnte (Harvey, 1982: 331). Damit wird die Grundrente - ohne selbst Wert zu 

produzieren - zum Faktor im AkkumulationsprozeB. Hergestellt ist ein komplexes soziales 

Verhiiltnis: »Das Kapital organisiert den Raum, aber der Raum hilft, das Kapital zu organisie

ren» (Katz, 1986: 68). Wiihrend das an den Boden gebundene Kapital als historische Voraus

setzung und als Bedingung der Produktion an der Dynamisierung der Krisen im Kapitalismus 

beteiligt ist, werden andererseits wiihrend der Krise Investitionen in den sekundaren Kapital

kreislauf zur AbschOpfung tiberfltissigen Kapitals aus der Sphare der Produktion genutzt. Mit 
dem «spatial fix» werden dem Kapital temporar Ventile geoffnet, die allerdings im Gegenzug 
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die Malaise der Uberproduktionskrise nur vergroBem, weil sie die Krise auf groBerer riiumli
chef Basis Die geographische Landschaft der geplant 

und ausgelegt, um die Umlaufzeit des Kapitals zu senken, erscheint als rationale geographische 

Konfiguration, die nicht lediglich Ensemble von Hiiusem, StraBen, etc. ist, sondem Produk

tionsverhiiltnisse verkorpert (cf. Harvey, 1985a: 32-61). 

Harveys Theorie der Grundrente und der baulichen Umwelt wurde mit dem Argument kriti

siert, sie entspringe zu einseitig einem »Kapitallogikansatz« (Katz, 1986). Diese Position ist 

reprasentativ flir eine oft an Harvey getibte Kritik, die ihm mechanistisches Denken vorwirft, 

wenn es um die Analyse sozialer Prozesse im Raum geht: Man gewiinne den Eindruck, alles 

wiirde immer so geregelt, wie das Kapital es gerade brauche. Richtig ist, daB Harvey Positionen 

ablehnt, die dem Klassenkampf eine von strukturellen Restriktionen relativ unbeeintrachtigte 

Rolle zumessen. Ihm geht es vielmehr darum zu zeigen, wie die Mechanik des Akkumulations

prozesses historisch zur Perpetuierung des Kapitalismus geftihrt hat, gerade indem Klassen

kiimpfe darin integriert werdenkonnten. Okonomische Klassenkiimpfe im Bereich der Produk

tion und der Reproduktion haben dabei bestenfalls modifizierende Wirkung: »Das Kapital mag 

in so!chen Prozessen allgegenwiirtig sein, aber es ist weder allwissend noch allmachtig« (Har

vey, 1985b: 57). Forderungen der Arbeiterklasse nach mehr Kontrolle tiber den ArbeitsprozeB 

und die Reproduktionsbedingungen werden yom Kapital in der Regel mit »Losungen« beant

wortet, die seinen Fortbestand sichem: 

»As labor seeks more control over the collective conditions of its existence, so capital seeks to establish 
collctivized forms of consumption and individual homeownership« (Harvey, 1985b: 57). 

Ais Beispiel flir einen solchen VereinnahmungsprozeB, der auf einem KlassenkompromiB be

ruht, nennt Harvey den »Genius des Fordismus«. Er erlaubte es der kapitalistischen Klasse, sich 

systematisch den Klassenkampfen am Ort der Produktion zu entziehen und lieferte, durch die 
ihn begleitenden dramatischen Verschiebungen im UrbanisierungsprozeB, die riiumliche 

Grundlage flir eine weitere Reproduktion des Kapitals gleich mit (1985b: 254). 

Harvey unterscheidet zunachst zwischen Klassenkampf (Produktion) und verlagertem Klas
senkampf (Reproduktion). Spater differenziert er dieses dichotomische Modell, indem er ne

ben kollektiver Aktion im Raum und klassenbewuBter politischer Aktivitiit individuelle poli

tische Handlungen als niedrigste Ebene politischer Aktivitiithinzufiigt (l985b: 60). Angestrebt 
ist dabei die Beseitigung der Trennungen zwischen den Bereichen und die Verlagerung oko

nomischer Kampfe in die politische Arena (1982: 449). Die des Kapitalismus selbst 
hebt demnach die (seit Engels' W ohnungsfrage) als klassisch empfundene Trennung zwischen 
Produktion und Reproduktion auf, indem die Schaffung neuer Konsumtionsweisen und neu
er Bediirfnisse zur Uberlebenslogik des wird - auch wenn die Dichotomie zwischen 

beiden Sektoren als besonders scharfe erscheint (1985a: 87). Argumentation zielt da-

her nicht auf eine '''"lll!lJIC;U im okonomischen Bereich, sei es im Betrieb oder 

im Stadtviertel, sondern auf eine HH"5''''''VH dieser auf der politischen Ebene, d.h. auf 
der Ebene der staatlichen Macht. 16 
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Globale Restruktnrierung nnd stadtische Politik 

In The Urbanization of Capital (1985a) versucht Harvey einem offensichtlichen Defizit seiner 

Theorie zu begegnen - der Vermittlung von okonomischen Prozessen durch die politische 

Sphare in der Stadt. Als Ausgangspunkt dienen ihrn dabei die vom aktuellen okonomischen Re

strukturierungsprozeB geschaffenen neuen Bedingungen. In einer restrukturierten globalen 

Okonomie werden stiidtischen Regionen neue Bedeutungen innerhalb der stiidtischen Hierar

chie zugemessen (cf. Logan/Molotch, 1987: 257 ff.). Wiihrend einerseits dieser Einordnungs

prozeB selbst aktives Handeln von stiidtischen Wachstumskoalitionen voraussetzt, we1che die 

abstrakte Dynamik des globalen Kapitals regional vertriiglich zu machen versuchen, schaffen 

andererseits die neuen sozialriiumlichen Konfigurationen einen veriinderten Schauplatz fur 

stiidtische Politik. - Harvey benennt vier Bereiche, in denen Stiidte im gegenwiirtigen Restruk

turierungsprozeB urn ihre Position in der innerstiidtischen Hierarchie kiimpfen mussen: inter

nationale Arbeitsteilung, globaler Wettbewerb in der riiumlichen Teilung der Konsumtion, 

Konkurrenz urn Kommandofunktionen in der Weltokonomie und urn redistributive Zahlungen 

aus der Staatskasse. 

Das individuelle Wettbewerbsergebnis wird dabei ganz entscheidend davon abhiingen, we1che 

spezifische Struktur der lokale Arbeitsmarkt aufweist (oder we1chen Veriinderungen er sich zu 

unterwerfen bereit ist). Dabei kann es relevant sein, wie flexibel die am lokalen Markt orientier
ten Sektoren sind, wie stark neue Technologien in vorhandenen Branchen Eingang finden, we1-

che innerstiidtischen Standortvorteile fUr einzelne Bereiche der Okonomie vorhanden sind etc. 

(Harvey, 1985: 138). Die interne Diversifizierung, die Polarisierung und Segmentierung der 

stiidtischen Arbeits- und Konsumtionsmiirkte, der Stadtstruktur und 1etztlich der politisclien 

Sphiire werden zur Existenzvoraussetzung flir das Bestehen im internationalen Wettbewerb. 

Territoriale Arbeitsteilung ist schlieBlich kein regionales Problem mehr, sondern die Konkre

tisierung der abstrakten Bedurfnisse des internationalisierten Kapitals auf Stadt-Teil-Ebene. 

Auf dieser Ebene erscheint die Genesis eines neuen Akkumulationsregimes als interne Rest

rukturierung urbaner Regionen. Widersprtiche entstehen hier zuniichst zwischen lokalen Ka

pitalinteressen und denen des internationalen Kapitals. Diese Widersprtiche werden zum Ver

handlungsgegenstand stiidtischer Politik, insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschaftsent

wicklung. Die allgemeine Stabilitiit des Kapitalismus ist von seiner lokalen Integrationsfiihig

keit abhiingig (Harvey, 1982: 442 f.; 1985a: 223). Stadtische Politik ist daher mit der Herstel

lung einer strukturierten Kohiirenz befaBt, also mit einem Ensemble von Arbeitsmiirkten und 

Reproduktionszusanunenhiingen auf der Basis einer lokal spezifischen Kombination von 

Technologien. - Ein iihnliches Modell hat Mike Davis kurzlich in einer historischen Studie von 

Los Angeles vorgeschlagen. Darin pliidiert er fUr eine Anwendung des Konzepts des »Akku

mulationsregimes« auf subnationaler Ebene, urn »raum-spezifische Subsumtionsweisen der 
Arbeit und der Organisation von Klassenkiimpfen identifizieren zu konnen« (Davis, ohne Da

tum: 60). Die spezifische okonomische Basis einer Stadt, ihre soziale Formation und ihr »Sy

stem riiumlicher Organisation, das Produktion, Konsumtion und politische Herrschaftkoordi
niert,« konnen somit im speziellen Fall zum Gegenstand der Untersuchung gemacht werden 

und den ortsspezifischen Handlungsspielraum politischer Akteure definieren helfen (ibid.: 61). 
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Bei Anwendung solcher Modelle besteht allerdings die Gefahr, die Konkurrenz zwischen 

Stadtregionen als den wesentlichen raumlichen Widerspruch zu sehen. Doch die Tendenz zur 

Herstellung einer strukturierten Koharenz flihrt nicht zu einer monolithischen Funktionalitat 

von stadtischen Raumen innerhalb der intemationalen Arbeitsteilung, sondem zu neuen inner

stadtischen Widersprtichen: Teile eines einzelnen spezifischen stadtischen Arbeitsmarktes 

konnen hochkaratige Kontroll- und Managementaufgaben innerhalb der globalen Okonomie 

wahmehmen, wahrend andere Sektoren am gleichen Ort in den Strudel einer Peripherisierung 

der Arbeit gezogen werden (Sassen-Koob, 1984). Die Subsumtion immer groBerer Teile der 

Arbeiterklasse in den Metropolen unter Produktionsbedingungen, die man dort als ausgestor

ben betrachtet hatte (sweatshops, TagelOhner), geht einher mit einer enormen Steigerung der 

ArbeitsproduktiviHit durch den massiven Einsatz neuer Technologien in allen Produktions

bereichen (cf. Castells, 1985). Der RestrukturierungsprozeB erscheint hier also als raumlich 

definierter Mechanismus zur Steigerung des absoluten und relativen Mehrwerts. 1m gleichen 
MaBe werden die fordistischen Reproduktionsstrukturen zugunsten einer Diversifizierung des 

gesellschaftlichen Konsums abgebaut. Diese Verschiebung ist gekennzeichnet durch einen 

Rtickzug hinter das »sozia1demokratische Minimum« in der gesellschaftlichen Konsumtion 
(Katznelson, zitiert in: Ross/Trachte, 1983: 407) und dUTch die Herausbildung neuer Mittel

klassen ftir den Luxuskonsum (Davis, 1986). So gesehen liefem die Konzepte von Harvey und 

Davis eine Hilfe zum Verstandnis der sozio-okonomischen Restrukturierung der Stadte als (10-

kalen) politischen ProzeB. 16 

Klasse, Territorium und 10k ale Politik 

Aufgabe lokaler Politik ist nicht nur die Integration einer Stadtregion in die globale Okonomie 

sondem ebenso die Vermittlung und Beherrschung innerstadtischer Widersprtiche. In frtiheren 

Schriften operierte Harvey mit einem simplen, dichotomischen Begriffvon Klasse und »com

munity« (Gemeinde im Stadtteil). In Consciousness and the Urban Experience differenziert er 
diese Begriffe und setzt sie in ein neues Verhaltnis. »Community«, so meint er, habe eine klas

senspezifische Bedeutung (1985b: 162). Die »Gemeinde« der nationalen und intemationalen 

Bourgeoisie verftigt naturgemaB tiber gr6Bere terri tori ale Macht als die oft bomierten und li
mitierten Gemeinden der Arbeiterklasse (1985b: 166). Revolutionen, Krisen und sozio-okono

mische Restrukturierung setzen die Grenzen der Begriffe Klasse und »community« in territo

daler und sozialer Hinsicht in Bewegung. 1m ProzeB der sozialraumlichen Restrukturierung 

entstehen neue soziale Einheiten, die mit neuen raumlichen Konfigurationen korrelieren. 

»Community« als typisch urbane gesellschaftliche Form ist daher kein unhistorisches Organi

sationsprinzip, sondem wird durch Klassenverhaltnisse definiert und modifiziert. Ihr Charak
ter ist widerspriichlich: Einerseits ist zur Aufrechterhaltung kapitalistischer Klassenverhaltnis

se deren Mystifizierung mit Hilfe einer »operativen geographischen Konzeption von' commu-

notwendig« (Harvey, 1985a: 148). Andererseits kann die stadtische Gemeinde auch von 

der Arbeiterklasse als »offensive W affe im Klassenkampf« eingesetzt werden (Harvey, 1978). 

Entscheidend flir Harveys Verstandnis stadtischer Raum/Klassenstruktur ist dabei die Vorstel-
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lung, daB unterschiedliche »communities« iiber ganz verschiedene Ressourcen verfiigen, urn 

Raum iiberwinden mid beherrschen zu konnen. Ihre Mobilitat ist Faktor ihrer jeweiligen Klas

senbindung und der andauernden Klassenkampfe im Raum (Harvey, 1987; Logan/Molotch, 

1987). Die Dependenz bestimmter Orte von iibergeordneten Strukturen scheint mit der Mobi

litat des Kapitals zu wachsen, denn das raumlich-soziale N etz des Kapitalismus wird durch Dis

persion und Flexibilisierung fester gefiigt. Harvey erkennt zudem, daB Prozesse der Vergesell

schaftung und BewuBtseinsbildung in der urbanen Gesellschaft komplexer sind als daB sie sich 

in einem dichotomischen Modell ausdriicken lieBen. Klasse und srndtische Gemeinde sind 

letztlich - neben Familie und Staat z.B. - nur zwei von mehreren primaren Orten der Be

wuBtseinsformation (1985b: 252). Die Urbanisierung des BewuBtseins, also der ProzeB der 

BewuBtseinsformation durch Urbanisierung, ist standigen Restrukturierungsschiiben ausge

setzt (1985b: 252). Die spezifische Art und Weise, in der Individuen in diesem ProzeB verschie

dene Konzeptionen internalisieren, tragen zur Konfusion in der ideologischen und politischen 
Sphare bei (1985b: 262). Dies verhindert in den meisten Fallen stadtischer sozialer und poli

tischer Auseinandersetzungen klare Identitaten der Akteure. 

Mit einem solchen soziologischen Modell der Struktur und des politischen Milieus der Stadt 

will Harvey den »Ouvrierismus« iiberwinden, der einigen seiner friiheren Schriften eigen war 

- wo er die stiidtische Bevolkerung auf eine undifferenzierte Arbeiterklasse zu reduzieren ten

dierte. 17 Allerdings bleibt noch einiges zu tun iibrig, urn die aktuellen stiidtischen Restruktie

rungsprozesse in ein umfassenderes Modell zu integrieren und den politischen Charakter der 

Restrukturierung zu verstehen. Es geniigt nicht zu zeigen, daB die Kommodifizierung von 

traditionellen Strukturen gegenseitiger Hilfe in und den WertabfluB aus vielen verarmenden 

Stadtteilen mit dem neuen Regime del' flexiblen Akkumulation konsistent ist. Vielmehr miis

sen gerade die Funktionen einzelner sozialraurnlicher Fragmente im stiidtischen Gesamtzu

sarnmenhang in ihrem Bezug auf die globale Okonomie bestimmt werden. Der ProzeB der 

Informalisierung ist zudem auBerst differenziert und die Kreation neuer Vergesellschaftungs

formen ambivalent - wie die Untersuchung von »mediating structures« und »public-private

partnerships» in den USA beweist (cf. Mayer, 1986). Wegen der aliBerst schwierig zu sezieren

den und kaum zu verallgemeinernden lokalen Ausformung der Dynamik globaler okonomi

scher Restrukturierungsprozesse ist die Formulierung von politischen Programmen gegeniiber 

der Stadt eine hartere NuB, als es bei Harvey (1987) erscheinen mag. 
Harveys politische Formulierungen sind in Abgrenzung zu einer Reihe von maBgeblichen 

Theoretikern auf dem Gebiet der Urbanistik entstanden. Fast verwundert stellt er fest, daB vie
le Autoren auf der Linken gerade zum gegenwiirtigen Zeitpunkt der marxistischen Theorie den 

Riicken kehren - wo die Krise des Kapitalismus sich doch mit gigantischen Umwalzungen der 

Produktivkrafte und der gesellschaftlichen Beziehungen bemerkbar macht (1985b: 267). Ex

plizit ist darum seine Opposition zu Theoretikern wie Saunders (1981), Mollenkopf (1983) 

oder Castells (1983), die - aus unterschiedlichen Griinden - davon iiberzeugt sind, daB es nutz

los sei, eine rein materialistische, in der marxistischen Tradition stehende Interpretation stiid

tischer Konflikte zu versuchen (1985a: 125). Deutlicher noch als die genannten Autoren gren

zen sich seit neuestem Autoren aus dem Bereich der» New Urban Ecology« (Feagin, 1986) yom 

Marxismus in der Stadttheorie abo Gottdiener (1985) postuliert beispielsweise, daB die Idiosyn-
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krasie der aktuellen Urbanisierungstendenzen (vor allem der polynuklearen Strukturen in den 

USA) von der marxistischen Theorie nicht erfaBt werden konnen. Harveys Verdienst ist es si

cherlich, die gegenwartige Restrukturierung der politischen Form des fordistisch-keynesiani

schen Vergesellschaftungsmodus (cf. Hirsch/Roth, 1986) mit einer elaborierten und umfassen

den Theorie der Urbanisierung, deren Kategorien er aus dem Marxismus entwickelt hat, zu ver

binden. Allerdings scheint bei vielen seiner Kritiker, auch bei solchen, die seinen Ansatz ak

zeptieren (z.B. LoganlMolotch, 1987), das MiBverstandnis vorzuherrschen, bei Harveys 
»Orthodoxie« handele es sich nicht urn eine politische Entscheidung flir einen gewissen Stand

pUnkt, sondem urn einen Mangel, den es zu beseitigen gelte. Foiglich besteht eine Spannung 

zwischen Harveys Standpunkt und denjenigen Positionen auf der Linken, die den historischen 

und theoretischen AblOsungsprozeB von der marxistischen Orthodoxie und die Offnung gege

niiber neuen gesellschaftlichen Konfliktfeldem und Deutungsmustem begriiBen (cf. Hirschi 

Roth, 1986: 10-45; 168-240). 

ordnete dem lokalen politischen Sektor eine spezifische Rolle im aktuellen Restruktu

rierungsprozeB zu. Er geht ahnlich wie Lefebvre (1972) davon aus, daB »soziale, okonomische 

und politische Prozesse auf der stadtischen Analyseebene eine besondere Bedeutung haben« 

(1985a: 163). Dort liegt die Schnittstelle von taglichem Handeln und globalen Prozessen (vgl. 

Rodenstein 1986). Es ist dies zugleich auch eine Kritik an raumlosen Konzeptionen in der mar

xistischen Tradition. Zudem ist in Harveys Augen die Formation sozial-raumlicher Konfigu

rationen in stadtischen Regionen instrumental flir das Verstandnis der Formation des Staates. 

Raumliche Beziehungen und geographische Entwick,lungen innerhalb der Evolution einer Ak

kumulationsperiode erklaren seiner Meinung nach'die Entstehung bestimmter Staatsfunktio
nen (lokal, regional, national, supra-national; 1985c: 143 f.). Globale Klassenauseinanderset

zungen lOsen sich in die verschiedensten interterritorialen Konflikte auf. Die Notwendigkeit 

zur Bildung und Auflosung von Staatsapparaten im Kapitalismus ist daher im Kontext der Bil
dung und Auflosung geographischer Klassenbiindnisse zu sehen (1985c: 152). Der Staat, der 

in dies em ProzeB der Formation einer strukturierten Koharenz mit spezifischen eigenen Inter

essen ausgestattet ist, wird zum »Schliissel fiir den Ausdruck der Tendenz, regionale Klassen

biindnisse zu schaffen« (1985c: 152). Der Vorstellung, daB stadtische Politik mit der Regula-

tion und der strukturierten Koharenz befaBt ist, ist die Kritik solcher lokalen Poli-

tikmodelle die den Handlungsspielraum stadtischer Politik auf den Bereich der kol-

lektiven Konsumtion beschrankt sehen (cf. 1985a: 125 ff.). Dartiber hinaus ist damit 

gesagt, daB - obwohl die Funktionen des lokalen Staates an die Bediirfnisse des kapitalistischen 

Systems gebunden sind - die Zustandigkeiten lokaler Politik nicht einseitig von der globalen 

Ebene definiert werden. Sie sind selbst Gegenstand lokaler iJV"'''''~H'v' K]a~;senk:iim.pf(~: Wor-

urn es in der kommunalen Politik gehen soIl, ist ebenso umkiimpft wie die eigent

liche lokale Politik selbst (cf. Fincher, 1981). Der lokale Raum hat folglich eine gewisse Au
tonomie. Er ist ein Treibhaus innerkapitalistischer Innovation,18 an der die gesamte stadtische 

Gesellschaft - auch die stadtischen sozialen Bewegungen - beteiligt ist (sind). Diese Situation 

ist explosiv: 

»The urban region either submits to the forces that created it or becomes the hearth of a revolutionary 
movement« (l985a: 162). 
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Das materialistiscben StadUbeorie 

geniigt seinem eigenen die »Oberflachenphanomene« stadtischer Restruk-
turierung in allen Bereichen des urbanen Lebens VHHUH!',O" "S''-', Gesundheitsfilrsorge, sozia-
Ie Dienstleistungen, Umwelt, etc.) an die ihnen »unterliegenden und oft obskuren 
Bediirfnisse der Kapitalakkumulation und der Perpetuierung der herrschenden Klassenverhalt
nisse in der Produktion« zu kniipfen. Er erkennt die Spannungen, die durch die stadtische Re-

u".u,<v<uus zugunsten flexibler Formen der Akkumulation im urbanen Kontext entstehen. 
Obwohl er beteuert, daB die gegenwartigen Verschiebungen innerhalb des kapitalistischen Sy-
stems ebenso wie post-modem sind, ist er der Auffassung, daB sich das 
talistische System insgesamt nicht in der Krise befindet. Die Handlungsspielraume progressi
ver stadtischer PoUtik sind entsprechend !imitiert (Harvey, 1987). Der stadtische politische 
Raum bleibt filr in erster Linie die Hochburg derjenigen Kriifte, die die PeJrpetUilenm 
der kapitalistischen Verhaltnisse verfolgen. Dies gilt urn so mehr, als der durch 
die Produktion von Raum am Leben erhalten wird (1985b: 265). Allerdings macht die Zersplit

terung des politischen BewuBtseins, welche durch die Segregation des stadtischen Raums nach 
den Grenzen der flexiblen Akkumulation noch verstarkt wird, die Verschiebung vom »frag
mentierten Pluralismus zu einer mehr klassenorientierten Politik« in der amerikanischen Stadt 
zu einem schwierigen Projekt (Harvey, 1985: 225). 
Sicherlich gibt es eine Reihe von Defiziten in Harveys Ansatz, vor aHem im Bereich der Ver
mittlung zwischen okonomischenProzessen und politischer Formkrise, im Bereich der Schnitt
stelle zwischen institutionalisierter Staatsmacht und sozialen Bewegungen oder in bezug auf 
das Verhaltnis zwischen dem lokalen Staat und sublokalen Strukturen. Ais umfassender An
satz eines weitergehenden Projekts materialistischer Stadttheorie ist David Harveys Werk je
doch das Uberzeugendste, was die Disziplin derzeit zu bieten hat. 

Zur kontroversen Problematik von Gegenstand und Aufgabe einer spezifisch stadtorientierten Sozial
wissenschaft cf. Castells, 1977: Pickvance, 1976; KraemerlNeef, 1985; Lefebvre, 1972; Harvey, 
1973; Zukin, 1980, Saunders, 1981. 

2 Ais Grundlage einer materialistischen Stadtforschung gelten im allgemeinen Engels' Texte Zur La
ge del' arbeitenden Klassen in England undZur Wohnungsfrage. Marx selbst hatte der Frage des Rau
mes aus unterschiedlichen Grunden wenig Bedeutung zugemessen. Ein Hauptgrund war die Relevanz 
der Zeit als Medium der Messung der Arbeitszeit, also der Grundlage der Mechanik der Ausbeutung 
selbst, fijr die btirgerliche Okonomie. Auch mag eine bewuBte Zuruckweisung der Hegel'schen Po
sition maBgebend gewesen sein, Hegel hatte Kolonialismus und Imperialismus als externe Uisungen 
fijr interne Widerspruche der kapitalistischen Lander fUr moglich gehalten (Harvey, 1985a: 52; ZUT 
Rolle des »spatial fix« bei Harvey siehe unten). Auch war Marx die Glorifizierung des territorialen 
Nationalstaates dUTCh Hegel suspekt, weswegen er den Primat der revolutionaren Zeit tiber den Raum 
favorisierte, urn den Klassenkonflikt zu entmystifizieren (cf. Soja, 1985: 105" 1 07). Harvey selbst ver
sucht, die zeitliche Dimension im Denken von Marx mit der Imperialismustheorie Lenins zu verbin
den (Harvey, 1985c). Zum Problem der Stadt »im marxistischen Denken« cf. Lefebvre, 1975. 
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3 Der Begriff »urban process« bereitet ebenso Schwierigkeiten in der wie »built environ-
ment« (bauliche Umwelt), »spatial fix« und »community« (stadtische Gemeinde), Die hier vorge
schlagenen Ubersetzungen sind nur Annaherungen an die englischen Tennini, 

4 Fur eine deutlich unterschiedliche marxistische Postiion ct Lefebvre, 1972, Siehe auch Castells' Re
vision seiner ursprunglichen Position: 1983, 1984, 

5 Fur einen Uberblick aktueller Positionen cf, Gregory/Urry, 1985, Flir die westdeutsche Diskussion 
cL Prigge, 1986, 

6 Der Begriff der Krise spieJt eine zentrale Rolle in Harveys Verstandnis des kapitalistischen Akkumu
lations/Urbanisierungsprozesses, In The Limits to Capital (1982) erstellt er eine Krisentypologie, 
V gL auch 1985a: 11-l3, 

7 Finanzkapital wird hier verstanden als Einheit von Banken-, Handels- und Industriekapital, wobei da
von auszugehen ist, daB es sich dabei urn eine spannungsreiche und widersprtichliche Verbindung 
handelt Das gleiche gilt flir die Klasse, die das verbindende strategische Zentrum von Finanz und Pro
duktion darstellt Auch hier haben wir es mit einer sehr instabilen Konfiguration zu tun, Die Rolle des 
Staates als »Herz des strategischen Kontrollzentrums flir die Zirkulation des zinstragenden Kapitals« 
ist herausragend (Harvey, 1982: 319 ff,), Das Vorhandensein eines funktionierenden Kapitalmarkts 
und des Staats als Financier sind die unmittelbaren Voraussetzungen des Kapitalflusses in den sekun
daren Kreislauf (Harvey, 1985 a: 7), 

8 Zur Beschreibung der Konsequenzen dieser Dynamik flir den Vergesellschaftungs- und Be
wuBtseinsbildungsprozeB siehe Harvey 1985b: 254 ff, 

9 Harveys Rekurs auf Konzepte der Marxschen politischen Okonomie stattet ihn mit einer traditionell 
marxistischen Tenninologie und mit einer Reihe von Kategorien aus, die im Verbund mit seinen ei
genen Konzepten als der paradigmatische Werkzeugkoffer der polittikonomisch orientierten Stadt
theorie gelten konnen, Konzepte aus anderen Bereichen der sozial- oder wirtschaftswissenschaftli
chen Diskussion wie »flexible Akkumulation« und »Akkumulationsregime« verwendet Harvey 
meist »in Anlehnung« an, selten deckungsgleich mit den Urhebern diese Begriffe, 

10 Harvey und Davis beziehen sich beide auf neueste amerikanische Entwicklungen, VgL auch Jame
son, 1984; Davis, 1985, 

11 Zum Konzept von Tauschwert und Gebrauchswert im stadtischen Kontext c[ Logan/Molotch, 1987. 
12 Die Betonung der komplexen Struktur von Urbanisierungsstrategien ist deshalb von Bedeutung, weil 

marxistische Theoretiker oft der simplizifierenden Periodisierung bezichtigt werden, V gL Gottdie
ners (1985: 76) liberzogene Kritik an Gordon, Zum Problem der Periodisierung vgL Jessop, 1983, 

13 VgL flir die westdeutsche Situation cgf, Friedrichs/Haussennann/Siebel, 1986; BlankelEvers/Woll-
mann, 1986, 

14 FUr einen Uberblick liber die theoretische Debatte cf, Fine, 1979; Edel, 1976; Gottdiener, 1985; Har
vey, 1982: 330 ff.; Brede/Dietrich/Kohaupt, 1976, 

15 Kritiker Harveys haben auf das Fehlen einer solchen Klasse in den USA hingewiesen (Gottdiener, 
1985: 160 ff,), 

16 Zum Konzept der Restrukturierung cf, Soja, 1984: Smith/Feagin, 1987, 
17 Eine Tendenz, die ieh im Gegensatz zu Kritikem Harveys wie Gottdiener (1987) im Falle der he11'

schenden Klassen nicht entdecken kann, 
18 Harvey unterscheidet gegenwartig vier Dimensionen dieses Prozesses: 1) die traditionelle Wachs

tumsmaschinerie; 2) die Stadt als Innovationszentrum; 3) die Stadt als kollektive Einheit im intema
tionalen Wettbewerb; 4) die Stadt als aktive Komponente in der Restrukturierung geopolitischer Zu
sammenhange (l985a), 
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Ursula Wolf 
Brauchen wir eine okologische Ethik? 

Es ist heute viel davon die Rede, daB wir, wenn die Menschheit sich nicht selbst zerstOren solI, 

eine neue Ethik brauchen. Die zwei groBen Probleme, die die Existenz der Menschheit grund

satzlich gefahrden, sind die atomare Bedrohung und die Umweltkrise. Mein Thema hier ist das 

zweite dieser Probleme. Gerade was dieses Problem betrifft, ist die Vorstellung verbreitet, daB 

seine Losung nur durch einen Wandel in unseren ethischen Einstellungen zustandekommen 

kounte: Die ZerstOrung der Natur lasse sich nur noch aufhalten, wenn wir von unserer bis

herigen anthropozentrischen Ethik, die alle moralischen Verpflichtungen auf menschliche 

Bediirfnisse zuriickfiihrt, iibergehen zum Standptinkt einer biozentrischen oder okologischen 

Ethik, die allem Lebendigen oder - ~ch allgemeiner - allem N atiirlichen bzw. der N atur oder 

~are im ganzen ein Eigemecht zuerkeunt. Gegen diese Forderung steht die These der 

Vertreter der bisherigen anthropozentrischen Ethik, wonach nicht nur diese Ethik vollig aus

reichend sei, urn die okologischen Probleme zu erfassen, sondem dariiber hinaus die sog. neue 

Ethik einen gefahrlichen Riickfall in Irrationalismus und Mystizismus bedeute. Urn einen Ein

stieg in diese Kontroverse zu gewinnen, miissen wir zunachst Klarheit dariiber gewinnen, was 

auf der einen und der anderen Seite genauer gemeint ist. Es liegt nahe sich zu fragen, wie die 
beiden Begriffe, urn die es hier geht, der Begriff der Ethik und der Begriff der Okologie, zu 

verstehen sind. 
Fiir den Begriff der Okologie laBt sich diese Frage rasch klaren. Der Terminus »Okologie« ist 

urspriinglich in der Biologie aufgekommen und bezeichnet dort die Wissenschaft von den 

Beziehungen zwischen Organismus und AuBenwelt. Wo in der politischen Auseinanderset

zung von der okologischen Problematik die Rede ist, sind damit jedoch nicht Probleme in der 

deskriptiven Wissenschaft der Okologie gemeint, sondem die praktischen Probleme, mit denen 

wir als Auswirkungen unseres Umgangs mit der Natur konfrontiert sind (vgl. Passmore 1980, 

S. 43 ff.). Ich werde daher im folgenden den Ausdruck »okologische Probleme«, in diesem in

formellen und gangigen Sinn verwenden. Diese Probleme konnen von verschiedener Struktur 

sein, was deswegen von Anfang an zu beachten ist, weil darin die Moglichkeit liegt, daB sich 

die Frage nach dem Zusammenhang von Okologie und Ethik je nach Typ des Problems ver

schieden stellt und daher nicht als ausgemacht gelten kann, daB wir zu einer einheitlichen 

Antwort kommen. Was die Einteilung der Probleme angeht, werde ich mich ebenfalls an die 

weithin iibliche Unterscheidung von drei Bereichen halten.:..l. Verknappung von Ressourcen 

(Nahrung, Rohstoffe, Energie etc.); ~eltverschm~Nebenwirkungen der Industrie, 

die teils sofort, teils langfristig, teils mit Sicherheit, teils mit mehr oder weniger groBer Wahr

scheinlichkeit schadlich fiir den Menschen und/oder die iibrige Natur sind); 3. Veranderung 
und ZerstoruJlg.Jloo Natur (AuSIQttnng natiirlicher Arten, aber auch ErzeuguV::-':n::"OarT1Y""er"'an="'a""e--
~ -~~--~~----
rung von Arten (Gentechnik), Reduktion unberiihrter Landschaften). 
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Die Frage ware also jetzt, ob und inwiefem diese Probleme jeweils ethische Probleme sind und 

ob sie ethische Probleme einer so neuen Art sind, daB sie eine grundlegend neue Ethik erfordem. 

Ehe ich mich dieser Frage zuwenden kann, muB ich jedoch den zweiten thematischen Begriff, 

den der Ethik, erliiutem. Hier ist eine ausfiihrlichere Uberlegung vonnoten, wei! die ange

messene Bestimmung dieses Begriffs strittig ist, weil aber seine Definition gerade mit dariiber 

entscheiden wird, wie die Frage nach einer okologischen Ethik zu beantworten ist. 

I. Ethik und Moral 

Zur Bedeutung der heiden Worter 

Das Wort »Ethik« meint in seinerurspriinglichen Bedeutung »Lehre yom richtigen Verhalten«. 

In der griechischen Philosophie ist daher das Thema der Ethik die Frage, wie man leben sollte _ 

oder wie zu leben gut oder rats am ist. Der Bezugspunkt dieser Frage ist das gute oder gliickliche 

mdividuelle Leben. Kant hat die Verhaltensregeln, die auf diese Frage antworten, als Impe

rative der Klugheit bezeichnet (wofiir man in der heutigen Literatur manchmal auch den 

Ausdruck »prudentielle Regeln« findet) und sie den moralischen Imperativen oder Normen 

entgegengestellt. In der heutigen Philosophie ebenso wie in der alltaglichen Rede wird das Wort 

»Ethik« hiiufig in diesem engeren Sinn, also gleichbedeutend mit dem Wort» Moral« verwen:; 

det (auBerdem als Titel der Disziplin, die sich mit der Moral befaBt, also im Sinn von »Moral

philosophie« - diesen technischen Sinn kann ich hier auBer acht lassen). Moralische Normen 

werden meist dadurch charakterisiert, daB sie einen besonderen Verbindlichkeits- oder Ver-
- ?> 

pflichtungscharakter haben. Hingegen gehort es wesentlich zu unserer heutigen Moralkonzep-

tion, die ich als Aufklarungsmoral oder liberale Moral bezeichnen werde, daB die Wahl und 

Befolgung ethischer Regeln im weiten Sinn, d.h. die Fragen des guten Lebens, der Autonomie 

des Individuums iiberlassen bleiben und nicht Gegenstand moralischer Verpflichtungen sein 

sollen, solange keine Konflikte zwischen Individuen entstehen. 
Die Frage, die zur Zeit in der Moralphilosophie kontrovers diskutiert wird, ist die engere Frage, 

ob wir angesichts der okologischen Probleme eine neue Moral brauchen. Das zeigt sich deutlich 
an dem Vokabular, mit dem die Kontroverse gefiihrt wird. Die Vertreter der »neuen« Moral 

reden von einem Eigeurecht der Natur, davon, daB wir Verpflichtungen nicht nur gegen Men

schen, sondem gegen alles Lebendige oder Natiirliche haben. AuBerdem 'gibt es einen guten 

Grund, die Frage in diesem engeren Sinne zu stellen. Denn wenn wir heute der Auffassung sind, 

daB Fragen des guten Lebens dem Individuum zu iiberlassen sind, wenn aber andererseits die 

okologischen Probleme dringlich sind, dann ware es von Vorteil, wenn sich die Art unseres 

Umgangs mit der N atur als moralische Frage betrachten HeBe; denn dann waren hier bestimmte 

yerhaltensregeln verpflichtend und konnten so allgemein gefordert werden. Tch gehe daher 

zuniichst von der Frage der Moral aus, wobei sich jedoch zeigen wird, daB sich Moral und Ethik 

nicht so scharf trennen lassen, wie das manchmal angenommen wird. 
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Allgemeiner Begriffvon Moral und die Form traditionaler Moralen 

Haufig wird der Begriff der Moral einfach durch das definiert, was wir hier und heute unter 

Moral verstehen, etwa so, daB moralisch handelt, wer auf einem universalistischen Standpunkt 

steht oder allen gleiche Rticksicht zukommen laBt oder aIle als Trager moralischer Rechte 

achtet. Diese Angaben sind jedoch als allgemeine Definition des Moralbegriffs ungeeignet; sie 

machen unsere Moral zu der Moral und tibersehen, daB es in anderen und 
Kulturen Tugendhat 1984, S. 82). 

UmJ0U'~"~H zwei Weisen, auf die man 

U""CUHU'Co U,allJll, die Moral von ihren Inhalten her zu definieren. Diese 

Zugangsweise hat den Nachteil, daB sie leicht in die gerade erwahnte Gefahr gerat, daB wiT hier 

unsere eigene inhaltliche Konzeption voraussetzen undper definitionem zur richtigeu erheben. 

Daher scheint die andere M6glichkeit, daB WiT uns statt dessen an der Form oder Art und Weise 

orientieren, in der moralische Inhalte vorkommen, den Vorzug zu verdienen. leh beginne also 

mit diesem Weg, werde jedoch zeigen, daB er der Erganzung durch inhaltliche Gesichtspunkte 

bedarf und daB dadurch zugleich die modeme Trennung von Moral und gutem Leben frag

wtirdig wird. 

leh habe oben bereits informell einen tiber die Form definierten Moralbegriff verwendet, als 

ich sagte, daB das Moralische gew6hnlich durch seinen Verbindlichkeits- oder Verpflichtungs

charakter bestimmt wird. Wie dieser Verpflichtungscharakter zu verstehen ist, ist seinerseits 

umstritten. Wenn WiT hier vom Phanomen der Verschiedenheit von Moralen ausgehen, dann 

liegt eine soziale Interpretation nahe. lch orientiere mich daher in der Darstellung an Tugend

hats Moraltheorie, der diese Zugangsweise so weit ausgearbeitet hat, daB sie zumindest in sich 
koharent die verschiedenen Problem aspekte berticksichtigt (vgl. Tugendhat 1984, S. 145 ff.): 

die denjenigen, der die Normen verletzt, in seinem Personenkem treffen, 
schlechten Menschen hinstellen und ihm Geftihle der Scham und Schuld verursachen. Die 

FonTI der Moral ist also das Zusammen von sozialem Druck und individuellen Affekten. Dieses 

findet sich nicht bei beliebigen sozialen Konventionen, sondem nur dort, wo Normen auf eine 

spezifische Weise begrtindet sind. Der Bezugspunkt, aus dem sich sowohl der Inhalt konkreter 
Normen als auch die Legitimitat des sozialen Drucks und die individuelle Motivation ergibt, 

ist das gemeinsame Selbstverstandnis der ihre gemeinsame Identitatsvorstellung. 

Diese liegt in einer die was eine Person wesentlich zu einem guten 

oder schatzenswerten Menschen, nicht nur in dieser oder jener Hinsicht, sondem einfachhin 
macht. In traditionellen Gesellschaften grtindet diese Wertvorstellung in My then, die von allen 

HH')',ijlCU'~Hl >:"!<l<"LlUL werden. Die moralischen Normen sind also begriindet relativ zu diesen 
Glaubensmeinungen, die bestimmen, welche Verhaltensweisen fUr die we

sentliche sind. Zu dies en wesentlichen in traditionalen Moralen 
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auch so1che der bloB individuellen Lebensgestaltung, und nicht nur Fragen des Verhaltens 

zwischen Personen. 

Der Ubergang von traditionalen Moralen zur modernen Moral 

Wenn wir diese fonnale Definition zugrundelegen, stellt sieh der Obergang von traditionalen 

Moralen zur modernen Moral so dar: Mit der Aufkliirung entfallt der Glaube an mythische 

Weltbilder, womit sich auch jede Basis flir die Rechtfertigung moralischer N onnen aufzulosen 

scheint. Individuen und Gruppen haben zwar nach wie vor Konzeptionen des guten Lebens 

bzw. Wert- und Identitatsvorstellungen, aber diese haben jetzt mangels Begriindung nur noch 

den Status subjektiver Vorstellungen und lassen sieh daher nieht mehr verbindlich machen. Die 
Frage ware dann, ob hier nieht doch noch ein gemeinsamer Rest bleibt, aus dem sieh moralische 

Nonnen ableiten lassen. Und wenn Wertuberzeugungenjetzt nur noch subjektiv sind und sieh 

nicht mehr flir alle begrunden lassen, liegt es nahe, diesen Rest in empirischen Tatsachen zu 
suchen, in Tatsachen, deren Bestehen jeder zugeben wtirde. 

Vertragstheorien 

Der einfachste Weg ist der, den Vertragstheorien der Moral beschreiten, die mit geringen und 

unstrittigen Voraussetzungen auskommen,namlich daB wir erstens alle ein sUbjektives Inter

esse daran haben, daB andere auf uns Rucksieht nehmen, und daB wir zweitens nieht zu einer 

Einigung uber Lebenskonzeptionen kommen konnen, jedoch bei allen die Fiihigkeit zu einer 

zweckrationalen Oberlegung uber die Maximierung der eigenen Interessen unterstellen kon

nen. Fur alle begriindet und daher verbindlich zu machen waren dann diejenigen Nonnen, durch 

die jeder, wenn sie insgesamt befolgt werden, mehr gewinnt, als er dadurch, daB auch er sie be

folgen muB, an Verzichten in Kauf nehmen muB. Die Probleme dieser Position liegen auf der 

Hand: Die Befolgung der N onnen ware hier nur dann rational, wenn man sieher sein kann, daB 

auch die meisten anderen sie befolgen, was die Einflihrung eines Zwangsrechts und totaler 

Oberwachung er}"ordern wtirde. Das aber ist offertsichtlich nicht, was wir unter Moral ver

stehen. D.h. bei diesem Ansatz fehlt der Aspekt der affektiven Motivation der Individuen. Fer

ner ist nicht zu erwarten, daB eine rein zweckrationale Kalkulation zu derjenigen inhaltlichen 

Moralkonzeption flihren wtirde, die herausspringen solI, also zu einer Moral der gleichen Ruck

sieht auf alle. Denn es ist nicht ersichtlich, we1chen Grund die faktisch Privi1egierten haben 

sollten, sieh auf Gleichheit zu einigen, solange es flir die Schwacheren irnmer noch zweck

rational besser ist, ungerechte Regelungen von Interessenkonflikten zu haben, als willkurlicher 
Macht ausgeliefert zu sein. Diejenigen Tatsachen, von denen die Vertragstheorie ausgeht, rei-
chen also offensichtlich nicliraus, urn zur Moral zu kommen. ...,. 
~ 

Vernurifttheorien 

Es bietet sich dann die Moglichkeit an, daB wir die eine dieser Pramissen, die Annahme der 
Rationalitat, in einem starkeren Sinn verstehen. Die Ausgangssituation besteht ja nicht einfach 

darin, daB die Individuen zweckrational uberlegen, sondern daB sie miteinander zu einer 
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Einigung zu kommen versuchen. Man konnte dann mit Habermas sagen, daB in dieser Fa
r.r",lnl·in'7in,ipn enthalten 

tion nicht an den allgemeinen 
nur noch auf Interessenkonflikte und nicht mehr auf das gute Leben bezieht, wird auf diese 
Weise nieht erklart. Vielmehr bleibt das eine blaBe Setzung, die sich Grun
den verdankt, namlich derTatsache, daB bei InteressenkonfliktenNormen unerlaBlich sind. Bei 
der Vertragstheorie ist diese wenn aueh unbegriindeter Ausgangspunkt. In-
nerhalb der transzendentalpragmatischen bleibt ihr Stellenwert unkIar, 

und man fragt sich, ob es nicht einfach ein glucklicher Zufall ist, daB der Bereich lOsungsbedilrf
tiger praktiseher Konflikte und die Reichweite des rationalen Begrundungsverfahrens zusam
menfallen. 

Theorien vom Wert der Person 

Ein dritter Vorsehlag fjndet sich bei Tugendhat, der nun direkt an seinen allgemeinen Moral
begriff anknilpft (vgl. Tugendhat 1984, S. 156 ff.). Persanen haben auch nach der Auflosung 
mythisch begrundeter Selbstverstandnisse noch die Eigentilmlichkeit, daB sie nach Vorstel
lungen yom guten Leben oder einer Identitatskonzeption ihr Leben fiihren und bewerten; d.h. 
sie haben ein Selbstwertbedilrfnis, und Selbstwert ist wesentlich sozial vermittelt. Ohne 
begriindbare inhaltliche Wertkonzeption bleibt dafilr nur noch die Basis, daB man iiberhaupt an 
einem wechselseitiger Anerkennung sein will. gut als Mensch, in 
den wesentlichen Seiten seines Personseins ist, kann daher nUT noch heiBen, daB er an diesem 

als Personen ernstnimmt, daB er also ein moralischer Mensch gemaB 
unserer modernen Konzeption einer universalistisch-egalitaren Moral ist. Die Voraussetzung, 
auf die sieh diese Position stiltzt, das Vorhandensein eines Selbstwertbedilrfnisses und sein 
sozialer Charakter, ist nun sieher eine empirische Tatsache. 
problematisch, denn die daB filr moderne Menschen der wesentliche 

Selhstwert!Zej-"Uhls darin besteht, nach einer Moral der glei-

sein 
ist insbesondere die wesent-

lieher Bestandteil des Selbstverstandnisses, innerhalb dessen die liberale Moral steht und aller-
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erst verstandlich wird, und wenn wir die fonnale Definition der Moral zugnm(leleg,en, 

solche wesentlichen Hinsichten des Personseins moralischer 

sein. Das ist im iibrigen auch faktisch der Fall, denn auch in liberalen Gesellschaften beschrankt 

sich sozialer Druck nicht auf Nonnen der b1C11C,111OURiicksicht auf aile. Er beschrankt sich fak-

tisch nicht einmal auf die fiir das liberale Selbstverstandnis weiteren wesentlichen Hinsichten, 

denn die liberale Idee, daB das gute Leben allein Sache des Individuums ist, widerspricht der 

menschlichen Psychologie, gewinnt. So zerfallen auch liberale 

Gesellschaften in Subgruppen mit konkreten Identitaten, innerhalb defer Druck auch auf die 

individuelle ausgeiibt wird. Und man wird in der Realitat kaum Personen fin

den, die vollig frei von moralischer (»moralisch« nach der fonnalen Defi-

flir Personen sind, die ihr Leben nach entgegengesetzten W(~rt'vor'steillulng.en 
Dafiir, daB solche konkreteren Wc>rhmrdp 

werden und affektiv motivieren, scheint weder der Glaube an o.a. 

dungen noch das Vorhandensein einer Begrlindung in dem anderen Sinn einer Rlickflihrung auf 
ertordlerilch Denn offensichtlich 

haben Menschen auch ohne solche Begriindungen Uberzeugungen dariiber, was fUr ihr Leben 

wesentlich odeT wichtig ist. 

lnhaltliche Bestimmung des Moralbegriffs 

Es spricht natiirlich grundsatzlich nichts dagegen, den Moralbegriff fonnal zu definieren und 

jedes N onnensystem einer Gruppe, das die entsprechenden Bedingungen erflillt, als eine Moral 

zu bezeichnen. Es zeigt sichjedoch, daB wir, ausgehend von dieser Definition, nicht in der Lage 

sind, unsere heutige inhaltliche Moralkonzeption einzuflihren. Das gelingt vielmehr nur, wenn 

wir eine engere Bedeutung ausgrenzen. Innerhalb der Moral im weitesten Sinn sind ohnehin 

Differenzierungen erforderlich. Das wird unmittelbar deutlich, wenn wir uns aus der Ich

perspektive mit der Frage konfrontieren, welche Werte fUr uns selbst wesentlich sind und 

Hier kommen wir nur weiter, wenn wir Bereiche 

des guten Lebens unterscheiden und die Frage flir diese Bereiche getrennt stellen, weil sich hier 

je nach Bereich auch die Uberlegungskriterien unterscheiden werden. Einer der wesentlichen 

oder zentralen Bereiche der Lebensflihrung betrifft die Frage, wie man sich zu anderen 

verhalten will, und es entspricht auch unserer Verwendung des daB 

wir ihn auf diesen engeren Bereich des Umgangs mit anderen beschranken. Diese inhaltliche 

Ausgrenzung der moralischen Normen setzt unsere modeme nicht voraus; 

sie laBt sich in allen, auch in traditionalen Gesellschaften vomehmen, weil es in allen 

die das Verhalten zu anderen bestimmen. 

behaupten, daB das moralische hier in allen Gesellschaften dasselbe ist: Wo 

immer wir keine Willkiirherrschaft, sandem moralische Verbaltnisse haben, gilt das 
daB niemandem ein Recht auf Rucksicht 
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politischen Verteilung von Macht und Gtitem ist, der Rechtfertigung bedarf. 
1 ) 
Dieser inhaltlich definierte Moralbegriff (und ich werde im folgenden das· Wort »Moral« 

immerin diesem Sinn verwenden) kann durchaus derTatsache gerecht werden, daB die meisten 

Moralen partikularistische und inegalitare sind. Moralische N ormen sind ebenso wie die ande

ren Arten sozial verbindlicher Normen (womit ich fortan die moralischen Normen im weiten, 

nur formalen Sinn bezeichne) prima facie-Normen, d.h. sie lassen Ausnahmen zu, jedoch nicht 

in beliebiger Weise, sondem genau dort, wo verschiedene N ormen in Konflikt geraten, wo also 
die Ausnahme durch eine andere Norm gerechtfertigt werden kann. Wenn daher aus dem 

Selbstverstandnis bzw. der Wertkonzeption einer Gruppe verbindliche Normen folgen, die die 

geringere Beriicksichtigung von Mitgliedem mit den und den Eigenschaften legitimieren oder 

den ganzlichen AusschluB anderer Gruppen aus der moralischen Beriicksichtigung, dann 

ergibt sich eine partikularistische Moral. Dieses Ergebnis kann nur zustandekommen, wenn die 

tibrigen verbindlichen Werte im Selbstverstandnis einer Gruppe das gleiche oder ein groBeres 

Gewicht haben als die moralischen, weil die Entscheidung von Wertkonflikten eine Gewich

tungsfrage ist. Das heiBt, daB sich, was die Moral betrifft, verschiedene Gesellschaften weniger 

durch ihre inhaltliche Bestimmung als vielmehr durch die Gewichtung des moralischen Werts 

innerhalb der Gesamtheit ihrer verbindlichen Werte unterscheiden. 

Alternative Beschreibung des Zustandekommens der Aufkliirungsmoral 

Den Obergang zur modemen Moral konnte man jetzt so beschreiben: 1m Gefolge der Aufkla

rung wird alles, was sich nicht streng rational begriinden laBt, in Zweifel gezogen. Dazu 

gehOren insbesondere Wertvorstellungen, die sich traditional auf mythische Griinde sttitzen, 

die man niemandem beweisen kann. Faktisch sind so1che Wertvorstellungen etwas, was einer 

zwingenden Begriindung nicht flihig ist und nicht bedarf. Wie die weitere Entwicklung gezeigt 
hat, brauchen Menschen so1che Wertvorstellungen und sind von ihnen tiberzeugt, auch wo der 

Glaube an ihre Begriindbarkeit fehlt. Das zeigt sich auch daran, daB die Auflosung von Wert

konzeptionen in der Aufklarung nur in eins damit zustandekommt, daB die Vemunft selbst zum 

hOchsten Ideal oder Wert wird, an den man glaubt. Wenn das, was am hOchsten geschatzt wird, 

die Vemunft ist, dann ergibt das auf der praktischen Seite, daB wir Bedingungen schatzen 

mtissen, unter denen alle sich als vemtinftige Wesen entfalten konnen, also einen Zustand, wie 

er mit Kants Begriff yom »Reich der Zwecke« intendiert ist, Bedingungen der Freiheit und 

Gleichheit. Nun ist das Selbstverstandnis der Aufklarung nicht weniger einseitig. und 

unbegriindet wie jedes andere. Es erhebt die Vemunft zum zentralen Wert und nimmt dadurch 

eine Gewichtung der Wertbereiche vor, die ebenfalls zu einer Beschriinkung der Reichweite 

moralischer Werte fUhrt. 

N ach meiner deskriptiven Ausgrenzung betrifft die Moral das Verhalten zu anderen oder, auf 
der Motivationsebene, den Bereich altruistischer Affekte. Affekte wie Liebe, Sorge, Mitleid 

erklaren, wie nicht nur das eigene Leben, sondem auch das Leben und W ohl anderer ein Wert 

fUr uns sein kann, etwas, woran uns liegt. Sehen wir von unseren anderen Werten ab, die mit 

diesem Wert konfligieren konnen, dann ergibt sich als umfassende Moralkonzeption, daB wir 

alle Wesen, die Gegenstand altruistischer Affekte sein konnen, d.h. alle empfindungs- o~er 
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1~~;1~:;~~TI;~~;~~~~~~~~~;~~1~~~;;~~;~~~~i~;;';~~I;i:~~~~i~~ Dasbedeu-t O~'UO"UHU'EivH Wesen, die ihr eigenes wir Rticksicht auf sie 
nehmen und ihnen in Notsituationen helfen. Dem entspricht auf der affektiven Ebene das 

Mitleid,weil gegentiber solchen Wesen eine positive Forderung ihres W ohis nicht erforderlich 

ist, sondern von ihnen eher als Eingriff empfunden werden wtirde. Es bedeutet gegentiber 

unselbstandigen und auf dauernde Hilfe angewiesenen Wesen dartiber hinaus, daB wir flir sie 

sorgen und uns urn ihr Wohl ktimmem, was auf def affektiven Ebene def Liebe (im Sinne der 

Liebe der Eltem zu ihren Kindem) entspricht. Man konnte sagen, daB das Mitleid einfach eine 

Seite dieses auf das ganze Sein des anderen bezogenen Affekts der Liebe ist, eben diejenige 

Seite, die gegentiber selbstandigen Wesen gentigt. 

Die Gewichtung von Werten, die das Selbstverstandnis def Aufklarung vornimmt, bedeutet 

trotz der Prominenz, die in ihm Ideale wie Freiheit und Gleichheit haben, nicht, daB wir hier ein 

moralisches Selbstverstandnis hatten, in dem also das Moralische def hochste Wert 

ware. DaB der hOchste Wert die Vemunft ist, hat zur FoIge, daB diejenigen Bereiche der Moral, 

die nicht mit dieser Wertsetzung zusammenfallen, im Konfliktfall auBer Kraft gesetzt werden. 

So kennt die Aufklarungsmoral keine moralischen Verpflichtungen gegen Tiere, weil diese 
keine Vernunft besitzen, und Verpflichtungen gegen nicht-vemtinftige menschliche Wesen, 

deren Leugnung allzu kontraintuitiv ware, werden von ihr tiber kiinstliche und nicht sehr 

plausible Hilfskonstruktionen gewonnen. Eine im eigentlichen Sinn universalistische Moral 
batten wir daher nm innerhalb eines Selbstverstandnisses, das die verschiedenen Wertbereiche 

so gewichtet, daB def moralische Wert der hochste und zentrale ist, def im Konflikt mit anderen 

Werten immer den Ausschlag geben muB. Auch so1che Selbstverstandnisse gibt es, etwa im 

Ideal der Nachstenliebe oder eines radikal verstandenen Humanismus. Nach so1chen Selbst

verstandnissen ist das, was wir an uns selbst am hochsten schatzen, nicht die Fahigkeit zur 

Vemunft, sondem die Fahigkeit zu Liebe und Mitgefiihl. Aber diese Konzeption ist wie jede 

andere, die einen einzigen Wert zum hochsten erhebt, einseitig, wahrend die zentralen Bestand
teile des Personseins, auf die wir Schatzungen aufbauen, mehrere sind. Und daher besteht we

nig Aussicht, daB sie je zum gemeinsamen Selbstverstandnis alIer Menschen werden konnte. 

Moralische Griinde, VV{:nlW{'rZ'~Ul!U~rl!en und prudentielle Griinde 

Nach der einer Unterscheidung zwischen Moral im engeren Sinn und ethischen 

Verbindlichkeiten im weiteren Sinn bleibt jetzt noch zu erHiutern, daB ethische Uberlegungen 

sich nicht auf die Frage wesentlicher Wertungen beschranken. DaB die meisten Individuen und 
wertenden Selbstkonzeptionen haben, ist eine Beschreibung def faktischen Si-

tuation. Abef es scheint sogar denkbar, daB wir das Selbstverhaltnis andere Weise ver-

was den Wert einer Person ausmacht, sondem an 

als so und so konstituierte Wesen am wohlsten fiih

len wtirden. leh muS hier offenlassen, ob und wie es moglich ware, die eine restlos in die 

andere zu iiberftihren. Auf Fall beziehen sich viele ethischen Uberlegungen auf die 

sozialer Verbindlich-
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keit verkntipft. Sie beziehen sich auBerdem auf das Individuum in seiner konkreten Situation 

und scheinen daher wenig flir allgemeine Argumentationen geeignet. Es gibt jedoch durchaus 

auch hier relativ allgemeine Uberlegungen, die ieh unter dem Begriff des Eigeninteresses zu

sammenfassen werde. Zum einen gibt es Bedingungen oder Voraussetzungen, die flir jede Wei

se eines guten Lebens erforderlich sind, unabhangig davon, worin eine Person dieses inhaltlich 

sieht. Zweitens gibt es wohl Grundbestandteile des guten Lebens selbst, die sieh aus der allge

meinen Konstitution der menschliehen Existenz ergeben, d.h. grundlegende Arten von 

Wiinschen, die bei allen Menschen vorkommen, wenn auch in verschiedener inhaltlicher Aus

pragung. Das eroffnet die Moglichkeit, einseitige Lebenskonzeptionen zu kritisieren, indem 

man die Person darauf hinweist, daB ihr Leben erflillter sein konnte, wenn sie auch andere 

Seiten des Lebens starker ausbilden wiirde. Da jede Lebenskonzeption eine Auswahl und 

Rangordnung moglicher Wiinsche vornehmen muB, urn realisierbar zu sein, bleibt hier die 

Reiehweite allgemeiner Uberlegungen jedoch 
Diese Voriiberlegungen schienen mir wichtig, urn Klarheit dariiber zu auf 

welche Weise wir praktischer Probleme iiberhaupt moralisch und ethisch argumen

tieren konnen. Es lassen sich drei solche Weisen festhaltenl. Wir berufen uns auf das Mora
lische im engeren Sinn. Das verspricht deswegen Wirksamkeit, weil, sofern Menschen sozial 

existieren, das Moralische in allen Gesellschaften eine hohe Bewertung hat und daher hier der 

soziale und internalisierte Druck allgemein stark sein wird. Hinzu kommt, daB zumindest 
diejenige Gewiehtung, die das Moralische innerhalb liberaler Wertvorstellungen hat, zwar 

nicht in der Praxis, aber doch verbal heute fast tiberal! akzeptiert wird, so daB diejenigen, die 

hier gegen ihr verbales Bekenntnis handeln, unter Rechtfertigungszwang geraten, diesem aber 

nieht nachkommen konnen, weil sie wissen, daB sie andere von ihren partikularen Wertvorstel

lungen nicht werden iiberzeugen konnen2 • Wir berufen uns auf nicht -moralische Wertvorstel
lungen, die relativ verbreitet sind oder in einer Gruppe bestehen und als verbindlich gelten. Das 
hat den Vorteil, daB solche Wertkonzeptionen meist stark motivierend sind, aber den Nachteil, 

daB hier keine flir aIle tiberzeugenden Griinde zur Verfiigung stehen3 • Wir appellieren an das 

Eigeninteresse, wo es manchmal gute Griinde gibt, die zugleich motivieren, wahrend manch

mal die motivierende Kraft der Griinde fehlt. Dazu komme ich noch konkreter. 

leh werde im folgenden die verschiedenen praktischen Probleme unter beiden Perspektiven 

erortern, also jeweils fragen, was auf der einen Seite die Griinde sind, die uns faktisch hier und 

jetzt in Argumentationen zur Verfiigung stehen, und was auf der anderen Seite die tieferen 

Motive sind, die das Wirksamwerden allgemein akzeptabler Griinde verhindern, und wo diese 

Motive sich kritisieren lassen. leh werde die Uberlegungen zu den konkreten okologischen 

Problemen so einteilen, daB ich mich an den Unterschieden in der Struktur der I-'HUH'~~'H"'H 

Probleme orientiere. leh beginne mit denjenigen Problemen, flir deren Beseitigung sich auf den 

ersten Blick am leichtesten argumentieren laBt, weil ihre Losung im Eigeninteresse der Indivi

duen bzw. des Kollektivs ist. Die zweite Stufe bilden Probleme, von denen nicht sieher ist, daB 

sie uns selbst betreffen, die aber kiinftige Generationen betreffen werden. Zu einer dritten 

Ebene schlieBlich kommen wir, wenn wir zu den okologischen Problemen auch solche rech

nen, die weder fUr uns noch flir un sere N achkommen eindeutig 

fUhren, sondern Probleme der Natur selbst sind3• 
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II. Typen der Argumentation tiber okologische Probleme 

1. Okologische Probleme mit Bezug auf unser Eigeninteresse 

Unter allen drei Gruppen okologischer Probleme, die ich eingangs genannt habe, konnen 

Probleme derjenigen Art auftreten, deren Beseitigung oder Verhinderung in unserem eigenen 

Interesse ist. Fur die erste Gruppe, die Verknappung von Ressourcen, scheint das allerdings 

vorliiufig nur regional zu gelten. Wenn in einer bestimmten Region z.B. durch zu intensive 

Nutzung der Boden unfruchtbar wird, kann dort Nahrungsknappheit entstehen. Da aber vor

liiufig weltweit betrachtet weder hier noch an anderen Ressourcen Knappheit besteht, liiBt sich 

das regionale Problem durch Importe losen, sofem daffir die finanziellen Voraussetzungen 
gegeben sind. Sofem nicht, handelt es sich urn ein okonomisches Problem, das eine Folge der 

Ungerechtigkeit derweltweiten okonomischen Strukturen ist (vgl. Huber 1982, S. 147 ff.). Sol
~nur scbejnbar okologischen Pmb1eme. die in WirklicWs;eit Probleme der Verteilungsge

rechtigkeit sind, gehOren nicht zu meinem Thema, weshalb ich sis: im folgenden ausklammem 

w~chte okologische Probleme unter der Perspektive unseres Eigeninteresses finden wir 

am deutlichsten in der zweiten Gruppe. Wenn wir z.B jetzt Luft und Wasser mit Giften belasten, 

kann das unserer eigenen Gesundheit schaden. Ich beschriinke mich vorliiufig auf diese Phii

nomene, weil ich auf die dritte Gruppe, die Reduktion oder Zerstorung von Natur, ohnehin im 
Zusammenhang meiner dritten Argumentationsebene detaillierter eingehen muB. 

KurzJristiges und langfristiges Eigeninteresse 

Das gerade erwiihnte Beispiel der Gesundheitsschiidlichkeit von Umweltverschmutzung kann 

sich auf das unmittelbare oder auf das langfristige Eigeninteresse beziehen. Einen Grund, auf 

die Veriinderung der Situation hinzuwirken, der nicht nur ein vemunftiger, d.h. zweckrational 
begrundbarer ist, sondem zugleich motivierend ist, haben hier diejenigen, die bereits faktisch 

an negativen Folgen leiden. Das sind jedoch bei weitem nicht alle, und was diese anderen 

betrifft, muBten wir daher an das langfristige Eigeninteresse appellieren. Hier aber stoBen wir 

auf ein Phiinomen, das wir aIle aus eigener Erfahrung kennen, daB namlich vemunftige lang
fristi e Grunde nur schwach oder gar nicht otivierend ~ch erHiutere dieses Phiinomen 

der Einfachheit halber anhand eines nicht6kologischen Problems auf der Ebene des Individu
urns. Es liiBt sich empirisch belegen, daB Rauchen der Gesundheit schadet. Das aber bewegt we
nige dazu, diese Gewohnheit aufzugeben. Motivierend ist dagegen das unmittelbare Interesse: 

Die meisten Leute, denen das Rauchen akut nicht mehr bekommt , horen auf. ILume hatte hier 

zweifellos recht, daB die Vemunft selbst keine motivierende Kraft hat, sondem nur im Dienst 

der Affekte operiert. Man mUBte also nach geeigneten Affekten suchen, die schon in der Ge~
wart motivierenkonnen. Was sich anbietet, ist die Angst vor Krankheiten, die sich dadurch akti

vieren lieBe, daB man die moglichen Folgen sHindig und intensiv imaginiert. Hiergegen liiBt 

sich aber mit der aristotelisch-spinozischen Affektenlehre einwenden, daB negative Affekte al

lein ffir die Handlungsmotivation wenig tauglich sind, weil sie den Lebensvollzug hemmen und 

so das Wollen liihmen. Sie sind motivierend nur auf dem Hintergrund positiver affektiv ver-
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ankerter Wtinsche. Der Wunsch, gesund zu bleiben, hat jedoch keine affektive Starke, weil Ge

sundheit im Sinn der Abwesenheit von Krankheiten nur eine Vorbedingung der gewtinschten 

Lebensweise ist, nur ein als gegeben unterstellter Normalzustand, der erst dann eigens ge

schatzt wird, wenn er abhanden gekommen ist. Hinzu kommt, daB der Zusammenhang zwi

schen Rauchen und bestimmten Krankheiten eine Sache von Wahrscheinlichkeitsgesetzen ist. 

Das bietet nicht nm die Moglichkeit von Rationalisierungen, indem man sich sagt, daB zwar 

andere an negativen Folgen leiden werden, aber man selbst verschont bleiben wird. Vielmehr 
gehort es auch zu den Grundlagen der Theorie rationaler Entscheidung, in Kosten-Nutzen

Kalkiilen die Unerwtinschtheit von Folgen niedriger zu gewichten, wenn deren Eintreten nicht 

sieher, sondem nm von einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist. Das Gewicht wird daher nm fUr 
solche Personen hoch sein, fUr die die Unerwtinschtheit der potentiellen Folgen von vomherein 

sehr hoch ist. DaB das vorkommenkann, laBt sich jetzt nur noch so erklaren, daB die betreffende 

Person die Gesundheit nicht nur im gewohnlichen Sinn wUnscht, sondern sie als Bestandteil 

ihrer Lebenskonzeption hoch bewertet, wie das z.B. in der verbreiteten Hochschatzung von 

Fitness oder von korperlicher Sensitivitat der Fall ist. 

Was ichjetzt flir das langfristige individuelle Eigeninteresse gezeigthabe, gilt nattirlich ebenso 

auf der kollektiven Ebene. Das scheint mir deswegen nicht ganz unwichtig, wei! es deutlich 

macht, daB die vielbeschworene Unfahigkeit zu einer der GroBenordnung der Probleme ange

messenen Angst (vgl. z.B. Anders 1956, S. 264 ff., mit Bezug auf die Gefahr des Atomkriegs) 
nicht der eigentliche Grund ist, der eine Lasung der Probleme verhindert. Auch wenn wir uns 

die potentiellen Folgen der Umweltverschmutzung stiindig in den schwarzesten Farben vor 

Augen flihren wiirden und dadurch zu einer Erweiterung der Angstfiihigkeit kamen, wiirde das 

nichts helfen, ~A~~sLl"lllL9:11LQ~.~ .. }{il1tl'Crgl1!n.Q.lllotivierender w..(~::t;{or.~te:U.1Jll1g.~l1 .. ~\llll ... _. 
Handeln fUhrt. Wenn wir die Angst so sehr steigem k6nnten, 

angemessen Mtte das den nicht gerade erwtinschten Effekt, daB sichjetzt das Wollen nur 

noch durch so starke Werttiberzeugungen in Bewegung setzenlieBe, daB diese von der Inten

sitat eines wilden Fanatismus sein mtiBten. 

Wie laBt sich dann mit Bezug auf das langfristige Eigeninteresse so argumentieren, daB die 

Gesundheit nicht ladiert ist, es unangenehm finden, verschmutzte Luft zu atmen und standig 

eine Dunstglocke Uber der Stadt zu sehen. Man konnte annehmen, daB die meisten Menschen 

es im Prinzip vorziehen wiirden, in einerunverschmutzten Umgebung zu leben. 

einmal davon abgesehen, daB sie daflir vielleicht auf anderes verzichten miissen. Da auch sol

che Verziehte unmittelbar unangenehm sind, bleibt hier eine Frage der Gewichtung der ver
schiedenen unmittelbaren WUnsche, die bei verschiedenen Personen zu verschiedenen Ergeb

nissen fiihren kann. Drittens konnte man daher zu zeigen versuchen, daB eine Veriinderung 

nicht nUf zur Vermeidung eines Unangenehmen fUhrt, sondern daB sie neue Wege fUr ein be

friedigenderes Leben bietet. Diese positive Aussicht scheint starker zu motivieren als das po

tentielle Bestehen einer kUnftigen Gefahr. Wahrend man diese Strategien allgemein verwen-
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den konnte, fehlt einer vierten, die mQtivational besonders wirksam ware, eine gegentiber allen 

vertretbare argumentative Basis. Sie besttinde im Appell an Werttiberzeugungen, an die Perso

nen glauben. Alle diese Moglichkeiten werden uns im folgenden noch weiter beschaftigen. 

lndividuelles und kollektives Eigeninteresse 

leh habe bisher von einer entscheidenden Komplikation der Problematik abstrahiert. Die oko

logischen Probleme sind nicht durch das Handeln eines Individuums erzeugt, und sie lassen 

sich daher auch nicht dadurch vermeiden, daB Verhalten andert. Manche 

Probleme lieBen sich vielleicht beseitigen, wenn aile Individuen anders handeln wtirden, doch 

selbst das wtirde haufig nicht ausreichen, weil die Ursachen ebenso oder mehr bei der Industrie 

zu suchen sind als im Privatverhalten der Individuen. Auf einer ersten Ebene haben wir hier ein 

zusatzliches Argument, das auch bei denen greifen kann, die selbst nicht unmittelbar an den 

Folgen von Umweltschiiden leiden und auch selbst nicht in einer unangenehmen Umgebung 

leben. Wir konnten namlich moralisch argumentieren, indem wir auf die Leiden der Opfer von 

Umweltkatastrophen hinweisen oder auf die Ungerechtigkeit hinweisen, die darin liegt, daB 
man anderen ein Leben unter unerfreulichen Bedingungen zumutet, unter denen man selbst 

nicht leben wollte. Aber auch diese moralische Argumentation tragt nicht sehr weit. Denn auch 

hier gilt, daB sich die Situation die leiden, nicht andern wtirde, wenn nur ein Individuum 

umstellt. Wenn eine einzelnePerson auf privates Autofahren verzlditen 

wtirde, ware Auswirkung auf die Luftqualitat so minimal, daB sie nicht bemerkbar ware. 

Insofem ware Handeln aus Motiven des Eigeninteresses ebenso wie der Moral hier nm dann 

rational bzw. sinnvoll, wenn man annehmen kann, daB wenn nicht aIle, so doch die meisten 

anderen ihr Verhalten auf dieselbe Weise andern wurden. Auch wenn eine Li:isung der 

okologischen Probleme im kollektiven Eigeninteresse ist, ~l~i~!!1ier~iE~!:~~~"lOFi~~ellc!em, 
zu tun rational ware, und dem, was aus der individuellen iJ"';r<,..,,,l<t,,,,, 

""'~"'" ~. M ,_ ,"_ _ ,,_ ""~ _ 

schlieBen? 

Vielleicht ki:innte man sagen, daB ihre Vernachlassigung dort rational ist, wo mit groBer 

Wahrscheinlichkeit der kollektive Untergang droht. Hier scheint es rationaler, daB jeder so viel 

flir eine der Situation tut, wie ihm moglich ist, statt abzuwarten, bis aIle mitma

chen und es zu spat ist (vgl. Tugendhat 1986, S. 89 f.). leh kann offenlassen, ob diese Uberle
gung zwingend ist. Denn was die Probleme ist trotz allen Prophezei

hungen des Weltuntergangs die Gefahr realistisch betrachtet nicht so groB, daB sie noch zu un

seren Lebzeiten oder in der naheren Zukunft zum Ende der Menschheit mhren wtirde dazu 

die ntichteme Darstellung bei Huber 1982, S. 146 ff.). Das 
Lucke auszuftillen, 

v%lrgtllCJ1ten. Sie werden das mit 

sie zur Sicherung des kollektiven Interesses unverzichtbar sind, und die zugleich unter 

gerechten Verfahren zustandekommen, so daB individuelle Verzichte nicht einseitig auferlegt 

werden. Es gehort zu unserem Moralverstandnis, daB die Befolgung solcher kollektiv zweck
maBiger und gerecht erzeugter Regelungen moralisch verpflichtend ist. Die moralische Moti

vation also ware das, was das fehlende Motiv aus der individuellen Perspektive zur Verftigung 
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stellen kannte. Das Problem ist daB flir diesen Bereich def Moral die ITl(HnT~T1I()n,~"> 

Basis schwach ist. Man kann die Art der es 

man Versprechen und Vereinbarungen halten sollte. Dieses scheint moti-

vational fundiert innerhalb kleiner Gruppen, deren Mitglieder sich alle kennen. Wer sich hier 
verhalt, muB damit rechnen, daB die anderen ihm die Anerkennung und Kooperation 

wen""". Aber diese Motiv wird sehr schwach, wo wir es mit Versprechen gegenliber einer 

nieht iiberschaubaren Einheit zu tun haben. 
Das ist eines der Probleme, an dem Vorschlage flir eine Emeuerung der Moral ansetzen, die hier 

allerdings keine spezifisch akologische ware. DaB Individuen sieh gegenliber def Allgemein

heit verantwortlich flihlen, ist dort der Fall, wo sie sich mit def Gemeinschaft identifizieren, und 

die Basis solcher Identifikationen sind gemeinsame Wertvorstellungen. Eine soIehe Wieder

Moral in einem gemeinsamen Selbstverstandnis, 

wie sie unter dem Stichwort (vertreten z.B. von Unger 

1976; Sandel 1982), ist jedoch flir komplexe modeme Gesellschaften unrealistisch. Hinzu 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~;~;:L~i~;;~~;~~~~~i~~IT~~~~~ili1~~~J~~~~~~~Qi~stnoch ,~ Selbst 
ein abstrakter Rahmen eines gemeinsamen menschlichen Selbstverstandnisses ist hier faktisch 

nicht allgemein vorhanden, und auch wo er vielleicht vorhanden ist, etwa in def schon erwahn

ten Weise, daB sich Personen als Teilnehmer einer Struktur universaler Anerkennung ver

stehen, oder in der Weise, daB sie sich mit den formalen Bedingungen einer vernunftigen ge

meinsamen Identitatsbildung identifizieren (vgl Habermas 1976, S. 107), laBt sich beobachten, 

daB solche abstrakt-formalen Selbstverstandnisse individuelles Handeln kaum motivieren. 

Wenn hier weder die Moral genugend motiviert, noch auf allen gemeinsame Wertiiberzeugun-

hangig davon, wie andere sich verhalten. leh werde unten versuchen, einen soIehen Grund zu 

formulieren. 

Interessenkonflikte und Risiken 

Wahrend angesiehts extremer Umweltgefahren Einigkeit dariiber unterstellt werden kann, was 

im kollektiven Interesse ist, sind die wirklichen Probleme haufig so beschaffen, daB schon die 

Beantwortung dieser Vorfrage umstritten ist. Wie schon erwahnt, kann man sicher annehmen, 

daB es im im Interesse jeder Person ist, in einer Umwelt zu leben, die ihre Gesundheit 

nicht gefahrdet, und starker noch, in def zu sein nieht allzu unangenehm ist, wei! unser W ohlbe

finden u.a. entscheidend von def Qualitat unserer Umwelt abhangt (vgl. Haffe 1981, S. 140). 
Aber auch wenn dieses Interesse an einer gesunden und erfreulichen Umwelt allgemein und 

fundamental ist, so ist es doch nur eines neben anderen Interessen, die ebenso allgemein und 

fundamental sind, wie z.B. das Interesse an okonomischem Wohlstand oder das Interesse an 

den Erleichterungen, die die Benutzung dermodemen Technik flir das alltagliche Leben bringt. 

Wo daB der Staat beiInteres-
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senkonflikten flir eine gerechte VerteiJung der Freiheiten und Beschrankungen und Lasten zu I 
sorgen hat, nicht aus. Man kann nicht energischen Umweltschutz, wie er flir die Reduktion der II 
bereits vorhandenen Umweltschaden erforderlich ware, und starke okonomische und techni- ! 

sche Entwicklung zugleich haben. flir Regelungen und politische 

ist hier nicht wertfrei mo~li~~,s()l1d~rn 
Umweltschutz hier der hochste Wert sein sollte, ist alles andere 

selbstverstandlich. Es wird haufig darauf hingewiesen, daB diese Werthierarchie eine elitare 
Vorstellung sei, die sich die Mitglieder besser gestellter Schichten leisten konnten, weil die 
okonomischen Kosten eines massiven Umweltschutzes gerade die Armeren zu tragen hatten 
(z.B. Faramelli 1973), die materiellen Wohlstand hOher gewichten wiirden als Reinheit der 
Umwelt. Ebenso kann man sich fragen, ob tatsachlich die Mehrheit der Menschen technische 
Lebenserleichterungen so gering gewichten, daB sie ohne weiteres zugunsten der Umwelt

qualitat auf sie zu verzichten bereit waren, oder ob das nicht nur die !,!~!e:~~I1z,(?!:~ll!~~l1Jl:eil1il~~L 
Intellektueller ist, die den Alltagskram verachten (vgl. Passmore, S. 94). 
Wenn das Leben in einer erfreulichen Umwelt fUr aIle Menschen und unabhangig 
davon, wie sie ihr Leben konkret gestalten, zu den elementaren Voraussetzungen des Wohlbe
findens gehort, dann wird man immerhin soviel sagen konnen, daB dieses Interesse in einem 
bestimmten MindestmaB geschiitzt werden muB. Man konnte das so ausdriicken, daB ein Inter
esse dieser Art ein Recht begriindet, welches man hier als das Recht auf eine gesunde oder 
annehmbare Umwelt bezeichnen kann4 • Denn die moralische T>;"~l,o'"l-.. prt,nrriprt 

den Leben :-::-:.~:P.::::~.~:::~.~::;~.~~:~l'. 
um Grundbedingungen geht, darf daher das 
bigen Strategien geopfert werden und zweitens muB es, wo es mit anderen grundlegenden 
Rechten kollidiert, mit einigem Gewicht in die abwagende Entscheidung einbezogen werden. 
Da solche Konflikte zwischen grundlegenden Rechten auftreten, scheint hier nur noch iibrig

zubleiben, daB wir Mehrheitsentscheid~!::~e,~l Verfahren tTeffen. Das bleibt 
allerdings unbefriedigend, weil hier jeweils diejenigen, die andere Werthierarchien haben, 
nicht nUT auf die Erfiillung eines punktuellen Wunsches verzichten miissen, sondern die ganze 
von ihnen gewiinschte Lebensform nicht realisierbar sein wird. Fiir dieses Problem weiB ich 
keine Losung. 
Es gibt allerdings Falle, in denen sich Forderungen des Umweltschutzes starker machen lassen, 
dort namlich, wo industrielle Unternehmungen nicht nUT Folgen haben, die das Wohlbefinden 
der Individuen beeintrachtigen, sondern wo diese Folgen schwere Gesundheitsschaden oder 
den Tod bewirken konnen. Denn auch wenn es nach unserer Moralkonzeption dem Individuum 
unbenommen ist, sich selbst zu ruinieren bzw. das Risiko langfristiger Selbstschadigung eil1-
zugehen, so halten wir es fUr moralisch unzulaBig, anderen Gefahren flir Leib und Leben gegen 
ihren Willen aufzuzwingen. Fragen wir uns, was hieraus konkret zu folgern ware, so zeigt sich 
schnell, daB wir hier auf ein undurchsichtiges Gebiet geraten, in dem unsere alltaglichen 
Meinungen und unsere politische Praxis voll von Widerspriichen und irrationalen Einstel
lungen sind. Eine Klarung dieser Phanomene ware kein eigenes Thema, so daB ich diese Pro-
blematik hier nUT streifen kann.5 Es sicher kein Leben wir aIle begeben 
uns taglich bewuBt oder Situationen, die Gefahren enthalten. Und das ist nicht 
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spezifisch flir das Leben in einer technisierten Umwelt, sondem war schon immer so. Was sich 

geandert hat, ist nur die Art der Gefahren. In manchen Hinsichten hat uns, was von Kritikem 

der Technik gem ubersehen wird, der wissenschaftlich-technische Fortschritt in die Lage ver

setzt, Gefahren, die fruher das menschliche Leben bedrohten, zu beseitigen oder zu bekampfen. 

einer ist, der eine graBere Anzahl von Menschen auf einmal zum Opfer 

fallen wiirde, wahrend Gefahren, die unbestimmte und vereinzelte fordem, oft geringer 

eingeschatzt werden, auch wenn die Summe der tiber die Zeit hinweg ebenso graB oder 

groBer ist. Naturkatastrophen werden leichter hingenommen als Katastrophen, die durch 

menschliches Handeln verursacht sind. Die Gefahr deT letzteren wird wiederum dart geringer 

bewertet, wo sie im Kontext einer Praxis auftreten, die allgemein ist, deren Nutzen 

fiir aIle sichtbar ist und an der sich aile oder viele selbst beteiligen, wahrend sie auf graBere Ab

lehnung staBt, wo die Praxis nurim Interesse von Machtigen ist und den anderen aufgezwungen 
wird. 

Es muBte nun im Interesse des Kollektivs sein, aile ~~sikel1~~ die sich durch menschliches Han
deln verringem oder beseitigen lassen, zu vermindern, auch diejenigen, die langst akzeptiert 

und kaum noch wahrgenommen werden. Wenn es kein Leben ohne Risiken gibt, dann bleiben 

hier die Kriterien, mit denen man entscheiden kannte, welcher Aufwand hier eingegangen 

werden sollte, unbestimmt. Was bleibt, ist ein moralisches Argument, daB wir Personen nicht 
Gefahren flir Leib und Leben zumuten'durfen, die sie nicht auf sich zu nehmen bereit sind. Dem 

lieBe sich in manchen Fallen durch SicherheitsmaBnahmen Rechnung tragen, die dazu flihren, 

daB die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Gefahr extrem gering wird. Da es keine Technik 

ohne SWranfalligkeit gibt, wiirde dadurch das Risiko allerdings nie gleich Null werden. Dieses 

Lasung befriedigt daherv .a. dortnicht, wo die Gefahr die einer gr6Beren Katastrophe ware, wie 

das bei Reaktorunfallen geschehen kann. Hier ware dann die einzig wirkliche Lasung die 

Beseitigung der Gefahrenquellen selbst. 

2. Die okologische Problematik mit Bezug aUf kUnftige Generationen 

nomisches als ein 
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rationen geht, weil die urn ein starkes 

Motiv ist. Andererseits werden auch hier moralische Argumentation und Motivation nicht viel 

ausrichten, weil die Gesamtheit der jetzt erwachsenen Menschen kein gemeinsam planendes 

und handelndes Subjekt ist. Ich lasse dieses bereits erorterte Problem beiseite und beschranke 

mich auf die speziellen Fragen, die mit Bezug auf klinftige Generationen auftreten. 

Eine erste Schwierigkeit besteht darin, daB die moralische Motivation abnimmt, wo es nicht 

mehrum die Sorge flir unmittelbare N achkommen geht, sondern urn Rlicksicht aufunbestimm

te Wesen, die in fernen Zeiten leben werden. Hinzu kommt, daB diese Unbestimmthett zugleich 

unserem Wissen Grenzen setzt. Wir konnen ungefahr vorhersehen, was die Interessen, Proble

me und ProblemlOsungsfahigkeiten der nachstfolgenden Generation sein werden, wahrend uns 

flir die ferne Zukunft dieses Wissen fehlt (vgl. Feinberg 1974, S. 65). Man konnte sich aller-

dings fragen, ob das eine echte Schwierigkeit ist. Was sich moralisch fordern laBt, 

ist ohnehin nicht, daB man jeden ~inzelnen konkreten Wunsch, den jemand hat, in Rechnung 

stellt, sondern daB man den anderen als Person mit Interessen und Wlinschen respektiert. Was 

daher mit daB sie 

~~Jlun££~~~siq~l!J~~gn~e!dJnd solange wir die Erde der jeweils nachfolgenden Generation 
in einem annehmbaren Zustand hinterlassen wlirden und diese wiederum dasselbe tate, wiirde 

damit, so scheint es, auch weiter entfernten Generationen Rechnung getragen. 

Gleichwohl bleibt hier ein prinzipielles Problem. Die Erde ist endlich, und daher ist die Belast
barkeit der Umwelt mit Schadstoffen begrenzt, und ebenso ist die Menge der Ressourcen be

grenzt. Urn dieser BegrenztheitRechnung zu tragen, scheint es nach Meinung mancher Autoren 

schonkurzfristig erforderlich, ein weiteres BevOlkerungswachstumzu verhindern, undmanche 

sehen in diesem Wachstum sogar das okologische Problem (vgl. Campelll987, S. 218 ff.). Ich 

lasse das dahingestellt. Es scheint, was die Begrenztheit angeht, grundsatzlich auch denkbar, 
daB Menschen entfernter Generationen ganz neue Moglichkeiten der klinstlichen Erzeugung 
von Ressourcen und der Umwandlung schadlicher Stoffe entwickeln konnten. Es 

.••...... ~.~." .... 

senes System ist, gehen allerdings auch hier die Meinungen auseinander. Diejenigen, die sich 
an diesem Phanomen orientieren, fordern jedenfalls Nullwachstum aller physischen Aktivi

taten (ebenda, S. 271 ff.). Fragen wir uns, was hinter dieser Forderung steht und ob sie sinnvoll 

muB zum 

scheinen, wenn wir andererseits die Erde flir so geschlossen halten sol

len, daB die Umwandlung von kinetischer Energie in Wiinne zum Warmetod des Systems flihrt. 

Denn diese Umwandlung findet permanent statt, wo es Leben und Bewegung gibt, und wenn 

es weniger menschliches Leben gabe, ware daher die Folge nUT, daB sich der Wiinnetod etwas 

langer hinauszogern lieBe. 

Wenn auf der anderen Seite gar nicht sicher sein sollte, daB die Erde so weit geschlossen ist, 

daB ihr der Warmetod fruher oder spiiter injedem Fall droht, dann wissen wir vorlaufig nichts 
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Konkretes dariiber, unter welchen Bedingungen das Biosystem zusammenbreehen wiirde und 

f miter welchen nieht, und dann ware es im iibrigen hier wie fiir die iibrigen okologisehen Pro

bleme im Prinzip denkbar, daB es in femer Zukunft neue Mogliehkeiten geben konnte, die 

. Nieht-Gesehlossenheit des Systems zur Verlimderung des Warmetods zu nutzen. Nehmen wir 

andererseits an, der Warmetod sei so oder so unvermeidlieh und sein Eintreten nur eine Frage 

des .Friiher oder Spater, so fragt man sieh, warum wir auf jeden Fall alles tun miiBten, um ihn 

so lange wie moglieh hinauszusehieben. Sieher werden diejenigen, die kurz vor dem Zusam

menbrueh des Systems leben, leiden. Aber wenn das friiher oder spater unvermeidlieh ist, 

seheint es unter moralisehen Gesiehtspunkten k~inen relevanten Grund zu geben, aus dem wir 

dieses Leiden erst der spatestmogliehen Generation zumuten konnten. 

(

' Was hinter solchen Vorstellungen steht, kann daher nur die Idee sein, daB die Mensehheit exi
stieren soHte, wenn moglieh fiir immer, und wenn nieht moglieh, dann so lange es irgend geht. 

Hier haben wir eine weitere Variante einer neuen Moral vor uns, die entsehieden z.B. von Hans 

Jonas vertreten wird. Wahrend die Moral im iibliehen Sinn Verpfliehtungen gegen jetzige und 

kiinftige Mensehen enthalt, sofern sie existieren (werden),}st naeh Jonas der grundlege~ 

~mI!erativ derJ!.cLafl eine ¥.~p.~ehheit sei<~onas 1979, S. 91). Moralisehe Ver
pfliehtungen gibt es jedoeh ihrem Sinn naeh nur gegeniiber Wesen, auf deren Leiden oder W 01-
len man Riieksieht nehmen kann, und das kann man nur gegeniiber Wesen, sofem sie existieren. 

Wenn die Mensehheit heute besehlieBen wiirde, ab sofort auf ihre Fortpflanzung zu verziehten, 

laBt sieh dagegen moraliseh niehts einwenden (so aueh Patzig 1984, S. 75). DaB die Mensehheit 

i) weiterexistiert, ist vielmehr etwas, was (fast) alle wollen, also ein gemeinsames Interesse, Die-! s~s Interess~ zum .h6e~.sten Ziel zu e~klaren, ent~alt jedoeh eine ~angor~ung. der Werte, die 
meht unbedmgt Viele uberzeugen wird. Denn diese WertkonzeptlOn muBte dIe Konsequenz 

enthalten, daB wir, wenn sieh dadureh der Warmetod aueh nur etwas verzogem lieBe, auf alles 

in unserem Leben verziehten miiBten, was nieht absolut notwendig ist, osier zugunsten der li;in-

~Existenz der Mensehheit okonomisehe Not besser nieht beheben sollten. Diese ~se
quenz seheint wenig plausibel, und daher seheint mir die Forderung der Existenz der Menseh

heit nieht nur keine moralisehe zu sein, sondem aueh keine ethisehe Konzeption darzustellen, 

deren allgemeine Verbreitung eine Losung der okologisehen Probleme fordem wiirde. 

3. Okologische Problenie mit Bezug auf die Natur 

Die mensehliehe Benutzung der N atur hat nieht nur Auswirkungen, die gegen das Interesse der 

jetzt und spater existierenden Menschheit sind. Die Sehadstoffbelastungen von Wasser, Luft, 

Boden beeintraehtigen aueh Leben und Gedeihen von Tieren und Pflanzen; die zunehmende 

Ausd~hnung der Mensehheit entzieht ihnen NahrungsqueHen und Lebensraume, viele natiir

liehe Arten sind bereits ganz ausgestorben und weitere yom Aussterben bedroht; die letzten Re
ste von unberiihrter Natur oder Wildnis sind im Versehwinden begriffen. Kaumjemand bestrei

tet emsthaft, daB diese Entwieklung beklagenswert ist. Umstritten ist hingegen, warum sie es 

ist. So, wie gerade besehrieben, wiirde es sieh um Probleme der N atur selbst handeln. In vielen 

Fallen allerdings lassen sieh die Probleme auf mensehliehe Interessen beziehen, was die ein

faehste Erklarung fiir Bestrebungen des Natursehutzes ware. Gerade dieser Problembereieh 
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jedoch ist das eigentliche Feld derjenigen neuen Moral, die sich als spezifiseh okologisehe 

versteht, so daB wir prlifen mussen, ob es hier nicht vielleicht doch Moglichkeiten einer Aus

dehnung der Moral gibt. 

Prudentielle und gewohnliche moralische Argumente 

Zunachst gibt es aueh hier allgemein vertretbare Grlinde des Eigeninteresses und der gewohn

lichen Moral, auf die wir uns berufen konnten. Zum einen lassen sieh Grlinde 

anfiihren. J e mehr unbelassene N atur noch vorhanden ist, urn so groBer wird die Regenerations

fahigkeit der Umwelt sein. Die Erhaltung genetischer Vielfalt ist ratsam, weil Monokulturen 
von Krankheiten befallen werden konnen, die sie ganz ausrotten konnten, so daB wir darauf 

angewiesen sind, auf andere Spezies zuruckzugreifen (daraufverweistPassmore 1980, S. 102). 

Solche zweekrationalen Argumente greifen sieher nieht in allen Fallen. Zum Eigeninteresse 

sollten jedoeh nieht nur notwendige Lebensvoraussetzungen gehOren, sondern aueh die grund

legenden Arten von Wtinsehen, die man bei versehiedenen Mensehen voraussetzen kann, aueh 

wenn sie dann inje versehiedener Ausfiihrung auftreten werden. Nun lassen sieh grundsatzlieh 

zwei Weisen des mensehliehen Verhaltens zur Natur unterscheiden. Wir benutzen die Natur 

~~TdereInenSeit~~I~Mitt~izurBef;'Tedigungunsere materiellen Bedurfci-;s~~asVerbraiich~ 
und Umformungbedeutet. Anderersdts erfilhTen wirdie Natur als das, woraus wIr seibstEei= 

....... , ... d ..... a.r .. auf bauen kontemplativ-asthetische Einstellungen 
zur Natur auf, die sie belassen, wie sie ist, und die desto mehr Freude bieten,jereieher die Natur 

ist. DaB die Moglichkeit eines so1chen NaturgenuBes besteht, wtirden wohl im Prinzip die 
meisten wiinschen, »im Prinzip«, d.h. abgesehen von eventuellen konfligierenden Wtinsehen, 

die jemand flir ebenso wichtig oder wichtiger halt. Immerhin wiirde daraus so viel folgen, daB 

dieses Interesse in moralisCh legitimen politisehen Strategien nicht ganz vernachlassigt werden 
darf, sondern auf jeden Fall in einem MindestmaE gesehiitzt werden muE. Man kann zusatzlieh 
mit unseren Verpflichtungen gegen kiinftige Generationen argumentieren, flir die sich die 
Reduktion der nattirlichen Vielfalt noch deutlicher bemerkbar machen wird als flir uns selbst. 
Die MaBnahmen, die wir hier ergreifen miiBten, waren von zwei Arten: Erstens laBt sieh die 
Natur, soweit iiberhaupt noeh vorhanden, nur erhalten~ wenn die Menscl1J-ieitsichnicht mehr 

VerJiaTfenVerstarken konnen, indem wir auf dieses zusatzliche Ziel verweisen. 

Nun ist hier erstens der Appell an das kollektive Eigeninteresse und an unsere 
gegentiber kiinftigen Generationen nieht so unangreifbar wie in den bisherigen Fallen. Man 
konnte bestreiten, daB aIle Menschen faktisch den Wunsch nach einem Leben in einer mog

liehst reiehen N atur haben, und man konnte daraufhinweisen, daB j a aueh die menschliche Kul

turleistungen natiirliche, da von einer bestimmten natiirlichen Spezies gesehaffene sind, und 

daB WiT unsere kontemplativ-asthetisehen Bedtirfnisse auch an ihnen befriedigen konnten. 

Zweitens bleibt, selbst wenn die Argumente des Eigeninteresses allgemein greifen wurden, die 
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Frage, ob sie mit einer entspreehenden Motivation zusammentreffen,_olme die sieh eine Veran

derung nieht erwarten laBt. Wie sieh mehrfaeh gezeigt hat, ist handlungsmotivierend u.a. das 

unmittelbare egoistisehe und altruistisehe Interesse. Aber aueh wenn hier, wo nieht alle, so 

doeh sieher viele, darunter leiden, wenn in ihrer Umgebung niehts Griines ist, so leiden doeh 

die wenigsten darunter, daB sie nieht in einer Wildnis mit mogliehst vielen natiirliehen Arten 

leben. Wenn das unmittelbare Interesse hier kein Motiv liefert, dann bleibt als andere mogliehe 

Motivation die Uberzeugung von WertvorsteUungen. SoUte aber die VorsteUung yom Werte 

der Existenz einer reiehen Natur nieht an allgemein vorhandene unmittelbare Wunsehe an

knupfen, dann bleibt die Frage, wie wir uns auf diesen Wert berufen konnen, wiihrend sieh bis

her, wo wir an allgemeine Wunsehe anknupfen konnten, immer nur die Gewiehtungsfrage 

steHte, aber eine minimale Bertieksiehtigung sieh fordem lieB. Wenn wir andererseits gleieh

wohl die Intuition haben, daB die Vielfalt der Natur nieht weiter zerstort werden soUte, welche 

Argumente stehen uns dann zur Verfugung, um diese Intuition zu untermauem? 

Kritik an erweiterten Moralkonzeptionen 

Die erste Strategie ware die einer moralisehen Argumentation. Sie Hegt deswegen nahe, weil 

ja aueh flir die Moral im ubliehen Sinn die unmittelbaren Motive, die in Affekten wie Mitleid 

und Sorge bestehen, nieht uberall vorhanden sind, wo moralisehe Ve!I!fliehtungen bestehen. 

Moralisehes Handeln bedeutet, daB man aUgemein so handelt, wie wenn man diese Affekte 

hatte, aueh dort, wo man sie nieht empfindet. Dort ist dann das andere Motiv der Identifikation 

~r WertkonzeIltion wirksam, und aueh wenn das Moralisehe in versehiedenen Wertkon
zeptionen versehieden gewiehtet sein kann, konnen wir untersteUen, daB es in ieder KonzEP-

~n nieht zu geringes Gewieht h~. Wenn sieh also zeigen lieBe, daB wir moralisehe Ver
pfliehtungen aueh gegenuber der Natur haben, dann wurde das in der Tat eine argumentative 

und motivationale Basis bereitsteHen, auf der sieh die Erhaltung der Natur fordem liiBt. Und 

diese Basis wtirde zugleieh motivationale Lucken ausfliHen, die sieh daraus ergeben, daB sieh 

mit dem langfristigen Eigeninteresse zwar argumentieren liiBt, daB es jedoeh keine motivie

rende Kraft hat. Vorsehlage fur eine Erweiterung oder Emeuerung der Moral treten in einer 

Reihe von Varianten auf, von denen ieh nur die wiehtigsten durehgehe6• Die Griinde und Mo

tive flir okologiseh bewuBtes Handeln wurden bereits betraehtlieh zunehmen, wenn wir nieht 
nur, wie es meiner obigen Definition der Moral entsprieht, Mensehen und Tiere als Gegen

stande moraliseher Rueksieht sehen wurden, sond~m aueh Pflanzen. Man ko~te versuehen, 
r diese Erweiterung mit Uberlegungen zu stutzen, die an das ubliehe Mora1erstandnis anknup
fen. Pflanzen haben zwar kein BewuBtsein und daher keine subjektiven Bedurfnisse und Affek

te, aber sie haben doeh objektive Bedurfnisse, z.B. insofem sie Nahrung brauehen, urn zu le

belf. ~ber wenn zuge&eben wird, daB Pflanzen kein subjektives Leiden und W oUen haben, ist 
?ie Frage zulassig, was denn flir diese Wesen selbst sehlimm ware, wenn man mit ihnen dieses 

o~r jenes U!!.. DaB sieh diese Frage nieht beantworten liiBt, zeigt, daB die Bertieksiehtigung 

dieser Wesen, aueh wenn es daftir andere Grtivde gehen mag, jedenfalls nieht eine S,!ehe der 
Moral ware, weil deren Gegenstandsbereieh die leidensfahigen Wesen sind. Haufig wird die 

Ausdehnung unserer Rueksiehtnahme aufPfl~;Weise motivi~, niimlieh dureh 
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eine Einstellung der Ehrfurcht vor dem Leben, wie sie etwa Albert Schweitzer vertritt. Hinter 
r--'".. --"!!' 

dieserEinstellungsteht die Uberzeugung, daB alles Leben heilig ist; sie entbalt, wie Schweitzer 

selbst sagt, eine »Weltanschauung«, die »ethische Mystik« ist (Schweitzer 1982, S. 157 ff.). 

Das aber heiGt, daB wir es hier mit ein~r ethischen Position zu tun haben. die aufreJj giosen Uber

~eugun~eruJIt. Diese ethische Position ist so geartet, daB in ihr das Moralische dank zusiitz
licher Motive ein besonderes Gewicht hat. Man konnte sie auch so interpretieren, daG die Moral 

eine groGere Reichweite gewinnt. Denn sofem das Lebendige als heilig erfahren wird, gibt es 

hiereine Instanz sei es eines Schopfers, sei es einer Weltseele, gegen die man moralische Ver

pflichtungen haben kann. Nur ist diese Erweiterung der Moral keine, die sich auf Meinungen, 

Affekte usw. berufen kann, die wir bei allen Menschen unterstellen konnen, und daher besteht 

keine Aussicht, daB wir sie allen nahebringen konnten. 

Almliches gilt flir noch umfassendere moralische Positionen, die eine Ausdehuung nicht nur 

auf Pflanzen, sondem auf alles Natiirliche vomehmen. Denn die Vorstellungen, daB wir m{)ra

lische Verpflichtungen auch ge.gen Fltisse, Steine, die Elemente haben konnten (so Meyer

Abich 1984, S. 188 f.) oder daB Gegenstand der Moral die Natur im ganzen sei ,(so Goodpaster 

1979, S. 29 ff.), lassen sich uberhaupt nur im Kontext einerreligiosen ethischen Konzeption 

verstehen. Dasselbe gilt aber auch fur eine andere Uberlegung, die auf den ersten Blick keine 

religiosen Priimissen enthiilt. Sie besagt, daB wir die Natur nicht nur als Mittel betrachten, 

sondem als etwas in sich Wertvolles sehen mussen; was aber in sich wertvoll sei, verdiene 
moralische Rucksicht (so z.B. Spaemann 1980, S. 197 f.). Diese Argumentation 1eidetjedoch 
r. ~ 

,entwederan einer begrifflichen Konfusion, oder sie muG religiose Annahmen machen. Denn 

fragen wir uns, was es heiGt, daB etwas in sich wertvoll ist. Wenn das als Gegensatz dazu 
gemeint ist, daB etwas nur ein Mittel ist, dann laBt es sich als Hinweis auf unsere schon erwiihn

ten nicht-instrumentellen Verhaltensweisen zur Natur interpretieren, auf unsere asthetisch

kontemplativen Bediirfnisse. Dann heiGt »wertvoll in sich« aber nur, daB die N atur fjir uns nicht 

nur Mittel zu unseren sonstigen Zwecken ist, sondem daB der Umgang mitder Natur selbsteiner Vof.::' (~ 
unserer Zwecke ist. Also immer noch: unserer Zwecke, womit dieser Wert der Natur fur uns Vt:W 
nicht unabhangig yom Menschen in ihr liegt, sondem nur relativ zu menschlichen Wunschen 

besteht (daraufverweist auchBirnbacher 1980, S. 131). Entsprechend konnte es hier morali-

sche Verpflichtungen nur in dem Sinn geben, daB wir Rucksicht auf diese menschlichen Wun-

sche nehmen. Was daher letztlich und nicht mehr nur relativ wertvoll in sich ware, ware das 

Leben individueller Menschen und Tiere. Diese absoluteRede von einem inharenten Wert liiBt 

sich dadurch erkliiren, daB fur ein solches Wesen selbst sein eigenes Leben ein Wert ist, sofem 

es dieses zu erhalten und sich in ihm wohlzuflihlen strebt und es in seinem subjektiven Befinden 

alsgut oder schlecht erfahrt. Dieser abs{)lute Wertbegriff ist also an den eines empfindenden 

Subjekts gebunden und laBt sich nicht auf andere Naturdinge anwenden, die kein subjektives 

BewuGtsein haben. Wenn daher jemand behauptet, daB es objektive Werte in den Dingen gibt, 

dieunabhangig von subjektiven Bewertungen existieren, dann ist das nur verstandlich vor dem 

Hintergrund religioser Annahmen, wonach z.B. alle Dinge als geschaffene einen Wert haben 

oder wonach sie aBe Anteil an der Weltseele und dadurch eine gewisse BewuGtheit haben, auch 
wenn wir sie nicht beobachten konnen8• 

AIle jetzt erorterten Argumente fuhren also entweder nicht uber die Moral im ublichen Sinn 
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hinaus, oder sie lassen sich nicht gegenliber allen vertreten, weil~i~](Oligi,01?o<!orrliJ!1i§}e!})n 
nehrnen mlissen. Und selbst wenn man bei allen Menschen religiose Neigungen in 

'~-:_'~"~_~'._""~'''~'O'':''~ 

vagen Sinn annehmen konnte, bliebe doch das, woran verschiedene Leute 

glauben, verschieden. Man muB sich im librigen fragen, ob derjenige Glaube, der okologische 

Bemlihungen am besten sttitzen konnte, in jeder Hinsicht wlinschenswert ware. Er besteht in 

einer ethischen Konzeption, innerhalb deTer die Bewahrung des Nattirlichen als Heiligem der 

hochste Wert ist. Die Konsequenz mliBten ""no",.,,'M'v.,e . .v~~1!'!"!.\5:J.~?}}j£l,o,lJJ.J .. \2M,.~~:'!" und diese 
konnten zur Vemachlassigung anderer Werte, etwa auch der moralischen im gewohnlichen 
Sinn flihren. 

Vertiefung der »gewohnlichen« Griinde 

leh wende mich jetzt dey zweiten Argumentationsstrategie zu, die in dem Versuch besteht, 

allgemein vorhandene ethische Motive flir eine Erhaltung der nattirlichen Vielfalt auszuma~ 

u",.~!.l~"~:::::.'.: .. ::.:~~::!.~;.,::d~ort allerdings meist in mo~ 
ralischem Gewand; sie lassen 

daB man bezweifeln kann, daB der Wunsch, es moge eine moglichst reiche Natur existieren, 

allgemein vorhanden ist. Aber auch wenn das so ist, so gibt es die Moglichkeit, Wlinsche ebenso 

wie das Fehlen von Wlinschen zu kritisieren. Die faktische Abwesenheit eines Wunsches kann 

sich dadurch erklaren lassen, daB dieser Wunsch verdrangt oder verschlittet wurde. Verdrangte 

Wlinsche machen sich allerdings immernoch indirekt bemerkbar. Die weitergehende Moglich

keit besteht darin, daB die Menschen sich im Verlauf der Geschichte bestimmte Bedlirfnisse so 
grundsatzlich abgewohnt haben, daB diese liberhaupt nicht mehr empfunden werden. Und flir 

die Fahigkeit zur Freude an der Natur ist das sicher weitestgehend der Fall. Nun haben Men
schen verschiedene Fahigkeiten und Bedlirfnisse, und die Frage ware daher, ob hier der Verlust 

eines Bedlirfnisses unbedingt ein gutes Leben verunmoglicht. Die Vertreter der Kritischen 

Theorie flihren diese Argumentation mit moralischen Mitteln: 

nurmoglich, wenn wir die Natur befreien 1973, S. 72), weil die Geschichte der Unter::. 
···········der 

z.B. Marcuse von »Herrschaft« tiber die Natur, »Vergewal

tigung« der Natur redet und darin ein mit der Versklavung von Menschen gleichrangiges Ubel 

sieht (Marcuse 1973, S. 74 f.), so scheint mir das nicht nUf eine bedenkliche Verharmlosung 

moralischen Unrechts zu enthalten. erscheint dariiber hinaus sinnvoll, weil 

man nur solche Wesen beherrschen und vergewaltigen kann, die einen Willen haben, also Men
schen und Tiere. Und da es moralisches Unrecht in allen, auch vorindustriellen Gesellschaften 

gegeben hat, kann man auch den Erklarungszusammenhang zwischen Vemachlassigung der 

Natur und sozialer Unmoral bezweifeln. Wenn hier etwas erkHirt wird, dann nicht das DaB, son~ 

dem allenfalls das Wie, das die von Menschen in modemen Gesellschaften an

nimmt. 
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Gleichwohl enthalten diese Uberlegungen einen riehtigen Kern. Er HiBt sich fassen, wenn wir 

sie nieht als rnoralische nehmen, sondern als RatschHige des guten Lebens, wie sie zum Teil 

auch formuliert werden. Der Verlust der Fahigkeit zur Freude an deT Natur bedeutet einen 

Verlustder sinnlich-asthetischenErlebnisfahigkeiten des Menschen (Marcuse 1973, S. 74, 76). 

Eine Wiedergewinnung dieser Fahigkeiten HiBt sich jedem deswegen empfehlen, weil sie eine 

wichtige Quelle des SelbstgefUhls und eines befriedigenden Lebens sind. So gewendet, ist das 

vielleicht noch kein sehr starkes Argument. Unsere sinnlich-asthetisehen Vermogen lieBen 

sich ja auch dadurch wiedererwecken, daB wiT uns detailliert mit Kunst befassen. Insofern ist 

die Rede 

keit, deT Herkunft aus der N aturund des Seins in der N atuf. Solche Erfahrungen lassen sich zwar 

vielleieht in der Kunst zur Sprache bringen, aber wer sie nicht in sich selbst findet, wird sie aueh 

in der Kunst nieht wiederfinden. Und anders als der KunstgenuB scheinen diese Erfahrungen 

nieht nur eine QueUe der Lebensfreude neben anderen, sondern die BewuBtheit und Differen

ziertheit dieser untersten Schicht unserer Existenz konnte die Bedingung fUr eine vielfaltige 

und gehaltvolle Entfaltung aueh derjenigen unserer Fahigkeiten sein, die weiter von denen der 

tibrigen Natur entfernt sind. Ob das in der Tat so ist, laBt sich letztlieh nur dadureh verifizieren, 

daB man entspreehend zu leben versueht. Aber aueh die schon vorhandenen Erfahrungen schei

nen ftir diese Uberlegung zu spreehen. Man mtiBte jetzt genauer erklaren, auf welche Weise die 

Mogliehkeit der Erfahrung der eigenen Lebendigkeit mit der Existenz einer vielfaltigen 

auBerenN atur zusammenhiingt. leh begntige mich hier mit der Andeutung, daB die innere Kom

plexitat sich nieht direkt als solche wahrnehmen und artikulierenlaBt, sondern sich Erlebnisse 

und Gefiihle nur dureh Korrelation mit auBeren Gegebenheiten explizit fassenlassen (man den

ke z.E. au die Korrelation von Seelenstimmungen und Naturstimmungen) . ...:W~.e:::n::n~_::::::;;..::..,-:...:::':L. 

vOl:hand,~nenegative Erfahrungen wie Geftihle der Leere ankniipfen und Wege zu ei

nem erfUllteren Leben in Aussicht stellen. Dieses Motiv ist im tibrigen relativ unabhiingig da

von, ob das kollektive Handeln bereits von ihm bestimmt ist, weil es besagt, daB ein bewuBter 

Umgaug mit derinneren und auBeren Natur das individuelle Wohlbefinden fordern wird. Wenn 

alle Individuen je fUr sieh ein solches NaturbewuBtsein hatten, und d.h. eine Einstellung, die 

einen umsiehtigen Umgang mit der nattirliehen Umwelt impliziert, daun konnte man also eine 

Verbesserung der kollektiven Situation erwarten. Allerdings bliebe dann immer noch das Pro

blem der Zahigkeit der bestehenden politisehen Stmkturen, die sich sehwerer verandem lassen 

als individuelle BewuBtseinseinstellungen. Dnd da wir mit auf die okologisehe Proble-
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matik bereits einen weitgehenden BewuBtseinswandel beobachten konnen, ist die Frage der 

politischen Durchsetzung und Umsetzung wohl die anstehende Frage, wiihrend man die Frage 

von Okolo~ie und Ethikfast schon flir ein wenig obsolet halten konn;:- Sicher ware hier der 
Druck auf politische Umsetzung sHirker, wenn wir nicht nur prudentie e Grtinde angeben 

konnten, sondem uns auf eine sozial verbindliche Wertkonzeption berufen konnten. Aber wie 

gezeigt, besteht keine Aussicht, ein gemeinsames Selbstverstandnis der Ehrfurcht vor der 

Natur o.a. einzufiihren, wei! es religiose Annahmen macht, die nicht alle teHen. Eine solche 

religiose Konzeption hatte in der Tat starkere praktische Konsequenzen, wei! sie die Be

wahrung des Naturlichen zum hochsten Wert erhebt und als Glaubensuberzeugung eine 

besonders hohe motivierende Kraft enthiilt. Hingegen bleibt in meiner prudentiellen Argumen

tation der bewuBte Umgang mit dem Natiirlichen nur ein Aspekt des guten Lebens neben 

anderen, wenn auch ein sehr elementarer. Und daraus folgt nur, daB wir ihm, wenn wir auf gute 

Weise leben wollen, in einem MindestmaB Rechnung tragen mussen. Welches Gewicht wir 

ihm in unserer Konzeption des guten Lebens im ganzen einraumen wollen, bleibt eine Frage 

der Abwagung, die zunachst jede Person fur sich selbst beantworten muB, die aber auch 

kollektive Entscheidungen nicht vermeiden konnen. 

Grenzprobleme 

Ich komme abschlieBend noch kurz zu einer letzten und schwierigen Frage. Daraus, daB wir 

an der Existenz natiirlicher Vielfalt interessiert sein muBten, folgt nicht direkt, daB wir nicht 

die derzeitige Beschaffenheit von Arten andem diirften, wie es durch Gentechnik mehr und 

mehr moglich zu werden scheint. Und, starker noch, meine ganze Argumentation wiirde offen

bar den Boden verlieren, wenn es eines Tages moglich werden sollte, die okologischen Proble

me auf einfache und radikale Weise zu beseitigen, indem wir die menschliche Spezies selbst 
so verandem, daB sie die Probleme nicht mehr wahmimmt, d.h. sowohl physisch an die Bedin
gungen einer verschmutzten und kunstlichen Umwelt angepaBt ist als auch solche Bedingun

gen nicht mehr als unangenehm erlebt. Was zunachst die genetische Veranderung anderer Spe
zies angeht, so kann man sagen, daB diese an eine Praxis anschlieBt, der sich die Menschheit 
schon immer bedient, indem sie z.E. Tier- und Pflanzenarten domestiziert bzw. kultiviert hat 
oder Kreuzungen zwischen verschiedenen Spezies herzustellen versuchte. Der Schrecken, mit 
dem viele Menschen auf die Moglichkeiten der Gentechnik reagieren, wird hier wohl einfach 
dadurch gesteigert, daB das AusmaB der technischen Moglichkeiten eine neue Dimension an
nimmt. Berechtigt ist der Schrecken natiirlich insofem, als wir die Folgen eines breiten Einsat
zes dieser Technik und damit die mit ihr verbundenen Risiken noch zu wenig durchschauen. 

Und solange das so ist, gibt es starke Grtinde des kollektiven Interesses und der Moral, vorsich

tig mit ihr umzugehen. 
Nun konnte man, was die Veranderung nnserer eigenen N atur betrifft, vielleicht iihnlich sagen, 

daB sie nur mit neuen Mitteln fortsetzt, was wir, wenn auch in schwacherem AusmaB, schon 
immer tun. Die genetische Beschaffenheit der Menschheit wird z.B. durch Bevolkerungspo
litik ebenso wie private Entscheidungen dariiber beeinfluBt, wer wie viele Nachkommen ha
ben will, und die »Natur« des Menschen wird durch die soziale Entwicklung verandert, etwa 



Brauchen wir eine okologische Ethik? 171 

durch die Wertvorstellungen, die in der Erziehung vermittelt werden (vgl. Glover 1984, S. 27, 

53). Die ware in der Tat der einfachste ktinftige Generationen an die okolo

gischen Probleme zu gewohnen. Warum ihnen unser Bedauem tiber die Reduktion der nattir

lichen Umwelt weitergeben, statt ihnen die Welt, wie sie jetzt ist, als erfreulich hinzustellen, 

sie zum GenuB des Anblicks von Plastikbaumen anzuhalten?9 Wenn die obigen Argumente fUr 

die Erhaltung einer natiirlichen Umwelt zutreffen, wird dieser Weg iiber die Erziehungjedoch 

auf Dauer keinen Erfolg haben, solange die Wesen, die wir erziehen, Organismen derselben Art 

sind wie wir selbst. Sie werden dann zwar vielleieht nieht wissen, was ihnen fehlt, aber ihr Le

ben nicht als erfiillt erfahren. Bliebe also die Moglichkeit, die genetische Beschaffenheit des 

Menschen so daB er und an angepaBt ist, die 

flir uns selbst schadlich oder unerfreulich sind. Das konnte man nun erstens grundsatzlich an-

stti Bi g finden, ;::.~!L~~~~.~~ .. :;~.'::~.':::'! ... !!.~~.~~~.!.::'~::!!'i.!!.!;'-'!.!'!~.~!~!.':;''::.!!.! .. ::'~:!.!;!:''~:;;;!.!z ... Y':.e~.;;.\.!;l. .. f . .!!L.;,-!!!", .. !!!'c!!:'C'::.'';-

wenn es entsteht, weil man der Uberzeugung ist, daB die Menschheit so, wie sie ist, etwas Wert-

volles ist Oder es griindet sich daB 

len, wei! das, was wir tun, seinen Sinn im Kontext einer generationenubergreifenden Praxis ge

winnt. Bleibt die Frage, ob wir hier nicht egoistisch sind und die moralische Uberlegung beach

ten miiBten, daB es dies en mit aHem zufriedenen neuen Wesen besser gehen wiirde als Men

schen mit unserer Ausstattung. Hier muB man sieh fragen, ob dieses ganze Gedankenexperi

ment nieht reine Spekulation bleibt. Solange die Wesen, die wir hervorbringen, lebendige flih

lende Organismen bleiben, werden sie sich nicht unter beliebigen Bedingungen wohlflihlen. 

Wenn WiT sie andererseits der Fahigkeit zu differenzierten positiven wie negativen Empfindun

gen berauben und ihnen ein Geflihl standiger Zufriedenheit einpflanzen, wtirden sie vermutlich 

schnell zugrundegehen. Denn Gluck und Zufriedenheit bieten keinen (vgl. 

Cambell 1987, S. komplizierten 

sen, wurden diese Wesen kaum zurechtkommen. 

Das heiBt nicht, daB partielle genetische Verandernngen mit Bezug auf unsere eigene Spezies, 

etwa zur Verhinderung erblicher Krankheiten, prinzipiell abzulehnen waren. Sie sind sieher be

denklich, solange die Risiken nicht hinreichend bekannt sind und Probleme der Zustandigkeit 

L"CO,","' ... ,,"",,,!';,,",,, odeT der Verantwortlichkeit ungeklart sind. W 0 wir hier jedoch eine Gren

ze ziehen sollten, welche Veranderungen wir noch flir partiell und flir zulassig hal

ten wollen und welche nicht, ist dagegen eine offene Frage, tiber die sich wahrscheinlieh sinn
voller diskutieren laBt, wenn unser Wissen tiber die Moglichkeiten konkreter sein wird. Das 

prinzipielle Problem, auf das wir hier fruher oder spater stoBen konnten, ergibt sich daraus, daB 

unsere Kriterien der Wtinschbarkeit von Veranderungen die von Wesen mit un serer Konstitu

tion sind, wabrend sich ab einem bestimmten Grad der Veranderung auch diese Kriterien selbst 

andern k6nnten, womit wir den Boden, auf dem wir tiber mogliche Eingriffe urteilen, verlie

ren wiirden. 
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Anmerkungen 

DaB sein Ansatz die Frage der moralischen Motivation nicht direkt beantworten kann, sieht 
Habermas (1983, S. 118 f.) selbst. 

2 Diese Kritik habe ich detaillierter ausgefiihrt in Wolf 1984, S. 213 ff. 
3 Eine lihnliche, wenn auch noch weiter verfeinerte Einteilung schlagt Hoffe (1981, S. 147 ff.) vor. 
4 Den Begriff des Rechts auf eine »gesunde Umwelt« verwendet HOffe (1981, S. 153), den des 

Rechts auf eine »annehmbare (livable, decent) Umwelt« gebraucht Blackstone (1974, S. 32 f.). 
5 AufschluBreich hierzu Tugendhat 1986, S. 92 ff.; Hondrich 1987. 
6 Fiir eine genauere Auflistung der Varianten siehe Frankena 1979, S. 5 f. 
7 Diese Argumentation findet sich bei Ricken 1987, n. AImlich Taylor 1986. 
8 DaB hier religiose Einstellungen vorausgesetzt werden, wird von vielen Vertretern dieser Position 

selbst so gesehen, z.B. bei Spaemann 1980, S. 198, oder Rock 1980, S. 101 f. 
9 Diese Frage stellt Tribe 1980. 
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Freien Universitat Berlin tiber die politische Soziologie des »realen Sozialismus« 

Reimar Stuckenbrock und Michael Gumbert sind Politologen und arbeiten als wissenschaftli

. che Mitarbeiter an der Berghofstiftung flir Konfliktforschung in Berlin 

David Harvey lehrt Geographie an der University of Oxford 

Roger Keil ist Sozialwissenschaftler an der Iohann-Wolfgang-Goethe-Universitat Frankfurt 

und arbeitet z.Zt. in Los Angeles tiber »Global Cities« 



Mitteilungen 

Monaiszeitscbrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Instituts des DGB 

Heft 12/1987 (Dezember) 
Arbeitszeitpolitische 

1m Vordergrund dieser Zwischenbilanz 
steht die Frage, wie die in verschiedenen 
Tarifuereichen seit 1984 dUfchgesetzten 
Verklirzungen der Arbeitszeit zu bewerten 
sind. 
Dabei wird aufgezeigt, 
- welche Beschaftigungseffekte die 

Arbeitzeitverklirzungen gebracht haben; 
- welche neuen Arbeitszeitmuster 

entstanden sind; 
- inwieweit Arbeitszeitverkiirzungen einen 

Beitrag zur Verbesserung der Lebens
qualitiit geleistet haben; 

- we1che Strategie flexibler Arbeitszeit
gestaltung die Unternehmen entwickelt 
haben und wie diese zu bewerten sind. 

Ebenso wichtig wie der kritische Rlickblick 
ist aber auch die Frage, wie sich die Arbeits
zeit weiter entwickeln soU;wie die Rahmen
bedingungen hierfUr zu bewerten sind und 
mit welchen Problemen zu rechnen ist. Die 
damit befaBien Beitrage werden auch inter
nationale Erfahrungen liber die Auseinan
dersetzungen mit der Arbeitszeitgestaltung 
verarbeiten. 

Heft 211987 (Februar) 

Durch spektakuliire Vorf:Hle ist in den 
letzten Jahren das AusmaB moglicher Ge
fahrdungen durch riskante Techniken, vor 
alIem durch Kernenergie und chemisehe 
Produktion ins BewuBtsein der Offentlich
keit gerliekt. Die Arbeitnehmer sind bei 

Storf:illen, aber auch was langfristige unter
sehwellige Risiken angeht, besonders stark 
betroffen. Eine intensive Diskussion von 
Schutzkonzepten und Alternativen zu 
riskanten Teehnologien ist aueh unter be
schaftigungspolitischen Gesichtspunkten 
dringend notwendig. 
In dem Schwerpunktheft sollen zusammen 
mit Experten aus Wissenschaft und Praxis 
die moglichen Risiken exemplarisch be
schrieben werden. Dariiber hinaus will es 
die grundsatzliehe Diskussion tiber Bedarf 
und Moglichkeiten zuletzt auch gewerk
schaftlichen Handelns anregen. 

Vorschau: 

Heft 4/88: Osteuropa 
Heft 6/88: Offentlicher Dienst 

1:------------1 
I Bestell-Gutschein I 
I Ieh bestelle I 
I - Expl. Schwerpunktheft I 
I Arbeitszeitpolitische I 
I 8,00DM I 

Sehwerpunktheft I 
Ris.kmte Technologien .. " 8,00 DM I 

o kostenloses Ansiehtsexemplar der 
WSI-Mitteilungen (bitte ankreuzen) I 
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IPHE 
ZEITSCHRIFT FUR POLITIK UNO OKONOMIE IN OER ORITTEN WELT 
Forum theoretisch orientierter Analyse und Diskussion zu Fragen der Dritten Welt 

I die letzten Nummern:] 
Nr. 24 Rassismus 

Nr. 25/26 Entwicklungspolitik gewendet 

I das neue Heft: . 

NT. 27 Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung. Kulturelle 

[ in Vorbereitung: Beziehungen 

Nr. 28 Landliche Strukturen 

Nr. 29 "Arbeit, Alltag, Feste" 

I in jedem Heft: 

Buchbesprechungen, Eingegangene Bucher, Zeitschriftenschau 

LN-Vertrieb 
GneisenaustraP.,e 2 
0-1000 Berlin 61 

Vierteljahreszeitschrift 
Einzelheft OM 9,- I Ooppelheft OM 1 
Abo Einzelpersonen OM 30,-
Abo Institutionen OM 60,-
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