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Neue Themen aus Stadtentwicklung und Stadtforschung 

L.A. as urban Kaleidoscope
New issues in urban development and urban studies 

Kurzfassung 

Seit Mitte der 1980er Jahre wird Los Angeles als Musterbeispiel fiir eine Vielzahl grundle
gender Tendenzen der gegenwartigen Stadtentwicklung in der westlichen Welt diskutiert. 
Nachdem zunachst die Dynamiken der post-fordistischen wirtschaftsraumlichen Struktu
ren, die disperse Stadtstruktur und die Global City Los Angeles als Knotenpunkt in globalen 
wirtschaftlichen Netzwerken sowie als Zielpunkt internationaler Immigration thematisiert 
wurden, erganzt in jilngerer Zeit eine Vielfalt kultureller, politischer und okologischer Fra
gestellungen das thematische Spektrum der Stadtforschung liber L.A. Auch im trans
atlantischen Vergleich konnen zentrale Aspekte der Stadtentwicklung und wichtige He
rausforderungen stadtischer Politik und Planung anhand von Los Angeles verdeutlicht 
werden. Dies geschieht im Bezug auf Diskussionen urn die sag. ,,Amerikanisierung" euro
paischer bzw. deutscher Stadte, die vor dem Hintergrund einer systematischen 
Aufarbeitung der dargestellten Aspekte der Stadtentwicklung von L.A. als teilweise ilber
maBig verkilrzt und ideologisch totalisierend gefiihrte Debatte kritisiert werden kann. 

Abstract 

Using Los Angeles as paradigmatic example fąr a wide array of issues in contemporary urban 
development, urban scholars have, since the mid-1980s, discussed L.A.'s post-fordist 
industrial agglomeration, its sprawling urban landscape and the region's role as nexus in 
global economic networks and as major region of international i7'łmigration. More recently, 
the focus of urban scholarship on L.A. has come to include topics such as the heterogeneous 
cultural and spatial politics of identity, political struggles over urban spaces, and the unmet 
challenges of developing an ecologically sustainable urban theory and practice. In a 
comparative transatlantic perspective, an L.A. case study can help to identify central 
dynamics and core challenges in contemporary and future urban development. Based on 
a systematic analysis of urban development processes in L.A., debates about the 
''Americanization" of European or German cities can be criticised as tending to be overtly 
simplified and ideologically totalizing. 

I Erfolgsstory Los Angeles 

Die sildkalifornische Metropole Los Angeles kann so
wohl hinsichtlich der Dynamik ihrer historischen Ent
wicklung als auch im Bezug auf ihre akadernische Auf
arbeitung in den Disziplinen der Stadtforschung 1 als 
eine der faszinierendsten stadtischen Erfolgsgeschich
ten des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden. War Los 
Angeles im Jahr 1880 nach eine durch ihre spanische 

und rnexikanische Besiedlungsgeschichte gepragte 
agrarische Kleinstadt mit ca. 11 OOO Einwohnern, so 
fiihrten eine aggressive Vermarktung der Region im 
Immobilienwesen und im Tourismus sowie eine starke 
Expansion des regionalen Industriebesatzes (Filmin
dustrie, Ol und Petrochemie, Automobil, Rilstung, 
Luft- und Raumfahrt und High-Tech) zu einem konti-
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nuierlichen Anwachsen der regionalen Bevolkerung
und bereiteten den Weg fur den Aufstieg von Los Ange
les zu einer der fuhrenden Metropolen der Erde (Froh
lich 2003, S. 62-89; vgl. Soja 1989, S. 190-208; Dear
2000, S. 91-116). 1m Jahre 2003 wies der GroBraum
L.A.2 eine Bevolkerung von 17,3 Mio. Einwohnern auf,
wovon aufgrund der intensiven Immigration aus
Lateinamerika und Asien seit Mitte der 1960er Jahre
rund ein Drittel (rund 5,2 Mio.) im Ausland geboren
wurden (vgl.Waldinger / Bozorgmehr 1996).

Neben der immensen Dynamik der Stadtentwicklung
hat Los Angeles auch als Untersuchungsgegenstand
der Stadtforschung in den letzten 25 Jahren eine be
merkenswerte Erfolgsgeschichte erlebt. Nachdem es
lange als "most understudied major city in the United
States" gelten konnte (Dear 2002, S. 6), waren es
zunachst auf Ansatzen der political economy beruhen-

Abbildung 1
Ilberslcht und BevOlkerungsdichte im Grolsraum L.A.

Quelle: Allen / Turner (2002, S. 8)
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de Arbeiten zur Wirtschafts- und Stadtstruktur von L.A.
(z.B. Scott 1986, Scott 1988; Soja/Morales/Wolff
,1983), die den Beginn einer als "L.A. School" bezeich
neten Gruppe von Stadtforschern markierten. Diese
L.A. School ist bei allen theoretischen und methodolo
gischen Differenzierungen doch durch einen gemein
samen Fokus auf Los Angeles als markantem Fallbei
spiel typischer Stadtentwicklungsprozesse am Ende
des 20. Jahrhunderts gepragt (Dear 2002, S.26-27).
Zwischen 1995 und 2003 hat die wissenschaftliche Auf
merksamkeit fur Los Angeles einen Hohepunkt er
reicht, der insbesondere durch die Veroffentlichung
der Sammelbande von ScottI Soja (1996), Waldinger /
Bozorgmehr (1996) und Dear / Schockman/ Hise
(1996) sowie durch Beitrage von Soja (1996, 2000), Keil
(1998) und Dear (2000) markiert wurde.

Population Distribution
2000
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Auch in der deutschsprachigen Stadtforschung ist Los
Angeles ein fester Bestandteil der Forschungsagenda
geworden, so Z.B. in den Sammelbanden von Borst et
al. (1990), Wentz (1991), Noller et al. (1994), Prigge
(1998) oder Bollmann (1999), in den Arbeiten der Geo
graphen Thieme und Laux (1992, 1995, 1996) oder
durch Auftritte von Vertretern der L.A. School auf dem
Geographentag in Leipzig 2001 und im Rahmen des
Symposiums "Urban Realms in the U.S." im November
2002 in Heidelberg.

Dieser Beitrag skizziert das Themenspektrum an stad
tischen Entwicklungstendenzen, das in den letzten
zwei Jahrzehnten am Beispiel von Los Angeles disku
tiert wurde. Dabei liegt der Fokus auf neueren Diskus
sionsstrangen der anglo-amerikanischen Auseinan
dersetzung mit Los Angeles seit Mitte der 1990er Jahre.
Diese Beitrage zur Analyse von L.A. als exponiertem
Fallbeispiel urbaner Entwicklung an der Schwelle zum
21. Jahrhundert ermoglichen zudem eine kritische
Auseinandersetzung mit dem in der deutschsprachi
gen Stadtforschung haufig diskutierten Ph anomen der
.Amerlkanisierung" deutscher bzw. europaischer
Stadte. In diesem Zusammenhang wird zum Abschluss
dieses Beitrages die These diskutiert, dass die extre
men Auspragungen stadtischer Phanornene in L.A.
entgegen der in der deutschen Stadtforschung verbrei
teten Auffassungen weder den Wert ihrer analytischen
Aufarbeitung ttbermafsig schmalem, noch in ihrer nor
mativen Wertung die ideologisch polarisierte Schwarz
WeiB-Malerei weiter Teile des Amerikanisierungsdis
kurses rechtfertigen.

2 Das stadtische Kaleidoskop -
Themen der Stadtforschung tiber Los Angeles

L.A. is the place we should know more about, since it is
paradigmatic in some regards,exaggerated in others, and
in some ways unique among American cites.

Cuff (2000, S. 28-29)

Die Themenschwerpunkte der Diskussionen urn Los
Angeles lassen sich im historischen Riickblick in "alte
re" Themen, die bereits in der Friihphase der L.A.
School diskutiert wurden, und .neuere" Themen, die
verstarkt seit Mitte der 1990er Jahre bearbeitet werden,
unterteilen.

2.1 Die neue Metropole - Los Angeles 1980-1995

Die "alteren" L.A.-Themen stellen die ursprungllchen
Aspekte der raumwissenschaftlichen Diskussion der
L.A. School in den 1980er Jahren dar. Insbesondere
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durch das EinflieBen in die von Soja (1995a, 2000,
S. 156-358) mehrfach dargestellten .Restrukturierun
gen von Los Angeles" haben diese Themen weite Auf
merksamkeit gefunden und wurden auch in der deut
schen Diskussion urn L.A. bereits behandelt (z.B. Soja
1995b; Thieme I Laux 1996). In knapper Darstellung
lassen sich folgende Punkte festhalten:

Post-fordistische Restrukturierungen

Ausgangspunkt fur die kritische akademische Ausein
andersetzung mit L.A. war die Ausweitung marxisti
scher Sozialtheorie auf explizit raumliche bzw. stadti
sche Fragestellungen, die mit Werken von Harvey
(1973, 1982), Castells (1973) oder Lefebvre (1970,
1974) begriindet und in der L.A. School in groBem
Umfang rezipiert wurde (Soja 1989, 1996; Dear 2000).
Die Frage nach der Wirkungsweise kapitalistischer In
wertsetzung von Raum auf die Entwicklung von Stadt
regionen und die Ausbildung raumlicher Disparitaten
wurde fur L.A. insbesondere anhand des Ubergangs
zu einem post-fordistischen Produktionsregime und
einer entsprechenden neuartigen wirtschaftsraum
lichen Konfiguration diskutiert (u. a. Scott 1988;
Storper I Walker 1989). Mit der wirtschaftsraumlichen
Polarisierung zwischen neuen industriellen Raumen
wie den High-Tech-Agglornerationen in Orange Coun
ty, im San Fernando Valley oder der Airport Area urn
Los Angeles International einerseits und den altindus
trialisierten Stadtgebieten zwischen downtown Los
Angeles und Long Beach andererseits gehen tief grei
fende soziale und politische Veranderungen einher, die
wesentlich zur Ausbildung von politischem Aktivismus
in benachteiligten Bev61kerungsgruppen beigetragen
haben (s. u.).

L.A. als Global City (?)

Die Auseinandersetzung mit dem Phanornen der Glo
balisierung und seinen Auswirkungen auf die globalen
Metropolen hat in L.A. speziell in zwei Formen statt
gefunden:

1. durch die Untersuchung von L.A. als Zielregion in
ternationaler Immigration sowie

2. in der Diskussion tiber L.A. als Global City und die
Hoffnung auf eine zentrale Rolle Stidkaliforniens in
einem erwarteten asiatisch-pazifischen 21. Iahr
hundert.

Die Rolle der Region L.A. als fuhrende Zielregion inter
nationaler Immigration in die USA beruht seit Mitte
der 1960er Jahre auf einem anhaltenden Zustrom aus
Lateinamerika (62,1% der im Ausland Geborenen im
GroBraurn) und Asien (28,9 %), der mit uber 5 Mio. irn
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Ausland geborenen Einwohnerndie Region L.A. zu ei
nem ethnischen Kaleidoskop der Weltkulturen macht
(vgl. Soja 2000, S.282-290; Allen/Turner 2002). Die
Funktion von L.A. als Global City dagegen ist ambiva
lent: Wahrend bereits in den 1980er Iahren L.A. Anzie
hungspunkt fur hohe Investitionen aus dem asiati
schen Raum war und als kulturelle Metropole globale
Ausstrahlungskraft besitzt, sind bestimmte Global
City-Funktionen (etwa den Finanzsektor, politische
Netzwerke oder Global Headquarters von Konzernen
betreffend) eher schwach ausgepragt. Ebenso unge
wiss ist nach der asiatischen Finanzkrise Ende der
1990er Jahre, ob L.A. als wichtigster Kontaktpunkt zwi
schen den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum
von einem erhofften .Asiatischen 21. Iahrhundert"
wird profitieren konnen,

Inside Exopolis - Stadtstrukturen im Southland

Die Stadtstrukturen der Region L.A. stehen in deut
lichem Widerspruch zu den vor dem Erfahrungshinter
grund europaischer Stadte historisch entwickelten
Vorstellungen von der inneren Strukturierung von
Stadtregionen. Dem Bild einer kompakten und zentra
Ie Funktionen vorhaltenden Kernstadt, umgeben von
suburbanen Siedlungen verschiedenen zeitlichen Ur
sprungs, setzt Los Angeles die Imagelosigkeit eines
endlosen Siedlungskorpers gegeniiber, dessen Dimen
sion und disperse Polyzentralitat die Uberlegungen
von Sieverts (1997) zum Phanomen der Zwischenstadt
und den gegenwartigen Stand der Suburbanisierung
in Deutschland (Brake et al. 2001) bei weitem iiber
steigen. Seit der Friihphase der regionalen Expansion
Ende des 19. Jahrunderts wird die Ausbildung einer
regional flachendeckend urbanisierten Stadtland
schaft - Soja (2000, S. 254) spricht von "mass regional
urbanization" als Abltisung der "mass suburbaniza
tion" bzw. von Post-Suburbia als neuem Raumtypus
durch Verkehrssysteme (Stralsenbahnnetz und sparer
Freeway-System), staatliche Ftirderungen und eine im
industriellen Malsstab operierende Immobilienwirt
schaft vorangetrieben. Parallel dazu durchlebten weite
Teile der alteren Stadtgebiete eine Abwartsspirale aus
Arbeitsplatzverlusten, fehlenden Investitionsanreizen
fur Gewerbe oder Wohnungsbau und der Konzentra
tion sozial schwacher Bevtilkerungsgruppen, die Davis
(2002, S.252) von einem Prozess neuer raumlicher
Apartheid sprechen lasst,
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2.2 Alles bleibt anders -
die Metropole der Differenzierungen

Neben diesen Themenfeldern hat die Diskussion iiber
L.A. im Verlauf der letzten Dekade eine Reihe neuer
Aspekte thematisiert, die zum Teil die theoretischen
Debatten iiber ein postmodernes Konzept von Stadt
forschung widerspiegeln (vgl. Dear 1988,2000) und zu
denen vielfaltige Parallelen mit Entwicklungen in der
deutschen Stadtforschung gezogen werden konnen.

Die Postmetropolis als kulturelles Universum

Wenngleich Los Angeles den europaischen Vorstellun
gen von .Urbanitat" als gewachsener Stadtkultur und
als Lebensweise (Haufsermann/ Siebel 1992) elemen
tar zu widersprechen scheint, offenbart L.A. als Metro
pole einer neuen Generation unendlich viele Facetten
kultureller Differenzierungen und kulturellen Schaf
fens. Milliardenschwere Institutionen elitarer .Hoch
kultur" wie das Getty-Center stehen der global domi
nierenden Kulturindustrie Hollywoods gegeniiber, die
ebenso wie die in L.A. zuerst realisierten Vergniigungs
parks zur Rolle von L.A. als Inbegriff der US-amerika
nischen Kultur der Oberflachlichkeit und des Spekta
kels beitragt.' In diesem letztgenannten Sinn ist L.A.
bereits seit den 1930er Jahren wiederholt Gegenstand
intensiver kulturkritischer Diskussion gewesen. Wie
Davis (1999, S.67-75) und Heilbut (1991) darlegen,
war die Auseinandersetzung der von den Nationalsozi
alisten aus Mitteleuropa ins Exil vertriebenen Intellek
tuellen und Kiinstlern mit ihrer neuen Lebensumwelt
und deren kulturellen Erscheinungsformen ein we
sentliches friihes Element der kritischen bis ablehnen
den Diskussion der Stadtkultur von Los Angeles. In der
zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts wurden derartige
Kritiken aus unterschiedlichsten politischen und kul
turellen Hintergriinden aufgegriffen und in den Kon
text verschiedener akademischer wie politischer Pro
jekte integriert. So diente Los Angeles nach den
Unruhen von 1965 der franzosischen Avantgarde
Gruppe der Situationistischen Internationale (1965)
als Verdeutlichung der extremen Auspragung und des
sich ankiindigenden Niedergangs der kommerziali
sierten Gesellschaft des allgegenwartigen Spektakels
(Debord 1995). Dass derartige Hoffnungen auf gesell
schaftliche und politische Veranderungen unberech
tigt waren, belegt die Verwendung von Los Angeles als
Anschauungsobjekt fiir Jamesons (1984) Analyse der
Postmoderne als kultureller Ausdrucksform des Spat
kapitalismus. Wesentliche Kennzeichen der postmo
dernen Kultur, die anhand von L.A. exemplarisch be
legt werden, sind das vollkommene Aufgehen des
kulturellen Schaffens in den Mechanismen und Logi-
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Vielfalt von Prozessen der Ausbildung und kontinuier
lichen Transformation kulturell-raumlicher Identitat
thematisiert. Naturgemafs stehen dabei Immigranten
der ersten und zweiten Einwanderergeneration aus
dem lateinamerikanischen Kulturraum im Mittel
punkt, deren kontinuierlicher Zustrom bereits in einer
relativen Bev6lkerungsmehrheit in der Region L.A. re
sultiert und der wesentlich zur weiteren Veranderung
der Bevolkerungsstruktur beitragen wird.

25 ------------------------------------------~__

Neben der strukturellen Analyse der Zusammenset
zung und Herkunft von Migranten, ihrer raumlichen
Verteilung im GroBraum L.A. (z.B. Allen / Turner 2002)
und ihrer sozio6konomischen Stellung (Waldinger /
Bozorgmehr 1996; L6pez-Garca / Diaz 2001) stellen die
kulturelle Re-Latinisierung von Los Angeles und die
Ausbildung von hybriden kulturellen Identitaten we
sentliche Schwerpunkte der L.A. School-Beitrage dar
(u.a. Davis 2000; Leclerc/Villa/Dear 1999; Sawhney
2002; Dear /Leclerc 2003). Durch die Auseinander
setzung mit alltaglichen kulturellen und raumlichen
Selbstdefinitionen von Immigranten in Los
Angeles wird dabei deutlich, dass mit den herkomm
lichen Vorstellungen von der Assimilation neuer
Bev6lkerungsgruppen allenfalls die Annaherung be
stimmter statistischer Kennwerte (wie Durchschnitts
einkommen, Schulbesuch, Kontaktzahlen innerhalb
bzw. aulserhalb der eigenen ethnischen Gruppe) an
abstrakte Mittelwerte auf regionaler oder hoherer Ag
gregationsebene beschrieben werden kann. Fur das
raumliche wie kulturelle Selbstverstandnis, auf denen

Abbildung 2
BevOlkerungsentwicklung in der Region L.A. (1970 -2040)

ken der marktwirtschaftlichen Kulturproduktion, eine
ausgepragte sozial-kulturelle wie architektonische
Oberflachlichkeit, der Verlust der Funktion kultureller
Akteure als kritische Kommentatoren gesellschaftli
cher Prozesse, sowie der dominierende asthetlsche
(wie inhaltliche) Populismus postmoderner Kultur
produkte. Als vorlaufigen Hohepunkt der Kulturkritik
an Los Angeles konnen die ebenso sprachgewaltigen
wie einseitigen Stadt-Kritiken von Davis angesehen
werden. In City ofQuartz (1990), Ecology ofFear (1998)
und Dead Cities and Other Tales (2002) zeichnet Davis
ein Bild von Los Angeles als art der Erinnerungslosig
keit, der Zerst6rung natiirlichen wie kulturellen Erbes,
des tiefverwurzelten Rassismus sowie von zunehmen
der sozio6konomischer Polarisierung und politischer
Vernachlassigung - eine in sich gespaltene Metropole,
in der die Reichtiimer der Ersten mit der Verelendung
der Dritten Welt wie in parallelen Welten koexistieren
und deren innere Spaltung sich im Laufe der letzten
Jahrzehnte kontinuierlich vertieft hat.'

Die Stadtforschung tiber Los Angeles bietet ver
schiedentlich Ansatzpunkte dafur, diese einseitig
negativen Interpretationen der kulturellen Phanome
ne von L.A. zu relativeren. Am konservativen Ende des
politischen Spektrums machen Autoren wie Gordon /
Richardson (1999) deutlich, wie Los Angeles im posi
tiven Sinne als Realisierung des American Dream in
kultureller und politischer Hinsicht gelten kann - als
art, an dem die Krafte des freien Marktes und die
Handlungen von Individuen tiber individuelle Le
benschancen ebenso bestimmen wie tiber die raurnli
che und gesellschaftliche Entwicklung der Metropole
L.A. Der kritischen Interpretation von L.A. als art eines
extremen internen Wohlstandsgefalles kann entgegen
gehalten werden, dass die in der Global-City-Diskus
sion bei Sassen (1991,1996, S. 135-160) anzufindende
These von der soziookonomischen Polarisierung der
Bev6lkerung von Weltmetropolen die heterogenen
Wirklichkeiten von L.A. nur unzureichend abbildet..
Insbesondere im Hinblick auf die soziookonomische
Entwicklung von Immigranten der ersten und zweiten
Generation lasst sich festhalten, dass neben einem be
achtlichen Anteil im Niedrigstlohnsegment bzw. in der
sog. informal economy eine tiber samtliche Berufs
bzw. Einkommensgruppen gestreute Beschaftigungs
struktur vorzufinden ist, die sowohl innerhalb der auf
bestimmte ethnisch Gruppen konzentrierten ethnic
economies als auch im primaren Arbeitsmarkt ausge
'pragt ist (Bobo et al. 2000; L6pez-Garca / Diaz 2001).

Insbesondere wahrend der 1990er Jahre hat sich eine
weitere Perspektive auf die Region L.A. als kulturelles
Universum entwickelt, die aus dem Blickwinkel der all
taglichen Lebenswelt der regionalen Bev6lkerung eine
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der Raumbezug zur Lebensumwelt L.A. ebenso basiert
wie z.B. das Engagement in politischen Prozessen, ist
die Vorstellung von einem kontinuierlichen Transfor
mationsprozess raumlich-kultureller Identitaten hilf
reicher, durch den Elemente der US-amerikanischen
Kultur in ihrer spezifischen siidkalifornischen Auspra
gung Eingang in die alltagliche Kulturpraxis neuer Im
migrantengruppen finden, die im Gegenzug zur fort
dauernden Neudefinition des kulturellen Universums
Los Angeles beitragen (vgl. Dear 2000, S. 243; Straug
han/ Hondagneu-Sotelo 2002).

Der stiidtische Raum als Politikum

Die in der gegenwartigen Stadtentwicklung von Los
Angeles primar wirksamen politischen Tendenzen las
sen sich in zwei Grundstromungen unterscheiden, die
als diametral entgegengesetzte Reaktionen auf die po
litischen und raumlichen Entwicklungen der letzten
Jahre interpretiert werden konnen. Auf der einen Seite
stehen Vertreter einer konservativen politischen Agen
da, deren Rolle insbesondere in der Diskussion urn die
Kontrolle offentlichen Raumes und seine zunehmende
Abtrennung von (semi-)privaten Raumen, hinsichtlich
der Riickzugstendenzen der Mittel- und Oberschicht
in moglichst homogene und von "stadtischen Pro
blemzonen" weit entfernte Lebensraume, sowie in Be
zug auf neuere Bestrebungen zur Sezession bestimm
ter Stadtgebiete von der Stadt Los Angeles diskutiert
wird. Die zunehmende soziale wie technische Raum
kontrolle, mit der offentliche Gebaude und inner
stadtische Freiflachen durch architektonische Mittel,
elektronische Uberwachungssysteme, private Sicher
heitsdienste oder strikte Nutzungsregelungen zuneh
mend vom offentlichen Raum abgeschirmt oder zu de
facto privaten Raumen gemacht werden, ist sowohl in
der downtown von L.A. (vgl. u. a. Davis 1999, S. 262
274; Flusty 1994) als auch im suburbanen Raum ver
mehrt vorzufinden (vgl. Abb.3). Die Kritik an den
Kontrollmechanismen zielt vor allem auf eine offen
kundige Divergenz zwischen den offiziellen Begriin
dungen fiir die zunehmende Raumkontrolle als Beitrag
zur Verbrechensbekampfung bzw. -pravention und ih
rem tatsachlichen Effekt als Instrument der Sauberung
offentlicher und semiprivater Stadtraurne von "uner
wiinschten" Personengruppen, unter die Obdachlose
ebenso zahlen konnen wie Iugendliche, Skateboard
fahrer oder Touristen, die mit den geltenden Verhal
tenskodizes nicht vertraut sind (vgl. Flusty 2000).
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Abbildung 3
Die neue Plaza: privat, gesichert, konsurnorientiert
Block at Orange

Quelle: Eigene Aufnahme, April 2000

Als Riickzug der Wohlhabenderen aus der Offentlich
keit konnen neben der sicherheitsorientierten Gestal
tung von Stadtraum auch fortdauernde Tendenzen der
raumlichen wie politischen Separierung von Wohn
gebieten und Stadtteilen gesehen werden. So zielen
privatwirtschaftlich betriebene Wohnsiedlungen
(common interest developments, haufig in Form von
gated communities), in denen Hauseigentiimer ver
traglich auf Verhaltens- und Nutzungsregelungen ver
pflichtet sind und ein privater Betreiber traditionell
offentliche Funktionen von Ver- und Entsorgung bis
hin zur Flachennutzungsplanung fiir eine grolsflachige
master-planned community iibernimmt, auf eine
kleinraumige Kontrolle und Organisation des Wohn
umfeldes ab, deren marktwirtschaftliche Organisa
tionsform die vermeintlichen Unzulanglichkeiten
der kommunalen Ebene in Bereichen wie offentliche
Sicherheit, Infrastruktur und offentliche Service
funktionen zu umgehen sucht (McKenzie 1994,
S. 182-187). Hierbei sind haufig Hausbesitzervereini
gungen (homeowners' associations) von erheblichem
politischen Einfluss, deren Agenda die kleinraumige
Kontrolle von Wohngebieten ebenso umfasst wie das
Verhindern von Infrastruktur- und Bauvorhaben, die
als Minderung von Lebensqualitat und Immobilien
werten empfunden werden (anti growth-Politik) und
die Befiirwortung von Ausgliederungen neuer Kom
munen aus dem Territorium der Stadt Los Angeles
(Davis 1999, S. 181). Wie in einer vorausgegangenen
Phase von kommunalen Ausgliederungen in den
1950er Jahren wurde auch bei der im November 2002
erfolglos zum Biirgerentscheid gebrachten Abspaltung
des San Fernando Valley- das mit rund 1,35 Mio. Ein
wohner immerhin sechstgrofste Stadt der USA gewor
den ware - offiziell mit kommunalen Effizienzsteige-
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rungen argumentiert, wohingegen kritische Kommen
tatoren erhoffte Steuererleichterungen fur Eigenheim
besitzer und Gewerbetreibende und eine Abspaltung
der relativ Wohlhabenderen vom Gemeinwesen der
Stadt L.A. als Triebkrafte ausmachten (vgl. Boudreau!
Keil200l).

Am anderen Ende des politischen Spektrums findet in
L.A. ein in der Literatur intensiv beleuchtetes politi
sches Engagement derjenigen statt, von denen sich
eine soziale, raumliche und politische "Sezession der
Erfolgreichen" abzuwenden versucht. Bereits in den
1980er Jahren entwickelten sich angesichts des massi
ven Stellenabbaus in fordistischen Schliisselbranchen
und der ftir bestimmte sozial schwache Bevolkerungs
gruppen tiberdurchschnittlich hohen Gefahrdung
durch Umweltbelastungen - insbesondere durch In
dustrie- und Verbrennungsanlagen im mehrheitlich
afro-amerikanischen South Central L.A. oder im mexi
kanischen East L.A. - erste politische Vereinigungen,
die unter den Stichworten environmental justice oder
spatial justice ftir gleichwertige Lebenschancen eintra
ten. Ob diese new social movements tatsachlich das
z.B. von Soja (2000, S. 407, 415) erhoffte Potenzial zur
grundlegenden Neuausrichtung der Stadtpolitik von
Los Angeles haben werden, ist zumindest mittelfristig
fraglich. Zweifelsohne jedoch definieren die politi
schen Anliegen dieser Bewegungen einen GroBteil der
zentralen politischen Herausforderungen in L.A. 
neue Formen regionaler Demokratie zu entwickeln,
die in raumlicher wie soziookonomischer und ethni
scher Hinsicht gleichwertige Entwicklungsperspekti
ven bieten und das Ideal der raumlichen Gerechtigkeit
auch fur diejenigen Einwohner der Region naher brin
gen, die mangels US-amerikanischer Staatsburger
schaft von den auf Btirgerrechten basierenden Mog
lichkeiten zur Mitbestimmung ausgegrenzt sind."

Der Mensch und das Andere - Nachhaltiges L.A.?

Ein weiteres Themengebiet, dem sich die Stadtfor
schung tiber L.A. im Verlauf der letzten Jahre genahert
hat, ist die Verbindung von Stadtforschung und Okolo
gie auf theoretischer und planerischer Ebene. Das Ver
haltnis von Gesellschaft und naturlicher Umgebung in
Stidkalifornien war tiber weite Teile der US-amerikani
schen Besiedlungsgeschichte von einer starken Unter
ordnung okologischer Belange unter die Bedtirfnisse
der expansiven Stadtentwicklung gepragt. Auch abge
sehen von der besonderen naturraumlichen Gefahr
dungslage nahe der tektonischen Plattengrenze des
San-Andreas-Grabens zeugt der Umgang mit der
natiirlichen Umwelt oftmals von Unkenntnis tiber die
komplexen Zusammenhange des fragilen mediterra-
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nen Okosystems der Region (etwa in dem Versuch, die
periodischen Buschbrande als Gefahrdung von Sied
lungsgebieten vollkommen zu unterbinden) und von
der Uberzeugung, durch technologische Eingriffe in
das Okosystem (z.B. Wasserversorgung, Abwassersys
tern) langfristig die okologischen Lebensgrundlagen
der Region sichern und kontrollieren zu konnen (vgl.
Davis 1998).

Die negativen Konsequenzen dieser modernen Grund
haltung der Dominanz gesellschaftlicher Nutzungsan
spruche tiber okologische Zusammenhange sind in
Los Angeles in dramatischer Weise offenkundig. Der
extrem hohe Flachenverbrauch des urban sprawl hat
die Grenze der Siedlungsexpansion mittlerweile weit
in die fragilen Halbwusten- und Gebirgsregionen im
Norden und Osten von Los Angeles vorangetrieben, die
Luftbelastung durch industrielle und Verkehrsemis
sionen ftihren zum mittlerweile fur L.A. charakteristi
schen Smog, Buschbrande und periodisch auftretende
Uberschwemrnungen gefahrden regelmafsig bestimm
te Siedlungsbereiche, und die Wasserversorgung der
wachsenden Bevolkerung ist bereits seit langem nur
noch durch ein standig wachsendes Netzwerk tiber
regionaler Pipelines zu sichern, deren Quellregionen
mit dramatischen okologischen Konsequenzen kon
frontiert sind.

In theoretischer Hinsicht finden sich vereinzelt Beitra
ge aus Los Angeles, die ein kritisches Hinterfragen der
einseitigen Konzeption von Mensch-Umwelt-Interak
tionen und die Forderung nach einer starkeren Ver
flechtung von menschlichen und nicht-menschlichen
Elementen des Okosystems in Stadtforschung und in
der Praxis beinhalten. Unter dem Stichwort Zobpolis
skizziert Wolch (1996) eine .transspecies urban
theory", die Menschen und Tieren prinzipiell gleiche
Daseinsrechte im stiidtischen Habitat einraumt und
dies mit der insbesondere in groBstiidtischen Riiumen
leicht tibersehenen - eigentlich jedoch trivialen - Tat
sache begnindet, dass der Mensch eine unter vielen
Spezies im urbanen Okosystem darstellt, der durch
mannigfaltige Interdependenzen untrennbar mit dem
Gesamtsystem verbunden ist.

Im Bereich der politischen und planerischen Praxis
entwickeln sich seit Ende der 1990er Jahre erste Ansat
ze, die explizit den Herausforderungen einer nachhal
tigen Stadtentwicklung gewidmet sind. Universitare
Forschungsinstitute wie das Center for Sustainable Ci
ties oder das Southern California Studies Center (bei
des an der University of Southern California) zeigen in
Forschungsberichten den dringenden Handlungsbe
darf der Region L.A. auf allen thematischen Teilberei
chen nachhaltiger Stadtentwicklung auf und ent
wickeln erste Bausteine zur politischen Umsetzung
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nachhaltiger Entwicklungsmodelle. Dabei werden im
Hinblick auf die Erfordernisse okologischer Nachhal
tigkeit v.a. die Reduzierung der Flachenversiegelung
durch Strategien kompakterer Siedlungsentwieklung,
ein effizienterer bzw. eingeschrankter Ressourcenver
brauch und die Verminderung von Luftbelastungen
gefordert. Derartige im Zusammenhang mit der plane
rischen Diskussion urn smart growth in den USAinten
siv debattierte Ansatzpunkte mussen allerdings in Los
Angeles erst ihre Durchsetzbarkeit und Effektivitat un
ter Beweis stellen, was angesiehts der stark divergie
renden politischen Interessen in der Region und der
Persistenz der komplexen Stadtentwieklungsprozesse,
die L.A. zu einem Negativbeispiel einer nieht nachhal
tigen Stadt gemacht haben, als problematische Aufga
be erscheinen kann.

3 L.A. und die ,,Amerikanisierung"
deutscher Stadte

Los Angeles ist ohne Zweifel eine Stadt der Extreme.
Wie fur kaum eine andere Stadtregion der USA ergibt
sich aus der extremen Auspragung stadtischer Ent
wieklungstendenzen und Erscheinungsformen in L.A.
die Gefahr, dass im Rahmen von vergleiehenden Be
trachtungen mit anderen US-amerikanischen wie
europaischen Stadten der Region L.A. eine negative
Sonderstellung zugesprochen wird.

Dies gilt zum einen im Kontext der wissenschaftliehen
Stadtanalyse, im dem L.A. als .Spezialfall" oder .Aus
reifser" angesehen werden kann, der fur vergleichende
Betrachtungen oder als Grundlage fur verallgemei
nernde Aussagen zur Stadtentwieklung bzw. Stadtthe
orie ungeeignet sei (so z.B. bei Helbrecht 1999, S. 17).
Diese Position kann - wie im Folgenden dargelegt wird
- auf eine ubermafsig verktirzte Argumentation zu
ruckgefuhrt werden, zu der sowohl ein grundlegender
Perspektivenunterschied zwischen prozess- und struk
turorientierter Stadtforschung" als auch eine fragwur
dige Verwendung des Begriffes der "Vergleichbarkeit"
beitragen durfte.

Fur viele Beitrage aus der L.A. School lasst sich festhal
ten, dass diese starke prozessorientierte Elemente be
inhalten. Im Zentrum der Diskussionen tiber L.A. als
Metropole des 21. Jahrhunderts stehen damit grund
legende Entwicklungstendenzen - etwa die post-for
distische Restrukturierung der Okonomie, die Prozes
se der internationalen Migration und kulturellen
Differenzierung, der Urbanisierung der Peripherie, der
Privatisierung der Stadtlandschaft oder der Ausbildung
einer postmodernen Stadtkultur - die in Los Angeles in
iiberdeutlicher Weise in der Auspragung der physi
schen Raumstrukturen und der Konfiguration der
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stadtischen Gesellschaft wirksam werden. Die beson
dere Pragnanz, in der diese Grundprozesse stadtischer
Entwieklung zur Entfaltung kommen, kann dabei auf
regionale Rahmenbedingungen und spezifische Modi
fikationen der Einflussfaktoren zuruckgefuhrt werden,
durch die die Entwieklungstendenzen in besonderer
Dimension gleiehsam "ungehindert" die stadtischen
Erscheinungsformen pragen, Statt eines unvergleich
baren Spezialfalls ergibt sieh somit ftir L.A. eher der
Status eines Modellfalles, in dem grundlegende Pro
zesse, die in allen Stadtregionen zumindest der west
lichen Welt wirksam sind, durch deren regionalspezifi
sche Modifikation in paradigmatischer Deutlichkeit
zum Vorschein kommen und daher in besonderem
MaBe einer wissenschaftlichen Aufarbeitung zugang
lich sind.

Bei auBenstehenden Betrachtern, darunter auch fur
Europaer mit akademisch geschultem geographi
schem oder planerischem Vorverstandnis tiber Stadte,
liegt im Gegensatz zur prozessorientierten Perspektive
oftmals eher eine strukturbasierte Sichtweise vor. Die
raumlichen Strukturen und Erscheinungsformen von
L.A. und anderen US-amerikanischen Metropolen sind
insbesondere vor dem Hintergrund herkomrnlicher
Vorstellungen von .Europaischen Stadten" in einem
derartigen AusmaB qualitativ und quantitativ anders
artig bzw. "extrem", dass sie verstandlicherweise pri
mar Aufmerksamkeit erregen. Dies entsprieht sowohl
dem lebensweltlichen .Erleben" einer fremden Stadt
landschaft - etwa im Rahmen eines Reiseaufenthalts 
als auch den besonderen Arbeitsschwerpunkten der
Disziplin der Geographie, zu deren zentralen Vorgan
gen die Deskription und Erklarung raumlicher Struk
turen gehort, Geht eben diese Erklarung raumlicher
Strukturen allerdings in einer Revision der prozessba
sierten Untersuchungsabfolge (Prozess - Modifikation
- strukturelles Erscheinungsbild) von den fremdarti
gen und extrem erscheinenden stadtischen Strukturen
aus und bewegt sieh dann primar in Riehtung spezifi
scher Rahmenbedingungen und Modifikationen, ohne
klar zwischen den grundlegenden Prozessen und ihrer
spezifischen Vermittlung zu unterscheiden, so ergibt
sieh die Gefahr einer verkurzten Argumentation, die
die Feststellung der .Llnvergleichbarkelt" zwischen
L.A.! USA und Europa bzw. Deutschland beinhalten
kann. Dies soll kurz am Beispiel der Entwieklung der
stadtischen Peripherie als einem der zentralen The
men des Amerikanisierungsdiskurses in Deutschland
(vgl. Prigge 1998; Brake et al. 2001) verdeutlicht wer
den.

Aus prozessorientierter Perspektive lassen sich fur die
Entwieklung der stadtischen Peripherie im 20. Iahr
hundert zwei grundlegende Prozesse feststellen: Wah-
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rend der Phase der klassischen Suburbanisierung im
Wesentlichen die Verlagerung von Funktionen (Woh
nen, Gewerbe, Versorgung, Infrastruktur) aus den
Kernstadten in das Umland, in einer teils parallel ver
laufenden zweiten Phase der Prozess der Post-Subur
banisierung, d.h. die Ausbildung vollwertiger stadti
scher Raume im AuBenbereich der Stadtregionen ohne
primaren Verlagerungscharakter und mit neuartigem
Verhaltnis zwischen den Kernstadten und dem Um
land. Diese im transatlantischen Vergleich prinzipiell
auf den gleichen Ursachen beruhenden und gleich
artigen Prozesse werden jeweils in spezifischer Auspra
gung wirksam - im Fall von L.A. treffen Tendenzen der
peripheren Stadtentwieklung bei gleiehzeitiger starker
Subvention auf aufserst geringe regulative Krafte des
Staates und werden zudem von kulturellen Pradisposi
tionen und den raurnlichen Rahmenbedingungen ver
starkt. Dem stehen fur deutsche Stadtregionen u. a.
hohere regulative und Kostenfaktoren sowie eine
hohere kulturelle Wertschatzung stadtischen Lebens
gegeniiber, die zu den andersartigen Erscheinungs
formen der stadtperipheren Entwicklung beitragen.
Trotz dieser durch spezifische Modifikationen und
Rahmenbedingungen verursachten unterschiedlichen
Stadtstrukturen sind jedoch die grundlegenden Ent
wicklungsprozesse identisch und eine analytische Aus
einandersetzung mit Los Angeles und anderen US
Stadtregionen im Sinne einer Betrachtung der Prozesse
in annahernd .Relnform" sinnvoll.

Zu einem grundlegend abweichenden Fazit fiihrt die
Argumentationslinie der strukturfokussierten Betrach
tung, die zunachst an einer Analyse der Erscheinungs
formen stadtperipherer Entwicklung interessiert ist.
Diese Analyse wird die Feststellung groBer dirnensio
naler und qualitativer Unterschiede hinsichtlich des
Verlaufs und der Auspragungen der Stadtrandurbani
sierung beinhalten und die im Vergleich zu europai
schen Stadtregionen extremen Erscheinungsformen
zunachst mit den spezifischen Rahmenbedingungen
und Einflussfaktoren in Verbindung sehen. Da diese
Modifikationen in L.A. und anderen U'S-Stddten einen
Extremfall marktorientierter Stadtentwicklung darstel
len, besteht in der primar strukturdeskriptiven Pers
pektive an dieser Stelle die Gefahr, durch das Peststel
len mangelnder .Verglelchbarkeit'" zwischen der
Stadtentwieklung in USAbzw. Europa den Erkenntnis
wert einer vergleichenden Betrachtung au Berst gering
einzuschatzen, ohne die analytischen Zusammenhan
ge zwischen grundlegenden Prozessen, modifizieren
den Elementen und resultierenden Erscheinungsfor
men systematisch in ausreichender Trennscharfe und
Tiefe zu beleuchten. Wie das Beispiel der peripheren
Stadtentwicklung darlegt, konnen sehr wenig ahnliche
stadtstrukturelle Phanomene auf identische Grund-
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prozesse in jeweils spezifischer Modifikation zuriick
gehen, was einer strukturdeskriptiven Perspektive, die
zu stark urn extreme Erscheinungsformen und diver
gierende Einflussfaktoren kreist, im schlimmsten Fall
verborgen bleibt.

Die Feststellung deutlicher Unterschiede zwischen
den stadtischen Erscheinungsformen und modifizie
renden Faktoren in L.A. und denen europaischer bzw,
deutscher Stadte gibt freilieh auch Anlass zu groBer Er
leichterung und Hoffnung - dann jedenfalls, wenn vie
le der extremen Phanomene von L.A. einer normativen
Wertung unterzogen werden. Unbestreitbar sind die
okologischen und sozialen Implikationen des Urbani
sierungsprozesses von L.A. vor dem Hintergrunf einer
auf sozialen Ausgleich und okologlsche Nachhaltigkeit
orientierten Zielvorstellung als negativ zu bebrteilen,
ebenso wie die politische Steuerung der Sradtregion
deutlich von dem Ideal des am Allgerneinwohl orien
tierten Interessenausgleichs abweieht. Damit wird Los
Angeles durch seine extrem ausgepragten Aspekte der
Stadtentwicklung zum Kronzeugen einer kategorialen
Schwarz-WeiB-Diskussion, in der die US-amerikani
sche Stadt als durchweg negatives Phanornen in Form
der .Amerikanisierung" die europaischen Stadte
bedrohte, gabe es nieht wirksame Gegenmittel zur
Rettung der .Buropatschen Stadt" (vgl. etwa Lichten
berger 2002).

Ungeachtet der Tatsache, dass die Europaische Stadt
nieht existiert - weder sind/Stadte in Europa homogen,
noch ausschlieBlich "europaisch" - fuhrt das Schlag
wort der .Amerikanisierung" oftmals zu einer pau
schalisierten und ideologisch uberhohten Debatte
iiber Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Stadt
entwicklung, indem es suggeriert, Stadte in Europa
wurden quasi einer Gesetzmafsigkeit folgend zu Kopi
en US-amerikanischer Stadtlandschaften mutieren.
Dem muss entgegengehalten werden, dass ein syste
matisches Hinterfragen der Entwieklungsdynamiken,
der spezifischen Einflussfaktoren und der resultie
renden stadtischen Phanomene jenseits eines sim
plifizierten .entweder oder" ein komplexes Zusam
menspiel von divergierenden und konvergierenden
Elementen des Urbanisierungsprozesses offenbart.
Durch die wachsende Ahnlichkeit der Gesellschafts
und Politiksysteme und die Mechanismen der globa
lisierten Okonornie bedingt, sind viele der grund
legenden stadtischen Tendenzen, fur die L.A. einen
besonders deutlichen Modellfall darstellt, im transat
lantischen Vergleich nach Iahrzehnten der Annahe
rung nahezu identisch: Der Wandel vom Fordismus
zum Post-Fordisrnus mit seinen raumlichen Begleiter
scheinungen, die durch internationale Migration be
dingte Diversifizierung der Stadtbevolkerung, der an-
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haltende Bedeutungsgewinn der Stadtrander oder die
Neuinterpretation des Verhaltnisses von Privatheit und
Offentlichkeit im Stadtraum stellen fur L.A. wie fur
deutsche Stadte grundlegende Dimensionen ihrer jun
geren Entwicklung dar. Dass dennoch L.A. keineswegs
als "unausweichliche Zukunft" von Stadten in Europa
gesehen werden kann, liegt in den vielfaltigen natio
nal- wie regionalspezifischen Modifikationen begrun
det, in denen Stadtentwicklungsprozesse wirksam wer
den. Diese umfassen politische Dimensionen wie etwa
wohlfahrtsstaatliche Elemente, planerische Eingriffs
moglichkeiten, naturraumliche Faktoren und deren
kulturell gepragte Interpretation (etwa hinsichtlich der
Ressource .Raum"), Persistenzeffekte baulicher Stadt
strukturen, gesellschaftliche Werte und Normen oder
die Auswirkungen Jahrhunderte bis Jahrtausende wah
render stadtischer Tradition." Wenngleich viele derarti
ge Faktoren ebenfalls dynamischen Charakter haben
und im Verlauf der letzten Dekaden im transatlanti
schen Vergleich ahnlichere Auspragungen angenom
men haben, so bleibt aufgrund der unubersehbaren
Vielzahl von Einflussfaktoren und Aspekten eines
komplexen stadtischen Gefuges die Annaherung euro
paischer Urbanisierungsprozesse und Stadtstrukturen
an US-amerikanische Vergleichsmalsstabe ein graduel
ler und deutlich eigenstandiger Prozess. L.A. und an
dere Metropolen der USA stellen somit nicht den pra
destinierten Entwicklungspfad fur deutsche Stadte dar
- ebenso wenig sollte ihnen jedoch in kategorialer nor
mativerWertung die Rolle eines Schreckensbildes oder
eines Vorbildes zugesprochen werden. Vielmehr kann
Sojas (1989, S. 191) nahezu zwei Jahrzehnte alte Be
hauptung, L.A. sei "a place where everything seems to
'come together" aus heutiger Sicht dahin abgewandelt
werden, dass Los Angeles eine durch uberdeutliche
Auspragung von stadtischen Phanomenen herausra
gende Beispielstadt fur viele auf globaler Ebene wirk
same Grundprozesse der urbanen Entwicklung zu Be
ginn des 21. Jahrhunderts ist. Ungeachtet seiner
normativen Wertungen besitzt es als Vergleichsmafs
stab fur transatlantische Betrachtungen einen heraus
gehobenen Stellenwert, ohne jedoch die - je nach ide
ologischem Standpunkt erwiinscht oder befurchtete 
Zukunft europaischer Stadte darzustellen.

Wenngleich dieses Fazit aus Sicht der "Verteidiger"
europaischer Stadte in Geographie und Raumplanung
positiv interpretiert werden dtirfte, so muss einschran
kend hinterfragt werden, wie grog der Einfluss der Pla
nung in derVerhinderung "amerikanisierter Stadte" im
Vergleich zu den ubergeordneten Prozessen und der
Vielzahl weiterer Einflussfaktoren tatsachlich war.
Zudem kann vor dem Hintergrund der bereits voll
zogenen Veranderungen sowohl des Selbstverstand
nisses als auch der (real oder vermeintlich schrump-
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fenden) Handlungsspielraume der raumlichen
Planung vermutet werden, dass der Bereich der Raum
planung einer derjenigen modifizierenden Faktoren
der Raumentwicklung sein wird, dessen .Arnerikani
sierung" im Sinne einer partiellen Angleichung (z.B.
hin zur marktorientierten Entwicklungsplanung) und
partiellen Neuinterpretation am starksten sein wird.

Anmerkungen

(1)

Durch die Verwendung des Begriffes .Stadtforschung" soli der
Tatsache Rechnung getragen werden, dass die thematische
Breite der hier dargestellten Arbeiten tiber Los Angeles weit tiber
das Spektrum von Stadtgeographie im traditionellen Verstand
nis hinausgeht.

(2)'

Fur den Grolsraum L.A. wird die offizielle Abgrenzung der conso
lidated metropolitan statistical area verwendet, die die fiinf
counties Los Angeles, Orange, San Bernardino, Riverside und
Ventura umfasst.

(3)

Die kulturelle Okonornie ist in jungerer Zeit Gegenstand intensi
ver Diskussion der L.A. School, etwa bei Molotch (1996) oder
aus wirtschaftsgeographischer Perspektive - bei Scott (1996,
1997,2000)

(4)
Eine vergleichbare Lesart von Los Angeles bietet tiber weite
Strecken Keil (1993, 1998)

(5)
In der Region L.A.sind laut Census 2000 ca. 3,1 Mio. (19,2 %) der
Einwohner nicht US-Staatsbtirger, fur die Stadt L.A. (1,0 Mio./
27,1 %) und L.A. County (2,1 Mio./22,5 %) liegen die Werte ho
her - problematisch bleibt in allen Fallen die Nicht-Erfassung
illegaler Einwanderer.

(6)

Diese Unterscheidung ist keinesfalls kategorial zu verstehen,
ebenso wie keine absolute Trennbarkeit der Untersuchungs
kategorien .Strukturen" und "Prozesse" unterstellt werden soll
vielmehr soli auf unterschiedliche Gewichtungen und Zielrich
tungen von Forschungsansatzen hingewiesen werden.

(7)

Mangelnde .Vergleichbarkeit" ist nach der Erfahrung des Autors
eines der haufigsten Scheinargumente im Diskurs tiber L.A.bzw.
die .Amerikanisierung" deutscher Stadte, Dazu ist anzumerken,
dass a) Elemente einer Grundkategorie (hier "Stadt") prinzipiell
immer vergleichbar sind, d.h. im Hinblick auf die Auspragung
bestimmter Charakteristika gegentibergestellt werden konnen,
sodass b) .Vergleichbarkeit" Ld.R. synonym zu (nur durch eine
vergleichende Betrachtung feststellbarer) geringer Ahnlichkeit
verwandt wird.

(8)

Vgl. u.a. Hesse/Schmitz (1998); Haufsermann (1998); Ronneber
ger (1998); Sieverts (1998); Muller / Rohr-Zanker (2001)
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