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Verbla Bter Mythos Grenze?
Innere und iu8ere Widerspriiche des neuen Grenzregimes

Florian Schneider

Grenzen sind da, iberschritten zu werden. Ilve Bedeu-
tung tritt erst dann zu Tage, wenn sie yerletzt werden,
und gegen welche Formen von Ubertretung der Staat
Vorkehrungen tnfft, gibt einigen AufschluS iiber die
unbefragte innere VerfalStheit der Gesellschaft. Men-
schen lassen sich von jeher nur schwer daran hindern,
Crenzen zu uberschreiten. Gleichgilltig wozu und wes-
halb - bestimmte Grenzen zu passieren, ist Jitr die mei-
sten Menschen dieser Welt heute schwerer denn je. Ae
Territorialgrenzen mancher Nationalstaaten werden
zur Zeit ersetzt durch neue Grenzen, die nicht nur als
Demarkationslinien zwischen Wohlstand und Armut

fun$eren: Mobilitiit und Bewegungsfreiheit sind ein
Privileg, das wiederum neue Abhdngigkeits- und Aus-
b e ut ungsv e rh iil tni s s e s tif t e t.

Um seine gelangweilten Sommergiste zu amiisieren, kam der
Fremdenverkehrsverein Ischgl vor ein paarJahren aufeine aus-
gesprochen originelle ldee: Wie romantisch muB es einst gewe
sen sein, .in dunkler Nacht, noch ehe der Morgen graut, mit
einem vollbepackten Rucksack an den Zollnern vorbei riber die
Crenze zu schleichen ...' Die <irtliche PR-Agentur wurde beauF
tragt, ein Konzept zu enfwickeln, um die ldyllen des illegalen
Grenziibertritts und die -schillernde Schmugglertradition" des
Bergdorfes an der Grenze zur Schweiz wiederzubeleben. Jedes
Jahr im September wird nun beim ,,lnternationalen Schmugg-
lercup" prdmiert, wer beim Weg vom sechs FuBstunden ent-
fernten Samnaun m<iglichst selten von Zollnern kontrolliert
wird. Und natrirlich auch, wer das originellste ,,schmuggler-
Outfit" tr:igt.
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ht,in Zweifel, der Mythos Grenze verblaBt und ist vielerorts

.lli.nbar zu bloBer Nostalgie verkommen. Nicht nur in Ischgl

rrnd nicht nur fiir den Fremdenverkehr innerhalb der europdi-

sr'hen Binnengrenzen. Mit dem Beitritt der meisten EU-Mit-

uliedsldnder zum Schengener Abkommen gehiiren Grenzkon-

r lollen laut Vertragstext der Vergangenheit an. Fiir Zugreisende

trnd Autofahrer sind die Binnengrenzen der bislang neun

t'uropiischen Unterzeichnerstaaten zu besseren Landkreisgren-

zcn mutiert; und wenn alles klappt, sollen in ein paar Jahren
rruch nach Polen, Tschechien, Ungarn und Slowenien die Schlag-

baume fallen. Piinktlich zur Jahrtausendwende scheinen Warte-

zeiten bei der Aus- oder Einreise ein ebensolcher Anachronis-

mus zu sein wie bald Duty-FreeShops an Flughdfen mitsamt den

Zollnern, die in dreckiger Urlaubswische nach Schnaps und

Zigaretten wiihlen.

I)as neue Millenium kiindigt sich an, indem es nicht nur die

alten Grenzziehungen, sondern offenbar auch die Idee von

Grenzen an sich verwirft. Die ,,Globalisierung' schert sich

bekanntlich einen Dreck um nationalstaatliche Territorien und

protektionistische Bliicke. Die neuen KommunikationstechnolG

gien lassen die ganze Welt zu einem einzigen, glatten Raum ver-

schmelzen, in dem politische Regelwerke, kulturelle Distanzen

trnd geographische Besonderheiten in Sekundenschnelle kurz-

geschlossen werden. Mit dem Abdanken der letzten und gleich-

zeitig groBten Grenze, dem ,,eisernen Vorhang' zwischen Ost

und West, wurde der ErosionsprozeK der Nationalstaaten augen-

f,cllig: Nicht nur geographisch, auch politisch waren diese von

ihren Enden definiert. Der Traum von der ,,One world" kennt

keine Grenzen und deswesen auch keine Geschichte.

Vemtellter Blick
Ftir Optimisten und notorische Modernisierungsgewinner ist

das Verschwinden der Grenzen nicht nur eine unaufhaltsame,

sondern durchaus erfreuliche Entwicklung: Neoliberale und Alt-

Hippies, TechnoEliten und Feierabend-Broker, transnationale

Konzerne und organisierte Kriminalitdt feiern grenzenloses

Amiisement, weltweite Kommunikation und ungehinderte
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Profitmaxin-rierung. Diejenigen, die in diesem ProzeB ihre alten
Privilegien einbiiBen, scheinen sich aufs Jammern zu verlegen
und kleiden alte Ressentiments neu ein: die Welt als Zerrbi ld
gepregt von unkontrollierten Zuwanderungswellen, internatiG
nal operierenden Verbrecherbanden und Internetkrirninalitdt.
Polizeiexperten und andere aufmerksame Zeitgenossen goutie

ren in bewdhrter Manier 'Chancen und Risiken". doch der Bl ick
auf das, was wirklich passiert, ist merkwiirdig verstellt.
Das Verschwinden der Grenze ist nAn-rlich zundchst ein ziemlich
deutsches Problem. ,,Grenze" ist eines der seltenen polnischen

Fremdworter im Deutschen. ,,Granica" wurde im Zuge der
Eroberungsfeldztige und der romisch-katholischen Expansion
nacl-r Osteuropa im 13. Jahrhundert eingedeutscht. Bezeichnen-
derweise umschreibt es eher den Rand zu einem Abgrund, und
nicht efwa eine Situation, der wie in ,,frontiere" (vom lateini-
schen ,,frons") die Stirn zu bieten wdre. Zur deutschen ,,Grenze"
gibt es kein Synonyn'r, ,,border" im Angelsdchsischen kennt
wenigstens ,,boundary" oder ,,frontier", die von Siedlern stendig
erweiterte Fluchtlinie kolonialer Aneignung. Heute sprechen
die Anhdnger der ,,kalifornischen Ideologie" rund um das Com-
putermagazin Wired folgerichtig auch von der ,,Electronic
Frontier" inklusive Biirgerrechten, die es gerade im elektroni-
schen Zeitalter zu erobern und verteidigen gilt.

In Deutschland dagegen herrscht zweidimensionales Denken
oder ,,Geopolitik" vor: Die Spitgeburt Nationalstaat wird vor-
nehmlich mit einem Organismus verglichen. Die Grenze wird
als seine AuBenhaut imaginiert und ist unverzichtbar zur Defi-
nition von innen und auBen, Freund und Feind. In den imperia-
listischen GroBraumpldnen prdfaschistischer Ideologen wie Karl
Haushofer hatte die Grenze elastisch zu sein, um den expandie-
renden Volkskorper zu schiitzen und bei seinem naturgegebe-
nen Anwachsen vor Verletzungen und fremden Einfltissen zu
bewahren. Wie virulent dieses Denken gerade heute ist, belegt
die grassierende Metaphernschwulst von,,Schleierfahndung",

tiber,,Asylantenschwemme" bis hin zum ,,Schleusertum" - alle-
samt Kanpfbegrif fe, die dem organizist ischen Modell  im
wesentlichen treu bleiben: dem Phantasma vom totalisierten
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\tolkskorper, dessen Reinheit oder, wie es heute so schon heiRt:

, . innere Sicherheit" von Eindringl ingen bedroht sei.

Solche rhetorische Kosmetik kann aber nur m{ihsam daruber

hinwegtduschen, daK die Grenze, die alte Haut, in die Jahre ge-

kommen ist. Sie ist faltig und rissig geworden, aufgeschwemmt

rund den neuartigen Anfbrderungen einfach nicht mehr gewach-

sen. Menschen mtissen heute mehrere Berufe gleichzeit ig erler-

nen und austiben, sie mtissen mobil  sein und gemdB der Kon-

zerninteressen moglichst welt'vveit verftigbar sein. Die klassische

Arbeitsmigration, die alternativ mit Assimilat ion oder Rick-

kehrpran'r ie endete, gehort der Vergangenheit an: Immer mehr

Staatsbtirger sind darauf angewiesen, ihre Existenz zwis<'hen

nrehreren Lebensmittelpunkten, nicht selten auf verschiedenen

Kontinenten, zu organisieren. Das neo-imperial ist ische Krisen-

rnanagenent produziert schlieBlich nichts als sich stets ver-

schiebende Konfl iktherde. die Mil l ionen von Menschen in die

Flucht treiben. Die meisten schaffen es zwar nur iiber hochstens

eine Grenze bis in den ndchsten Nachbarstaat; einige aber gelan-

gen auf Umwegen und sehr zum Arger der einstigen Kolonial-

herren bis ins ehemalige ,,Mutterland".
Grenzen waren natrirlich und schon von jeher ein Mythos: iiber-

determiniert,  immer untrennbar mit Uberschreitung, Uberwin-

dung und Hinter-sich-Zurticklassen verbunden. Aber Grenzen

schlossen ein, was auf andere Art und Weise nicht herstellbar

oder definierbar war. , ,Hier endet das Staatsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland" hieB es und klar war, daB von

nun an kommen konnte, was wollte: Urlaub vom eigenen Staat,

ein anderes Land mit einer anderen Wdhrung und Geschichte,

einer anderen Sprache, anderen Regeln und Gepflogenheiten,

die einen im Extremfal l  f i i r  Dinge, die zu Hause Gang und Cdbe

sind, ins Gellngnis bringen konnen.

Freiziigigkeit und Fordismus
Es ist sicher kein Zufall, daB die Freiztigigkeitsgarantie des btir-

gerl ichen Nationalstaates zumindest in Deutschland zeitgleich

mit dem fordistischen Akkumulationsmodell auftauchte: straf-

fe Arbeitsdisziplin bei gleichzeitiger Stdrkung der Binnennach-
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frage und gewissen wohlfahrtsstaatlichen Carantien, die alle

samt auch ein rigides Regime der AuBengrenzen bedurften.

Dieses diente klar umrissenen Zwecken: Anwerbung auslin-

discher Arbeitskrifte. Massentourismus als kurze Erholung von

der Schufterei frir Auto und Eisenheim oder AsvlDolitik als

Waffe im Kalten Krieg.

Heute ist es mit all dem nicht mehr weit her: Schon vor der Krise

der Staatsgrenzen gerieten die EinschlieBungsmilieus inner-

halb der Cesellschaft zusehends in Bedringnis: Schule, Mil i tdr,

Universitat,  Fabrik, Hospital,  l rrenanstalt ,  Cefingnis waren die

Stationen, die das Individuum in den ,,Diszipl inargesel lschai
ten" (Michel Foucaultl zu durchlauf'en hatte. Lebenslanges Ler-

nen, Heim- und Zeitarbeit, hdusliche Krankenpflege, aber vor

allem neue Bestrafungsformen wie Arbeitsverbot, Platzverweis,

Residenzpfl icht und elektronisches Halsband deuten in eine

andere Richtung. Es handelt sich um ,,F'ormen permanenter

Kontrol le in offenen Mil ieus. daB uns die hartesten Internierun-
gen zu einer fieundlichen und rosigen Vergangenheit zu gehG

ren scheinen" (Cil les Deleuze).

Was sich abzeichnet, ist,  daB immer mehr Menschen, anstatt

einfach physisch ein- oder ausgesperrt zu sein, dynamischen

und recht dif ferenzierten Restr ikt ionen hinsichtl ich ihres

Verhaltcns und Aufenthaltsortes unterworfen sind: Aussiedlern,

Flt icht l ingen, Migrantenkindern, Arbeitslosen, Sozialhi l feemp

fangern, ehemaligen oder potentiellen Heftlingen werden terri-

toriale Beschrdnkungen und Schikanen auferlegt, deren Uber-

wachung unablissige und praktisch tiberall mcigliche Kontrol-

len erfordert. Asylbewerber diirfen gar den Landkreis, in dem sie

untergebracht werden, ohne Genehmigung grundsitzlich nicht

verlassen. Sie dtirfen nicht arbeiten und viele von ihnen werden

seit 1. Septcmber 1998 pauschal von Sozial leistungen ausge

schlossen.

Am Beispiel des Asyls l iBt sich die Krise der Einschl ieBung

wahrscheinl ich auch am eindrucksvol lsten umreiBen. Das Asyl,

einst Ort,  an den sich die Recht- und Heimatlosen f luchteten,

wurde im 19. Jahrhundert zur Metapher f t i r  Einsperrung und

Isolierung. Die faktische Abschaffung des deutschen Asylrechts
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vor funfJahren wurde mithilfe der ,,Flughafenregelung", die ein

extraterr i tor iales Gebiet mitten im Land konstruiert.  und vor

al lem der , ,Dri t tstaatenregelung" vol lzogen, die anstel le der

politischen Motive den Fluchtweg zum Kriterium der Asylver-

weigerung macht. In bestechender Logik ist Deutschland aus-

schl ieBlich von sicheren Drit tstaaten umgeben, die sich zudem

ihrerseits solcher Winkelzuge bedienen. Fl i icht l inge mrissen die

Grenzi ibertr i t te also so gut wie moglich verwischen, die

Einreise ist nurmehr auf i l legalem Wege moglich, und

Asylsuchende sind in den meisten Phasen ihrer nicht enden wol-

lenden F' lucht , , l l legale", bedroht von Dcnunziat ion, Ent-

deckung und Ausweisung.

Das Schengener Abkommen von 1985 und das Durchftihrungs-

abkommen von 1990, urspninglich gepriesen als Verpflich-

tungserkldrung zum Abbau der Grenzkontrol len, fungieren tat-

sdchlich als Wegbereiter eines neuen Kontroll- und Llberwa-

chungsapparates, der wesentl ich f lexibler ist als das herkomm-

liche Grenzre'gime. Die alte Staatsgrenze, nunmehr Schengener

Binnengrenze, die laut g 2 des Abkommens eigerrt l ich abge-

schafft werden sollte, verschwindet nicht oder verwischt nicht

einfach. Die Crenze faltet und vervielfacht sich, verschiebt sich

nach vorne und nach hinten, in Dritt- und Viertldnder, sowie ins

Landesinnere. Verdachtsunabhdngige Kontrollen werden seit

dem Inkrafttreten des neuen Bundesgrenzschutzgesetzes am

1. September 1998 nicht nur in der 3O-Kilometerzone hinter der

eigentl ichen Crenzl inien sondern auf al len Bahnhofen, Flug-

hdfen, Ztigen und sogar S-Bahnen praktiziert. Uberregionale

Verkehrswege, selbst NebenstraBen und Innenstddte haben die

Polizeigesetze vieler Ldnder bereits in ihre Definition vom

Crenzraum eingeschlossen. Neue EU-Pli ine tei len das gesamte

Europa gar in Zonen unterschiedl icher Kontrol ldichten auf, um

Migrationsbewegungen fnihzeitig zum Stoppen zu bringen,

weil  diesen mit dem herkommlichen Instrumentarium angeb

lich nicht Herr zu werden sei.

Und so verweist das Ende der klassischen Crenzliberwachung

vor allem auf eine wenig erfieuliche Weiterentwicklung der vor-

herrschenden Machttechnik: Die Diszipl inargesel lschaft ist von
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der Kontrollgesellschaft abgelost worden. In Los Angeles soll es
spezielle Bewegungsmelder geben, die auf gewisse Turnschuh-
modelle reagieren, weil Jugendliche in bestimmten Vierteln be
reits gleichbedeutend mit Kriminalitet betrachtet werden. Hier-
zulande hat es der Uberwachungsapparat auf nichts weniger
abgesehen als die neuen Kapitalvergehen schlechthin: Illegale
Einwanderung, Schleppertum, organisierte Kriminalitet heiBt
es in der Eigenwerbung der Grenzschiitzer in einem Atemzug.
Deswegen werden seit neuem und weit hinter der Grenze ganze
Autobahnen abgesperrt, um ziemlich banale Gesichtskontrollen
durchzuftihren. Deswegen werden monstrose Computernetze
wie das Schengen Informations System (SIS) errichtet, die nur
wenig mit herkommlicher Verbrechensbekimpfung zu tun
haben, sondern zu fast 90 Prozent aus Daten von Personen beste.
hen, die abgeschoben werden sollen oder denen die Einreise ver-
sagt ist. Fast ist es riberflissig, zu erwihnen, daB zwei Drittel
dieser Eintrdge von deutschen Behrirden stammen.
Das moderne Grenzregime tragt die Zrige eines weltweiten
Apartheidssystems, meinte Etienne Balibar kiirzlich. Fest steht
immerhin, da8 - Grenzen hin oder her - Bevolkerungspolitik
die letzte Bastion der einst so mechtigen Staatengebilde ist.
Wenn sie schon sonst nichts mehr weltbewegendes ausrichten
konnen, scheinen sie wie zum Trotz daraufbestehen zu wollen,
festzulegen, welchen Menschen sich wo aufzuhalten.gestattet
ist und wo nicht.

Forschungsgesellschaft Flucht und Migration: ,,Die Grenze -
Fltichtlingsjagd in Schengenland" in F'lichtlingsrat - Zeitschrift
ftir Fliichtlingspolitik in Niedersachsen, Heft 55, Hildesheim
1998 (Bezug tiber Niedersdchsischer Fltichtlingsrat, Adresse
siehe Anhang)

Von Maastridrt nactr Amstedam
Europtische Asyl- und Migrationspolitik

Karl Kopp

Im nachfolgenden Text werden wichtige Entwicklungen

in der europiiischen Asyl- und Migrationspolitik skiz-

ziert. Antirassistische Arbeit wird sich zunehmend mit

europtiischen Entwicklungen auseinandersetzen miis-

sen. Eine der wichtigen aktuellen Diskussionen im asyl-

rechtlichen Bereich betnfft das Koflzept eines ,,temporit-
ren Schutzes", durch das die Genfer Flitchtlingskonven-

tion zukiinftrg weitgehend ersetzt werden soll. AngeU

lich filr Opfer nichtstaatlicher Verfolgung konzipiert,

werden aber jetzt die bereits vorhandenen rechtlichen

Instrumente (g 32a AuslG) auf F'Iiichtlinge angewandt,

die eindeutig durch ihren Herkunftsstaat politisch ver-

Jolgt wurden. PJlichtlektitre ist in diesem Zusammen-

hang das ,,Strategiepapier zur Asyl- und Migrations-

politik" der osteneichischen EU -Priisidentschaft, in dem

unter anderem die Pliine zur Bekiimpfung von Migra-

tionsursachen dargestellt sind

http://contrast.org/borders/kein/hintergrund

Die Asyl- und Migrationspolitik in der Europiischen Union (EU)

befindet sich zur Zeit in der bedeutsamen Ubergangsphase von

,,Maastricht nach Amsterdam'. Der Amsterdamer Vertrag ist am

1. Mai 1999 in Kraft getreten. Damit wird in den nichsten Jahren
eine weitgehende Vergemeinschaftung des Asyl- und Migra-

tionsbereiches in der EU Realitet werden. Bisher existiert keine

europiische Asylpolitik. Zwar regelt das Schengener bzw Dubli

ner Ubereinkommen, welcher Mitgliedsstaat ftir die Asylpni-

fung zustindig ist, aber ein gemeinsames materielles Asylrecht

wurde bis jetzt nicht geschaffen. Etabliert hat sich vielmehr
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