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vorwort

nach dem Fall der berliner Mauer, der sich in diesem herbst zum zwan-

zigsten Mal jährt, und den friedlichen revolutionen in Mittel-, ost- und 

südosteuropa, überwog die Meinung, dass Kriege und gewaltsame Kon-

flikte auf dem europäischen Kontinent überwunden wären. doch das 

friedliche ende des systemkonfliktes und der wille zur zusammenarbeit 

der internationalen gemeinschaft konnten den gewaltsamen zerfall 

Jugoslawiens nicht verhindern, dessen Folgen für die staaten und gesell-

schaften südosteuropas noch heute prägend sind. 

im zug der jüngsten Konflikte und Kriege um das ehemalige Jugoslawien 

sind nationalstaaten in neuen grenzen und mit neuem selbstverständnis 

entstanden – zuletzt erklärte sich im Februar 2008 der Kosovo für unab-

hängig. obwohl diese staaten in ihrer Mehrheit nicht mehr als vielvölker-

staaten bezeichnet werden können, verfügen sie doch über ethnisch 

heterogene bevölkerungen, die ein gleichgewicht zwischen individual-

rechten und Kollektivrechten verlangen. auf der schwierigen suche nach 

einem solchen gleichgewicht, das den volksgruppen und Minderheiten 

partizipationsrechte zusichern, aber auch Loyalitätspflichten abringen soll 

und zugleich die bürgerrechte nicht beschneiden darf, befinden sich die 

staaten dieser südosteuropäischen region. 

die vorliegende arbeit bietet eine detaillierte analyse der situation in den 

nachfolgestaaten Jugoslawiens, beschreibt die wichtigsten herausforde-

rungen, denen diese sich gegenüber sehen, und die schwierigkeiten und 

potenziale auf dem weg zu einer dauerhaften stabilisierung der region 

und deren annäherung an die europäische union. im vordergrund steht 

dabei die darstellung und bewertung der rolle von ethnizität / ethnischer 

zugehörigkeit in den  schwerpunktbereichen staat und verfassung,  

eu-integration und nachbarschaftsbeziehungen, parteien und parlament, 

Kirchen und religionsgemeinschaften, sprache, bildung, Kultur, Medien 

als auch wirtschaft. ziel ist es, ein aktuelles stimmungsbild der inter-

ethnischen beziehungen zu zeichnen.

seit 1997 ist die Konrad-adenauer-stiftung in den Ländern des ehemali-

gen Jugoslawien mit auslandsvertretungen präsent und engagiert sich 

mit Maßnahmen der politischen bildung am prozess der stabilisierung, 

demokratisierung und der eu-annäherung. während die Länderprogram-

me in bosnien-herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro 

und  serbien auf die speziellen bedürfnisse vor ort eingehen, verfolgen 

zwei ergänzende regionale sektorprogramme, namentlich das rechts-

staatsprogramm südosteuropa und das Medienprogramm südosteuropa, 

eine einheitliche herangehensweise und bieten beratungen und Maßnah-

men an, die den regionalen erfahrungsaustausch und damit die zusam-

menarbeit fördern. 

doch bereits vor 1997 war die stiftung in südosteuropa aktiv, hat für die 

region in deutschland und der eu sensibilisiert und damit einen beitrag 

zum verständnis der problematik um die region geleistet. so wurde der 

zerfall Jugoslawiens mit analysen und bewertungen begleitet. in seinem 
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artikel: „Zwischen Autonomierechten und Interventionspflichten”  be-

schrieb christian tomuschat bereits 1995 die risiken eines ungezügelten 

selbstbestimmungsrechts und plädierte für eine gestufte interventions-

politik, die von einer klugen und präventiv wirkenden entwicklungspolitik 

gelenkt wird – thesen, die noch heute aktuell sind. seither sind zahl-

reiche artikel und berichte der stiftung auf die teilweise noch brüchige 

stabilität des westlichen balkans eingegangen – ohne die erfolgschancen, 

die mit der eu-annäherung einhergehen, in Frage zu stellen. 

die Konrad-adenauer-stiftung versteht sich als beobachter, vor allem 

aber als akteur der entwicklungszusammenarbeit in südosteuropa. die 

bewertungen und schlüsse des vorliegenden berichts sind nicht nur 

resultate unser langjährigen arbeit und unseres engagements in süd-

osteuropa, sondern sollen auch als diskussionsgrundlage für die weiter-

entwicklung unserer programme sowie als denkanstöße für andere 

akteure in der region und das interessierte Fachpublikum dienen. 

ich wünsche ihnen eine aufschlussreiche und informative Lektüre. über 

rückfragen und anregungen würden wir uns sehr freuen. 

Dr. Gerhard Wahlers

Stellvertretender Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.



die region südosteuropas, auf die regelmäßig auch 

als westlicher balkan1 bezug genommen wird, ist als 

historischer raum für ihre ethnische und religiöse 

heterogenität bekannt, wenn nicht berüchtigt. gewalt-

same Konflikte zwischen verschiedenen bevölkerungs-

gruppen, hinter denen die zeiten ihrer friedlichen Ko-

existenz bisweilen ganz verblassen, reichen bis in die 

jüngste vergangenheit. noch heute sind die jugoslawi-

schen nachfolgekriege der 1990er Jahre zwischen den 

ehemaligen teilrepubliken, die mit ihren unabhängig-

keitserklärungen den zerfall der sozialistischen repu-

blik Jugoslawien besiegelten, und der belgrader zen-

tralregierung ebenso gegenwärtig wie die von ethni-

schen Konflikten geprägten prozesse der national- 

staatenbildung in Mazedonien und im Kosovo.2 die 

westliche staatengemeinschaft stand diesem ausbruch 

ethnischer gewalt auf dem europäischen Kontinent 

unvorbereitet und lange rat- und tatenlos gegenüber. 

erst der einsatz von nato-truppen konnte 1995 den 

seit 1992 andauernden Krieg in bosnien-herzegowina 

und 1999 den langjährigen Kosovo-Konflikt, der in 

kriegerischen auseinandersetzungen und vertreibun-

gen der kosovo-albanischen bevölkerungsgruppe 

eskaliert war, beenden. nur in Mazedonien gelang es 

2001, durch ein zeitiges einschreiten der internatio-

nalen gemeinschaft mit dem abkommen von ohrid 

zwischen den ethnischen gruppen einen bürgerkrieg 

abzuwenden.3

die nationalstaatenbildung Kroatiens, das sich heute 

als Kandidat auf den eu-beitritt vorbereitet, ist ähnlich 

wie die sloweniens als mehr oder minder abgeschlos-

sen zu betrachten. dies lässt sich hingegen nicht für 

die anderen Länder des ehemaligen Jugoslawiens 

behaupten. der zähe aufbau staatlicher institutionen 

und die verfassungsverhandlungen in bosnien-herze-

gowina, der erst kürzlich abgeschlossene, nun zu 

implementierende verfassungsprozess in Montenegro 

nach der 2006 beendeten staatenunion mit serbien, 

die gerade erfolgte unabhängigkeitserklärung der 

(nun) ehemaligen serbischen provinz Kosovo sowie 

der noch andauernde prozess der Konsolidierung eines 

multiethnischen staates in Mazedonien auf der basis 

des Ohrid Framework Agreement (oFa) zeigen dies 

deutlich. auch serbien wird bis auf weiteres mit seiner 

ausgangsLage und zieLsetzung

nationalstaatlichen selbstfindung befasst sein. diese 

laufenden prozesse spiegeln die anhaltende diskussion 

über nationalstaat und zugehörigkeit in den über 

ethnizität definierten gemeinwesen der region wider. 

Je größer ethnische Minderheitengruppen in einem 

staat sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie ihre 

ansprüche auf politische partizipation und teilhabe  

an der Macht letztlich an der gesamten gestaltung  

des staatswesens geltend machen. ein überethnischer 

nationenbegriff konnte sich bislang in der region nicht 

verankern und steht auch noch immer unter Jugosla-

wismus-verdacht. Je ethnisch heterogener die gesell-

schaften sind, desto brennender ist aber die Frage 

nach ihrer politischen identität, nach der organisation 

von politischer repräsentation und institutioneller 

Machtverteilung im staat. Für Mazedonien, bosnien-

herzegowina und Kosovo ergeben sich daraus bis 

heute eine anhaltend konfliktgeladene dynamik zwi-

schen den ethnischen gruppen und politische Macht-

kämpfe. die staaten gelten daher nach wie vor als 

instabil.

der west-balkan bewegt sich heute im – zum teil sehr 

widersprüchlichen – spannungsverhältnis zwischen 

dieser ethnisch geprägten nationalstaatenbildung auf 

der einen seite und supranationaler integration in re-

gionale, europäische und transatlantische zusammen-

hänge auf der anderen seite. durch reformen auf 

nationaler wie regionaler ebene (wie beispielsweise 

im rahmen des stabilitätspakts für südosteuropa) 

wurde und wird weiterhin versucht, ethnische seg-

mentierungen und polarisierungen zu überwinden,  

die durch die Kriege noch befestigt wurden, sowie in-

tegrationsmodalitäten zu entwickeln, die mittelfristig 

auch die bedeutung ethnischer zugehörigkeit relati-

vieren sollten. in den staaten der region wird ethno-

zentrismus nicht problematisiert, sondern gelebt. vor 

allem dort, wo noch um staatlichkeit gerungen wird, 

artikuliert sich gerade in ihm das vitale interesse an 

selbstbestimmung, sicherheit, chancen und zukunft. 

die bemühungen der internationalen gemeinschaft 

sowie des nichtregierungssektors zur etablierung 

überethnischer strukturen und zur vermittlung eines 

überethnischen identitätsbegriffs in den postkonflikt-

gesellschaften der region haben denn auch meist 
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gezeigt, dass lokale realitäten und internationale 

ansätze sich nicht selten gegeneinander sperren. 

identifizierungen mit ethnischer gruppenzugehörigkeit 

haben in der region bislang kaum an bedeutung 

verloren. religion, sprache und geschichtsverständnis 

sind dafür konstitutiv. 

die integration der aus dem jugoslawischen zerfalls-

prozess hervorgegangenen staaten in die europäische 

union steht trotz immer wieder aufkommender enlar-

gement fatigue bislang nicht infrage. im gegenteil,  

die diskussion über die Kosovo-statuslösung hat die 

bedeutung einer integration der gesamten region in 

europäische strukturen als maßgebliches stabilisie-

rungsinstrument wieder ins öffentliche europäische 

bewusstsein gerückt. im rahmen des stabilisierungs- 

und assoziierungsprozesses (sap) befinden sich die 

einzelnen Länder in sehr unterschiedlichen stadien 

des prozesses der annäherung beziehungsweise der 

integration in die strukturen der eu. individuell wer-

den sie in den Fortschrittsberichten der eu-Kommis-

sion jährlich auf ihre erfolge bei der erfüllung der 

Kopenhagen-Kriterien hin geprüft, insbesondere im 

hinblick auf die übernahme des acquis communau-

taire beziehungsweise die anpassung der eigenen 

gesetze an den acquis. neben der stabilität politischer 

institutionen als garant einer funktionsfähigen demo-

kratischen ordnung, rechtsstaatlichkeit und der 

achtung der Menschenrechte wird dem Minderheiten-

schutz dabei zentrale bedeutung beigemessen. dane-

ben wird das aktive engagement beim aufbau und bei 

der pflege regionaler Kooperationen sowie nachbar-

schaftlicher beziehungen bewertet. darüber hinaus ist 

die zusammenarbeit mit dem internationalen Kriegs-

verbrechertribunal in den haag ausschlaggebend. 

die Länder des ehemaligen Jugoslawiens sind trotz 

aller zwischen ihnen bestehenden grenzen historisch, 

wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, kulturell 

sowie durch verwandtschaftliche beziehungen der 

Menschen eng vernetzt. entwicklungen im nachbar-

land betreffen in der regel auch die jeweils eigene 

gesellschaft. die interethnischen beziehungen in der 

region haben also eine innergesellschaftliche, aber 

auch eine zwischenstaatliche dimension. die nachbar-

schaftsbeziehungen sind nicht nur gegenstand von 

regierungshandeln, sondern reichen in das alltags-

leben vieler Familien hinein. ethnisch divergierende 

perspektiven und stellungnahmen sind dabei im hin-

blick auf die zwischenstaatlichen beziehungen ebenso 

üblich wie hinsichtlich des verständnisses der vergan-

genheit sowie der haltung zu den laufenden Kriegs-

verbrecherprozessen oder zu den völkermord-Klagen, 

die Kroatien sowie bosnien-herzegowina gegen die 

(damals noch bestehende) bundesrepublik Jugosla-

wien vor dem internationalen gerichtshof in den haag 

eingereicht haben. die suche nach vermissten auf 

allen seiten, die Öffnung von Massengräbern und die 

endgültige bestattung von Kriegsopfern sowie die 

rückgabe von eigentum gehören außerdem nach wie 

vor zum alltag in den vom Krieg gezeichneten Län-

dern. all das bildet den hintergrund von versöhnungs-

bemühungen zwischen den staaten, den ethnischen 

gruppen, den religionsgemeinschaften und einzelnen 

Menschen. berichte über exhumierungen4 halten die 

erinnerungen an Krieg, vertreibung und verlust wach. 

die wunden vernarben nur langsam. nach jüngsten 

aussagen des internationalen roten Kreuzes werden 

bis heute noch immer mehr als 17.000 Menschen ver-

misst, davon 13.449 in bosnien-herzegowina, 2.386 

in Kroatien, 2.047 im Kosovo. insgesamt sind in den 

balkan-Kriegen an die 200.000 Menschen ums Leben 

gekommen. 

die Kriegsverbrecherprozesse vor dem un-tribunal  

in den haag sowie die mittlerweile in der region 

selbst geführten prozesse stehen bei dem vorliegen-

den bericht im hintergrund. die Länder der region 

kooperieren mittlerweile regional bei der verfolgung 

von Kriegsverbrechen, um dem problem der verhin-

derten auslieferung und daraus resultierender straf-

freiheit entgegenzuwirken. Mängel beim zeugen-

schutz, voreingenommenheit gegenüber angehörigen 

bestimmter volksgruppen bei richtern, Medien und 

dem gesellschaftlichen umfeld begründen überall in 

der region noch zweifel an fairen gerichtsverfahren. 

die komplexe und hochsensible thematik der juristi-

schen aufarbeitung der vergangenheit, die anteilnah-

me der bevölkerungen an der wahrheitsfindung vor 

gericht, die bedeutung der Kriegsverbrecherprozesse 

für die entwicklung des zwischenethnischen vertrau-

ens würde einen eigenen bericht erfordern. diese 

thematik wird daher hier nicht näher behandelt. 

zielsetzung

auf der basis einer qualitativen recherche (sekundär-

analyse) wird ein aktuelles stimmungsbild der inter-

ethnischen beziehungen in dieser südosteuropäischen 

region gezeichnet, und es werden die spezifischen 

problemlagen der einzelnen Länder beleuchtet. die 

dem bericht zugrunde liegenden informationen beru-

hen auf gesprächen mit lokalen und internationalen 

beobachtern der Lage sowie auf sekundärliteratur5. 

das ethnische spektrum der jeweiligen gesellschaf-

ten, die politischen und gesellschaftlichen rahmen-

bedingungen sowie institutionen, Mechanismen und 

Maßnahmen werden beschrieben, die zur demokrati-

schen und zivilgesellschaftlichen integration der noch 

jungen staaten mit ihren zum teil ethnisch sehr hete-

rogenen gemeinwesen führen sollen. 
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der bericht wird somit aus einer gesellschaftspoliti-

schen bestandsaufnahme sowie einer einschätzung 

der sich in diesem rahmen entwickelnden interethni-

schen beziehungen bestehen. darauf aufbauend wird 

ein ausblick auf die Modalitäten des multiethnischen 

zusammenlebens im Lichte des europäischen inte-

grationsprozesses der region versucht und zum nach-

denken darüber angeregt, welcher politischen unter-

stützung dieser prozess weiterhin bedarf. der bericht 

schließt mit empfehlungen für die künftige projekt-

arbeit der Konrad-adenauer-stiftung zur Förderung 

der interethnischen beziehungen und der demokrati-

schen entwicklung in den beschriebenen Ländern. er 

versteht sich somit als beitrag zur internen diskussion 

innerhalb der Konrad-adenauer-stiftung über die stra-

tegischen ansätze und ziele der projektarbeit sowie 

als beitrag zur diskussion zwischen der Kas und den-

jenigen partnern in politik und gesellschaft, die mit 

dieser und anderen multiethnischen regionen befasst 

sind.

scHwerpunkte

bei der darstellung der situation wird unter dem 

aspekt ihrer relevanz für das interethnische zusam-

menleben in den jeweiligen gesellschaften exempla-

risch auf die rolle von ethnizität/ethnischer zugehö-

rigkeit in den folgenden schwerpunktbereichen einge-

gangen:

staat und verfassung 

eu-integration und nachbarschaftsbeziehungen6 

parteien und parlament 

Kirchen und religionsgemeinschaften

sprache, bildung, Kultur 

Medien

wirtschaft 

eine systematische erörterung sämtlicher schwer-

punktbereiche überschreitet die Möglichkeiten dieses 

berichts. es wird sich daher um eckpunkte zur ver-

mittlung der grundlegenden situationen, nicht aber 

um deren umfassende darstellung handeln. die the-

matik der interethnischen beziehungen macht sich 

nicht in allen Ländern und in derselben weise an 

identischen themen fest. entsprechend werden sich 

die Länderskizzen in der darstellung und gewichtung 

der schwerpunkte voneinander unterscheiden.















Als „westlicher Balkan” wird jener Teil der Region be-
zeichnet, der – mit Ausnahme Sloweniens – das ehema-
lige Jugoslawien sowie Albanien umfasst. 
Die Wirtschafts- und Finanzkrise Jugoslawiens, wachsen-
de Armut und Arbeitslosigkeit führte in den 1980er Jah-
ren zu sozialen Protesten, die zunehmend nationalistische 
Töne annahmen. Die Verteilungs- und Machtkämpfe um 
immer knapper werdende Ressourcen zwischen den 
sechs damals (laut Verfassung von 1974) schon weit- 
gehend wirtschaftlich selbstverwalteten Teilrepubliken 
und zwei autonomen Provinzen der Föderation, vor allem 
aber mit der sozialistischen Zentrale in Belgrad spitzten 
sich zu. Bei den ersten demokratischen Wahlen traten 
überall sich nationalistisch definierende Parteien an.  
Nur die westlichste der Teilrepubliken, das heutige EU-
Mitglied Slowenien, konnte sich zu Beginn des Prozesses 
zügig und ohne größeres Blutvergießen aus der Födera-
tiven Republik Jugoslawien herauslösen.
Alle jugoslawischen Nachfolgekriege wurden im Wesent-
lichen gegen die Zivilbevölkerung geführt; in seltenen 
Fällen standen sich bewaffnete Verbände der Kriegspar-
teien gegenüber. 
In der Umgebung von Srebrenica sind beispielsweise bis 
heute circa 3.000 von geschätzten 8.000 Ermordeten  
exhumiert. Viele der Leichen aus den 60 entdeckten  
Massengräbern wurden bislang noch nicht identifiziert.
Medien- und Think-Tank-Berichte; die wissenschaftliche 
Diskussion wird berücksichtigt, auf wissenschaftliche 
Texte im Rahmen dieses Berichts jedoch nur ansatzweise 
Bezug genommen.
Hier geht es allein um die nicht zur EU gehörenden  
unmittelbaren Nachbarn in der Region.
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bosnien-herzegowina

bosnien und herzegowina (buh) galt immer als jene 

teilrepublik Jugoslawiens, in der das gesamte vielvöl-

kergebilde am idealtypischsten ausgeprägt war. die oft 

beschworene und beschriebene toleranz zwischen den 

unterschiedlichen religionsgemeinschaften und den 

verschiedenen Kulturen im Land konnte tatsächlich 

über Jahrhunderte wachsen, trotz gewaltsamer Kon-

flikte, die ebenso zur geschichte des Landes gehören. 

vor allem in den städten entwickelte sich ein multikul-

turelles alltagsleben, die grenzen zwischen den ethni-

schen gruppen waren so flexibel und durchlässig, dass 

es schließlich in der sozialistischen periode eine große 

anzahl an Mischehen gab. auch unterschiedliche reli-

gionszugehörigkeit stand einer geteilten sozialwelt 

nicht im wege. nur in den ländlichen gebieten lebten 

die ethnischen gemeinschaften in ausgeprägterem 

Maße unter sich. bei der letzten volkszählung von 

1991 sahen die angaben über die ethnische bevölke-

rungszusammensetzung wie folgt aus: Muslime (bos-

niaken) 43,5 %; serben 31,2 %; Kroaten 17,4 %;  

5,6 % waren als Jugoslawen gemeldet.1 heute beru-

hen die verfügbaren angaben auf unterschiedlichsten 

einheimischen und internationalen erhebungen sowie 

auf schätzungen.2 der eu-Fortschrittsbericht 2007 

macht etwa folgende angaben: bosniaken 44 %, 

serben 31 %, Kroaten 17 %, andere 8 %. die ge-

samtbevölkerung wird auf etwa 4 bis 4,5 Millionen 

geschätzt. neben den drei sogenannten konstitutiven 

volksgruppen der bosniaken, serben und Kroaten – 

Kroatisch, bosnisch und serbisch sind offizielle Lan-

dessprachen – sind (auf basis des zensus von 1991) 

offiziell insgesamt 17 Minderheiten im vielvölkerstaat 

buh registriert.3 die heutige ethnische Landkarte buhs 

hat nicht mehr viel gemeinsam mit dem früheren Leo-

pardenfell.4 vertreibungen und „ethnische säuberun-

gen” während des Krieges zwischen 1992 und 1995 

schafften ethnische schwerpunktgebiete, auch wenn 

das Kriegsziel der ethnischen homogenisierung nicht 

überall und nicht vollständig erreicht wurde. denn 

vielerorts blieben „andere” zurück, sowohl in städten 

als auch in ländlichen gebieten. außerdem hat der 

rückkehrprozess in den letzten zwölf Jahren manche  

der ethnischen vertreibungen mehr oder weniger 

wieder rückgängig gemacht. Jede der drei konstituti-

ven volksgruppen ist heute in einem bestimmten terri-

torialen gebiet mal in der Mehrheit, mal in der Minder-

heit.5 

der dreieinhalbjährige Krieg hinterließ neben der ge-

waltigen physischen zerstörung von häusern, ökono-

mischer infrastruktur und transportwegen eine Flücht-

lingsbevölkerung, die ca. 60 % der vorkriegsbevölke-

rung von etwa 4,3 Millionen ausmachte. in der repu- 

blika srpska wie auch in der Föderation, an orten mit 

kroatischer oder auch bosniakischer Mehrheitsbevöl-

kerung wurde in den ersten nachkriegsjahren der ver-

such unternommen, die rückkehr aktiv zu verhindern 

und zu blockieren. es waren nicht zuletzt vertriebene 

oder umgesiedelte, die häufig widerstand gegen die 

rückkehr anderer vertriebener leisteten – aus Furcht, 

deren häuser, die ihnen zugewiesen worden waren, 

wieder verlassen zu müssen. Massive finanzielle und 

logistische sowie politische unterstützung von inter-

nationaler seite waren notwendig, um den rückkehr-

prozess letztlich zu einem relativen erfolg werden zu 

lassen. auch die sicherung von eigentumsrechten 

sowie die rückgabe von eigentum an Flüchtlinge und 

vertriebene gehören zu den positiven seiten des Frie-

densprozesses. sind bis heute etwa die hälfte aller 

Flüchtlinge und vertriebenen zurückgekehrt, dann 

aber nur etwa 50 % von ihnen an ihre vorkriegswohn-

orte, wo sie nun häufig zur ethnischen Minderheit 

gehören (minority returns). die übrigen rückkehrer 

haben sich meist dort niedergelassen, wo ihre ethni-

sche gruppe in der Mehrheit ist. offenkundig war 

dabei die rückkehr von gruppen weit tragfähiger und 

nachhaltiger als die von einzelpersonen. überall im 

Land stößt man auf beispiele für eine weitgehend ge-

lungene soziale und wirtschaftliche integration von 

rückkehrern. wie esi6 in einer studie über doboj be-

richtet, besucht man sich dort heute wieder gegensei-

tig zu den religiösen Festen, die Kinder gehen gemein-

sam in die schule, nur in wenigen Fächern wird nach 

unterschiedlichen curricula unterrichtet. die eltern 

hätten sich mehrheitlich gegen schulische segregation 

ausgesprochen. das gesundheitssystem würde von 

allen genutzt und sei allen zugänglich. das United 

Nations Development Programme (undp)7 ermittelte 

ebenfalls in umfragen eine deutliche verbesserung der 

akzeptanz von rückkehrern, die als Minderheit an ihre 
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vorkriegswohnorte zurückgekommen seien; nur noch 

selten käme es zu übergriffen. zwar gebe es landes-

weit berichte über ethnische diskriminierung, doch 

nur eine geringe anzahl von personen spräche aus 

eigener erfahrung (zwischen 10 und 16 %).8 dennoch 

wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Flücht-

linge und Internally Displaced Persons (idps) bis heu-

te diskriminiert werden, etwa oft vom renten- und 

gesundheitssystem ausgeschlossen sind. um rück-

kehr aber nachhaltig abzusichern, muss der zugang 

zu den sozialen sicherungssystemen sowie zu bildung 

gewährleistet sein. das Fehlen einer ökonomischen 

und sozialen existenzgrundlage stellt allerdings das 

größte hindernis für die rückkehr dar.9 wo keine Jobs 

sind, kehren, wenn überhaupt, nur die alten zurück.

buh verabschiedete im april 2003 ein gesetz zum 

schutz von angehörigen nationaler Minderheiten. die 

umsetzung des gesetzes wird von experten kritisch 

beurteilt.10 allerdings tritt dieser sachverhalt in den 

hintergrund, wenn von den interethnischen beziehun-

gen die rede ist. diese werden heute maßgeblich an 

den drei konstitutiven volksgruppen und ihrer Kontro-

verse über den inneren aufbau des gemeinsamen 

staatswesens und die Kompetenzverteilung in diesem 

staatswesen festgemacht. in der politik und in den 

Medien, in zivilgesellschaftlichen Kreisen, von Kirchen 

und religionsgemeinschaften sowie von den meisten 

lokalen wie internationalen beobachtern wird dieser 

Kontroverse oberste priorität eingeräumt. sie bringt 

deutlich zum ausdruck, dass buh sowohl eine trans-

formations- als auch eine postkonflikt-gesellschaft ist, 

in der die drei ehemaligen Kriegsgegner um integra-

tion, die überwindung der physischen, wirtschaftli-

chen, sozialen und kulturellen Kriegsschäden, vor 

allem aber miteinander um Kontrolle und Macht im 

staat ringen. die alltäglichkeit und normalisierung  

der beziehungen zwischen den drei konstitutiven 

volksgruppen, etwa im wirtschaftlichen Leben, lässt 

umso deutlicher hervortreten, wie der politische be-

trieb oft völlig vom system und der praxis ethnischer 

paritätspolitik bestimmt und häufig auch darin erstarrt 

ist. 

staat	und	Verfassung

das Friedensabkommen von dayton (dpa), mit dem 

am 21. november 1995 der fast vierjährige Krieg in 

der ehemaligen teilrepublik beendet wurde, kreierte 

einen staat bestehend aus zwei entitäten, der bosnia-

kisch-kroatischen Föderation (Fbuh) und der republi-

ka Srpska (RS), sowie dem Distrikt Brčko. In ihrem 

jeweiligen aufbau sind die beiden entitäten asymme-

trisch zueinander. die rs ist zentralistisch aufgebaut, 

die Föderation wiederum noch einmal in zehn Kantone 

unterteilt, die zwischen entitäts- und kommunaler 

ebene eine weitere regierungs- und verwaltungs-

ebene bilden. die verfassungsgrundlage bosnien-

herzegowinas ist bestandteil des dpa (annex iv) und 

trägt also den Kriegsergebnissen rechnung. sie hat 

dem kriegszerrütteten jungen staat eine komplexe 

und kostspielige, aufwendige und komplizierte institu-

tionelle architektur gegeben, die zu ungelenk ist, um 

effektive staatlichkeit zu ermöglichen. die wichtigsten 

regierungskompetenzen wurden den entitäten zuge-

teilt. damit fehlen buh bis heute wesentliche attri-

bute, die klassisch zu einem staat gehören.11 in 

reformen der letzten Jahre wurden zunehmend Kom-

petenzen an den staat übergeben und gesamtstaat-

liche institutionen geschaffen, um so eine gemein-

same politische handlungsfähigkeit herzustellen.12 

viele dieser Kompetenzverlagerungen müssen noch 

aufnahme im verfassungstext finden. allerdings 

räumen auch vorliegende entwürfe zur verfassungs-

reform nach wie vor den entitäten widerrufsrechte 

ein und erhalten darüber die entitäten als eigentliche 

träger staatlicher zuständigkeiten. damit bleibt das 

bosnisch-herzegowinische grunddilemma bisher aber 

unverändert. entscheidend wäre außerdem eine re-

form, die es dem bisher weitgehend aus dem budget 

der entitäten finanzierten gesamtstaat erlaubte, für 

sich selbst aufzukommen, das heißt steuern zu erhe-

ben. doch fehlt auch dazu bis heute der politische 

wille sowie die verständigung auf eine gemeinsame 

vision vom staat und von seinem institutionellen auf-

bau. eine diskussion über die struktur eines föderalen 

staates hat in buh bisher noch kaum stattgefunden. 

die verfassung ist schon seit mehreren Jahren gegen-

stand ausgiebiger diskussionen zwischen den par-

teien, deren positionen noch weit auseinanderliegen. 

sie spiegeln die perspektiven der konstitutiven volks-

gruppen wider. während bosniaken und eine Mehrheit 

der Kroaten gesamtstaatliches handeln gestärkt sehen 

und die Machtkonzentration auf entitätsebene reduzie-

ren wollen – bosniaken vor allem durch zentralisie-

rung, Kroaten dagegen durch Föderalisierung und 

regionalisierung – treten dagegen die serben über 

alle innerserbischen politischen differenzen hinweg 

ähnlich geschlossen wie die beiden anderen volks-

gruppen für den Machterhalt auf entitätsebene, gar 

für die revision von Kompetenzübertragungen an 

staatliche institutionen, ein. schrittweise konnten 

unterdessen in einzelbereichen immer wieder über-

einkünfte zu notwendigen veränderungen gefunden 

werden.13 die von der eu zeitweilig sogar als bedin-

gung für den abschluss eines stabilisierungs- und 

assoziierungsabkommens (saa) geforderte polizei-

reform wiederum soll hier als ein anschauliches aktu-

elles beispiel für die grundlegend verschiedenen posi-

tionen der konstitutiven volksgruppen genannt wer-
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den.14 die Kompetenzen für das polizeiwesen sind auf 

ebene der entitäten beziehungsweise in der Födera-

tion auf ebene der Kantone angesiedelt. strittig ist, 

wie weit eine zentralisierung der Kompetenzen und 

eine (entitätsgrenzen überschreitende) neuordnung 

von verwaltungseinheiten vonnöten ist, um effektive 

polizeiliche arbeit zu gewährleisten. die serbische 

seite kritisierte wiederholt die polizeireform als vor-

wand und Mittel, um die republika srpska abzuschaf-

fen, und somit als einen illegitimen angriff auf die ver-

fassungsrechtliche ordnung. bosniakische politiker 

treten für eine neue strukturierung und verlagerung 

von Kompetenzen auf staatsebene als weiteren Faktor 

zur erstrebten stärkung des gesamtstaats ein. die 

kroatische seite hingegen fürchtet durch eine neuord-

nung den verlust ihrer einzig auf kantonaler ebene – 

in drei Kantonen stellen sie die Mehrheit – gesicherten 

Machtbasis und Möglichkeit der politischen einfluss-

nahme. 

das bosnisch-herzegowinische dilemma zeigt sich 

auch im rechtssystem. in keinem der für die erfüllung 

des acquis communautaire wesentlichen rechtsgebie-

te – vom bürgerlichen recht über das gesellschafts-

recht, das handelsrecht, das steuerrecht bis hin zum 

strafrecht – hat der gesamtstaat nach der bisherigen 

verfassung zuständigkeit.15 der innere aufbau des 

staates spiegelt sich auch in der rechtsordnung wider. 

gerichte gibt es auf ebene des staates, der entitäten 

sowie innerhalb der entitäten auf kantonaler bezie-

hungsweise lokaler ebene. es existieren parallel vier 

separate rechtsprechungen auf ebene des staates, 

beider Entitäten sowie des Distrikts Brčko. Entspre-

chend inkohärent sind die gesetze und direktiven 

oder die anwaltsexamina. bosnien-herzegowina 

besitzt weder ein einheitliches strafrecht noch eine 

einheitliche prozessordnung.16 ein solches system 

karikiert eher eine rechstaatliche ordnung, als sie 

zu ermöglichen; vor politischer einflussnahme ist es 

schwer zu schützen. ein staat sollte aber das gebot 

der nichtdiskriminierung gewährleisten können. gera-

de wegen des ethnisch ausgerichteten aufbaus des 

bosnisch-herzegowinischen staatswesens wäre es 

elementar, dem gesamtstaat in zentralen gebieten 

der rechtsetzung eine normsetzungskompetenz zu-

zuweisen, die für die übrigen regierungs- und verwal-

tungsebenen bindend wäre. staatliche einheit setzt 

immer rechtseinheit voraus.17

die staats- und entitätenverfassungen stellen heute 

die angehörigen aller drei konstitutiven volksgruppen 

auf dem gesamten staatsgebiet rechtlich gleich.18  

die gleichberechtigung der völker ist in die organi-

sation der bildung der politischen organe umgesetzt: 

individuen, die keiner der drei konstitutiven volks-

gruppen angehören, bleiben von dieser gleichbehand-

lung jedoch ausgeschlossen. vorschläge zur verfas-

sungsreform betonen daher prioritär und notwendiger-

weise die rechtliche gleichstellung aller bürger, unge- 

achtet ihrer ethnischen zugehörigkeit.19 auch für die 

beschäftigung im öffentlichen sektor sind ethnische 

zugehörigkeit und affiliierung mit parteien entschei-

dend; ein proporzsystem, wie es schon im sozialismus 

gültigkeit hatte, regelt die gleichstellung der konstitu-

tiven volksgruppen. 

eu-integration	und	nacHbarscHafts-

bezieHungen

offizielle verhandlungen mit der eu über ein stabili-

sierungs- und assoziierungsabkommen (saa) began-

nen im november 2005. im dezember 2007 wurde 

das saa paraphiert; im Juni 2008 konnte das abkom-

men schließlich unterzeichnet werden. Lange hatte  

es geheißen, dass eine einigung der parteien auf eine 

polizeireform dazu unerlässlich sei. tatsächlich wurde 

von politischen analytikern immer wieder hinterfragt, 

ob unbedingt die polizeireform oder überhaupt weitere 

schritte zur stärkung des gesamtstaats vor abschluss 

des saa erforderlich beziehungsweise zu fordern 

seien. eine grundlegende polizeireform wurde nun 

auch erst einmal aufgeschoben. ebenso wie diese 

reform wird die der verfassung seitens der eu jedoch 

weiterhin dringend empfohlen, um den staat über-

haupt in die Lage zu versetzen, den beitrittsprozess 

zügiger bewältigen zu können. der Fortschritt buhs  

in der annäherung an die eu wird zudem daran ge-

messen, inwieweit die institutionen und autoritäten 

des Landes in der Lage und gewillt sind, ownership  

zu beweisen und verantwortung im sinne der good 

governance für die politischen weichenstellungen zu 

übernehmen. das sich noch mitten im prozess des 

state building befindende bosnien-herzegowina gilt 

nicht als stabil. solange an der seite einheimischer 

autoritäten ein hoher repräsentant der staatenge-

meinschaft20 mit exekutiven und legislativen befugnis-

sen steht, wird buh zwar als souveräner, jedoch unter 

aufsicht gestellter staat betrachtet. eine polizeireform 

wie die zuletzt verhandelte, die bereits zur amtszeit 

des vorletzten hohen repräsentanten auf die agenda 

gesetzt wurde, kann, wie es bislang aussieht, ohne 

intervention einer solchen instanz (gegen den politi-

schen willen mindestens einer der drei konstitutiven 

volksgruppen und ihrer parteien) kaum durchgesetzt 

werden. das strukturelle dilemma bosnien-herzego-

winas ist somit längst auch eines der internationalen 

gemeinschaft. angesichts dessen wird eine schließung 

des ohr zwar mit blick auf den zentralen aspekt der 

ownership angemahnt, doch zugleich immer wieder 

aufgeschoben – sowohl wegen der instabilität und in-
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suffizienz des staatswesens als auch wegen der die-

ses reflektierenden situation in der region. 

die einheimische diskussion über eine schließung des 

ohr spiegelt ebenfalls ethnische positionen wider. 

während serben die schließung fordern, erhoffen sich 

bosniaken noch eine aktivere politik des ohr, etwa  

für verfassungsänderungen; dies wird unter Kroaten 

ähnlich gesehen. dennoch zeichnet sich mittlerweile 

zugleich eine überethnische Koalition gegen die inter-

nationale gemeinschaft ab. Kritik, ablehnung, enttäu-

schung gibt es auf allen drei seiten, wenn auch aus 

jeweils unterschiedlichen, mitunter gegensätzlichen 

gründen. der oft auch als „schiedsrichter” bezeichne-

te hohe repräsentant soll nicht mehr nur ausgewech-

selt, sondern ganz durch den eu special representa-

tive und einen Kandidatenstatus ersetzt werden. diese 

position wird letztlich von allen drei konstitutiven 

volksgruppen unterstützt, da der eu-beitritt allgemein 

als garant für stabilität, gleichberechtigung und pros-

perität betrachtet wird. denn letztlich soll der reform-

prozess auch die interethnischen differenzen überwin-

den helfen.

die nachbarschaftsbeziehungen21 stoßen in buh 

immer wieder auf ein ethnisch eindeutig geteiltes 

echo. Mit einer anerkennung des kosovarischen staa-

tes etwa wird bis auf weiteres wegen der mit sicher-

heit zu erwartenden gegenstimme des serbischen 

präsidentschaftsmitglieds nicht zu rechnen sein. die 

beziehungen zum nachbarland serbien stehen aktuell 

maßgeblich noch unter dem eindruck des urteils des 

internationalen gerichtshofs (icJ) in der völkermord-

Klage der republik buh gegen das ehemalige Jugosla-

wien.22 in der bevölkerung wurde das urteil mit größ-

ter spannung erwartet. die enttäuschung unter bos-

niaken in buh war groß.23 von serbischer seite, auch 

im nachbarland, war erleichterung zu vernehmen. 

diplomatische noten wurden ausgetauscht. weitere 

entwicklungen der jüngeren vergangenheit führten 

außerdem zu zwiespältigen reaktionen in buh und zu 

einer belastung der bilateralen beziehungen. serbien 

eröffnete ein Konsulat in banja Luka im Mai 2007, um 

die im dpa eingeräumten besonderen beziehungen 

zwischen serbien und der republika srpska (rs) 

weiter auszubauen. dies stieß erwartungsgemäß auf 

protest aus sarajevo; pläne der rs-regierung, vertre-

tungen der rs in zagreb und brüssel zu eröffnen, 

wurden analog als unterminierung der staatlichkeit 

heftigst kritisiert.24 die serbische politische Führung 

in buh erhält außerdem regelmäßig unterstützende 

signale von serbischen parteien aus serbien und auch 

aus Montenegro für ihren widerstand gegen die ein-

schränkung der Macht der entitäten – wiederum aus 

sarajevo als einmischung in innerstaatliche angele-

genheiten zurückgewiesen. unter bezugnahme auf  

die unabhängigkeitserklärung des Kosovos wird von 

rs-autoritäten zyklisch ein unabhängigkeitsreferen-

dum ins politische spiel gebracht, auch hierin wohl-

wollend begleitet von serbischen Freunden aus der 

nachbarschaft. im verhältnis zu serbien gibt es nach 

wie vor offene Fragen zur zwischenstaatlichen grenze, 

zu eigentumsverhältnissen sowie zu den handels-

beziehungen der beiden staaten. der zwischenstaatli-

che rat trat 2007 nicht zusammen. die beziehungen 

mit Kroatien gelten als stabil, abkommen zur doppel-

ten staatsbürgerschaft und gemeinsamen überwa-

chung der zwischenstaatlichen grenze wurden 2007 

unterzeichnet. allerdings gibt es seit Jahren uneinig-

keiten bezüglich des Hafens in Ploče und des Transits 

durch neum, das kleine bosnisch-herzegowinische 

Küstenstück, das die kroatische Küstenlinie unter-

bricht. unklarheiten über weitere grenzverläufe sowie 

über den von Kroatien geplanten bau einer brücke 

zwischen dem Festland und der pelješac-halbinsel  

sind ebenfalls themen in den bilateralen beziehungen. 

auch zu diesen zwischenstaatlichen Fragen, die in den 

Medien beider Länder aufmerksam verfolgt werden, 

sind die stellungnahmen der politiker in buh je nach 

ethnischer zugehörigkeit unterschiedlich. die bezie-

hungen zwischen Mazedonien und buh gelten als gut. 

dasselbe trifft auf Montenegro zu – in den jeweiligen 

hauptstädten wurden mittlerweile botschaften eröff-

net. 

parteien	und	parlament

der staat bosnien-herzegowina hat ein zweikam-

mernparlament, bestehend aus dem repräsentanten-

haus (42 Mitglieder) und der volkskammer (15 Mit-

glieder, je fünf aus den konstitutiven volksgruppen  

der bosniaken, serben und Kroaten). die volkskam-

mer-abgeordneten besitzen ein vetorecht mit blick  

auf gesetze, die gegen die sogenannten vitalen natio-

nalen interessen der volksgruppen gerichtet sein 

könnten. dieses regelmäßig genutzte recht reguliert 

und hemmt zugleich beträchtlich den politischen 

prozess. zwei drittel der delegierten des repräsentan-

tenhauses werden in direkter wahl in der Föderation, 

ein drittel in der rs gewählt. die präsidentschaft des 

staates besteht aus je einem Mitglied der drei konsti-

tutiven volksgruppen, die sich im vorsitz abwechseln. 

nach derzeitigem wahlrecht wird das serbische Mit-

glied der präsidentschaft in der rs gewählt, die bos-

niakischen und kroatischen Mitglieder beide in der 

Föderation. der Ministerrat besteht zu zwei dritteln 

aus Ministern aus der Föderation, ein drittel der Minis-

ter kommt aus der rs. zentrale staatsämter werden 

nach proporz besetzt, wobei nur vertreter der drei 

konstitutiven gruppen berücksichtigt werden und in 
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die präsidentschaft, die volkskammer buhs sowie in 

das amt des parlamentspräsidenten gewählt werden 

können. auch die entitäten haben neben einem reprä-

sentantenhaus eine volkskammer beziehungsweise in 

der rs einen rat der völker, der 2003 durch zusätze 

zu den entitätsverfassungen eingerichtet wurde. die 

präsidenten der entitätsparlamente haben jeweils  

zwei stellvertreter aus den beiden anderen konstitu-

tiven volksgruppen. in der rs sind nach den letzten 

parlamentswahlen im repräsentantenhaus bosniaken 

und Kroaten so schlecht vertreten wie nie zuvor in der 

nachkriegszeit. umso bedeutender ist die rolle des 

völkerrats.

das parteiensystem ist ethnisch klar gegliedert. Keine 

der parteien hat eine wirklich multiethnische wähler-

schaft. einzig die sozialdemokratische partei als lokale 

nachfolgeorganisation der sozialistischen partei sowie 

eine noch junge, kleinere partei (Radom za Boljitak – 

„durch arbeit zum wohlstand”) verstehen sich als 

überethnische parteien. dennoch ist auch bei ihnen 

nicht zu übersehen, dass sie ihre wähler und Mit-

glieder jeweils schwerpunktmäßig aus einer der drei 

großen ethnischen gemeinschaften rekrutieren.25 das 

prinzip der ethnischen delegation sowie das dement-

sprechende parteiensystem erhält ethnische zugehö-

rigkeit als entscheidenden Faktor der politischen all-

tagswirklichkeit in buh.

die letzten allgemeinen wahlen zur präsidentschaft 

des staates sowie der entitäten und zu den parlamen-

ten auf staats-, entitäten- und Kantonalebene fanden 

am 1. oktober 2006 statt. die präsidentschaft setzt 

sich seitdem aus einem vertreter der partei für bos-

nien und Herzegowina (Haris Silajdžić, Bosniake), 

einem vertreter der partei unabhängiger sozialdemo-

kraten (Nebojša Radmanović, Serbe) und einem Ver-

treter der sozialdemokraten als kroatisches Mitglied 

(Željko Komšić) zusammen. Der Vorsitz wechselt alle 

acht Monate. die derzeit amtierenden Mitglieder des 

staatspräsidiums sind in vielen grundlegenden Fragen, 

die den staat betreffen, uneinig. ihre Loyalitäten 

liegen in erster Linie bei den von ihnen vertretenen 

ethnischen gruppen beziehungsweise den entitäten. 

anschaulich wurden die differenzen etwa in den 

jeweiligen haltungen zum urteil des International 

Court of Justice (icJ) zum genozid in srebrenica.  

die präsidentschaft gibt auch im ausland kein einstim-

miges bild ab. die arbeit des Ministerrats auf staatli-

cher ebene ist ebenfalls von spannungen und uneinig-

keiten, die politische rhetorik von nationalistischen 

tönen geprägt. beobachter haben die situation der 

jüngeren vergangenheit wiederholt mit der stimmung 

im Jahr 1991 vor ausbruch des Krieges verglichen.  

die annahme nötiger legislativer beschlüsse in den 

parlamenten wird chronisch behindert und dadurch 

verlangsamt, dass die vertretenen interessen häufig 

einander widerstreben und der politische wille fehlt, 

grundlegende divergenzen zu überwinden. Koordinie-

rung gelingt in erster Linie dort, wo vertreter dersel-

ben parteien sitzen.26 die parlamentsarbeit27 und die 

aktivitäten der ausschüsse werden regelmäßig durch 

ethnische interessenpolitik behindert. auch die alle 

acht Monate vorgesehene rotation des parlaments-

präsidenten nach ethnischem schlüssel behindert die 

effektivität der abläufe. abstimmungen im parlament 

orientieren sich ebenfalls unvermindert entlang ethni-

scher interessen. eine Koordinierung zwischen den 

gesetzgebungen auf entitätsebene und denen auf 

staatlicher ebene findet kaum statt. im herbst 2007 

intervenierte der hohe repräsentant durch seine 

entscheidung, ein Quorum der anwesenden delegier-

ten im parlament sowie amtsträger im Kabinett als 

gültig zu werten und fortan auf die für ein Quorum 

bisher notwendige anwesenheit einer ausreichenden 

anzahl von delegierten beziehungsweise amtsträgern 

aller konstitutiven volksgruppen zu verzichten. die 

praxis, beschlüsse schlicht durch Fernbleiben zu sabo-

tieren, sollte damit künftig ins Leere laufen. diese 

entscheidung des hr stieß seitens der politischen 

Führung der serben auf entrüsteten widerstand, sie 

warfen ihm parteilichkeit und eine politik der zentra-

lisierung vor.

das bestehende wahlrecht verstößt bekanntermaßen 

gegen protokoll 12 der europäischen Menschenrechts-

konvention (echr). dies betrifft etwa die wahl der 

dreiköpfigen präsidentschaft, die einem bürger mit 

wohnsitz in der rs nicht erlaubt, das kroatische und 

bosniakische Mitglied zu wählen, während umgekehrt 

ein bürger mit wohnsitz in der Föderation sich an der 

wahl des serbischen Mitglieds nicht beteiligen kann. 

ebenfalls ist das prinzip der delegation von abgeord-

neten in die volkskammer des staatsparlaments um-

stritten. außerdem werden die zur gruppe der ande-

ren gehörenden bürger in ihren rechten beschnitten, 

da sie keine eigenen Kandidaten in die präsidentschaft 

oder die volkskammer entsenden können. Mehreren 

diesbezüglichen Klagen aus buh vor dem europä-

ischen gerichtshof für Menschenrechte wurde statt-

gegeben. um die repräsentation von Minderheiten in 

der volkskammer und der präsidentschaft zu ermögli-

chen, müsste die verfassung geändert beziehungswei-

se erweitert werden. entwürfe sehen hier etwa vor, 

drei parlamentssitze für die nationalen Minderheiten 

zuzusichern, die keiner der drei konstitutiven volks-

gruppen angehören. außerdem sollen den jeweiligen 

parlamentarischen versammlungen Minderheitenräte 

als berater in Minderheitenfragen zur seite gestellt 

werden. auf staatlicher ebene sowie in der Föderation 
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ist dieser rat bis heute nicht installiert, allein in der 

rs ist er bereits aktiv. zusätze zum wahlrecht, die die 

politische repräsentation von Minderheiten verbessern 

sollen, wurden bislang nicht umgesetzt. Mit blick auf 

die kommenden Kommunalwahlen müsste dies jedoch 

geschehen, damit vertreter nationaler Minderheiten 

als Kandidaten antreten können. die politische parti-

zipation von Minderheiten auf lokaler ebene gilt allge-

mein als gering; lokale regierungen bleiben von der 

ethnischen gruppe dominiert, die vor ort in der Mehr-

heit ist. die für vertreter der konstitutiven volksgrup-

pen, die auf lokaler ebene in der Minderheit sind, vor-

gesehenen sitze in den gemeinderäten bleiben oft 

unbesetzt. auch die gesetzliche vorgabe, dass das 

amt des bürgermeisters und das des vorsitzenden der 

gemeindeversammlung jeweils von einem vertreter 

einer anderen ethnischen gruppe besetzt werden 

muss, wird oft übergangen – nicht zuletzt mangels 

personal.28 allerdings gibt es mittlerweile, seit einfüh-

rung der direktwahl von bürgermeistern, zahlreiche 

beispiele aus der Lokalpolitik, wie Kandidaten um 

stimmen im gesamten, ethnienübergreifenden wäh-

lerspektrum kämpfen. 

kircHen	und	religionsgemeinscHaften

die angaben zur ethnischen zugehörigkeit korres-

pondieren unterschiedlichen schätzungen zufolge 

ungefähr mit jenen zur religionszugehörigkeit: 40 % 

bis 48,3 % der bürger bosnien-herzegowinas sind 

demnach Muslime, 31 % bis 34 % serbisch-ortho-

doxe, ca. 15 % Katholiken, 4 % protestanten; es  

gibt eine kleine jüdische gemeinde sowie andere 

glaubensgemeinschaften und atheisten.29 im ver-

gleich dazu lagen die angaben zur religionszugehörig-

keit beim letzten zensus 1991 wie folgt: Muslime  

44 %; serbisch-orthodoxe 31,5 %; Katholiken 17 %. 

ethnische differenz wird maßgeblich über differente 

religionszugehörigkeit konstruiert und wahrgenom-

men. die vertreter der islamischen religionsgemein-

schaft sowie der katholischen und orthodoxen christen 

sehen sich daher besonders als repräsentanten der 

konstitutiven volksgruppen gefordert, diesen schutz, 

sicherheit und identität im glauben zu bieten. dass 

hier der übergang zur politik fließend ist, kann kaum 

verwundern.30 religiösen autoritäten wird umfragen 

zufolge im vergleich zu politischen und gesellschaft-

lichen Führungskräften größtes vertrauen geschenkt, 

ihre glaubwürdigkeit wird weit über die anderer amts-

träger gestellt. aus ihrer autorität und Legitimität 

erwächst verantwortung. wo zudem das vertrauen  

der volksgruppen ineinander durch die Kriegserfah-

rung bedingt tief erschüttert ist, wächst besondere 

verantwortung, wieder vertrauen gewinnen zu helfen. 

empathie für den anderen und dessen Leidenserfah-

rung kommt jedoch oft kaum zur geltung, wenn vor 

allem um Kenntnisnahme des eigenen erlittenen 

unrechts gekämpft wird.

die religionsfreiheit ist in der verfassung garantiert. 

außerdem wurde 2004 ein staatliches gesetz zur 

glaubensfreiheit und zum rechtlichen status von 

Kirchen und religionsgemeinschaften im parlament 

verabschiedet. die Klagen der Kirchen und religions-

gemeinschaften über ihre stellung in staat und ge- 

sellschaft ähneln sich. sie betreffen etwa die rück-

gabe der während des sozialismus enteigneten eigen-

tume oder die Frage von baugenehmigungen für 

gotteshäuser, die immer wieder dort schwer zu erhal-

ten sind, wo die entsprechende religionsgemeinschaft 

eine ethnische Minderheit darstellt. im Juni 1997,  

eineinhalb Jahre nach Kriegsende, wurde von den 

oberhäuptern der vier in buh traditionell vertretenen 

Kirchen und religionsgemeinschaften (mithilfe der 

World Conference on Religions for Peace – wcrp) der 

so genannte interreligiöse rat gegründet. der rat ist 

seit 2003 als ngo registriert und heute auf finanzielle 

unterstützung durch staatliche institutionen oder in-

ternationale organisationen angewiesen. der irr  

ist – mit ausnahme von albanien – einzigartig in der 

region. er bemüht sich um einen koordinierten um-

gang der religionsgemeinschaften mit gesellschaftlich 

relevanten Fragen, wie etwa dem religionsunterricht. 

hier war der irr an der curriculum-entwicklung be-

teiligt, außerdem trat er mit einer publikation zu den 

prinzipien des religionsunterrichts an die Öffentlich-

keit, die in vielen schulen als Leitfaden für den unter-

richt eingesetzt wird. die verschiedenen arbeitsgrup-

pen des irr (Frauen, Jugend, Medien), die sich stets 

um integration und interreligiösen wie interethni-

schen dialog bemühen, haben sich zum teil bereits 

mit anderen regionalen initiativen (Frauen) vernetzt. 

seit sommer 2007 besteht ein interreligiöses institut 

in buh (iri), an dessen gründung gemeinsam mit 

dem irr die Konrad-adenauer-stiftung maßgeblich 

mitgewirkt hat. dies wertet den irr in seiner Kompe-

tenz deutlich auf. die religionsgemeinschaften sind 

nun durch die gemeinsame trägerschaft stärker unter 

druck, ihren manchmal unterbrochenen dialog ergeb-

nisorientiert zu gestalten und generell aufrechtzuer-

halten.

spracHe,	bildung,	kultur

in der dayton-verfassung wurde den entitäten bezie-

hungsweise in der Föderation noch einmal den Kan-

tonen die Kompetenz und aufgabe der bildungs- und 

Kulturpolitik zugeteilt. das bildungsgesetz für die 

primär- und sekundarstufe wurde 2003 verabschiedet. 

als rahmengesetz regelt es im wesentlichen die ver-
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einheitlichung des systems und soll ethnische diffe-

renzen überwinden. im schuljahr 2003/2004 wurden 

etwa landesweit Kernlehrpläne für die Fächer geogra-

fie, geschichte, sprache/Literatur, gesellschaftskunde, 

politik, Musik und Kunst eingeführt, um den unter-

richt, das heißt Lehrinhalte und -methoden zu harmo-

nisieren. zudem wurde die landesweite anerkennung 

von schulabschlüssen durchgesetzt. richtlinien für die 

überarbeitung und herstellung von schulbüchern (ge-

schichte und geografie) sollen helfen, den schülern 

auf der basis unparteilicher darstellung ein grundver-

ständnis der jeweiligen konstitutiven volksgruppen 

und ethnischen Minderheiten im Land zu vermitteln, 

und so zum wechselseitigen verständnis und zur an-

näherung beitragen. dies ist angesichts der nach wie 

vor stark voneinander abweichenden versionen über 

den Krieg besonders wichtig. bildungsbedürfnissen  

der ethnischen Minderheiten kommt ebenfalls zuneh-

mend aufmerksamkeit zu. ein aktionsplan führte be-

reits zur zunahme von Minderheiten-registrierungen 

in schulen und hochschulen.31 

dennoch greifen diese Maßnahmen wohl erst sehr 

langsam. berichten zufolge ist der alltag im bildungs-

sektor nach wie vor weitgehend segregiert, der unter-

richt in ethnisch homogenen Klassen folgt wohl noch 

immer jeweils unterschiedlichen curricula in sprache, 

Literatur, geschichte, geografie, sozialwissenschaften, 

religion – je nach ethnischer präferenz. in befra- 

gungen spricht sich nur etwa ein drittel in allen drei 

volksgruppen für gemeinsamen unterricht aus. vor 

allem serben und Kroaten messen dem unterricht in 

homogenen gruppen große bedeutung bei. die sieben 

universitäten in buh werden jeweils mehrheitlich von 

einer der ethnischen gruppen besucht. Multiethnizität 

ist auch im hochschulbereich eher in ausnahmefällen 

gegeben. offizielle kulturelle und wissenschaftliche 

Kooperation besteht zwischen kroatischen und serbi-

schen institutionen in erster Linie mit partnern in den 

nachbarländern, bosniakische institutionen hingegen 

pflegen Kontakte zu partnern im westlichen ausland 

und in Ländern mit muslimischer bevölkerungsmehr-

heit.

wie in anderen bereichen des öffentlichen dienstes 

sind auch die Lehrergehälter in beiden entitäten und 

in der Föderation noch einmal je Kanton unterschied-

lich. dass in der rs das muttersprachliche bildungsan-

gebot hinter der nachfrage zurücksteht, liegt mitunter 

am Monatsgehalt eines Lehrers von etwa 500 KM, 

während das Lehrergehalt in der Föderation zwischen 

600 und 700 KM liegt.

in multiethnischen städten und gemeinden sind  

die kulturellen institutionen der stadt in der regel 

ethnisch aufgeteilt. wie so oft in buh gibt es jedoch 

auch im kulturellen sektor sowie im sport bei aller 

strukturellen ethnischen segregiertheit durchaus bei-

spiele überethnischer aktivitäten und organisationen, 

etwa in der stadt Mostar, die doch meist als parade-

beispiel für ethnische segregierung herhalten muss. 

ihnen kommt jedoch vergleichsweise wenig aufmerk-

samkeit zu. 

medien

die Medienlandschaft buhs ist ethnisch gespalten. 

Fünf große tageszeitungen dominieren die tagesbe-

richterstattung in den printmedien, zwei davon werden 

in sarajevo, zwei in banja Luka und eine in Mostar 

produziert. entsprechend wird eine jeweils ethnische 

Klientel bedient, auch wenn angehörige der anderen 

vor ort vertretenen ethnischen gruppen ihre bericht-

erstattung in grundzügen mitverfolgen. sowohl diese 

tageszeitungen als auch die fünf großen wochenzei-

tungen transportieren regelmäßig ethnisch stereotype 

darstellungen.32 die privaten Medien stehen in der 

regel einer der drei konstitutiven volksgruppen nahe 

und unterstützen zumeist in wahlkampfzeiten eine 

ihrer parteien. beobachtern zufolge lassen sie sich 

immer wieder für den aufbau interethnischer span-

nungen instrumentalisieren. in der berichterstattung 

über Kriegsverbrecherprozesse komme noch heute 

latent eine von hass geprägte sprache zum vorschein. 

Medien nehmen oftmals die rolle eines sprachrohrs 

ethnischer gruppen ein, sie führen opferdiskurse, die 

die täterschaft in der eigenen gruppe ignorieren.  

eine Medien-aufsichtsbehörde, die Communications 

Regulatory Agency (cra), soll darüber wachen, wie 

die Medien mit ethnizität, geschlechtsspezifischen und 

Minderheiten-themen umgehen. sie vergibt außerdem 

Frequenzen und spezielle Konzessionen für Minder-

heitenradio- und Fernsehstationen. das gesetz zum 

schutz von angehörigen nationaler Minderheiten ver-

pflichtet die zum öffentlich-rechtlichen rundfunk  

und Fernsehen gehörenden sender rtv (republika 

srpska), Ftv (Föderation) und bhtv (buh) dazu, min-

destens einmal wöchentlich ein spezielles programm 

für nationale Minderheiten in ihren sprachen anzubie-

ten. die umsetzung dieser gesetzlichen vorgabe ge-

lingt jedoch kaum. Fehlende Finanzmittel sowie be-

grenzt verfügbare professionelle Kapazitäten in den 

Minderheiten-gemeinschaften sind hierfür wohl haupt-

sächlich verantwortlich.33 dies hat zur Folge, dass 

weder die buh-Öffentlichkeit nennenswert über die 

existenz und Lebenssituation von Minderheiten infor-

miert wird noch diese angemessene informationen  

in ihrer Muttersprache erhalten. Manche der empfän-

gergruppen allerdings sind klein und über das Land 

verteilt, ihre Mitglieder sprechen kaum mehr die Min-

derheitensprache, so lohnt sich der aufwand kaum. 
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immerhin bringt rtv eine sendung zu Minderheiten-

angelegenheiten auf serbisch. heute füllen außerdem 

lokale und private sender die Lücke und bringen hin 

und wieder sendungen von und für Minderheiten vor 

ort, oder ngos34 beziehungsweise Minderheitengrup-

pen bringen eigene zeitschriften heraus.35 zu den 

Feiertagen einzelner gruppen, bisweilen zu rechtlichen 

Fragen, vor allem aber in sensationalistischen zusam-

menhängen ist von Minderheiten zu hören.

das alles beherrschende Kriterium der ausgewogen-

heit zwischen den drei konstitutiven volksgruppen 

drängt auch im Mediensektor die Minderheiten an  

den rand. bhtv etwa ist mit blick auf die konstitu-

tiven volksgruppen ethnisch durchreguliert, die be-

schäftigungsstruktur, die entscheidungs- und Füh-

rungsstrukturen sind jeweils klar nach proporz geglie-

dert. allerdings fordern die Kroaten seit Langem 

vergeblich neben dem bosnisch dominierten Ftv und 

dem serbisch geprägten rtv einen eigenen sender in 

ihrer sprache. als druckmittel, um dies zu erreichen, 

blockieren sie die längst erforderliche verabschiedung 

der reform des öffentlich-rechtlichen rundfunks und 

Fernsehens, die eine eu-bedingung darstellt.

wirtscHaft	

bosnien-herzegowina steht vor der herausforderung, 

den sowohl transformations-, vor allem aber auch 

kriegsbedingten zusammenbruch der einheimischen 

industrie zu bewältigen.36 seit dayton liegt die wirt-

schaftspolitische zuständigkeit bei den entitäten 

beziehungsweise in der Föderation in manchen berei-

chen sogar bei den Kantonen. gegenüber der Födera-

tion, die wirtschaftlich lange besser dastand als die 

rs, verzeichnet die rs heute größere Fortschritte in 

der privatisierung und der anziehung ausländischer 

investoren. Milorad dodik, dem premierminister der 

rs, gelang es seit amtsantritt, einige hierfür zentrale 

reformen auf den weg zu bringen, die zur erhöhung 

der einheimischen produktionsrate führten. allein 

2006 wuchs die industrieproduktion in der rs um  

20 %, während die wachstumsrate in der Föderation 

bei 7,5 % lag. die wirtschaftlichen erfolge in der rs 

werden in der Föderation mit argwohn und auch neid 

beobachtet. nach wie vor besteht in beiden entitäten 

widerstand gegen den transfer wirtschaftspolitischer 

und -administrativer Kompetenzen auf die staatliche 

ebene, aber auch ganz allgemein gegen struktur-

reformen und den abbau von bürokratie. immerhin 

unterzeichneten die premierminister der entitäten mit 

dem premierminister des gesamtstaates in der zwei-

ten Jahreshälfte 2007 einen wirtschafts- und steuer-

politischen aktionsplan, der der schleppenden wirt-

schaftsentwicklung neue impulse geben soll. dieser 

plan sieht unter anderem den abbau von bürokratie, 

die reduktion öffentlicher ausgaben, die vereinfa-

chung von Firmengründungen und investitionen vor. 

die Indirect Taxation Administration (ita), die mittler-

weile als staatliche agentur operiert, ist die speerspit-

ze von notwendigen steuerpolitischen Maßnahmen 

und zur harmonisierung der unterschiedlichen steuer-

systeme beider entitäten sowie zum teil auch zwi-

schen Föderation und Kantonen. trotz vieler schritte 

in die richtige richtung – in den sektoren energie und 

telekommunikation wurden hier etwa gute Fortschritte 

erzielt – ist noch eine lange strecke zur funktionalen 

reintegration der ehemals dreigeteilten Kriegswirt-

schaft zu gehen. auch die privatisierung hat ethnische 

Klientelstrukturen zum teil eher befestigt, als dass  

sie diese überwunden hätte. die meisten der wirt-

schaftlich erfolgreichen, ehemals staatlichen betriebe 

sind mithilfe ausländischer direktinvestitionen auf die 

beine gekommen. sie haben Kooperationsnetze über 

die entitätsgrenze hinweg sowie mit den nachbarlän-

dern aufgebaut. wo die administrativen, politischen 

und strukturellen differenzen und hindernisse zwi-

schen den entitäten überwunden werden, besteht die 

chance zur nachhaltigen entwicklung des bosnisch-

herzegowinischen gemeinwesens. die eu-beitritts-

bedingungen sind hierfür ein entscheidender Motor.37

es sind immer wieder wirtschaftliche Kräfte, die den 

sozialen und politischen wandel vor sich her treiben. 

am beispiel dobojs, einer der zentralen schauplätze 

des Krieges und der vertreibung der nicht serbischen 

bevölkerung, einer bastion des serbischen nationalis-

mus und des Kampfes gegen die rückkehr, konnte 

wiederum esi in ihrer studie überzeugend darstellen, 

wie wirtschaftliche notwendigkeiten politische und 

interethnische gräben überwinden halfen. die ein-

ebnung dieser gräben machte die heute, viele über-

raschende prosperität eines grenzortes wie doboj 

überhaupt erst möglich. es bedurfte jedoch der uner-

müdlichen initiative einzelner, dass die rückkehr der 

Flüchtlinge und vertriebenen, die reintegration der 

schulen, der aufbau kleiner betriebe mit multiethni-

scher beschäftigungsstruktur, die entwicklung einer 

integrierten städtischen infrastruktur gelang. wo kei-

ne wirtschaftsentwicklung, dort auch kein aufbrechen 

der kriegsbedingten politischen und sozialen verhär-

tungen; wo keine bereitschaft zur überwindung von 

gräben, dort bleibt wirtschaftsentwicklung aus. wie 

für alles andere gibt es auch hierfür in bosnien-herze-

gowina positive wie negative beispiele.
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Siehe www.fzs.ba
Angaben zur Größe der kroatischen Volksgruppe im Land 
variieren zum Beispiel zwischen 17 % und 11 %.
Als nationale beziehungsweise ethnische Minderheiten 
gelten Montenegriner, Roma, Albaner, Ukrainer, Slowe-
nen, Mazedonier, Ungarn, Italiener, Juden, Deutsche, 
Tschechen, Polen, Slowaken, Russen, Ruthenen, Rumä-
nen und Türken.
Die Hauptstadt Sarajevo, einstmals ein quirliges Zentrum 
multikulturellen und multiethnischen Zusammenlebens, 
ist heute eine bosniakisch-muslimisch geprägte Stadt, 
die zu noch etwa 10 % aus anderen ethnischen Gruppen  
besteht – zur „demokratischen Dekoration”, wie der  
Ethnologe Ivan Lovrenović kommentiert. (UNDP Early 
Warning System Research 2000-2006, special edition/
web edition, S. 9 ff.)
Dies trifft gleichfalls auf Bosniaken und Kroaten in der RS 
zu; umgekehrt auf Serben in der Föderation. Gesetzliche 
Vorgaben zum Minderheitenschutz treffen auf sie jedoch 
generell nicht zu. In den Kantonen sind Angaben von 
2005 (siehe FN1) zufolge die ethnischen Mehrheitsver-
hältnisse wie folgt strukturiert: Kanton 1 (Una-Sana) 
274.804 Bosniaken, 5.457 Kroaten, 1.256 Andere;  
Kanton 2 (Posavina) 6.707 Bosniaken, 103.925 Kroaten, 
365 Andere; Kanton 3 (Tuzla) 454.680 Bosniaken, 
26.726 Kroaten, 5.339 Andere; Kanton 4 (Zenica-Doboj) 
335.039 Bosniaken, 53.504 Kroaten, 3.155 Andere; Kan-
ton 5 (Bosansko-Podrinjska) 34.711 Bosniaken, 50 Kroa-
ten, 35 Andere; Kanton 6 (Mittelbosnien) 147.421 Bos-
niaken, 103.392 Kroaten, 990 Andere; Kanton 7 (Herze- 
gowina-Neretva) 103.925 Bosniaken, 113.615 Kroaten, 
1.004 Andere; Kanton 8 (Westherzegowina) 605 Bosnia-
ken, 80.665 Kroaten, 244 Andere; Kanton 9 (Sarajevo) 
321.009 Bosniaken, 26.934 Kroaten, 10.117 Andere; 
Kanton 10 (Hercegbosna) 7.059 Bosniaken, 65.980 Kroa-
ten, 326 Andere. Diese Angaben machen deutlich, dass 
in den Kantonen 6 und 7 eine relativ gleichgewichtige 
und gemischte ethnische Bevölkerungsstruktur vorzufin-
den ist, in den übrigen Kantonen ist jeweils eine der bei-
den ethnischen Gruppen der Bosniaken und Kroaten in 
der Mehrheit; Bosniaken in den Kantonen 1, 3, 4, 5 und 
9, Kroaten in den Kantonen 2, 8 und 10. 
European Stability Initiative (ESI), and Populari: A Bos-
nian Fortress: Return, energy and the future of Republika 
Srpska. 19 December 2007, Berlin, Sarajevo
UNDP Early Warning System Research 2000-2006
UNDP Early Warning System Quarterly Report April–June 
2006
Offiziell sind noch 120.000 rückkehrwillige Personen  
registriert. Bis heute gibt es noch etwa 13.000 Vermisste.
Die Kritik bezieht sich insbesondere auf die Situation der 
Roma, die verletzlichste unter den Minderheiten. Zugang 
zu Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Beschäftigung 
und Bildung ist oft nicht gewährleistet. BuH hat sich der 
regionalen Integrations-Strategie im Rahmen des Jahr-
zehnts der Roma 2005-2015 nicht angeschlossen, jedoch 
einen eigenen Aktionsplan zur Verbesserung der Bil-
dungssituation von Roma-Kindern aufgestellt.
Vgl. Hartwig, Matthias: Gutachten im Auftrag der Konrad-
Adenauer-Stiftung zu dem Entwurf der Verfassungsände-
rungen der Verfassung von Bosnien-Herzegowina. Unver-
öffentlichtes Manuskript, Heidelberg 2007, S. 15.
Ein Beispiel ist das gesamtstaatliche Verteidigungsminis-
terium sowie Agenturen auf staatlicher Ebene zur Koor-
dinierung von Sicherheitsfragen und der Arbeit der Ge-
heimdienste, sowie des Grenzschutzes.
Zum Beispiel die Integrierung der zwei Ombudsmann-
büros auf Ebene der Entitäten – auch sie bestehen aus je 
drei Vertretern der konstitutiven Volksgruppen – in das 
gesamtstaatliche, wie es das Ende 2006 verabschiedete 
Gesetz vorsieht. Die Implementierung steht allerdings bis 
heute aus.
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Im Vorfeld der mittlerweile erfolgten Unterzeichnung des 
SAA mit Bosnien-Herzegowina war die EU jedoch von 
dieser Forderung abgerückt.
Siehe Hartwig 2007, S. 21.
Die Ineffektivität des Justizsystems hat über die Jahre  
zu einer Anhäufung von 2 Millionen anhängiger Fälle ge-
führt. Allerdings landet vieles vor Gericht, das durch Me-
diation oder andere Formen institutionalisierter Vermitt-
lung gelöst werden könnte.
Siehe FN 17, S. 15 ff.
Erst im Mai 2002 wurde durch Zusätze in den Entitäten-
verfassungen den Serben in der Föderation und den Bos-
niaken und Kroaten in der RS überhaupt angemessene 
Teilhabe an der politischen Macht gesetzlich zugesichert. 
Fünf Jahre später verordnete das Verfassungsgericht 
BuHs den Entitäten, ihre Wappen, Fahnen und Hymnen 
mit Blick auf die drei konstitutiven Volksgruppen anzu-
passen.
Die meisten international gültigen Menschenrechtsprin-
zipien sind in die Verfassung BuHs eingegangen. Wenn 
die Menschenrechtskommission des Verfassungsgerichts 
Empfehlungen ausspricht, werden diese häufig nicht zur 
Kenntnis genommen oder nicht umgesetzt. Die Entitäts-
regierungen sind tendenziell nicht gewillt, Kläger zu kom-
pensieren. Einige solcher Fälle – bis Ende 2006 waren es 
286 – wurden dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte vorgetragen. Das erste Urteil gegen BuH 
wurde im Januar 2007 gesprochen.
Das Office of the High Representative (OHR) wurde in 
Dayton mit der Beaufsichtigung der zivilen Friedensim-
plementierung beauftragt; zwei Jahre nach Dayton erhielt 
der Hohe Repräsentant zudem exekutive und legislative 
Machtbefugnisse, die im damaligen Prozess des Wieder-
aufbaus Ende der 1990er Jahre und für das state building 
elementar benötigt wurden. Er berichtet regelmäßig dem 
von den Vereinten Nationen eingesetzten Peace Imple-
mentation Council (PIC). Sein zweites Amt ist das des 
Sonderbeauftragten der EU. Im Dezember 2004 wurden 
die in BuH stationierten NATO-Truppen (SFOR) – nach 
Kriegsende waren es 60.000 Soldaten – von der Europe-
an Union Force (EUFOR) abgelöst, die angesichts der all-
gemein günstig eingestuften Sicherheitslage heute nur 
noch aus 2.500 Soldaten besteht.
Bosnien-Herzegowina nimmt aktiv an den verschiedenen 
regionalen Bündnissen und Initiativen teil, etwa dem 
SEECP, der Central European Initiative, der Adriatic- 
Ionian Initiative, dem Donau-Kooperationsprozess. Nach 
einem längeren Diskussionsprozess wurde im September 
2007 das CEFTA ratifiziert. Der neue Regionale Koopera-
tionsrat hat seinen Sitz in BuH. BuH hinkt in der Erfüllung 
der Bedingungen des regionalen Energievertrages auf-
grund landesinterner Schwierigkeiten etwas hinterher.
Das Gericht hat in seinem Urteil vom Februar 2007 be-
stätigt, dass in Srebrenica Völkermord begangen wurde 
und Serbien seinen Einfluss nicht nutzte, um dies zu ver-
hindern. Zudem sei Serbien seiner Verantwortung nicht 
nachgekommen, die Beschuldigten vor Gericht zu stellen. 
Allerdings wurde Serbien vom Vorwurf der Verantwortung 
für den Genozid in Srebrenica und der Komplizenschaft 
mit der für ihn verantwortlichen Armee der bosnischen 
Serben freigesprochen. In anderen Gebieten des Landes 
konnte das Gericht nicht den Tatbestand des Genozids 
feststellen. 
Bosniakische Politiker forderten auf das Urteil hin einen 
speziellen Status für Srebrenica, das direkt dem Staat 
unterstellt und aus der Republika Srpska „herausgelöst” 
werden sollte. Die Auseinandersetzung darüber hielt über 
etliche Wochen an. Schließlich gewährte die Regierung 
der RS Srebrenica den Status einer speziellen sozioöko-
nomischen Zone innerhalb der RS und legte einen Akti-
onsplan für ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
auf. Außerdem ernannte der HR einen Sondergesandten 
für die Region – was wiederum zu kritischem Echo in der 
serbischen, politischen Szene führte.
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Hier wird manchmal übersehen, dass viele föderale Staa-
ten ihren Untergliederungen – seien es die Schweizer 
Kantone oder die deutschen Länder – gestatten, eigene 
außenpolitische Interessen wahrzunehmen und sogar 
völkerrechtliche Verträge zu schließen. Solche Parallel-
beziehungen dürfen jedoch nicht die Souveränität und 
territoriale Integrität des betreffenden Staates infrage 
stellen. Mit Blick auf die Vergangenheit BuHs wäre es 
denkbar, dem in der Außenpolitik Grundkompetenz besit-
zenden Gesamtstaat insofern ein Zustimmungsrecht ein-
zuräumen. Allerdings ist schwer vorstellbar, dass die RS 
dies mittragen würde. Vgl. Hartwig 2007, S. 20.
Die beiden größten Parteien im bosniakischen Spektrum 
sind die Partei für Demokratische Aktion (SDA) und die 
Partei für Bosnien und Herzegowina (SBiH); im serbi-
schen Spektrum sind es die Partei unabhängiger Sozial-
demokraten (SNSD), die Serbische Demokratische Partei 
(SDS) sowie die Partei für demokratischen Fortschritt 
(PDP); im kroatischen Spektrum war es lange Zeit –  
neben einigen kleineren Parteien – vor allem die Kroa-
tische Demokratische Gemeinschaft (HDZ) und Schwes-
terpartei der HDZ in Kroatien, die jedoch durch eine Ab- 
spaltung 2005 einen Teil ihrer Wähler und Mitglieder an 
die HDZ 1990 abgeben musste.
Die Regierung der Föderation ist wenig effektiv nicht zu-
letzt aufgrund partei- und ethnopolitischer Spannungen 
innerhalb der Regierungskoalition aus SDA, SBiH, HDZ 
und HDZ BiH. Die RS-Regierung hingegen – in der Volks-
versammlung konnte die SNSD 46 der insgesamt 83 Ab-
geordnetenmandate gewinnen – verzeichnet Erfolge in 
der Stärkung ihres gesetzlichen Rahmens, der kaum ab-
gestimmt wird mit den anderen Autoritäten im Land.
Die 42 Sitze im Repräsentantenhaus sind wie folgt ver-
teilt: SDA 8; SBiH 7; SDP BiH 5; HDZ BiH 3, HDZ 1990  
2 (Wählerstimmen der Föderation); SNSD 7; SDS 3 
(Wählerstimmen der RS). Vorsitzender des Ministerrats 
ist Nikola Špirić (SNSD). Die neun weiteren Ministerpos-
ten gingen an die Parteien SBiH 2; SDA 2; SNSD 2; HDZ 
2; HDZ 1990. Premierminister der RS ist Milorad Dodik, 
Vorsitzender der SNSD; Premierminister der Föderation 
ist ein Vertreter der SDA, Nedžad Branković.
Auch Beamtenbezüge sind hier ein Kriterium; in der  
Föderation liegen sie deutlich höher als in der RS.
Siehe www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laender/ 
BosnienUndHerzegowina/html. Vgl. auch EU-Fortschritts-
bericht 2007.
Sprechen sie sich in Wahlkampfzeiten für oder gegen 
Kandidaten oder bestimmte politische Vorhaben aus,  
was regelmäßig geschieht, kann das maßgeblich zum  
Erfolg oder eben Misserfolg des Betroffenen beitragen.
Zur Verbesserung der Situation der Roma-Minderheit 
wurde unter anderem ein Aktionsplan für Roma-Kinder 
entwickelt, um ihre Integration in den Schulbetrieb zu 
fördern. Denn nur etwa 30 % von ihnen beenden die 
Grundschule. In einigen Gemeinden wurden Lehrmate-
rialien und Bücher an Roma-Kinder ausgegeben, außer-
dem erhielten sie finanzielle Unterstützung für Transport 
und ein warmes Essen. 
Vgl. Monitorbericht der Association „BH Journalists” 
(5/2006)
Immer wieder hat es Versuche einzelner Medienanstalten 
gegeben, besondere Programme für die Gemeinschaft 
der Roma anzubieten, solange diese von internationalen 
Gebern unterstützt wurden.
Ein in Sarajevo angesiedeltes Medieninstitut etwa plant 
derzeit bilinguale Sendungen in einer der Lokalsprachen 
und in einer Minderheitensprache.
In der RS gibt es eine Dachorganisation, in der elf lokale 
Minderheiten vertreten sind und die in der Lokalsprache 
regelmäßig eine Zeitschrift produziert. In der Föderation 
operieren Minderheitenorganisationen je für sich, was  
ihre Sichtbarkeit stark beeinträchtigt. In der Zeitungs-
landschaft gibt es keinen Herausgeber oder Eigentümer, 
der oder die einer ethnischen Minderheit angehören wür-
de.
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Offiziellen Angaben zufolge lag die Arbeitslosenrate 2007 
bei 44,2 %. Allerdings heben Experten hervor, dass die 
tatsächliche Arbeitslosigkeit um etwa die Hälfte niedriger 
liegt, berücksichtigt man die Beschäftigung im informel-
len Sektor. Das Bruttosozialprodukt liegt noch immer  
40 % unter dem Niveau der Vorkriegszeit.
Die EU ist Bosnien-Herzegowinas Haupthandelspartner 
mit einem Anteil von 69,4 % der Exporte und 60,2 %  
aller Importe.
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Kosovo

als provinz innerhalb der teilrepublik serbien genoss 

das Kosovo gemäß der neuen jugoslawischen verfas-

sung von 1974 weitgehend autonomie und formale 

gleichstellung mit den sechs republiken. selbst ver-

waltet und regiert hat sich hingegen das wirtschaftlich 

immer von transferleistungen und subventionen ab-

ängige, nie selbsttragende Kosovo auch zu diesen 

zeiten nicht wirklich. und auch die großen investi-

tionen in den 1970er Jahren konnten an der rückstän-

digkeit des Kosovos nichts grundlegendes ändern. im 

Jahr 1981, ein Jahr nach titos tod, wurde aus studen-

tenunruhen in priština eine protestbewegung der 

Kosovo-albaner gegen die schlechten Lebensbedin-

gungen; unabhängigkeitsforderungen waren zu hören. 

repressive Maßnahmen aus belgrad nahmen zu, um 

albanische herrschaftsansprüche zu unterdrücken. die 

vorstellung, dass serben unter albanische herrschaft 

geraten könnten, genährt durch erzählungen von im 

Kosovo erlittenen demütigungen durch albaner, beför-

derte damals zugleich einen diskurs der in ihrer wür-

de verletzten serben1, den die berüchtigte rede des 

mittlerweile an die Macht gekommenen slobodan 

Milošević 1989 auf dem Amselfeld unmittelbar aufgriff. 

dort kündigte er mehr oder minder direkt an, was 

bald eintreten sollte: abschaffung der autonomie,  

diskriminierung und entrechtung, um das herr-

Knecht-verhältnis wiederherzustellen. viele angehö-

rige der ohnehin überschaubaren kosovo-albanischen 

elite emigrierten damals. diejenigen, die blieben, 

schlossen sich den gewaltfreien protesten unter an-

führung von ibrahim rugova und dem boykott der 

belgrader regierung an. ein paralleles system im 

verborgenen wurde aufgebaut – wohl etwas über-

schätzt als „schattenstaat” – um eine gewisse norma-

lität zivilen alltagslebens (in erster Linie bildung und 

gesundheitsversorgung) aufrechtzuerhalten. im Jahr 

1991 sprachen sich die albaner in einem nicht aner-

kannten referendum für die unabhängigkeit des Koso-

vos aus. verhaftungen durch serbische sicherheits-

kräfte nahmen zu. erste anschläge der sich damals 

formierenden albanischen befreiungsarmee Kosovo 

(ucK) auf serbische repräsentanten setzten ein. 

sukzessive konnte sich die ucK unter anderem mit 

waffen aus den beständen albanischer armeedepots 

weiter aufrüsten. 1998 reagierte belgrad dann massiv 

mit dem befehl von großeinsätzen der armee gegen 

die albanischen Freischärler. Massaker an kosovari-

schen Familien lösten die erste Fluchtwelle von tau-

senden Kosovo-albanern nach albanien, Mazedonien 

und Montenegro aus, die sich in den folgenden Mona-

ten zu Massenvertreibungen auswuchs. unter interna-

tionaler vermittlung wurde bei verhandlungen in ram-

bouillet versucht, dem Konflikt ein ende zu setzen. 

diese blieben jedoch ergebnislos. am 24. März 1999 

griff schließlich die nato in den Kosovokonflikt ein; 

Luftangriffe auf Jugoslawien wurden geflogen. unter-

dessen hielten die Massenvertreibungen an, hundert-

tausende albaner waren auf der Flucht. am 9. Juni 

erklärte Jugoslawien endlich den rückzug. Mit dem 

abzug serbischer armee- und polizeikräfte flohen nun 

viele serbische zivilisten, während die albaner aus den 

nachbarländern bald zurückkehrten. die provinz Koso-

vo wurde mit der un-resolution 1244 unter interna-

tionale verwaltung gestellt und es wurde eine un-Mis-

sion2 installiert. obgleich das Kosovo weiterhin zum 

serbischen territorium gehörte, wurde es der serbi-

schen staatsgewalt damit entzogen; eine statuslösung 

würde künftig zu finden sein. die Formel „standards 

vor status” bestimmte die folgenden Jahre. im März 

2004 brachen erneut unruhen aus, gewalt entlud sich 

gegen die serbische (und auch die roma-)Minderheit 

sowie die un-Mission. damals kamen 21 Menschen 

ums Leben, hunderte häuser wurden zerstört, ortho-

doxe Klöster in brand gesetzt. im Lichte der gescheh-

nisse und aus sorge, sie könnten sich wiederholen, 

einigte sich die internationale gemeinschaft auf den 

beginn von statusverhandlungen. der un-general-

sekretär beauftragte den Finnen Martti ahtisaari mit 

der Leitung von verhandlungen zwischen serbischen 

und albanischen politischen Führern über eine status-

lösung.3 nach einem verhandlungsmarathon (mit 

unterbrechungen) von bald eineinhalb Jahren legte 

ahtisaari seinen plan für eine „überwachte unabhän-

gigkeit” vor, ohne eine einigung zwischen den ver-

handlungsparteien erzielt zu haben. weitere vermitt-

lungsbemühungen einer troika aus diplomaten der 

eu, russlands und der usa, die maßgeblich auf druck 

durch russland in der zweiten Jahreshälfte 2007 un-

ternommen wurden, scheiterten ebenfalls an den 

unvereinbaren positionen der serben und albaner. 
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am 17. Februar 2008 erklärte das parlament in priš-

tina das Kosovo für unabhängig. damit ist das siebte 

und wohl letzte produkt des jugoslawischen zerfalls-

prozesses auf die bühne getreten. premierminister 

thaci stellte die integration der Minderheiten als 

oberste priorität heraus. geschäftsgrundlage für den 

aufbau einer multiethnischen demokratischen gesell-

schaft, die auf den grundlagen des rechtsstaats be-

ruht, ist der – von serbischer seite mit unterstützung 

russlands4 abgelehnte – ahtisaari-plan, der weit rei-

chende Maßnahmen zur sicherung der zukunft aller 

ethnischen gemeinschaften im Kosovo beinhaltet. bei 

einer bevölkerungsgröße von etwas weniger als zwei-

einhalb Millionen5 stellt sich die ethnische gruppen-

zugehörigkeit wie folgt dar: albaner 88 %; serben  

7 %; bosniaken 1,9 %; roma 1,7 %; türken 1 %; 

andere (ashkali, ägypter, gorani) 1,4 %. die sied-

lungsgebiete der serben befinden sich heute zu 40 % 

im nordzipfel und im nördlichen teil der stadt Mitro-

vica sowie in ein paar über das ganze gebiet des 

Kosovos verstreuten enklaven.6 die Frage der inter-

ethnischen beziehungen im Kosovo betreffen im 

wesentlichen das verhältnis zwischen albanern und 

serben. dabei ist die serbische Minderheit im Kosovo 

nicht als homogene gruppe zu betrachten. während 

die serben im norden stark unter dem einfluss bel-

grads stehen, sitzen die in mittelkosovarischen enkla-

ven lebenden serben zwischen den stühlen. die dritt-

größte ethnische gemeinschaft im Kosovo ist die der 

roma.7 vor dem Kosovo-Konflikt 1998/1999 bestand 

sie aus etwa 200.000 Mitgliedern. heute sind es ver-

mutlich nur noch um die 10.000, da die meisten der  

in die nachbarländer (vor allem serbien und Monte-

negro) geflüchteten zu einer rückkehr nicht bereit 

sind. die sicherheitslage für Minderheiten im Kosovo 

hat sich nach allgemeinen einschätzungen bis heute 

erheblich verbessert und stabilisiert, doch bleibt die 

bewegungsfreiheit aus sicherheitsgründen noch 

immer in teilen beschränkt.8 die allgemeinen Lebens-

bedingungen und insbesondere die der Minderheiten 

sind jedoch prekär. besonders Flüchtlinge, idps und 

Mitglieder der roma, der ashkali und der ägyptischen 

gemeinschaft sind offener diskriminierung ausgesetzt. 

ihre gesundheitsversorgung in dem ohnehin maroden 

gesundheitssystem ist dürftig. in ihrem bericht vom 

Juli 2007 kritisiert die Organization for Security and 

Co-operation in Europe (osce) die kosovarischen 

behörden und gerichte, aber auch serbien sowie die 

internationale gemeinschaft, dass sie sich nicht inten-

siv genug für den rückkehrprozess einsetzten. auch 

sei eine erdrückende zahl von anträgen zur rück-

erstattung beziehungsweise Kompensation von verlo-

renem oder zerstörtem eigentum nicht bearbeitet. bis 

dato seien erst ca. 16.000 von 250.000 Flüchtlingen 

und idps zurückgekehrt. noch immer werden zudem 

2.047 personen vermisst. auf gemeindeebene gibt es 

sicherheitsräte, gemeinschafts- und Mediationskomi-

tees, die den rückkehrprozess unterstützen sollen. 

doch bedarf es eines effektiveren schutzes, vor allem 

durch polizeikräfte. auch mangelnde Koordinierung 

zwischen dem kosovarischen Ministerium für rückkehr 

und dem serbischen Koordinationszentrum für das 

Kosovo behindert den rückkehrprozess. der ahtisaari-

plan enthält das recht auf rückkehr der Flüchtlinge 

und idps und auf restitution des eigentums. ihnen 

soll die wahl des ortes, an dem sie sich niederlassen 

wollen, freistehen; das heißt, sie müssen nicht an den 

ort zurückkehren, von dem sie geflohen sind. Kosovo 

und serbien sind dazu aufgerufen, uneingeschränkt 

miteinander und mit dem roten Kreuz und seiner in-

ternationalen Kommission für vermisste zu kooperie-

ren. doch gibt vor allem die ökonomische Lage kaum 

anlass zu großen hoffnungen. nur wenige rückkehrer 

und in eu-Ländern abgelehnte asylsuchende sind frei-

willig wiedergekommen. 

entsprechend der im ahtisaari-plan vorgeschlagenen 

Formel hat die europäische union in einer gemeinsa-

men erklärung die unabhängigkeit des Kosovos vor 

dem hintergrund des Konflikts in den 1990er Jahren 

und einer bald neunjährigen phase der internationalen 

verwaltung als sonderfall dargestellt.9 einzelne eu-

Mitglieder befürchten allerdings eine präzedenzwir-

kung auf andere Minderheitenkonflikte und werden 

daher wahrscheinlich auch weiterhin den kosovari-

schen staat nicht anerkennen.10 geeinigt hat sich die 

eu auf die entsendung einer zeitlich unbegrenzten 

zivilen polizei- und rechtsstaatsmission (euLeX), ihre 

bisher größte zivile operation, die die arbeit der 

kosovarischen behörden im sinne der „überwachten 

unabhängigkeit” beratend und kontrollierend beglei-

tet. von beginn an soll der schwerpunkt auf der loka-

len eigenverantwortung liegen. war anfänglich vorge-

sehen, dass euLeX mit seinen 1.800 polizisten, rich-

tern, staatsanwälten und zollbeamten innerhalb von 

vier Monaten die un-verwaltung im Kosovo ablösen 

sollte, so ist mittlerweile von einem noch etwas länger 

währenden koordinierten nebeneinanderbestehen von 

un- und eu-Missionen auszugehen.11 nicht zuletzt der 

russische widerstand gegen die unabhängigkeit des 

Kosovos lassen die un mit der übergabe zögern, aber 

auch logistische probleme verzögern offenbar den 

zeitplan für die vollständige etablierung von euLeX. 

außerdem zeichnet sich ab, dass die eu vor allem im 

norden, wo serbische strukturen gewachsen sind, an 

einer dauerhaften Kooperation mit united nations 

Mission in Kosovo (unMiK) interessiert sein könnte, 

da die serbische seite deutlich gemacht hat, euLeX 

erst dann zu akzeptieren, wenn sich die Mission auf 

einen beschluss des un-sicherheitsrats stützen könne. 
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Letztendlich aber wird unMiK wohl nur noch eine klei-

ne repräsentanz im Kosovo aufrechterhalten. 

die eu-Mission hat exekutive befugnisse bei der ver-

folgung von Kriegsverbrechern, der bekämpfung 

organisierter Kriminalität und der verhütung ethni-

scher Konflikte. parallel wird die eu durch eine inter-

nationale verwaltungsbehörde (ico) vertreten, an 

deren spitze als „internationaler ziviler repräsentant” 

und sondergesandter für das Kosovo der niederländer 

pieter Feith steht.12 zur überwachung der kosova-

rischen unabhängigkeit obliegt ihm die letztinstanz-

liche Kontrolle über die staatsgeschäfte. zu seinen 

Kompetenzen gehört, gesetze und entscheidungen 

einheimischer organe aufzuheben, falls diese dem 

ahtisaari-plan zuwiderlaufen. aus demselbem grund 

kann er auch vertreter der kosovarischen staatsge-

walt entlassen. er wird außerdem über die besetzung 

von vier schlüsselpositionen im staatsdienst entschei-

den: die position des Leiters der zollbehörde, der 

steuerverwaltung, der Finanzverwaltung und der zen-

tralbank. euLeX und ico sollen gemeinsam die unab-

hängigkeit und die unverletzlichkeit der integrität des 

kosovarischen staatsgebiets überwachen.13 

staat	und	Verfassung

ein vorläufiger verfassungsrahmen für die einge-

schränkte selbstverwaltung des Kosovos unter unMiK 

trat 2001 in Kraft. er etablierte die vorläufigen insti-

tutionen der selbstverwaltung (Provisional Institutions 

of Self-Government – pisg) – parlament, präsident, 

regierung, gerichte und andere gremien und insti-

tutionen, einschließlich des ombudsmanns14 – und 

teilte die verantwortlichkeiten zwischen unMiK und 

den selbstverwaltungsorganen auf, denen mit der zeit 

zunehmend verantwortung übertragen wurde. der 

unMiK-chef und sondergesandte des un-general-

sekretärs behielt jedoch die letztgültige exekutive und 

legislative verantwortung im Kosovo. aufgrund der 

von belgrad aus unterhaltenen parallelstrukturen der 

serben im norden konnten die pisg nicht das gesam-

te gebiet des Kosovos unter ihre verantwortung brin-

gen. der aufbau einer multiethnischen polizeitruppe 

und eines – wohl eher leidlich funktionierenden – Jus-

tizsystems wird der oft umstrittenen unMiK als erfolg 

zugutegehalten.15 auch die multiethnische integration 

der zollbehörde soll gelungen sein.16 gemäß rahmen-

vorgaben vom april 2006 für die beschäftigung von 

richtern und anklägern aus nicht albanischen gemein-

schaften wurde eine Quote von 15 % sowie von 8 % 

für kosovarische serben festgelegt. Laut angaben des 

eu-Fortschrittsberichts 2007 für das Kosovo unter 

United Nations Security Council Resolution (unscr) 

1244 gehörten 12 % der angestellten im rechtssys-

tem17 ethnischen Minderheiten an, 8 % davon der 

serbischen gemeinschaft. unter richtern waren hin-

gegen nur 1 % aus Minderheiten anzutreffen, weniger 

als 0,5 % aus der serbischen. von 88 anklägern ge-

hörten lediglich sechs zu Minderheiten. auch im straf-

vollzug gehörten 14 % der angestellten einer ethni-

schen Minderheit an, 10 % von ihnen der serbischen.18 

bis zu diesem zeitpunkt waren (gemäß vorgaben des 

vorläufigen verfassungsrahmens sollten es 16,6 % 

sein) 11,5 % der staatsbediensteten auf zentraler und 

12 % auf lokaler ebene vertreter der Minderheiten.19 

zur implementierung des rahmenabkommens zum 

schutz nationaler Minderheiten sprach der europarat 

im Juni 2006 empfehlungen aus, die jedoch bislang 

nicht umgesetzt wurden. auch wenn die gesetzlichen 

rahmenvorgaben existierten, kam doch keine der 

offiziellen institutionen ihrer umsetzung annähernd 

nach. in jedem Ministerium wurde daher ein team  

mit der berücksichtigung von standards im Menschen-

rechts- und Minderheitenschutz befasst. allgemein, so 

beobachter vor ort, fehlt auch in der bevölkerung ein 

bewusstsein für den sinn und die notwendigkeit des 

schutzes vor diskriminierung.

der ahtisaari-plan bildet nun die grundlage für den 

aufbau eines multiethnischen, demokratischen rechts-

staats, der höchsten Menschenrechtsstandards ver-

pflichtet und nach europa hin orientiert sein soll.  

der plan schreibt vor, dass ein unabhängiges Kosovo 

sich eine neue verfassung geben muss, und benennt 

schlüsselelemente, die sie zu enthalten hat.20 eine 

diesen vorgaben entsprechende verfassung wurde 

im april vom parlament verabschiedet. sie ist seit  

15. Juni 2008 in Kraft. eines der schlüsselelemente 

betrifft den schutz und die Förderung der rechte von 

Mitgliedern der „gemeinschaften” – von Minderheiten 

ist nicht die rede. es bezieht sich auf die bereiche 

Kultur, sprache, bildung und symbole. außerdem sind 

nationale symbole zu entwickeln, die den multiethni-

schen charakter der gesellschaft reflektieren. schon 

im Juni 2007 wurde hierzu eine entsprechende ar-

beitsgruppe gebildet.21 die neue Flagge22 wurde zur 

unabhängigkeit entrollt. sie ging allerdings unter im 

Meer der albanischen Fahnen, die als symbol des 

albanischen unabhängigkeitskampfes wohl nicht so 

bald aus dem verkehr gezogen werden. 

wesentliche regierungs-Kompetenzen liegen nun in 

händen einheimischer organe und institutionen. der 

ahtisaari-plan gibt außerdem spezifische Mechanismen 

für die vertretung von Mitgliedern der (wie es außer-

dem heißt) nicht albanischen gemeinschaft in öffent-

lichen institutionen vor, um für ihre effektive und akti-

ve teilnahme am öffentlichen Leben zu sorgen. um die 

rechte dieser gemeinschaften im legislativen prozess 
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zu schützen, wird garantiert, dass bestimmte gesetze 

nur in Kraft treten können, wenn eine doppelte Mehr-

heit der delegierten nicht albanischer gemeinschaften 

im parlament ihrer annahme zustimmt. das Justizsys-

tem hat ebenfalls den multiethnischen charakter des 

Kosovos widerzuspiegeln. dasselbe gilt für den sicher-

heitssektor. in der polizei sollen lokale beamte die 

ethnische zusammensetzung der gemeinden wider-

spiegeln, in denen sie ihren dienst versehen. in den 

gemeinden mit serbischer Mehrheit hat die gemeinde-

versammlung Mitspracherecht bei der auswahl lokaler 

befehlsträger. innerhalb eines Jahres sollen professio-

nelle, multiethnische Kosovo-sicherheitskräfte (KsF) 

etabliert und das Kosovo-schutzcorps aufgelöst wer-

den. auch wenn der staat Kosovo unter internationa-

ler verwaltung keine eigenständige außenpolitik wird 

betreiben können, so hat er doch das recht, interna-

tionale vereinbarungen abzuschließen und sich um die 

Mitgliedschaft in internationalen organisationen zu be-

mühen. 

teil des ahtisaari-plans ist ein weit reichender dezen-

tralisierungsprozess, der good governance, transpa-

renz und effektivität öffentlicher dienste gewährleis-

ten soll. ein interim-Komitee ist mit der vorbereitung 

der dezentralisierung beauftragt. allgemein betrachtet 

sind die administrativen Kapazitäten der gemeinde-

verwaltungen dürftig, zuständigkeiten zwischen zen-

tral- und Lokalregierung beziehungsweise zentral-  

und Lokalverwaltung sind nicht klar verteilt. nun wird 

festgelegt, dass grund- und sekundarschulbildung, 

gesundheitsversorgung, lokale wirtschaftsentwick-

lung, die entwicklung der stadt und des ländlichen 

raums, namensgebung öffentlicher plätze und stra-

ßen sowie öffentliche dienstleistungen gemeindeange-

legenheiten sind. neue gemeinden sollen eingerichtet 

werden können, falls sich lokale gemeinschaften und 

bestehende gemeinden darauf einigen; sie sind mit 

dem nächsten zensus abzugleichen. der serbischen 

gemeinschaft wird ein hohes Maß an Kontrolle über 

ihre angelegenheiten eingeräumt. im rahmen der 

verfassung des kosovarischen staates wird ihr auto-

nome bildungs-, Kultur- und gesundheitspolitik zuge-

standen; ebenso ist ihr Finanzautonomie garantiert, 

einschließlich des rechts, Finanzmittel aus serbien auf 

transparentem wege zu erhalten; partnerschaften mit 

serbischen gemeinden und behörden sowie die grenz-

überschreitende zusammenarbeit sind ebenfalls vor-

gesehen. außerdem werden sechs neue, vergrößerte 

gemeinden mit serbischer Mehrheit geschaffen. 

die größte serbische gemeinde ist nord-Mitrovica mit 

ca. 20.000 einwohnern. bis zu den Märzunruhen 2004 

gab es noch einige serbische Familien im albanischen 

südteil der stadt, in dem 80.000 albaner leben. Mitro-

vica ist eine geteilte stadt mit zwei gemeindeverwal-

tungen. Laut ahtisaari-plan soll ein international über-

wachter gemeinsamer ausschuss für angelegenheiten 

der gesamt-stadt gebildet werden. allerdings ist da-

von auszugehen, dass sich serben daran nicht beteili-

gen. hier im norden fühlen sie sich fraglos serbien 

zugehörig und wollen mit dem staat Kosovo nichts zu 

tun haben. die serbischen parlaments- und Kommu-

nalwahlen im Mai 2008 wurden dementsprechend 

auch in nord-Mitrovica abgehalten. dass die teilung 

der stadt kein lokales, sondern ein zwischenstaatli-

ches problem darstellt, mit dem sich auch die inter-

nationale gemeinschaft zu befassen haben wird, ist 

evident. die endgültige teilung der politisch und funk-

tionell seit Jahren desintegrierten stadt scheint man-

chen beobachtern die pragmatischste Lösung zu sein. 

dies würde die abspaltung des nordens aus dem 

staatsgebiet des Kosovos bedeuten. der serbische 

staat reicht durch die Finanzierung der parallelstruk-

turen – etwa des Krankenhauses oder der universität 

– bis ans ufer der ibar heran. er ist wichtigster arbeit-

geber in nord-Mitrovica, wo es kaum privatbetriebe 

gibt und die bergbauindustrie schon lang zusammen-

gebrochen ist. das serbische Kosovo-Ministerium  

unterhält vor ort ein büro und koordiniert von dort  

auf weisung belgrads regierungstreue serbische ent-

sandte, über die die Finanztransfers aus dem serbi-

schen staatshaushalt abgewickelt werden. durch den 

Kauf (über Marktpreis) ganzer wohnblocks und den 

auskauf der letzten noch verbliebenen albaner aus 

ihren wohnungen zementiert der serbische staat seine 

Machtbasis und seinen territorialen anspruch. diese 

praxis der ethnischen segregation lässt sich im klei-

nen Maßstab auch in anderen ethnisch nicht homoge-

nen gemeinden beobachten, wo der Kontakt zwischen 

den ethnischen gruppen eher die ausnahme als die 

regel ist.

eu-integration	und	nacHbarscHafts-

bezieHungen

auch das Kosovo unter un-verwaltung nahm bereits 

am stabilisierungs- und assoziierungsprozess mit der 

eu teil.23 im rahmen des sogenannten Stabilisation 

and Association Process Tracking Mechanism (STM) 

wurde die schrittweise anpassung von gesetzen, prak-

tiken und politischen Maßnahmen an eu-normen in 

den gebieten good governance, wirtschaft, innerer 

Markt, innovation und infrastruktur ermittelt. in in-

terviews während der statusverhandlungen betonte 

der verhandlungsführer der eu, wolfgang ischinger, 

immer wieder die bedeutung der europäischen inte-

gration für die region und besonders für einen künf-

tigen Kleinstaat wie Kosovo, der nur als eu-Mitglied 

wirtschaftlich und energiepolitisch überlebensfähig sei. 
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sicher wird dies auch wesentlich von den beziehungen 

zu den nachbarstaaten mit entschieden werden. inso-

fern ist der boykott durch den serbischen staat, der 

weder die unabhängigkeit des Kosovos noch die eu-

Mission anerkennt, keine völlig vernachlässigbare tat-

sache. der im Frühjahr 2008 noch amtierende ehema-

lige premier serbiens, vojislav Koštunica, bezeichnete 

die unabhängigkeitserklärung mit deutlichen worten 

als „illegal”, „willkürlich” und „brutalste verletzung des 

völkerrechts”. der boykott nahm denn auch gleich 

konkrete Formen an. über 100 der insgesamt 700 

serben, die bei den 7.000 kosovarischen polizeikräften 

ihren dienst versahen, folgten umgehend dem aufruf 

zum rückzug aus den kosovarischen strukturen. die 

infrastruktur der bahn Kosovo (hK) und etwa 50 km 

zugstrecke im norden wurden anfang März von der 

serbischen bahn (zs) unter Kontrolle genommen. 

es ist damit zu rechnen, dass die von belgrad finan-

zierten parallelstrukturen weiterhin ausgebaut werden 

und eine Konfrontation mit kosovarischen autoritäten, 

aber auch mit unMiK und ico wahrscheinlich wird. 

die staatliche integrität des Kosovos wird zudem die 

zollbehörde beschäftigen. im norden wurden bereits 

grenzposten zu serbien niedergerissen. die teilung 

des Kosovos durch abspaltung des nördlichen teils, 

dessen verbindungen nach serbien weit stärker sind, 

als es die nach priština je waren, kann nicht ausge-

schlossen werden. russland hat wiederholt geäußert, 

dass eine teilung des Kosovos unabwendbar sei. an-

dere stimmen, die betonen, dass für die serben im 

norden durchaus anreize zur zusammenarbeit mit 

priština bestünden, dringen zurzeit schwer durch.  

was im teilungsfall aus den serbischen enklaven mit 

etwa 60 % der serbischen bevölkerung im kosovaris-

chen inland würde, ist offen. warnungen vor einem 

schneeballeffekt mit blick auf südserbien, Mazedonien 

und auch bosnien-herzegowina stehen im raum. vor-

erst wird der bisher umstrittene grenzverlauf zwischen 

Mazedonien und Kosovo zu klären sein.24 der ahti-

saari-plan sieht die bildung einer gemeinsamen Kom-

mission zur Lösung der grenzfrage vor. die mazedoni-

sche regierung hat nun betont, dass sie auf interna-

tionale vermittlung in dieser angelegenheit wert legt.

die beziehungen zwischen den in den benachbarten 

Ländern albanien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro 

und serbien lebenden albanern beschäftigen nicht  

nur expertenrunden. bei nüchterner betrachtung ent-

puppt sich ein mögliches großalbanien, worum es 

dabei geht, jedoch als eine, wenn auch hartnäckige, 

chimäre. sicher hat die erfahrung von unterdrückung, 

Marginalisierung und kollektiver diskriminierung unter 

albanern der gesamten region einen gemeinschafts-

sinn ausgeprägt. ob dieser als basis für eine politische 

gemeinschaftsbildung ausreicht, ist jedoch fraglich. 

experten führen an, dass sich ganz unterschiedliche 

albanische identitäten und auch versionen der albani-

schen sprache entwickelt hätten. die albaner in süd-

serbien rechnen sich offenbar selbst eher dem Kosovo 

zu. auch die verbindungen zu den mazedonischen 

albanern, die im grenzgebiet zum Kosovo leben, sind 

eng. traditionell bestehen enge, nicht selten auch ver-

wandtschaftliche verbindungen zwischen albanern in 

Mazedonien und im Kosovo. dies trifft hingegen sehr 

viel weniger auf albaner in albanien zu; verbindungen 

während des sozialismus bestanden nur sporadisch. 

die jugoslawischen albaner waren trotz ihrer Margina-

lisierung vom Lebensstandard her deutlich besser 

gestellt als ihre albanischen nachbarn. diese über-

wanden erstmals das image des „armen verwandten”, 

als kosovarische Flüchtlingstrecks über die grenzen 

kamen und sich schlagartig die rollen verkehrten. 

stimmen, die eine großalbanische entwicklung viel-

leicht nicht befürworten, aber doch „naturwüchsig” 

kommen sehen, verweisen wiederum darauf, dass 

zwei benachbarte „albanische” staaten nicht sinnvoll 

haltbar seien.25 ob eine politische vereinigung den 

verschiedenen politischen Führern der albaner in der 

region mit ihren lokalspezifischen eigeninteressen 

entgegenkäme, darf bezweifelt werden. so beschränkt 

sich heute etwa die albanische regierung auf die in-

tensivierung der wirtschaftlichen beziehungen zum 

Kosovo und auf den ausbau nötiger infrastruktur, auch 

mit blick auf die regionale verkehrsentwicklung. alle 

großalbanischen spekulationen übersehen jedoch, 

dass der junge staat Kosovo unter internationaler 

aufsicht bis auf weiteres sowieso keine eigenständige 

außenpolitik wird betreiben können.

parteien	und	parlament

am 17. november 2007 wurden parlaments- und 

Kommunalwahlen im Kosovo abgehalten. insgesamt 

traten 26 parteien an. die 5 %-Klausel hinderte je-

doch die meisten am einzug ins parlament. die beiden 

populärsten parteien sind die demokratische partei 

des Kosovo (pdK) mit dem ehemaligen ucK-chef 

thaci an der spitze und die von rugova gegründete 

demokratische Liga des Kosovo (LdK), deren vorsit-

zender heute staatspräsident sejdiu ist. die demo-

kratische Liga der dardania (Ldd) hat sich als abspal-

tung der LdK erstmals zur wahl gestellt. außerdem 

trat die allianz für die zukunft des Kosovo (aaK), die 

von dem publizisten veton surroi gegründete partei 

„ora” sowie die allianz für ein neues Kosovo (aKr) 

des unternehmers pacolli an. die serbische gemein-

schaft wurde bisher von der serbischen Liste für Ko-

sovo und Metohija vertreten. vor Kurzem wurde eine 

weitere serbische partei mit sitz in priština gegründet. 

auch die anderen, kleineren ethnischen gruppen 
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haben eigene parteien: die türkische demokratische 

partei Kosovo (Kdtp), die albanische demokratische 

partei der ashkali (pdaK), die (bosniakische) partei 

der demokratischen aktion (sda) sowie die vereinigte 

roma-partei des Kosovo (prbK). ethnischen Minder-

heiten sind 20 von insgesamt 120 parlamentssitzen 

garantiert. die restlichen 100 sitze werden in direkter 

wahl gemäß dem prinzip proportionaler repräsen- 

tation vergeben. von zwölf posten in der zentralen 

wahlkommission sind vier für ethnische Minderheiten 

reserviert, einer davon für serben. wie erwartet folg-

te die serbische gemeinschaft bis auf etwa 1 % dem 

Aufruf des serbischen Präsidenten Tadić zum Wahlboy-

kott. dadurch erhielten bei den wahlen zu den stadt- 

und gemeinderäten sowie bei den bürgermeister-

wahlen26 auch in den mehrheitlich serbischen gemein-

den albanische vertreter Mandate. die zentrale 

wahlkommission erklärte daraufhin, dass die wahlen 

in gemeinden wiederholt werden müssen, in denen 

nicht genügend stimmen abgegeben wurden. die 

wahl wurde von unMiK in diesen gemeinden nicht 

anerkannt. 

die als sieger aus den wahlen hervorgegangenen 

parteien pdK und LdK besiegelten zu Jahresbeginn 

2008 ihre Koalitionsregierung. beide parteien gewan-

nen zusammen 62 parlamentssitze. hashim thaci 

übernahm das amt des premierministers. er bezeich-

nete die Koalition mit der LdK, die stärkste Konkur-

rentin der pdK im politischen parteiengefüge des 

Kosovos ist, als state-building partnership. dem 15-

köpfigen Kabinett gehören weitere sieben vertreter 

der pdK (wirtschaft, energie, transport, Landwirt-

schaft, inneres, bildung, Öffentliche dienste) sowie 

fünf vertreter der LdK (Justiz, gesundheit, handel  

und industrie, Lokalverwaltung, Kultur) an. drei wei-

tere Ministerposten gingen an vertreter der ethni-

schen Minderheiten. Laut verfassung müssen mindes-

tens zwei Ministerposten an vertreter der Minderheiten 

vergeben werden, davon einer an einen serben. der 

posten des Ministers für umwelt ging an einen ethni-

schen türken (Mahir Yagcilar). der Minister für rück-

kehr und Gemeinschaften (Boban Stanković) sowie 

der Minister für Arbeit und Soziales (Nenad Ristić) sind 

serben – eine entscheidung, die proteste albanischer 

veteranenverbände hervorrief. 

die bisherige arbeit von regierung und parlament 

wird als zurückhaltend, wenn nicht als ineffektiv und 

unkoordiniert beschrieben. beobachter betonen, dass 

es eigentlich kein funktionierendes politisches system 

im Kosovo gibt. innerhalb eines Jahres nach publika-

tion, so erwähnt beispielsweise der eu-Fortschritts-

bericht 2007, gelang es nicht, den Jahresbericht des 

ombudsmanns zu diskutieren noch den ersten om-

budsmann zu wählen. es gibt einen ausschuss für die 

rechte und interessen der gemeinschaften, der mit 

blick auf den schutz der rechte dieser gemeinschaf-

ten alle gesetzesentwürfe sichtet. einen Menschen-

rechtsausschuss gibt es bisher nicht. dem büro des 

premierministers angegliedert ist ein büro für good 

governance, das für die berichterstattung über und 

die Koordinierung von Menschenrechtsfragen – unter 

anderem mit dem ombudsmann – zuständig ist. als 

diesbezügliche anlaufstelle in der regierung wird das 

büro, so heißt es, seiner aufgabe noch nicht gerecht.

eine der schlüsselvorgaben des ahtisaari-plans ist  

die garantie der parlamentarischen vertretung von 

gemeinschaften, die nicht in der Mehrheit sind. in der 

neuen verfassung ist dementsprechend festgelegt, 

dass von insgesamt 120 parlamentssitzen zehn sitze 

für serben und zehn sitze für vertreter anderer ge-

meinschaften reserviert sind. gesetze, die von beson-

derem interesse für diese gemeinschaften sind, kön-

nen nur mit einer doppelten Mehrheit der abgeordne-

ten, die diese gemeinschaften repräsentieren, sowie 

aller abgeordneten, die angeben, vertreter der ge-

meinschaften zu sein, angenommen werden. auch die 

regierung sowie der staatsdienst müssen die diversi-

tät der gesellschaft widerspiegeln. 

kircHen	und	religionsgemeinscHaften	

das Kosovo mit seinen mittelalterlichen serbischen 

Klöstern und der ersten patriarchie gilt als wiege des 

serbentums. dass der serbisch-orthodoxen Kirche – 

wie bereits in der vergangenheit im Kampf gegen die 

osmanische herrschaft – auch heute im Lichte der un-

abhängigkeitserklärung des Kosovos und der heraus-

lösung aus dem serbischen staat eine eminent politi-

sche rolle zukommt, ist offensichtlich. wie die poli-

tische Führung serbiens erkennt auch die serbisch- 

orthodoxe Kirche (soK) ein unabhängiges Kosovo 

nicht an und hat die entsprechende erklärung scharf 

verurteilt. allerdings zeichnen sich in jüngster zeit 

innerhalb der soK differenzen ab, inwieweit etwa 

beim wiederaufbau und der instandsetzung zerstörter 

Kirchen, Klöster und anderer serbisch-orthodoxer 

Kulturdenkmäler mit behörden in priština zusammen-

gearbeitet werden soll. während einige vertreter der 

serbisch-orthodoxen Kirche vor ort sich zunehmend 

einer Kooperation öffnen, wird dieser Kurs offenbar 

seitens des erzbischofs von cetinje und Metropoliten 

von Montenegro, amfilohije, scharf verurteilt und zu 

unterbinden versucht. dieser führt als stellvertreter 

des kranken patriachen pavle derzeit interimistisch  

die amtsgeschäfte der soK. er gilt als aussichtsreicher 

nachfolger des patriarchen pavle i., und als vertreter 

einer politischeren interpretation der rolle der soK 

mit antiwestlichen zügen. 
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die islamische Konferenz-organisation (oic) wiede-

rum hat die unabhängigkeit des Kosovos begrüßt. 

immerhin handelt es sich bei den Kosovo-albanern 

ganz überwiegend um Muslime. Für sie stand jedoch 

religiosität traditionell hinter Fragen der ethnischen 

identität und nationalen selbstbestimmung zurück. 

sowohl bei den Muslimen unter den Kosovo-albanern 

als auch bei muslimischen albanern im nachbarland 

tragen glaube und religiöse praxis oft heterodoxe 

züge. der aus anatolien stammende bektasi-orden 

und die spirituelle Kultur der derwische hatten auf  

die muslimischen albaner in der gesamten region 

prägenden einfluss. bis heute bietet der unter alba-

nern praktizierte islam kaum anknüpfungspunkte für 

Fundamentalisierungsbestrebungen.

im november 2006 wurde ein gesetz über das kultu-

relle erbe verabschiedet. die kosovarische regierung 

hat entsprechend umfangreiche Mittel für den wieder-

aufbau orthodoxer Kirchen und Monumente bereitge-

stellt, der berichten zufolge gut vorankommt. in die-

sem Falle gibt es eine recht intensive Kooperation 

zwischen den Kulturministerien in priština und bel-

grad. auch katholische Kirchen – es gibt auch Katho-

liken im Kosovo – wurden in den vergangenen Jahren 

wiederaufgebaut, andere neu gebaut. akte von vanda-

lismus gegen religiöse Monumente aller glaubensge-

meinschaften geschehen nach wie vor; oft werden sie 

nur unzureichend aufgeklärt. in serbisch dominierten 

gemeinden gab es wiederholt widerstände gegen den 

bau von Moscheen für die muslimische Minderheit. in 

einem Fall sprachen sich serben und roma in erster 

Linie gegen das für den bau bestimmte grundstück 

mit der begründung aus, dieses liege direkt neben 

einem von serbischen und roma-Kindern besuchten 

Kindergarten. die politische Motivation zum bau von 

gotteshäusern in vorwahlzeiten kalkuliert solche reak-

tionen mit ein. zwischen den religionsgemeinschaften 

gibt es kaum einen dialog, die serbisch-orthodoxe 

Kirche und die islamische gemeinschaft haben offizi-

elle begegnungen bis heute vermieden. 

die neue verfassung muss dem ahtisaari-plan zufolge 

enthalten, dass es im Kosovo keine offizielle religion 

gibt und der staat gegenüber glaubensfragen neutral 

ist. alle religionsgemeinschaften, ihr eigentum und 

ihre stätten sind autonom und genießen schutz. das 

wirken der serbisch-orthodoxen Kirche im Kosovo  

darf nicht behindert werden. sogenannte schutzzonen 

werden um 45 ausgewiesene religiöse und kulturelle 

stätten sowie historische Monumente eingerichtet,  

um bauaktivitäten oder kommerzielle und industrielle 

ansiedlungen in ihrer umgebung zu verhindern. be-

stimmte stätten erhalten außerdem besonderen 

schutz ihrer physischen unversehrtheit. die autoritä-

ten des Kosovos haben die serbisch-orthodoxe Kirche 

und ihre interne organisation – das heißt auch verbin-

dungen mit der soK in den nachbarländern – explizit 

anzuerkennen, ihr eigentum darf nicht angerührt wer-

den, von steuern ist sie befreit und sie genießt zoll-

privilegien.

spracHe,	bildung,	kultur	

gemäß der aktuellen gesetzeslage gelten im Kosovo 

drei offizielle sprachen: albanisch, serbisch und eng-

lisch. Laut ahtisaari-plan soll es künftig zwei offizielle 

sprachen – albanisch und serbisch – geben. die spra-

chen anderer gemeinschaften – der türken, roma, 

oder bosniaken – sollen den status offiziell genutzter 

sprachen erhalten. das gegenwärtig gültige gesetz 

über die offiziellen sprachen wurde im oktober 2006 

verabschiedet. seine implementierung kommt nur 

langsam voran. im Juni 2007 wurde eine arbeitsgrup-

pe im parlament zur standardisierung der sprachen 

eingerichtet. damit soll das problem inkonsistenter 

übersetzungen und unklarheiten zwischen den ver-

schiedenen offiziellen sprachen in den amtsblättern 

behoben werden. auch offizielle rechtsdokumente 

weichen in den übersetzungen immer wieder von-

einander ab. ausbildung und training in den drei offi-

ziellen sprachen fehlt nicht nur den Mitarbeitern im 

parlament. auf lokaler ebene ist die Frage der Mehr-

sprachigkeit ein noch weit gravierenderes problem. 

albanisch-Kenntnisse sind unter serben kaum verbrei-

tet. die junge generation albanischer Kosovaren er-

lernt nicht mehr serbisch. die sprachliche desintegra-

tion der gesellschaft ist weit fortgeschritten. der auf-

bau eines bildungssystems mit bildungsangeboten  

für alle ethnischen gruppen gestaltet sich ebenfalls 

schwierig. seit Mai 2007 gibt es daher einen strate-

gischen plan des Ministeriums für bildung, wissen-

schaft und technologie zur allgemeinen schulbildung 

mit besonders auf die bedürfnisse von Minderheiten 

zugeschnittenen Maßnahmen. auch das Kulturminis-

terium engagiert sich im sinne der Multiethnizität mit 

einem programm, das grundschüler für das multikul-

turelle erbe des Kosovos sensibilisieren soll. seit Juli 

2007 gibt es außerdem eine strategie zur bildung  

von roma, ashkali und ägyptern im rahmen des re-

gionalen programms zum Jahrzehnt der roma-inte-

gration, an dem Kosovo jedoch bislang nicht offiziell 

teilgenommen hat. die strategie wurde mit der osce-

Mission und der open society Foundation abgestimmt, 

die sich für die integration der drei gruppen in die 

kosovarische gesellschaft systematisch einsetzen.  

die integration von Kindern aus Minderheitengemein-

schaften in den grundschulbetrieb ist insgesamt be-

trachtet lückenhaft, doch im Falle der roma-gemein-

schaft besonders gravierend: Lediglich 10 % der 
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roma-Kinder besuchen die grundschule. auch im 

ahtisaari-plan wird der staat Kosovo verpflichtet, den 

schutz nationaler oder ethnischer, kultureller, sprach-

licher und religiöser identitäten aller gemeinschaften 

und ihrer Mitglieder zu garantieren und die grundla-

gen zu schaffen, dass sie ihre identitäten fördern, 

entwickeln und öffentlich darstellen können. dazu 

gehört das recht auf bildung in einer der offiziellen 

sprachen des Kosovos, je nach wahl, für alle bil-

dungsstufen. auf lokaler ebene müssen bildungsange-

bote in den sprachen der gemeinschaften zur verfü-

gung stehen, die vor ort die Mehrheit stellt; private 

bildungs- und trainingseinrichtungen können unter-

halten werden. Ferner darf die eigene sprache und 

schrift privat und öffentlich genutzt werden, etwa im 

Kontakt mit lokalen behörden in gemeinden, in denen 

die betroffene gemeinschaft einen ausreichenden 

anteil an der lokalen gesamtbevölkerung bildet. aller-

dings fehlen für die umsetzung all der erwähnten be-

stimmungen und programme die notwendigen Finanz-

mittel. allein der rechtlich garantierte muttersprach-

liche unterricht ist bis heute eher im ausnahme- als 

im regelfall gewährleistet.

die serbisch-sprachige, aus belgrad finanzierte uni-

versität von Mitrovica wurde mittlerweile offiziell  

(von unMiK) anerkannt und nimmt nun am bologna-

prozess teil. offizielle verbindungen mit der universi-

tät von priština gibt es nicht, pläne für eine Koopera-

tion in der zukunft existieren ebenso wenig. die ver-

bindungen zu universitäten in serbien werden hin- 

gegen ausgebaut. die universität in priština hat das 

potenzial, neben den universitäten in tirana und in 

tetovo zu einem regionalen zentrum für hochschul-

bildung in albanischer sprache zu werden.

medien

ahtisaaris plan zufolge muss allen gemeinschaften  

der zugang zu öffentlich-rechtlichen Medien offen-

stehen. sie haben das recht, im öffentlich-rechtlichen 

sender repräsentiert zu sein; sendeplätze für mutter-

sprachliche programme sind garantiert. gemeinschaf-

ten haben außerdem das recht, ihre eigenen Medien 

zu unterhalten und eine reservierte anzahl an Fre-

quenzen der elektronischen Medien zu nutzen.

der öffentlich-rechtliche sender Radio-Television 

Kosova (rtK), das ehemalige staatsfernsehen, kämpft 

heute ebenso sehr um seine politische unabhängig-

keit wie um seine finanzielle existenz.27 die gebühren 

von 3,50 eur pro haushalt, die gemeinsam mit der 

stromrechnung erhoben werden, werden kaum ge-

zahlt. derzeit wird ein neues Finanzierungsverfahren 

mit gesicherter gebührenerhebung erarbeitet, um rtK 

einnahmen zu sichern und nicht in abhängigkeit einer 

Finanzierung aus dem staatshaushalt – und damit von 

der regierung – geraten zu lassen. in sachen unab-

hängigkeit hat der sender eine unrühmliche jüngste 

vergangenheit, diente er doch den internationalen or-

ganisationen gerade in der ersten phase ihres Mandats 

im Kosovo manches Mal als sprachrohr. die albanische 

bevölkerung bezieht ihre informationen mehrheitlich 

aus dem rtK. die serbische bevölkerung im Kosovo 

hingegen bezieht ihre informationen vorwiegend aus 

dem serbischen öffentlich-rechtlichen sender rts, der 

in den meisten enklaven empfangen werden kann. 

das Kosovo ist darüber hinaus von satellitenschüsseln 

übersät, über die programme aus den benachbarten 

Ländern empfangen werden. daneben gibt es drei 

landesweit zu empfangende und 23 lokale Fernseh-

sender. private sender müssen sich über werbung 

finanzieren. außerdem besitzen mehr als 80 lokale 

und vier überregionale radiostationen eine Lizenz. 

etwa 80 % der zwei Millionen einwohner sehen fern, 

die wesentliche informationsquelle ist also das Fern-

sehen. eine unabhängige berichterstattung wäre an-

gesichts der skizzierten situation gerade heute obers-

tes gebot, um dem aufbau des jungen staates und 

seiner demokratischen zukunft förderlich zu sein.

auch printmedien finanzieren sich über werbung. die 

meisten von ihnen sind allerdings wirtschaftlich ab-

hängig von ausländischen gebern, politischen parteien 

oder mächtigen geschäftsleuten. zwar hat das parla-

ment ein Mediengesetz verabschiedet, doch regelt es 

nicht die transparenz der eigentumsverhältnisse. nur 

etwa 5 % der albaner – angehörige der bildungselite 

und Meinungsführer – sind zeitungsleser.

dass die gesetzlich festgelegten 15 % für Minderhei-

tenprogramme im öffentlich-rechtlichen rundfunk  

und Fernsehen des Kosovos (rtK) nicht erfüllt sind,  

ist nicht überraschend. der Mittelzufluss durch den 

Minderheiten-Medienfonds ist offenbar nicht gewähr-

leistet. zudem ist auch im Kosovo das professionelle 

bildungsniveau von Journalisten insgesamt niedrig, 

Kenntnisse in Minderheitensprachen und -kulturen 

sind begrenzt. die ausbildung von Journalisten aus 

den Minderheitengruppen wäre eine entscheidende 

voraussetzung, um ihre Medienpräsenz zu verstärken.

wirtscHaft 

die arbeitslosenrate im Kosovo wird auf etwa 40 bis 

50 % geschätzt, da offizielle beschäftigungszahlen 

nicht verfügbar sind und die beschäftigung in der 

schattenwirtschaft schwer messbar ist. dass etwa  

50 % der bevölkerung unter der armutsgrenze leben, 

ist alarmierend.28 das pro-Kopf-einkommen liegt heute 
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auf der höhe eines entwicklungslandes. ein drittel der 

circa zwei Millionen einwohner ist unter 14 Jahre alt, 

das durchschnittsalter liegt bei 25 Jahren. die gebur-

tenrate im Kosovo ist die höchste in europa. Jedes 

Jahr drängen damit arbeitssuchende auf den Markt, 

die von der kosovarischen wirtschaft unmöglich absor-

biert werden können. wichtigster arbeitgeber im Land 

sind der öffentliche sektor sowie internationale orga-

nisationen, die vergleichsweise so überhöhte gehälter 

zahlen, dass der Marktpreis völlig verzerrt wird. die 

privatwirtschaft besteht zu 50 % aus einzelhandel und 

dienstleistungen, Kleinunternehmen in der nahrungs-

mittel- und baubranche, die offiziell nur wenige Mitar-

beiter zu geringstlöhnen beschäftigen. der schwarzar-

beitsmarkt ist unüberschaubar, die wettbewerbsfähig-

keit der wirtschaft dadurch stark behindert. vor allem 

aber behindert der marode energiesektor die entwick-

lung der privatwirtschaft. allein der haushalt ist mehr 

oder weniger stabil; auch das bankensystem steht auf 

solider grundlage. die hauptfinanzquelle – etwa 50 % 

des haushalts – beruht jedoch auf geldsendungen aus 

dem ausland. die rückflüsse von Migranten ersetzen 

bis heute das kaum existente soziale sicherungsnetz 

und bewahren unzählige Familien vor der weit klaffen-

den armutsfalle. etwa 375.000 Kosovo-albaner arbei-

ten noch in den usa, deutschland, der schweiz und 

anderen westlichen Ländern. seit allein programme 

zur Familienzusammenführung den schritt in die ar-

beitsmigration ermöglichen, erhalten einer studie der 

European Stability Initiative zufolge nur noch 15 % 

der kosovarischen Familien regelmäßige zahlungen 

aus dem ausland.29 angesichts der Finanzmittel, die 

von der eu für die stabilisierung des Kosovo aufge-

wendet werden, kritisiert esi diese einschränkung der 

arbeitsmigration zu recht als inkohärente politik. der 

druck auf den einheimischen arbeitsmarkt hat ange-

sichts der demografischen entwicklung erhebliches 

politisches spannungspotenzial. doch auch die einhei-

mische politik hat es versäumt, die Finanzmittel zur 

nachhaltigen entwicklung und beschäftigungsförde-

rung, für innovation und produktivitätsförderung der 

Landwirtschaft, zur Förderung des KMu-sektors und 

für bildung einzusetzen. stattdessen wurden über-

kommene patriarchale Familienstrukturen aufrechter-

halten, die Frauen den zugang zu bildung und be-

schäftigung verwehren. der ländliche raum ist rück-

ständig und arm, die soziale Krise der ländlichen be-

völkerung eine drängende politische aufgabe. 

die unabhängigkeit gilt allseits als entscheidender 

schritt zur wirtschaftsentwicklung. der staat Kosovo 

kann nun Mitglied in internationalen Finanzinstitutio-

nen werden, Kredite des währungsfonds beantragen; 

rechtliche rahmenbedingungen für investoren werden 

geklärt. entsprechend hoch sind die erwartungen an 

die wirtschaftspolitik der regierung, schnell arbeits-

plätze zu schaffen. entscheidend wird dies aber von 

den eu-Finanzhilfen abhängen. so erteilten die eu-

außenminister der Kommission den auftrag, alle 

„gemeinschaftsinstrumente zu nutzen, um die ökono-

mische und politische entwicklung zu fördern”. das 

bedeutet, dass im rahmen der stabilisierungs- und 

hilfsprogramme der eu gelder aus dem haushalt ohne 

abstimmungsprobleme30 ins Kosovo gelangen können. 

um erwartbare Frustrationen und widerstände der 

bevölkerung, etwa gegen die internationale präsenz, 

möglichst nicht aufkommen zu lassen, wird die bereit-

stellung umfangreicher eu-Finanzmittel in den näch-

sten Jahren empfohlen. hoffnung wird in die Öffnung 

des einheimischen Markts für auslandsinvestitionen 

sowie die regionale Marktentwicklung gesetzt. niedri-

ge steuern, niedrige Löhne und bodenschätze sollen 

investoren locken.31 der ahtisaari-plan gibt vor, priva-

tisierung und restitution unter internationale aufsicht 

zu stellen. Mit eigentumsrechtlichen Fragen, die häufig 

Minderheiten betreffen, muss transparent verfahren 

werden. es werden Mechanismen zur definition der 

übernahme des anteils des Kosovos an der schulden-

last serbiens vorgeschlagen. die ceFta-Mitgliedstaa-

ten (Central European Free Trade Agreement) sind 

wichtigste handelspartner des Kosovos, 56 % des ex-

ports aus dem Kosovo geht in diese Länder, 48 % des 

imports stammt aus ihnen. neben Mazedonien und 

Kroatien ist serbien wichtigster handelspartner. ein 

wirtschaftsembargo würde die ohnehin auf eu-niveau 

liegenden preise noch einmal um mindestens 10 % 

steigern.

Die Beziehungen der Serben zum Kosovo tragen, so wird 
immer wieder berichtet, die Züge eines Kolonialherren 
gegenüber seinen kolonialen Untertanen. Bis heute sind 
die tendenziell abfälligen Äußerungen über Kosovo-Alba-
ner, die auch in intellektuellen Kreisen nicht unüblich 
sind, gekennzeichnet von den für Kolonialismus typischen 
Spuren rassistischen Differenzdenkens. Überzeugend 
wird das Kolonialismus-Argument vorgebracht etwa von 
Mappes-Niedick, Norbert: Die Ethno-Falle. Der Balkan-
Konflikt und was Europa daraus lernen kann. Berlin 2005.
Zum Mandat der United Nations Interim Administration 
Mission in Kosovo (UNMIK) gehört die Unterstützung des 
Prozesses der Friedensimplementierung, die Organisation 
und Supervision der vorläufigen Selbstverwaltungs-Insti-
tutionen sowie die Überwachung der Achtung der Men-
schenrechte. 
Die Statusgespräche waren begleitet von Anschlägen auf 
serbische Einrichtungen, Banken, Kulturdenkmäler und 
orthodoxe Kirchen im Kosovo.
Während die USA das Ziel der Kosovo-Albaner der (über-
wachten) Unabhängigkeit von Beginn unterstützen,  
bemühte sich die EU lange intern um eine einstimmige 
Position in der Frage. Russland hatte nie Zweifel daran 
gelassen, dass es nur eine Lösung unterstützt, die von 
serbischer Seite akzeptiert und mitgetragen würde.
Die folgenden Angaben sind dem Fortschrittsbericht 2007 
der EU-Kommission zum Kosovo unter UNSCR 1244 ent-
nommen.
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Etwa 48.000 Serben leben im Norden, davon circa 
20.000 in Mitrovica. In Priština gibt es seit den März- 
unruhen von 2004 nur noch wenige Serben. Im nahe der 
Hauptstadt gelegenen Gračanica, wo sich das im mittel-
alterlichen serbischen Reich gegründete gleichnamige  
orthodoxe Kloster befindet, ist eine weitere Enklave, 
dann wieder eine in Grenznähe zum mehrheitlich alba-
nisch bevölkerten, in Serbien liegenden Preševo-Tal. In 
Štrpce/Shterpce nahe der mazedonischen Grenze leben 
etwa 9.000 Serben; eine weitere Enklave befindet sich  
im Westen zwischen Peja/Peć und Prizren.
Sie hatte mehrfach – erfolglos – gefordert, an den  
Statusgesprächen beteiligt zu werden.
Minderheiten sind in ihrem Recht auf Versammlungsfrei-
heit eingeschränkt, da sie meist noch auf polizeiliche  
Sicherheitsmaßnahmen angewiesen sind.
Betont wurde außerdem, dass die EU sich nach wie vor 
an die UN-Charta und die Schlussakte von Helsinki ge-
bunden fühlt, die beiden wichtigsten völkerrechtlichen 
Verträge, die die territoriale Integrität von Staaten fest-
legen.
In diesem Sinne geäußert haben sich Spanien, Griechen-
land, Zypern, Bulgarien, Rumänien und die Slowakei.
Für UNMIK gilt weiterhin die Resolution 1244. Sie wird 
sich, so die offizielle Formel, dann zurückziehen, wenn 
die Bedingungen für eine vollständige Übergabe der Ver-
waltungsverantwortung an die lokalen Behörden bezie-
hungsweise die EU-Mission geschaffen sind. Da Russland 
jedoch die hierzu nötige Verabschiedung einer Resolution 
im UN-Sicherheitsrat blockiert, verzögert sich der Prozess 
bis auf Weiteres.
Eine „Koalition der Willigen” bestehend aus 15 Staaten 
(neben den USA vor allem europäische Regierungen),  
die die Unabhängigkeit anerkannt haben und einen sub-
stanziellen Beitrag im Kosovo leisten, hat ihn ins Amt be-
rufen.
Die Sicherheit wird weiterhin von der NATO garantiert, 
die mit KFOR derzeit 15.000 Soldaten im Einsatz hat und 
beim Aufbau einer kosovarischen Armee helfen wird. 
Die Empfehlungen des Ombudsmanns wurden aufgrund 
ineffektiver Koordinierung mit Regierungsstellen, die  
offenbar Ersterem nicht anzulasten ist, nur selten imple-
mentiert. Der Ombudsmann war bisher die einzige lokale 
Institution, der die Regierung per Gesetz rechenschafts-
pflichtig ist. Er genießt Berichten zufolge zunehmend  
Vertrauen, vor allem bei Minderheiten, die 25 % der Be-
schwerden vorbringen. Diese betreffen zumeist Eigen-
tumsfragen, Instandsetzung von zerstörten Häusern, und 
Diskriminierung im Beschäftigungssektor. Immerhin 
konnte er in mehr als einem Drittel der Fälle eine Rechts-
umsetzung erwirken. (Siehe unter anderem Fortschritts-
bericht 2007 der EU-Kommission.)
Auch die Vorbereitung und Überwachung von fünf Wahlen 
wird UNMIK zugute gehalten. In diesem Bereich hat sich 
ebenfalls die OSCE-Mission engagiert, die außerdem für 
Fragen des interethnischen Ausgleichs Zuständigkeit  
innehatte.
Eine Anti-Korruptionsbehörde operiert offenbar mäßig 
erfolgreich; die Steuerbehörde scheint hingegen völlig 
überfordert zu sein.
Im Justizministerium sind beispielsweise 13 % der Ange-
stellten aus nicht-albanischen Gemeinschaften, 9 % da-
von gehören der serbischen Gemeinschaft an.
In Gebieten mit serbischer Mehrheit existierten bisher 
parallele Gerichte, die serbisches Recht anwenden. Alle 
verurteilten serbischen Straftäter verbüßten im Gefängnis 
von Mitrovica ihre Strafe.
Aufgrund einer Direktive aus Belgrad im Jahr 2005 ver-
weigerten insgesamt an die 3.300 Serben im kosovari-
schen öffentlichen Dienst die Annahme ihrer Gehälter. 
318 baten zwischenzeitlich um Wiederaufnahme der 
Lohnzahlung und erhielten rückwirkend den angesam-
melten Lohn.
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Bereits im Februar 2007 wurde vorausschauend eine  
Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung der Verfassung einge-
richtet, der auch Mitglieder der Opposition sowie Vertre-
ter der ethnischen Gruppen und der Zivilgesellschaft an-
gehören. Die serbische Gemeinschaft entsandte keinen 
Vertreter. 
Die kosovo-albanische Verhandlungsgruppe bei den  
Statusgesprächen, das sogenannte „Unity Team”, orga-
nisierte einen öffentlichen Wettbewerb für den Entwurf 
nationaler Symbole.
Auf europäischem Blau prangen sechs weiße Sterne über 
einem gelben Feld, das das Territorium des Kosovos dar-
stellt. Die sechs Sterne stehen für die im Kosovo leben-
den Volksgruppen. Die Flagge hat Ähnlichkeiten mit der 
bosnisch-herzegowinischen, die von der internationalen 
Gemeinschaft oktroyiert wurde.
In internationalen Verhandlungen und regionalen Foren 
wie dem Stabilitätspakt und dem Südosteuropäischen 
Kooperationsprozess (SEECP) wurde das Kosovo bisher 
offiziell durch UNMIK vertreten, auch wenn Autoritäten 
der Provisional Institutions of Self-Government (PISG) 
persönlich präsent waren. 
Noch vor der Unabhängigkeitserklärung war Kosovos  
Premierminister Thaci zu diesem Zwecke nach Skopje  
gereist.
Dass Kosovo – auf jeden Fall formell – ein multiethni-
scher Staat ist, wird dabei vernachlässigt.
Bei den Kommunalwahlen wurden zum ersten Mal die 
Bürgermeister, die 50 % der Stimmen für sich gewinnen 
müssen, direkt gewählt.
Einige der folgenden Informationen sind dem Bericht von 
Peter Miroschnikoff entnommen: „Bildstörung und offene 
Rechnungen im Kosovo”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
19.02.2008.
Auch in den Nachbarländern hat sich die Quote der Men-
schen, die unter der Armutsgrenze leben, auf besorgnis-
erregendem Niveau eingependelt. In Montenegro liegt die 
Armutsquote etwa bei 40 %.
Vgl. European Stability Initiative: Cutting the lifeline. 
Migration, Families and the Future of Kosovo. Berlin, 
Istanbul, September 2006.
Abstimmungsprobleme wären zu befürchten zwischen 
den EU-Ländern, die den Staat Kosovo anerkannt haben, 
und jenen, die von einer Anerkennung absehen.
Die hohen Kohlevorkommen etwa sollen dem Kosovo  
eine Zukunft als Energieexporteur eröffnen. Wirtschaft-
liche Ressourcen im Nordkosovo dürften allerdings in eine 
solche Kalkulation nur mit Vorbehalt einbezogen werden. 
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Kroatien

die ersten freien wahlen in Kroatien im März 1990 

standen bereits ganz unter dem zeichen der natio-

nalen selbstbestimmung. entsprechend waren sie  

von nationalistischer propaganda geprägt. die ser-

bische demokratische partei (sds) verweigerte nach 

den wahlen die Mitarbeit im parlament. Kroatische 

serben wurden zunehmend unter verdacht gestellt, 

den kollektiven willen der Kroaten zu unterwandern. 

institutionelle diskriminierungen von serben setzten 

ein. zugleich wurden im zuge der einsetzenden Kroa-

tisierungskampagnen „unpatriotische” Kroaten öffent-

lich denunziert. als im sommer die neue kroatische 

verfassung debattiert wurde, die partisanen und 

Kommunisten ihre bisherigen privilegien nahm und 

zugleich die serbische volksgruppe von ihrem konsti-

tutiven status auf den einer Minderheit herabsetzte, 

erklärten in der Krajina die entmachteten kommuni-

stischen parteifunktionäre und lokalen Funktionseliten 

– zumeist serben – die zusammenarbeit mit kroati-

schen institutionen für beendet und schafften das 

Klima für bald einsetzende, erste gewalttätige über-

griffe.1 im Juli 1990 wurde in Knin ein „serbischer 

nationalrat” ausgerufen und ein referendum über die 

autonomie der Krajina angekündigt2, das umgehend 

von kroatischen autoritäten für verfassungswidrig 

erklärt wurde. im september sprach sich eine über-

wältigende Mehrheit der serben in Kroatien bei einem 

referendum für die autonomie der serbisch besiedel-

ten gebiete aus. im dezember 1991 wurde schließlich 

vom selbsternannten parlament der Krajina in Knin  

die „republik serbische Krajina” ausgerufen und für 

unabhängig erklärt. die militärische Mobilmachung 

war zu diesem zeitpunkt bereits in vollem gange, eine 

territorialverteidigung (to) war aufgebaut, polizei- 

und verwaltungsdienststellen waren besetzt. gewalt-

ausbrüche gab es schon regelmäßig, und im März 

1991 wurde in einem gegen die jugoslawische verfas-

sung verstoßenden akt die Jugoslawische volksarmee 

zugunsten der serbischen Milizen in der Krajina einge-

schaltet. am 19. Mai 1991 erklärte die republik Kroa-

tien in einem referendum mit 94 % zustimmung der 

kroatischen bevölkerung vor dem hintergrund der 

bereits über Monate anhaltenden gewaltsamen Kon-

flikte ihre unabhängigkeit und herauslösung aus der 

jugoslawischen Föderation. erst im herbst 1991 ge-

lang es den kroatischen truppen, die serbische offen-

sive effektiv zu bekämpfen und schließlich zu stoppen. 

das großserbische programm sah vor, serbische sied-

lungsgebiete in Kroatien und bosnien mit serbien 

zusammenzuschließen und so die nationale einigung 

der serben zu vollenden.3 der Krieg in der Krajina und 

in slawonien war in erster Linie gegen die zivilbevöl-

kerung gerichtet. in der Krajina begann die ethnische 

vertreibung der kroatischen bevölkerung im herbst 

1991. nahezu 220.000 Kroaten flüchteten im zuge 

der vertreibungskampagnen in andere Landesteile, in 

die nachbarländer oder ins westeuropäische ausland. 

als die kroatische armee in zwei offensiven 1995 erst 

westslawonien und dann die Krajina zurückeroberte, 

flohen wiederum etwa 200.000 und damit nahezu alle 

dort lebenden serben.4 die Frage der interethnischen 

beziehungen in Kroatien ist heute wesentlich vor dem 

hintergrund dieses hier nur äußerst grob skizzierten 

serbisch-kroatischen Konflikts zu sehen. 

Kroatien wird heute offiziell als multikulturelle gesell-

schaft bezeichnet. in der verfassung ist Kroatien als 

nationalstaat des kroatischen volkes definiert und als 

staat der Mitglieder anderer nationen und Minder- 

heiten, die seine bürger sind: serben, tschechen, 

slowaken, italiener, ungarn, Juden, deutsche, Öster-

reicher, ukrainer, ruthenen und andere. es ist jedoch 

nicht zu übersehen, dass trotz der 22 im Land regis-

trierten Minderheiten die kroatische eine zu fast 90 % 

ethnisch homogene gesellschaft ist. im vergleich zur 

vorkriegszeit hat sich der anteil der Minderheiten an 

der bevölkerung um 50 % verringert, sodass er nur 

noch 7,5 % der gesamtbevölkerung ausmacht (neben 

einem kleinen prozentsatz von „undeklarierten”). von 

4.481.3525 Millionen bürgern erklärten bei der letzten 

volkszählung von 20016 ihre ethnische zugehörigkeit 

wie folgt: Kroaten 89,6 %, serben 4,5 %, bosniaken7 

0,47 %, italiener 0,44 %, ungarn 0,37 %, albaner 

0,34 %, slowenen 0,3 %, tschechen 0,24 % und 

roma 0,24 %. die übrigen, zahlenmäßig sehr kleinen 

Minderheitengruppen (zwischen 12 und 5.000 ange-

hörige) machen insgesamt etwa 4,1 % der bevölke-

rung aus: Juden, ruthenen, deutsche, polen, Monte-

negriner, Mazedonier, russen, ukrainer, vlachen, tür-

ken, slowaken, rumänen, bulgaren, Österreicher.8 
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heute wird oft von „alten”, bereits im jugoslawischen 

system und vorher existierenden, und „neuen” Min-

derheiten gesprochen, die erst durch den jugoslawi-

schen zerfallsprozess zu Minderheiten in Kroatien 

wurden. die „alten” Minderheiten der ungarn oder 

italiener leben meist in relativ kompakten siedlungs-

gebieten, doch wie andere, noch kleinere Minderhei-

tengruppen sind sie völlig in die kroatische Mehrheits-

gesellschaft und ihre Kultur integriert. in eigenen ver-

einen, Medien und zum teil auch bildungseinrichtun-

gen pflegen sie ihre sprache, Folklore und kulturelle 

herkunftsidentität, die sie oft nur aus der überliefe-

rung ihrer vorfahren kennen. die „neuen” Minder-

heiten, wie etwa die bosniakische, leben weitgehend 

verstreut. nur die „neue” und zugleich größte Minder-

heit der serben besitzt klassische siedlungsgebiete im 

süden, der Krajina, und im osten des Landes, in 

slawonien an der grenze zu serbien und zu bosnien-

herzegowina. etwa die hälfte der serbischen bevölke-

rung lebte vor Kriegsausbruch jedoch in größeren 

städten.9

staat	und	Verfassung

seit dezember 2002 hat Kroatien ein novelliertes 

„verfassungsgesetz über die rechte der nationalen 

Minderheiten”,10 das umfassende vorgaben zur nicht-

diskriminierung, zum schutz und zur pflege des kul-

turellen erbes und der identität, des religiösen glau-

bens, der sprache und schrift von Minderheiten, zur 

erziehung und schulbildung, zu Medien und zum 

recht auf information in Minderheitensprachen, zur 

freien organisation kultureller und anderer zusam-

menschlüsse, zur verwendung ethnischer und natio-

naler symbole sowie zur politischen vertretung macht. 

im formaljuristischen sinne werden Minderheiten in 

Kroatien damit auf drei ebenen geschützt: durch inter-

nationale Minderheitengesetze, durch bilaterale Min-

derheitenverträge11, durch die verfassung, das verfas-

sungsgesetz sowie durch spezielle gesetze und statu-

te. ergänzende gesetze präzisieren etwa die ange-

messene vertretung von Minderheiten in Ministerien 

und in der verwaltung sowie in rechtsprechungsorga-

nen entsprechend ihrem anteil an der gesamtbevölke-

rung. ein staatlicher stellenplan soll die integration 

von angehörigen von Minderheiten in die institutionel-

len strukturen der öffentlichen verwaltung auf staat-

licher sowie lokaler ebene aktiv fördern. in der staat-

lichen und regionalen administration und in der kom-

munalen selbstverwaltung sind Minderheiten stark 

unterrepräsentiert. die implementierung entsprechen-

der Quotenvorgaben für das rechtssystem, polizei12 

und staatsanwaltschaft wird allgemein als unzurei-

chend bemängelt. im rechtssystem sind nur 5 % der 

richter aus ethnischen Minderheiten, davon lediglich 

2,4 % serben. ein effektiver antidiskriminierungs-

schutz, eine nationale strategie oder ein aktionsplan13 

zur vermeidung von diskriminierung gemäß den eu-

normen existiert bisher nicht.14 

schätzungen zufolge haben in den 1990er Jahren 

etwa 300.000 serben Kroatien verlassen, davon 

flohen allein 200.000 aus der Krajina. die erste 

Fluchtwelle setzte 1991 nach der unabhängigkeits-

erklärung ein, zwei weitere folgten nach den kroati-

schen Militäraktionen im Frühling und sommer 1995. 

die meisten flohen nach serbien, bosnien-herzegowi-

na oder in drittländer. Mehr als 200.000 meist kroati-

sche Flüchtlinge aus bosnien-herzegowina, aber auch 

aus Jugoslawien waren bei Kriegsende wiederum in 

Kroatien registriert. in den Monaten nach der rück-

eroberung der serbisch besetzten gebiete wurden 

etwa drei viertel der verlassenen häuser beschädigt 

oder zerstört. nach dem Krieg siedelte der kroatische 

staat gezielt kroatische Flüchtlinge in früher von ser-

ben bewohnten gebieten an, um den wiederaufbau 

voranzutreiben. die rechte dieser kroatischen siedler 

erhielten lange vorrang vor den eigentumsrechten 

serbischer rückkehrer, deren wohnraum sie mietfrei 

beziehen konnten.15 diese regelung wurde ab 1998 

zunehmend eingeschränkt, was unter anderem zur 

Folge hatte, dass die zahl illegaler besetzungen zu-

nahm. Manche der siedler kehrten etwa nach buh 

zurück, nachdem sie dort ehemalige wohnrechte 

zurückfordern konnten. viele aber vermieteten ihre 

wohnungen in buh und besetzten weiterhin serbisches 

wohneigentum in Kroatien. betrachtet man eingehen-

der die entwicklung allein mit blick auf wohn- und 

eigentumsrechte, so wird verständlich, warum mit 

gutem grund von einer über Jahre anhaltenden behin-

derung der rückkehr serbischer Flüchtlinge durch die 

kroatische politik und die kroatischen behörden ge-

sprochen wird. außerdem verbesserte sich erst ab 

ungefähr 2000 deutlich die sicherheitslage.16 einreise-

formalitäten und die Klärung der kroatischen staats-

bürgerschaft waren lange, mühsame prozesse. ein 

großteil der staatlichen aufbauhilfe ging lange über-

wiegend an kroatische staatsbürger; serben erhielten 

erst ab 2002 ebenfalls umfangreiche staatliche Mittel 

zum wiederaufbau zerstörten wohneigentums. die 

restitution von mittlerweile besetzten privaten woh-

nungen und häusern war ein mühseliger prozess, der 

an zähigkeit jedoch noch weit von der restitution von 

wohnrechten übertroffen wurde. denn in den staatli-

chen rückkehrprogrammen war wohl die rückerstat-

tung privaten wohneigentums, nicht aber die rück-

gabe von wohnungen vorgesehen, die ehemals gesell-

schaftliches eigentum waren, den nutzern jedoch 

privateigentumsähnliche rechte einräumten. während 

des Krieges wurde etwa 30.000 serbischen haushalten 
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dieses recht entzogen.17 Kroatische siedler erhielten 

für diese wohnungen wohn-, später sogar Kaufrechte. 

auf diese weise wurden sie privatisiert und konnten 

früheren bewohnern nicht mehr zurückgegeben wer-

den. programme, den vom verlust von wohnrechten 

betroffenen serbischen rückkehrern staatliche Finanz-

hilfen für den wohnungserwerb zuzugestehen, gibt  

es seit dem Jahr 2000. bis 2004 wurden sie jedoch 

offenbar kaum implementiert. die langsamen rück-

übertragungen von privathäusern sind ungeklärten 

rechtsverhältnissen geschuldet, die wiederum diskri-

minatorischen praktiken vorschub leisteten. siedler 

okkupierten oft auch dann noch ganz legal serbische 

häuser, für die bereits rückforderungsanträge gestellt 

waren, da sie zur annahme alternativer unterkünfte 

nicht verpflichtet waren. erst ab ende 2001 begannen 

etwa kroatische und bosnisch-herzegowinische behör-

den zu kooperieren, um festzustellen, ob kroatische 

siedler wohneigentum in buh besaßen, denn in die-

sem Falle sollten sie ihre berechtigung für den erhalt 

alternativer unterkünfte in Kroatien verlieren. auch 

wurden sie nun verpflichtet, alternative unterkünfte, 

soweit sie ihnen zustanden, anzunehmen. die räu-

mung illegal besetzter häuser fand aber nur vereinzelt 

statt. eine kroatische Familie zugunsten einer serbi-

schen auf die straße zu setzen, war kaum zu recht-

fertigen. doch ist der prozess der rückgabe besetzten 

eigentums damals immerhin in gang gekommen. 

von heute etwa 130.000 registrierten serbischen 

rückkehrern sind höchstens 60 % tatsächlich geblie-

ben. doppelmeldungen sind nicht selten; viele pendeln 

zwischen Kroatien und serbien, Montenegro oder 

drittländern. das durchschnittsalter der rückkehrer 

liegt bei etwa 60 Jahren.18 ob der rückkehrprozess 

insgesamt noch anhält, ist schwer abzuschätzen. auch 

wenn er noch anhält, nahmen die zahlen seit 1998 

stetig ab, trotz erleichterter rückkehrbedingungen 

und verbesserung der rechtslage. auch der Faktor 

zeit spielt eine rolle. die Jungen haben sich mittler-

weile anderswo eine existenz aufgebaut. wie auch in 

den nachbarländern ist jedoch der entscheidende 

grund, nicht zurückzukehren, die mangelnde aussicht 

auf beschäftigung. gerade in den ländlichen, struktur-

schwachen ehemaligen Kriegsgebieten haben es ser-

bische rückkehrer besonders schwer; der strapazierte 

lokale arbeitsmarkt lässt sie kaum ein. in der erklä-

rung von sarajevo haben sich bosnien-herzegowina, 

Kroatien und serbien auf gegenseitige unterstützung 

im rückkehrprozess und dessen abschluss bis ende 

2006 verpflichtet. vor allem die geschilderten kroa-

tischen, heute überwiegend rechtlichen probleme 

stehen der erfüllung der sarajevo-deklaration im weg. 

eu-integration	und	nacHbarscHafts-

bezieHungen	

seit oktober 2005 führt Kroatien beitrittsverhandlun-

gen mit der europäischen union, die bis ende 2009 

abgeschlossen sein sollen; das beitrittsdatum ist noch 

nicht bestimmt. bedingungen für den verhandlungs-

fortschritt sind unter anderem der schutz von Minder-

heiten und besonders die unterstützung der rückkehr 

von serbischen Flüchtlingen. entgegen verbreiteter 

Mutmaßungen, Kroatien könnte sich als vorreiter vom 

rest der region zu entkoppeln versuchen, engagiert 

sich Kroatien intensiv in der regionalen zusammen-

arbeit.19 Kroatien hat sich für das Central European 

Free Trade Agreement (ceFta) stark eingesetzt. ein 

Kroate übernimmt nun den vorsitz des regionalen 

Kooperationsrates (rcc). die beziehungen zu serbien 

haben sich in den letzten Jahren verbessert, die ver-

einbarte vorläufige visafreiheit zwischen den Ländern 

ist wirksam. die staatsanwaltschaften beider Länder 

arbeiten in der strafverfolgung von Kriegsverbrechen 

zusammen. auch die Kooperation bei der suche nach 

vermissten ist selbstverständlich geworden. ungeklärt 

sind nach wie vor grenzfragen im donauraum, offene 

eigentumsfragen serbischer Flüchtlinge (siehe oben) 

sowie kroatische entschädigungsforderungen gegen-

über serbien für Kriegsschäden. allerdings wird der-

zeit – vor dem hintergrund der völkermord-Klage 

Kroatiens gegen serbien (damals bundesrepublik  

Jugoslawien), mit der sich momentan der internatio-

nale gerichtshof in den haag beschäftigt, öffentlich 

über die Frage der Kriegsschuld, verantwortung und 

schuldenlast debattiert, was im Juni 2008 wieder zu 

spannungen in den serbisch-kroatischen beziehungen 

geführt hat. das verhältnis zum nachbarn bosnien-

herzegowina gilt als stabil, doch gibt es offene han-

dels- und eigentumsrechtliche Fragen, die – wie oben 

geschildert – teilweise Flüchtlinge, aber auch früheres 

staatseigentum (etwa die energiekonzerne ina und 

energopetrol) betreffen. ein 2005 geschlossenes ab-

kommen über die Festlegung der Land- und Fluss-

grenzen wurde ausgesetzt. vereinbarungen über  

doppelte staatsbürgerschaft20 und grenzkontrollen 

wurden hingegen getroffen. unstimmigkeiten beste-

hen jedoch weiterhin bezüglich des baus der pelješac-

brücke, durch die der innerkroatische und touristische 

verkehr um das kleine, nur circa 30 Kilometer lange 

bosnisch-herzegowinische Küstenstück umgeleitet 

werden soll.  
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parteien	und	parlament

die republik Kroatien ist heute eine funktionierende 

und stabile parlamentarische demokratie. wahlen sind 

demokratischen standards gemäße, weitgehend 

politische richtungswahlen.21 zwar hat auch Kroatien 

die zersplitterung der parteienlandschaft noch nicht 

ganz überwunden. doch stehen sich mittlerweile im 

wesentlichen zwei große parteien, die Kroatische 

demokratische gemeinschaft (hdz) und die sozial-

demokratische partei (sdp) als pole gegenüber, was 

als weitere demokratische normalisierung betrachtet 

werden kann. die parteienlandschaft ist damit maß-

geblich von unterschiedlich profilierten programmpar-

teien sowie von regional- und Minderheitenparteien 

geprägt. deren raison d´être besteht in der vertre-

tung der interessen ihrer regionalen Klientel bezie-

hungsweise ethnischer Minderheiten. bei den letzten 

parlamentswahlen im november 2007 erreichte die 

hdz 66 der 153 parlamentssitze, die sdp 56 sitze. 

die hdz ist eine regierungskoalition mit der bauern-

partei (hss) und den sozialliberalen (hsLs; gemein-

sam acht sitze) sowie der rentnerpartei (hsu) und 

den insgesamt acht vertretern der Minderheiten 

eingegangen. diese haben letztlich entscheidend zur 

bildung der zweiten regierung sanader beigetragen. 

bereits in seiner ersten Mandatszeit war premierminis-

ter sanader eine Koalition unter anderem mit der 

unabhängigen demokratischen serbischen partei 

(sdss) eingegangen. beobachtern zufolge hatte sich 

erst durch ein Kooperationsabkommen mit der sdss 

auch das öffentliche Klima gegenüber rückkehrern 

erstmals zum positiven verändert. in der opposition 

mit der sdp befinden sich die volkspartei (hns; sie-

ben sitze), die istrische partei (ids; drei sitze), die 

Kroatische demokratische partei slawonien und bara-

nien (hdssb; ein sitz) sowie die rechtspartei (hsp). 

das verfassungsgesetz über die rechte der nationalen 

Minderheiten sowie das wahlrecht garantieren den 

Minderheiten das recht auf vertretung im parlament 

(acht sitze im staatlichen parlament) und in den Kör-

perschaften der kommunalen selbstverwaltung. dabei 

ist die zahl der Mandate wie folgt festgelegt: die ser-

bische Minderheit erhält drei Mandate, die ungarische 

und italienische erhalten je ein Mandat, die tschechi-

sche und slowakische Minderheit entsenden gemein-

sam einen abgeordneten und zwei weitere abgeordne-

te werden jeweils von Minderheitengruppen delegiert 

– die eine gruppe besteht aus der österreichischen, 

bulgarischen, deutschen, jüdischen, polnischen, roma-

nischen, rumänischen, russischen, ruthenischen, tür-

kischen, ukrainischen und vlachischen Minderheit, die 

andere aus der albanischen, bosniakischen, monte-

negrinischen, mazedonischen und slowenischen Min-

derheit.22 dabei ist es den wahlberechtigten angehöri-

gen einer Minderheit freigestellt, ob sie sich für die 

Minderheitenliste oder eine der übrigen wahllisten 

entscheiden. Jede Minderheitengruppe, die mindes-

tens 5 % anteil an der bevölkerung einer gebietskör-

perschaft (stadt/gemeinde) hat, kann mit mindestens 

einem repräsentanten in den lokalen parlamenten 

vertreten sein. sollte die Minderheitengruppe hinge-

gen mehr als 15 % der lokalen bevölkerung stellen,  

so hat sie den anspruch auf proportionale vertretung 

im lokalen parlament. wenn eine Minderheit in einer 

Kommune mindestens 1,5 % der lokalen bevölkerung 

ausmacht, hat sie überdies den anspruch auf einen 

sogenannten Minderheitenrat. diese räte sollen auf 

lokaler, regionaler und staatlicher ebene zwischen den 

anliegen von Minderheiten und der regierung vermit-

teln, diese beraten beziehungsweise über gesetze 

befinden, die Minderheiten betreffen. Falls in einer 

Kommune nicht mehr als 100 angehörige einer Min-

derheit registriert sind, wählen sie anstelle des rats 

einen vertreter, der jedoch dieselbe aufgabe wie der 

rat zu erfüllen hat. im Juli 2007 wurden die letzten 

wahlen zu den kommunalen Minderheitenräten abge-

halten.23 die wahlbeteiligung war niedrig. die regie-

rung musste sich Kritik gefallen lassen, die durchfüh-

rung der wahlen wohl finanziert, aber nicht genug 

bekannt gemacht zu haben. immer wieder wird  

außerdem kritisiert, dass die Funktion der kommuna-

len Minderheitenräte von lokalen regierungen nicht 

angemessen berücksichtigt würde. oft sei weder zu-

gang zu räumen noch zu Finanzen gewährleistet. 

ein nationaler Minderheiten-ausschuss hat obendrein 

die aufgabe, Minderheiten stärker am öffentlichen 

Leben zu beteiligen. er verhandelt themen, die den 

schutz beziehungsweise die ausübung von Minder-

heitenrechten betreffen. er reicht stellungnahmen  

und anträge beim parlament und der regierung ein 

und kooperiert mit allen regierungsstellen, staatlichen 

und kommunalen institutionen, Minderheitenräten,  

-verbänden und -repräsentanten sowie der interna-

tionalen gemeinschaft und den ursprünglichen her-

kunftsländern der Minderheiten in angelegenheiten 

des Minderheitenschutzes. außerdem verteilt er die 

für Minderheiten bereitgestellten Mittel aus dem 

staatshaushalt, was vorher dem büro für nationale 

Minderheiten der kroatischen regierung zukam. der 

ausschuss besteht aus fünf von der regierung ernann-

ten Mitgliedern sowie den acht vertretern der Minder-

heiten im parlament. sieben weitere Mitglieder des 

ausschusses werden von lokalen und regionalen Min-

derheitenräten nominiert.
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kircHen	und	religionsgemeinscHaften

 

die angaben zur religionszugehörigkeit sind in Kroa-

tien mit denen zur ethnischen zugehörigkeit tenden-

ziell vergleichbar. bei der letzten volkszählung war  

die verteilung wie folgt: 87,8 % Katholiken, 5,3 % 

orthodoxe, 1,3 % Muslime, 0,3 % protestanten, 6,2 

% andere beziehungsweise 5,21 %, die sich nicht als 

religiös betrachten. zu den Muslimen etwa zählen 

nicht nur bosniaken, sondern auch albaner, roma und 

türken sowie muslimische Kroaten, die sich in der 

bosniakischen identitätsbildung nicht wiederfinden 

können. umfragen zufolge bezeichnet sich die über-

wältigende Mehrheit katholischer Kroaten als gläubig. 

vor diesem hintergrund wird die ohnehin zentrale 

rolle der katholischen Kirche im jungen kroatischen 

staat noch einmal umso deutlicher. sie ist eine mora-

lische instanz, die als schutzherrin den prozess der 

nationalen selbstbestimmung Kroatiens befördert und 

begleitet hat. im vergleich zu ihrer ehemals margina-

len stellung im sozialismus bekleidet sie heute auch 

politisch eine machtvolle position in staat und gesell-

schaft. Mit blick auf die interethnischen beziehungen 

im Land nutzt sie ihr gewicht auf nationalem niveau 

mittlerweile zu integrativen appellen und interreli-

giöser toleranz. die vertreter aller religionsgemein-

schaften gratulieren zu den jeweiligen religiösen 

Feiertagen. auf lokaler ebene ist dies beobachtern 

zufolge hingegen nicht die regel. die katholische Kir-

che hat in ehemaligen Kriegsgebieten immer wieder 

eine negative haltung gegenüber serbischen rück-

kehrern eingenommen und die lokale kroatische be-

völkerung, Mandatsträger oder vertreter der Kriegs-

veteranen in ihrem ressentiment bestärkt. damit, so 

wird ihr vorgehalten, habe sie indirekt diskriminie-

rungspraktiken im wohnungs- und beschäftigungssek-

tor wie auch in der administration legitimiert. wohn-

rechte kroatischer siedler wurden auch seitens lokaler 

Kirchenvertreter gegenüber den eigentumsrechten 

serbischer rückkehrer verteidigt.

spracHe,	bildung,	kultur	

in der verfassung wird Kroatisch als offizielle Landes-

sprache bestimmt. beim zensus von 1991 gaben  

82 % der bevölkerung Kroatisch als ihre Mutterspra-

che an; beim zensus von 2001 waren es 96,12 %.24 

als anerkannte Minderheit in Kroatien sind serben 

heute auch als eigene sprachgemeinschaft aner-

kannt.25 entsprechend den angaben zur ethnischen 

zugehörigkeit werden in Kroatien auch albanisch, 

bosnisch, ungarisch, slowenisch, romanes, tsche-

chisch, slowakisch, Mazedonisch, deutsch und andere 

sprachen – manche von weniger als 2.000 personen – 

gesprochen. denn bei weitem nicht alle angehörigen 

einer ethnischen Minderheit – dies trifft vor allem  

auf die „alten” zu – sprechen noch die Minderheiten-

sprache. das „gesetz über den gebrauch der sprache 

und schrift der nationalen Minderheiten” sowie das 

„gesetz über erziehung und bildung in der sprache 

und schrift der nationalen Minderheiten” garantieren 

das recht auf offizielle nutzung sowie unterricht in 

Minderheitensprachen und -schrift von der vorschule 

bis zur gymnasialstufe. tatsächlich gibt es ab dem 

Kindergarten solche unterrichtsangebote. weiterfüh-

rende bildungsangebote hingegen sind nur in kroati-

scher sprache verfügbar, mit ausnahme weniger in-

stitutionen (etwa in der Lehrerausbildung in pula und 

in zagreb). zweisprachigkeit ist offiziell anerkannt in 

Landkreisen und städten, in denen eine Minderheit 

mehr als ein drittel der lokalen gesamtbevölkerung 

stellt. hier tragen lokale autoritäten die verantwor-

tung, dem rechtsanspruch nationaler Minderheiten 

auf offizielle nutzung ihrer sprache – etwa im Kontakt 

mit behörden – geltung zu verschaffen. tatsächlich  

ist dieses recht in istrien für italiener sowie in ost-

slawonien für serben umgesetzt. sowohl die italie-

nische als auch die ungarische Minderheit haben 

muttersprachliche grundschulen. Für die serbische 

Minderheit gibt es diese Möglichkeit in ostslawonien 

seit herbst 2002. dies hat zur schulischen segregation 

von serbischen und kroatischen Kindern mit beigetra-

gen. doch seit dem schuljahr 2006/2007 bemüht man 

sich – auch dank der unterstützung von eltern – 

verstärkt um reintegration; immerhin findet unter-

richt in serbischer und kroatischer sprache mittler-

weile zu gleicher zeit und im gleichen schulgebäude 

statt. teil des staatlichen aktionsplans26 zum „Jahr-

zehnt der roma-integration 2005-2015” ist außerdem 

die besondere Förderung der grundschulerziehung 

von roma-Kindern. hier sind wohl erste Fortschritte 

erkennbar. dennoch ist auch in Kroatien die abbre-

cherquote unter roma-Kindern hoch, nur etwa 25 % 

schließen die grundschule ab. offizielle stellen be-

mängeln, dass die gemeinschaft der roma sich nicht 

genug an den bildungsprogrammen beteilige. doch 

auch die ablehnende haltung kroatischer eltern trägt 

wohl zur mangelnden integration von roma-Kindern 

in der grundschule bei.27 

die umsetzung verfassungsrechtlicher und gesetzli-

cher bestimmungen im bildungssektor wird – trotz 

kritischer stimmen – überwiegend als zufriedenstel-

lend beurteilt. allerdings bemängeln schulexperten 

den unterricht in Fächern wie geschichte oder geo-

grafie als zu ethnozentrisch. nicht nur die existenz, 

erfahrungen und perspektiven von ethnischen Minder-

heiten in Kroatien würden kaum berücksichtigt, son-

dern internationale und die gesamte region betreffen-

de Fragen und themen kämen deutlich zu kurz. in der 
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grund- und sekundarstufe würden lediglich 1 % des 

unterrichtsstoffes historischen themen, die nationale 

Minderheiten betreffen, gewidmet. außerdem würden 

die nächsten nachbarn in der region überwiegend aus 

konflikthistorischer perspektive behandelt, wechselsei-

tige positive einflüsse kämen kaum vor.28

medien

die kroatische Medienlandschaft wird im wesentlichen 

von drei nationalen Fernsehsendern, drei nationalen 

radiosendern (einer davon das Katholische radio), 

zwölf tageszeitungen und einigen wochenzeitschriften 

geprägt. daneben gibt es zahlreiche lokale private 

Fernsehstationen und an die 120 lokale radiostationen 

sowie lokale wochenmagazine und tageszeitungen. 

allein der öffentlich-rechtliche rundfunk und das 

öffentlich-rechtliche Fernsehen (hrt) produzieren und 

senden – verfassungsgesetzlichen vorgaben folgend – 

spezielle programme für ethnische Minderheiten in 

Minderheitensprachen. Minderheitenvertreter kritisie-

ren jedoch die knappe sendezeit und die schlechten 

sendeplätze solcher programme. im gegenzug bekla-

gen die Medienanstalten geringe einschaltquoten. die 

größte aufmerksamkeit kommt der serbischen, dann 

der jüdischen und an dritter stelle der roma-Minder-

heit in den Medien zu. die zahlenmäßig gegenüber 

den beiden letztgenannten deutlich gewichtigeren 

Minderheiten der bosniaken oder der italiener sind 

weit weniger präsent. negative stereotype über Min-

derheiten beherrschen heute nicht mehr grundsätzlich 

den ton der mittlerweile stärker um objektivität be-

mühten, ausgewogeneren berichterstattung in den 

Medien. die tendenz zu sensationalismus29 und nega-

tiven stereotypen findet sich allenfalls noch in berich-

ten über die serbische oder die roma-Minderheit.30 

insofern sind die Medien ein spiegel eines sich lang-

sam wandelnden, bewussteren und toleranteren um-

gangs mit ethnischen Minderheiten in der kroatischen 

gesellschaft. 

die Medienlandschaft der ethnischen Minderheiten ist 

reichhaltig und vielfältig. neben einer italienischen 

tageszeitung gibt es dutzende, mitunter qualitativ 

hochwertige und traditionsreiche zeitschriften, heraus-

gegeben etwa von der jüdischen, der serbischen, der 

tschechischen sowie der ungarischen gemeinschaft, 

die von den fachlichen Qualitäten ihrer Journalisten 

profitieren, die oft noch parallel für andere Medien-

häuser tätig sind. zudem gibt es zahlreiche radio-  

und Fernsehprogramme. allgemein betrachtet ist 

jedoch die Qualität von Medien der ethnischen Minder-

heiten umstritten. ihre Finanzmittel sind in der regel 

bescheiden – auch wenn sich die meisten Medien aus 

dem kroatischen staatshaushalt finanzieren, womit 

anerkannt wird, dass Minderheiten-Medien für den 

erhalt ethnischer und kultureller identitäten, die 

pflege des kulturellen erbes und von Minderheiten-

sprachen eine wichtige rolle spielen. Manche erhalten 

auch unterstützung von Minderheitenorganisationen 

oder hilfe aus den ursprünglichen „herkunftsländern”. 

doch die fachliche ausbildung und professionelle un-

abhängigkeit der Journalisten ist beobachtern zufolge 

begrenzt. zumal innerhalb der Minderheitengemein-

schaften gelten sie oft als unglaubwürdig, vor allem, 

wenn sie sich als sprachrohr politischer repräsentan-

ten instrumentalisieren lassen. 

wirtscHaft 

auch Kroatien durchlief mit der transformation von 

der sozialistischen zur Marktwirtschaft einen prozess 

der deindustrialisierung. allerdings verlief dieser weni-

ger radikal und tief greifend als in den östlichen nach-

barstaaten. der Krieg hat der kroatischen wirtschaft 

und infrastruktur ebenfalls großen schaden zugefügt. 

Kroatien gilt heute als funktionierende Marktwirt-

schaft, die steigende tendenz privater investitionen 

hält an. wichtigste handelspartner sind eu-Mitglied-

staaten (70 % des außenhandels). der wichtigste 

handelspartner in der region ist bosnien und herze-

gowina (6,2 %). Kroatien ist wiederum führender 

handelspartner der eu in der westbalkan-region.  

Mit einer arbeitslosenrate von 12,7 %31 und einem 

stetigen, schrittweisen rückgang der arbeitslosen-

zahlen liegt Kroatien weit unter dem durchschnitt der 

in der region üblichen Quoten. offizielle angaben zur 

arbeitslosigkeit bei Minderheiten stehen nicht zur ver-

fügung. doch weisen unterschiedliche Quellen darauf 

hin, dass die arbeitslosigkeit bei der roma-Minderheit 

überdurchschnittlich hoch sein muss. roma machen 

13,56 % der sozialhilfeempfänger aus. im verhältnis 

zu ihrem anteil an der gesamtbevölkerung bedeutet 

dies, dass etwa die hälfte der roma auf sozialhilfe 

angewiesen sind. dass die arbeitslosenquote in ehe-

maligen Kriegsgebieten weit höher liegt als im rest 

des Landes, ist bekannt. die ländlichen, struktur-

schwachen gebiete, die transformations- und kriegs-

bedingt ihre ökonomische infrastruktur fast völlig 

verloren haben, werden heute meist von alten be-

wohnt, und es werden kleine landwirtschaftliche 

Flächen für den eigenbedarf bewirtschaftet, während 

sich junge rückkehrer und siedler eher in städten 

niedergelassen haben. spannungen innerhalb der 

lokalen bevölkerung werden durch die prekären 

existenzbedingungen genährt. in der Konkurrenz um 

knappe arbeitsplätze im öffentlichen sektor und bei 

lokalen Firmen wurden in der nachkriegszeit serbische 

rückkehrer systematisch benachteiligt. doch konkur-

riert die lokale bevölkerung ebenso mit zugezogenen 
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Kroaten. gerade diese sind besonders anfällig für na-

tionalistische propaganda und sind häufig diejenigen, 

die sich vehement gegen serbische rückkehrer stel-

len. viele rückkehrer, die kein haus- beziehungsweise 

Landeigentum besitzen, leben in diesen gebieten von 

staatlicher unterstützung (die höchstens das allernö-

tigste abdecken kann).32 

Städtische Serben ließen sich für eine gewaltsame  
Konfliktaustragung kaum mobilisieren.
Die skizzenhafte Darstellung der Entwicklung des ser-
bisch-kroatischen Konfliktes konzentriert sich hier auf  
einen seiner Brennpunkte, nämlich die Krajina. Auf die 
Geschehnisse von 1991 in Vukovar wird daher hier nicht 
eingegangen.
Bei der Volkszählung von 1981 stellte sich die Bevölke-
rungszusammensetzung der Krajina wie folgt dar:  
78,8 % Serben, 9,5 % Kroaten, 10,6 % Jugoslawen und 
1,1 % Montenegriner, Slowenen, Albaner, Ungarn und 
Roma.
Angaben des UNHCR zufolge blieben noch etwa 2.000 bis 
3.000 Serben in der Krajina zurück.
Zitiert bei Mesić, Milan: Minorities in Croatia and Challen-
ges of Multiculturalism. In: Perspectives of Multicultura-
lism: Western and Transitional Countries. Hrsg. von Milan 
Mesić. Zagreb, 2004.
Im Vergleich zu 1991 hat sich die Bevölkerung um 8,4 % 
verringert. Kriegsverluste, Flucht und Emigration, aber 
auch die veränderte Volkszählungsmethodik führen zu 
dieser Zahl.
Der Begriff „Bosniake” tauchte beim Zensus 1991 noch 
nicht auf. Vor dem jugoslawischen Zerfallsprozess wur-
den serbische, kroatische, bosnische, mazedonische, 
montenegrinische und slowenische Muslime registriert. 
Der Prozess der Formierung einer bosniakischen Identität 
wurde im Krieg konsolidiert und hat in der gesamten Re-
gion zu dieser bereits in vorsozialistischen Zeiten schon 
einmal für bosnische Muslime gebräuchlichen Bezeich-
nung geführt. 
Als nationale Minderheiten gelten laut Verfassungsgesetz 
Gruppen mit distinkten ethnischen, linguistischen, kultu-
rellen und/oder religiösen Charakteristiken, deren Mitglie-
der die kroatische Staatsbürgerschaft besitzen und die 
traditionell auf dem Gebiet der Republik Kroatien siedeln.
Soziokulturell unterschied sich die politisch und gesell-
schaftlich voll integrierte, urbane serbische Bevölkerung 
deutlich von der in den ländlichen Gebieten ansässigen. 
Aufgrund ihrer (im Vergleich zur kroatischen Bevölke-
rung) größeren Verbundenheit mit dem kommunistischen 
Regime waren sie überproportional in der kroatischen 
Administration, in den staatlichen Vollzugsorganen sowie 
in der jugoslawischen Volksarmee vertreten. Vgl. Andrea 
Friedmann: „Brennpunkt Krajina”. Ethnische Säuberun-
gen im Kroatien der neunziger Jahre. In: Brunnbauer, 
Ulf, Michael G. Esch und Holm Sundhaussen (Hrsg.):  
Definitionsmacht, Utopie, Vergeltung. „Ethnische Säube-
rungen” im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts. Berlin 
2006.
Bis dahin war das Verfassungsgesetz über Menschen-
rechte und die Freiheiten und Rechte nationaler und  
ethnischer Gemeinschaften und Minderheiten gültig, des-
sen Annahme 1991 durch das kroatische Parlament zur 
Bedingung für die internationale Anerkennung der staatli-
chen Unabhängigkeit Kroatiens gemacht wurde, die im 
Januar 1992 erfolgte.
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Die Osimo-Vereinbarung etwa zwischen Italien und dem 
ehemaligen Jugoslawien garantiert der italienischen Min-
derheit in Kroatien auch heute noch besonderen Schutz. 
Sie wurde außerdem durch einen bilateralen Vertrag über 
Minderheitenrechte zwischen dem kroatischen und dem 
italienischen Staat 1996 in Zagreb ergänzt. Die Ungarn  
in Kroatien und die Kroaten in Ungarn erhielten 1995 je-
weils einen ähnlich geschützten Status durch ein bilate-
rales Abkommen.
Roma und Albaner finden sich offenbar so gut wie gar 
nicht in den Polizeistrukturen.
Roma sind in Kroatien marginalisiert und stehen – auch 
wenn es hier individuelle Ausnahmen gut integrierter  
Mitglieder der Roma-Gemeinschaft gibt – am Rande der 
Gesellschaft. Diskriminierung auf dem Wohnungs- und 
Arbeitsmarkt, unzureichender Zugang zum Bildungssys-
tem und eine allgemein ablehnende Haltung in der Bevöl-
kerung gestalten ihre Lebensbedingungen schwierig. Im 
Rahmen des „Jahrzehnts der Roma-Integration 2005-
2015” hat der Staat einen Aktionsplan aufgesetzt, der 
jedoch offenbar noch keine nennenswerten Ergebnisse 
bringt und finanziell unzureichend ausgestattet ist.
Auch Kroatien hat einen Ombudsmann, der jedoch auf-
grund mangelhafter Finanz-, Raum- und Personalausstat-
tung seiner Arbeit wohl nur eingeschränkt nachkommt. 
Dies betrifft zumal seine Präsenz außerhalb der Haupt-
stadt.
Nach zehn Jahren, so die gesetzliche Regelung, sollten 
die besetzten Wohnungen in das Eigentum der Nutzer 
übergehen. Diese Regelung wurde 2000 aufgehoben.
Dass die Sicherheitslage heute als gut eingeschätzt wird 
(im Übrigen auch von Zurückgekehrten), scheint in Ser-
bien wiederum kaum kommuniziert zu werden.
Siehe Carolin Leutloff-Grandits: Die schwierige Rückkehr 
serbischer Kriegsflüchtlinge nach Kroatien (1995-2005). 
In: Brunnbauer, Ulf, Michael G. Esch und Holm Sund-
haussen (Hrsg.): Definitionsmacht, Utopie, Vergeltung. 
„Ethnische Säuberungen” im östlichen Europa des 20. 
Jahrhunderts. Berlin 2006.
Mittelfristig ist allein schon aus diesem Grund mit einem 
Rückgang des serbischen Bevölkerungsanteils an der  
kroatischen Gesamtbevölkerung zu rechnen.
Auf lokaler Ebene gibt es zahlreiche Initiativen grenz-
überschreitender Zusammenarbeit von Städten und 
Kommunen, gerade im Donauraum.
Laut kroatischer Verfassung ist der kroatische Staat zur 
Unterstützung der Kroaten in Bosnien-Herzegowina ver-
pflichtet. Diese Verpflichtung wird vor allem im kultu-
rellen und im Bildungssektor verwirklicht.
Ohne hier auf das kroatische Wahlrecht eingehen zu  
können, ist doch zu erwähnen, dass das Wahlrecht der 
Diaspora-Kroaten, von dem die in Bosnien-Herzegowina 
lebenden Kroaten zuverlässig Gebrauch machen, politisch 
umstritten ist. Da es jedoch für die Frage der interethni-
schen und nachbarschaftlichen Beziehungen nicht we-
sentlich von Bedeutung ist, soll diese Kontroverse nicht 
weiter vertieft werden. 
Nach der letzten Wahlrechts-Novelle ist nun auch diese 
Gruppe der nicht-autochthonen Minderheiten berücksich-
tigt, die (bis auf die albanische) ursprünglich zu den  
konstitutiven Völkern der sozialistischen Republik Jugo-
slawien zählten und darum nicht zu den Minderheiten 
gerechnet wurden. 
Die Zahl der Räte war allerdings niedriger als die Zahl der 
wahlberechtigten Minderheiten, wobei die Zahl der Kandi-
daten im Vergleich zu den letzten Wahlen deutlich zuge-
nommen hat.
In der sozialistischen Republik Kroatien wurde laut Ver-
fassung „Kroatisch oder Serbisch” gesprochen. Damals 
sprachen auch viele kroatische Serben Kroatisch, das  
sich in der Tat von den in Serbien gesprochenen Sprach-
standards unterschied.
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Bemerkenswert ist jedoch, dass 2001 nur etwa ein Viertel 
der Serben angaben, Serbisch zu sprechen; die Mehrzahl 
entschied sich für Serbokroatisch oder Kroatoserbisch.
Angaben des Bildungsministeriums zufolge waren im Jahr 
2006 lediglich 17 Studenten, die sich selbst als Angehöri-
ge der Roma-Minderheit bezeichneten, in Institutionen 
der weiterführenden Bildung eingeschrieben.
In einigen Fällen wurden wohl Schüler, die der Roma-
Minderheit angehören, auf Wunsch von Eltern kroatischer 
Kinder in separaten Klassen untergebracht.
Vgl. Mesić, 2004, S. 286.
Auch in Kroatien sind viele aktive Journalisten schlecht 
ausgebildet, ist Fachjournalismus unterentwickelt und die 
Tagespresse boulevardmäßig.
Das Regierungsbüro für Nationale Minderheiten organi-
sierte beispielsweise gemeinsam mit dem Nationalen 
Minderheitenrat regelmäßig Seminare für Journalisten, 
um sie für stereotype Darstellung von Minderheiten,  
besonders der Roma-Gemeinschaft, kritisch zu sensibili-
sieren. 
Siehe Fortschrittsbericht der EU-Kommission 2007.
Rentenansprüche gelten nicht für die in der Serbischen 
Republik Krajina geleistete Arbeit.
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Mazedonien

als einziger der nachfolgestaaten hatte Mazedonien 

sich 1991 ohne blutvergießen aus dem jugoslawischen 

verbund herausgelöst. es hätte aber alsbald einer 

anpassung der verfassung des jungen staates, seiner 

institutionen und gesetze bedurft, um dem multi-

ethnischen charakter der gesellschaft rechnung  

zu tragen und bestehenden strukturen der benach-

teiligung entgegenzuwirken, die dazu beitrugen, dass 

albaner den staat als fremd und ihren bedürfnissen 

gegenüber ignorant empfanden. dies wurde in den 

1990er Jahren letztlich verschleppt. Man wog sich in 

der scheinbaren sicherheit, den anderen balkanlän-

dern im multiethnischen zusammenleben weit voraus 

zu sein. vertreter der Minderheiten nahmen ja durch-

aus am politischen Leben teil. die konstant erhobene 

Forderungen der albaner nach verfassungsmäßiger 

gleichstellung, politischer und gesellschaftlicher 

gleichberechtigung und chancengleichheit, angemes-

sener repräsentation in staatlichen institutionen und 

allen anderen sphären des öffentlichen Lebens, nach 

staatlich gefördertem albanischsprachigem schul-

unterricht und einer eigenen universität bilden denn 

auch den rationalen hintergrund eines interethnischen 

Konflikts, der von radikalisierten Kräften zugespitzt  

im Frühjahr und sommer 2001 wiederholt in gewalt 

zwischen mazedonischen sicherheitskräften und 

albanischen Freischärlertruppen eskalierte.

Laut volkszählung von 2002 besteht die gesamt-

bevölkerung der republik Mazedonien aus 2.022.547 

staatsbürgern. von ihnen identifizierten sich bezüglich 

ihrer ethnischen zugehörigkeit 64,2 % als Mazedonier, 

25,2 % als albaner, 3,8 % als türken, 2,7 % als 

roma, 1,8 % als serben, 0,8 % als bosniaken, 0,5 % 

als vlachen und 1 % als andere.1 zwei ethnische 

gruppen, Mazedonier und albaner, machen damit den 

hauptanteil der bevölkerung aus.2 die Kluft zwischen 

ihnen, die offenbar lange ignoriert oder zumindest 

unterschätzt wurde, ist stetig gewachsen. interethni-

sche spannungen traten bereits in den 1980er Jahren 

zeitgleich zu unruhen im benachbarten Kosovo auf. 

der demografische Faktor einer albanischen geburten-

rate, die trotz langsamen sinkens und anhaltender 

abwanderung ins westliche ausland bis heute in der 

gesamten region konstant über derjenigen der slawi-

schen bevölkerungsmehrheit liegt, weckte damals 

auch in der jugoslawischen teilrepublik Mazedonien 

„überfremdungsängste” und die Furcht vor großalba-

nischen plänen, die zu einer spaltung Mazedoniens 

führen könnten. diese befürchtung bezog sich auf die 

kompakten albanischen siedlungsgebiete, die nördlich 

an das Kosovo sowie im westen an albanien angren-

zen. auch die Kriege der 1990er Jahre in den nach-

barländern sind an Mazedonien nicht spurlos vorbei-

gegangen. sie haben, so wird immer wieder betont, 

noch einmal den blick für ethnische differenzen ge-

schärft. der albanische boykott des offiziellen maze-

donischen unabhängigkeitsreferendums 1991 und die 

durchführung eines illegalen albanischen referendums 

1992 über die ausrufung einer autonomen illyrischen 

republik in westmazedonien sind ereignisse, deren 

man sich bis heute erinnert und die dazu beitragen, 

den Mythos von großalbanischen plänen am Leben zu 

erhalten. 

eu-integration	und	nacHbarscHafts-

bezieHungen

Mazedonien wird immer wieder als erfolgreiches bei-

spiel einer gemeinsamen (und einheitlichen) europä-

ischen sicherheits- und außenpolitik zur nachhaltigen 

stabilisierung eines Krisengebiets gewertet. um einen 

schwelenden ethnischen Konflikt, der sich schließlich 

gewaltsam entlud, dauerhaft zu bannen, wurde mit 

dem Ohrid Framework Agreement (oFa) am 13. au-

gust 2001 eine vereinbarung zwischen den Konflikt-

parteien zur neuordnung des staatswesens ausgehan-

delt. die eu hat das oFa mitunterzeichnet und ist bis 

heute engagiert in der implementierung. es wurde 

eine eu-Militärmission – gefolgt von einer polizei-

mission –, eine eu-Monitoring-Mission, ein eu-sonder-

gesandter und eine agentur für den wiederaufbau 

etabliert. vor allem aber wurde eine eu-beitrittsper-

spektive zugesichert. sie war es wohl, die in den zu-

rückliegenden Jahren die umsetzung des oFa, Maß-

nahmen zur verbesserung der interethnischen bezie-

hungen, den prozess der dezentralisierung, die re-

form des wahlsystems, des Justiz- und polizeiwesens 

und den Kampf gegen Korruption in gang halten 

konnte. Mazedonien unterzeichnete bereits im Früh-
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jahr 2001 als erster westbalkan-staat ein sap, das 

nach der ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten drei 

Jahre später in Kraft trat. im dezember 2005 erhielt 

die republik den status eines eu-beitrittskandidaten, 

jedoch ohne konkretes datum für den beginn der 

beitrittsverhandlungen. Mit dem Kandidatenstatus 

wurde Mazedonien attestiert, eine funktionierende 

demokratie zu sein, die rechtsstaatlichkeit und den 

schutz der Menschenrechte garantiert. das ziel der 

eu-Mitgliedschaft wird bis heute von allen bevölke-

rungsgruppen unterstützt, und damit bisher auch 

reformen, die an die eu-integration als bedingung 

geknüpft sind. ohne konkrete eu-beitrittsperspektive 

sinkt warnungen zufolge diese reformbereitschaft in 

der bevölkerung zur Modernisierung von staat und 

gesellschaft – gerade auch mit blick auf die verbesse-

rung der interethnischen beziehungen. die perspek-

tive der eu-Mitgliedschaft ist daher als wesentlicher 

stabilisierungsfaktor zu sehen; sie soll den „ethni-

schen graben” überbrücken helfen.

die Kooperation Mazedoniens mit seinen nachbarn  

im technischen, wirtschaftlichen, kulturellen und 

sicherheitsbereich wird zunehmend ausgebaut.3  

die republik engagiert sich in regionalen initiativen 

wie dem südosteuropäischen Kooperationsprozess 

(seecp), dem Regional Cooperation Council (rcc), 

der Central European Initiative, der Adriatic Jonian 

Initiative. sie ist unterzeichnerin des vertrags zur 

energiegemeinschaft und der übereinkunft zum  

European Common Aviation Area. bilaterale handels-

abkommen existieren mit allen Ländern der region 

südosteuropa; Mazedonien hat das ceFta ratifiziert. 

der namensstreit zwischen der republik Mazedonien 

und griechenland – er muss erwähnt werden, auch 

wenn es sich um die beziehung mit einem eu-nach-

barn handelt – belastet nach wie vor die nachbar-

schaftlichen beziehungen. befürchtungen, dass sich 

maßgeblich auch aufgrund dessen die weitere inte-

gration Mazedoniens in euro-atlantische strukturen 

verzögern könnte, haben sich beim nato-gipfel an-

fang april 2008 bestätigt. 

dass sich die Lösung des Kosovo-status dauerhaft auf 

die stabilität des mazedonischen postconflict environ-

ment auswirken könnte, halten viele beobachter nach 

wie vor für unwahrscheinlich. Manche bringen jedoch 

immer wieder sorgen vor großalbanischen politischen 

projekten zum ausdruck, die Mazedoniens staatliche 

integrität gefährden könnten. dass ein viertel der 

bevölkerung Mazedoniens albanisch ist, die albani-

schen geburtenraten immer noch über denen aller 

anderen ethnischen gemeinschaften in der region 

liegen und die politischen interessen der albaner  

in Mazedonien sich nicht immer mit denen ihrer sla-

wisch-mazedonischen Landsleute decken – darin wird 

eine potenzielle basis für desintegrative dynamiken 

gesehen. in der Frage der anerkennung des staates 

Kosovo sind – kaum überraschend – die geister je 

nach ethnischer zugehörigkeit geschieden. sowohl 

serbien als auch Kosovo sind wichtige handelspartner 

Mazedoniens. im zweifelsfall werden wohl ökonomi-

sche argumente die positionen einander annähern. 

die mazedonische regierung unterstützte in der Koso-

vo-Frage die Linie der eu. bei der noch zu klärenden 

demarkation zum Kosovo handelt es sich, so die offi-

zielle position, um eine technische angelegenheit. 

dass mittlerweile ein großteil der albanischen Flücht-

linge wieder in das Kosovo zurückgekehrt sind – von 

den bis sommer 2007 noch etwa 1.900 vor ort be-

findlichen Flüchtlingen sind die meisten roma aus 

dem Kosovo – und die mazedonischen albaner vor 

allem interesse an einer stabilen Lebenssituation 

haben dürften, mildert mögliche Konfliktszenarien 

ebenfalls ab. in umfragen zum Early Warning Report 

2007 ermittelte undp, dass der überwiegende teil der 

albaner einen positiven einfluss der unabhängigkeit 

des Kosovos auf Mazedonien erwartet. auch gingen 

laut dem bericht die generellen vorbehalte ethnischer 

Mazedonier gegenüber einem unabhängigen Kosovo 

sowie ihre traditionelle angst vor albanischem separa-

tismus und großalbanischen plänen etwas zurück – für 

undp ein zeichen wachsenden interethnischen ver-

trauens. 

 

staat	und	Verfassung

Mit dem oFa erhielten die mazedonischen albaner die 

garantie, proportional an der Macht beteiligt zu wer-

den. der ausgleich zwischen den ethnien im bislang 

slawisch dominierten staatswesen sollte geschaffen 

werden. ein Katalog von Maßnahmen und Quotenvor-

gaben sollte die gleichstellung und Machtbeteiligung 

der albanischen bevölkerung im Land erreichen. die 

prinzipien des oFa wurden als zusatz in die verfas-

sung der republik Mazedonien aufgenommen. ethni-

sche Minderheiten werden darin nicht mehr als solche 

bezeichnet, sondern als non-majority communities 

oder schlicht als ethnic communities. Mit dem oFa 

sowie als unterzeichner internationaler abkommen 

und Konventionen zum schutz von Minderheitengrup-

pen und individuellen Menschenrechten hat der maze-

donische staat auch anerkannt, dass all jene gruppen, 

die nicht der ethnischen Mehrheitsbevölkerung ange-

hören, ebenso wie diese konstitutiven status besitzen. 

ein ombudsmann ist der verfassungsgerichtsbarkeit 

zum schutz kollektiver und individueller bürgerrechte 

zur seite gestellt. durch ihre proportional angemes-

sene vertretung in staatlichen strukturen, öffentlichen 

institutionen und gremien, der verwaltung, polizei, 
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armee sowie im gerichtswesen sollen alle ethnischen 

gruppen sowohl auf staatlicher als auch kommunaler 

ebene in das politische system und die gesellschaft 

vollends integriert werden. die verfassung garantiert 

neben dem recht zur nutzung der eigenen sprache 

das recht zur pflege und entwicklung kollektiver 

identitäten und symbole.4 Laut Fortschrittsbericht  

der eu-Kommission vom november 2007 erhielt die 

vertretung von Minderheitengruppen im öffentlichen 

sektor durch einen aktionsplan und zusätzliche Fi-

nanzmittel der regierung neue impulse. die Minder-

heitenrepräsentanz in polizei und armee, vor allem in 

höheren rängen, ist allerdings nach wie vor nicht zu-

friedenstellend. im Justizsystem wurde das prinzip der 

ausgewogenen vertretung in die gesetzlichen rege-

lungen zur ernennung von richtern und staatsanwäl-

ten sowie zur zusammensetzung des gerichtsrats 

(Judicial Council) aufgenommen, in dem nun drei der 

acht Mitglieder Minderheitenvertreter sind. dennoch 

besteht das problem angemessener repräsentation 

und beschäftigung der verschiedenen ethnischen 

gruppen weiterhin; die diskrepanz zwischen unter-

schiedlichen Ministerien etwa sei bemerkenswert. die 

Förderung des interethnischen dialogs bleibt auch im 

öffentlichen sektor geboten.5 

die reform der kommunalen selbstverwaltung der 

1990er Jahre verstärkte die Machtkonzentration auf 

zentraler ebene; auf lokaler ebene verblieben nur 

wenige öffentliche institutionen und einrichtungen. 

die staatlichen autoritäten konzentrierten sich neben 

skopje vor allem auf die größeren städte. Ländliche 

gemeinden hingegen lebten relativ isoliert und blieben 

weitgehend auf sich gestellt. die abwesenheit des 

staates war einer analyse von esi6 zufolge vor allem 

in albanischen gemeinden unübersehbar. die Lokal-

verwaltung hatte dort weder genug angestellte noch 

geld, um minimalste Leistungen zu gewähren. schu-

len litten chronisch an Lehrermangel. in mehrheitlich 

mazedonischen gemeinden angesiedelte öffentliche 

versorgungsunternehmen sowie baubetriebe brachten 

immerhin steuereinnahmen, mit deren hilfe in infra-

struktur sowie dienstleistungen für die bürger inves-

tiert wurde. albanische gemeinden blieben dagegen  

in größerer finanzieller abhängigkeit vom zentralstaat 

und seinen unregelmäßigen Leistungen an die Kom-

munen. die vergabe von Mitteln für infrastrukturmaß-

nahmen war zudem undurchschaubar. auch in der 

wasservergabe waren albanische dörfer im vergleich 

zu mehrheitlich mazedonischen gemeinden vernach-

lässigt. Mit der gemeindereform hatte der staat sich 

schlicht aus der verwaltung ländlicher gegenden sowie 

dem rechtssystem vor ort zurückgezogen. als Folge 

traten an seine stelle traditionelle Formen der rechts-

sprechung und Konfliktregulierung, ein symptom auch 

für fehlendes vertrauen in ein formales rechtssystem. 

das chronische wechselseitige informationsdefizit zwi-

schen gemeinden und zentralregierung ließ außerdem 

rationale planungen zur entwicklung der gemeinden 

kaum zu. es kann daher nicht überraschen, dass das 

verhältnis zwischen zentrum und peripherie, zwischen 

dem staat und vor allem den albanischen gemeinden 

von wechselseitiger Fremdheit, unberechenbarkeit 

und zweifel an der jeweiligen vertrauenswürdigkeit 

gekennzeichnet war. vor diesem hintergrund wurde  

im oFa die dezentralisierung als wichtige Maßnahme 

zur integration, stabilisierung und vertrauensbildung 

berücksichtigt. die Kommunen sollten laut neuem 

rahmengesetz zur kommunalen selbstverwaltung 

(verabschiedet 1/2002) zusätzliche verantwortung 

erhalten in den bereichen stadt- und raumplanung, 

lokale wirtschaftsentwicklung, kommunale und soziale 

dienste und Leistungen, Kinderversorgung, erziehung 

und gesundheit. auf basis einer neuen volkszählung 

wurde im oFa vorgesehen, die gemeindegrenzen neu 

zu ziehen und die anzahl von gemeinden zu reduzie-

ren.7 Mit dem widerstand innerhalb der bürokratie 

gegen den prozess der dezentralisierung war zu rech-

nen, bedeutete doch die verlagerung von ressourcen 

weg von der zentralen auf die lokale verwaltungs-

ebene einen verlust an stellen, Mitteln, einfluss und  

– auch ethnisch-exklusiver – Kontrolle. diesen Konflikt 

zwischen zentralverwaltung und Kommunen mussten 

allerdings sowohl mazedonische als auch albanische 

gemeinden gleichermaßen austragen. Laut verschie-

denen berichten kommt die dezentralisierung allge-

mein recht gut voran. einige der lokalen Komitees für 

interethnische beziehungen, die für die interessenver-

tretung der ethnischen gemeinschaften gegenüber 

den kommunalen behörden zuständig sind, tragen 

außerdem mittlerweile effektiv dazu bei, dass die 

verschiedenen ethnischen gruppen sich aktiv am 

gemeindeleben beteiligen. andernorts jedoch existie-

ren die Komitees teilweise nicht einmal, obwohl sie 

aufgrund der ethnischen bevölkerungsstruktur hätten 

eingerichtet werden müssen.

parteien	und	parlament

das mazedonische parteiensystem ist ethnisch diffe-

renziert. neben den zwei großen oppositionellen 

albanerparteien dui (demokratische union für inte-

gration) und dpa (demokratische partei der albaner) 

gibt es eine kleinere, ebenfalls auf die albanische 

wahlbevölkerung ausgerichtete, die pdp (partei für 

demokratischen Fortschritt). das von slawisch-maze-

donischen wählern bevorzugte parteienspektrum ist 

bereits stärker diversifiziert, wird aber ebenfalls von 

zwei oppositionellen parteien, vMro-dpMne (Mazedo-

nische revolutionäre organisation – demokratische 
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partei für Mazedonische nationale einheit) und sdsM 

(sozialdemokratische union) dominiert. außerdem 

gibt es zahlreiche kleinere parteien der ethnischen 

Minderheiten (vlachen, bosniaken, türken, serben, 

roma). ihre chancen auf sitze in den lokalen parla-

menten wie auch im nationalen parlament hängen 

maßgeblich von bündnissen ab, die sie mit den großen 

parteien eingehen müssen. sie haben daher auf allen 

ebenen eine garantierte anzahl von sitzen gefordert. 

vor den parlamentswahlen 2006 wurde ein neues 

wahlgesetz verabschiedet, das unter anderem rege-

lungen zur verbesserung der vertretung von ethni-

schen Minderheiten beinhaltet. im parlament gibt es 

außerdem einen ausschuss für interethnische angele-

genheiten, dessen effektivität eher kritisch gesehen 

wird. beobachter heben hervor, dass politische Koali-

tionen zwischen unterschiedlichen ethnischen parteien 

auf der basis gemeinsamer politischer ansätze mittler-

weile selbstverständlicher zustande kommen als etwa 

parteienübergreifende bündnisse innerhalb desselben 

ethnischen spektrums.

die ehemalige, zwischen 2006 und 2008 amtierende 

regierung wurde von einer Koalition aus vMro-

dpMne und dpa gestellt – ein teil der pdp hatte sich 

zwischenzeitlich in die regierungskoalition mit einbin-

den lassen. sdsM und dui stellten die opposition.8 

 im Mai 2008 fanden vorgezogene neuwahlen statt. 

die partei von gruevski wurde mit überwältigender 

Mehrheit im amt bestätigt. war der wahlkampf 2006 

bereits von unruhen zwischen den beiden großen 

parteien der albaner geprägt, so war der wahlkampf 

im Frühjahr 2008 von noch gewalttätigeren unruhen, 

sogar mit todesopfern, überschattet. es gab wahl-

fälschungen in einigen albanischen gemeinden. in 

dem zunehmend gewaltsam ausgetragenen inneralba-

nischen Konflikt drückt sich der Machtkampf zweier 

parteien und ihrer Führer um die legitime politische 

repräsentation der albanischen bevölkerung und um 

einfluss auf ihre geschicke aus. die letzte regierung 

gruevski versuchte mit neuen Koalitionspartnern aus 

dem Lager der kleinen Minderheitenparteien, diesem 

inneralbanischen Konflikt auszuweichen und mit deren 

hilfe abstimmungserfolge für gesetzesvorhaben zu 

sichern, die nach dem badinter-prinzip9 verabschiedet 

werden müssen. 

kircHen	und	religionsgemeinscHaften

 

die religiöse zugehörigkeit der bevölkerung ist weit-

gehend analog zu ihrer ethnischen zugehörigkeit  

(orthodoxe christen: 64,8 %; Muslime: 33,3 %; 

Katholiken: 0,3 %; andere 1,6 %). neben den großen 

glaubensgemeinschaften sind auch eine kleine jüdi-

sche und eine evangelische glaubensgemeinschaft 

aktiv. es überwiegen berichte vom traditionellen 

Funktionieren des dialogs der religionsgemeinschaf-

ten gegenüber solchen, die zeichen von gegenseitiger 

abgrenzung wahrnehmen. positive berichte betonen, 

der religiöse Kalender sei wechselseitig bekannt, man 

gratuliere sich zu den religiösen Feiertagen oder feiere 

sogar zusammen. es heißt, die älteren geben die  

tradition der toleranz an die jüngere generation wei-

ter. dies würde auch von den oberhäuptern der reli-

gionsgemeinschaften unterstützt, wechselseitige 

anerkennung und achtung auch von ihnen vorgelebt. 

allerdings heben negative berichte hervor, dass vor 

allem auf lokaler ebene die glaubensgemeinschaften 

sich voneinander abgrenzen, sogar von einem gegen-

einander ist die rede. auch in Mazedonien sehen die 

religionsgemeinschaften ihre rolle als bewahrer und 

schützer der kulturellen und religiösen identität je-

weiliger ethnischer gruppen. dabei nehmen sie nicht 

immer eine integrative rolle ein. dennoch teilen sie 

dieselben probleme und Klagen gegenüber dem staat. 

dies betrifft etwa ungelöste Fälle der restitution des 

jeweiligen eigentums. ein neues gesetz zum rechtli-

chen status von Kirchen und religionsgemeinschaften 

wurde verabschiedet. es liberalisiert die verfahren zur 

registrierung religiöser institutionen. die religiösen 

und kulturellen Feiertage der ethnischen gruppen sind 

gesetzlich anerkannt. der langwährende Konflikt zwi-

schen der mazedonisch-orthodoxen (MoK) und der 

serbisch-orthodoxen Kirche (soK) und das bemühen 

der MoK um autokephalie, also kirchliche unabhän-

gigkeit als nationalkirche, werden auch von interna-

tionaler seite mit sorge beobachtet, denn der Konflikt 

birgt politische sprengkraft. politische vertreter spie-

len ihn jedoch immer wieder eher herunter (vgl. eu-

Fortschrittsbericht 2007). Laut undp-Early Warning 

Report 2007 stellt eine Mehrzahl der Mazedonier je-

doch eine verschlechterung der beziehung mit dem 

nachbarland serbien aufgrund dieses Kirchenstreits 

fest. in der negation der MoK sehen sie die eigene 

ethnische identität sowie die mazedonische nation 

und den staat missachtet.10 

spracHe,	bildung,	kultur

den angaben zu ethnischer gruppenzugehörigkeit 

entsprechen die als gesprochen angegebenen spra-

chen (Mazedonisch, albanisch, türkisch, romanes, 

vlachisch, serbisch, bosniakisch). neben der maze-

donischen sprache wird im oFa anderen sprachen auf 

lokaler sowie staatlicher ebene dann offizieller status 

eingeräumt, wenn sie von mehr als 20 % der bevölke-

rung gesprochen werden. amtliche dokumente sind 

heute zweisprachig mazedonisch und albanisch. der 

staat muss ferner Mittel zur Förderung weiterführen-

der bildung in albanischer sprache bereitstellen, posi-
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tive diskriminierung bezüglich der anmeldung von 

Minderheiten an staatlichen universitäten gewährleis-

ten, in rechtlichen verfahren übersetzungen offizieller 

dokumente anfertigen sowie persönliche dokumente 

in albanischer sprache ausfertigen. die implementie-

rung von vorgaben zum gebrauch von Minderheiten-

sprachen (non-majority languages) in offiziellen doku-

menten (personalausweis, pass, exzerpte aus dem 

zentralregister, Führerschein und Meldeurkunden) 

wird allgemein positiv beurteilt, die (Möglichkeit der) 

nutzung dieser sprachen als offizielle sprachen auf 

lokaler ebene ist weniger zufriedenstellend. die zahl 

der mehrsprachigen angestellten in der verwaltung 

entspricht noch nicht in angemessener weise dem 

bedarf. Für eine wachsende zahl von beschäftigungs-

verhältnissen (auch in internationalen institutionen) 

ist mittlerweile zweisprachigkeit bedingung. es ist 

damit zu rechnen, dass eine gut ausgebildete, junge 

schicht von arbeitnehmern künftig auch zunehmend 

zweisprachig sein wird. unter ihnen werden möglicher-

weise junge albaner überproportional vertreten sein.

die republik Mazedonien garantiert per gesetz den 

schutz, die pflege und Förderung des historischen  

und kulturellen erbes aller ethnischen gruppen.  

diese haben nun das verfassungsmäßige recht, ihre 

eigenen institutionen für bildung und wissenschaft, 

Kunst und Kultur zu etablieren sowie unterricht in 

ihrer eigenen sprache zu erhalten. seit 2001 gibt es 

die südosteuropa-universität in tetovo (seeu), an der 

in drei unterrichtssprachen – albanisch, Mazedonisch 

und englisch – gelehrt wird. bereits Mitte der 1990er 

Jahre wurde vor ort inoffiziell eine albanischsprachige 

universität gegründet, die mittlerweile auch behörd-

lich anerkannt wurde. an der seeu sind 72 % der 

studenten aus Minderheitengruppen eingeschrieben. 

die integration von Minderheiten in das system wei-

terführender bildung entwickelt sich wohl insgesamt 

positiv. einschreibungen von studenten, die Minder-

heitengruppen angehören, an einer der drei staatli-

chen universitäten haben ebenfalls weiter zugenom-

men. aufgrund von daten des Ministeriums für erzie-

hung und wissenschaft aus den Jahren 2004/2005 

sind die ethnischen gruppen in der universitären 

bildung wie folgt vertreten: Mazedonier 79,4 %; 

albaner 15,5 %; türken 1,34 %; vlachen 0,78 %; 

serben 1,52 %; andere 1,12 %; roma 0,31 %. das 

bildungsgefälle zwischen den ethnischen gruppen 

kann sich so mittelfristig deutlich verringern. von  

unterschiedlichsten seiten wird allerdings kritisiert, 

dass vor allem im schulsystem kaum gelegenheit zur 

interaktion zwischen den ethnischen gruppen besteht. 

bereits im Kindergarten, so wird gewarnt, beginnt die 

trennung – wenige beispiele bilingualer, gemischter 

gruppen können wohl den allgemeinen trend zur 

separierung nicht wettmachen. bis heute reflektieren 

Fachleuten zufolge weder schulcurricula noch unter-

richtsmaterialien angemessen die multiethnische zu-

sammensetzung der gesellschaft.11 

medien

auch der öffentliche raum in Mazedonien und folglich 

die Medienlandschaft sind aufgrund der sprachlichen 

und kulturellen diversität der im Land lebenden ethni-

schen gemeinschaften weitgehend ethnisch segmen-

tiert. es existieren parallele Öffentlichkeiten mit ihrer 

je eigenen sicht auf die wirklichkeit. parallele bericht-

erstattung ist unübersehbar, mazedonische und alba-

nische perspektiven stehen sich oft diametral gegen-

über. ethnische stereotype tauchen vermehrt in zeiten 

konfliktreicher politischer debatten auf, die in der re-

gel auch ethnische hintergründe haben. in den umfra-

gen von undp zum Early Warning Report 2007 fällt 

auf, dass den Medien besonders mit blick auf die be-

handlung ethnisch relevanter Fragen kaum objektivi-

tät zugetraut wird.

ein neues rundfunkgesetz (2005) verpflichtet alle 

sendeanstalten zu toleranz, respekt und verständi-

gung zwischen Menschen unterschiedlicher ethnischer 

und kultureller zugehörigkeit. Öffentlich-rechtliche 

rundfunkanstalten sind insbesondere zu sendungen  

in den sprachen aller im Land vertretenen ethnischen 

gruppen verpflichtet. auch die ethnisch adäquate 

zusammensetzung des rundfunkrates ist per gesetz 

geregelt. das öffentlich-rechtliche Mrt (Macedonian 

Radio-Television) hat auf dem zweiten Kanal pro-

gramme in albanisch, türkisch, romanes, vlachisch, 

serbisch und bosnisch. das mazedonische radio 

sendet pro woche mindestens 56 stunden in albani-

scher sprache, 35 stunden in türkischer sprache 

sowie dreieinhalb stunden in den sprachen der roma, 

der vlachen, serben und bosniaken. sieben lokale 

radiostationen haben je nach den gebieten, in denen 

ethnische Minderheiten leben, sendungen in deren 

sprache. die große Mehrheit der printmedien er-

scheint auf Mazedonisch. es gibt aber auch einige 

tages- und wochenzeitungen in albanischer, türki-

scher, englischer, vlachischer und serbischer sprache 

sowie einige mehrsprachige. die sicherung der ökono-

mischen und finanziellen unabhängigkeit des öffent-

lich-rechtlichen senders Mrt ist allerdings noch nicht 

zufriedenstellend gewährleistet. dies geht auch auf 

Kosten der satellitenübertragungen von programmen 

in den sprachen der Minderheiten, die von Mrt ange-

boten werden und aus öffentlichen Mitteln getragen 

sein sollten. Minderheitenmedien sehen sich finan-

ziellen schwierigkeiten gegenüber. Mangels staatlicher 

unterstützung sind sie entsprechend verletzlicher 
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gegenüber politischem und wirtschaftlichem druck, 

soweit sie sich nicht durch Mittel internationaler geber 

finanzieren. 

wirtscHaft 

die schere zwischen einer kleinen schicht von wohl-

habenden und dem stetig wachsenden von armut 

bedrohten teil der bevölkerung öffnet sich auch in 

Mazedonien kontinuierlich. außerdem unterscheidet 

sich der sozioökonomische Lebensstandard im ver-

gleich zwischen den ethnischen bevölkerungsgruppen. 

die arbeitslosenrate liegt bei circa 36 %; die ethni-

sche gruppe der roma macht mit 83,4 % den haupt-

teil der arbeitslosen aus, gefolgt von albanern  

(63,5 %), Mazedoniern (29,8 %), türken (45,7 %), 

vlachen (29 %), serben (30,8 %), anderen (45 %).12 

in den unterschiedlichen ökonomischen Lebensbedin-

gungen liegt ein potenzial für ethnische spannungen. 

allerdings sind alle gruppen in der einen oder anderen 

weise von prekären existenzbedingungen betroffen, 

die auf die unterentwicklung des ländlichen raums, 

den niedergang der sozialistischen industrie und einen 

noch unterentwickelten privaten sektor zurückzufüh-

ren sind. im bereits erwähnten bericht zeichnet esi13 

den strukturwandel des wirtschaftslebens und seine 

sozialen auswirkungen mit blick auf die zwei großen 

ethnischen bevölkerungsgruppen nach. dabei tritt 

deutlich zutage, dass der niedergang der sozialisti-

schen industrie vor allem für ethnische Mazedonier 

spürbar ist, da sie traditionell die überwiegende Mehr-

heit der beschäftigten in den einheimischen betrieben 

stellten. (entsprechend war auch die privatisierung 

weitgehend eine insider-privatisierung innerhalb der 

ethnischen gemeinschaft der Mazedonier.) vor Jahr-

zehnten verließen sie das ländliche Leben und die 

subsistenzwirtschaft, um in der sozialistischen indus-

trie tätig und in den städten wohnhaft zu werden. 

neben einem regulären einkommen durch beschäfti-

gung in der sozialistischen wirtschaft erhielt ein 

arbeiter zugleich wohnsubventionen, verpflegung in 

der Firma, zugang zu Ferieneinrichtungen. auch mit 

der Kontrolle über die administration ging eine privile-

gierte ökonomische stellung einher. entsprechend 

groß ist ihre Furcht vor deklassierung und sozialem 

niedergang, vor dem verlust ihres Lebensstils. albaner 

hingegen konzentrierten sich traditionell auf Landwirt-

schaft und handel. aufgrund fehlender unterrichts-

angebote in albanischer sprache hatte die albanische 

Landbevölkerung, wenn überhaupt, dann häufig nur 

grundschulbildung. über die vorenthaltung formaler 

bildung wurden albaner von beruflichen Karrieremög-

lichkeiten ausgeschlossen; beschäftigung im öffent-

lichen sektor etwa war nach dem grad der schul- 

beziehungsweise hochschulbildung zugeteilt. so 

entwickelten sie ökonomische überlebensstrategien – 

einen privaten sektor –, mit deren hilfe sie heute 

gegenüber den ursprünglichen profiteuren der indus-

triellen entwicklung im vorteil sind. albanische groß-

familien werden maßgeblich durch arbeitsmigration, 

Kleinhandel und geschäfte ernährt. 

der Kampf um zugang zu knappen ressourcen, posi-

tionen im öffentlichen sektor oder staatlichen Förder-

mitteln ist vor dem skizzierten hintergrund existenziell 

zugespitzt. und er steht unter ethnischem vorzeichen. 

der staat ist für ethnische Mazedonier zunehmend der 

wichtigste arbeitgeber und die letzte zuflucht für die 

urbane Mittelschicht. hier nun drängen seit ohrid die 

traditionell ausgeschlossenen hinein. 

Staatliches Statistikbüro. Zitiert in: Media and Minorities 
in South East Europe, Wien 2006.
Die Frage der interethnischen Beziehungen in Mazedo-
nien konzentriert sich weitgehend auf diese beiden  
Gruppen – auch wenn diese Fixierung andere Minder-
heiten etwas aus dem Blick geraten lässt.
In Montenegro wurde ein gutes halbes Jahr nach Aner-
kennung der Unabhängigkeit eine konsularische Vertre-
tung eröffnet, gefolgt von gegenseitigen hochrangigen 
Besuchen. Die Kooperation mit Albanien erstreckt sich 
auf vielfältige Bereiche. Auch die Kooperation mit Kroa-
tien und Bosnien-Herzegowina wird als intensiv bezeich-
net. Die Beziehungen zu Serbien gelten als gut. Ein bila-
terales Abkommen zum Schutz nationaler Minderheiten 
ist in Kraft getreten.
Die albanische Flagge allerdings, so wurde jüngst vom 
Verfassungsgericht entschieden, darf nur an öffentlichen 
Gebäuden in Gemeinden und an albanischen Feiertagen 
gehisst werden. Abgesehen davon ist sie im öffentlichen 
Raum nicht zugelassen.
Immer wieder wird die Situation der Roma als besonders 
prekär hervorgehoben. Es gibt im Rahmen des „Jahr-
zehnts der Roma-Integration 2005-2015” vier Aktions-
pläne, mit deren Implementierung begonnen wurde. Sie 
betreffen die Entwicklung der Bereiche Bildung, Woh-
nung, Beschäftigung (zum Beispiel durch die Unterstüt-
zung von Existenzgründungen kleiner Familienbetriebe) 
und Gesundheit, für die in den entsprechenden Ministe-
rien Mittel bereitgestellt wurden. Unterdessen hält die 
Diskriminierung der Roma, etwa seitens der Polizei, wohl 
unvermindert an. Roma-Kinder sind mit unter 30 % in 
den Grundschulen bei hoher Abbrecherrate (besonders 
Mädchen) stark untervertreten, sie machen den Großteil 
der Straßenkinder aus.
European Stability Initiative (ESI): Ahmeti’s village: The 
political economy of interethnic relations in Macedonia, 
October 2002.
Der darauffolgende politische Konflikt um die Neuziehung 
der Gemeindegrenzen kann beispielhaft für die ethnische 
Überformung des politischen Alltags stehen, ging es da-
bei doch maßgeblich um die Veränderung von ethnischen 
Einfluss- und Machtverhältnissen auf lokaler Ebene.
Aus Protest unter anderem gegen die Entscheidung der 
VMRO-DPMNE, eine Regierungskoalition mit der kleineren 
DPA zu bilden, obgleich die DUI im Wahlbündnis mit der 
PDP die Mehrheit der albanischen Stimmen erhalten hat-
te, boykottierte die DUI beinahe ein Jahr lang die parla-
mentarische Arbeit. Nachdem sie in der Zwischenzeit mit 
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der Regierung eine Liste von (im OFA nicht detailliert 
ausgewiesenen) Gesetzen aushandeln konnte, die nach 
dem „Badinter-Prinzip” zu verabschieden sind, hatte sie 
sich zur Rückkehr ins Parlament entschlossen.
Die Badinter-Mehrheit – benannt nach dem französischen 
Verfassungsexperten Badinter, der maßgeblich an der 
Verfassungsreform in Mazedonien mitwirkte – ist erfor-
derlich für solche Reformvorhaben und Gesetze, die  
Lebensbereiche betreffen, welche auf einem breiten Kon-
sens zwischen den ethnischen Gruppen beruhen sollen. 
Jedes entsprechende Gesetz kann nur mit doppelter 
Mehrheit, das heißt sowohl mit der Mehrheit der Stimmen 
aller Abgeordneten im Parlament als auch mit der Mehr-
heit aller Stimmen der Minderheitenabgeordneten ange-
nommen werden. Dies gilt vor allem für Verfassungsän-
derungen und Gesetze, die Kultur, Erziehung, Sprache, 
Personendokumente, nationale Symbole, aber auch Ge-
meindefinanzen, Kommunalwahlen, Gemeindegrenzen 
und die Stadt Skopje betreffen. Ebenso trifft dies auf 
Wahlen etwa des Oberstaatsanwalts, der Mitglieder des 
Justizrates sowie von drei Mitgliedern des Verfassungs-
gerichtshofes zu.
Mazedonische Albaner zeigen sich offenbar weitgehend 
uninformiert und uninteressiert an diesem Konflikt. 
Alternativ zum Religionsunterricht wurde Geschichte der 
Religionen als Pflichtfach in den Grundschulen eingeführt.
Staatliches Statistikbüro, 2003; die Angaben bedürften 
einer eingehenderen Interpretation und Überprüfung der 
Entwicklung in den letzten Jahren – sie sollen hier jedoch 
lediglich einen Grundeindruck vermitteln.
European Stability Initiative (ESI): Ahmeti’s village …, 
2002.
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als unabhängiger staat wurde Montenegro erstmals 

1878 beim berliner Kongress anerkannt. die gestalt 

seines heutigen territoriums geht auf die Festlegung 

nach den balkankriegen 1912 bis 1913 zurück. nach 

dem ersten weltkrieg wurde Montenegro mit serbien 

vereinigt und dann in das Königreich der serben, 

Kroaten und slowenen inkorporiert. historisch galt 

Montenegro als ein Land, das vom aufeinandertreffen 

muslimischer (ottomanen) und katholischer (Öster-

reich-ungarn) imperien gezeichnet war. insofern kann 

der kleine staat als typisch für die gesamte balkan-

region gelten. die zugehörigkeit zu clans und lokalen 

gemeinschaften sowie Konflikte zwischen ihnen wogen 

noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein schwerer als 

etwa die erst langsam im zuge der herausbildung 

ethnonationaler diskurse entwickelten identitäten  

und Konflikte zwischen sich ethnisch definierenden 

gruppen. ein nationalbewusstsein im modernen sinne 

entwickelte sich vor allem im zuge der Konstruktions-

prozesse ethnonationaler identitäten, die in den 

1960er und 1970er Jahren den jugoslawischen zer-

fallsprozess ankündigten. 

1991 formte Montenegro gemeinsam mit serbien  

die Föderative republik Jugoslawien. in den 1990er 

Jahren während der jugoslawischen nachfolgekriege 

blieb Montenegro im bündnis mit serbien. orthodoxe 

Montenegriner standen an der seite serbischer solda-

ten in den verbänden der jugoslawischen volksarmee. 

sie waren 1991 am beschuss der historischen altstadt 

von dubrovnik beteiligt, montenegrinische offiziere 

führten armeeeinheiten mit montenegrinischen reser-

visten im Kampf gegen die zivilbevölkerung in süd-

dalmatinischen dörfern an, orthodoxe polizeibeamte 

deportierten muslimische Flüchtlinge, die in Monte-

negro vor den bosnischen serben sicherheit suchten. 

Bereits 1997 brachte die Regierung Djukanović erst-

mals bedauern für die rolle Montenegros während der 

Kriege zum ausdruck und distanzierte sich öffentlich 

von der Politik Miloševićs. Dank der Stimmen monte-

negrinischer albaner und bosniaken konnte djuka-

nović damals bei der Präsidentschaftswahl dessen 

Kandidaten Momir Bulatović aus dem Rennen schla-

gen. so begann die schrittweise trennung serbiens 

und Montenegros.1 spannungen zwischen serbien und 

Montenegro traten auch 1999 während des Kosovo-

Krieges auf, als sich die montenegrinische regierung 

für neutral erklärte. außerdem hatte das kleine Land 

an die 40.000 kosovo-albanische Flüchtlinge aufge-

nommen. Montenegro erhielt westliche unterstützung, 

als es damals seine polizeikräfte ausbaute, die auf 

montenegrinischem territorium stationierten truppen 

der jugoslawischen volksarmee gegenüberstanden. es 

gab eine serie kleinerer zusammenstöße, die jedoch 

nicht eskalierten. schließlich wurde die Föderative re-

publik Jugoslawien mithilfe intensiver internationaler 

vermittlung während der wintermonate 2001/2002  

in einen staatenbund mit serbien umgewandelt.	da 

dieser konstruierte staatenbund maßgeblich durch 

Xavier solana als außenpolitischem repräsentant der 

eu mitausgehandelt wurde, ist er als „solania” in die 

geschichte des Landes eingegangen. teil der damali-

gen vereinbarung war, dass nach drei Jahren die be-

völkerung Montenegros über ihre zukunft, d.h. den 

verbleib im bündnis oder aber die staatliche unabhän-

gigkeit in einem referendum entscheiden könnte.  

am 3. Juni 2006 nahm das parlament die unabhängig-

keitserklärung des staates Montenegro an, nachdem 

die bevölkerung sich beim referendum mit 55,5 % für 

die trennung von serbien ausgesprochen hatte. 

die ethnisch äußerst heterogene, zahlenmäßig kleins-

te gesellschaft der region ist von homogenisierungs-

bestrebungen verschont geblieben. bei der volkszäh-

lung von 2003 wurden 672.656 bürger registriert. 

davon bezeichneten sich 40,6 % als Montenegriner, 

30 % als serben, 9,4 % als bosniaken, 7,1 % als 

albaner, 4,3 % als Muslime und 8,6 % als andere 

(davon 1,1 % Kroaten; zu den „anderen” zählt auch 

die Minderheit der roma).2 Manche montenegrinischen 

bürger können sich nicht eindeutig für eine identität 

als serben oder als Montenegriner entscheiden. bis 

heute ist umstritten, ob Montenegriner eine eigene 

volksgruppe bilden oder serben sind, die in Monte-

negro siedeln. die nordhälfte Montenegros ist zur 

serbischen grenze hin vor allem von serben besiedelt, 

zum Landesinnern von serben und Montenegrinern. 

serben leben aber auch an der Küste. die südliche 

hälfte Montenegros zum Meer hin wird vor allem von 

Montenegrinern bewohnt. bosniakische siedlungs-

Montenegro
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gebiete befinden sich im nordosten, im albanischen, 

kosovarischen und serbischen grenzgebiet, genauer: 

im Sandžak, der sich über die Grenze zwischen Ser-

bien und Montenegro erstreckt.3 albaner siedeln 

hauptsächlich am östlichen Küstenstreifen an der 

grenze zu albanien. immer wieder äußern sie den 

wunsch nach einer Form der selbstverwaltung und 

kulturellen autonomie dieser gebiete, in denen sie  

die ethnische Mehrheit stellen. im unabhängigkeits-

referendum sprachen sich die bürger von acht der 

insgesamt elf gemeinden im norden mehrheitlich 

gegen die auflösung des staatenbundes aus. umsied-

lungen ganzer dörfer nach serbien waren gesprächs-

thema. nur in drei von den in Montenegro insgesamt 

21 gemeinden gab es eine überwältigende Mehrheit 

für die unabhängigkeit; es waren dies gemeinden  

mit einem starken bosniakisch-muslimischen sowie 

albanischen bevölkerungsanteil. in gemischten ge-

meinden drohten die emotionen nach dem referen-

dum zu interethnischen spannungen zwischen den 

befürwortern und den gegnern der unabhängigkeit  

zu führen. beobachter berichten, dass man einander 

mied. doch die animositäten haben sich offenkundig 

wieder gelegt. an der adriatischen Küste, etwa in  

der stadt bar und umgebung, wurde die tradition 

interethnischen zusammenlebens zwischen Monte-

negrinern, serben, albanern, bosniaken, Kroaten und 

anderen Minderheiten offenbar kaum erschüttert. 

staat	und	Verfassung

im oktober 2007 gab sich Montenegro eine neue 

verfassung. nach intensiver Konsultation mit dem 

europarat und zahlreichen parlamentarischen und 

öffentlichen anhörungen konnte eine einigung über 

den verfassungstext erzielt und in parlamentarischer 

abstimmung von der nötigen zweidrittel-Mehrheit 

angenommen werden. Montenegro wird darin als 

bürgerlicher staat definiert, der die unabhängigkeit 

der Justiz garantiert, die todesstrafe verbietet, Men-

schenrechte und Minderheitenschutz garantiert. in  

der präambel sind alle im Land lebenden ethnien auf-

gelistet. die lange diskutierte Frage, ob Montenegro 

sich als vielvölkerstaat definieren soll, wurde mit 

dieser Formel beantwortet. Mit der neuen verfassung 

ist es Montenegro gelungen, sich formal eine identität 

als staat sowie die basis für eine ausarbeitung seines 

institutionellen gefüges zu geben. Montenegro ist in-

mitten seines State-building-prozesses, in dem vertre-

ter der ethnischen gruppen eine wichtige rolle spie-

len. interethnische spannungen, vor allem zwischen 

serben und Montenegrinern, aber auch kritische 

stellungnahmen und proteste seitens anderer ethni-

scher gemeinschaften hatten den verfassungsprozess 

begleitet. 

die neue verfassung stellt eine solide rechtliche basis 

für den schutz von Minderheiten und ethnischer viel-

falt dar. sie garantiert den ethnischen gemeinschaften 

das recht zur pflege besonderer identitäten, zur nut-

zung und pflege der eigenen sprache sowie das recht 

auf angemessene vertretung in öffentlichen Körper-

schaften. dem soll mit Maßnahmen der affirmative 

action rechnung getragen werden. Montenegro hat 

2006 ein gesetz für den schutz nationaler Minderhei-

ten angenommen sowie die europäische charta zum 

schutz regionaler und Minderheitensprachen unter-

zeichnet. seit Mai 2007 ist Montenegro Mitglied des 

europarats. die repräsentation von Minderheiten im 

parlament wurde mittlerweile in der verfassung neu 

geregelt. die gesetzlichen rahmenbedingungen für 

einen effektiven Minderheitenschutz sind also vorhan-

den. das aktuell im prozess der umstrukturierung  

befindliche Ministerium für Menschenrechte und Min-

derheitenschutz wird für die entsprechende Koordinie-

rung zuständig sein. das büro des ombudsmanns 

etabliert sich effektiv als anlaufstelle für bürgerbe-

schwerden und als anwalt für die vertretung von bür-

gerrechten gegenüber dem staat.4 wie seine nach-

barn leidet auch Montenegro an der ineffektivität und 

schwäche der öffentlichen verwaltung und des Justiz-

systems, die anfällig für politische einflussnahme sind. 

die neue verfassung gibt hier institutionelle ansätze 

für notwendige reformen vor sowie zu einer personel-

len zusammensetzung, die die multiethnische zusam-

mensetzung der gesellschaft widerspiegelt. diese vor-

gaben sollen außerdem das momentan wohl gering 

ausgeprägte vertrauen in der bevölkerung gegenüber 

diesen institutionen stärken. die verfassung garantiert 

die selbstverwaltung der Kommunen, was in bestimm-

ten Kommunen mit klaren ethnischen Mehrheitsver-

hältnissen einer lokalen selbstverwaltung ethnischer 

gruppen gleichkommt. die bedeutung des dezentrali-

sierungsprozesses zur stärkung der demokratie auf 

lokaler ebene wird immer wieder betont.5

der staat Montenegro ist unterzeichner internationa-

ler rechtsinstrumente und Konventionen, die den 

status von asylsuchenden, Flüchtlingen und staaten-

losen betreffen. doch ist der rechtliche status von 

Flüchtlingen und dps (Displaced Persons) bisher 

ungenügend geklärt. ihre integration in die gesell-

schaft – vor allem jener, die in Montenegro bleiben 

möchten –, der zugang zu beschäftigung, Kranken-

versicherung, sozialen bezügen und eigentumsrechten 

ist noch nicht zufriedenstellend gewährleistet.6 offizi-

ellen angaben zufolge (stand: april 2007) sollen aus 

Kroatien und bosnien-herzegowina noch 6.926 (über-

wiegend serbische) Flüchtlinge registriert sein; aus 

dem Kosovo noch 16.137 (meist roma und serben). 

insbesondere die Lebensbedingungen von roma-

Flüchtlingen sind notdürftig. 
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eu-integration	und	nacHbarscHafts-

bezieHungen

Montenegro hat bald nach der unabhängigkeit mit  

den verhandlungen eines stabilisierungs- und asso-

ziierungsabkommens begonnen, das schließlich im 

oktober 2007 unterzeichnet wurde. es tritt in Kraft, 

sobald der ratifizierungsprozess abgeschlossen ist. 

dann wird Montenegro einen antrag auf eu-Mitglied-

schaft einreichen and so wahrscheinlich nach Kroatien 

und Mazedonien als nächstes Land des westbalkans 

den eu-Kandidatenstatus erhalten. der zügige stabi-

lisierungs- und assoziierungsprozess hat jenen recht 

gegeben, die mit der Lösung von serbien eine schnel-

lere annäherung an europäische strukturen verban-

den. 

in der verfassungsdebatte war die Frage der doppel-

ten staatsbürgerschaft ein zentraler streitpunkt. 

ursprünglich war vorgesehen, dass die montenegrini-

sche staatsbürgerschaft abzugeben wäre, falls man 

eine andere annehmen möchte. nun konnte ein Kom-

promiss erzielt werden, der vor allem für serben von 

bedeutung ist: alle vor der unabhängigkeitserklärung 

in Montenegro registrierten bürger können die monte-

negrinische staatsbürgerschaft behalten, falls sie eine 

andere annehmen sollten. ohne diese Möglichkeit 

einer doppelten staatsbürgerschaft, so wurde befürch-

tet, könnte eine auswanderungsbewegung ins nach-

barland einsetzen, nachdem serbien ende september 

2007 das staatsbürgerschaftsrecht vereinfacht hat 

und nun allen ethnischen serben, die außerhalb ser-

biens leben, die staatsbürgerschaft zugesteht. die 

unterzeichnung bilateraler staatsbürgerschaftsabkom-

men steht noch aus. während andere nachfolgefragen 

aus der auflösung des bündnisses zwischen serbien 

und Montenegro pragmatisch gelöst werden konnten, 

fehlt noch eine einvernehmliche regelung über die 

wechselseitige anerkennung von gerichtsentscheidun-

gen.7 Montenegro hat eine diplomatische vertretung in 

serbien. in manchen angelegenheiten (etwa visafra-

gen) vertritt der serbische staat gegenüber drittlän-

dern auch die montenegrinischen interessen. die poli-

tischen und wirtschaftlichen beziehungen zu Kroatien 

haben sich positiv entwickelt, diplomatische vertre-

tungen wurden jeweils eröffnet. zur Klärung stehen 

noch Fragen, die Flüchtlinge, dps, eigentum sowie die 

grenze in prevlaka betreffen. auch die bedeutung 

guter beziehungen zu Mazedonien wird durch wech-

selseitige hochrangige besuche unterstrichen. die 

beziehungen zu bosnien-herzegowina haben sich 

intensiviert, eine diplomatische vertretung in sarajevo 

wurde eröffnet, die eröffnung der bosnisch-herzego-

winischen botschaft in podgorica steht bevor. 

parteien	und	parlament

als einziger staat der region wurde Montenegro seit 

den ersten demokratischen wahlen im Jahr 1990 von 

ein und derselben partei regiert: der demokratischen 

partei der sozialisten. ihr vorsitzender, Milo djukano-

vić, wurde 1990 mit 29 Jahren jüngster Premierminis-

ter in europa. er ist auch heute wieder in diesem amt, 

nach kurzen unterbrechungen als präsident von 1998 

bis 2002, sowie einem kurzfristigen rückzug aus poli-

tischen ämtern (außer dem des parteivorsitzenden) 

nach der unabhängigkeit. Montenegro ist eine parla-

mentarische demokratie. bei den letzten parlaments-

wahlen im september 2006 entschieden die wähler 

über die zusammensetzung des parlaments (81 sitze) 

wie folgt: die demokratische partei der sozialisten 

(dps) erhielt gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner, 

den sozialdemokraten (sdp), 41 sitze; die serbische 

Liste (sL) zwölf; die (pro-serbische) Listenverbindung 

aus sozialistischer volkspartei (snp), demokratischer 

partei serbiens (dss) und volkspartei (sn) elf; die 

bewegung für wandel (pzp)8 elf sitze. die Liberale 

partei (Lp), die bosniakische partei (bs), und die 

Kroatische bürgerinitiative (hgi) erhielten drei sitze, 

die drei albanischen parteien je einen sitz. es gibt in 

Montenegro neben den parteien ethnischer Minder-

heiten solche, die in erster Linie durch ihre haltung 

gegenüber Fragen wie der staatenunion mit serbien 

oder der nationalen identität Montenegros profiliert 

sind. dass sich dies mit der selbstidentifikation der 

jeweiligen parteibasis und damit also auch mit ethni-

schen identitäten deckt, lässt sich nicht bestreiten. 

dennoch ist das parteienspektrum nicht derart eth-

nisch überdeterminiert wie etwa in bosnien-herzego-

wina, Mazedonien oder im Kosovo. in der regierungs-

partei dps bekleiden viele montenegrinische bosnia-

ken und albaner Führungspositionen. 

der politische alltag ist durch eine starke polarisierung 

zwischen der regierung aus sozialdemokratischer 

partei und demokratischer partei der sozialisten einer-

seits und der opposition aus serbischen parteien und 

der bewegung für wandel andererseits geprägt. die 

politische polarisierung trägt damit auch ethnische 

vorzeichen. wie die serbischen parteien für den erhalt 

des bündnisses mit serbien eingetreten waren, so 

sprachen sie sich in der verfassungsdebatte gegen  

das Konzept des bürgerstaats aus, der aus ihrer sicht 

die gleichstellung der ethnien nicht gewährleisten 

kann. wenn Montenegro nicht als staat der serben 

und Montenegriner definiert würde, dann doch zumin-

dest als vielvölkerstaat. Kritiker sahen in diesen stel-

lungnahmen den versuch, eine grundlage für spätere 

sezessionswünsche zu schaffen. alle vier pro-serbi-

schen parteien verweigerten der verfassung denn 
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auch die zustimmung im parlament.9 stattdessen 

wandten sie sich an die Medien mit einer erklärung, 

in der sie die verfassung als antiserbisches dokument 

bezeichneten, das die Montenegro durchziehenden 

spaltungen nur noch vertiefe. sie riefen die serbische 

bevölkerung Montenegros dazu auf, die serbische 

staatsbürgerschaft anzunehmen, Kontakte zu serben 

in anderen staaten zu intensivieren sowie die epar-

chien der serbisch-orthodoxen Kirche in Montenegro 

zu schützen. Ferner sollten symbole der serbischen 

identität zur schau gestellt und in Kommunen mit 

serbischer bevölkerungsmehrheit als offizielle sym-

bole verwendet werden. aber auch die albanischen 

sowie die parteien der bosniakischen und kroatischen 

volksgruppen – die bosniaken hatten sich ähnlich für 

den status eines konstitutiven volkes innerhalb eines 

vielvölkerstaates eingesetzt – hatten mit blick auf 

Fragen der identität, der offiziellen sprachen und 

staatlichen symbole widerstand gegen die verfassung 

zum ausdruck gebracht. die drei albanischen parteien, 

die für den status einer nationalen Minderheit einge-

treten waren, verweigerten der regierungskoalition 

die unterstützung, während die anderen Minderheiten-

parteien sich letztlich doch für die zustimmung zur 

verfassung entschlossen. 

kircHen	und	religionsgemeinscHaften	

wie in Mazedonien, so existieren auch in Montenegro 

zwei orthodoxe Kirchen, die neben der muslimischen 

religionsgemeinschaft und der katholischen Kirche  

das religiöse Leben bestimmen. bei der letzten volks-

zählung erklärten sich 74 % der bürger als orthodoxe, 

18 % als Muslime, 3,5 % als Katholiken und 4,5 % als 

andere beziehungsweise machten keine angaben. so 

gibt es orthodoxe Montenegriner und orthodoxe ser-

ben, muslimische bosniaken, muslimische und katho-

lische albaner, katholische Kroaten und einige weitere 

Minderheiten mit unterschiedlichen religionszugehö-

rigkeiten. vor allem die Küstenregion kennt eine lange 

tradition orthodoxer und katholischer Koexistenz, ge-

meinsam genutzte Kirchen und Friedhöfe, gemischte 

ehen und taufpraktiken, die religiöse heterogenität 

betonen. allerdings wird seit der unabhängigkeit von 

gelegentlichen spannungen zwischen der katholischen 

und der serbisch-orthodoxen Kirche (soK) berichtet, 

die sich offenbar auf die politische positionierung der 

soK10 oder umgekehrt auf die positive haltung der 

katholischen Kirche zur unabhängigkeit Montenegros 

beziehen. die eigentliche religiöse spannungslinie 

läuft jedoch durch die orthodoxe Kirche hindurch,  

die sich auch in Montenegro im verlauf des jugoslawi-

schen desintegrationsprozesses 1993 gespalten hat. 

die montenegrinisch-orthodoxe Kirche (MoK) rivali-

siert mit der soK um Legitimität sowie um Kirchen-

eigentum, beansprucht die anerkennung als Montene-

gros historische Kirche und hüterin der montenegrini-

schen identität sowie autokephalie. sie beruft sich 

dabei auf die legitime rechtsnachfolge der Montene-

grinisch-orthodoxen Kirche, die nach Montenegros 

vereinigung mit serbien infolge des ersten weltkriegs 

in der soK aufging. doch die orthodoxe weltgemein-

schaft anerkennt offiziell bis heute nur das patriarchat 

der soK in Montenegro. die Konflikte gehen unter-

dessen so weit, dass die jeweiligen gottesdienste 

gestört und andere sabotageakte verübt werden. in 

dieser auseinandersetzung hat sich die montenegri-

nische regierung immer wieder auf die seite der MoK 

gestellt und damit den Konflikt sowohl mit der soK als 

auch politisch mit dem serbischen nachbarstaat zuge-

spitzt. bis heute gehören der MoK de facto nur zwei 

Kirchen, eine in cetinje, die andere in Kotor. Mit 24 

priestern kümmert sie sich um etwa 50 dörfer in der 

umgebung von cetinje. doch viele Montenegriner 

halten der soK mit ihren 220 Mönchen und priestern 

und 700 Kirchen und Klöstern die treue. während der 

verfassungsdebatten war der status der Kirchen eines 

der umstrittensten themen. die neue verfassung 

versucht, diesem Konflikt auszuweichen, indem nur 

sehr allgemein festgehalten wird, dass die glaubens-

gemeinschaften vom staat getrennt sind. die soK 

kritisierte dies heftig, da sie nicht als glaubensge-

meinschaft, sondern als Kirche verstanden werden 

will.

spracHe,	bildung,	kultur

in Montenegro wird der ethnischen zusammensetzung 

der bevölkerung entsprechend Montenegrinisch, 

serbisch, albanisch, bosnisch, Kroatisch und romanes 

gesprochen. im verfassungstext steht heute „Monte-

negrinisch” als Landessprache; weitere sprachen auch 

für den amtlichen gebrauch sind albanisch, bosnisch, 

Kroatisch und serbisch. allerdings ist wohl gesetzlich 

noch nicht genauer bestimmt, wie die anwendung der 

vier anderen sprachen geregelt sein soll. nun wurde 

eine Kommission von der regierung erstmals mit der 

standardisierung des Montenegrinischen beauftragt; 

rechtschreibung, grammatik und wortschatz sollen 

festgelegt werden. Jeder angehörige einer ethnischen 

Minderheit hat das verfassungsmäßig garantierte 

recht, seine eigene sprache zu nutzen und zu pflegen 

sowie unterricht in der eigenen sprache zu erhalten.11 

bereits vor verabschiedung der neuen verfassung war 

albanisch in mehrheitlich von albanern besiedelten 

gebieten (etwa in den städten ulcinj und tuzi) offi-

zielle unterrichtssprache in den schulen. schüler 

konnten dort wählen zwischen serbisch/Montenegri-

nisch und albanisch. die regierung plant, ein zentrum 

für den erhalt und die entwicklung der Kulturen der 
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Minderheiten einzurichten. außerdem hat das parla-

ment jüngst ein gesetz zur gründung eines Fonds für 

Minderheiten verabschiedet.

die Frage der sprache steht im zentrum des monte-

negrinischen State-building-prozesses. bis zu anfang 

der 1990er Jahre wäre die antwort auf die Frage, wel-

che sprache man spricht, einfach ausgefallen: serbo-

kroatisch. Laut verfassung der Föderativen republik 

Jugoslawien wurde dann serbisch, in der ijekavischen 

version gesprochen. selbst bei der volkszählung 2003 

gaben noch 62,9 % der bürger an, serbisch zu spre-

chen, etwa 23 % nannten damals Montenegrinisch  

als ihre sprache. seit Montenegro unabhängig ist, gibt 

es einen sprachenstreit, der sich um die definition der 

Landessprache dreht. diese auch in der Öffentlichkeit 

sehr präsente auseinandersetzung mag mit dazu bei-

getragen haben, dass heute umfragen und schätzun-

gen zufolge etwa ein drittel der bevölkerung Monte-

negrinisch als seine sprache bezeichnen würde, ein 

drittel serbisch und ein weiteres drittel unentschieden 

wäre. schließlich war auch die verfassungsdebatte 

wesentlich eine über die Frage der sprache. erwar-

tungsgemäß traten die serbischen parteien dafür ein, 

die sprache als serbisch zu bezeichnen, da aus ihrer 

sicht Montenegriner ethnische serben seien bezie-

hungsweise serbische wurzeln hätten. die regierungs-

parteien dagegen traten für Montenegrinisch als 

offizielle sprache ein, gleichfalls gestützt auf linguisti-

sche expertisen, die im gegenteil zu serbischen Fach-

argumenten nachweisen, dass die montenegrinische 

sprache sich mit der montenegrinischen nation inner-

halb eines distinkten geografischen und historischen 

raumes über Jahrhunderte entwickelt habe. die partei 

der bosniaken wiederum wollte sowohl Montenegri-

nisch als auch serbisch, Kroatisch, bosnisch und 

albanisch im rang von offiziellen sprachen sehen.  

Für albaner geht es vor allem immer wieder darum, 

als ethnische Minderheit im bereich bildung und Kultur 

eigene institutionen unterhalten und so die eigene 

nationale und kulturelle identität pflegen zu können.

medien

der öffentlich-rechtliche rundfunk und das Fernsehen 

Montenegro bestehen aus zwei sendern, rtcg 1 und 

2. daneben gibt es fünf private Fernsehanstalten 

sowie zahlreiche private und lokale radiosender. auf 

dem printmedienmarkt beherrschen im wesentlichen 

vier tageszeitungen die szene, die sich je nach hal-

tung zur regierung unterscheiden, sowie ein wochen-

magazin. das rundfunkgesetz verpflichtet den öffent-

lich-rechtlichen rundfunk und das Fernsehen zur 

produktion und sendung von programmen, die die 

kulturelle identität der verschiedenen ethnischen und 

nationalen gruppen im Land widerspiegeln. außerdem 

sollen die öffentlich-rechtlichen sender programme 

der nationalen und ethnischen gruppen in ihren sied-

lungsgebieten in den entsprechenden Muttersprachen 

senden. Für programme in albanisch und anderen 

Minderheitensprachen stehen öffentliche Mittel aus 

dem staatshaushalt zur verfügung. rtcg sendet täg-

lich nachrichten und informative programme auf 

albanisch sowie einmal wöchentlich ein zweistündiges 

albanisches programm mit informativ-edukativem 

charakter; in mehrheitlich albanischen Kommunen 

werden in den lokalen radioanstalten von rtcg pro-

gramme in albanischer sprache gesendet. außerdem 

wird eine albanische tageszeitung aus öffentlichen 

Mitteln finanziert. die albanische Minderheit gibt selbst 

16 lokale zeitungen und zeitschriften in albanischer 

sprache heraus, verfügt über einen privaten radiosen-

der, zwei private Fernsehsender und eine presseagen-

tur. darüber hinaus senden weitere lokale private 

radiosender ebenfalls programme für ihre albanischen 

zuhörer in deren Muttersprache. in mehrheitlich alba-

nischen ortschaften und in solchen mit hohem kroa-

tischem bevölkerungsanteil können Fernsehprogram-

me aus albanien und Kroatien empfangen werden. 

zwei zeitschriften befassen sich mit der bosniakischen 

bevölkerung, ihrem kulturhistorischen erbe, Fragen 

der spirituellen identität und der stellung der bosnia-

ken im montenegrinischen alltag. eine zeitschrift für 

eine kroatische Leserschaft erscheint periodisch. in 

abständen sendet rtcg auch programme über die 

anderen ethnischen gruppen im Land. das montene-

grinische radio bietet einmal pro woche ein programm 

in romanes sowie regelmäßige sendungen in Monte-

negrinisch über alle Minderheiten im Land. 

wirtscHaft	

im vorfeld der unabhängigkeit hielten viele beobach-

ter einen so kleinen staat wie Montenegro in der re-

gion für wirtschaftlich nicht lebensfähig. Mit der unter-

zeichnung des saa wurde die wirtschaftliche zusam-

menarbeit mit der eu intensiviert und der weg zur 

etablierung einer Freihandelszone zwischen Montene-

gro und der eu eröffnet. doch bereits seit der unab-

hängigkeit stellt die wirtschaftliche entwicklung sich 

als äußerst positiv dar. von einem wirtschaftsboom  

ist sogar die rede. die wachstumsrate im Jahr 2006 

belief sich auf 6,5 %. die dynamischsten wachstums-

bereiche der montenegrinischen wirtschaft sind der 

tourismus, das baugewerbe sowie der Finanzsektor. 

die beträchtliche anzahl ausländischer arbeitnehmer 

in der tourismusbranche und im baugewerbe weist 

sogar auf einen branchenbedingten arbeitskräfteman-

gel hin. die tourismusindustrie trägt indes erheblich 

zum innermontenegrinischen ökonomischen gefälle 
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bei. ganze Landesteile Montenegros bleiben vom 

wirtschaftlichen aufschwung bislang unberührt. im 

Sandžak etwa ist die (überwiegend bosniakisch-mus-

limische) bevölkerung maßgeblich auf transferleistun-

gen aus der arbeitsmigration angewiesen. die ethni-

schen Minderheiten partizipieren insgesamt betrachtet 

in unterschiedlichem Maße und selektiv an den wachs-

tumsbranchen. sollten sich derartige differenzen ver-

tiefen, könnten hieraus interethnische spannungen 

erwachsen. auch wenn offizielle angaben zur arbeits-

losigkeit ein sinken der rate innerhalb der letzten vier 

Jahre um die hälfte auf 14,7 % verzeichnen, kann 

nicht darüber hinweggesehen werden, dass eben wirt-

schaftsschwache und zugleich ethnische schwerpunkt-

gebiete wie der Sandžak überproportional von Arbeits-

losigkeit betroffen sind. am besorgniserregendsten 

allerdings ist wieder die situation der roma. Mit 82 % 

liegt bei ihnen die arbeitslosenrate extrem weit über 

dem durchschnitt.

Im April 1998 ernannte Milošević den abgeschlagenen 
Bulatović zum Premierminister der serbisch-montenegri-
nischen Föderation. Kurz darauf boykottierte Belgrad die 
neugewählten montenegrinischen Delegierten im föde-
ralen Parlament. Finanztransfers zwischen dem föderalen 
und dem montenegrinischen Haushalt setzten aus. Es 
folgten Handelsboykotte, erst für Agrarprodukte, dann 
für alle Waren aus Montenegro, außer Aluminium und 
Stahl. Montenegro übernahm die Kontrolle über seine 
Grenzen, hob Visabeschränkungen für Besucher auf und 
begann – neben serbischen Zollposten – selbst Zölle zu 
erheben. Im November 1999 wurde die Deutsche Mark 
als offizielle Landeswährung eingesetzt (gefolgt vom Eu-
ro). Montenegro begann mit dem Aufbau eigener diplo-
matischer Vertretungen. Im Juli 2000 schloss Milošević 
durch eine Änderung der jugoslawischen Verfassung die 
montenegrinische Regierung von allen föderalen Ent-
scheidungen aus. Damit waren die Institutionen der Fö-
derativen Republik schlussendlich außer Kraft gesetzt. Als 
Milošević im Oktober 2000 abgewählt wurde, hatte Mon-
tenegro bereits die wesentlichen Institutionen eines un-
abhängigen Staates errichtet. Die einzig noch auf monte-
negrinischem Territorium operierenden föderalen 
Institutionen waren damals die jugoslawische Volksarmee 
sowie die jugoslawische Luftraumkontrolle. 
Die Situation der Roma ist ähnlich kritisch wie in den  
anderen Ländern der Region. Sie sind Diskriminierungen 
im Gesundheits-, Sozial- und Erziehungssystem sowie im 
ökonomischen Sektor ausgesetzt. Im Rahmen des Zehn-
Jahres-Programms zur Integration der Roma-Bevölke-
rungen in der Region hat sich in Montenegro der Dialog 
zwischen staatlichen Stellen und den Vertretern der Ro-
ma über eine nationale Strategie und einen besonders 
auf Roma-Frauen zugeschnittenen Aktionsplan positiv 
entwickelt. Allerdings sind noch keine Mittel im Staats-
haushalt dafür bereitgestellt worden.
Sechs der elf zum Sandžak gehörenden Gemeinden lie-
gen in Serbien, die übrigen Gemeinden liegen in Monte-
negro.
Allein im Jahr 2006 wurden an die 600 Beschwerden  
bearbeitet, die in vielen Fällen die Arbeit der Justiz betra-
fen. Offenbar werden Empfehlungen des Ombudsmanns 
auch von den gemeinten Stellen zur Kenntnis genommen 
und berücksichtigt.
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Auch Finanzmanagement und Besteuerung sollen lokal 
geregelt werden.
Ein Institut für Flüchtlingshilfe, das das bisherige Kom-
missariat für DPs ablöst, soll als Anlaufstelle dienen, um 
die Bestimmungen des Asylrechts realisieren zu helfen.
Hier muss das montenegrinische Justizministerium seine 
Kapazitäten für die internationale Zusammenarbeit aus-
bauen.
Die Bewegung für Wandel war ursprünglich eine Bürger-
bewegung, die sich vor allem für Korruptionsbekämpfung 
eingesetzt und einen regierungskritischen Kurs vorgelegt 
hatte.
Die Delegierten der Serbischen Liste blieben während des 
feierlichen Parlamentsakts beim Singen der Hymne sitzen 
und verließen anschließend den Saal. Die drei anderen 
Parteien hatten die Feier erst gar nicht besucht.
Die Stellungnahme des Erzbischofs von Cetinje und Me-
tropoliten von Montenegro, Amfilohije, zur Unabhängig-
keitserklärung des Kosovos fiel Medienberichten zufolge 
offenbar ähnlich aus wie die des zum Zeitpunkt der Erklä-
rung amtierenden serbischen Regierungschefs Koštunica.
Nur etwa ein Drittel der Kinder aus Roma-Familien neh-
men am Grundschulunterricht teil und nur 20 % von  
ihnen schließen die Grundschule ab.
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die geschichte der Föderalisierung Jugoslawiens kann 

auch als geschichte der entwertung des serbischen 

nationalgefühls gelesen werden. bereits seit den 

frühen 1960er Jahren und spätestens mit der neuen 

jugoslawischen verfassung von 1974, in der die weit-

gehende autonomie der teilrepubliken und provinzen 

festgeschrieben wurde, wurde um eine politische Form 

und um Mechanismen gerungen, die den ethnischen 

ausgleich und die gleichgewichtung der bestandteile 

des vielvölkerstaats organisieren und garantieren soll-

ten. serbien empfand sich schon im Königreich der 

serben, Kroaten und slowenen, im nach dem ersten 

weltkrieg gegründeten ersten vielvölkerstaat, als das 

eigentliche staatsvolk. auch in der sozialistischen 

republik Jugoslawien verstand man sich als tragende 

nation, die von belgrad aus den gesamtstaat prägte. 

immerhin brachte serbien bereits eine weit über 

hundert Jahre währende staatstradition und national-

staatliche erfahrung mit ein. zugleich hatten die 

serben ihren nationalstaat für etwas höheres, für 

Jugoslawien, aufgegeben. sie waren daher immer 

besonders überzeugte Jugoslawen. „der serbe war 

Jugoslawe. nationalisten waren nach diesem Muster 

immer die anderen, die diesem Jugoslawien mit inne-

rer reserve entgegentraten: vor allem die Kroaten 

und slowenen und später die albaner, wenn sie Föde-

ralismus und nationale autonomie verlangten.”1 dem 

serbischen verständnis nach waren (und sind) auch 

Montenegriner serben. sie hatten gemeinsam mit  

den serben gegen die ottomanen und ihre jahrhun-

dertelange herrschaft auf dem balkan gekämpft. die 

Mazedonier wurden, wie auch die muslimischen bos-

niaken, erst im verlauf der jugoslawischen entwick-

lung überhaupt als nation geschaffen beziehungsweise 

anerkannt. demgegenüber wurden albaner immer als 

– jedoch nicht ebenbürtige – Fremde betrachtet. eine 

ernstzunehmende Konkurrenz innerhalb der jugosla-

wischen Föderation, wie etwa die Kroaten, waren sie 

nie. ihre autonomie wurde daher für die serben zum 

symbol der eigenen degradierung zu einem volk unter 

vielen, die in den 1960er Jahren mit der zunehmenden 

Föderalisierung Jugoslawiens begann und am 17. 

Februar 2008 mit der unabhängigkeitserklärung des 

Kosovos als ein Kapitel der regionalen geschichte 

geschlossen wurde. allerdings blieb Jugoslawien trotz 

Föderalisierung ein zentralistisch regierter, vereinheit-

lichender, autokratischer staat. sein zusammenbruch 

war spätestens mit der wirtschaftskrise der 1980er 

Jahre und dem offenen ausbruch von verteilungs-

kämpfen besiegelt, die ethnonationalistische gemein-

schaften gegeneinander ausfochten. die serbische war 

eine davon, auch wenn sie sich als diejenige sah, die 

das „große ganze” zusammenzuhalten versuchte. 

die heutige republik serbien ist rechtsnachfolgerin 

der staatenunion serbien und Montenegro, aus der 

sich Montenegro gemäß artikel 60 der verfassungs-

charta der union per referendum im Mai 2006  

herausgelöst hatte. Mit einer bevölkerungszahl von 

7.490.001 ist serbien bei weitem der größte und 

bevölkerungsreichste staat der region. ethnische 

serben sind mit etwa 83 % bei weitem die größte 

bevölkerungsgruppe.2 außerdem gibt es zahlreiche, 

jedoch zahlenmäßig recht kleine Minderheiten – alba-

ner, bosniaken, bulgaren, bunjevci, Kroaten, roma, 

rumänen, ruthenen, slowaken, ungarn, ukrainer, 

vlachen –, die meist in bestimmten gebieten der 

republik konzentriert angesiedelt sind. die meisten 

Minderheiten leben in der provinz vojvodina, die auch 

international immer wieder als beispiel gelungenen 

multiethnischen zusammenlebens herausgehoben 

wird. sie machen etwa 40 % der vojvodina-bevölke-

rung aus. zu ihnen gehört eine starke ungarische 

Minderheit, die 3,92 % der serbischen gesamtbevöl-

kerung stellt. seit dem Jahr 2000 sind Minderheiten 

an der regierung der provinz beteiligt. in den 1990er 

Jahren reflektierten die jugoslawischen nachfolge-

kriege auch die Lage der Minderheiten, gerade in der 

vojvodina. dort ansässige Kroaten wurden regelmäßig 

opfer gewalttätiger übergriffe von serbischen extre-

misten, meist anhängern der serbischen radikalen 

partei. Konflikte der jüngeren vergangenheit werden 

meist auf die verschiebung der bevölkerungsverhält-

nisse durch den damaligen zuzug serbischer Flücht-

linge aus den benachbarten Kriegsgebieten zurückge-

führt. das dadurch entstandene übergewicht der 

serbischen bevölkerung in der vojvodina ermutige 

serbische nationalisten zu übergriffen auf angehörige 

anderer ethnischer gruppen, so lautet oft die erklä-

rung.3 offenbar sind immer wieder gerade serbische 

serbien
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Flüchtlinge aus bosnien-herzegowina und der Krajina 

an übergriffen auf angehörige ethnischer Minderheiten 

in der vojvodina beteiligt, wo auch in den vergange-

nen Jahren übergriffe gehäuft auftraten. diese konn-

ten jedoch meist vor gericht gebracht werden. die 

Situation im Sandžak, dem Grenzgebiet im Südwesten 

serbiens zu Montenegro, bosnien-herzegowina und 

Kosovo, hat sich offenbar verschlechtert. hier leben 

die meisten bosniaken, die 1,82 % der bevölkerung 

serbiens ausmachen. während des Krieges in bos-

nien-herzegowina wurden sie durch diskriminatorische 

politik und gewalttätige übergriffe serbischer extre-

misten und paramilitärs bedrängt. die nationalistische 

Mobilisierung der serbischen bosniaken hat wesentlich 

im damaligen widerstand ihren ursprung, als politi-

sche vertreter der bosniaken damals sezessionsforde-

rungen erhoben. die überwiegend in drei gemeinden 

Südserbiens – Preševo/Presheva, Medveđa/Medverdi-

ja, bujanovac/bojanovci – an der grenze zum Kosovo 

siedelnden albaner machen weniger als 1 % der ser-

bischen bevölkerung aus. die dortige Lage wird der-

zeit als stabil, aber angespannt beschrieben. gele-

gentlich wird von ethnisch motivierten zwischenfällen 

berichtet. während der 1990er Jahre waren albaner 

weitgehend vom politischen Leben ausgeschlossen. 

ein bewaffneter aufstand in den Jahren 2000 und 

2001 wurde mit einer vereinbarung zwischen der 

damaligen regierung und den albanern beendet, die 

unter anderem deren stärkere einbindung in staatliche 

institutionen vorsah.4 seitdem wurden bei der rekru-

tierung von albanern für die multiethnische polizei in 

der region Fortschritte erzielt. allerdings bekräftigten 

im september 2007 einige ihrer politischen repräsen-

tanten erneut in einer erklärung ihre Forderung nach 

einer umfassenden politischen und territorialen auto-

nomie sowie nach institutionellen verbindungen mit 

dem Kosovo. viele beobachter halten es für nahelie-

gend, dass eine denkbare abspaltung des nordkoso-

vos die Forderung nach einem gebietsaustausch mit 

den mehrheitlich albanisch besiedelten gebieten im 

preševotal nach sich ziehen könnte. ein vertreter der 

südserbischen albaner im serbischen parlament hob 

hingegen mehrfach beschwichtigend hervor, dass der 

ahtisaari-plan als bestmöglicher Kompromiss für alle 

seiten und die region zu achten wäre. ob er mit die-

ser sichtweise allerdings für die Mehrheit der von ihm 

vertretenen albaner spricht, ist fraglich. denn die 

südserbischen albaner betonen immer wieder ihr 

zugehörigkeitsgefühl zum Kosovo. beobachter erken-

nen in solchen gedankenspielen jedoch eher ein nach 

belgrad gerichtetes signal, die anliegen der südserbi-

schen albaner nicht zu ignorieren.5 in bujanovac 

haben sich zudem die Mehrheitsverhältnisse in der 

jüngeren vergangenheit durch den zuzug serbischer 

Flüchtlinge und die rückkehr albanischer Flüchtlinge 

ins Kosovo zugunsten der serben verändert. allein  

im preševo-tal sind noch immer zu einem großteil 

albaner angesiedelt. im osten serbiens leben bulga-

ren, vlachen und rumänen, die bislang weitgehend 

assimiliert waren und erst in jüngerer zeit deutlicher 

Minderheiteninteressen zum ausdruck bringen. die 

Minderheit der roma wiederum verteilt sich über  

ganz serbien. verschiedenen berichten zufolge soll  

es etwa 600 roma-siedlungen geben, die immer 

wieder von rechtsradikalen angegriffen werden. von 

geschätzten 450.000 roma haben circa 84 % keine 

geregelten einkünfte; gesellschaftliche diskriminie-

rung, hunger und Krankheiten gehören zu ihrem all-

tag. berichten über Misshandlungen in polizeigewahr-

sam wird, so hört man, nicht konsequent nachgegan-

gen. aus dem Kosovo sind um die 50.000 albanisch-

sprachige roma, die ashkali, geflüchtet. einer ihrer 

vertreter meinte, sie würden in serbien „wie albaner 

behandelt und verachtet”. personaldokumente zu 

erhalten ist für sie äußerst schwierig. wo jedoch keine 

personaldokumente vorgelegt werden können, ist 

auch der zugang zu gesundheitsversorgung, sozial-

hilfe, bildung, beschäftigung, und einer reihe anderer 

Lebensbereiche versperrt. immerhin wurde zur behe-

bung der Missstände in der regierungsagentur für 

Menschen- und Minderheitenrechte ein büro einge-

richtet, das sich mit der integration der roma befasst. 

hier liegt auch die Koordinierung für den im Frühsta-

dium der implementierung befindlichen aktionsplan 

im rahmen des regionalen programms zur roma-

integration 2005-2015, dessen umsetzung den jewei-

ligen verantwortlichen Ministerien obliegt. dieser plan 

umfasst die bereiche bildung, gesundheitsvorsorge, 

beschäftigung, unterkunft, sozialfürsorge, Medien, 

Kultur und antidiskriminierung. zur verbesserung  

der situation und gesetzlichen regelung der roma-

siedlungen wurden richtlinien aufgestellt. auf lokaler 

ebene gibt es außerdem 20 aktionspläne, für deren 

jeweilige Koordinierung in den betroffenen gemeinden 

roma-vertreter eingestellt wurden. in Kooperation  

mit internationalen partnern wurden sogenannte 

awareness-trainings durchgeführt.

noch immer soll es 104.000 Flüchtlinge und etwa 

doppelt so viele idps (Flüchtlinge aus dem Kosovo 

sind als idps registriert) in serbien geben. um die 

8.000 Flüchtlinge und idps sind bis heute in circa 160 

sammelstellen und Flüchtlingszentren untergebracht. 

die serbische politik gegenüber serbischen Flüchtlin-

gen unterscheidet sich deutlich etwa von der kroati-

schen gegenüber kroatischen Flüchtlingen aus dem 

benachbarten bosnien-herzegowina. bis vor Kurzem 

konnten sie im staatlichen sektor keine anstellung 

finden, eine doppelte staatsbürgerschaft war ausge-

schlossen. dies ist nun endlich möglich, nachdem die 
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entsprechende rechtsgrundlage geschaffen wurde.  

da die Flüchtlinge auf arbeit im informellen sektor 

angewiesen waren, zogen sie meist in die städte. 

auch wenn manchen die ökonomische und soziale in-

tegration gelang, so lebt die Mehrheit der Flüchtlinge 

doch nach wie vor in schwierigen Lebensumständen. 

ihre rückkehr in die herkunftsländer wurde seitens 

serbischer behörden ebenso wenig aktiv unterstützt 

wie ihre integration.

staat	und	Verfassung

im herbst 2006 gab sich die republik serbien eine 

neue verfassung, die per referendum bestätigt wurde; 

im november trat sie in Kraft.6 in der präambel wird 

herausgestellt, dass Kosovo und Metohija untrenn-

barer bestandteil des serbischen staates ist.7 die ver-

fassung untersagt jede Form direkter und indirekter 

diskriminierung von angehörigen ethnischer und 

anderer gemeinschaften oder Minderheiten. allerdings 

werden in der praxis verstöße, zum beispiel auf dem 

arbeitsmarkt, nur selten geahndet. ein anti-diskrimi-

nierungsgesetz existiert nicht, wohl aber seit Kurzem 

ein staatlicher ombudsmann, dessen büro jedoch 

noch nicht funktionsfähig ist. außerdem gibt es einen 

provinz-ombudsmann in der vojvodina, der allein im 

Jahr 2006 von 457 beschwerdefällen berichtete.8 die 

verfassung sieht Maßnahmen der affirmative action 

für Minderheiten vor. im Jahr 2006 verabschiedete 

die regierung beschlüsse zur repräsentation von 

Minderheiten im öffentlichen sektor, die sich im pro-

zess der umsetzung befinden. zuständig für die 

Koordinierung der von einzelnen Ministerien umzuset-

zenden Minderheitenpolitik ist das amt für Menschen- 

und Minderheitenrechte. vertreter von Minderheiten 

fordern dessen umwandlung in ein Ministerium. ge-

mäß verfassung sind von den Minderheiten nationale 

räte zu wählen, die für die wahrung der kulturellen 

autonomie9 ethnischer Minderheiten zuständig sind. 

derzeit existieren 14 nationalräte, die finanziell vom 

staat getragen werden. was fehlt, ist eine Festlegung 

für die wahl der nationalräte sowie eine bestimmung 

ihrer pflichten. in der zwischenzeit ist das Mandat 

einiger nationalräte ausgelaufen, aufgrund des recht-

lichen vakuums können jedoch keine neuwahlen ab-

gehalten werden. der ebenfalls existierende republi-

krat für Minderheiten ist seit 2006 nicht mehr zusam-

mengetreten.

 

Zu Zeiten Miloševićs wurden der Minderheitenschutz 

aus dem Jugoslawien der 1970er und 1980er Jahre 

stark eingeschränkt sowie diskriminatorische rege-

lungen und gesetze erlassen. Mit der Machtübernah-

me der demokratischen opposition (dos) im herbst 

2000 wurden diese wieder aufgehoben beziehungs-

weise neue gesetzliche Mechanismen eingeführt. ihre 

wirkung wird von Fachleuten jedoch kritisch beurteilt; 

vieles war eher symbolischer natur oder kam auf der 

ebene des gemeinschaftslebens kaum an. die ser-

bisch-montenegrinische Föderation nahm 2001 das 

rahmenabkommen zum schutz nationaler Minder-

heiten im vorfeld der aufnahme als Mitglied in den 

europarat an.10 im Februar 2002 wurde ein gesetz 

zum schutz der rechte und Freiheiten nationaler 

Minderheiten verabschiedet. auf ihm basierte die auch 

in die neue verfassung eingegangene institution der 

nationalen räte, die zwischen regierung und Minder-

heitenvertretung vermitteln sollen. das gesetz gab 

jedoch nur einen rahmen vor, ohne details zu klären, 

die außerdem nicht in der Kompetenz der Föderation 

lagen. die aufgabe hierzu oblag seit etablierung der 

staatenunion serbien und Montenegro 2003 den 

republiken beziehungsweise seit 2006 den beiden 

unabhängigen staaten. Montenegro arbeitete unter-

dessen 2003 sein eigenes Minderheitengesetz aus. 

serbien inkorporierte teile des föderalen gesetzes in 

die eigene gesetzgebung. die detaillierte ausarbeitung 

von Minderheitengesetzen ist bis heute im gange.  

das gesetz zur kommunalen selbstverwaltung etwa 

regelt die verantwortung von gemeinden für die 

umsetzung der rechte von Minderheiten, die in ihren 

grenzen leben. in multiethnischen gemeinden sind 

außerdem räte für interethnische beziehungen vorge-

sehen.

eu-integration	und	nacHbarscHafts-

bezieHungen

serbien hat ende april 2008 ein saa unterzeichnet. 

die verhandlungen dazu waren im oktober 2005 

eröffnet worden. zwischenzeitlich wurden sie über ein 

gutes Jahr bis Juni 2007 ausgesetzt, da serbien seiner 

verpflichtung zur Kooperation mit dem International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ictY)  

nur unzureichend nachgekommen war. aufgrund  

enger Kooperation der geheimdienste serbiens, Mon-

tenegros und bosnien-herzegowinas gelang jedoch  

die Festnahme zweier mutmaßlicher Kriegsverbrecher 

im Mai und Juni 2007 und ihre auslieferung an das 

ictY, was zur wiederaufnahme der verhandlungen 

führte, die bereits im september 2007 abgeschlossen 

werden konnten.11 bis heute wird die Kooperation 

belgrads mit dem ictY kritisch bewertet. der Kriegs-

verbrecher Karadzič wurde im Juli 2008 an das ICTY 

ausgeliefert, bei Mladić steht die Verhaftung und Aus-

lieferung allerdings noch aus. ein eu-Kandidatenstatus 

ist bis heute an die Bedingung geknüpft, dass Mladić 

überstellt wird. die zügige einbindung serbiens in den 

beitrittsprozess wird von vielen internationalen vertre-

tern als Mittel betrachtet, radikalen Kräften, die gegen 
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die eu-integration und die unabhängigkeit Kosovos 

mobilisieren, den wind aus den segeln zu nehmen.

serbien engagierte sich bislang aktiv in regionalen 

netzwerken. das ceFta wurde im september 2007 

ratifiziert. die bilateralen beziehungen zu bosnien-

herzegowina, Kroatien, Mazedonien und Montenegro12 

werden insgesamt als konstruktiv beurteilt. uneinig-

keiten mit Montenegro bezüglich der doppelten 

staatsbürgerschaft von Mitgliedern der serbischen 

gemeinschaft, die in Montenegro leben, wurden 2007 

zugunsten einer zulassung der doppelten staatsbür-

gerschaft einvernehmlich gelöst. Mit Kroatien steht 

noch die unterzeichnung eines grenzabkommens  

aus, ebenso mit bosnien-herzegowina. die guten 

beziehungen zwischen serbien und Mazedonien  

wurden durch wechselseitige besuche hochrangiger 

politiker bekräftigt, ein bilaterales abkommen zum 

schutz der nationalen Minderheiten trat in Kraft. 

serbien und Kroatien kooperieren eng bei der suche 

nach mutmaßlichen Kriegsverbrechern sowie bei deren 

strafverfolgung. die beziehungen mit Kroatien sind 

durch die völkermordanklage gegen serbien vor dem 

internationalen gerichtshof in den haag überschattet 

(siehe Länderskizze Kroatien). auch die beziehungen 

mit bosnien-herzegowina sind wegen derselben Klage 

noch eingetrübt. die unterstützung der republika 

srpska durch serbische politiker in ihrem widerstand 

gegen eine reduzierung der regierungskompetenzen 

der entität zugunsten einer stärkung des bosnisch-

herzegowinischen gesamtstaates belastet immer 

wieder die zwischenstaatlichen beziehungen. im Mai 

2007 wurde ein serbisches Konsulat in banja Luka in 

der rs eröffnet, gefolgt von einer vereinbarung zur 

etablierung spezieller paralleler beziehungen zwischen 

serbien und der rs. die autoritäten in sarajevo 

äußerten sich hierzu erwartungsgemäß kritisch.

als un-Mitglied ist serbien verpflichtet, die sicher-

heitsratsresolution 1244 voll zu respektieren. aller-

dings hat belgrad die serben im Kosovo, seit unMiK 

die verwaltung übernommen hat, systematisch dazu 

ermutigt, die vorläufigen regierungsinstitutionen und 

alle wahlen zu boykottieren. Kosovo-serben wurden in 

ihrer illoyalität gegenüber dem kosovarischen staat 

bestärkt und mit finanziellen und politischen Mitteln 

an serbien gebunden. serbien lehnt bis heute par-

teienübergreifend eine unabhängigkeit der provinz ab. 

stattdessen wurde während der statusverhandlungen 

eine substanzielle autonomie vorgeschlagen, die die 

territoriale integrität des serbischen staates gemäß 

völkerrechtlichen grundsätzen wahren sollte. wie ein 

autonomes Kosovo von serbien politisch und wirt-

schaftlich getragen würde, wurde nie öffentlich erör-

tert. die serbische politik konzentriert sich nun darauf, 

zumindest den nördlichen, serbisch besiedelten teil 

des Kosovos noch als teil des serbischen staates 

„halten” zu können. die sorge scheint nicht ganz 

unberechtigt, dass man sich mit der nun bestehenden 

situation möglicherweise ein zweites zypern-problem 

eingehandelt hat. 

in den wochen vor der unabhängigkeitserklärung des 

Kosovos hatte die eu serbien diverse Kooperationsan-

gebote, etwa zur visumsfreiheit und zum Freihandel, 

gemacht. es ist nicht auszuschließen, dass im zuge 

der parallelen annäherung sowohl des Kosovos als 

auch serbiens an die eu der Konflikt über die eigen-

staatlichkeit des Kosovos den integrationsprozess 

blockieren könnte. auch bleibt abzuwarten, ob serbien 

seine zusammenarbeit im regionalen energieverband 

und eventuell in anderen regionalen Kooperationszu-

sammenhängen, wie immer wieder befürchtet, auf-

kündigen wird. (die ergebnisse der wahlen im Mai 

2008 geben jedoch durchaus grund zu optimistische-

ren prognosen.) dennoch bleibt weiterhin damit zu 

rechnen, dass sich serbien gegen die aufnahme des 

Kosovos in regionale und internationale organisati-

onen oder gremien wenden oder aus protest gegen 

die aufnahme sich möglicherweise selbst zurückziehen 

wird. erwartungsgemäß wurde die unabhängigkeit,  

die auch von russland völkerrechtlich in Frage gestellt 

wird, von serbien nicht akzeptiert. das recht auf  

territoriale integrität wurde aus serbischer sicht dem 

selbstbestimmungsrecht der Kosovo-albaner unterge-

ordnet. serbien wird wohl bis auf weiteres reise- und 

personaldokumente aus dem Kosovo nicht anerken-

nen. strittig ist innerhalb der regierung, ob das Koso-

vo seinen anteil an den serbischen auslandsschulden 

selbst tragen muss. von einigen politikern wird dies 

abgelehnt, weil es die anerkennung der neuen rechts-

lage bedeuten würde. Kursierende vorschläge für boy-

kottmaßnahmen13 werden wohl abgewogen gegenüber 

dem schaden, den sich serbien durch sie selbst zu-

fügen würde. 

eine erste belgrader reaktion auf die unabhängigkeit 

des Kosovos war die abberufung von botschaftern 

aus den Ländern, die die unabhängigkeit anerkannt 

haben. die politische Führung des Kosovos wurde 

wegen hochverrats angeklagt. die sozialisten forder-

ten, alle serbischen parteien und organisationen zu 

verbieten, die das Kosovo anerkennen. auch wurde 

von offizieller seite druck auf all jene angekündigt, 

die sich öffentlich proeuropäisch äußern. beobachter14 

halten es für möglich, dass das ziel der belgrader  

politik die schaffung einer dem Modell der republika 

srpska in bosnien-herzegowina entsprechenden ser-

bischen „entität” sein könnte. eine „Mini-rs” auf 

kosovarischem territorium könnte immerhin als vor-
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stufe zur abspaltung betrachtet werden. bereits im 

November 2005 muss Präsident Tadić, der im Vorfeld 

der Kosovo-entscheidung mehrfach vor einem frozen 

conflict warnte, bei einem treffen mit putin in Moskau 

und wenig später mit der spd-Führung in deutschland 

sein Konzept der aufteilung des Kosovos in zwei enti-

täten durch dezentralisierung vorgestellt haben. die 

belgrader politik, „serbisches” gebiet im nachbarland 

in serbische Finanzstrukturen zu integrieren, spricht 

für solche pläne. in öffentlichen stellungnahmen hat 

der ico-chef Feith unterdessen deutlich gemacht, 

dass eine teilung des jungen staates, wie von belgrad 

betrieben, nicht hingenommen würde. es wird abzu-

warten sein, wie der weitere ausbau der von belgrad 

finanzierten parallelstrukturen verhindert werden wird. 

ein zusammenstoß von serben mit KFor-einheiten ist 

nicht auszuschließen.

parteien	und	parlament

Während der Ära Milošević gab es keine Kooperation 

serbischer parteien mit parteien von Minderheiten, die 

zum teil ihrerseits nationalistische oder separatisti-

sche ziele verfolgten, wie etwa die bosniakischen 

Parteien im Sandžak und die albanischen in Südser-

bien. Minderheitenparteien wurden erstmals von der 

demokratischen opposition dos in den politischen 

regierungsalltag auf föderaler und republikebene 

miteinbezogen. eine systematische rechtliche basis, 

etwa durch regelungen im wahlgesetz für die politi-

sche integration von Minderheiten, existierte jedoch 

nicht.15 so beteiligten sich bei den wahlen 2003 Min-

derheitenparteien an gemeinsamen Listen mit großen 

parteien oder ließen ihre Kandidaten auf deren wahl-

listen kandidieren, um eine chance auf einzug ins 

parlament zu erhalten. einige, vor allem kleinere 

parteien nahmen Minderheitenkandidaten auf ihre 

Listen, um mit den stimmen der Minderheiten ihre 

eigenen wahlchancen zu erhöhen. seit im März 2004 

gemäß verfassung die 5 %-Klausel für parteien der 

ethnischen Minderheiten aufgehoben wurde, sind 

Minderheitenparteien auf diese vorwahlkoalitionen 

nicht mehr angewiesen. auch größere parteien wie die 

demokratische partei ds oder die wirtschaftsliberale 

g17 plus haben mittlerweile vertreter von Minder- 

heiten in ihren reihen und platzieren sie als Kandi- 

daten auf ihren Listen. die serbische parteienland-

schaft ist nach urteil von beobachtern insgesamt 

übersichtlicher geworden, doch sind die einzelnen 

parteien programmatisch oft noch mäßig entwickelt. 

die parlamentswahlen von 200716 ermöglichten eine 

prinzipiell reformorientierte Koalitionsregierung17 aus 

demokratischer partei serbiens (dss), volkspartei 

(ns, ds und g17 plus. allerdings konzentrierte sich 

der regierungschef und vorsitzende der dss, vojislav 

Koštunica, seitdem fast ausschließlich auf die Kosovo-

Frage und trieb mit seinem europakritischen Kurs und 

seiner Kritik am westlichen bündnis immer weiter der 

nach russland hin orientierten opposition aus serbi-

scher radikaler partei und sozialistischer partei ent-

gegen. die stellungnahmen der regierungsparteien 

zur unabhängigkeit des Kosovos brachten dies deut-

lich zum vorschein.18 anfang März legte die serbische 

radikale partei dem parlament eine resolution zur 

verabschiedung vor, über die jedoch nicht abgestimmt 

wurde, weil der parlamentspräsident die sitzung ab-

brach. in der resolution wurden die eu-staaten, die 

das Kosovo anerkannt haben, aufgefordert, ihre an-

erkennung zu annullieren; die wiederherstellung der 

territorialen integrität serbiens sei vorbedingung für 

die wiederaufnahme von assoziierungsgesprächen mit 

der europäischen union. die resolution wurde nicht 

nur erwartungsgemäß von den sozialisten, sondern 

auch von der dss unterstützt. damit spitzte sich die 

Konfrontation über die europapolitik zwischen der dss 

und ihren Koalitionspartnern ds und g17 plus, die im 

Kabinett die Mehrheit stellten und den Kurs von Koš-

tunica ablehnten, zur regierungskrise zu. am abend 

des 8. Märzes kündigte der premierminister neuwah-

len an. so ist die regierungskoalition unter Minister-

präsident Koštunica letztlich an europapolitischen 

differenzen und im zuge der unabhängigkeitserklä-

rung des Kosovos auseinandergebrochen. vorgezoge-

ne parlamentswahlen haben unterdessen gemeinsam 

mit den Kommunalwahlen19 im Mai 2008 stattgefun-

den. aus diesen parlamentswahlen ging das proeuro-

päische Lager unter Tadić als stärkste Kraft hervor und 

bildete eine regierungskoalition mit den sozialisten.

kircHen	und	religionsgemeinscHaften	

neben der serbisch-orthodoxen Kirche prägen auch 

die muslimische, die katholische, die evangelische und 

andere religions- und glaubensgemeinschaften das 

religiöse Leben in serbien. die historische verwoben-

heit der serbisch-orthodoxen Kirche (soK) mit dem 

staat beziehungsweise politischen autoritäten und 

ihre herausragende stellung in der politischen und 

gesellschaftlichen sphäre in serbien ist eine thematik, 

die im rahmen eines berichts wie des hier vorliegen-

den nicht einmal ansatzweise abgehandelt werden 

kann. ihre eminent politische rolle trat jedoch wieder 

im Kontext der Kosovo-statuslösung zum vorschein. 

in ihrer letzten weihnachtsbotschaft an die gläubigen 

übte die soK scharfe Kritik an der westlichen welt.  

ihr wurde vorgeworfen, mit der unterstützung der 

unabhängigkeit des Kosovos das serbische volk zu 

demütigen. dieser diskurs der demütigung fällt in der 

serbischen bevölkerung auf fruchtbaren boden. es ist 

nicht zuletzt die Kirche, die immer wieder die mythi-
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sche erinnerung an das „Kosovo als geheiligtes Land, 

herz und seele des serbischen volkes” aktualisiert, in 

dem die serbischen Klöster unter jahrhundertelanger 

ottomanischer herrschaft ihr spirituelles Leben auf-

rechterhalten konnten und deshalb die serbische 

identität stellvertretend darstellen. der erzbischof der 

serbisch-orthodoxen Kirche im Kosovo, artemije, rief 

seine priester nach der unabhängigkeitserklärung 

umgehend dazu auf, alle Kontakte zu kosovarischen 

autoritäten abzubrechen. die Frage, wer die nachfolge 

des serbisch-orthodoxen patriarchen pavle i. antreten 

wird, wird auch in politischen Kreisen serbiens mit 

spannung erwartet. die identitätsstiftende bedeutung 

und die unumstrittene Machtposition der soK wird von 

politikern jedweder couleur kalkulierend in ihr wirken 

miteinbezogen.

der Mufti der islamischen gemeinschaft in serbien 

richtete sich bemerkenswerterweise ebenfalls mit 

einem appell an die islamische welt, die kosovarische 

unabhängigkeitserklärung zu verurteilen. er rief die 

islamischen staaten dazu auf, bei ihrer entscheidung 

über eine anerkennung des Kosovos die interessen 

der serbischen Muslime zu berücksichtigen, die – wie 

auch andere islamische gemeinden in der region – in 

harmonie mit den christen leben wollten. neben den 

etwa 100.000 albanern in südserbien gibt es minde-

stens 250.000 slawischsprachige Muslime in serbien, 

die mehrheitlich im Sandžak leben.

in jüngerer vergangenheit war von einer sich vertie-

fenden spaltung innerhalb der islamischen religions-

gemeinschaft zu hören, die auch auf die muslimischen 

gemeinschaften in Montenegro und in bosnien-herze-

gowina ausgestrahlt hat. vermittlungsversuche des 

reisu-l-ulama und großmufti von bosnien aus saraje-

vo wurden teilweise brüsk zurückgewiesen. diese 

innermuslimische auseinandersetzung, die sich we-

sentlich auch um Fragen der legitimen vertretung der 

Muslime in der region dreht, hat in serbien sogar zu 

Unruhen im Sandžak mit teilweise offenen Gewaltaus-

brüchen zwischen den Fraktionen geführt. in einigen 

Fällen sollen laut Medienberichten angehörige der 

wahhabiten involviert gewesen sein.

spracHe,	bildung,	kultur

die gesetzeslage garantiert den Minderheiten das 

recht auf selbstverwaltung in den bereichen Kultur, 

bildung, information sowie im hinblick auf die nut-

zung der eigenen sprache in wort und schrift. die 

nationalen räte vertreten die Minderheiten in der 

umsetzung dieses rechts. beschwerden seitens der 

Minderheiten über die ausbleibende implementierung 

gesetzlicher bestimmungen über die offizielle nutzung 

von Minderheitensprachen prägen zurzeit die debatte 

zwischen Minderheitenvertretern und den verantwort-

lichen regierungsstellen. diese sehen vor, dass in 

gemeinden mit Minderheiten, die 15 % der lokalen 

bevölkerung ausmachen, deren sprache als offizielle 

anzuerkennen ist. zwar sind in einigen gemeinden  

mit entsprechenden ethnischen Mehrheitsverhältnis-

sen die sprachen der ortsansässigen Minderheiten 

bereits seit dem Jahr 2000 nach dem demokratischen 

umbruch als offizielle anerkannt. doch fehlen Mittel 

und Maßnahmen, um diesem recht im praktischen 

alltagsleben geltung zu verschaffen. auch die umset-

zung des rechts auf muttersprachlichen unterricht  

für Minderheiten ist bisher – mit ausnahme der voj-

vodina – unzureichend realisiert. die auf dem gesetz 

basierenden Forderungen von Minderheitenvertretern, 

textbücher in Minderheitensprachen (hier: der kroa-

tischen, ungarischen, slowakischen und bulgarischen 

sprache) für den unterricht verfügbar zu machen, 

wurden hingegen mittlerweile umgesetzt. außerdem 

wurden textbücher aus dem Kosovo in südserbien 

zugelassen. im rahmen des aktionsplans für die 

integration der roma wurde eine reihe von Lehrer-

assistenten in schulen eingestellt, die roma-Kindern 

unterricht erteilen. angaben, wie viele Kinder, die der 

roma-gemeinschaft angehören, die Mittelschule tat-

sächlich erreichen, weichen stark voneinander ab. im 

eu-Fortschrittsbericht 2007 wird von etwa einem 

drittel gesprochen. anderen berichten zufolge hört 

sich diese angabe allzu optimistisch an.

serbien hat mittlerweile seinen ersten bericht über die 

implementierung der europäischen charta für regio-

nale und Minderheitensprachen übermittelt.

medien

die Minderheiten in serbien unterhalten eine breit-

gefächerte palette an eigenen print- und elektroni-

schen Medien. die meisten davon sind lokale Medien 

mit entsprechend lokalem publikum. der professio-

nelle standard vieler ihrer programme und texte wird 

von experten als niedrig eingestuft; bildungsmaß-

nahmen werden angemahnt. die grenzüberschreiten-

de zusammenarbeit mit Medien in den nachbarlän-

dern, etwa zum austausch von programmen, reicht 

noch nicht sehr weit. die meisten Medienprodukte von 

Minderheiten sind monolingual und daher ganz auf 

ihre ethnische Klientel zugeschnitten. die Minderhei-

ten erlangen durch diese Medien kaum Kenntnisse 

über die Mehrheitsgesellschaft oder Kenntnisse über-

einander. einzelne radiostationen, Medienhäuser wie 

etwa b92 und nachrichtenagenturen wie beta – beide 

mit sitz in belgrad – bieten neben den informationen 

auf serbisch auch solche in anderen sprachen und 
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fördern so die entstehung eines integrativen infor-

mationsnetzes.

Medienexperten setzen sich seit einer weile für die 

entwicklung einer Kultur der öffentlich-rechtlichen 

Medien und für entsprechende Finanzierungsmodelle 

ein, die die finanzielle unabhängigkeit öffentlich-

rechtlicher Medien vom staatshaushalt gewährleisten 

sollen. auch programme der staatlichen Medienanstal-

ten, des serbischen rundfunks und Fernsehens (rts), 

des rundfunks und Fernsehens Novi Sad (rtvns) 

sowie einiger lokaler sender in Minderheitensprachen 

würden somit von staatlichen Mitteln und potenzieller 

einflussnahme durch staatliche stellen unabhängig 

werden. 

wirtscHaft 

die bilanz des spät begonnenen wirtschaftlichen 

transformationsprozesses in serbien ist durchwach-

sen. die privatisierung mancher branchen und  

sektoren wurde schlicht versäumt. in anderen be-

reichen dagegen floriert die wirtschaft. besonders 

hohe wachstumsraten verzeichnen die vojvodina und 

der Sandžak, wo sich ein reger KMU-Sektor entwickelt  

und sich die grenzüberschreitende zusammenarbeit 

von grenzregionen gut eingespielt hat. die arbeits-

losenrate liegt mit 20,9 % im Mittelfeld der in der 

region (mit ausnahme Kroatiens) allgemein verbrei-

teten situation.20 prognosen für die wachstumsrate 

sind von 7,5 % wieder auf 5 % gefallen. in einem 

gespräch mit der deutschen welle wies der wiener 

wirtschaftsexperte und Kenner der region, vladimir 

gligorov, darauf hin, wie wichtig und sinnvoll die ent-

wicklung einer wirtschaftlichen partnerschaft zwischen 

serbien und Kosovo sei. eine solche partnerschaft  

auf der basis von eigenverantwortlichkeit für die 

jeweilige wirtschaftliche entwicklung könnte einen 

wesentlichen beitrag zur stabilisierung leisten, die 

wiederum voraussetzung für investitionen aus west-

europäischen Ländern sei. er schlug hierzu ein ver-

stärktes engagement serbiens als investor vor, etwa 

in infrastruktur oder im bankwesen sowie die entsen-

dung serbischer Fachkräfte in das Kosovo. gligorov 

ging im interview auch davon aus, dass die diskrimi-

nierung der serbischen bevölkerung im kosovarischen 

alltag und wirtschaftsleben auf diese weise allmählich 

verschwinden würde. denn mit wirtschaftlicher stabi-

lisierung und der weiteren annäherung sowohl ser-

biens als auch des Kosovos an die strukturen der eu 

würde auch die achtung von prinzipien wie dem der 

nicht-diskriminierung selbstverständlich werden. an-

gesichts der mittlerweile eingetretenen entwicklung 

nehmen sich solche worte sehr idealistisch aus. zwar 

wird sich der grenzüberschreitende austausch von 

waren und dienstleistungen, der zur weiteren Libera-

lisierung der Märkte in der region und zu ihrer wirt-

schaftlichen entwicklung beitragen wird, nicht dauer-

haft verhindern lassen. doch ist der gedanke der 

grenzüberschreitenden zusammenarbeit längst noch 

nicht als vorteil im bewusstsein der serbischen bevöl-

kerung und einiger ihrer politischen vertreter veran-

kert. in der gegenwärtigen politischen gemengelage 

treffen wirtschaftliche argumente bisher noch zu 

wenig auf offene ohren. die ausschreitungen etwa 

gegen die slowenische Merkator-Kette nach ersten 

signalen, die sloweniens baldige anerkennung des 

unabhängigen Kosovos ankündigten, sprachen hier 

eine deutliche sprache. slowenien ist einer der füh-

renden investoren in serbien. die ebenfalls vielfach 

ins spiel gebrachte „strategische neuausrichtung” 

serbiens gegen osten, sprich: nach russland, wurde 

denn auch zu einem zentralen streitpunkt in der frü-

heren regierungskoalition. die isolationistische politik 

des regierungschefs Koštunica, seine starre haltung 

gegenüber der eu und die rhetorik der sanktionen 

und boykotte traf daher auch auf entschiedene ableh-

nung innerhalb der regierungskoalition, insbesondere 

durch wirtschaftsexperten im umfeld der g17 plus. 

wie der europa- und wirtschaftspolitische Kurs der 

Regierung der Reformkräfte um Tadić gemeinsam mit 

den sozialisten mittelfristig aussehen wird, ist für die 

zukunft des serbischen staates und seiner wirtschaft-

lichen entwicklung von vitaler bedeutung. 

Mappes-Niedick 2005, S. 142.
Die letzten Zensus-Resultate wurden im Dezember 2002 
vom Statistischen Institut der Republik Serbien veröffent-
licht.
Nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovos wurde 
auch vermehrt von Übergriffen auf albanische Einrich-
tungen und Geschäfte in der Vojvodina berichtet. Ser-
bische Extremisten riefen zum Boykott albanischer  
Bäckereien auf und verteilten Brot vor ihren Türen.
Die damalige Regierung richtete ein Koordinierungsgre-
mium zur Stabilisierung Südserbiens ein. Ende vergan-
genen Jahres lehnten es Vertreter der Albaner abermals 
ab, dem Gremium beizutreten, das eine neue Strategie 
zur Stabilisierung und zur Wirtschaftsentwicklung, zur 
weiteren Integration der Albaner in staatliche Institu- 
tionen sowie für den Verbleib von Serben in der dortigen 
Gegend umsetzen will. Als Grund gaben sie an, dass sie 
in die Entwicklung dieser Strategie nicht einbezogen wur-
den.
Seit 1992 haben die südserbischen Albaner dieses Szena-
rio auf ihrer politischen Agenda, um auf die Verbesserung 
ihrer Stellung als Minderheit in Serbien zu drängen.
Hätten die albanischen Bürger des Kosovos damals noch 
als serbische Staatsbürger am Referendum teilgenom-
men, hätten sie mit ihrem sicheren Boykott das Referen-
dum wohl zum Scheitern gebracht. Sie wurden jedoch in 
den Wählerlisten nicht geführt. 
Dass das Kosovo ein zentraler Bestandteil der serbischen 
Nationalmythologie darstellt, ist allgemein bekannt.  
Kosovo und Metijohija war das Herzstück des mittelalter-
lichen Serbischen Reiches; es wird daher oft als „Altser-
bien” bezeichnet. Am 28. Juni 1389 war jener Vidovdan/
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Veitstag, an dem das christliche Heer der Serben im 
Kampf gegen die Osmanen unterlag. Der Untergang des 
Serbischen Reiches war damit eingeläutet. Dass wohl 
auch Albaner an der Seite der Serben kämpften, kommt 
in der heutigen Schilderung der historischen Ereignisse 
nicht mehr vor. Es dauerte mehr als 500 Jahre, bis Ser-
ben das Kosovo während der Balkankriege 1912/1913 
wieder unter ihre Herrschaft brachten. Während der  
Tito-Ära gab es Versuche, durch gezielte Ansiedlung von 
Serben das Kosovo wieder stärker serbisch zu prägen. 
Doch aufgrund der schlechten Wirtschaftslage konnte der 
eher zögerliche Zuzug serbischer Siedler die albanische 
Geburtenrate nicht ausgleichen. Zum 600. Jahrestag der 
Schlacht auf dem Amselfeld kündigte Milošević 1989 bei 
seiner berüchtigten Mobilisierungs-Rede am Ort der his-
torischen Geschehnisse vor einer Million Serben an, wie 
er dem serbischen Anspruch auf das Kosovo Geltung ver-
schaffen würde.
Die Hälfte davon wurden zur Bearbeitung angenommen, 
148 wurden gelöst, 136 werden noch untersucht. Außer-
dem sprach er Empfehlungen zur proportionalen Vertre-
tung ethnischer Minderheiten in der öffentlichen Verwal-
tung aus.
Als die Föderation Serbien-Montenegro noch bestand, 
wurde im Februar 2002 ein Minderheitengesetz verab-
schiedet, das eine Minderheitenselbstverwaltung vor-
sieht. In Bildungs- und Kulturfragen, so wurde bereits 
damals beschlossen, sollten Minderheiten wesentlich mit-
entscheiden können.
Im Gegensatz zu anderen Ländern der Region kam 
Serbien und Montenegro seiner damit eingegangenen 
Verpflichtung zur Berichterstattung im Oktober 2002  
zeitgerecht nach.
Unter Vorsitz des Premierministers wurde ein Rat für  
Europäische Integration eingesetzt, der den EU-Integra-
tionsprozess unterstützen soll. Dieser setzt sich aus zahl-
reichen Ministerien, zivilgesellschaftlichen Gruppen, reli-
giösen Organisationen und Vertretern der Minderheiten 
zusammen. Zwischenzeitlich wurde die Arbeit des Rats 
ausgesetzt.
So gibt es etwa eine gemeinsame Erklärung der Präsi-
denten Serbiens, Kroatiens, Bosnien-Herzegowinas und 
Montenegros zur Förderung gutnachbarschaftlicher Be-
ziehungen, Flüchtlingsrückkehr und Versöhnung, die von 
Gemeinden und NGOs aus allen genannten Ländern auf-
gesetzt wurde.
Bislang haben sich Spekulationen über serbische Boy-
kottmaßnahmen nach der Unabhängigkeitserklärung 
kaum bewahrheitet. Ein unveröffentlichter Aktionsplan 
sollte nicht näher bestimmte Sanktionsmaßnahmen ent-
halten. Alle völkerrechtlichen Möglichkeiten der Klage 
sollten ausgeschöpft und sämtliche Internationale Orga-
nisationen angerufen werden. Spekuliert wurde über 
Boykottmaßnahmen gegenüber dem Kosovo, Schließung 
der Grenzen, Aufkündigung von Handelsbeziehungen und 
Untersagung von Geschäftsaktivitäten für Firmen aus 
Ländern der Region, die das unabhängige Kosovo aner-
kannt haben, Sperrung des im Nord-Kosovo gelegenen 
Stausees, dessen Wasser im Kosovo zur Kühlung der  
Maschinen des Braunkohlekraftwerks nahe Prishtina, aber 
auch zur Wasserversorgung vieler Gebiete im Kosovo be-
nötigt wird. Die Stromversorgung wäre dadurch empfind-
lich getroffen. Doch wären die Serben in den Enklaven 
davon ebenso betroffen.
So etwa Michael Martens, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 26.02.2008.
Im damals gültigen Wahlgesetz war die 5 %-Klausel so-
wie die Regelung, dass die gesamte Republik einen ein-
zigen Wahlkreis darstellt, für die regional operierenden 
Minderheiten unüberwindbar.
Zwischen albanischen Parteien in Südserbien gab es  
immer wieder Differenzen mit Blick auf die Teilnahme an 
serbischen Parlamentswahlen. Zum ersten Mal seit An-
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fang der 1990er Jahre nahmen jedoch einige von ihnen 
an den Wahlen 2007 teil, ein albanischer Abgeordneter 
wurde ins Parlament gewählt. Die Mehrheit der albani-
schen Wähler in Südserbien boykottierte damals jedoch 
die Wahl.
Die neue Regierung richtete ein Ministerium für Kosovo 
und Metohija ein, in welches das bisherige Koordinations-
zentrum für das Kosovo integriert wurde.
Präsident Tadić, dessen Partei DS ebenfalls die Anspruch 
auf das Kosovo aufrechterhält und die Unabhängigkeit 
nicht anerkennt, machte etwa seine Gewaltablehnung mit 
folgenden Worten deutlich: „Serbien wird diese Situation 
in Frieden und mit Würde überwinden, in zivilisierter 
 Manier”. Koštunica Sprache hingegen war eine andere: 
„Heute, am 17. Februar, wurde in einem Teil von Serbi-
ens Territorium, der sich unter militärischer Kontrolle der 
Nato befindet, ein fauler Staat namens Kosovo prokla-
miert. Diese beispiellose Gesetzlosigkeit ist ein Ergebnis 
der destruktiven, mörderischen und unmoralischen Politik 
der Stärke, die von den Vereinigten Staaten ausgeführt 
wurde.(...) Kosovo ist Serbien, und so muss es immer 
sein. Solange das serbische Volk existiert, bleibt Kosovo 
Serbien”.
Die letzten Kommunalwahlen haben in den südserbischen 
Gebieten den albanischen Bewohnern einen klaren Wahl-
sieg verschafft. Serben dominieren auf kommunaler  
Ebene dort höchstens noch im Gerichtswesen und in  
Teilen der Verwaltung. Allerdings gibt es politische und 
ethnische Differenzen bezüglich der Besetzung von Posi-
tionen im öffentlichen Sektor.
Die Arbeitslosigkeit unter den Roma wird auf 80 %  
geschätzt.
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die situation in Bosnien-Herzegowina wird heute von 

manchen als problematischer und entscheidender für 

die stabilität der region betrachtet als etwa die sta-

tusfrage des Kosovos. beobachter sprechen immer 

wieder von einem kalten Krieg, der nach wie vor die 

gesellschaft lähmt. zumindest die politische rhetorik 

gibt ihnen häufig recht. allerdings warnen andere mit 

überzeugenden argumenten davor, die entwicklungen 

schlechtzureden und einen ausschließlich auf probleme 

bezogenen diskurs zu führen. die für die entwicklung 

des Landes dringend benötigten investitionen werden 

so zweifelsohne nicht angezogen.1 dass unter einer 

protektoratsähnlichen institution wie der des hohen 

repräsentanten der ic, den die politischen interessen-

gruppen von beginn an für sich einzunehmen und 

gegeneinander auszuspielen versuchten, keine solide 

demokratie entstehen kann, darf nicht verwundern. 

es stellt sich die entscheidende Frage, wie ein staat-

liches gebilde bestand haben soll, das nicht in der 

Lage scheint, ohne internationale aufsicht und politi-

sche intervention sich selbst zu regieren. 

die geschilderte Fragmentierung des institutionellen 

und öffentlichen Lebens perpetuiert die ethnische 

teilung der gesellschaft – und umgekehrt. welche 

integrationsperspektive aber hat eine ethnisch und 

funktional geteilte gesellschaft wie bosnien-herzego-

wina mittel- bis langfristig? im dreizehnten Jahr nach 

Kriegsende spielen ethnische differenzen eine weitaus 

größere rolle als etwa soziale statusunterschiede. 

ethnische zugehörigkeit ist im heutigen buh eine alle 

Lebensbereiche bestimmende determinante. sie be-

stimmt über Lebenschancen, Freiheiten und existenz-

bedingungen der Menschen, wo auch immer im Land 

sie sich befinden. der bürger als individuum, unge-

achtet seiner ethnischen oder religionszugehörigkeit, 

existiert als bezugsgröße höchstens in intellektuellen 

diskursen. die innergesellschaftliche gespaltenheit 

gibt sich auch an der differenten identifikation mit 

dem staat zu erkennen, dessen ausgefeiltes und alle 

bereiche der Machtverteilung durchdringendes ethni-

sches Quotensystem schon in der sozialistischen ära 

fest eingespielt war. auch das gegenwärtige staats-

wesen organisiert politische repräsentation ganz nach 

Maßgabe des ethnischen prinzips. dass dieses nicht an 

bedeutung verliert, liegt auf der hand. die identifi-

kation mit dem staat tritt auch dadurch hinter die 

identifikation mit der eigenen ethnischen gruppe 

zurück. nur bosniaken betrachten buh als „ihren” 

staat. zwar ist auch bei Kroaten und serben identi-

fikation mit dem Land erkennbar, doch bezieht sich 

diese bei serben auf die rs, bei Kroaten auf die 

Landesteile, in denen sie leben. Kroaten neiden den 

serben ihre eigene entität und beklagen ethnische 

dominierung durch bosniaken als alltagserfahrung in 

der Föderation. sie sind zum verfechter des gesamt-

staats geworden, weil sie sich dadurch eine stärkung 

ihrer position als konstitutive volksgruppe erhoffen. 

die ethnische identität ist für alle drei konstitutiven 

gruppen von elementarer bedeutung. allein für die 

bosniakische Mehrheit deckt sie sich mit der natio-

nalen identität als bosnier (wobei auch bosniaken – 

genau wie Kroaten – aus der herzegowina hervorhe-

ben, sie seien herzegowiner, nicht bosnier). sowohl 

Kroaten als auch serben sind sich ihrer differenz 

gegenüber serben respektive Kroaten aus serbien 

beziehungsweise Kroatien bewusst. zumal wenn sie  

in den jeweiligen nachbarländern sind, werden diese 

distinktionen im umgang mit den nachbarn gleicher 

ethnisch-nationaler identität evident. diese keines-

wegs unbedeutenden Feinheiten der selbst-identifi-

kationen entgehen bis heute vielen ausländischen 

akteuren in der region. immer wieder unternommene 

versuche, eine von außen oder oben kommende 

identität der bosnischen nation konstruieren zu wol-

len, gehen an den gelebten erfahrungen einheimischer 

Kroaten und serben vorbei. in seiner derzeitigen ver-

fassung bietet der staat bosnien-herzegowina kein 

tragfähiges dach. ob verfassungsreformen dies bauen 

können, muss sich in den nächsten Jahren zeigen. 

entwürfe wären dahingehend zu überprüfen, ob sie 

nicht die verteilung der Macht nach ethnischen Krite-

rien fortschreiben. auch müssten neben der Fixierung 

auf die drei konstitutiven volksgruppen andere natio-

nale Minderheiten stärker berücksichtigt werden. 

grundsätzlich aber wäre zu diskutieren, ob ein derar-

tiges system der ethnischen delegation die bildung 

eines staatlichen gesamtwillens nicht grundsätzlich 

erschwert und letztlich das demokratische prinzip 

unterläuft. die sogenannten vitalen nationalen inte-

bewertung
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ressen könnten zugunsten der zuweisung prozedura-

ler und materieller Kontrollkompetenzen an das ver-

fassungsgericht inhaltlich eingeschränkt werden. die 

wahl und zusammensetzung der präsidentschaft soll-

te außerdem neu geregelt werden.2 eine verfassungs-

reform ist schon deshalb gerechtfertigt, weil die bevöl-

kerung 1995 an der annahme der dayton-verfassung 

nicht beteiligt war. sie erhielt einen verfassungstext, 

der den damaligen historischen umständen entsprun-

gen ist. verfassungen sind aber Kristallisationspunkte 

für die identifizierung eines volkes mit seinem staat. 

ein prozess der verfassungsgebung, so der völker-

rechtsexperte Matthias hartwig, kann – über alle 

ethnischen differenzen hinweg – identitätsstiftend 

wirken. ein neuer verfassungstext müsste der ge-

samtstaatlichen ebene Kompetenzen einräumen und 

diese über die entitäten stellen, damit der staat über-

haupt als autorität wahrnehmbar ist. das prinzip der 

ethnischen parität der staatsämter, das immer einer 

volksgruppe erlaubt, staatliche entscheidungsverfah-

ren zu blockieren, lähmt das politische Leben. auch 

wenn eine überwindung dieses prinzips heute undenk-

bar scheint, müsste es dennoch in schranken gewie-

sen werden, um die ethnozentrierung staatlicher 

institutionen zumindest zu reduzieren. sowohl die 

bisherige verfassung als auch kursierende entwürfe 

sind gleichermaßen auf die austarierung einer Macht-

balance zwischen den konstituierenden völkern in 

buh fixiert. die errichtung eines demokratischen 

rechtsstaates tritt dahinter zurück. dieses Missver-

hältnis gilt es eigentlich zu adressieren und zu behe-

ben. ein neuer verfassungsentwurf würde dies wohl 

eher erleichtern als reformversuche des vorliegenden 

dokuments. doch fehlt hierzu der politische wille. 

daher ist schon der reformprozess der dayton-ver-

fassung als Fortschritt zu begrüßen.

die bevölkerung des Kosovos steht noch am anfang 

des prozesses der Konstruktion einer nationalen 

identität im eigenen staat. neben symbolen, hymne 

und Flagge geht es dabei zentral um die bestimmung 

des staatsvolks. wie weit eine kosovarische nationale 

identität über die albanische identifizierung hinaus-

gehen und sich auch in distinktion von albanern in 

den nachbarländern definieren wird, zeigt sich nicht 

zuletzt an der integrationsfähigkeit und -bereitschaft 

der albanischen Mehrheitsgesellschaft gegenüber den 

Minderheiten. diese wird auch zunehmen, je weniger 

das kosovo-albanische selbstverständnis sich über 

vergangene erfahrungen der Marginalisierung und 

diskriminierung definiert. es ist zu hoffen, dass die 

verunsicherung, die durch systematische herabset-

zung ein negatives selbstbild hinterlassen hat, einem 

positiven, anderen gegenüber nicht überheblichen 

selbstbewusstsein weichen wird. eine multiethnische 

gesellschaft muss im Kosovo erst wachsen. bislang  

ist sie ein strategisches Konstrukt, kaum gelebte er-

fahrung. die Koexistenz von albanern und serben war 

im besten Fall ein sich-in-ruhe-Lassen. die kleinen 

ethnischen gruppen fanden ihre nischen hinter dieser 

interethnischen spannungslinie. die selbstbestim-

mung der Kosovo-albaner wird nun ihre Legitimität 

über die Fähigkeit zum aufbau eigener politischer 

strukturen unter beweis stellen müssen. ob daraus 

ein staat entsteht, der seinen bürgern ein auskom-

men, sicherheit und chancen bieten kann, wird über 

die identifikation seiner bürger maßgeblich mitent-

scheiden. wem der staat dient, von dem wird er als 

legitim angenommen. nicht erst der ahtisaari-plan 

setzt hohe standards für den schutz, die rechte und 

inklusion von Minderheiten. sie sagen jedoch noch 

nichts über den multiethnischen charakter des staates 

und der gesellschaft aus, wenn die vorgesehenen 

Maßnahmen nicht greifen. rechte müssen umgesetzt 

und in anspruch genommen werden, um realisiert zu 

werden. sollte die Finanzierung serbischer parallel-

strukturen aus belgrad für eine politik der teilung  

des Kosovos instrumentalisiert werden, so steht es 

schlecht um die perspektive einer integration der ser-

ben in den kosovarischen staat. Ökonomische Kon-

trolle bewirkt politische Loyalität. vielleicht stellen sich 

die serben der enklaven im Landesinneren flexibler 

als jene im norden auf eine doppelidentität als bürger 

sowohl des serbischen als auch des kosovarischen 

staates ein. ein solch pragmatischer umgang mit der 

situation kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass der kosovarische staat seinen serbischen bür-

gern bis auf weiteres fremd bleiben wird.

die kosovo-albanische gesellschaft ist, mit ausnahme 

einer überschaubaren urbanen schicht, ländlich und 

familial strukturiert. staatliche autoritäten, zumal die

 der serbischen „Kolonialherren”, wurden immer mit 

distanz, wenn nicht mit Misstrauen betrachtet, die 

Loyalität galt dem erweiterten Familienkreis bezie-

hungsweise dem clan und seiner Führung. auch vor 

diesem soziokulturellen hintergrund bleibt abzuwar-

ten, wie sich ein staatsbürgerliches verständnis – nun 

erstmals im eigenen staat, aber wiederum unter inter-

nationaler aufsicht – herausbildet.3 auch das verhält-

nis der lokalen bevölkerung zur eu-Mission und ihren 

Mitarbeitern wird über die entwicklung des kosovari-

schen staates mitentscheiden. dass die Machtverhält-

nisse solcher protektoratsstrukturen und mit ihnen 

einhergehende hierarchien der demokratischen bil-

dung und entwicklung eines staatsbürgerlichen selbst-

bewussteins mit dem elementaren sinn für verant-

wortlichkeit und rechenschaftspflicht nicht eben för-

derlich sind, hat sich in bosnien-herzegowina gezeigt. 

Leider ist nicht davon auszugehen, dass sich im Koso-
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vo solche erfahrungen nicht wiederholen sollten, auch 

wenn von beginn an auf eigenverantwortung gesetzt 

wird. der überdruss an der Machtposition der interna-

tionalen gemeinschaft und deren nicht immer tadel-

losem umgang damit mag sich im Kosovo nur schnel-

ler einstellen, weil er nicht durch die konfliktvolle 

wechselwirkung konkurrierender konstitutiver volks-

gruppen abgefedert wird, wie dies die meiste zeit in 

bosnien-herzegowina der Fall war. dort sind sich erst 

heute die gruppen zumindest in diesem überdruss 

einig. auf die zwar oft nachvollziehbare, aber äußerst 

problematische gemeinschaftsbildende wirkung einer 

ablehnung der internationalen gemeinschaft sollte 

man im Kosovo jedoch als allerletztes hoffen wollen.

die stellung der Minderheiten in Kroatien und ihre in-

tegration in die kroatische Mehrheitsgesellschaft wird 

heute grundsätzlich positiv beurteilt. es sind nicht 

zuletzt die stimmen der vertreter von Minderheiten, 

die das engagement des kroatischen staates und der 

regierung sowie das verfassungsgesetz über die 

rechte der nationalen Minderheiten als gute grund-

lage loben. vor allem die „alten” Minderheiten sind in 

die kroatische Mehrheitsgesellschaft voll integriert. es 

sind kroatische bürger, die ihre herkunftsidentitäten 

oder die ihrer vorfahren pflegen und vor kultureller 

assimilierung, wie es immer wieder heißt, bewahren 

wollen. übergriffe auf Minderheiten, ihre kulturellen 

und religiösen denkmäler – vor allem serben waren 

 in der nachkriegszeit davon betroffen – sind selten 

geworden. vorbehalte und diskriminierendes verhal-

ten gegenüber Minderheiten sind – zumal im urbanen 

raum – ebenfalls selten anzutreffen. in ländlichen 

gegenden hingegen, zumal in ehemaligen Kriegs-

gebieten erfahren roma und serbische rückkehrer 

nach wie vor diskriminierung durch lokale behörden4, 

die polizei und die lokale bevölkerung. in sicherheits- 

und polizeistrukturen ist die bereitschaft, serben und 

roma vor übergriffen zu schützen oder diese effektiv 

zu ahnden, nach wie vor nur unzureichend vorhanden. 

hier fehlt offensichtlich der nötige politische druck. 

dass seit 2006 so genannte hate crimes als straftat-

bestand ins strafgesetzbuch aufgenommen und zu-

gleich von der polizei regional focal points ausgewie-

sen wurden, um ethnisch motivierte straftaten sowie 

die reaktion der polizei systematischer erfassen zu 

können, wurde von Minderheitenvertretern und ngos 

begrüßt, gerade weil die strafverfolgung von hate 

crimes bisher als unzureichend galt. auch offizielle 

stellungnahmen der staatlichen Führung gegen eth-

nisch motivierte straftaten trugen zur gesellschaft-

lichen Missbilligung solcher übergriffe bei. dass auch 

serben unrecht erlitten haben, gar opfer von Kriegs-

verbrechen wurden, scheint hingegen noch immer ein 

tabu zu berühren. auch von offizieller seite gibt es 

entsprechend nur spärliche äußerungen. dieses Klima 

ist für die juristische aufarbeitung der Kriegsvergan-

genheit nicht hilfreich.

das verhältnis zwischen serben und Kroaten bleibt 

von Misstrauen gekennzeichnet. so wie es von serbi-

scher seite kaum öffentliche schuldeingeständnisse 

für Kriegsverbrechen gibt5, die an Kroaten begangen 

wurden, so zögerlich kommt von Kroaten an serben 

verübtes unrecht im öffentlichen diskurs vor. die 

serben6 haben sich aus sicht der Kroaten gegen deren 

staatliche selbstbestimmung gestellt und sich im 

namen großserbischer projekte zu einem aggressions-

krieg verleiten lassen, der die züge eines genozids 

trug. so lautet auch die Klage Kroatiens gegen ser-

bien vor dem haager gerichtshof. die erfahrung der 

Misshandlung kroatischer bürger durch serbische 

autoritäten in den serbisch besetzten Kriegsgebieten, 

gewalt und vertreibung sowie die verbrechen in vuko-

var an der kroatischen zivilbevölkerung sind zentraler 

bestandteil des kollektiven nationalen gedächtnisses 

geworden. vor diesem hintergrund gestaltet sich auch 

der reintegrationsprozess serbischer rückkehrer be-

sonders in ehemaligen Kriegsgebieten wie der Krajina 

und ostslawonien als mühsam. wo die erinnerung an 

Krieg und vertreibungen noch gegenwärtig ist, erregen 

initiativen zu gemeinsamen, die ethnischen gemein-

schaften verbindenden aktivitäten oft eher argwohn, 

als dass sie unterstützung erfahren würden. allerdings 

sind ansätze der wiederbelebung gutnachbarschaft-

licher beziehungen zwischen einheimischen Kroaten 

und serbischen rückkehrern erkennbar, die an die 

vorkriegsvergangenheit anknüpfen. gerade an der 

reintegration der serbischen bevölkerung und den 

interethnischen beziehungen zwischen serben und 

Kroaten wird sich die reife eines modernen, rechts-

staatlichen, demokratischen und pluralistischen Kroa-

tiens erweisen. dies aber bedarf auch des zeitlichen 

abstands zu den Kriegserfahrungen und deren gericht-

licher aufarbeitung. entscheidend wird letztlich sein, 

ob die kroatische Mehrheitsbevölkerung Minderheiten 

als konstitutives element eines pluralistischen Kroa-

tiens begreifen kann.

wie andernorts in der region ist auch unter ethni-

schen Mazedoniern als Mehrheitsbevölkerung die 

tendenz erkennbar, sich selbst gegenüber den Minder-

heiten als staatstragende nation zu sehen. sie fürch-

ten nach wie vor, dass die integrität des staates durch 

die politik der albaner gefährdet werden könnte. 

albaner werden daher als potenziell gefährliche volks-

gruppe betrachtet. die verfassungsänderungen wer-

den noch oft als durch illegitimen druck auferzwungen 

empfunden. eine rhetorik des „gewinnens” und „ver-

lierens” herrscht vor, die widerspiegelt, dass das oFa 
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in erster Linie positive änderungen für die Minderhei-

ten gebracht hat. dass es sich hier nicht etwa um pri-

vilegierung, sondern um gleichstellung handelt, wird 

dabei manches Mal unterschlagen. die politischen eli-

ten gestalten den politischen alltag vielfach weiterhin 

als ethnischen Konflikt. und nach wie vor sind die 

bevölkerungsgruppen anfällig für ethnische Mobilisie-

rung. Mit dem oFa konnte eine grundlage für das 

multiethnische zusammenleben geschaffen werden, 

die immerhin bis heute weitgehend von allen relevan-

ten politischen und gesellschaftlichen Kräften unter-

stützung erhält. ein programm, das die restrukturie-

rung von institutionen, die umverteilung öffentlicher 

Mittel, die umsetzung von sprachrechten (und die 

dafür nötigen übersetzer), die politische und ökono-

mische integration der verschiedenen bevölkerungs-

gruppen verfolgt, erfordert zeit. es dauert eine gene-

ration, damit dieses ziel annähernd erreicht werden 

kann. Mazedonier und albaner müssen zudem als 

partner die große herausforderung der überwindung 

ländlicher unterentwicklung und der Folgen des indus-

triellen zusammenbruchs sowie der stärkung kommu-

naler selbstverwaltung in Mazedonien annehmen.  

um die Maßgaben des oFa als notwendige integra-

tionsleistung einer gesellschaft zu legitimieren, wäre 

die Logik und rhetorik des Konflikts durch eine der 

Kooperation zu ersetzen. hier stehen politik und Me-

dien in der pflicht. denn dass die Kluft zwischen den 

ethnien sich seit 2001, wie manche behaupten, bis 

heute noch vergrößert haben soll, muss zu denken 

geben. die im oFa vereinbarten Mechanismen zur 

regelung der interethnischen beziehungen, letztlich 

zur versöhnung der ethnischen gruppen, scheinen die 

Menschen einander (noch) nicht unbedingt näher ge-

bracht zu haben. ignoranz, mangelndes verständnis 

füreinander, stereotypen herrschen vor. ethnische 

differenzen werden allgemein weit mehr betont als 

nivelliert. Mazedonien heute als beispiel für die gelun-

gene integration von ethnischer vielfalt in staat und 

gesellschaft zu loben, ist verfrüht. die ethnischen 

gemeinschaften leben weitgehend nebeneinander  

her. trotzdem bestehen alltägliche erfahrungen des 

Kontakts mit dem ethnisch anderen, in geschäften, 

schulen, der nachbarschaft, dienstleistungen, bei der 

arbeit. es sind ansatzpunkte, um den weg zu notwen-

digen shared realities einschlagen zu können, deren 

es bedarf, um wirklich von einer integrierten multi-

ethnischen gesellschaft sprechen zu können. 

ethnische identitäten haben sich in Montenegro erst 

mit dem beginn nationaler diskurse in der region und 

dann langsam und an der seite anderer identifika-

tionen lokaler und familialer zugehörigkeiten heraus-

gebildet. Konflikte waren denn auch weniger solche 

zwischen ethnien als machtpolitische auseinanderset-

zungen zwischen lokalen gruppen, die miteinander in 

wechselnden allianzen standen und sich vor allem seit 

dem verlust der montenegrinischen unabhängigkeit 

nach dem ersten weltkrieg in ihrer grundsätzlichen 

haltung für oder gegen den einbezug beziehungsweise 

die vereinnahmung in die serbische nation unterschie-

den. die befürworter einer union mit serbien negier-

ten entsprechend immer die existenz einer unterschie-

denen montenegrinischen identität, die seitens der 

gegner einer union mit serbien immer deutlich von 

einer serbischen ethnischen identität abgegrenzt wur-

de. bis heute kann Montenegro als lebendiger wider-

spruch zu der in der region selbst weit verbreiteten 

these gesehen werden, dass Multiethnizität zu Kon-

flikten führen müsse. der interethnische ausgleich ist 

bisher so weit gelungen, dass keine nationale volks-

gruppe andere dominiert und diskriminiert hat. viel-

mehr gibt es in Montenegro ein gelebtes verständnis 

und eine anerkennung von kultureller pluralität, an 

denen in nicht unwesentlichem Maße Künstler und 

andere Kulturschaffende beteiligt sind. von der an-

wendung verfassungsrechtlicher bestimmungen über 

die gleichberechtigung der bürger im staat ungeach-

tet ihrer ethnischen zugehörigkeit sowie von der im-

plementierung der vorgaben zum schutz von Minder-

heiten wird dauerhaft abhängen, inwieweit sich die 

identifikation der verschiedenen ethnischen bevölke-

rungsgruppen mit dem noch jungen staatswesen kon-

solidiert. die verfassungsmäßigen und gesetzlichen 

regelungen für ethnische Minderheiten zur politischen 

teilhabe, zur information und verwendung der eige-

nen sprache, zum muttersprachlichen unterricht und 

zur pflege der eigenen Kultur bilden eine solide basis 

für die multiethnische und multikulturell plurale inte-

gration des montenegrinischen gemeinwesens. der 

relative erfolg dieses staatsbildungsprozesses muss 

sich nun in einem prozess der bürgerlichen nationen-

bildung stabilisieren, der als ethnische Montenegriner 

sich definierende bürger neben den anderen ethni-

schen gruppen gleichwertig als staatsbürgerliche 

subjekte einordnet. der sprachenstreit hat bereits 

deutlich gemacht, dass eine hierarchisierung zu inter-

ethnischen spannungen und einer spaltung in der 

gesellschaft führen kann. sollte derartiges eintreten, 

dann wird zuallererst die identifikation der serben mit 

dem staat Montenegro fragwürdig sein. sollten sie 

sich als diskriminierte, gar Fremde im eigenen neuen 

Land empfinden, wird sich ihre identitätspolitik ver-

schärfen. die politische polarisierung zwischen denen, 

die für das bündnis und eine gemeinsame identität 

mit serbien eintreten, und jenen, die für ein unabhän-

giges Montenegro mit seiner eigenen identität stehen, 

ist keine allein im parlament verhandelte angelegen-

heit, sondern ein innergesellschaftlicher grundkonflikt. 

es wird auch von der regionalen stimmungslage und 
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der serbischen identitätsfindung insgesamt abhängen, 

dass dieser Konflikt in Montenegro nicht zu einem 

interethnischen zugespitzt wird. 

vielleicht wird Serbien im vergleich zu den anderen 

staaten des ehemaligen Jugoslawiens die längste zeit 

benötigen, um mit den Folgen des zerfalls des viel-

völkerstaats klarzukommen. die noch unverdaute 

auflösung der staatenunion mit Montenegro, der end-

gültige verlust des Kosovos, der als große ungerech-

tigkeit empfunden wird,7 und die andauernde innen-

politische Krise machen deutlich, dass serbien sich  

tief im prozess der identitätssuche befindet. so klar 

die territorialen Konturen der serbischen staatlichkeit 

sind, so unklar ist die vorstellung der serben von 

ihrem staat. auch ihr verhältnis zu manchen Minder-

heiten (vor allem albanern, bosniaken und auch Kroa-

ten), die heute auf gesetzlicher basis weitgehende 

selbstverwaltung genießen und politisch integriert 

sind, ist ambivalent. noch viele identifizieren sich  

mit dem alten Jugoslawien, von dem sich die anderen 

konstitutiven völker – und nun auch noch die Kosovo-

albaner – aus ihrer sicht illegitimerweise verabschie-

det haben. das territorium ist geschrumpft, die serbi-

sche nation wurde zusammengestutzt und wird von 

der internationalen gemeinschaft missverstanden, 

diskriminiert, gedemütigt – so der allgemeine tenor. 

Manchmal verbreitet sich der eindruck einer under-

dog-Mentalität; die alltägliche beschwörung „wir sind 

serben” zeugt davon. der Faz-Korrespondent für die 

region, Michael Martens8, sieht das Land und seine 

gesellschaft seit den 1990er Jahren in einem „autis-

tischen niedergang”, der durch die anhaltende abwan-

derung liberaler bürger und intellektueller nur noch 

befördert und beschleunigt wurde. diese hätten das 

Feld denjenigen überlassen, die aus serbien „eine art 

serbisch-orthodoxen nationalpark” machen wollten. 

er beschreibt einen kollektiven geisteszustand, der 

von selbstfixierung, ressentiment und bigotterie ge-

kennzeichnet ist. dass ein zusammenhang bestehen 

könnte zwischen der unabhängigkeit des Kosovos und 

den an Kosovo-albanern von serbischen truppen ver-

übten Massakern, den Massenvertreibungen und der 

zerstörung kosovarischer dörfer ist ein im öffentlichen 

diskurs noch unangetastetes tabu. das ergebnis der 

andauernden Krise und vor allem der parlamentari-

sche alltag werden zeigen, wer den ton in der serbi-

schen Öffentlichkeit vorgeben wird. davon wird maß-

geblich abhängen, ob die mutigen stimmen all jener 

in unabhängigen Medien, institutionen und ngos, die 

schon während der Kriegsjahre gegen die nationalis-

tischen strömungen geschwommen sind, eine platt-

form haben werden. und sie, die heute oft schon „alte 

hasen” der zivilgesellschaft sind, werden ein echo  

finden müssen in der generation der jungen serbin-

nen und serben.

BuH könnte mit seinen Energievorkommen eine zentra- 
le Rolle als Versorger und damit Förderer des ökonomi-
schen Fortschritts in der Region einnehmen, wenn ent-
sprechende Produktionskapazitäten ausgebaut würden. 
BuH bräuchte auch dringend einen neuen Zensus, um  
ein Bild von der Bevölkerungszusammensetzung und der 
demographischen Entwicklung zu gewinnen. Dies ist un-
erlässlich, um eine Entwicklungsstrategie für das Land  
zu entwerfen. Doch fehlt noch immer die nötige politische 
Einigkeit, um eine neue Volkszählung durchzuführen.
In bisherigen Entwürfen bleibt jedoch die ethnische Pari-
tät bestehen, auch wenn eine Hierachisierung zwischen 
Präsident und zwei Stellvertretern (aus jeweils den kon-
stitutiven Volksgruppen) vorgesehen ist. Diese sollen  
außerdem wiederum aus den ethnisch bestimmten Ab-
geordnetengruppen im Haus der Völker gewählt werden. 
Auch im Ministerrat wird das ethnische Prinzip fortge-
schrieben, wenn etwa zwei stellvertretende Ministerpräsi-
denten je aus den anderen konstitutiven Volksgruppen 
kommen sollen.
Das Verhältnis zwischen der lokalen Bevölkerung und 
UNMIK nahm mit der Zeit kontinuierlich an Spannung zu.
Manche Kommunalverwaltungen sind offenbar nicht wil-
lens oder in der Lage, Förderprogramme zur Integration 
der Roma zu finanzieren.
Die serbische NGO „Frauen in Schwarz” bildet hier eine 
Ausnahme. Sie beteiligte sich beispielsweise 2006 an  
einer Gedenkveranstaltung in Vukovar und wandte sich  
in die Öffentlichkeit mit den Worten: „Wir werden alles 
in unserer Macht stehende tun, damit die Wahrheit über 
die in Vukovar und überhaupt in den Kriegen von 1991 
bis 1999 begangenen Verbrechen in das Bewusstsein der 
Serben gerückt wird und das all diejenigen, die für diese 
Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit 
verantwortlich sind, nach dem Gesetz bestraft werden.” 
S. Deutsche Welle, Fokus Ost-Südost, 30.11.2006.
Vgl. Mesić, 2004.
Unruhen und Sabotageakte werden daher als legitim 
empfunden. Auch von offizieller Seite gab es solche  
Verlautbarungen.
Martens, Michael: „Das Versprechen von Thessaloniki”, 
Europäische Rundschau 2007/2.
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politiscHe	teilHabe	und	 	

minderHeitenscHutz

die ethnischen Konflikte in der region bezogen und 

beziehen nach wie vor ihre dynamik aus der infrage-

stellung legitimer Machtausübung. wo die staatliche 

Macht von einer ethnischen gruppe in einem multi-

ethnischen gefüge monopolisiert wird und margina-

lisierte ethnische gruppen beziehungsweise Minder-

heiten1 nicht ausreichend an der politischen Macht 

beteiligt werden, lehnen diese sich irgendwann –  

mit mehr oder minder legitimen Mitteln – gegen die 

Machtverhältnisse auf. nicht von ungefähr werden 

heute verfassungen dort debattiert, wo staatsbil-

dungsprozesse noch im gange, definitionen des 

staatsvolks umstritten und die beteiligung unter-

schiedlicher bevölkerungsgruppen an der Macht noch 

nicht zufriedenstellend ausgehandelt sind. Mit dem 

begriff der ethnischen beziehungsweise nicht-Mehr-

heits-„gemeinschaften”, der in Mazedonien und auch 

im Kosovo verwandt wird, hat man den in der region 

negativ belegten Minderheitenbegriff vermieden. in 

Mazedonien wurde damit auch der anspruch der 

albaner auf einen binationalen staat untermauert.  

Mit dem oFa und entsprechenden verfassungsände-

rungen konnten in Mazedonien die interethnischen 

spannungen aufgefangen und in einen demokrati-

schen prozess überführt werden. die verfassungs-

debatten in bosnien-herzegowina sind maßgeblich  

von Kämpfen ethnischer, „konstitutiver” volksgruppen 

um Kontrolle und Monopolisierung politischer Macht 

gekennzeichnet. in Montenegro ist man heute eben-

falls mit der Frage der teilhabe ethnischer gruppen an 

der staatlichen Macht und der Kontrolle über ökono-

mische ressourcen befasst. der ahtisaari-plan zur 

überwachten unabhängigkeit des Kosovos – die kon-

sequente weiterführung des verlusts der legitimen 

Macht serbiens über das Kosovo – hat präzise die 

Modalitäten der einbindung ethnischer gemeinschaf-

ten und ihrer politischen teilhabe ausformuliert. aus 

den erfahrungen in der region ist die Lehre zu ziehen, 

dass durch politische repräsentation und teilhabe von 

Minderheiten bestehende strukturen der benachteili-

gung zu ändern sind, um den ausbruch von gewalt zu 

vermeiden.

ausbLicK

die Legitimität eines staates beruht wesentlich darauf, 

in Fragen praktischer sozialer und ökonomischer un-

terstützung im alltag für seine bürger präsent zu sein. 

Mit blick auf jeden einzelnen staat ist zu fragen, in-

wieweit er dies gegenüber allen seinen bürgern unge-

achtet ihrer ethnischen identität leistet. diese Frage 

ist besonders auch mit blick auf Flüchtlinge und idps 

zu stellen. in der gesamten region haben Flüchtlinge 

und auch rückkehrer schwierigkeiten, zugang zu den 

sozialen sicherungssystemen zu erhalten.2 bis heute 

sind sie zielscheiben politischer extremisten. ihre 

Lebenslage bietet erhebliches politisches Konflikt-

potenzial. alle Länder der region (bis auf den jüngs-

ten staat Kosovo) sind zwar unterzeichner von inter-

nationalen Menschenrechtskonventionen und proto-

kollen zum schutz von Minderheiten. doch tragen 

dokumente nur mittelbar zur Lage bei.3 heute geht es 

auch nicht mehr um die Frage der anerkennung von 

Minderheiten als solche. vielmehr steht im vorder-

grund, inwieweit Minderheiten zu ihren gesetzlich 

garantierten rechten kommen, es geht also um die 

implementierung von gesetzen.4 der rechtliche Min-

derheitenschutz in der region lässt dabei kaum raum 

zu beanstandungen. entscheidend aber ist, was in der 

praxis geschieht. rechtsstaatliche Mängel in jedem 

der staaten beeinträchtigen gerade auch den Minder-

heitenschutz. schwache rechtsstaatliche strukturen 

treffen die empfindlichsten bevölkerungsgruppen 

meist am stärksten. der schutz von Minderheiten  

wird außerdem nur dann effektiv, wenn diese auch 

aktiv am politischen Leben partizipieren und ange-

messen in institutionellen strukturen vertreten sind. 

dies ist zentral für die stabilität eines multiethnischen 

staatswesens, das durch außerinstitutionelle politische 

aktivitäten von Minderheiten gefährdet werden könn-

te. politische partizipation ist so gesehen letztlich ein 

instrument des Minderheitenschutzes. politische re-

präsentation und partizipation allein können jedoch 

nicht den schutz von Minderheiten an sich schon ga-

rantieren. beide gehören komplementär zueinander.5 

Minderheitenschutz kann auch ethnische vetorechte 

ersetzen, die den politischen prozess leicht blockieren 

können. die demokratische entwicklung der Länder 

der region bleibt unzureichend, solange Minderheiten 

keine anerkannte und gesicherte stellung im politi-
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schen gemeinwesen haben. das heißt jedoch nicht, 

dass dieses nach ethnischen Kriterien strukturiert sein 

sollte. denn wo der ausgleich zwischen ethnischen 

gemeinschaften das politische system bestimmt, sind 

demokratische Mehrheitsentscheidungen nicht mög-

lich, da immer die ethnische Mehrheit die Minderheit 

überstimmen könnte. 

fernziel	europäiscHe	union

bis heute befinden sich die staaten der region in 

einem schwebezustand mit blick auf ihren beitritt  

zur europäischen union. die stabilisierungs- und 

assoziierungsabkommen (saa) werden als signale  

der akzeptanz interpretiert, stellen sie doch den ers-

ten schritt durch die türe der eu dar. nicht von un-

gefähr werden sie als anreize zur unterstützung fort-

schrittlicher politiker und von reformagenden einge-

setzt. doch sich verschleppende stabilisierungs- und 

assoziierungsprozesse und beitrittsverhandlungen 

sind nur vermeintliche druckmittel. „umgekehrte” 

erweiterungsmüdigkeit, oder pre-accession fatigue 

macht sich stattdessen auch in der region bemerkbar. 

wo integrationsfortschritte ausbleiben, erlahmt die 

bereitschaft in der bevölkerung, reformen zu unter-

stützen. die regelmäßig vorgebrachten erweiterungs-

zweifel in der eu haben die politischen reform-eliten 

der region geschwächt. die europäische perspektive 

ist jedoch alternativlos, will man ethnische Konflikte, 

undemokratische traditionen und die wirtschaftlichen 

Folgen der unterentwicklung in der region dauerhaft 

überwinden. strukturelle transformationen, markt-

wirtschaftliche Konsolidierung, regionale, grenzüber-

schreitende Kooperation und solide verankerung von 

rechtssicherheit sind mit den reformen zu erreichen, 

die den annäherungs- und beitrittsprozess ausma-

chen. schleppen sich diese reformen weiter dahin 

oder kommen – wie etwa in buh – immer wieder 

mehr oder minder zum erliegen, dann beherrschen 

erneut ethnonationalistische Konflikte nicht nur auf 

rhetorischer ebene den gesellschaftlichen und politi-

schen alltag. analysten warnen immer wieder vor 

einem „balkan-ghetto”, falls der eu-beitritt für die 

Länder ein kaum je erreichbares Fernziel bleibt.6 

instabilität in solch einem ghetto oder schwarzen 

Loch, das von eu-Ländern umgeben ist, ließe sich 

wohl kaum in grenzen halten, sondern würde unwei-

gerlich auf die nachbarländer und über diese hinaus 

ausstrahlen. die eu müsste wie schon in der vergan-

genheit hierfür Kosten tragen, die im verhältnis zu 

denen eines beitritts wohl stärker ins gewicht fielen. 

nur Kritiker einer nächsten erweiterungsrunde können 

die stabilisierungs- und demokratisierungseffekte 

übergehen, die mit den im rahmen der saa statt-

findenden Modernisierungsschüben einhergehen. in 

ihrem gefolge wird auch mit einer weiteren entspan-

nung der interethnischen beziehungen zu rechnen 

sein. allerdings geht es hier um prozesse der longue 

durée, die geduld und ausdauer benötigen. auch  

die nachbarschaftlichen beziehungen in der region 

stehen noch immer unter dem einfluss der Konflikte 

aus der jüngsten vergangenheit. umso mehr tragen 

die wechselseitige Öffnung der Märkte und die stetige 

zunahme regionaler initiativen zur entstehung eines 

partnerschaftlichen verständnisses und einer neuen 

selbstverständlichkeit im umgang mit den nachbarn 

bei. die gemeinsame perspektive der eu-integration 

verstärkt ihre Kooperation und unterstützt die bislang 

noch sehr unterschiedlich fortschreitenden demokra-

tisierungsprozesse und entwicklungen rechtsstaatli-

cher institutionen sowie zivilgesellschaftlicher struk-

turen. die eu ist die treibende Kraft zur überwindung 

von grenzen, zur entwicklung von Märkten und zu 

grenzüberschreitenden initiativen.7

nacHHaltige	entwicklung

die eigentlichen ursachen politischer instabilität in  

der region liegen in ihrer wirtschaftlichen und sozialen 

unterentwicklung. sie erfordert als gegenstrategie 

armutsbekämpfung, nachhaltige wirtschafts- und 

beschäftigungsentwicklung. wenn der hohe prozent-

satz der unter der armutsgrenze Lebenden in den 

jeweiligen Ländern ethnische vorzeichen trägt – mit 

gewissheit kann dies für die roma-Minderheit mit 

blick auf die gesamte region behauptet werden –, 

hat dies auch politische sprengkraft. der eu-beitritts-

prozess mit seinen finanziellen, logistischen und sach-

lichen Kapazitäten kann die hinterlassenschaft von 

sozialismus, Konflikten und Krieg dauerhaft überwin-

den helfen. alle staaten der region leiden unter 

Korruption, arbeitslosigkeit, fehlenden investitionen 

in den produktiven sektor, schwerfälliger bürokratie 

und einem schwachen rechtssystem. die Förderung 

kleiner und mittelständischer unternehmen, der 

Kampf gegen Korruption und wirtschaftskriminalität, 

bürokratieabbau, stärkung der rechtssicherheit, 

anreize für auslandsinvestitionen durch senkung der 

einkommens- und unternehmenssteuersätze und an-

dere Maßnahmen zur aktiven investitionsförderung 

sind geboten, um dem daniederliegenden wirtschafts-

leben auf die beine zu helfen. auch der ausbau regio-

naler transportwegenetze zur Förderung der regiona-

len wirtschaftskooperation ist von fundamentaler 

bedeutung. in diesem sinne wurde gerade die schaf-

fung einer verkehrsgemeinschaft auf dem westlichen 

balkan vorgeschlagen – straßen-, bahn- und wasser-

verbindungen nicht nur zwischen den staaten der 

region, sondern auch in die eu sollen verbessert wer-

den. eine nachhaltige entwicklungsstrategie für die 
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gesellschaften der region muss außerdem die öko-

nomischen realitäten ihrer Minderheiten insgesamt – 

etwa durch eine objektive darstellung der traditionel-

len verteilung öffentlicher ressourcen –, deren defizi-

te, aber auch deren potenziale stärker berücksichti-

gen. auch arbeitsmigration wird notwendig bleiben, 

um den druck auf lokale arbeitsmärkte – dies ist 

besonders evident in Mazedonien, im Kosovo, aber 

auch in etwas geringerem Maße in den übrigen Län-

dern der region – zu entlasten und Kapital für inves-

titionen in den privaten sektor bereitzustellen und zu 

kanalisieren. dass das geld aus der arbeitsmigration 

jedoch oft nicht produktiv angelegt, sondern weitge-

hend in handel und Konsum aufgezehrt wird, muss 

dabei als problem adressiert werden. arbeitsmigration 

könnte als eine entwicklungsstrategie für die region 

betrachtet statt verhindert werden. bilaterale handels-

liberalisierung und Freihandelsabkommen beziehungs-

weise die Freihandelszone ceFta, Kooperation der 

regionalen industrien und regionale arbeitsteilung 

werden für die nachhaltige ökonomische entwicklung 

in den Ländern der region ebenso entscheidend sein. 

vor allem aber bedarf es auch intensiver investition in 

bildung. 

anerkennung	Von	diVersität	

in allen teilen des ehemaligen Jugoslawiens haben die 

prozesse der nationen- und nationalstaatenbildung 

auch die sprache miterfasst. die aktive – manche 

sagen auch „künstliche” – betonung von differenzen, 

aufnahme neuer (oft alter, lang nicht mehr gebräuch-

licher) wörter und ausdrücke in den aktiven wort-

schatz hat man mit blick auf die kroatische und die 

bosnische sprache gesehen8 und kann man derzeit  

bei der montenegrinischen sprache beobachten. es 

gab immer und gibt bis heute stimmen in und außer-

halb der region, die sich entschieden gegen diese 

sprachdifferenzierungen aussprechen. wo immer 

jedoch prozesse der nationalen identitätskonstruktion 

im gange sind, sind die sprachen mit neuen Konstruk-

tionen, wortschöpfungen, differenzierungen in diese 

prozesse einbezogen. anerkennt man grundsätzlich 

die vielfalt der Kulturen, sprachen und identitäten,  

so kann man diese prozesse schwerlich delegitimieren. 

es ist damit zu rechnen, dass in der region stark ver-

ankerte, regionale identitäten – zumal im zuge der 

eu-annäherung – an bedeutung gewinnen. sie könn-

ten zu ethnischen, nationalen und religiösen identitä-

ten als weitere dimension persönlicher bezüge treten. 

die in der region noch so prädominanten ethnischen 

identitäten sind historisch bedingt. sie werden sich  

im zuge von Modernisierungsprozessen relativieren; 

andere identifikationen werden bedeutsam werden. 

bürgergesellschaften erwachsen auch aus der aner-

kennung für die vielfalt von bezügen und identitäten. 

die ethnischen verständnisse vom nationalstaat und 

den ihn konstituierenden gruppen in der region wer-

den als historische produkte – zumal wenn die region 

ihre integration in die europäische union erlebt – ver-

ändert und erweitert, wenn nicht abgelöst werden.

Mobilität und perspektivenwechsel können dabei 

helfen, die noch allseits verbreiteten ethnozentrischen 

perspektiven auf den alltag zu überwinden. das  

potenzial von jungen Leuten, die aus dem westlichen 

ausland zurückkehren, als einer neuen generation, die 

im alten denken nicht mehr so verhaftet ist oder die 

grauen des Krieges nicht direkt miterleben musste, 

hat für den notwendigen wandel der perspektiven 

bedeutung. die eu kann wiederum die Mobilität junger 

Menschen aus der region unterstützen; angekündigte 

visa-erleichterungen sind ein positives zeichen. diese 

generation wird den verlust der liberalen eliten und 

einer Mittelschicht durch emigration ausgleichen müs-

sen, der seit beinahe zwei Jahrzehnten in allen Län-

dern der region spürbar ist. Mit ihnen sind nicht nur 

fachliche potenziale verloren gegangen, die jede ge-

sellschaft in transformation so dringend benötigt. 

vielmehr sind zivile Kräfte verschwunden, die dem 

ethnozentrischen denken alternative sichtweisen, 

perspektiven und empathie für den anderen hätten 

entgegenstellen können. das vom ethnozentrismus 

hochgehaltene vermeintliche idyll des homogenen hat 

stattdessen triumphiert. auf  der region lastet dieser 

verlust augenscheinlich als schwerwiegende hypothek 

aus der vergangenheit. 

aufarbeitung	der	VergangenHeit	

die generation der heutigen nachwuchskräfte in 

politik, wirtschaft, Medien und gesellschaft hat ihre 

sozialisation zu Kriegszeiten und in ethnozentrischen 

Kriegs- und nachkriegsgesellschaften erfahren. ihre 

jungen biografien tragen nicht selten die spuren von 

traumatisierung, verlust von angehörigen, der erfah-

rung von Flucht und emigration. wenn ihr Kampf um 

anerkennung der eigenen Leidenserfahrung die aner-

kennung des Leidens der anderen nicht mehr verbaut, 

besteht die chance zur gemeinsamen aufarbeitung 

der vergangenheit. ethnisch geteilte Öffentlichkeiten 

und segmentierte bildungssysteme erschweren es 

heute zusätzlich, die auseinandersetzung über die 

vergangenheit gemeinsam zu führen und verschiede-

ne perspektiven zusammenzuführen. versuche zur 

objektivierung scheitern daher meist. bis heute wird 

über opferzahlen spekuliert und gestritten, da keine 

systematische erhebung und zusammenführung aller 

vorhandenen daten stattfindet.9 eine infragestellung 
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von opferzahlen wird als Missachtung erlittener Leiden 

interpretiert. es gibt eine Konkurrenz der opfer, hinter 

der die taten der eigenen gruppe verschwinden. Jede 

gruppe konstruiert auch darüber immer wieder ihre 

eigene wahrheit und identität. doch erst dann, wenn 

auch über die opfer der anderen und die eigene täter-

schaft gesprochen wird, stehen die wege für versöh-

nung offen. denn übernahme von verantwortung für 

geschehene verbrechen und schuldeingeständnisse 

bereiten die basis für das notwendige vertrauen. dies 

aber ist unerlässlich, soll die rechtliche aufarbeitung 

die wunden des Krieges heilen helfen, einen sinn für 

gerechtigkeit vermitteln und den weg zur versöhnung 

frei machen. 

die eindimensionale darstellung von geschichte  

und ereignissen aus der vergangenheit in den schul-

büchern der region wird mittelfristig durch multiper-

spektivische ansätze, die in einigen schulbuchprojek-

ten bereits vorliegen, ergänzt werden. wie in der 

schule, so haben auch Medien die chance wie die 

verantwortung, heterogenität erfahrbar zu machen. 

dabei wird die aufarbeitung der vergangenheit in den 

betroffenen Ländern weitgehend mit der jüngsten 

Kriegsvergangenheit assoziiert. die sozialistische 

vergangenheit, und auch noch die des zweiten welt-

kriegs, drängt erst langsam, doch zunehmend an die 

oberfläche und ins öffentliche bewusstsein. bis vor 

Kurzem gab es in keinem der Länder ein Lustrations-

gesetz.10 denn bis heute ist in der gesamten region 

die personelle Kontinuität ökonomischer, intellektueller 

und politischer eliten ungebrochen, ehemalige aktive 

parteimitglieder und Funktionsträger sind in allen 

bereichen des öffentlichen Lebens anzutreffen. die 

verbreitete informantentätigkeit für die geheim-

dienste kommt ebenfalls zunehmend ans Licht. vor 

allem die Medien, Künstler und Kulturvertreter, nicht-

regierungsorganisationen, internationale organisa-

tionen, opfervereinigungen, Frauen- und Jugendorga-

nisationen nehmen sich der thematik an. es wäre 

sinnvoll, sich bei der auseinandersetzung mit der 

vergangenheit auch hierauf zu konzentrieren, nicht 

zuletzt, um über die Kriegsgründe sprechen zu kön-

nen, die sich nicht auf die verbreitete Formel der 

unvereinbarkeit ethnischer vielfalt mit nationaler 

selbstbestimmung reduzieren lassen. denn auf dieser 

basis werden letztlich „ethnische säuberungen” als 

notwendige entflechtung gemischter siedlungsgebiete 

euphemistisch gerechtfertigt, statt in ihnen die brutale 

behauptung von Machtansprüchen zu erkennen. 

Der Status als Minderheit gilt in der Region traditionell 
als nachteilig, da er Hierarchien zwischen Mehrheit und 
Minderheit konsolidiert, Machtstrukturen und bestehende 
Herrschaftsverhältnisse fortschreibt und Minderheiten in 
der Regel nicht ausreichend an der Ausübung politischer 
Macht beteiligt sind. Im sozialistischen Jugoslawien wur-
den die konstitutiven Volksgruppen der Serben, Kroaten, 
Slowenen, Mazedonier, Montenegriner und Muslime als 
„narod” (Völker) von den „narodnisti” (nationalen Minder-
heiten) abgegrenzt, und zugleich über sie gestellt. Lebten 
Angehörige der konstitutiven Volksgruppen außerhalb der 
Teilrepubliken, in welchen sie die ethnische Mehrheit 
stellten, behielten sie dennoch ihren konstitutiven Status 
und wurden nicht als Minderheit bezeichnet. Die kommu-
nistischen Eliten blieben nichtsdestotrotz erfolglos im  
Bemühen, supranationale Harmonie herzustellen, und 
gaben schließlich sukzessive den unterdrückten, nationa-
len Selbstbestimmungsbestrebungen in den Teilrepubli-
ken und Provinzen durch weitgehende Autonomierechte 
ab den späten 1960er Jahren nach. Die autokratischen 
Machtstrukturen aber änderten sich dadurch nicht ent-
scheidend. Denn die kommunistischen Eliten retteten sich 
nicht zuletzt auf diese Weise in die zunehmend nationa-
listisch definierte politische Phase der 1970er und 1980er 
Jahre hinüber. 
Um monoethnische politische Einheiten zu schaffen, 
waren Vertreibungen nicht Kriegsfolge, sondern vor allem 
Kriegsziel. Durch die Kontinuität der politischen Führung 
in die Nachkriegszeit hinein blieb der notwendige, grund-
legende Politikwandel, der eine Flüchtlingsrückkehr geför-
dert hätte, lange aus. Dies trug wesentlich zur dauerhaf-
ten Existenz großer Flüchtlingsbevölkerungen bei.
Auch wenn die EU-Kommission in ihren Fortschrittsbe-
richten zum Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess 
auf die Lagen der ethnischen Minderheiten eingeht, bleibt 
fraglich, inwieweit die Verbesserung der interethnischen 
Beziehungen und der Lage von Minderheiten ermittelbar 
ist, beziehungsweise welche zu erreichenden Ziele hier 
definiert werden können.
Experten wie Florian Bieber weisen immer wieder darauf 
hin, dass Minderheitenrechte am Effektivsten auf Ebene 
der kommunalen Selbstverwaltung einklagbar sind. 
Sowohl in Mazedonien, in BuH, sowie im Kosovo sind 
kleinere Minderheiten politisch marginalisiert. Sie sind 
angewiesen auf effektive Mechanismen des Minderheiten-
schutzes, weil sie durch politische Partizipation allein ihre 
Interessen nicht zur Geltung bringen können. Auch muss 
berücksichtigt werden, dass ethnische Gruppen in ihren 
politischen Orientierungen mitunter äußerst heterogen 
sein können. Politische Partizipation durch Minderheiten-
parteienvertreter ist daher ein sehr unzureichendes Mittel 
der aktiven Mitgestaltung des politischen Lebens einer 
ethnischen Gruppe.
Seit Bulgarien EU-Mitglied ist, haben sich Schätzungen 
zufolge mehrere zehntausend Mazedonier zu Bulgaren 
erklärt und einen bulgarischen Pass erhalten – ein Phä-
nomen, das auch andernorts in der Region zu beobachten 
ist.
Regionale Initiativen umfassen Wirtschaft, Energiepolitik 
(Energy Community Treaty), Sicherheit, Flüchtlingsrück-
kehr, Asyl und Migration (MARRI), Bekämpfung organi-
sierter Kriminalität, Tourismus, Kultur und kulturelles  
Erbe, Umweltschutz uvm.
In Bosnien-Herzegowina haben sich etwa Serben und 
Kroaten immer dafür stark gemacht, serbisch und kroa-
tisch, und eben nicht bosnisch zu sprechen. Oft verwei-
gerten sie im Gegenzug der bosnischen Sprache ihre  
Anerkennung.
Es gibt auch positive Ausnahmen. In BuH wurden zehn 
Jahre nach Dayton die drei „ethnischen” Kommissionen 
für Vermisste zu einer gemeinsamen zusammengeführt.
Mazedonien hat nun den ersten Schritt mit einem kürz-
lich verabschiedeten Gesetz in diese Richtung unternom-
men. 
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Mein dank gilt den auslandsbüros der Konrad-

adenauer-stiftung, die in den einzelnen Ländern 

ansprechpartner und partner bei der vorbereitung, 

organisation und logistischen unterstützung der  

gespräche vor ort waren. die zusammenarbeit und 

der austausch mit den Leiterinnen und Leitern der 

auslandsbüros sowie ihren sachkundigen und erfah-

renen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war sehr 

bereichernd und obendrein ein vergnügen. die büros 

stellten wichtige texte, dokumente und daten zur 

gesprächsvorbereitung zusammen. die in den aus-

landsbüros der Kas vorhandenen personellen Kapazi-

täten sind ein gewichtiger standortvorteil gegenüber 

vielen anderen akteuren in den Ländern der region. 

Folgende gesprächspartner1 haben mir tieferen ein-

blick in die jeweiligen situationen vor ort gewährt  

und mir ihre zeit zur verfügung gestellt. ich möchte 

mich sehr bei ihnen bedanken: 

Bosnien und Herzegowina:	christian schwarz-schil-

ling, hoher repräsentant für buh und sonderbeauf-

tragter der EU; Srećko Latal, World Bank; Branka 

Raguz, Ombudsfrau; Dino Abazović, Zentrum für 

Menschenrechte, Universität Sarajevo; Borka Rudić, 

Journalistenvereinigung „bh Journalists”; dunja 

Blažević, Zentrum für Zeitgenössische Kunst; Claude 

Kieffer, OSCE; Milan Lovrić, Außenhandelskammer; 

Drago Marić, Public Broadcasting Service BiH; Milan 

Trivić, BHTV 1.

Kosovo: bernd Kuebart, deutsches verbindungs- 

büro; veton surroi, Koha Media group; Mechthild 

henneke, unMiK; ilir dugolli, Kipred; Lulzim peci, 

Kipred; werner wnendt, osce; era gjurgjeala,  

Kosovar stability initiative; oliver schmidt-gutzat, 

osce; nebi Qena, news and current affairs. 

Kroatien: aleksandar tolnauer, rat der nationalen 

Minderheiten in Kroatien; Srđan Dvornik, Kroatisches 

Helsinki-Komitee; Gordana Vilović, Internationales 

zentrum für Journalistenausbildung; alfons peeters, 

delegation der europäischen Kommission; nikola Mak, 

Vertreter der nationalen Minderheiten; Milan Mesić, 

institut für soziologie, universität zagreb; robert w. 

becker, osce; wilfried buchhorn, unhcr; neven 

Crnković, UNHCR.

Mazedonien: sebastian dworack, osce; Karolina  

ristova asterud, sdsM; aleksandar Matovski,  

ForuM – center for strategic research and documen-

tation; Židas Daskalovski, Center for Research and 

Policy Making; Mirjana Najčevska, Mazedonisches 

helsinki-Komitee; dane taleski, institute for demo-

cracy, solidarity and civil society.

Montenegro: Ivana Jelić, Juristische Fakultät Pod- 

gorica; Veselin Pavičević, CEDEM – sowie Juristische 

Fakultät podgorica; thomas schmitt, deutscher bot-

schafter in Montenegro; Mirsad rastoder, Journalist – 

rtv crne gore.

Serbien: Dušan Janjić, Forum für ethnische Beziehun-

gen; Michael Martens, Frankfurter allgemeine zeitung; 

Vojin Dimitrijević, Belgrader Zentrum für Menschen-

rechte; Miroslav Kevezdi, professor für religion und 

philosophie, Journalist; aleksandar popov, zentrum  

für Regionalismus – Novi Sad; Radovan Bigović, 

serbisch-orthodoxe Kirche; Jovan Komšić, Association 

of Multiethnic cities of southeast europe – phiLia; 

Milan Simić, Agency for Human and Minority Rights, 

undp.

außerdem waren mir die gespräche mit experten  

für die region unentbehrlich, die ich teilweise schon 

seit Jahren immer wieder zu rate ziehen darf: Franz-

Lothar altmann, erhard busek, Juan diaz, gerald 

Knauss, Doris Pack, Dušan Relić, Holm Sundhaussen. 

ebenfalls bedanke ich mich bei emily haber, auswär-

tiges amt, berlin.

nun bleibt mir noch, der zentrale der Konrad-ade-

nauer-stiftung und hier besonders herrn dr. peter 

Fischer-bollin zu danken. ich freue mich, dass die 

thematik gesondert aufgegriffen wurde. ich hoffe, 

dass der bericht die diskussion über die programm-

arbeit der stiftung in der region bereichern kann.

Die Gespräche in den Ländern der Region sowie in Berlin 
habe ich zwischen Dezember 2006 und März 2007  
geführt. Die Gesprächspartner haben mittlerweile zum 
Teil ihre Funktion gewechselt. Zwischen der Gesprächs- 
und Auswertungsphase sowie dem Verfassen des Berichts 
lag eine mehrmonatige Pause, da ich in dieser Zeit mein 
zweites Kind zur Welt brachte.

1|
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