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Vorwort

Seit mehr als vierzig jahren engagiert sich die konrad-

adenauer-Stiftung (kaS) weltweit für die Förderung der 

menschenrechte, der demokratie, ihrer werte und Verfah-

rensweisen, ebenso wie in der Förderung rechtsstaatlicher 

institutionen und der grundlagen der sozialen marktwirt-

schaft. der kaS-demokratiereport, der seit 2005 jährlich 

unter dem titel Democracy Report erscheint, informiert über 

den entwicklungsstand der demokratie und die maßnahmen 

der Stiftung zur demokratieförderung in unseren mehr als 

hundert Projekt- und Partnerländern. nachdem sich die 

beiden ersten Bände des reports der Bedeutung unabhän-

giger medien und rechtsstaatlicher institutionen gewidmet 

haben, steht im diesjährigen demokratiereport der Beitrag 

politischer Parteien für demokratieentwicklung und -stabili-

sierung im Vordergrund. 

in Vorbereitung des reports haben wir, wie bereits in den 

vorangegangenen jahren, eine internationale Fachkonferenz 

durchgeführt. auf dieser konferenz, die im januar 2007 auf 

dem Petersberg stattfand, diskutierten experten aus wissen-

schaft, Politik und Praxis der entwicklungszusammenarbeit 

über die Bedeutung politischer Parteien für die Verankerung 

der demokratie und dabei auftretende Probleme. aufgrund 

der überaus hohen Qualität der Beiträge und weil die konfe-

renz von allen teilnehmern als informativ, kritisch und 

zwischen wissenschaft und Praxis ausgewogen eingeschätzt 

wurde, haben wir uns erstmalig entschieden, einen teil der 

konferenzbeiträge in einem eigenen Band zu veröffentlichen.

mit dem vorliegenden Buch richten wir uns an eine breitere 

öffentlichkeit als mit dem demokratiereport. die länderstu-

dien des reports werden i.d.r. von ortsansässigen experten 

angefertigt. Sie stellen in Form eines kompendiums informa-

tionen zur weltweiten demokratieentwicklung zur Verfügung. 

die Beiträge der Fachkonferenzen wurden bisher nicht im 

demokratiereport publiziert. mit diesem in deutscher Spra-

che veröffentlichten tagungsband möchten wir die konfe-
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in anlehnung an das konferenzprogramm ist dieser Band in 

drei hauptteile gegliedert. im ersten teil diskutieren Vertre-

ter aus wissenschaft und politischer Praxis über die Bedeu-

tung politischer Parteien für die demokratieentwicklung und 

illustrieren dies mit praktischen Beispielen und eigenen 

erfahrungen. zuvor jedoch stellt der Vorsitzende der konrad-

adenauer-Stiftung, ministerpräsident a.d. Prof. dr. Bernhard 

Vogel, in einem grundsatzreferat die notwendigkeit der 

internationalen Parteienzusammenarbeit der kaS heraus. im 

zweiten teil diskutieren wissenschaftler aus deutschland die 

Fragen, ob die demokratie ein universell übertragbares 

konzept ist, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, 

damit sie grundsätzlich als politisches ordnungsmodell 

etabliert werden kann und welche Faktoren demokratieent-

wicklung behindern. der dritte teil ist der darstellung der 

internationalen Parteienkooperation der kaS anhand von 

ausgewählten ländern und Programmen gewidmet. ein 

Beitrag zu den konzeptionellen grundlagen und maßnahmen 

der Parteienzusammenarbeit der konrad-adenauer-Stiftung 

schließt diesen Band ab.

Dr. Gerhard Wahlers

Leiter der Hauptabteilung 

Internationale Zusammenarbeit der Konrad-Adenauer-

Stiftung 

renzbeiträge einem einheimischen leserkreis zugänglich 

machen und die lücke zwischen konferenz und report 

schließen. 

die autorinnen und autoren dieses Bandes diskutieren, zum 

teil aus normativer Sicht, über die Bedeutung politischer 

Parteien für die entwicklung und Stabilisierung der demo-

kratie. Sie zeigen aber auch programmatische und organisa-

torische Schwächen einzelner Parteien auf und benennen 

Probleme, die bei der institutionalisierung demokratischer 

Parteiensysteme auftreten. 

die von der wissenschaft zur Verfügung gestellten Befunde 

geben uns wichtige hinweise und ansatzpunkte für unsere 

internationale arbeit. als politische Stiftung möchte sich die 

konrad-adenauer-Stiftung jedoch nicht primär an der wis-

senschaftlichen diskussion beteiligen. das ziel unseres 

weltweiten engagements ist es, durch aktive politische 

Bildungs- und Beratungsleistungen vor ort einen Beitrag zur 

Stabilisierung der demokratie, ihrer Verfahrensweisen und 

institutionen zu leisten. deshalb unterstützen wir in unseren 

Partnerländern politische kräfte, darunter auch Parteien, die 

einen effektiven Beitrag zur demokratiestabilisierung leisten. 

wir sind fest davon überzeugt, dass die erfolgreiche Stabili-

sierung der demokratie nur mit politischen Parteien möglich 

ist, die sich aktiv zu den grundwerten der demokratie be-

kennen. 

um unsere ziele erreichen zu können, benötigen wir infor-

mationen über den zustand der demokratie und potentielle 

Partnerorganisationen in den Projektländern. diese informa-

tionen werden uns von Seiten der wissenschaft, aber auch 

von unseren auslandsmitarbeitern und -mitarbeiterinnen 

sowie von Vertretern anderer organisationen der politischen 

entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung gestellt. ich 

möchte daher an dieser Stelle allen konferenzteilnehmern 

noch einmal ganz herzlich für ihre interessanten und kons-

truktiven Beiträge danken.



die Bedeutung Von Parteien 
und ParteienFörderung Für die 
konSolidierung der demokratie

Bernhard Vogel

die zusammenarbeit mit und die Förderung von demokratisch 

gesinnten Parteien zählt zu den Schwerpunkten der internationa-

len arbeit der konrad-adenauer-Stiftung. die kaS kann auf 

diesem gebiet beachtliche erfolge vorweisen. ich denke hier an 

die engen Beziehungen zu unseren Partnerparteien in lateina-

merika, z.B. in chile, mexiko und Peru, denen die kaS nicht nur 

politische Beratungsleistungen zur entwicklung des programma-

tischen Profils, zum ausbau demokratischer Parteistrukturen 

angeboten hat oder auch im Prozess der internationalen Vernet-

zung unserer Partnerparteien in lateinamerika in der organisati-

on christlich-demokratischer Parteien in amerika (odca) aktiv 

war. auch bei der Stabilisierung der demokratie und demokra-

tischer Verfahren in ihren ländern spielten und spielen unsere 

Partnerparteien eine wichtige rolle. 

das gilt in ähnlicher weise für unsere Partnerparteien in den 

ländern ost- und mittel-europas. die tatsache, dass seit dem 

Beitritt rumäniens und Bulgariens am 1. januar 2007 nunmehr 

zehn länder des früheren ostblocks mitglied der europäischen 

union sind, unterstreicht, dass die demokratie in diesen ländern 

konsolidiert ist bzw. sich auf dem wege der konsolidierung 

befindet. unsere Partnerparteien haben dazu einen wichtigen 

Beitrag geleistet. 

Bei der Stabili-

sierung der De-

mokratie spielen 

unsere Partner-

parteien eine 

wichtige Rolle.
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die Förderung der grundsätze und Verfahrungsweisen des de-

mokratischen Verfassungsstaates ist ein wichtiges ziel unserer 

arbeit. das gilt auch für die Förderung demokratischer und 

demokratie befürwortender politischer Parteien. internationale 

Studien zur Parteienentwicklung zeigen allerdings, dass zahl-

reiche Parteien und Parteiensysteme in transformationsländern 

noch immer vergleichsweise schwach entwickelt sind und dass 

sie kaum oder nur eingeschränkt die aufgaben wahrnehmen, die 

ihnen zukommen sollten. zum teil ist auch die rechtsstaatliche 

demokratie noch recht weit von der konsolidierung als unange-

fochtenes politisches ordnungsmodell entfernt. eine Frage, die 

sich aufgrund der programmatischen und organisatorischen 

Schwäche in einigen Parteien stellt, ist, ob Parteien eigentlich die 

richtigen adressaten für unsere politische Bildungsarbeit sind. 

die antwort ist ja, denn wir sind davon überzeugt, dass die 

repräsentation gesellschaftlicher interessen und die aktive 

teilnahme der Bürgerinnen und Bürger an der gestaltung ihres 

gemeinwesens nur durch starke demokratische Parteien, Partei-

envielfalt und demokratische Parteienkonkurrenz zu erreichen 

sind. 

das ist nicht immer einfach. oftmals leiden unsere Partner an 

den Folgen von Bürgerkriegen, extremer ökonomischer unter-

entwicklung und einer kaum ausgeprägten zivilgesellschaft. 

demokratische kräfte werden gelegentlich sogar von den poli-

tischen machthabern unterdrückt, ebenso die meinungs- und 

Pressefreiheit. zudem bestehen in zahlreichen ländern erheb-

liche defizite bei der umsetzung grundlegender rechtsstaatlicher 

normen, z.B. bei der effektiven gewaltenteilung, einem politisch 

unabhängigen justizwesen oder politischen und sozialen teilha-

berechten der Bevölkerung. 

der demokratische Verfassungsstaat – um den ehemaligen 

Bundesverfassungsrichter ernst-wolfgang Böckenförde zu zitie-

ren – lebt von Voraussetzungen, die er sich selbst nicht geben 

kann. Seine konsolidierung bedarf der herstellung und der 

Sicherung sowohl der materiellen als auch der nicht-materiellen 

lebens- und entwicklungsgrundlagen. 

die kaS ist seit mehr als vier jahrzehnten international enga-

giert, um zur Stabilisierung der demokratie beizutragen. wäh-

rend die entwicklungshilfeprogramme internationaler organisati-

onen, wie z.B. der weltbank, und auch deutscher institutionen, 

wie der gesellschaft für technische zusammenarbeit, vor allem 

auf die herstellung materieller lebens- und entwicklungsgrund-

lagen der demokratie ausgerichtet sind und einen Beitrag zur 

Versorgung der Bevölkerung mit lebens- und arzneimitteln, 

technischer infrastruktur und auch Bildungsmöglichkeiten leisten 

wollen, zielen die politischen Bildungsprogramme der kaS auf 

die Vermittlung von werten, ohne die die demokratie nicht 

existieren kann. 

die internationalen rechtsstaatsprogramme der kaS dienen der 

entwicklung und Verankerung der demokratischen Verfassung. 

die politischen Bildungsprogramme, Seminare und konferenzen 

sowie die internationalen medienprogramme der kaS zielen vor 

allem auf die politischen einstellungen der Bevölkerung. erst 

wenn eine große mehrheit in der Bevölkerung von der leistungs-

fähigkeit der rechtsstaatlichen demokratie überzeugt ist, sind 

Voraussetzungen für deren konsolidierung geschaffen. 

das bedarf der herstellung von materiellen lebensgrundlagen, 

einer ausgewogenen Beteiligung der menschen am politischen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen leben in ihren ländern, 

aber auch beständiger politischen Bildungs- und aufklärungsar-

beit. die Programme der demokratie-, Parlaments- und Parteien-

förderung der kaS zielen auf die Stärkung demokratischer Par-

teien und das demokratieförderliche Verhalten der politischen 

eliten. Beide Bereiche lassen sich zwar nicht voneinander ge-

trennt betrachten. aber mit den maßnahmen der Parteienförde-

rung, vor allem mit Beratungen zum aufbau demokratischer und 

gesellschaftlich verankerter Parteiorganisationen, mit Beratungen 

zur entwicklung programmatischer grundlagen der Parteien, 

ihres politischen wertefundamentes, ihrer gesellschaftlichen 

mobilisierungs- und politischen Problemlösungsfähigkeit und 

nicht zuletzt auch ihrer glaubwürdigkeit versuchen wir, zur 

entwicklung und Stabilisierung der demokratie sowie zur einhal-

tung demokratischer grundnormen bei den politischen eliten 

beizutragen. dazu zählen die akzeptanz und Förderung poli-

Es stellt sich 

die Frage, ob 

Parteien die rich-

tigen Adressaten 

für unsere poli-

tische Bildungs-

arbeit sind. Die 

Antwort ist Ja.

Die politischen 

Bildungspro-

gramme der KAS 

zielen auf die 

Vermittlung von 

Werten, ohne die 

die Demokratie 

nicht existieren 

kann.
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tischer meinungsfreiheit und -vielfalt, die akzeptanz der fried-

lichen konfliktaustragung, des friedlichen wettbewerbs um 

geeignete politische lösungen sowie die akzeptanz eines auf 

demokratischem wege herbeigeführten machtwechsels.

in einigen weltregionen und ländern ist es uns gelungen, diese 

werte zu verankern. die enge einbindung unserer Partnerorgani-

sationen in internationale institutionen und Bündnisse wie die 

europäische union, die europäische Volkspartei oder die organi-

sation christlich-demokratischer Parteien in amerika (odca) 

macht den Prozess der demokratischen konsolidierung in un-

seren Partnerländern und -organisationen unumkehrbar. in 

anderen weltregionen und ländern ist der erfolg der demokra-

tischen konsolidierung keineswegs gewiss. ich denke hier insbe-

sondere an länder südlich der Sahara oder an länder in zen-

tralasien. 

wir wissen, dass nicht nur die materiellen, sondern auch die 

kulturellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche konsolidierung 

der rechtsstaatlichen demokratie in globaler hinsicht höchst 

unterschiedlich verteilt sind. nach ansicht von manchen exper-

ten ist es überaus schwierig, wenn nicht gar unmöglich, in eini-

gen weltregionen und kulturen einen demokratischen Verfas-

sungsstaat, seine institutionen und Verfahren zu etablieren. 

ich möchte dazu folgendes anmerken: in historischer Perspekti-

ve sind der demokratische Verfassungsstaat und seine grundlage 

ein relativ junges Phänomen. die demokratie war und ist in 

jeder vordemokratischen gesellschaft einmal neu. ich darf daran 

erinnern, dass sich die demokratie in der Bundesrepublik 

deutschland zunächst auch kaum auf langfristig gewachsene 

erfahrungen und traditionen stützen konnte. ihre erfolgreiche 

konsolidierung haben wir u.a. den festen demokratischen über-

zeugungen der gründungsväter und -mütter unserer republik, 

der auf aussöhnung, europäische und transatlantische integrati-

on ausgerichteten Politik des ersten Bundeskanzlers, dessen 

namen unsere Stiftung trägt, den erfolgreichen Bemühungen 

konrad adenauers zur gründung einer ökumenischen christlich-

demokratischen Partei, die auf der grundlage ihrer werte Frei-

heit, gerechtigkeit und Solidarität die Soziale marktwirtschaft 

zum grundsatz unserer wirtschafts- und Sozialordnung entwickelte, zu 

verdanken. die konsolidierung der demokratie in deutschland wäre jedoch 

ohne die unterstützung durch die westlichen alliierten, insbesondere der 

angelsächsischen, niemals möglich gewesen. nicht unerwähnt bleiben darf 

schließlich auch der Beitrag der deutschen Bildungswerke und politischen 

Stiftungen zur demokratischen Bildungs- und aufklärungsarbeit in der 

Bevölkerung.

 

unsere demokratischen, vor allem auch unsere christlich-demokratischen 

werte, d.h. unser Bekenntnis zu Freiheit, gerechtigkeit, Solidarität und 

Verantwortung des einzelnen gegenüber der gesellschaft und umgekehrt 

tragen wir in die welt. das ziel unserer internationalen politischen Bil-

dungsarbeit ist es, den menschen in unseren gast- und Partnerländern die 

chance auf ein selbstbestimmtes leben in Freiheit und rechtsstaatlichkeit 

zu geben. Parteien, die diese ziele sowie unsere politischen grundwerte mit 

uns teilen, sind unsere Partner und unsere politischen Verbündete bei den 

Bemühungen um eine erfolgreiche konsolidierung der rechtsstaatlichen 

demokratie. dieses ziel zu erreichen, ist uns den anhaltenden und zum teil 

sehr mühsamen Versuch der politischen Bildungsarbeit in den gastländern 

wert.

Die enge Einbin-

dung unserer 

Partnerorgani-

sationen in inter-

nationale Ins-

titutionen und 

Bündnisse macht 

den Prozess der 

demokratischen 

Konsolidierung 

in unseren Part-

nerländern und 

-organisationen 

unumkehrbar.
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demokratie und 
ParteienForSchung

Nikolaus Werz

achtzehn jahre nach dem höhepunkt der demokratisierungswel-

le von 1989 ist das ansehen der Politik in vielen ländern niedrig 

– trotz einer vergleichsweise guten weltwirtschaftlichen konjunk-

tur. die Befunde der politischen einstellungsforschung zeigen 

jedoch licht und Schatten: die zustimmung zur demokratie ist 

hoch, kritisch werden jedoch nahezu weltweit die Politiker und 

die Parteien gesehen. dies ist auch ein ergebnis von globalisie-

rung und transformation. 

um dies festzustellen, muss man nicht ins Flugzeug steigen. 

Schon ein Blick auf das neue Bundesland mecklenburg-Vorpom-

mern (mV) kann hinweise auf Fragen geben, die uns im ersten 

Panel interessieren werden:

die geschichte freier wahlen im heutigen mV ist kurz, kürzer 

als die von uruguay und costa rica im 20. jahrhundert – inso-

fern handelt es sich auch um eine „junge demokratie”.  

die drei nordbezirke lagen in der ddr – also handelt es sich 

um ein transformationsgebiet. 

die Parteien weisen nur wenige mitglieder auf. So hat etwa die 

seit 1994 an der regierung beteiligte SPd nur 3.116 mitglieder 

– dennoch haben die Parteien die regierungsfunktion ausgefüllt.

°

°

°
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schung zei-

gen Licht und 
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die weltweiten Veränderungen und Schwächesymptome der 

Parteien stellen allerdings nicht nur ein Problem für gewählte 

Politiker dar, sondern auch für die wissenschaftler. Viele von 

ihnen kennen das Buch von giovanni Sartori Parties and Party 

Systems. a Framework for analysis, Bd. 1 (Sartori 1976). Sie 

erinnern sich vielleicht auch, dass Sartori an einigen Stellen 

schreibt, auf Schwächesymptome u.a. Veränderungen der Par-

teien werde er im zweiten Band eingehen. mit ungeduld warten 

wir seit dem auf das erscheinen des angekündigten Bandes.

in diesem einleitenden Beitrag möchte ich zwei aspekte etwas 

näher beleuchten: erstens die neuere Parteienforschung und 

zweitens die aktuellen herausforderungen an Parteien. 

nach 1945 nahm die Parteienforschung zunächst einen starken 

aufschwung. mitentscheidend war die demokratisierungswelle 

nach dem niedergang faschistischer und nationalsozialistischer 

regime in europa und japan. in deutschland besteht darüber 

hinaus eine tradition der an Programmen und organisationen 

orientierten analyse, umfangreiche und gut geführte Parteiar-

chive sind vorhanden.1  

mit der konsolidierung repräsentativer demokratien in westeuro-

pa ließ die Beschäftigung (vorübergehend) etwas nach. Verschie-

dene Faktoren haben dazu beigetragen:

1.  der wertewandel in den industrialisierten gesellschaften und 

das aufkommen der neuen Sozialen Bewegungen seit mitte 

der 1970er jahre.

2.  die Bürgerbewegungen und die „demokratische revolution” in 

den osteuropäischen ländern, die ihren höhepunkt 1989 

hatten, der aber demokratisierungs- bzw.- re-demokratisie-

rungsprozesse in iberoamerika vorangegangen waren.

3.  das große interesse an der zivilgesellschaft im Verein mit 

einer aus der diktaturerfahrung verständlichen abneigung 

gegenüber (Staats-) Parteien in osteuropa.

4.  in der Phase der demokratisierung spielten Verfassungsge-

bung, wahlorganisation und dann wahlbeobachtung eine 

größere rolle als die sich teilweise erst formierenden Parteien.

5.  die transitions-, transformations- und Systemwechselfor-

schung, die teils neue akteure berücksichtigte, teils bevorzugt 

den übergang von staatszentrierten zu marktwirtschaftlichen 

ökonomien untersuchte.

6.  die empirische demokratieforschung der letzten jahre, die 

sich in rankings niederschlägt. ihr geht es weniger um die 

politischen akteure als um das gesamtergebnis der länder, 

denn neben dem Stand der demokratie wird auch die ent-

wicklung der marktwirtschaft gemessen.2

während die Parteienforschung zur Bundesrepublik deutschland 

und zu westeuropa nach wie vor umfangreich ausfällt, war die zu 

den südlichen ländern, auch als Folge von 1989 und der trans-

formationsforschung, etwas in den hintergrund getreten. 

auch wenn in der deutschsprachigen Politikwissenschaft die 

wahlforschung und wahlsystematik in den 1990er jahren eine 

etwas größere rolle eingenommen hat als die Parteienanalyse, 

haben namhafte kollegen wie ulrich von alemann (1995), klaus 

von Beyme (2000), oscar w. gabriel, oskar niedermayer, 

richard Stöss (1997), joachim raschke (1986) und elmar wie-

sendahl (2006), um nur einige zu nennen, die thematik bearbei-

tet. in der öffentlichkeit und der Presse haben indessen korrup-

tionsaffären einen hohen Stellenwert eingenommen, mancher 

Parteienforscher wurde auf einem klappentext als „korruptions-

forscher” vorgestellt.3  

ein graduiertenkolleg mit dem thema „Parteien und rechtsext-

remismus” arbeitet seit 2002 unter der leitung Prof. eckhart 

jesse in chemnitz. Bei der deutschen Vereinigung für Politische 

wissenschaft (dVPw) besteht ein arbeitskreis „Parteienfor-

schung”, der sich in jüngerer zeit u.a. mit kleineren Parteien 

bzw. Parteiensystemen in westeuropa beschäftigt hat (s. jun, 

kreikenbom, neu 2006). Bei der dVPw-jahrestagung 2007 wird 

unter dem titel „die zukunft der mitgliederparteien” die end of 

membership party-debatte aufgegriffen. 
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Vor wenigen jahren entstand im Verbund der deutschen über-

see-institute in hamburg, der sich mittlerweile german institute 

of global and area Studies (giga) nennt, eine arbeitsgruppe, 

die sich die erforschung formaler und informeller dimensionen 

von Parteien und ihrer Verankerung zum ziel gesetzt hat. Sie 

gehen von dem Faktum aus, dass Parteien in transformations-

staaten und den südlichen ländern ähnlich wie im westen eine 

abnehmende gesellschaftliche Verankerung, geringere program-

matische orientierung und Parteiidentifikation der wähler sowie 

sinkende mitgliederzahlen aufweisen. diese defizite würden in 

den südlichen ländern aber teilweise durch andere Formen der 

gesellschaftlichen Verankerung kompensiert, u.a. durch Patrona-

ge- und klientelfunktionen oder den appell an ethnische oder 

religiöse identitäten. während also die traditionelle Parteienfor-

schung in europa vor allem den aspekt der organisation in den 

Vordergrund gestellt hatte, geht es nun um gesellschaftliche 

Verankerung und informelle dimensionen von Parteien. Sie wird 

nicht unbedingt als geringer, sondern als anders betrachtet (s. 

Betz u.a. 2004, kaS 2006, köllner u.a. 2006).

während in der Vergangenheit die deutschen politischen Stif-

tungen Vorreiter bei der internationalen Förderung und erfor-

schung von Parteien waren, haben sie sich in den 1990er jahren 

auch aufgrund der deutschen Vereinigung anderen aufgaben 

gewidmet. in holland (nimd 2004) und england (Burnell 2004) 

haben autoren auf die Bedeutung der Parteien für die konsolidie-

rung von demokratie hingewiesen. auch die zeitschrift Party 

Politics ist der Frage der institutionalisierung der Parteien in 

neuen demokratien nachgegangen (randall und Svasand 2002).

anfang des 21. jahrhunderts sieht die Situation anders aus, 

womit ich zu den aktuellen herausforderungen komme:

der übergang zu marktwirtschaftlichen bzw. liberaldemokra-

tisch verfassten gesellschaften ist vorangeschritten, nun rü-

cken das regieren und die Bewältigung von transformations-

krisen in den Vordergrund. 

°

die globalisierung führt u.a. zur „glokalisierung”. regionale, 

teilweise ethnische und lokale aspekte gewinnen an Bedeu-

tung. dies akzentuiert die krise intermediärer organisationen. 

trotz der globalisierung nehmen die internationalen politischen 

kontakte – etwa der transnationalen Parteienverbünde – ab.  

in einigen ländern sind Populisten oder populistische Bewe-

gungen erstarkt oder sogar an der regierung. während in 

westeuropa dieser trend eher etwas rückläufig ist, scheint er 

sich in lateinamerika und einigen ländern osteuropas fortzu-

setzen. 

einige der in freien wahlen gewählten Populisten haben die 

plebiszitären elemente gestärkt, die vorhandenen Parteien ge-

schwächt und eigene gruppierungen gegründet. während ihre 

anhänger von einer „mehrheitendemokratie” sprechen, sehen 

andere gefährdungen der demokratie (dahrendorf 2002) oder 

gar ein „ende der Freiheit”.4

der bereits erwähnte giovanni Sartori warnte schon 1997 ange-

sichts einer sich abzeichnenden Videopolitik und telekratie: „eine 

demokratie ohne Parteien ist eine hochgradig chaotische Veran-

staltung” (Sartori 1997: 316) die Parteien und die Parteiensyste-

me stehen also vor neuen herausforderungen und ebenso ihre 

analyse (s. dazu z.B. gunther u.a. 2002). 

Neben den Archiven der politischen Stiftungen gehört dazu das Par-
teienarchiv des Zentralinstituts für sozialwissenschaftliche Forschung 
der Freien Universität Berlin.
So beim Bertelsmann Transformations Index (BTI), wo die Steuerung 
und Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund steht. 
So z.B. von Alemann (1995).
So der Chefredakteur von Newsweek, Fareed Zakaria: „Das Ende der 
Freiheit? Wieviel Demokratie verträgt der Mensch?”, München 2007.

°

°

°
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die Bedeutung PolitiScher 
 Parteien Für demokratie und 
 demokratiSierung

Hans-Joachim Veen

1. eiNleituNG

die Probleme beginnen wie so oft mit den Begriffsverständnis-

sen. wenn in der transformationsforschung der 1990er jahre mit 

Blick auf postdiktatorische Systeme von „unvollständigen” und 

„defekten demokratien” die rede ist (merkel u.a. 2003) oder von 

deutschen Spitzenpolitikern gar „lupenreine demokratie” gese-

hen wird, wo ein undurchsichtiges autoritäres System, eine 

plebiszitär legitimierte autokratie besteht, ist es notwendig, sich 

zu allererst über den demokratiebegriff zu verständigen, denn 

aus ihm erwachsen die anforderungen an alle anderen institutio-

nen und akteure, insbesondere an die Parteien. die freiheitlich 

verfasste, repräsentative westliche demokratie ist gemeint, 

wenn wir von demokratie sprechen, mit grundrechten, gewal-

tenteilung, Parlamentarismus, Pluralismus, rechtsstaatlichkeit 

usw. diesen typus einer modernen entwickelten demokratie hat 

der bedeutende amerikanische demokratieforscher robert dahl 

„Polyarchie” genannt, die durch die diversifizierung der macht, 

umfassenden Pluralismus und die demokratische Befristung der 

herrschaftsämter gekennzeichnet ist (dahl 1971). Sie ist ein 

Phänomen des 20. jahrhunderts mit entwicklungsschüben in 

westeuropa in den 1950er jahren und den 1990er jahren mit 
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der rückkehr der demokratie nach ostmitteleuropa. Für die 

existenz einer modernen demokratie hat dahl sieben polyar-

chische minimalanforderungen definiert, die in der Praxis häufig 

übertroffen werden und als messlatte hilfreich sind:

1. die institutionen der regierung müssen von gewählten amts-

trägern wahrgenommen werden und den wählern verantwort-

lich sein.

2. es muss freie und faire wahlen in regelmäßigen abständen 

geben.

3. das recht zu wählen muss für alle erwachsenen gewährleistet 

sein.

4. das recht gewählt zu werden muss für erwachsene gewähr-

leistet sein.

5. die Freiheit der meinungsäußerung und der kritik an der 

regierung ohne die gefahr von Strafverfolgung muss 

 gesichert sein.

6. der zugang zu pluralistischen, alternativen informations-

quellen muss gegeben sein.

7. assoziationsfreiheit für unabhängige Vereinigungen, interes-

sengruppen und Parteien muss gesichert sein, um die oben 

genannten rechte wahrnehmen zu können.

ganz deutlich fügt dahl hinzu: „it is important to understand 

that these statements characterize actual and not merely nomi-

nal rights, institutions, and processes” (dahl 1971: 221). 

eine so konstituierte parlamentarisch-pluralistische demokratie 

kann ohne funktionsfähige Parteien nicht realisiert werden, sie 

sind sogar per definition eine ihrer konditionen. die Parteien 

sind wesentliche träger der politischen meinungs- und willensbil-

dung. Sie artikulieren und aggregieren politische interessen, sie 

entwickeln politische zielvorstellungen und Programme im wett-

bewerb mit anderen, sie integrieren unterschiedliche Schichten, 

konfessionen und ideen auf gemeinsame handlungsnenner, sie 

haben eine Vermittlungsfunktion zwischen den Bürgern und den 

Staatsorganen, zwischen der gesellschaftlichen und der statt-

lichen ebene und die aufgabe, kommunikation interaktiv zwi-

schen beiden zu sichern, sie tragen zur politischen Sozialisierung 

der Bürger bei und fördern ihre politische Beteiligung, sie rekru-

tieren politisches Führungspersonal und stellen kandidaten bei 

wahlen zur Besetzung politischer ämter auf und sie übernehmen 

schließlich herrschaftsämter auf zeit und setzen politische ent-

scheidungen im Sinne ihrer zielvorstellungen in Parlament und 

regierung um. 

damit sind die klassischen Parteifunktionen benannt. Sie illus-

trieren, dass in der modernen massengesellschaft parlamenta-

rische demokratie zwangsläufig Parteiendemokratie ist und dass 

es ganz wesentlich die Parteien sind, die durch die art ihres 

handelns, konkret: ihre Beteiligung an wahlen und die verant-

wortliche Staatsführung die demokratie legitimieren. 

ein monopol auf die willensbildung und politische einflussnahme 

haben die Parteien in der Polyarchie selbstverständlich nicht und 

dürfen es auch nicht haben. tatsächlich stehen sie auf der poli-

tischen Bühne heute längst in konkurrenz mit anderen akteuren. 

die politische agenda wird nicht mehr in erster linie von ihnen 

bestimmt. themen und politische moden entfalten sich oft an 

den Parteien vorbei und sind von ihnen auch nicht steuerbar. 

mehr reaktion als aktion bestimmt ihr handeln. doch bündeln 

sich schließlich die erwartungen der Problemlösungen allemal bei 

den Parteien. das antwortmonopol für die erarbeitung von 

lösungskonzepten liegt nach wie vor bei ihnen. hier liegt am 

ende der kern der rechtfertigung ihrer zentralen rolle. dies gilt 

insbesondere dann, wenn es sich um repräsentative demokra-

tien mit parlamentarischen regierungssystemen handelt, in der 

die regierungen zwangsläufig Parteiregierungen sind und die 

Verantwortung für die wahlen und die politische Führung allein 

bei ihnen liegt. 

wenn die Parteien diese komplexe legitimierungsfunktion für die 

parlamentarische demokratie haben, hängt alles von ihrer Funk-

tionstüchtigkeit, ihrem zustand und ihrem agieren ab. die Frage, 

die uns noch beschäftigen muss, lautet folglich: wie müssen die 

Parteien und wie muss ihr handeln beschaffen sein, um die 
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demokratie zu stabilisieren? hierauf komme ich später zurück. 

doch zunächst wollen wir uns der realanalyse der Parteien in 

jungen demokratien widmen, mit dem notwendigen mut zur 

lücke und zur generalisierung, für die ich schon jetzt um nach-

sicht bitte.

2. ParteieN iN JuNGeN DeMoKratieN

in den jungen demokratien ostmitteleuropas, auf die ich mich 

im Folgenden aufgrund meiner jahrelangen Beschäftigung mit 

neuen und historischen Parteien beschränke, wird der klassische 

aufgabenkatalog für die Parteien noch erweitert. der grund liegt 

im Systemwechsel von der autoritären zur demokratischen 

herrschaft, der sich in drei Phasen vollzog und noch vollzieht: 1. 

der ablösung des autoritären regimes, 2. der institutionalisie-

rung der demokratie und 3. der konsolidierung der demokratie, 

in der wir uns gegenwärtig in ostmitteleuropa befinden. zwar 

hat es auch dort keine „Stunde null” gegeben, schon weil die 

Systemwechsel zum teil zwischen alten mächten und neuen 

kräften ausgehandelt wurden und die kommunistischen Parteien, 

postkommunistisch-sozialistisch gewendet, in der regel weitere-

xistierten. aber die träger der demokratischen revolutionen, die 

oppositionsbewegungen und Bürgerrechtler gelangten doch am 

anfang auch in die rolle der „gatekeeper” der neuen ordnung 

mit weitreichender gestaltungsmacht in wirtschaft, Staatsstruk-

tur und mediensystem. Sie besaßen einen Vorsprung gegenüber 

vielen späteren politischen akteuren. Sie konnten über deren 

zulassung oftmals bestimmen und die weichen für den neubau 

der wirtschaft, der staatlichen infrastruktur und des mediensys-

tems personell und organisatorisch stellen. 

hier wird eine gewisse analogie zum historischen Vorsprung der 

lizenzierten Parteien im nachkriegsdeutschland erkennbar ange-

sichts der diskreditierung der alten eliten und der meisten 

traditionellen institutionen nach dem ende des nS-regimes. 

doch im unterschied zu den lizenzparteien der späten 1940er 

jahre, deren Politiker durchweg noch von ihren erfahrungen in 

den hochentwickelten massenintegrationsparteien der weimarer 

republik zehren konnten, fehlte den demokratiebewegungen am 

ende des kommunismus ein vergleichbares wissen – woher 

hätte es nach mehr als einem halben jahrhundert diktaturerfah-

rung auch kommen sollen. ihre demokratievorstellungen waren 

unvermittelter, oft bewegungsgeprägt und organisationskritisch. 

dies erwies sich bald als nachteil im Vergleich zu den Postkom-

munisten, die sich von anfang an auf ihre alten kaderstrukturen 

mit flächendeckenden organisationen und machterprobtem 

Personal stützen konnten. nach kurzer Schamfrist kehrten jene 

regeneriert oft wieder an die Schalthebel der regierungsmacht 

zurück. gleichwohl waren die neuen zunächst die zentralen 

akteure nicht nur der Politikformulierung, sondern auch der 

weichenstellung für politischen einfluss anderer gesellschaft-

licher und ökonomischer akteure, Verbände und interessengrup-

pen, die nach dem Systemwechsel auf die Bühne traten. damit 

waren die anforderungen an die Vermittlungs-, artikulations- 

und integrationsfähigkeit der Parteien und ihrer Führungskräfte 

noch höher. Sie mussten den ansturm der neuen interessenten 

in einklang bringen mit dem realen zustand der neuen Parteien 

(wobei die Bezeichnung „Partei” oft ein euphemismus war), der 

hinter ihr stehenden wählerschaft, ihren Verbindungen zu wich-

tigen gruppen in wirtschaft und gesellschaft und den institutio-

nen des Staates, für die sie Verantwortung übernommen hatten.

in dieser komplexen „cross-pressure” Situation konzentrierten 

sich gerade die neuen Parteien auf die gewinnung von regie-

rungsämtern, oft mit weitreichender ämterpatronage im gefolge 

und auf das rigorose anpacken schmerzhafter und weitrei-

chender reformen zum umbau der wirtschafts- und Sozialord-

nung, dessen politische und gesellschaftliche Folgekosten alsbald 

die renaissance der postkommunistischen Parteien wesentlich 

begünstigten. mindestens ebenso problematisch aber war und ist 

zum teil bis heute das begrenzte Parteienverständnis gerade 

vieler neuer Parteien, die als die eigentlichen träger und konsoli-

dierer der demokratie für Fragen des aufbaus einer flächende-

ckenden Parteiorganisation, der mitgliedergewinnung, der inner-

parteilichen demokratie, der Programmarbeit, der permanenten 

kommunikation und der nachwuchsförderung häufig nur ge-

ringes oder gar kein interesse aufbrachten. Parteien als kom-

plexe organisationen mit eigener politischer Schwerkraft und 

eigenem leben waren für sie fremde oder gar suspekte Vorstel-

lungen. ihr Parteiverständnis konzentrierte sich auf Fragen des 
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politischen marketings und auf wahlkampfführung, selbstver-

ständlich vitale aufgabe der Parteiarbeit, die aber ohne substan-

tielle unterfütterung leer laufen mussten. dass die Parteien sich 

in erster linie als agenturen für wahlkampf und marketing 

verstanden, könnte natürlich dem zeitdruck geschuldet sein, 

unter dem sie gerade in der transformations- und institutionali-

sierungsphase standen. aber wenn ich es richtig beobachtet 

habe, war dieses Verständnis mehrfach auch von den Beratungs-

aktivitäten amerikanischer ngo’s beeinflusst. So konkurrierten 

im internationalen Beratungsgeschäft dort über jahre zwei 

unterschiedliche Parteienverständnisse. an ihrer überwindung 

haben die aktivitäten der europäischen Parteienbünde mit der 

Perspektive des eu-Beitritts und nicht zuletzt die deutschen 

politischen Stiftungen wichtigen anteil. Bei der orientierung am 

amerikanischen Parteienverständnis wurde m. e. immer überse-

hen, dass dieses auf demokratietheoretischen und zivilgesell-

schaftlichen Voraussetzungen beruht, die in den postkommunis-

tischen Systemen nicht gegeben waren und das es sich im 

institutionellen rahmen eines ausgeprägten Präsidialsystems 

bewegt. hierzu kommt die amerikanische tradition mentaler 

Parteiidentifikationen als „democrat” oder „republican”. Von 

alledem konnte in den jungen demokratien mit ihren entstruktu-

rieren, egalisierten gesellschaften ohne zivilgesellschaftliche 

Strukturen keine rede sein. So blieben die neuen Parteien dort 

weithin eigentümlich abgehobene, artifizielle Superstrukturen 

ohne soziale Verwurzelungen, die als Funktionärskörper über der 

gesellschaft schweben. 

die tendenz der sozialen abkopplung ist natürlich auch in den 

entwickelten Parteiensystemen westeuropas latent. aber hier 

gründen die Parteien immer noch auf resten überkommener 

sozialer Fundamente und traditionellen wählermilieus. aus ihnen 

beziehen sie bis heute historische identität und politische Prä-

gung und eine relative Stabilität, die den neuen Parteien in 

ostmitteleuropa naturgemäß fehlt, sieht man einmal von den 

historischen Parteien wie der KDU-ČSL ab. Die neuen Parteien 

sind bis heute organisatorisch mehr oder weniger rudimentär 

entwickelte und institutionell und politisch fragile Plattform- und 

Funktionärsparteien geblieben. mitgliederorganisationen entwi-

ckeln sich nur zögerlich, ihre statistische erfassung ist umstrit-

ten. die extrem hohe wählervolatilität führt zu stark schwanken-

den wahlergebnissen und häufig wechselnden regierungskoaliti-

onen. Fast durchweg regieren von wahl zu wahl andere Parteien, 

die wiederwahl der ungarischen Sozialisten bei den national-

wahlen 2005 ist die ausnahme. die wähler haben in den letzten 

mehr als fünfzehn jahren praktisch alle alternativen schon 

mindestens einmal durchprobiert. eine reihe neuer Parteien der 

ersten generation, wie die Solidarnosc oder das ungarische 

demokratische Forum (mdF) sind inzwischen ganz von der 

Bildfläche verschwunden oder in die Bedeutungslosigkeit abge-

sunken. zahlreiche neue Parteien der zweiten generation wurden 

gegründet. in Polen formiert sich fast das ganze Parteiensystem 

alle vier jahre neu. 

entsprechend den Parteien sind auch die Parteiensysteme in den 

meisten jungen demokratien bis heute zumeist starken Verände-

rungen unterworfen, noch im werden und ohne dauerhafte 

konturen. die stabilsten Parteiensysteme weisen ungarn und 

tschechien auf. ursächlich für die instabilität der Parteiensyste-

me ist die gesellschaftliche ausgangslage für die Parteibildung in 

den jungen demokratien, entstrukturierte gesellschaften, in 

denen die traditionellen sozialen milieus und die intermediären 

kräfte zerstört worden waren und in denen nach der revolution 

die traditionellen konfliktlinien der modernen gesellschaftsent-

wicklung, an denen entlang sich die europäischen Parteien 

formiert haben, keine rolle mehr spielen. kapital versus arbeit, 

Staat versus kirche, land versus Stadt, Peripherie versus zen-

trum, diese großen parteibildenden konflikte konnten in westeu-

ropa die Parteibildung seit dem späten 19. jahrhundert nachhal-

tig prägen und wirken noch in der reminiszenz identitätsstiftend. 

in den transformationsgesellschaften des späten 20. jahrhun-

derts sind demgegenüber kapitalismus, säkularer Staat und 

Pluralismus die allgemein akzeptierten grundlagen fast aller 

Parteien, der neuen, der historischen Parteien und sogar der 

Postkommunisten. 

der kampf der großen ideologien ist bis auf weiteres entschie-

den. die konfliktlinie der ersten transformationsjahre: antikom-

munismus versus kommunismus ist irrelevant geworden, die 

neuen konfliktlinien, die die Parteienforschung identifiziert hat, 
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besitzen alle nicht die elementare Prägekraft der alten sozio-

ökonomischen und konfessionellen cleavages, die Schicksalsge-

meinschaften nationaler minderheiten zusammenschweißten.  

ich darf einige der neuen konfliktlinien ohne anspruch auf Voll-

ständigkeit benennen: traditionalismus versus modernisierung 

und Verwestlichung, transformationsverlierer versus transforma-

tionsgewinner, Protektionismus versus wirtschaftsliberalismus 

und globalisierung, nationalismus versus europäisierung, libera-

lität versus autoritarismus. So befinden sich die Parteien in den 

jungen demokratien häufig in der misslichen lage, sich ihre 

wählermilieus in gewisser weise erst ex post rekonstruieren zu 

müssen, soweit das überhaupt möglich ist. Bis zu einem gewis-

sen grad scheint dies mit einer durchdachten, aggregierten und 

konsequent kommunizierten interessenrepräsentation auch 

möglich, aber es bedarf eines starken Führungswillens und eines 

langen atems, kontinuierlicher kommunikativer anstrengungen, 

um einigermaßen stabile wählerstrukturen aufzubauen. Sie 

wären aber auch der beste Schutz gegen Parteienverdrossenheit, 

neue Protestparteien und den grassierenden politischen Populis-

mus, die allesamt hochkonjunktur haben und zu einer ernsthaf-

ten gefahr für die konsolidierung der Parteiensysteme und der 

jungen demokratien insgesamt zu werden drohen. 

mein eindruck aus vielen Parteien-workshops mit neuen und 

historischen Parteien ist, dass die meisten inzwischen die Be-

deutung einer stabilen mitgliederorganisation und gründlicher 

Programmarbeit, für eine nachhaltige Parteiarbeit jenseits von 

wahlen erkannt haben und dass das Parteienprojekt nicht nur  

in ostmitteleuropa, wo ich es im jahre 2000 begann, sondern 

weltweit auf große resonanz stößt, weil es die ureigensten 

interessen der Parteien trifft, die in ihren ländern, wie die iFP  

in Südafrika, oft um ihre zukunft kämpfen. damit greife ich die 

vorn gestellte Frage wieder auf, wie denn die Parteien beschaf-

fen sein sollten, um junge demokratien zu konsolidieren? und 

ich spitze sie zu: kann der typus der modernen Volkspartei, wie 

er in deutschland seit den 1950er jahren entwickelt wurde und 

den alf mintzel präzise und umständlich als „massenintegra-

tions- und apparateparteien neuen typs” charakterisiert hat 

(mintzel 1984), als exportmodell dienen oder eher der typus 

einer Funktionärs- und wählerpartei mit professionalisierter 

medienkommunikation, also konzentriert auf marketing und 

wahlkampf, wie uwe jun (2004) ihn als zukunftsmodell dia-

gnostizierte? 

Bei der Suche nach einer antwort wird man zunächst auf den 

charakter des regierungssystems schauen müssen. im parla-

mentarischen System wird von den Parteien sehr viel mehr an 

geschlossenheit, Profil, permanenter handlungs- und Führungs-

fähigkeit und an organisations- und kommunikationskraft ver-

langt als im Präsidialsystem. Sodann empfiehlt es sich, nicht 

nach komplexen Parteitypen ausschau zu halten, die ohnehin nur 

idealisierte etiketten wären, sondern nach den wesentlichen 

eigenschaften, die Parteien haben müssen, um sich dauerhaft 

etablieren und demokratie stabilisieren zu können. 

3. Messlatte für NaCHHaltiG erfolGreiCHe 

ParteiarBeit

es sind im wesentlichen acht Fähigkeiten, die alle gleichermaßen 

erfüllt werden müssen und die ich idealtypisch vorstelle, obwohl 

ich weiß, dass in der realität des alltags auch die etablierten 

großparteien in deutschland oft dahinter zurück bleiben. Für 

manche außenstellenleiter von estland bis Südafrika sind sie 

nicht neu. unnötig zu sagen, dass jede der Fähigkeiten thema-

tisch ausdifferenziert werden müsste. auf jeden Fall eignet sich 

der kriterienkatalog als gegenstück zur messlatte für die polyar-

chische demokratie als eine messlatte für nachhaltig erfolgreiche 

Parteiarbeit, die in der internationalen Parteiarbeit der kaS schon 

gute dienste geleistet hat. 

1.  eine Partei braucht eine hinlänglich identifizierbare wähler-

basis. Sie muss sich in den wähler- und interessengruppen, 

die sie in erster linie repräsentieren will, zu verwurzeln trach-

ten, abgestimmt auf ihre grundwerte und ihr programma-

tisches Profil.

2.  die Partei muss eine flächendeckende organisation aufbauen, 

um Bürgernähe zu praktizieren und mobilisierungsfähig zu 

sein.
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3.  die Partei muss eine offene mitgliederorganisation aufbauen. 

aus ihren mitgliedern rekrutiert sie ihren Führungsnachwuchs 

und sichert sich eine eigene finanzielle Basis. eine aktive 

mitgliederorganisation verlangt aber innerparteiliche demo-

kratie, d.h. mitglieder, die politisch partizipieren und die die 

Parteiführung und den kurs der Partei bestimmen können.

4.  die Partei muss kommunikationsfähig sein und zwar nach 

innen und außen. Sie braucht ein funktionierendes innerpar-

teiliches informationssystem für Funktionsträger auf allen 

ebenen und ihre mitglieder. und sie braucht eine ständige 

Verbindung zu den medien, die in der entwickelten mediende-

mokratie die „gatekeeper” des politischen Systems sind und 

öffentlichkeit herstellen.

5.  die Partei muss ihr eigenes programmatisches Profil erarbei-

ten, ziele und lösungswege formulieren, mit denen sie sich 

von anderen unterscheidet und auf der höhe der realen 

Probleme der zeit bleibt. ziel der Programmarbeit ist die 

Förderung der integrationskraft und der identifizierung mit 

der Partei. 

6.  eine Partei muss führungsfähig sein. dies bedeutet die Fähig-

keit zur Balance zwischen geschlossenem auftreten und dem 

innerparteilichen kontroversen dialog. zur Führungsfähigkeit 

gehört auch die Selektion und die Förderung des politischen 

nachwuchses. 

7.  eine Partei muss integrationsfähig sein. dies ist der eigent-

liche Schlüssel zum erfolg und zum wachstum einer Partei. 

gemeint ist das ständige Bemühen, die eigene wählerbasis zu 

erweitern, neue wähler mit anderen interessen und junge 

wähler mit anderen lebensstilen zu gewinnen und eine stän-

dige Verbindung zu diesen wählern herzustellen.

8.  eine Partei muss kampagnenfähig sein. Sie muss in der lage 

sein, wichtige themen und ihr eigenes Profil werbewirksam in 

der öffentlichkeit zu präsentieren und sie muss wahlkampag-

nen aus einem guss mit wenigen themen und einer klaren 

Botschaft als „focusierte kommunikation” (radunski 1980) 

führen können.

diese acht kriterien können als minimalanforderungen an eine 

moderne demokratische Parteibildung gelten, sie sind noch nicht 

hinreichend, aber notwendig, damit funktionsfähige Parteien 

entstehen und überdauern können. dass für den Prozess der 

konsolidierung der demokratie auch das mediensystem, interme-

diäre gruppen sowie zivilgesellschaftliche Strukturen und eine 

demokratischen Streitkultur, notwendige ergänzende und kom-

pensatorische Funktionen haben, kann hier nur angemerkt 

werden. gerade letzere, zivilgesellschaft und demokratische 

dialog- und Streitkultur zwischen den Parteien sind oft in proble-

matischer weise unterentwickelt. 

4. sCHlussBeMerKuNGeN

der kriterienkatalog für die Parteien führt zu einer annäherung 

an den typus der modernen Volkspartei, ohne ihn umfassend 

adaptieren zu wollen, zumal er selber stark im wandel ist. aber 

zu der notwendigkeit der politischen integration, dem Schüssel 

des erfolgs der großparteien, gibt es m.e. keine alternative. die 

Frage ist allerdings immer, wie weit politische integration gehen 

soll. oder sollte man etwa reine „interessen”- oder „weltan-

schauungs”- oder gar neue „klassenparteien” zur nachahmung 

empfehlen? wohl kaum. wichtiger als eine typologische Fixie-

rung, die immer nur komplexe realität reduzieren kann, scheint 

mir am ende die identifizierung und Vermittlung der eigen-

schaften zu sein, die Parteien erfüllen müssen, um junge demo-

kratien zu konsolidieren. 

auf der skizzierten grundlage könnte sich ein Parteitypus entwi-

ckeln, der irgendwo zwischen der „massenintegrations- und 

apparatpartei neuen typs”, der alten Volkspartei also, und der 

„professionalisierten medienkommunikationspartei” liegt. dieser 

mischtypus hat noch keinen namen, er ist einerseits eine art 

reduzierte, andererseits kommunikativ professionalisierte Volks-

partei. in deutschland sind wir gerade dabei, diesen typus zu 

entwickeln, viele wissen es nur noch nicht.
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Parteien im ProzeSS  
der tranSFormation: 
 herauSForderungen an  
die PolitikwiSSenSchaFt

Vladimíra Dvořáková

1. eiNleituNG

die herausbildung von politischen Parteien und Parteiensyste-

men ist für den übergang zur demokratie sowie für deren kon-

solidierung von entscheidender Bedeutung. Von daher gesehen 

ist es äußerst wichtig, die Prozesse näher zu untersuchen, in 

deren Verlauf sich politische Parteien und Parteiensysteme 

herausbilden. Bis zu einem gewissen grad lässt sich damit die 

entwicklung der Politik vorhersagen (Stabilität/instabilität, die 

zusammensetzung von koalitionen, die rolle und Bedeutung 

anderen akteure wie nros, wirtschaftliche einflüsse, die Streit-

kräfte, die kirchen usw.). möglicherweise können solche unter-

suchungen auch die gestaltung eines Parteiensystems beeinflus-

sen. dies hängt jedoch sowohl von der Qualität der gewonnenen 

erkenntnisse als auch von der Fähigkeit der akteure ab, diese 

erkenntnisse zu nutzen. andererseits ergeben sich dabei aber 

auch gravierende Fragen zur methodik: wie soll man in ländern 

forschen, die sich in einem übergangs- und konsolidierungspro-

zess befinden? wie relevant sind die ansätze, das heißt theorien 

und typologien, die westliche wissenschaftler in ländern mit 

einer stabilen demokratie verwenden? wie kann die methodik 

der vergleichenden Forschung eingesetzt werden?
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klar ist, dass manche auf Forschungsergebnissen basierende 

rückschlüsse zumindest kurzfristig nicht haltbar sind. zehn jahre 

nach dem Beginn der wandlungsprozesse hatten sich ende der 

1990er jahre die politischen Parteien und die Parteiensysteme 

zumindest in den am weitesten entwickelten ländern mittel- und 

osteuropas anscheinend stabilisiert, nämlich in der tsche-

chischen republik, in Polen und in ungarn. außerdem würde 

nach allgemeiner ansicht die fortschreitende europäische inte-

gration zur konsolidierung der neu entstandenen Parteiensyste-

me und zur Stärkung der demokratie nach dem kommunismus 

beitragen (lewis und mansfeldová 2006). nach dem eu-Beitritt 

im mai 2004 erwiesen sich jedoch die regierungen in der gesam-

ten region als weitgehend instabil, und auch die Parteiensyste-

me zeigten offene bzw. verborgene instabilitäten oder änderten 

sich von grund auf, wie in Polen. hat hier die politologische 

Forschung versagt? können wir jetzt mit Sicherheit sagen, ob 

diese Probleme in der früheren entwicklung der politischen 

Parteien und Parteiensysteme begründet liegen und langfristige 

auswirkungen auf die zukünftigen entwicklungen haben werden, 

oder ob es sich dabei lediglich um kurzlebige Störungen handelt, 

die nur zufällig in verschiedenen ländern gleichzeitig auftreten?

in meinem Beitrag möchte ich kurz auf einige Faktoren eingehen, 

die die ergebnisse und erkenntnisse verkomplizieren, wenn man 

mit traditionellen westlichen konzepten und ansätzen die heraus-

bildung und konsolidierung der politischen Parteien und Parteien-

systeme in mittel- und osteuropa zu analysieren versucht.1

2. Mittel- uND osteuroPa als 

 forsCHuNGsGeGeNstaND

das erste Problem hängt mit unserem konzept von mittel- und 

osteuropa (moe) in der nachkommunistischen zeit zusammen. 

nach allgemeiner ansicht kann bei allen postkommunistischen 

ländern nach demselben ansatz verfahren werden, und sie sind 

leicht zu vergleichen. tatsächlich jedoch ist die lage wesentlich 

komplizierter. die herausbildung der politischen Parteien und 

Parteiensysteme wurde von zahlreichen Faktoren beeinflusst. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei das traditionelle element, 

das heißt die Frage nach dem charakter (oder auch dem Vorhan-

densein oder nichtvorhandensein) der politischen Parteien und 

Parteiensysteme sowie allgemein nach dem grad der demokrati-

sierung in der zeit vor der machtübernahme durch ein kommu-

nistisches regime. wichtig sind weiterhin auch der charakter 

und die interne entwicklung des kommunistischen regimes 

selbst: legitimierungsdoktrinen, einschluss- und ausschlusskri-

terien, druckmaßnahmen, die Funktionsweise des entscheidungs-

findungsprozesses und die möglichkeiten, die der opposition zur 

organisation von Protesten und massenbewegungen zur Verfü-

gung standen. in mittel- und osteuropa konzentriert sich die 

Vergangenheitsbewältigung zumeist auf die Suche nach kollabo-

rateuren, agenten der geheimpolizei und anderen Personen, die 

mit dem früheren regime in Verbindung standen. die Bedeutung 

der hier genannten Faktoren wird jedoch weitgehend unter-

schätzt, obwohl sie wichtig sind, wenn wir die Vergangenheit 

verstehen und ihre wiederholung verhindern wollen. an der 

erforschung dieses gebiets waren historiker und Politologen kaum 

beteiligt, und vergleichende Forschungsarbeiten fehlen völlig.

wichtig sind selbstverständlich auch die näheren umstände, 

unter denen das kommunistische regime abgelöst wurde. So 

wurde die machtübergabe auf verschiedene art und weise aus-

gehandelt, die massen wurden mehr oder weniger mobilisiert, 

die opposition unterschied sich in ihrer organisatorischen Struk-

tur und in ihrem institutionalisierungsgrad usw. diese und ande-

re Faktoren, das heißt im weiteren Sinne die politische kultur der 

einzelnen länder, bestimmten den rahmen für die entstehung 

politischer Parteien (kubát 2003: 269-274).

3. uNtersCHieDe iN Der eNtWiCKluNG

wenn man die Parteienlandschaft auf der grundlage von kon-

zepten untersucht, die auf der freiheitlich-demokratischen erfah-

rung des westens basieren, liegt das hauptproblem darin, dass 

die tatsache unterschätzt oder gar missverstanden werden 

könnte, dass die Parteien in einer art geschichtlichem zeitraffer 

kurzfristig verschiedene historische Phasen durchlaufen und 

dabei von anfang an ihre traditionelle rolle übernehmen muss-

ten. diese ungleiche entwicklung führte zu einer besonderen 

Situation, die untersucht werden müsste und uns vermutlich ein 
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besseres Verständnis der aktuellen Probleme vermitteln könnte. 

in diesem historischen zeitraffer wurden nicht die einzelnen 

Phasen nachvollzogen, die der westen durchlaufen hatte. Viel-

mehr entstand in jedem Fall eine besondere mischung, die sich 

aus den mechanismen der Parteienentstehung und der jeweiligen 

sozialen grundlage zusammensetzte. das Problem lässt sich 

anhand einiger grundlegender konzepte illustrieren, die in der 

Politologie des westens bei der erforschung der politischen 

Parteien verwendet werden.

3.1 Gesellschaftliche Konfliktlinien

ich möchte hier die Bedeutung dieses Begriffs nicht noch einmal 

erklären – er ist jedem bekannt, der sich mit politischen Parteien 

befasst (lipset und rokkan 1967). Stattdessen möchte ich dem 

leser lediglich in etwas vereinfachter Form die grundlegende 

these ins gedächtnis rufen, nämlich, dass die bedeutenden 

Parteien in europa aus nationalen und industriellen revolutions-

prozessen hervorgingen und später erstarrten. die einzige grö-

ßere änderung fand in den 1960er und 1970er jahren statt, als 

sich neue, postmaterialistische Bewegungen (z.B. die grünen) im 

Sinne einer „stillen revolution” abspalteten (inglehart 1971, 

1990).

wie verlief nun die entwicklung in mittel- und osteuropa? zum 

einen hatten nicht alle länder in der region eine nationale oder 

industrielle revolution erlebt, und vor der machtübernahme 

durch die kommunisten hatten sich nicht überall voll funktionsfä-

hige politische Parteien oder Parteiensysteme entwickelt. zum 

anderen war selbst in den Fällen, in denen die entwicklung nach 

westlichem modell verlief (das beste Beispiel hierfür bietet die 

tschechoslowakei), die kontinuität keineswegs so ausgeprägt, 

wie man vermuten könnte (Fiala 2001: 30-39). zwar haben alle 

undemokratischen regime Probleme mit ihren historischen 

erinnerungen und traditionen, aber die kommunistischen regie-

rungen veränderten zudem noch die Struktur der gesellschaft. 

auch ist es angesichts des völligen Fehlens einer mittelschicht, 

das sowohl für die zeit der kommunistischen herrschaft als auch 

für die ersten jahre des wandels typisch war, kaum möglich, von 

einer erstarrung der Parteiensysteme in der region zu sprechen. 

damit konnte auch keine „stille revolution” stattfinden. dies 

könnte erklären, warum die grünen Parteien in der region trotz 

der großen umweltprobleme so wenig ausgeprägt sind. die 

postmaterialistischen wertbegriffe hatten nicht die chance, sich 

voll zu entwickeln.

Verschiedene Versuche zur näheren Bestimmung der gesell-

schaftlichen konfliktlinien in mittel- und osteuropa haben zwar 

zu einigen erkenntnissen geführt, aber methodologisch stellt sich 

dabei das zentrale Problem, dass selbst die Spaltungen, die sich 

zeitweilig herausbildeten und einen wandlungsprozess durchlie-

fen, keine tiefen wurzeln in einer gesellschaft schlagen konnten, 

die nach der wende selbst einem dramatischen, radikalen wand-

lungsprozess unterworfen war. noch weiter verkompliziert wird 

die lage in allen früheren kommunistischen Staaten (Sowjetuni-

on, tschechoslowakei, jugoslawien) durch die dort ablaufenden 

desintegrationsprozesse sowie in den meisten hier angespro-

chenen ländern durch den europäischen integrationsprozess. 

dies sind externe Faktoren, die sich stark auf die gestaltung der 

politischen Prozesse auswirken.

zwar ist die unbeständigkeit der wähler im osten wie im westen 

festzustellen, aber die ursachen und die umstände sind zum teil 

anderer art. in beiden Fällen ist sowohl die Bindung an die 

Parteien als auch die identifikation mit ihrer ideologie schwach, 

aber in mitteleuropa verfügten die Parteien – mit ausnahme 

einiger historischer gruppierungen mit traditionen aus der 

vorkommunistischen zeit – über keinen festen rückhalt.

zu den randbedingungen, die anfänglich die entstehung der 

politischen Parteien in mittel- und osteuropa und auch ihren 

charakter beeinflussten, zählen die wenig ausgeprägte gesell-

schaftliche Schichtung und der mangel an unternehmern, inter-

essengruppen und nros, das heißt die Schwäche der zivilen wie 

auch der wirtschaftlichen gesellschaft (linz und Stepan 1996a, 

b). möglicherweise liegt hier einer der gründe für die aktuelle 

krise der politischen Parteien: Sowohl die gesellschaft als auch 

ihre Spaltungen haben sich gewandelt, und die anfang der 

1990er jahre neu oder wieder aufgebauten Parteien konnten sich 

an die neue lage nicht anpassen.
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3.2 Geistige Parteienfamilien

ein weiteres, nur schwer zu „knackendes” Problem stellt die 

einteilung der politischen Parteien in mittel- und osteuropa in 

geistige Familien dar (von Beyme 1985, mair und mudde 1998). 

als anfang der 1990er jahre die Parteien neu oder wieder aufge-

baut wurden, ein Prozess, in dem laut kunc (2000) die neugrün-

dungen überwogen, versuchten viele politische Führer, ihre Partei 

mit einer geistigen Strömung in europa und manchmal sogar in 

den uSa zu identifizieren oder sie mit einer erfolgreichen und 

bekannten Partei in Verbindung zu bringen. So wurden die 

britischen konservativen und margaret thatcher zu einem teil 

der identität der bürgerlich-demokratischen Partei (odS). die 

SPd diente häufig als Vorbild und identitätsstifter für sozialde-

mokratische Parteien, die nach dem ende des kommunismus neu 

gegründet oder wieder aufgebaut wurden. einerseits näherten 

sich diese Parteien westlichen normen an und ließen sich leichter 

klassifizieren; andererseits ging aus soziologischen Forschungen 

häufig hervor, dass die wertvorstellungen und politischen Präfe-

renzen der anhänger und wähler dieser Parteien mit der ideolo-

gie der „Vorbilder” nicht vereinbar waren.

ein anderes Problem geht aus der tatsache hervor, dass zwi-

schen den namen der Parteien und ihren inhalten häufig kaum 

ein Bezug besteht. dies gilt zum Beispiel für zhirinowskis liberal-

demokratische Partei in russland, die weder demokratisch noch 

liberal ist. manche Parteien können überhaupt keiner Familie 

zugeordnet werden, wobei es sich hier hauptsächlich um Par-

teien handelt, die sich populistisch gerieren und lediglich dazu 

dienen, die Macht eines bestimmten Politikers zu sichern (Rybář 

2003: 280). wahrscheinlich am einfachsten ist die zuordnung 

zur christlich-demokratischen Strömung, hauptsächlich in län-

dern mit einer katholischen tradition, in denen die entspre-

chenden Parteien und ihre organisatorische Struktur entweder 

das kommunistische System überlebt hatten oder versuchten, an 

ihre vorkommunistische tradition anzuknüpfen. Selbst in diesen 

Fällen war es jedoch für die Parteien nicht einfach, sich an die 

änderungen anzupassen, mit denen Parteien in westeuropa in 

den letzten 50 jahren konfrontiert waren. das ist der grund, 

warum wir heute die konflikte beobachten können, in die traditi-

onalisten und modernisierer genauso verwickelt sind wie konser-

vative, die Befürworter einer starken Verbindung zwischen kirche 

und Partei und diejenigen, die auf breiterer grundlage eine Partei 

und eine wählerschaft aufbauen möchten, die die akzeptanz 

christlich-zivilisatorischer werte eint (kubát 2003: 270).

3.3 Volks- und Kartellparteien

dass die geschichte von Bedeutung ist –  oder anders ausge-

drückt –, dass die anwendung westlicher konzepte durch die 

ungleichmäßige entwicklung und den beschleunigten zeitablauf 

verkompliziert wird, lässt sich auch anhand des von richard katz 

und Peter mair (1995) entwickelten modells der kartell-Parteior-

ganisation belegen. das modell trägt viel zum Verständnis der 

wandlungsprozesse in einer Parteiorganisation und ihren Bezie-

hungen zur zivilgesellschaft und zum Staat bei. außerdem birgt 

es einen wichtigen historischen ansatz in sich. leider wird das 

konzept manchmal von wissenschaftlern missverstanden, die es 

ohne tieferes Verständnis seiner natur und der obwaltenden 

historischen umstände anzuwenden versuchen.

in mittel- und osteuropa treten sämtliche historischen modelle 

zu Beginn der übergangsprozesse gleichzeitig auf, wenn auch in 

abgewandelter Form. So bildeten sich z.B. im Parlament poli-

tische „kaderparteien” aus massenbewegungen, die beim über-

gangsprozess eine wichtige rolle gespielt hatten und sich danach 

auflösten, wie z.B. das Bürgerforum oder die Solidarnosc. allge-

meine wahlen waren jedoch für die entstehung dieser Parteien 

nicht maßgeblich. oft handelte es sich bei ihnen lediglich um 

„Sternschnuppen”, die schnell erloschen.

auch massenparteien wurden wieder aufgebaut, manche kom-

munistisch (wie in der tschechischen republik), andere christlich 

(wenn sie als teil des kommunistischen „Parteisystems” überlebt 

hatten). Paradoxerweise wurde die Stellung der Parteien durch 

die starke Basis der massenorganisationen nicht gestärkt, son-

dern geschwächt, denn ihre gefolgschaft bestand großenteils aus 

„konservativen”, die der traditionellen Parteiideologie anhingen 

und damit jede Form der modernisierung verhinderten, die auch 

andere wähler hätte ansprechen können. ein weiteres Problem 

Zwischen den 
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Inhalten besteht 

häufig kein 

Bezug.
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 erloschen.
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für diese Parteien ist ihre altersstruktur, denn die meisten ihrer 

anhänger sind rentner. deswegen erscheint es höchst wahr-

scheinlich, dass die mitgliedschaft dieser Parteien mittelfristig 

dramatisch schrumpfen wird.

Viele der neu entstandenen politischen Parteien entsprachen von 

ihrem charakter her so genannten „allerweltsparteien”. Sie 

waren (und sind) weniger stark in der gesellschaft verwurzelt, 

wobei jedoch zu beachten ist, dass praktisch keine zivilgesell-

schaft vorhanden war, die eigene Forderungen hätte artikulieren 

und entscheidungsprozesse beeinflussen können. damit unter-

schied sich das soziale umfeld der Parteienentwicklung völlig von 

dem in westeuropa nach dem zweiten weltkrieg.

auch das konzept der „kartellpartei” wurde von den moe-For-

schern aufgegriffen, hauptsächlich aufgrund der starken Verbin-

dung zwischen Partei und Staat. in mittel- und osteuropa kam 

jedoch diese Verbindung nicht als ergebnis einer entwicklung 

zustande, die der in westeuropa vergleichbar wäre, sondern 

wohl eher deswegen, weil die kommunistische tradition kontinu-

ierlich fortgeführt wurde und die Partei mit dem Staat eng ver-

flochten war.2 

die relativ schwache gesellschaftliche Verwurzelung der Parteien 

und ihre von anfang des demokratisierungsprozesses an starke 

Präsenz in den staatlichen institutionen wird von Petr kopecký 

und Peter mair (2006) hervorgehoben, die die ansicht vertreten, 

dass dies nicht nur für die länder mittel- und osteuropas kenn-

zeichnend sei, sondern auch für neue demokratien in Südeuro-

pa, lateinamerika und afrika südlich der Sahara. meiner ansicht 

nach ist die Frage der gesellschaftlichen Verankerung für die 

postkommunistischen länder relevanter, während die starke 

Präsenz der regierungsparteien innerhalb der staatlichen institu-

tionen darauf zurückgeführt werden kann, dass während des 

übergangs die institutionalisierung der Systeme schnell vollzo-

gen werden musste und alle nichtdemokratischen regime (nicht 

nur die kommunistischen) stark zentralisiert sind. Somit spielt 

auch die historische „kontinuität” eine rolle, auch dann, wenn 

eigentlich ein Bruch mit der Vergangenheit vorliegt.

3.4 Patronage

Petr kopecký und Peter mair stellen auch die wichtige Frage nach 

der Patronage in politischen Parteien. ihrer ansicht nach gehen 

in einer modernen demokratie die traditionellen erscheinungs-

formen der Patronage (Postenvermittlung und klientelismus) in 

den alten wie in den neuen demokratien allmählich zurück. 

Stattdessen wird Patronage im rahmen eines modernen mehr-

schichtigen regierungssystems selbst zu einer organisatorischen 

ressource der Parteien. „Patronage dient somit weniger zum 

erhalt bzw. zur entlohnung von netzwerken zur gegenseitigen 

unterstützung als zur kontrolle eines Prozesses, durch den sich 

die Partei einfluss auf – und Feedback von – den verschiedenen 

grundsatzforen verschafft, die für die mehrschichtigen regie-

rungssysteme der heutigen zeit charakteristisch sind” (kopecký 

und mair 2006). hier besteht eine starke Verbindung zu der 

debatte über die neuen Formen der „governance”, bei denen im 

rahmen eines immer weniger hierarchisch organisierten ent-

scheidungsfindungsprozesses andere akteure an einfluss auf die 

Formulierung und umsetzung der öffentlichen Politik gewinnen.

Vom heutigen Standpunkt aus ist die entwicklung der politischen 

Parteien in mittel- und osteuropa nur schwer vorherzusagen. 

offensichtlich herrschen in der region noch die traditionellen 

Formen der Patronage (einschließlich der korruption) vor, aber 

wir dürfen auch den einfluss der europäischen integrationspro-

zesse, der neuen „governance”-Formen und der globalisierungs-

prozesse nicht unterschätzen, durch den sich das politische 

umfeld für entscheidungen wandelt.

4. sCHlussBeMerKuNG 

die internationalen Forschungsarbeiten zur entwicklung der 

politischen Parteien und Parteisysteme sind, wie auch die westli-

chen ansätze, für unser Verständnis der demokratisierungs- und 

konsolidierungsprozesse in mittel- und osteuropa von großer 

Bedeutung. andererseits kann es zu Problemen kommen, wenn 

die theoretischen konzepte zu sehr vereinfacht und die histo-

rischen entwicklungen und traditionen unterschätzt werden. 
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aufgrund der ungleichmäßigen entwicklung und des historischen 

„zeitraffereffekts” haben die politischen Parteien und Parteisyste-

me in mittel- und osteuropa ihren eigenen charakter entwickelt. 

zwar ist die weitere entwicklung nur schwer vorherzusagen, aber 

zumindest scheint es, dass die anpassung an die gesellschaft-

lichen und kulturellen Veränderungen der letzten siebzehn jahre 

für die Parteien und Parteiensysteme einiger länder eine heraus-

forderung darstellt. wir können aber annehmen, dass langfristig 

eine annäherung an westliche normen in dem maße stattfinden 

wird, in dem sich die gesellschaftlichen Strukturen wandeln und 

die herausforderungen der europäischen integration und der 

globalisierung wirkung zeigen.

Aus dem Englischen übersetzt von Daniela Wrage und Wilfried 

Becker.

Damit soll keineswegs der Wert der Erkenntnisse geschmälert wer-
den, die die internationale Forschung in Mittel- und osteuropa her-
vorgebracht hat. Zu den Themen und Ergebnissen siehe den inspi-
rierenden Beitrag von Paul Lewis und Zdenka Mansfeldová (2002).
Für dieses Argument mag die Tatsache als Beleg dienen, dass in den 
meisten postkommunistischen Ländern die Umwandlung der Beam-
tenschaft in einen professionellen, apolitischen Staatsapparat nicht 
die gebührende Beachtung fand, so dass die Situation auch heute 
noch unbefriedigend bleibt. Der Staatsdienst gilt immer noch mehr 
als Machtbasis denn als professionelles Verwaltungsinstrument.

1|

2|
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Parteien in jungen demokratien: 
aktuelle ForSchungSBeFunde

Paul D. Webb

1. eiNleituNG

die erforschung von Parteien in jungen demokratien steht in 

voller Blüte, urteilt man danach, wie viele Beiträge zu diesem 

thema in der internationalen Fachzeitschrift Party Politics, die ich 

mit herausgebe,  veröffentlicht wurden. Seit erscheinen der 

ersten ausgabe im jahr 1995 befasst sich ein großteil der artikel 

mit Parteien in neuen demokratien. dazu kommen verschiedene 

Sonderhefte. So erschien z.B. 1995 eine Sonderausgabe über 

das postkommunistische europa und 1998 eine weitere über 

lateinamerika. 2005 erschienen gleich zwei Sonderhefte zu 

Parteien in afrika und Parteien in neuen demokratien. die aktu-

elle ausgabe (märz 2007) ist dem thema Parteien und politische 

entwicklung gewidmet und erscheint anlässlich des 40. jahres-

tags der Veröffentlichung des bahnbrechenden Buchs von joseph 

laPalombara und myron weiner (1966). auch diese ausgabe 

befasst sich größtenteils mit neuen demokratien. 

tabelle 1 zeigt zwei wichtige aspekte im zusammenhang mit der 

zeitschrift: knapp 30 Prozent aller Beiträge über Parteipolitik 

befassten sich mit neuen demokratien, und wiederum fast die 

hälfte davon (45 Prozent) hatten die postkommunistischen 

Staaten osteuropas zum thema.
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tabelle 1 

regionale aufteilung der artikel über Parteien in jungen 

Demokratien in Party Politics 1995-2006

das interesse der Politikwissenschaft an Parteien sowie an neuen 

bzw. noch im übergang befindlichen demokratien wächst seit 

dem Beginn der „dritten demokratisierungswelle” (huntington 

1991) und insbesondere seit dem Fall der Berliner mauer 1989. 

ich kann an dieser Stelle nicht auf die gesamte literatur einge-

hen, aber ich hoffe, dass ich in der folgenden zusammenfassung 

der wesentlichsten argumente und Streitpunkte eines Projekts, 

an dem ich beteiligt war, zumindest einen überblick über die 

wesentlichen erkenntnisse und den grundtenor der jüngsten 

Forschung geben kann. aus dem Projekt entstand ein neues 

Buch, das ich zusammen mit Stephen white von der universität 

glasgow herausgegeben habe (webb und white 2007). im 

grunde handelt es sich dabei um einen Folgeband zu einer Veröf-

fentlichung über politische Parteien in etablierten demokratien 

der welt, den ich vor einigen jahren mit herausgegeben habe 

(webb et al. 2002). den analytischen rahmen beider Bände 

haben wir soweit wie möglich konstant gehalten. Beantwortet 

werden sollten die folgenden Fragen:

wie relevant und vital sind die politischen Parteien in den 

heutigen demokratien? 

Sind sie fest in der gesellschaft verankert? 

Sind sie von ihrer organisation her funktionsfähig? 

erfüllen sie ihre aufgaben so, wie es Beobachter und Bürger 

gleichermaßen von ihnen erwarten? oder sind sie, wie von 

kritikern zu hören ist, in verschiedener hinsicht unfähig oder 

überflüssig?

während diese Fragen in etablierten demokratien vom Stand-

punkt des von kritikern angemerkten „niedergangs der Par-

teien” angegangen wurden, lag bei den neueren demokratien 

die Betonung auf der Frage nach der institutionalisierung und 

konsolidierung der Parteien und Parteiensysteme. das konzept 

der „institutionalisierung”, das häufig von wissenschaftlern 

aufgegriffen wird, die sich für neue oder im wandel befindliche 

Parteiensysteme interessieren, wird von mainwaring und torcal 

(2006: 206) wie folgt beschrieben:

„in einem institutionalisierten Parteiensystem gehen die ak-

teure bei ihren erwartungen und Verhaltensweisen von der 

annahme aus, dass sich die grundlegenden konturen und 

regeln für den wettbewerb und das Verhalten der Parteien in 

der vorhersehbaren zukunft nicht ändern werden. im hinblick 

auf das Verhalten und die identität der großen Parteien 

herrscht in einem institutionalisierten Parteiensystem Stabili-

tät.”

Bei der institutionalisierung geht es also darum, inwieweit die 

Parteipolitik konsolidiert, geregelt, berechenbar und „syste-

misch” ist. zwar beziehen sich mainwaring und torcal spezi-

fisch auf die institutionalisierung eines Parteiensystems, aber 

die maßstäbe, die sie dabei anlegen, zeigen, dass die konsoli-

dierung der Parteien genauso wichtig ist wie die Stabilisierung 

der systemimmanenten interaktionen zwischen ihnen. mit 

anderen worten: das maß, in dem sich die Parteien bei ihrem 

wettbewerb untereinander stabil verhalten, hängt größtenteils 

°

°

°

°

 Postkommu- afrika asien* latein- allgemeine ge-

 nistisches    amerika verglei- samt
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% der 
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* Einschließlich der Artikel über die Türkei (3) und Papua-Neuguinea
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von der organisatorischen entwicklung und der Selbständigkeit 

der Parteiorganisationen sowie von ihrer Verankerung und legiti-

mierung innerhalb der gesellschaft ab. will man sich also mit der 

institutionalisierung und konsolidierung der Parteipolitik in einem 

erst kürzlich demokratisierten gemeinwesen befassen, so muss 

man – wie auch wir bei unserer Forschung – sowohl die Parteien 

als auch die Parteiensysteme analysieren.

um unsere ziele zu erreichen, waren die rahmenbedingungen 

für die vergleichende analyse für uns von entscheidender Bedeu-

tung. dabei beschränkten wir uns auf zwei weltpolitisch wichtige 

regionen, nämlich osteuropa und lateinamerika. als rahmen für 

unsere analyse legten wir drei dimensionen fest, nämlich die 

legitimität der Parteien beim Volk, die entwicklung und Stärke 

ihrer organisation und die leistungen der Parteien für das poli-

tische System insgesamt. diese Punkte werden im Folgenden 

nacheinander betrachtet.

2. Die leGitiMität Der PolitisCHeN ParteieN 

BeiM VolK

diese dimension bezieht sich auf die Vitalität und Stärke der 

Verbindungen zwischen den Parteien und der gesellschaft im 

allgemeinen. dazu sind die folgenden zentralen Fragen zu beant-

worten: wie stabil und tiefgehend sind die Verbindungen zwi-

schen den Parteien und der gesellschaft? wie hoch wird der wert 

der Parteien von den Bürgern eingeschätzt? gibt es hinweise auf 

verbreitete ressentiments gegenüber den Parteien? dazu über-

prüften wir die vorliegenden angaben zu verschiedenen indika-

toren wie z.B.:

umfrageergebnisse zur antipathie oder apathie gegenüber po-

litischen Parteien im allgemeinen, 

umfrageergebnisse zur loyalität und identifizierung der Partei-

anhänger, 

volatiles Verhalten der wählerschaft, 

die „effektive Parteienzahl” (ein maß für die Fragmentierung 

des Parteiensystems),

°

°

°

°

die relative Stärke der Parteimitgliedschaften,  

die Beteiligung an nationalen wahlen.

Von einer idealtypisch erfolgreichen übergangsdemokratie mit 

gut institutionalisierten Parteien wäre eine gleichbleibend hohe 

wahlbeteiligung genauso zu erwarten wie eine schwindende oder 

generell geringe Volatilität der wähler, eine geringe oder mäßig 

hohe effektive Parteienanzahl, ein ansteigender oder stabiler 

anteil an Parteisympathisanten und -mitgliedern in der wähler-

schaft und geringe anzeichen für ressentiments gegenüber 

Parteien. ein gewisses maß an kritik an den Parteien ist in einem 

demokratischen System praktisch unvermeidlich und daher 

akzeptabel, aber es ist wichtig, dass die überwiegende mehrheit 

der Bürger sie als unabdingbar für das Funktionieren der demo-

kratie betrachtet.

als erste erkenntnis aus unseren Forschungen wäre zu erwäh-

nen, dass offensichtlich nirgendwo ein idealtypisches, voll insti-

tutionalisiertes demokratisches Parteiensystem existiert, das den 

oben genannten Bedingungen entspricht. natürlich kann man 

mit einiger Berechtigung einwenden, dass dies für die etablierten 

demokratien gleichermaßen gilt und deswegen kaum als abwer-

tendes urteil angesehen werden kann. das Bild, das wir von der 

legitimität der Parteien beim Volk erhalten haben, lässt sich kurz 

wie folgt zusammenfassen:

im Vergleich mit etablierten demokratien stellen sich neue de-

mokratien volatiler und fragmentierter dar, und die wahlbetei-

ligung sowie der anteil derer, die einer Partei angehören oder 

sich mit ihr identifizieren, ist geringer. 

in einer demokratischen gesellschaft sind ressentiments ge-

genüber den Parteien allgegenwärtig, wobei es sich häufiger 

um einen „weichen” mangel an Vertrauen als um eine tief ver-

wurzelte Feindseligkeit handelt. 

eine größere antipathie gegenüber Parteien ist nicht immer 

mit einer Präferenz für eine autoritäre regierungsform verbun-

den, sondern oft auch mit dem wunsch nach einer personen-

gebundenen demokratischen Führung. dies gilt insbesondere 

°

°

°

°
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für die präsidentiellen Systeme in lateinamerikanischen län-

dern wie Brasilien und argentinien. die ansicht, die demokra-

tie sei die beste regierungsform, herrscht allgemein in der ge-

samten demokratischen welt vor, obwohl eine feindselige ein-

stellung zur demokratie und zu einer wettbewerbsorientierten 

Parteipolitik in den ländern häufiger anzutreffen ist, die erst 

kürzlich zur demokratie übergegangen sind. 

insgesamt geht aus unseren indikatoren hervor, dass die kon-

solidierung der Parteien in lateinamerika in mancher hinsicht 

etwas weiter fortgeschritten ist als in osteuropa, vermutlich 

deswegen, weil der wandel in lateinamerika im allgemeinen 

länger zurückliegt. mit verantwortlich ist dafür vielleicht auch 

die tatsache, dass viele große Parteien in lateinamerika trotz 

der zahlreichen episoden diktatorischer herrschaft tief in der 

geschichte verwurzelt sind. dies gilt z.B. für die Peronisten, 

die in argentinien seit den 1940er jahren eine dominante poli-

tische kraft darstellen, genauso wie für die Pri, die seit den 

1920er jahren die politische Szene in mexiko beherrscht, und 

für die Sozialisten und christdemokraten in chile, deren wur-

zeln auf die 1930er jahre zurückgehen. auf diese weise konn-

ten die Parteien die zeiten der diktatur mehr oder weniger un-

beschadet überstehen und sich die unterstützung ihrer wähler 

erhalten. dies erklärt möglicherweise auch die geringere Vola-

tilität in lateinamerika und den höheren anteil derer, die sich 

mit einer Partei identifizieren. 

in osteuropa ist die institutionalisierung der demokratischen 

Parteipolitik offensichtlich in ungarn am weitesten fortgeschrit-

ten: die Volatilität der wählerschaft und die Fragmentierung 

des Parteiensystems schwinden dort seit einiger zeit, während 

bei der wahlbeteiligung sowie beim anteil der Parteisympathi-

santen und -mitglieder ein anstieg zu verzeichnen ist. russ-

land und die ukraine stehen in vieler hinsicht am anderen en-

de des Spektrums. dort ist die Volatilität hoch, das Parteien-

system ist stark fragmentiert, die wahlbeteiligung ist gering, 

nur wenige identifizieren sich mit einer Partei oder gehören ihr 

an, und es bestehen große ressentiments gegenüber den Par-

teien und sogar gegenüber der demokratie.

°

°

3. Die orGaNisatorisCHe stärKe Der ParteieN

hier geht es um die zentrale Frage: entwickeln sich die Parteien 

zu funktionsfähigen organisationen mit ausreichenden ressour-

cen? dazu wäre anzumerken, dass es relativ schwierig ist, die 

informationen über die entwicklung der Parteiorganisationen 

zusammenzufassen, weil die vorhandenen angaben häufig 

lückenhaft oder ungenau sind. trotzdem treten einige Punkte 

recht klar zu tage.

auf beiden kontinenten verfügen die großen Parteien aller län-

der, die wir in unserem Buch im einzelnen untersucht haben, 

über eine einigermaßen gute Finanzierung. 

in praktisch allen ländern werden die Parteien mittlerweile 

vom Staat finanziert, obwohl dies z.B. in chile erst seit kurzer 

zeit geschieht. 

in einigen Fällen spielt der klientelismus eine bedeutende rol-

le, besonders in Brasilien und argentinien, und in diesen wie 

auch in anderen lateinamerikanischen ländern sind auf den 

kandidaten konzentrierte oder personalistische Beziehungen 

weit verbreitet. 

die Professionalisierung der Stäbe – d.h. die konzentration von 

Spezialisten für marketing, öffentlichkeitsarbeit oder mei-

nungsforschung in den Parteizentralen – findet sich immer 

häufiger, besonders in osteuropa. 

in der letztgenannten region konnten sich die früheren kom-

munistischen Parteien ihre – zumindest im hinblick auf die mit-

gliederzahl – vergleichsweise starken organisationen erhalten. 

Schließlich unterscheiden sich russland und die ukraine inso-

weit von den anderen von uns untersuchten ländern in osteu-

ropa, als die Parteien dort einen relativ großen anteil ihres ein-

kommens von mitgliedern und gebern beziehen. außerdem 

bestehen dort staatliche medienorganisationen, die jeweils die 

Partei begünstigen, die der exekutive nahe steht.

°

°

°

°

°

°
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damit im zusammenhang steht noch ein weiterer aspekt. wie 

Petr kopecký (2006) betont, besteht ein interessanter unter-

schied zwischen den ländern in mitteleuropa und im Baltikum, in 

denen die Beziehungen zwischen Staat und Parteien durch ein 

fast universelles, relativ offenes System der staatlich geregelten 

Parteienfinanzierung bestimmt werden, und den nachfolgerepub-

liken der Sowjetunion und einigen ländern im Balkan, in denen 

nur die mächtigen über die ressourcen verfügen, die sie zum 

erhalt und ausbau ihrer politischen organisationen benötigen. in 

russland und in der ukraine ist die demokratische Parteipolitik 

im allgemeinen weniger gut institutionalisiert und legitimiert. 

eine echte gleichheit in der Politik kann es unter solchen um-

ständen kaum geben. nur diejenigen, die wahlen gewinnen und 

den Staat kontrollieren können, haben die möglichkeit, von 

seinen ressourcen Besitz zu ergreifen, die sie dann auf eine 

höchst klientelistische und z.t. sogar korrupte weise verteilen. 

in diesem Prozess spielen die Parteien selbst nicht die Schlüssel-

rolle: „Stattdessen sind es die politischen und administrativen 

eliten, die die ressourcen des Staates dazu nutzen, Parteien zu 

erfinden, die oft nur kurzfristig dem zweck dienen, der regie-

rung des Präsidenten bei wahlen oder in der gesetzgebung mehr 

rückhalt zu verschaffen oder aber der herausforderung anderer 

mitbewerber entgegenzutreten” (kopecký 2006: 263). die Politi-

ker nutzen also die Parteien für ihre eigenen zwecke, anstatt sie 

als politische handlungskollektive zu führen. zu beachten ist 

dabei, dass dieses Phänomen keineswegs auf das postkommu-

nistische osteuropa beschränkt ist. die Beschreibung passt 

durchaus auch auf länder wie Brasilien und argentinien.

4. Die systeMisCHe fuNKtioNalität Der 

 PolitisCHeN ParteieN uND iHre BeDeutuNG 

für Die DeMoKratie

was können uns die empirischen indikatoren zur legitimität und 

zur organisatorischen Stärke von Parteien über ihren allgemei-

nen nutzen für das politische System sagen? Stoßen wir auf 

anzeichen einer ungenügenden legitimierung oder einer unter-

entwickelten organisatorischen Präsenz, bedeutet das, dass die 

Parteien keine für das allgemeine System nützlichen Funktionen 

ausüben können? deuten positive indikatoren umgekehrt auf 

eine wachsende relevanz und zentralität der Parteien hin? 

ganz allgemein können wir nicht erkennen, wie man diese 

Fragen bei einem ernsthaften Versuch umgehen könnte, die 

relevanz der Parteien für die demokratische Politik zu untersu-

chen. trotz einiger kritik an den funktionalen ansätzen zur 

untersuchung der Parteien, wie z.B. bei Shonfeld (1983), ist es 

schon sehr lange üblich, aufmerksam zu beobachten, „was die 

Parteien tun und welche Funktion, welchen zweck und welche 

rolle sie haben” (Scarrow 1957: 770). diese Fragen stellen sich 

intuitiv, und sie sind wirklich kaum zu übergehen, wenn man sich 

mit dem Problem der Parteien und des übergangs zur demokra-

tie auseinandersetzt. also haben wir für die politischen Parteien 

in lateinamerika und osteuropa eine Bilanz im hinblick auf ihre 

klassischen politischen Funktionen erstellt, die darin bestehen,

„governance” zu bieten, 

menschen für die Politik zu gewinnen, 

interessen zu artikulieren und zu bündeln, 

politische kommunikations- und Bildungsmöglichkeiten zu 

 erschließen und 

die politische Beteiligung zu fördern.

Für mich ist dieser abschnitt am schwierigsten zusammenzufas-

sen, weil er sich nicht wirklich für den einsatz quantitativer 

indikatoren eignet. trotzdem bin ich der ansicht, dass wir die 

lage in den einzelnen ländern gründlich genug erfassen konn-

ten, um einige wichtige rückschlüsse über die Parteien und ihre 

demokratische leistung ziehen zu können.

erstens müssen wir uns bewusst werden, dass die Parteien in 

den etablierten wie in den neuen demokratien bei der mobilisie-

rung der politischen Beteiligung keine zentrale rolle mehr spie-

len. die welt hat das zeitalter der massenparteien hinter sich 

gelassen – eine Beobachtung, die an sich keineswegs neu ist. 

dabei muss jedoch betont werden, dass man allein deswegen 

°

°

°

°

°
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nicht von einem „Versagen” der Parteien oder der demokratie 

sprechen kann. man kann aber sagen, dass die demokratische 

entwicklung im 20. jahrhundert eine besondere historische 

Phase durchlief, in der hoch mobilisierte gesellschaftspolitische 

Spaltungen zu hohen mitgliederzahlen bei den Parteien, einem 

hohen identifizierungsgrad und hohen wahlbeteiligungen führ-

ten. das fast überall zu beobachtende absinken dieser kenn-

werte sollte nicht als Beweis für eine krise der demokratie 

gedeutet werden, sondern als Folge des übergangs zu einem 

anderen zeitalter der demokratischen Politik. im großen und 

ganzen haben die jüngeren demokratien unserer welt einfach 

die Phase der massenparteien übersprungen und damit auch das 

Phänomen der bedingungslos treuen anhängerschaft.

zweitens ist es als völlig natürlich anzusehen, dass die rolle der 

Parteien als politische informationsquelle durch die massenkom-

munikation und die pluralistische demokratie der neuzeit stark in 

Frage gestellt wird. aus demokratischer Perspektive kann man 

dies als grundsätzlich positiv und nicht als zeichen der Schwäche 

ansehen, obwohl das risiko besteht, dass bestimmte medienseg-

mente sich an ihrer eigenen wichtigkeit berauschen und deshalb 

die landschaft der politischen konflikte und maßnahmen in ein im 

wesentlichen negatives licht stellen (Barnett 2002,  lloyd 2004). 

andererseits ist es kaum als eine für die demokratie positive 

entwicklung anzusehen, wenn die medien weitgehend der poli-

tischen kontrolle einer Partei oder eines kandidaten unterliegen, 

wie das in russland und der ukraine der Fall ist. der andauernde 

Streit zwischen den Parteien und den medien um die Verbreitung 

und auslegung politischer informationen und die daraus sich 

ergebende „Professionalisierung” der entsprechenden teile einer 

Parteiorganisation erscheint deshalb als ein notwendiger Bestand-

teil einer modernen demokratie. die eher offenen und pluralisti-

schen neuen demokratien haben sich schnell an diese realität 

angepasst, und es gibt keinen besonderen grund, einen dieser 

aspekte als pathologisch für die demokratie zu betrachten.

drittens sind die Parteien in denjenigen ländern am schwächs-

ten, die erst kürzlich zur demokratie übergegangen sind und in 

denen ein personen- bzw. kandidatenorientiertes Präsidentialsys-

tem herrscht. charakteristisch für diese länder sind schwach 

institutionalisierte Parteiorganisationen, eine geringe legislative 

kohärenz der Parteien, eine unangemessene Beeinflussung der 

medien durch die exekutive, klientelistische Verbindungen und 

die ausbeutung staatlicher ressourcen zum zweck der Selbst-

versorgung. in solchen Fällen spielen die Parteien im allgemei-

nen keine zentrale rolle für die artikulation und Bündelung von 

interessen, und das modell einer parteiengebundenen regierung 

hat keine geltung: wenn überhaupt ein demokratisch verant-

wortliches regierungssystem besteht, dann ist es kandidaten-

zentriert. Für die demokratie ist dies nicht notwendigerweise 

pathologisch, aber es bestehen dennoch risiken. ein politisches 

System, das über keine stabile Struktur für den konflikt unter 

den Parteien verfügt, ist anfälliger für Populismus und demago-

gie, und wenn zudem noch populäre oder charismatische Füh-

rungspersönlichkeiten fehlen, kann das daraus resultierende 

machtvakuum soweit destabilisierend wirken, dass „nichtpoli-

tische” regierungsformen gefördert werden. 

in anderen erst kürzlich zur demokratie übergegangenen län-

dern zeigen sich anzeichen für eine Stabilisierung und institutio-

nalisierung der Parteien, besonders – aber nicht ausschließlich – 

im Bereich der parlamentarischen Systeme. Selbst wenn es nicht 

ganz richtig ist, zu behaupten, dass all diese länder dem ideal-

typus einer Parteienregierung entsprechen (katz 1986), leisten 

die Parteien dort dennoch einen wichtigen Beitrag zur regie-

rungsführung und zur rekrutierung sowie zur artikulation und 

Bündelung von interessen, auch wenn dieser Beitrag nicht ganz 

frei von Problemen und einschränkungen ist. zumindest insoweit 

können wir konstatieren, dass die Parteien in den neueren wie in 

den etablierten demokratien mit dazu beitragen, der öffentlich-

keit sinnvolle wahl- und kontrollmöglichkeiten zu bieten (webb 

2002: 453-4). zwar können diese kriterien alle diejenigen nicht 

voll zufrieden stellen, die radikale Formen demokratischer teilha-

be anstreben, aber normativ stellen sie dennoch bedeutende 

errungenschaften dar. in den ländern, in denen die institutiona-

lisierung der Parteipolitik am weitesten fortgeschritten ist, ist der 

grad der wertschätzung und konsolidierung der demokratie am 

höchsten. dort, wo die Parteipolitik schwächer institutionalisiert 

ist, gibt es weniger gleichheit in der Politik, das engagement für 

den Pluralismus ist weniger gefestigt, klientelismus und korrup-
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tion sind weiter verbreitet und die anziehungskraft der populisti-

schen demagogie ist größer. kurz gesagt: ohne Parteien hat die 

demokratie einen schweren Stand.

aus dem englischen übersetzt von daniela wrage und wilfried 

Becker.
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ich glaube, wir erinnern uns noch alle an den Fall der Berliner 

Mauer, die Aktivitäten von Solidarnosć, die Veränderungen in der 

gesellschaft ungarns und die so genannte Samtene revolution in 

der früheren tschechoslowakei. es waren politische kämpfe, 

auch zwischen politischen Parteien. Vorausgegangen war jedoch 

das aufbegehren der Bürgerinnen und Bürger, die sich spontan 

für Freiheit, demokratie und für grundlegende menschenrechte 

einsetzten. nach der so genannten Samtenen revolution in der 

früheren tschechoslowakei 1989 gab es Bürgerbewegungen, die 

von zwei organisationen unterstützt wurden: das „Bürgerforum” 

in der tschechischen republik und die „öffentlichkeit gegen 

gewalt” in der Slowakei. Beide Bewegungen bildeten die grund-

lagen für demokratische politische Parteien, sowohl auf der 

tschechischen als auch auf der slowakischen Seite. im damals 

noch bestehenden Staat tschechoslowakei haben sie sowohl auf 

der föderalen als auch auf der bundesstaatlichen ebene die 

ersten demokratischen regierungen gebildet. 

Parteien alS akteure deS 
 demokratiSchen wandelS: 
der Fall der SlowakiSchen 
 rePuBlik

Mikuláš Dzurinda
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es zeigte sich damals sehr schnell, dass die Bürgerbewegungen 

eine gute Plattform zur organisation des bürgerlichen wider-

stands gegen das totalitäre regime waren. zur Verwaltung der 

öffentlichen angelegenheit waren sie jedoch weniger gut geeig-

net. mit anderen worten: die Bürgerbewegungen waren geeig-

nete Plattformen zur mobilisierung des zivilen widerstands gegen 

das kommunistische regime aber nicht zur organisation der 

regierung. in den ersten monaten nach der Samtenen revoluti-

on und den ersten freien wahlen zeigte sich, dass der übergang 

von einer totalitären Form der regierung zur demokratie und 

einer marktwirtschaft nicht einfach ist. rasch wurde deutlich, 

dass es sehr kompliziert sein würde, auch die eigentumsverhält-

nisse wieder herzustellen, nachdem die kommunisten das Privat-

eigentum nach 1948 weitgehend konfisziert hatten. es zeigte 

sich auch, dass es schwierig sein würde, privates eigentum für 

wettbewerb in der wirtschaft und unternehmertum wieder 

herzustellen. 

es war die aufgabe der ersten demokratisch legitimierten regie-

rungen, die wirtschaftlichen Voraussetzungen der demokratie zu 

schaffen, d.h. privates eigentum wiederherzustellen und somit 

die grundlagen für unternehmertum und wettbewerb in der 

wirtschaft zu schaffen. diese aktivitäten stießen auf widerstand 

und führten zu Frustrationen. es gab konflikte in den Fragen, wie 

man den staatlichen Besitz privatisieren könnte oder worin die 

rolle des Staates in der Verwaltung von wirtschaft und gesell-

schaft liegen sollte. obwohl in der Frühphase der politischen und 

wirtschaftlichen transformation nicht alle wirtschaftlichen Be-

reiche vollständig privatisiert und dereguliert wurden, gab es 

deregulierungen und Privatisierungen – und es gab eine enorme 

inflation von fast 70 Prozent. 

dabei zeigte sich sehr schnell, dass die Bürgerbewegungen in 

ihrer politischen leistungs- und entscheidungsfähigkeit sehr 

begrenzt waren. die träume der Vertreter der Samtenen revolu-

tion waren eigentlich träume der nichtpolitik und das erwies sich 

als wenig hilfreich. was fehlte, waren wohl organisierte, ideolo-

gisch strukturierte Parteien mit transparenten Parteiprogram-

men. in der Folgezeit entstanden diese Parteien. aus dem Bür-

gerforum von Václav havel, dem früheren Präsidenten der 

tschechoslowakei, entwickelte sich die bürgerlich-demokratische 

Partei (odS) von Václav klaus, dem heutigen Staatspräsidenten 

der tschechischen republik. in der Slowakei entstand die Bewe-

gung für eine demokratische Slowakei (hzdS) von Vladimir 

meciar.

diese beiden Parteien waren es, die die Verantwortung für die 

entwicklung des Bundesstaates und die aufteilung in zwei Staa-

ten, die Slowakische und die tschechische republik, übernah-

men. das war am 1. januar 1993. Seitdem haben sich beide 

länder zu etablierten demokratien entwickelt. dazu gehört, dass 

sich weitere Parteien konstituierten. die politischen Parteien 

spielten bei der transformation und der organisation unseres 

landes eine Schlüsselrolle, so dass wir mitglied der oecd, der 

nato und später auch der europäischen union werden konnten. 

ich habe ja schon angesprochen, dass es nur mit diesen poli-

tischen Parteien möglich war, demokratische institutionen und 

rechtsstaatlichkeit zu entwickeln. in der parlamentarischen 

demokratie ist das der normale weg. in der tat ist es so, dass 

wir nach der demokratischen revolution in mitteleuropa voller 

illusionen waren. wir hatten viel zu hohe erwartungen und es 

gab zum teil eine schreckliche ernüchterung. wir hatten mei-

nungsfreiheit, aber es gab neue unsicherheiten. zum Beispiel 

war es nötig, härter zu arbeiten als früher. man musste aber 

zunächst einmal arbeitsplätze haben. das war zum teil nicht 

immer leicht zu erklären. es gab Proteste von menschen, die 

nicht zufrieden waren und ihre enttäuschung der demokraten 

anlasteten. 

in manchen Fällen artikulierte sich der Protest sehr laut. in der 

tschechischen republik gab es z.B. eine kampagne gegen die 

demokratischen Politiker. es war eine initiative die sich „danke 

und jetzt gehen sie bitte” nannte. es war eine Botschaft an die 

aktiven Politiker, die Politik zu verlassen. aber niemand konnte 

damals sagen, wer dann die regierung übernehmen sollte, wenn 

diese Politiker gehen würden.

um an dieser Stelle eines deutlich zu machen: ich glaube, dass 

in Bezug auf die organisation und Verwaltung der öffentlicher 
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angelegenheiten Fehler geschehen, dass es aber zur demokratie 

keine alternative gibt. deshalb werden auch politische Parteien 

immer wichtig sein. nicht nur in transformationsländern, son-

dern überall. die entwicklung in den ländern hinter dem 

früheren eisernen Vorhang zeigt meiner ansicht nach sehr deut-

lich, wie richtig diese these ist. 

die rolle der politischen Parteien ist natürlich immer unter-

schiedlich, je nachdem, wie die umstände in dem land sind.  

die politischen Parteien müssen sich nicht nur um die innenpo 

litischen Bedingungen des übergangs kümmern, sondern sie 

müssen auch auf unerwartete interne und externe herausforde-

rungen reagieren. ich möchte nun einige dieser herausforde-

rungen ansprechen und zeigen, wie die politischen Parteien in 

meinem land darauf reagiert haben.

es waren insbesondere die jahre 1995 bis 1998, die für die 

politischen Parteien in meinem heimatland eine innenpolitische 

herausforderung boten. Sechs jahre nach der Samtenen revolu-

tion und zwei jahre nach der Schaffung der unabhängigen Slo-

wakischen republik waren mächte an der regierung, die die 

demokratie auf eigene art interpretierten. die opposition wurde 

an den rand gedrängt. es gab eine art des neuen totalitarismus 

in der Slowakei. anders als in Polen, der tschechischen republik 

und ungarn wurde die Slowakei von den Beitrittsverhandlungen 

mit der europäischen union ausgeschlossen. die opposition war 

schwach und – noch schlimmer – sie war fragmentiert. 

es zeigte sich, dass es ohne eine weitere revolution von Seiten 

der zivilgesellschaft nicht möglich gewesen wäre, dieser heraus-

forderung zu begegnen. nur demokratisch gesinnte, ideologisch 

und stark verwurzelte Parteien konnten eine wahlkoalition ins 

leben rufen. das ist dann auch geschehen. Fünf politische Par-

teien riefen die Slowakische demokratische koalition ins leben. 

die herrschenden Parteien haben darauf wie üblich reagiert. 

wenige monate vor den wahlen setzten sie einen politischen akt 

um, um die Beteiligung der koalition an der wahl zu unterbin-

den. dieser akt besagte, dass die politischen Parteien zwar an 

bevorstehenden wahlen teilnehmen dürften – aber nur einzeln. 

wir mussten folglich schnell darauf reagieren. wir haben deshalb 

eine politische Partei gegründet mit dem gleichen namen und 

mit einer kandidatenliste, die aus diesen fünf ursprünglichen 

Parteien zusammengestellt war.

die herrschende Partei des damaligen Premierministers Vladimir 

meciar hat dann noch einmal versucht, die Beteiligung dieser 

neuen Partei an den wahlen zu unterbinden. Sie hat eine initiati-

ve zur auflösung der Partei gestartet. Vor den wahlen 1998 gab 

es jedoch eine derartig starke unterstützung von Seiten der 

zivilgesellschaft für die neue demokratische Partei, so dass wir in 

der lage waren, diesen absichten mit erfolg zu begegnen. nach 

dem wahlsieg konnten wir die Slowakische republik wieder auf 

den richtigen weg zurückführen. 

dieser erfolg war auch eine Frage der Parteipolitik und der 

gemeinsamen Strategie. nach amtsantritt meiner regierung 

haben wir sofort damit begonnen, die Fehler der Vorgängerregie-

rung zu korrigieren. wir haben die Verhandlungen mit der nato 

und der eu wieder aufgenommen und waren bestrebt, mit jenen 

ländern mitzuhalten, die mit nato und eu bereits seit jahren in 

Verhandlungen waren. 

aber es gab innen- und außenpolitische Probleme. während 

meiner ersten amtszeit bestand eines dieser Probleme darin, 

dass die uSa über die nato bei uns anfragen ließen, ob wir 

bereit wären, nato-Flugzeuge,  die Belgrad bombardieren 

sollten, über unser territorium fliegen zu lassen. Sie dürfen 

nicht vergessen, dass wir eine orthodoxe minorität im lande 

haben. außerdem war die zweitstärkste Partei der koalition, die 

Partei der demokratischen linken, in ihrer haltung nicht nur 

gegenüber den Vereinigten Staaten, sondern auch gegenüber 

der nato sehr kritisch. ich war mir jedoch bewusst, dass die 

menschen in ex-jugoslawien keine hoffnung auf eine bessere 

Zukunft haben konnten, solange Slobodan Milosević herrschte. 

deswegen suchte ich den Präsidenten, unsere koalitionspartner 

und unseren damaligen außenminister auf und habe sie gebe-

ten, eine gewissensentscheidung zu treffen und dem anliegen 

der nato nachzukommen. was ist das ergebnis heute? das 

ergebnis ist, dass kroatien Beitrittsverhandlungen mit der eu 
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führt, montenegro, Bosnien-herzegowina und Serbien sind auch 

auf einem guten weg dorthin. 

wir mussten auch drastische wirtschaftsmaßnahmen ergreifen, 

um arbeitslosigkeit und grassierender inflation zu begegnen. in 

den ersten zwei jahren nach meinem amtsantritt als ministerprä-

sident, d.h. zwischen 1998 und 2000, gingen die reallöhne um 8 

Prozent zurück. können Sie sich vorstellen, was es bedeuten 

würde, wenn in deutschland die reallöhne innerhalb von zwei 

jahren um 8 Prozent zurückgingen? aber wir mussten durchhal-

ten. 

dieser schmerzhafte reformkurs wurde uns vorgeworfen. über-

all, in jedem dorf wurde uns gesagt, wir wollen, dass die leute 

den gürtel enger schnallen. und als ob wir nicht schon genug 

Sorgen gehabt hätten, gab es abgeordnete aus meiner ur-

sprünglichen Partei, der christdemokratische Bewegung, die die 

Partei verlassen haben. Sie hatten ja ein mandat aus den Parla-

mentswahlen und haben dann eine eigene unabhängige Partei 

gegründet. zum Schluss hat diese christdemokratische Bewe-

gung urplötzlich gefordert, dass ich als ministerpräsident nicht 

mehr Führer der Partei sein sollte, der Partei, die die wahl ge-

wonnen hat, sondern nur noch der Sprecher der ursprünglichen 

Bewegung dieser fünf Parteien. mit anderen worten, man wollte 

zurückgehen auf die Situation vor den wahlen. 

in dieser lage habe ich alles auf eine karte gesetzt. im jahr 

2000 habe ich eine neue politische Partei gegründet. hätte ich 

das nicht getan, hätte meine regierung keine chance gehabt, 

die gesamte amtszeit zu überleben und was noch wichtiger ist, 

ich hätte auch keine möglichkeit gehabt, die wähler anzuspre-

chen und eine demokratische Politik im Parlament umzusetzen. 

es hat funktioniert. ich war vier jahre im amt, etwas, das in 

mittelosteuropa bisher nicht passiert war. 

heute bin ich sicher, dass wir erfolg hatten, weil wir einfach 

keine angst hatten, unsere eigene Partei zu gründen zu einer 

zeit, als die innenpolitische Situation dies verlangte. ich hatte 

damals die volle unterstützung meiner Partei. ich hatte die 

unterstützung der Führung, der regionalen Strukturen und der 

internationalen Partner. Sie haben uns dabei geholfen, in meiner 

zweiten amtszeit der nato und der eu beizutreten. auf der 

grundlage einer starken Parteibasis war es uns möglich, in 

meiner zweiten amtszeit umfassende soziale reformen umzuset-

zen. ich möchte dies an drei Beispielen illustreren.

erstens haben wir eine Standardbesteuerung eingeführt. als ich 

Premierminister wurde betrug der höchststeuersatz bei der 

einkommensteuer 43 Prozent. als ich dann aus dem amt gehen 

musste, waren es einheitlich 19 Prozent. zweitens haben wir den 

arbeitsmarkt reformiert und das Sozialsystem gleich mit. als ich 

ins amt kam, hatten wir eine arbeitslosenrate von 21 Prozent, 

am ende meiner amtszeit waren es nur noch 11 Prozent. 

Schließlich haben wir das Bildungssystem, das gesundheits- und 

rentensystem reformiert und die gesamte öffentliche Verwal-

tung. diese reformen waren tiefgreifend und hatten nachhaltige 

wirkung. die slowakische wirtschaft befindet sich heute in einer 

guten Verfassung. das wirtschaftswachstum im jahre 2006 

betrug fast 8 Prozent und die zahl der arbeitsplätze steigt. 

in meiner zweiten amtszeit als ministerpräsident bestand die 

regierung aus vier ideologisch nahestehenden Parteien, domi-

niert von der Partei, der ich vorstehe, der Slowakischen demo-

kratischen und christlichen union (SdkÙ). in dieser zeit war ich 

mir durchaus bewusst, dass nur der Führer einer gut organisier-

ten Partei mit einer klaren ideologie und einem klaren Profil es 

sich leisten kann, derartige reformen anzugehen. der Führer 

einer Partei, die auch internationale Freunde hat. meine Partei 

gehört der eVP an und hat viele Freunde im ausland. einer der 

wichtigsten ist die konrad-adenauer-Stiftung. die Stiftung hat 

hervorragend für mich und mein land gearbeitet. wenn ich alle 

jene erwähnen wollte, die uns geholfen haben, dann würde das 

viel zu lange dauern. aber die hilfe, die geleistet worden ist, war 

unglaublich wichtig und wahrhaft erstaunlich. ich möchte des-

halb auch die gelegenheit ergreifen, der konrad-adenauer-

Stiftung im namen aller Slowaken für die ergebnisse zu danken, 

die sie erreicht hat und ich möchte ihr auch persönlich danken.

in zeiten des wandels müssen die politischen Parteien nicht nur 

gut organisiert sein und ein Programm haben, sie müssen auch 
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den menschen, die einen Beitrag zur gestaltung ihrer umwelt 

leisten möchten, die möglichkeit zur aktiven teilnahme geben, 

auch ohne dass sie gleich mitglieder werden müssen. wir haben 

deshalb Vertreter von nros, gewerkschaften, Vertreter von 

Stadt- und dorfverwaltungen, geschäftsleute, jugendorganisati-

onen und bedeutende politische Persönlichkeiten zur mitarbeit 

eingeladen. wir haben Seminare und konferenzen zu einzelnen 

themen organisiert, die ergebnisse wurden in unseren Program-

men umgesetzt.

in zeiten des übergangs, aber nicht nur dann, muss eine Partei 

nicht nur gut organisiert sein und über ein fundiertes manifest 

verfügen, sondern, was für mich am wichtigsten ist, sie sollte 

auch über einen festen wertecodex verfügen. das ist ganz 

wesentlich. kein land kann sich dem würgegriff der totalität und 

der korruption entziehen, wenn man nicht bereit ist, solche 

Parteien aufzubauen. Parteien, die werte hochhalten und diese 

werte durchsetzen. 

es ist zum Beispiel meiner ansicht nach von entscheidender 

Bedeutung, dass in einer wertorientierten Partei das öffentliche 

interesse den Parteiinteressen vorangestellt wird. das ist schnell 

gesagt, aber schwierig getan. das öffentliche interesse sollte 

Vorrang haben. die jungen leute in meiner Partei witzeln schon 

über mich, weil ich dasselbe schon seit vielen jahren wiederhole: 

das öffentliche interesse kommt immer zuerst. heute ist slowa-

kisches interesse mit europäischem interesse gleichlaufend. die 

öffentlichkeit, die länder, das europäische interesse kommt 

immer zuerst. dann kommt das interesse unserer eigenen Partei 

und erst dann, ganz hinten, die eigeninteressen eines jeden von 

uns. das ist die grundlage für eine werteorientierte Partei. diese 

werteorientierung der Partei war der Schlüssel zum wandel in 

unserem lande, als wir die korruption bekämpfen und uns auf 

den weg nach europa machen mussten. die wertebasis und 

werteorientierung der Partei ist aber auch heute noch immer 

noch der Schlüssel zu allem und wird es meiner meinung nach 

auch bleiben. 

ich habe über herausforderungen gesprochen und wie man ihnen 

begegnet. wir konnten auf viele dieser herausforderungen reagie-

ren, aber es bilden sich ständig neue und das hört meiner mei-

nung nach auch nie auf. als mitglied der eu suchen wir jetzt nach 

antworten auf neue Fragen. Viele davon stehen mit der globali-

sierung im zusammenhang. wie zum Beispiel geht man mit den 

sich schnell entwickelnden ländern in asien um? was machen wir 

mit dem klimawandel? wie können wir alternative energiequellen 

erschließen? es gibt noch viel mehr ähnliche Fragen, die mit der 

globalisierung im zusammenhang stehen, aber es gibt auch 

andere. was machen wir mit dem internationalen terrorismus 

zum Beispiel? welche Stabilisationsprobleme gibt es? wie kann 

man zum Beispiel das dilemma zwischen dem absinken der 

geburtenrate und der steigenden lebenserwartung auflösen? 

es gibt viele herausforderungen dieser art und es wird sie auch 

in zukunft geben, da bin ich sicher. niemand hat derzeit tragfä-

hige antworten auf diese Fragen. aber es sind Politiker in Par-

teien, die sich diesen Fragen stellen müssen. es reicht aber 

nicht, nur eine antwort zu formulieren. Sie muss auch umgesetzt 

werden. Sie muss in gesetze gefasst werden, in wirtschaftsmaß-

nahmen oder in resolution des un-Sicherheitsrates. dafür 

brauchen wir die Politik und demokratische Parteien. 

deswegen sage ich, obwohl ich genau weiß, wie wir Politiker den 

leuten manchmal auf die nerven gehen, besonders den jungen: 

es ist ganz wichtig, demokratische und wertorientierte Parteien 

zu bilden. wichtig ist auch, dass demokratisch gesinnte junge 

menschen den Parteien beitreten. wir haben zum Beispiel den 

politischen Parteien in Serbien und der ukraine zu helfen ver-

sucht, genauso wie uns die konrad-adenauer-Stiftung, die cdu 

und die cSu geholfen haben. diese hilfe ist wichtig, nicht nur für 

die Slowakei, sondern auch für Serbien, deutschland und die eu. 

ohne eine starke und wertorientierte Parteilandschaft geht das 

nicht. Sehen wir uns zum Beispiel die ukraine an. was war das 

für eine euphorie, als die orangene revolution ausbrach und 

Viktor juschtschenko Präsident wurde. heute haben wir das 

gefühl, dass die ukraine die erwartungen nicht erfüllt hat. auch 

hier ist die rolle der politischen Parteien und ihrer wertorientie-

rung von grundlegender Bedeutung. 
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in den eu-mitgliedsstaaten haben wir auch unsere Probleme. ich 

bin sicher, dass wir sie lösen können, wenn wir wertorientierte 

Parteien haben, anders als populistische Parteien, die nur einem 

zweck dienen, nämlich wahlen und macht zu gewinnen. ich bin 

froh, dass cdu, cSu und SPd die Verantwortung nicht nur für 

deutschland, sondern auch zum großen teil für europa insge-

samt übernehmen und ich freue mich, dass meine Partei dazu 

beitragen kann, obwohl wir jetzt nicht in der regierung sitzen. 

ich hoffe sehr, dass deutschland seine rolle in europa erfolgreich 

erfüllen wird. ich wünsche ihnen alles glück und erfolg.

aus dem englischen übersetzt von winfried Becker, transkripti-

on: Script art Berlin.

grundlagen Von demokratie   
und demokratiSchen 
inStitutionen



iSt demokratie ein uniVerSell 
üBertragBareS konzePt?

erkenntniSSe der emPiriSchen SozialForSchung

Christian Welzel

1. eiNleituNG

die Frage, ob demokratie universell übertragbar sei und lediglich 

der zustimmung in der Bevölkerung und unter den eliten bedür-

fe, um funktionieren zu können, oder ob demokratie eben doch 

an weitreichende soziale und kulturelle Vorbedingungen gebun-

den sei, die nicht selbstverständlich sind, hat die Politikwissen-

schaft von Beginn an beschäftigt und beschäftigt sie bis auf den 

heutigen tag (lasswell 1951, lipset 1959, dahl 1973, o’donnell 

und Schmitter 1986, Vanhanen 2003, Boix 2003, inglehart und 

welzel 2005). je nach den umständen der zeit neigte die diszi-

plin bei der Beantwortung dieser Frage mehr in die eine oder die 

andere richtung.

angesichts der jahrzehntelangen dominanz diktatorischer Syste-

me außerhalb der oecd-welt herrschte bis weit in die 1980er 

jahre die auffassung vor, die demokratie moderner Prägung sei 

eine spezifische historische konfiguration – entstanden aus den 

besonderen historischen erfahrungen des westens, die so nicht 

auf andere kulturräume übertragbar seien (moore 1966). mit der 

etablierung neuer demokratien in lateinamerika, Südostasien, 

afrika und osteuropa im zuge der „dritten welle der demokrati-
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sierung” (huntington 1991) änderte sich diese Sicht schlagartig. 

mit einmal schien es, als trete die demokratie einen unaufhalt-

samen Siegeszug in alle teile der welt an (Fukuyama 1992). 

gegen ende der 1990er jahre schwang das Pendel der Beurtei-

lung aber erneut um, ist die welle der demokratisierung doch 

erkennbar ins Stocken geraten, wenn nicht sogar teilweise 

wieder zurückgedrängt worden. nicht nur, dass sich weite teile 

der islamischen welt gegenüber dem demokratischen trend als 

resistent erweisen und in gestalt des Fundamentalismus mit 

einer herausforderung konfrontiert sind, die entschieden anti-

demokratischen ziele verfolgt. zusätzlich hat sich die erkenntnis 

verfestigt, dass viele der neu entstandenen demokratien erheb-

liche defizite im Bereich menschenrechte aufweisen und in einem 

ausmaß durch machtmissbrauch und korruption gekennzeichnet 

sind, was sie als vollwertige demokratien disqualifiziert. das gilt 

selbst für eine so lang etablierte demokratie wie indien, die im 

jüngsten demokratieranking des economist gar als „verfehlte 

demokratie” charakterisiert wird.

in der tat, konzentriert man den Blick auf demokratien, die 

wirklich effektiv funktionieren, scheint die demokratie rar zu 

sein. diese einsicht hat den demokratie-optimismus der führen 

1990er jahre deutlich gedämpft und wieder einer Sichtweise 

geltung verschafft, die demokratie als nicht so ohne weiteres 

übertragbare – weil gesellschaftlich sehr voraussetzungsvolle – 

errungenschaft betrachtet. die jüngsten entwicklungen in afgha-

nistan und im irak haben ihr übriges getan, um dieser Sichtwei-

se weiteren nachdruck zu verleihen. aus diesen gründen ist die 

Forschung in zweierlei hinsicht sensibilisiert worden. erstens 

schaut man genauer auf die Qualität demokratischer institutio-

nen, indem man indikatoren wie etwa korruption heranzieht, um 

zu einer besser abgewogenen Beurteilung vorhandener demo-

kratien zu gelangen. zum zweiten beschäftigt man sich wieder 

intensiver mit den materiellen und kulturellen existenzgrundla-

gen der demokratie. mit diesem Beitrag möchte ich insbesondere 

auf den zweiten aspekt ein wenig licht werfen. dabei stütze ich 

mich weitgehend auf erkenntnisse aus den world Values Surveys 

– einer untersuchung sozialen, kulturellen und institutionellen 

wandels in über achtzig ländern weltweit.1

2. DeMoKratie als leBeNsWeise

in der tradition joseph a. Schumpeters sehen viele experten in 

der demokratie nicht mehr als ein schlichtes institutionelles 

regelwerk zur legitimierung von herrschaft, wobei das Bestellen 

und abbestellen von amtsträgern in wettbewerbswahlen als der 

zentrale mechanismus gilt. diese Sichtweise ist stark rationalis-

tisch geprägt, denn zur etablierung von demokratie bedarf es ihr 

zufolge lediglich der einsicht, dass wettbewerbswahlen das 

handeln der regierenden auf den mehrheitswillen ausrichten und 

dadurch das eigeninteresse der regierenden an das gemeinwohl 

binden. demokratie ist demnach lediglich die unter gemeinwohl-

gesichtspunkten rationale methode des machterwerbs.

kontrastierend dazu kann man demokratie nicht nur als eine 

methode des machterwerbs unter konkurrierenden eliten, son-

dern darüber hinausgehend als eine „lebensweise” verstehen, 

die durch ein bestimmtes menschenbild inspiriert ist. demokratie 

entspringt demnach nicht nur der rationalen einsicht, sondern ist 

ein normatives konzept, das in tief sitzenden grundüberzeu-

gungen wurzelt und deshalb nur vor dem hintergrund eines 

bestimmten menschenbildes wurzeln schlagen kann.

es ist meine these, dass die Schwierigkeiten, die viele länder 

nach wie vor mit der demokratie haben, besser begreiflich 

werden, wenn wir die demokratie in der tat als lebensweise und 

nicht nur als institutionelles regelwerk begreifen. demokratie als 

lebensweise zu begreifen, heißt, nach dem menschenbild zu 

fragen, das demokratische ideale im wertesystem der menschen 

verankert und damit demokratie als regelwerk für die menschen 

erst verständlich, akzeptabel und praktikabel macht.

hieran knüpft meine zweite these an: die idee, die die demo-

kratie vom innersten kern her inspiriert, ist es, die menschen in 

den Stand zu versetzen, sich selbst zu regieren. der mündige, 

zur Selbstbestimmung und zum eigenen urteil fähige mensch ist 

das leitbild der demokratie. gewährleistet werden soll Selbstbe-

stimmung durch rechte – rechte, die die menschen in den 

Status von Bürgern erheben und die alle staatliche autorität auf 

die respektierung des Bürgerstatus verpflichten. diese rechte 
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umschließen einerseits persönliche autonomierechte, die „nega-

tive” Freiheit vor eingriffen in den eigenen handlungsradius 

gewähren. zum anderen beinhalten diese rechte auch politische 

mitwirkungsrechte, die „positive” Freiheit zur Beeinflussung des 

öffentlichen geschehens eröffnen (Berlin 1969).

die persönlichen autonomierechte sind ein mittel der herrschafts-

begrenzung. Sie sichern Selbstbestimmung durch etablierung 

eines Schutzraums privater autonomie, in welchem die men-

schen ihr leben frei von staatlichen Vorschriften selbst regeln 

können – soweit das nicht die gleiche Freiheit der mitmenschen 

einschränkt. zu den persönlichen autonomierechten zählen zum 

Beispiel die Vertrags- und niederlassungsfreiheit, die Freiheit der 

Berufswahl, die religionsfreiheit, das Besitzrecht, das recht auf 

körperliche unversehrtheit oder das klagerecht gegen staatliche 

Verwaltungsakte.

herrschaftsbegrenzung alleine reicht aber nicht aus, um Selbst-

bestimmung zu gewährleisten, wenn staatliches handeln dort, 

wo es erlaubt ist, das leben der menschen starken einflüssen 

unterwirft. deshalb bedarf es neben der herrschaftsbegrenzung 

auch der herrschaftskontrolle, um staatliches handeln kanalisie-

ren zu können. herrschaftskontrolle wird durch politische mitwir-

kungsrechte gewährleistet. dazu zählen besonders prominent 

das Stimmrecht in freien wahlen und abstimmungen, das poli-

tische Versammlungs- und Vereinigungsrecht sowie das recht 

auf freie meinungsäußerung im öffentlichen raum.

die idee der demokratie verdichtet sich in persönlichen autono-

mierechten und politischen mitwirkungsrechten. die gemeinsame 

klammer beider Bürgerrechte ist das ideal des selbstbestimmten 

und in dieser Selbstbestimmung gleichberechtigten menschen. 

damit bleibt die demokratie dem menschenbild der aufklärung 

verbunden.

3. DeMoKratisCHe BürGerreCHte

der gedanke menschlicher Selbstbestimmung manifestiert sich 

in einem katalog persönlicher autonomie- und politischer mit-

wirkungsrechte, die den Status des demokratischen Bürgers 

begründen. die demokratischen Bürgerrechte bilden den insti-

tutionellen kern der demokratie. andere institutionelle merk-

male, wie gewaltenteilung, Verbändepluralismus und mehrpar-

teiensystem, sind nur derivate der Bürgerrechte. denn diese 

merkmale werden automatisch realität, wenn der katalog demo-

kratischer Bürgerrechte in vollem umfang verwirklicht wird.

es sind die Bürgerrechte, die demokratie im alltagsleben der 

menschen erfahrbar und praktizierbar machen. auch sind es die 

Bürgerrechte, die den gedanken der demokratie seit jeher für 

breite Bevölkerungsschichten attraktiv machen. in der Vergan-

genheit und noch heute sind so gut wie alle Volksbewegungen, 

die sich demokratie als ziel auf ihre Fahnen geschrieben haben, 

im grunde als Bürgerrechtsbewegungen aufgetreten.

macht sich demokratie an Bürgerrechten fest, dann ist gelebte 

demokratie mit praktizierten rechten identisch. nun werden 

solche rechte von den menschen aber nur dann praktiziert, wenn 

die normen, die durch diese rechte gesetzt werden, mit den 

werten der menschen übereinstimmen. es widerspräche ja der 

idee von rechten als freiwillig nutzbarer handlungsmöglich-

keiten, wenn man die menschen zwingen würde, sie auch tat-

sächlich zu nutzen. aus diesem grund kann man davon ausge-

hen, dass rechte, die von den menschen nicht geschätzt werden, 

weil sie nicht ihrem wertesystem entsprechen, ungenutzt bleiben 

– auch wenn es keinerlei praktische hindernisse an der ausü-

bung dieser rechte gibt.

wie gesagt, demokratische Bürgerrechte normieren das leitbild 

eines entscheidungsfreien und in seiner entscheidungsfreiheit 

gleichberechtigten menschen. in kontexten, in denen dieses 

menschenbild nicht verankert ist, muss man annehmen, dass 

Bürgerrechte von den meisten menschen weder praktiziert noch 

respektiert werden. in solchen Fällen bleibt demokratie, sofern 

sie nicht ganz verschwindet, ein oberflächenphänomen, das 

möglicherweise die mechanik des politischen Betriebs, nicht aber 

die alltagspraxis der menschen prägt (um derentwillen demokra-

tie ja eigentlich besteht).
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annehmen, dass 

Bürgerrechte 

von den meisten 

Menschen weder 

praktiziert noch 

respektiert wer-

den.
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4. eMaNZiPatorisCHe Werte uND DeMoKratie

was die kulturellen grundlagen der demokratie angeht, gibt es 

zwei verbreitete irrtümer. zum ersten ist der glaube verbreitet, 

dass die menschen praktisch überall Freiheit und demokratie 

befürworten und nur durch tyrannische herrscher an der reali-

sierung dieses wunsches gehindert werden. entsprechend muss 

man nur die tyrannen davonjagen und der natürliche wunsch 

der menschen nach demokratie wird obsiegen. So lässt sich 

vereinfacht die Fehldiagnose der Bush-administration in Bezug 

auf afghanistan und irak beschreiben. der irrtum liegt darin, 

dass das Bedürfnis der menschen nach Freiheit und demokratie 

eben keine konstante ist, sondern ganz erheblich von gesell-

schaft zu gesellschaft variiert – aus gründen, auf die ich noch 

eingehen werde.

einem zweiten irrglauben zufolge kann man das Bedürfnis der 

menschen nach demokratie dadurch ermitteln, dass man sie 

direkt nach ihren Systempräferenzen befragt, sie also auffordert, 

sich zur wünschbarkeit von demokratie und autoritären Syste-

malternativen zu äußern. nach diesem Verfahren stellt man in 

der tat große unterschiede zwischen den gesellschaften fest, wie 

die ergebnisse der world Values Surveys zeigen (inglehart und 

welzel 2005). während in manchen ländern, wie russland, recht 

gemischte Präferenzen vorherrschen, verteilen sich in einigen 

anderen ländern, wie Schweden, die Präferenzen überwältigend 

zugunsten der demokratie. ermutigend ist dabei, dass die Präfe-

renzen in kaum einem land nicht wenigstens leicht zu gunsten 

der demokratie verteilt sind. insofern genießt die demokratie im 

Blick über die verschiedenen länder doch einen beachtlichen 

Präferenzvorsprung (klingemann 1999). das ist für sich genom-

men bereits ein positives zeichen, spricht es doch für einen 

globalen legitimitätsvorsprung der demokratie.

allerdings sollte man diesen Befund auch nicht überbewerten. 

denn demokratie gegenüber diktatur zu befürworten sagt noch 

lange nichts über die gründe, warum man das tut. aus diesem 

grund ist eine explizit gemachte demokratiepräferenz nicht 

unbedingt ein indikator für starke motive, sich auch aktiv für 

demokratische Freiheiten einzusetzen. entsprechend findet man 

nur einen schwachen zusammenhang zwischen dem anteil der 

menschen mit expliziten demokratiepräferenzen in einem land 

und dem tatsächlichen demokratisierungsgrad dieses landes: 

wissend, wie hoch der Prozentanteil der menschen eines landes 

ist, die demokratie gegenüber anderen Systemen bevorzugen, 

kann man nur etwa fünfundzwanzig Prozent der unterschiede im 

demokratisierungsgrad zwischen den ländern erklären (welzel 

2007).

warum ist das so? demokratie ist eine errungenschaft, die aktiv 

von den menschen unterstützt werden muss, wenn sie gedeihen 

soll. gegen autoritär gesinnte eliten muss demokratie aktiv 

erstritten und verteidigt werden. und unter demokratisch ge-

sinnten eliten müssen die menschen die demokratie aktiv prakti-

zieren, um sie mit leben zu füllen. zu diesem aktiven einsatz 

sind die menschen aber nicht schon deshalb bereit, weil sie in 

der demokratie gewisse Vorteile sehen, die sie veranlassen, die 

demokratie gegenüber alternativen Systemen zu bevorzugen. 

worauf es ankommt, ist nicht das Vorhandensein einer demokra-

tischen Systempräferenz als solcher. entscheidend ist vielmehr 

die motivation, die eine solche Präferenz speist.

nur wenn diese Präferenz von emanzipatorischen werten getra-

gen wird, die vom leitbild eines selbstbestimmten und gleichbe-

rechtigten menschen inspiriert sind, haben die menschen einen 

tiefsitzenden impuls, sich aktiv für demokratische Freiheiten 

einzusetzen. und nur wenn dies der Fall ist, haben demokra-

tische Systempräferenzen einen signifikanten effekt auf den 

tatsächlichen demokratisierungsgrad eines landes. das belegen 

die Befunde der world Values Surveys mit großer eindeutigkeit. 

mit demokratischen Systempräferenzen alleine kann man jedoch 

bestenfalls zwanzig bis dreißig Prozent der unterschiede erklä-

ren, die die länder im grad ihrer demokratisierung aufweisen. 

gewichtet nach der Stärke emanzipatorischer werte, erklären 

demokratische Systempräferenzen aber achtzig Prozent der 

unterschiede im demokratisierungsgrad verschiedener länder 

(welzel und klingemann 2007).

Demokratie ist 

eine Errungen-

schaft, die aktiv 

von den Men-

schen unter-

stützt werden 

muss, wenn sie 

gedeihen soll.
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emanzipatorische werte sind keine expliziten Systempräfe-

renzen. Sie umschließen aber tiefsitzende grundhaltungen zum 

leben, den mitmenschen und zur rolle von autorität im allge-

meinen. obwohl diese grundorientierungen keinen offen ausge-

sprochenen Bezug zu politischen objekten haben, etwa dem 

präferierten politischen System, so haben sie doch höchst unmit-

telbare Folgen für politische Systeme. denn emanzipatorische 

werte sind unvereinbar mit der akzeptanz unbeschränkter und 

unkontrollierter autorität über die menschen und begründen 

einen inneren impuls, sich aktiv für demokratische Freiheiten 

einzusetzen – ob das nun für deren errichtung, Verteidigung 

oder Vertiefung ist. und da wertkonformes handeln eine stark 

handlungsleitende kraft ist, neigen die menschen selbst dann zu 

wertkonformem handeln, wenn sie damit risiken eingehen. es 

ist deshalb davon auszugehen, dass emanzipatorische werte ein 

aktives engagement für demokratische Freiheiten befördern. 

dass emanzipatorische werte tatsächlich dieses engagement 

befördern und dadurch die chancen der errichtung, Stabilisie-

rung und Vertiefung von demokratien positiv beeinflussen, 

wurde kürzlich in einer Studie über etwa siebzig länder gezeigt 

(welzel 2007).

emanzipatorische werte erwachsen aus der Freiheit von exis-

tenzangst, begründen ein gesundes Selbstbewusstsein und in 

Verbindung damit ein prinzipielles Vertrauen in die mitmenschen 

und deren Freiheit. in kopplung an diese werte – und nur in 

kopplung an diese werte – erweisen sich demokratische System-

präferenzen als relevant für tatsächliche demokratie.

5. Zur üBertraGBarKeit eMaNZiPatorisCHer 

Werte

angesichts der hier berichteten erkenntnisse spitzt sich die Frage 

der universalisierbarkeit von demokratie auf die Frage zu, ob 

emanzipatorische werte universalisierbar oder eben doch ein 

spezifisches kulturprodukt des westens sind, das man nicht auf 

andere länder übertragen kann. die Beantwortung dieser Frage 

hat einen eher pessimistischen teil und einen eher optimisti-

schen teil.

zunächst zum pessimistischen teil: werte sind nicht einfach in 

andere kulturelle kontexte übertragbar, weil werte an konkrete 

lebenserfahrungen gekoppelt sind, ohne die sie sich nicht im 

Bewusstsein und in der gefühlswelt der menschen festsetzen. 

man kann werte ohne die sie stützenden erfahrungen propagie-

ren und lehren. doch kann man sie nicht in der mentalität der 

menschen verankern, wenn sie ihnen vor dem hintergrund ihrer 

eigenen erfahrungen völlig lebensfremd erscheinen. insofern 

muss man pessimistisch feststellen, dass emanzipatorische 

werte nicht gezielt „vermarktbar” sind – auch nicht durch medi-

ale Beherrschung der globalen kommunikationsströme.

allerdings ist es auch nicht so, dass emanzipatorische werte per 

definitionem ein genuin westliches kulturphänomen darstellen, 

das woanders gar nicht aufkeimen kann. Vielmehr ist es so, dass 

emanzipatorische werte das Produkt bestimmter lebenserfah-

rungen sind, dass wir diese erfahrungen recht genau benennen 

können und dass es sich dabei um erfahrungen handelt, die im 

zuge sozio-ökonomischer Veränderungen auch in nicht-westli-

chen ländern gemacht wurden und gemacht werden. emanzipa-

torische werte können also variieren, wenn die lebenserfah-

rungen, die diese werte prägen, ebenfalls variieren.

6. Der erfaHruNGsHiNterGruND 

 eMaNZiPatorisCHer Werte

welches sind die erfahrungen, aus denen emanzipatorische 

werte erwachsen? emanzipatorische werte verbinden zwei 

elemente. Sie verbinden eine libertäre haltung, die Freiheiten für 

die eigene Person geltend macht, mit einer egalitären haltung, 

die die gleichen Freiheiten eben auch für andere Personen einfor-

dert. insofern verbinden sich Selbstachtung und Fremdachtung 

in einer emanzipatorischen haltung. welche erfahrungen speisen 

diese haltung?

ein Blick in die entstehung frühdemokratischer Strukturen ist zur 

Beantwortung dieser Frage hilfreich. dabei geht es um die erfah-

rungen, die die menschen in gesellschaften gemacht haben, in 

denen demokratische Freiheitsrechte wenigstens für relevante 

teile der Bevölkerung eingerichtet wurden. dies ist im vorindus-
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triellen zeitalter bezeichnenderweise nur in Freibauerngesell-

schaften und in marktgesellschaften mit mittelschichtenprägung 

geschehen (dahl 1973).

Verglichen mit Feudalgesellschaften und despotischen agrarzivili-

sationen waren die menschen, die in Freibauern- und marktge-

sellschaften lebten und dort zu den mittleren Schichten ge-

hörten, durch zwei erfahrungen geprägt. zunächst eröffnete das 

allgemeine Besitzrecht an land und Vermögen denjenigen, die 

etwas besaßen, ein größeres maß an individueller entscheidungs-

freiheit als in gesellschaften, in denen alle menschen, die nicht 

zur dünnen oberschicht gehörten, vom Besitzerwerb und von 

märkten ausgeschlossen waren. entscheidungsfreiheit in exis-

tenzfragen war damit eine wesentliche erfahrung. hinzu kommt, 

dass diese erfahrung von entscheidungsfreiheit in eigenen ange-

legenheiten eine weithin geteilte erfahrung war. denn marktzu-

gang und die möglichkeiten des Besitzerwerbs waren recht breit 

über die mittleren Schichten gestreut. Von daher bestand eine 

relative gleichheit in den chancen, die eigenen talente ökono-

misch nutzbar zu machen. diese relative gleichheit in den ge-

staltungschancen richtet das vorhandene Freiheitsethos egalitär 

aus. zusätzlich wurde die egalitäre ausrichtung durch die Signifi-

kanz von marktstrukturen unterstützt. denn marktbeziehungen 

sind wechselseitige austausch- und Verhandlungsbeziehungen, 

die eine stark horizontale ausrichtung haben, weil die abwick-

lung eines kommerziellen geschäfts, wie auch eines zivilen 

Projekts, von beiden Seiten gleichermaßen zustimmung erfor-

dert. neben ein Bewusstsein individueller entscheidungsfreiheit 

tritt so ein Bewusstsein um die gleichheit in dieser Freiheit.

der beschriebene erfahrungshintergrund ist für die akzeptanz 

politischer ordnungsmodelle von unmittelbarer relevanz, weil er 

die haltungen der menschen zu politischer autorität prägt. 

menschen, die es aus erfahrung gewohnt sind, sich auf ihr 

eigenes urteil zu verlassen und entscheidungen, die ihre exis-

tenz betreffen, selbst zu fällen, werden unkontrollierte und 

unumschränkte autorität, sei sie säkular oder religiös legitimiert, 

nicht akzeptieren. und menschen, die erfahren haben, dass man 

mit anderen menschen unabhängig von nationaler und religiöser 

herkunft in austauschbeziehungen zum wechselseitigen nutzen 

treten kann, werden auch nicht die diskriminierung von men-

schen aufgrund von herkunftsmerkmalen akzeptieren. diese 

erfahrungen sind in ihrer Stoßrichtung anti-autoritär und anti-

diskriminatorisch, oder pro-libertär und pro-egalitär. erst der 

erfahrungshintergrund von individueller entscheidungsfreiheit 

und von gleichheit in kommerziellen und zivilen tauschbezie-

hungen macht die menschen empfänglich für die idee demokra-

tischer Freiheitsrechte. Sie erscheint ihnen als natürliche mani-

festation ihrer lebenserfahrung. ohne diese erfahrungen kann 

man den menschen möglicherweise kognitiv verständlich ma-

chen, was demokratische Freiheitsrechte sind. ob es aber gelin-

gen kann, sie nachhaltig im wertesystem der menschen zu 

verankern, ist mehr als fragwürdig.

7. iNDiViDuelle ressourCeN

wie stark entscheidungsfreiheit und gleichheit in den alltagser-

fahrungen der menschen verankert sind, kann man an der Streu-

ung individueller ressourcen in einer gesellschaft erkennen. zu 

diesen ressourcen zählen materielle ressourcen (Vermögen, 

einkommen, güter), intellektuelle ressourcen (Qualifikation, 

wissen, kenntnisse) und kommunikative ressourcen (kontakt-

möglichkeiten, informationszugang, Verfügbarkeit von kommu-

nikationstechnologie). da diese ressourcen immer auch hand-

lungsressourcen bedeuten, sind individuen, die über mehr 

ressourcen verfügen, in ihren handlungen freier. denn ihnen 

stehen mehr handlungsoptionen zur Verfügung, zwischen denen 

sie wählen können. und in gesellschaften, in denen diese res-

sourcen für viele menschen verfügbar sind, sind die menschen in 

dieser Freiheit relativ gleich. entsprechend sind emanzipato-

rische werte vor allem in den gesellschaften stark ausgeprägt, in 

denen individuelle ressourcen breit gestreut sind (welzel 2002: 

165).

der entscheidende zusammenhang ist dabei gerade nicht, dass 

menschen emanzipatorischer werden, weil sie mehr individuelle 

ressourcen als andere menschen in ihrer gesellschaft haben. 

Vielmehr werden die menschen emanzipatorischer, weil sie in 

einer gesellschaft leben, in der auch die meisten anderen men-

schen über viele ressourcen verfügen. ein gefühl existenzieller 
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Sicherheit, das emanzipatorische werte speist, wird nicht durch 

die exklusivität des eigenen ressourcenstatus, sondern im 

gegenteil durch seine allgemeinheit erzeugt. exklusivität erzeugt 

eher Festungsmentalitäten als emanzipatorische werte.

8. sCHlussBeMerKuNGeN

Festzuhalten bleibt, dass man demokratische Bürgerrechte zwar 

in jeder gesellschaft konstitutionell in kraft setzen kann. das 

heißt aber noch lange nicht, dass diese Bürgerrechte auch effek-

tiv praktiziert werden – auch nicht bei optimaler institutioneller 

gestaltung. das dilemma ist eben, dass institutionen zwar sich 

selbst, nicht aber die ökonomischen und kulturellen kontextbe-

dingungen in kraft setzen können, die sie brauchen, um funktio-

nieren zu können. die demokratie kann eben nicht, wie schon 

der frühere Bundesverfassungsrichter ernst-wolfgang Böckenför-

de feststellte, ihre materiellen und immateriellen lebensgrundla-

gen aus eigener kraft herstellen. es ist deshalb ein hoffnungs-

loses unterfangen, demokratie allein über den export von insti-

tutionen verankern zu wollen. damit demokratische institutionen 

sich konsolidieren können, bedarf es der Schaffung der materiel-

len und kulturellen existenzbedingungen der demokratie.

in dieser hinsicht ist demokratie doppelt kontextgebunden. 

demokratische Freiheitsrechte werden nur von menschen einge-

fordert und praktiziert, die dazu aufgrund ihrer werte motiviert 

sind. diese werte sind emanzipatorischer natur und bilden den 

kulturellen kontext der demokratie. damit demokratische Frei-

heitsrechte von den menschen eingefordert und praktiziert 

werden, müssen diese menschen aber nicht nur aufgrund ihrer 

werte dazu motiviert sein. Sie müssen dazu auch aufgrund der 

ihnen zur Verfügung stehenden ressourcen dazu befähigt sein. 

die Streuung dieser ressourcen konstituiert den sozioökono-

mischen kontext der demokratie.

abbildung 1: Demokratie in einem demokratischen Kontext

wie abbildung 1 verdeutlicht, besteht eine demokratische gesell-

schaft im weiteren Sinn (demokratie als lebensweise) zunächst 

aus einem demokratischen System im engeren Sinn (demokratie 

als regelwerk). um gedeihen zu können, muss das demokra-

tische System aber in einen kulturellen kontext eingebunden 

sein, der demokratische Bürgerrechte im wertehorizont der 

menschen verankert. dieser kulturelle kontext wiederum kann 

nur in einem sozio-ökonomischen kontext entstehen, der durch 

breit gestreute individuelle ressourcen die erfahrungen stützt, 

aus denen emanzipatorische werte erwachsen. erst die Verkopp-

lung eines demokratischen regelwerks im engeren Sinn mit 

einem demokratischen kontext im weitern Sinn konstituiert eine 

insgesamt demokratische gesellschaft.
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in anbetracht dieser erkenntnisse ist der aufbau demokratischer 

gesellschaften zwar keine durch und durch unmögliche, aber 

doch sehr schwierige – weil voraussetzungsreiche – aufgabe. 

diese einsicht ist zwar unbequem. das macht sie aber nicht 

weniger wahr. ohne Sicherheit und wohlstand ist es unwahr-

scheinlich, dass eine gesellschaft die werte verinnerlicht, die 

demokratische ideale groß schreiben. und ohne diese werte ist 

es unwahrscheinlich, dass demokratische Bürgerrechte tatsäch-

lich praktiziert und respektiert werden. demokratie ist letztlich 

eine emanzipatorische errungenschaft, die einer entsprechend 

emanzipatorischen kultur bedarf, um blühen zu können. diese 

einsichten sind nicht neu. es lohnt sich aber, sie von zeit zu zeit 

zu wiederholen, da sie immer wieder allzu leicht in Vergessenheit 

geraten.

Der Autor ist Mitglied im Leitungsgremium der World Values Surveys. 
Details über dieses weltweit größte sozialwissenschaftliche Projekt 
sind abrufbar über die Internet-Seite: http://www.worldvaluessur-
vey.org. 
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anmerkungen zum Stand der 
 demokratiSierung in aFrika 

Siegmar Schmidt

tHese 1: 

demokratische werte in afrikanischen Staaten sind vorhanden.

entgegen dem weit verbreiteten eindruck in der öffentlichkeit 

sind demokratische werte und einstellungen in afrika fest veran-

kert. einer „übertragung” von werten bedarf es daher nicht, wohl 

aber einer unterstützung beim aufbau demokratischer institutio-

nen und der absicherung fragiler konsolidierungsprozesse (s.u.). 

die empirische umfrageforschung, insbesondere die (erst) seit 

ende der 1990er jahre durchgeführten systematischen repräsen-

tativen meinungsumfragen in vergleichenden ländersamples 

(zwischen fünf und fünfzehn untersuchte länder, www.afrobaro-

meter.org) liefern in der tendenz folgende ergebnisse:

afrikaner sind sich des konzeptes demokratie durchaus be-

wusst. der Begriff demokratie wird dabei stark mit 

Freiheit(srechten) assoziiert.

diverse autoritäre alternativen zur demokratie werden von 

ganz überwiegenden mehrheiten (zumeist von 70-90 Prozent 

der Befragten) abgelehnt. hier zeigen sich jedoch vor dem hin-

tergrund historischer erfahrungen bzw. „nicht-erfahrungen” 

starke landesspezifische unterschiede: einparteienherrschaft 

°

°
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wird in Südafrika nur von 56 Prozent, in uganda von 53 Prozent 

abgelehnt, hingegen in Sambia von 80 Prozent und nigeria von 

88 Prozent.1 die zufriedenheit mit demokratie variiert ebenfalls 

stark. tendenziell ist sie aber hoch. die ausnahme ist Südafrika. 

hier geben nur 52 Prozent der Befragten an, mit der demokratie 

zufrieden zu sein (s. Bratton, mattes, gyimah-Boadi 2005: 82). 

 

auffällig ist, dass in keinem von zwölf untersuchten ländern 

eine mehrheit der Bevölkerung meint, ihr land sei eine voll-

ständige demokratie. Selbst in Botswana liegt die Quote nur 

bei 46 Prozent. wie auch in oecd-ländern ist die zustimmung 

zur demokratie als Prinzip weitaus höher als zur konkreten 

umsetzung im jeweiligen land. noch geringer sind die zustim-

mungswerte zur leistungsfähigkeit (performance) von regie-

rungen und des politischen Systems generell.

Politische Parteien besitzen generell kein hohes ansehen. Bei der 

Frage nach dem Vertrauen in politische institutionen landen 

Parteien (und häufig auch Politiker) zumeist auf den hinteren 

rängen, oftmals auf dem vorletzten Platz. nur die Polizei schnei-

det in vielen ländern im hinblick auf Vertrauen noch schlechter 

ab. mehr Vertrauen (bei insgesamt tendenziell niedrigen werten) 

wird nicht-staatlichen institutionen, wie unternehmen, Banken 

und kirchen entgegen gebracht. Sehr unterschiedlich ist der 

grad der identifikation mit politischen Parteien. auf die Frage 

„do you feel close to any political party?” antworteten 81 Prozent 

in malawi mit „ja” (tansania: 79 Prozent, Botswana 74 Prozent), 

aber nur 44 Prozent in Südafrika, 36 Prozent in Sambia und – 

keine große überraschung angesichts der massiven Behinde-

rungen von Parteien bis zum jahr 2005 – 29 Prozent in uganda.

tHese 2: 

der Stand der demokratischen konsolidierung in Subsahara-

afrika ist sehr unterschiedlich. im Vergleich zu der zeit vor 1990 

hat sich die zahl der demokratien bzw. der zumindest teilweise 

demokratischen Staaten stark erhöht. gleichzeitig haben in einer 

ganzen reihe von Staaten Prozesse der erosion des staatlichen 

gewaltmonopols bzw. des Verlustes an Steuerungsfähigkeit von 

Politik und wirtschaft durch regierungen eingesetzt. zugespitzt 

°

formuliert mündeten zahlreiche der anfang der 1990er jahre 

hoffnungsvoll begonnenen demokratisierungsprozesse in der 

entstehung hybrider Systeme, die in einer grauzone zwischen 

liberaler demokratie und autokratie angesiedelt sind.

die folgende tabelle, eine momentaufnahme aus dem jahr 2006, 

zeigt erstens die heterogenität der entwicklungen, zweitens die 

zunahme an demokratischen Staaten und drittens den „Sieges-

zug” der „defekten demokratie”2. kein land kann gegenwärtig 

als konsolidiert gelten, dafür sind die zeiträume zu kurz. die 

hohe dynamik politischen und gesellschaftlichen wandels kann 

zu unerwarteten und sehr raschen Veränderungen führen, die die 

einordnungen schnell in Frage stellen können (Beispiel elfenbein-

küste, die lange als stabil und erfolgreich galt). einschätzungen 

und typologische zuordnungen sind damit immer nur moment-

aufnahmen.

tabelle 1 

stand der Konsolidierung in ausgewählten ländern  

subsahara-afrika

Politische Transformation nach Bertelsmann-Transformation-Index 2006, 
Quelle: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). 2006, beiliegende CD-Rom.
Skala: 1 (gering) - 10 (sehr hoch)
* Durch regionale Rebellentätigkeit eingeschränktes Gewaltmonopol des  
 Zentralstaates.

demokratie demokratie demokratie autokratie/ übergangs-
> 8 mit leichten mit  Fassaden- regime/Post- 
 defekten defekten demokratien konfliktstaa-
 >7 5-7 <4,4 ten/zerfalle- 
    ne Staaten
    <3,7

mauritius namibia  mosambik guinea Burundi* 
Südafrika  ghana madagaskar  äthiopien  angola
Botswana  Senegal* kenia ruanda* zentral-
 Benin niger kamerun afrikanische
 mali malawi zimbabwe republik*
 tansania Sambia togo liberia
  Sierra leone tschad* côte 
  uganda eritrea d’ivoire*
  Burkina Faso  dr kongo*
  nigeria   Somalia
  uganda 
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tHese 3:

 

ungünstige rahmenbedingungen wie ein allgemein niedriges 

entwicklungsniveau, neopatrimonialismus und schwache poli-

tische institutionen können (neben anderen Faktoren) als we-

sentliche ursachen für die konsolidierungsschwäche identifiziert 

werden.

Für die Probleme der demokratischen konsolidierung und die 

entstehung von hybriden Systemen in afrika lässt sich eine 

Vielzahl von gründen benennen. drei sollen an dieser Stelle 

hervorgehoben werden: 

ungünstige rahmenbedingungen: niedriges entwicklungsniveau

kennzeichnend für zahlreiche länder afrikas sind niedrige werte 

des un-human development index (hdi): So weisen beispiels-

weise länder west- und zentralafrikas sehr niedrige hdi-werte 

auf: das Spektrum reicht von ghana (rang 131) bis zu Sierra 

leone (rang 177). mit ausnahme von mauritius, rSa, Botswana 

sind auch im südlichen und östlichen afrika die werte sehr 

niedrig. ganz am ende finden sich Somalia, äthiopien (ein 

Schwerpunktland der deutschen ez), mosambik und Sambia. 

trotz Verbesserungen ist das Bildungsniveau im interkontinen-

talen Vergleich gering und damit sinken die konsolidierungschan-

cen, da demokratie stark positiv mit Bildungsstand korreliert. als 

weiterer ungünstiger Faktor für demokratie gilt ein hohes maß 

an ungleichheit: je höher der gini-index (maß an einkom-

mensungleichheit), desto problematischer ist es, politische Stabi-

lität zu erreichen. akute Probleme entstehen, wenn die große 

zahl der ärmeren gefahr läuft, weiter abzusteigen (mattes 2003: 

3). ein hohes maß an ungleichheit herrscht besonders im süd-

lichen afrika, wo länder wie Südafrika und namibia die weltweit 

höchsten gini-werte aufweisen: Südliches afrika: namibia 0,6; 

rSa 0,59; zimbabwe 0,57; lesotho 0,56; mosambik 0,4; Sam-

bia 0,5.

aus modernisierungstheoretischer Perspektive, die die entste-

hung von demokratie (analog zur europäischen erfahrung) mit 

zunehmenden wohlstand, der ausdifferenzierung von sozialen 

Schichten (Stichwort: mittelklasse) und der entstehung poli-

tischer und sozialer Bewegungen (gewerkschaften etc.) erklärt, 

hat die demokratie in Subsahara-afrika keine oder kaum eine 

chance. die realen entwicklungen widersprechen aber der letzt-

lich monokausalen annahme der modernisierungstheorien. aber: 

die überlebenschancen von demokratien korrelieren mit der 

höhe des Pro-kopf-einkommen. adam Przeworski und sein team 

sprechen von einer „magischen grenze” von ca. 6.000$ (Prze-

worski/limongi 1997; BiP/kopf zu kaufkraftparitäten). jenseits 

dieser „grenze” sei die gefahr eines untergangs einer demokra-

tie äußerst gering.

aus modernisierungstheoretischer Sicht werden die konsolidie-

rungsaussichten daher insgesamt als schlecht bewertet. eine 

problemadäquate Strategie würde sich aus dieser Perspektive 

auf wirtschaftsreformen zur ankurbelung des wachstums kon-

zentrieren. hierbei wird übersehen, dass marktwirtschaftliche 

reformprogramme (u.a. Strukturanpassungsprogramme) nur 

sehr geringen erfolg in den meisten ländern afrikas seit den 

1980er jahren hatten, auch da sie politisch-ökonomische wech-

selwirkungen und zusammenhänge ignorierten und z.t. auf 

massiven politischen widerstand von eliten und Bevölkerungen 

trafen (Betz 1995).

Neopatrimonialismus

das konzept des neopatrimonialismus ist erst in den letzten 

jahren verstärkt von der deutschen afrikaforschung rezipiert 

worden. Von der französischen afrikaforschung (u.a. j.F. Bayart) 

wurde das konzept neopatrimonialismus seit den 1980er jahren 

verstärkt in die diskussion eingebracht und jüngst von chabal/

daloz (1999) aufgegriffen. der vom ursprung her kulturalistische 

ansatz fußt auf dem Begriff des Patrimonialismus. als patrimoni-

al bezeichnet man demzufolge eine politische ordnung, die auf 

persönlichen Bindungen beruht – alle herrschaftsbeziehungen, 

politische wie administrative, sind persönliche abhängigkeitsbe-

ziehungen. reiche oder mächtige Patrone erkaufen die gefolg-

schaft ihrer klienten mit Schutz oder materiellen gunstleistun-

gen. es gibt keine unterscheidung zwischen Privatem und öf-

fentlichem. im neopatrimonialismus werden patrimoniale 

elemente mit rational-bürokratischen elementen vermischt. 

Aus moder-
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diese – letztlich aus der Schwäche von prä- und post-kolonialen 

Strukturen entstandenen – neopatrimonialen Staaten stellen 

keine bloßen legal-rationalen Fassaden dar; die entscheidungen 

werden nur nicht kontinuierlich nach rational-bürokratischen 

Prinzipien, sondern auch nach persönlichen Beziehungen getrof-

fen. kennzeichen neopatrimonialer Systeme sind klientelismus, 

Personalismus, Patronage und eine zentralisierung von ämtern 

und Funktionen in der Staatsspitze. der Staat erscheint als 

„Beute” machhungriger eliten. in vielen Verfassungen verankerte 

starke Präsidialsysteme begünstigen bzw. ermöglichen die ent-

stehungen neopatrimonialer handlungslogiken. die ökonomische 

Basis neopatrimonialer herrschaft können rohstoffrenten und/

oder entwicklungshilferenten sein, die von „Staatsklassen” (h. 

elsenhans) sowohl zur persönlichen Bereicherung als auch zur 

aufrechterhaltung von umfassenden klientelsystemen verwendet 

werden. die herrschaftsstrategie besteht in solchen Systemen 

(Paradebeispiel zaire unter mobutu) aus einer dosierten mi-

schung von repression4, kooptation oppositioneller eliten und 

opportunismus. institutionell bedeutet dies, dass parallel zu den 

formalen, verfassungsmäßigen Strukturen, Substrukturen aus 

informellen institutionen (lauth und liebert 1999), in denen 

wesentliche entscheidungen fallen, existieren. die informalisie-

rung der Politik, die z.t. endemische korruption, die letztlich 

auch zu einer gesellschaftliche institution werden kann, entwer-

tet demokratische Verfahren und delegitimiert demokratische 

Systeme. eine Verwirklichung demokratischer Spielregeln und 

die Schaffung funktionsfähiger demokratischer institutionen 

würde die existenz neopatrimonialer Systeme bedrohen und wird 

daher von den eliten dieser Systeme sabotiert oder blockiert 

(tetzlaff und Schubert 1998). im ergebnis, so spitzt gero erd-

mann die auswirkungen des neopatrimonialismus5 auf die de-

mokratisierung zu, erklärt der neopatrimoniale charakter die 

entstehung der zahlreichen hybridsysteme als primäres ergebnis 

afrikanischer demokratiebemühungen (erdmann 2002).

Schwache politische Institutionen 

in der überwiegenden mehrzahl der länder sind politische insti-

tutionen mit ausnahme der exekutiven institutionen in der regel 

schwach hinsichtlich finanzieller, logistischer und personeller 

ressourcenausstattung, politischer kompetenzen und mitwir-

kungsmöglichkeiten. dies gilt beispielsweise für die Parlamente, 

die infolge des Präsidentialismus bzw. Semi-Präsidentialismus, 

geringer ausstattung, geringer Parteibindung von abgeordneten 

mit der Folge häufigen floor-crossings kaum wirklich ihre Funkti-

onen in einer repräsentativen demokratie wahrnehmen können.

Besonders schwach im Vergleich zu anderen kontinenten ist auch 

die intermediäre ebene aus interessengruppen, zivilgesellschaft 

und Parteien entwickelt.6 dies gilt im ganz besonderen maße für 

politische Parteien und die Parteiensysteme insgesamt. die Schwä-

che politischer Parteien in afrika (und nicht nur dort) lässt sich an 

folgenden jeweils miteinander verwobenenen charakteristika 

festmachen (Schmidt 1997; olukoshi 1998; emminghaus 2003):

Parteien sind häufig mehr oder minder reine wahlmaschinen 

für politische „Bosse” (unternehmer oder andere vermögende 

individuen). auch daher sind sie mangelhaft in der Bevölke-

rung verankert. 

Schwache oder keine Bindung an soziale gruppen, gegensei-

tiges misstrauen zwischen Parteien, interessengruppen und zi-

vilgesellschaft. 

mangelnde innere demokratie, demokratische Verfahren werden 

nicht eingehalten, wie z.B. Parteitage und -kongresse werden 

trotz Satzung nicht abgehalten. eine weitgehend undemokra-

tische politische kultur spiegelt sich auch in den Parteien wider. 

es existiert keine oder nur eine rudimentäre staatliche Finan-

zierung, womit Parteien abhängig von einem Patron sind, zieht 

sich der Patron zurück, „stirbt” häufig die Partei. 

ideologische Profillosigkeit, Programme sind häufig austausch-

bar, Parteien bieten keine inhaltlichen, sondern vor allem per-

sonelle alternativen. (afrikaner reagieren darauf häufig mit 

Pragmatismus: so besitzen viele mitgliedskarten (die sehr frei 

verteilt werden, oft ohne Beitragverpflichtung) mehrerer Par-

teien gleichzeitig, um bei einem regierungswechsel immer auf 

der „richtigen”, d.h. der erfolgreichen Seite zu stehen.)

°

°

°

°

°
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Starke Faktionierung, regionalisierung und ethnisierung von 

Parteien, deren klientel und wählerbasis dadurch beschränkt 

bleibt. 

Floor crossing ist sehr häufig und führt zu ansehensverlusten 

des Parlaments, der Parteien, der demokratie insgesamt. 

organisationsstrukturen sind nur schwach entwickelt, häufig 

konzentration auf die hauptstädte oder spezifische hoch-

burgen, kaum flächendeckende Vertretung. 

mitgliederzahlen sind unklar, mitgliedsstatus nicht eindeutig 

definiert.

diese in der literatur ausführlich immer wieder bestätigte dia-

gnose der Schwächen ist in erster linie für die oppositionspar-

teien zutreffend. aufgrund der zugriffsmöglichkeiten von regie-

rungsparteien auf staatlichen ressourcen (medien, ämterpatro-

nage, wahlkampfressourcen etc.) sind oppositionsparteien 

gerade in wahlkämpfen oftmals benachteiligt. ein „level playing 

field” existiert in vielen Staaten (uganda, mosambik, tansania 

etc.) nicht. die Schwäche der bzw. vieler Parteien ist ein gene-

relles konsolidierungshindernis, da funktionsfähige Parteien und 

(im hinblick auf regierungsbildung) effiziente und repräsentative 

Parteien ein Schlüsselelement pluralistischer, liberaler demokra-

tie darstellen. ohne politische Parteien ist eine funktionsfähige 

demokratie kaum vorstellbar.

zwar lassen sich die oben genannten Schwächen afrikanischer 

Parteien durchaus nachweisen, doch demonstriert eine neuere 

empirische untersuchung des german institute of global and 

area Studies (giga, früherer übersee-instituts-Verbund), dass 

erhebliche unterschiede zwischen dem institutionalisierungsgrad 

von politischen Parteien in einzelnen ländern bestehen.7 um den 

institutionalisierungsgrad zu bestimmen, wurde vom giga ein 

eigener index anhand der vier kriterien kohärenz, autonomie, 

gesellschaftliche Verwurzelung und organisationsniveau entwi-

ckelt. während beispielsweise sambische und malawische Par-

teien schwach institutionalisiert sind, verfügen die Parteien in 

tansania, ghana und Botswana durchaus über institutionelle 

°

°

°

°

Stärken wie kohärenz und autonomie. auch wenn die Fallzahl 

der untersuchten fünf Parteiensysteme noch relativ klein ist und 

es weiterer methodischer ausdifferenzierung bedarf, so stellen 

diese empirischen ergebnisse ein Fundament für die wissen-

schaftliche und politische diskussion dar. die ergebnisse erlau-

ben auch rückschlüsse für die Praxis der Parteienförderung. So 

können Schwachstellen und damit ansatzpunkte für eine optima-

le Strategie identifiziert werden und eventuell erfahrungen aus 

einigen ländern für andere länder nutzbar gemacht werden. in 

den ländern, in denen der institutionalisierungsgrad schwach 

ist, die Parteien extrem starke defizite aufweisen, kann auch 

darüber nachgedacht werden, Parteienförderung (bzw. die För-

derung von Vorfeldorganisationen oder die Parteienberatung) 

zurückzufahren oder ganz einzustellen und demgegenüber zivil-

gesellschaftliche organisationen zu fördern oder lediglich allge-

meine organisationen der politischen Bildung zu unterstützen. 

tHese 4: 

die Pandemie aids droht die konsolidierung zu verlangsamen 

oder im extremfall in langfristiger Perspektive zu blockieren: 

zum einen aufgrund negativer ökonomischer effekte mit der 

Folge geringerer oder sinkender wachstumsraten. zu erwarten 

ist auch eine zunahme sozialer konflikte mit stärkerer Polarisie-

rung. zum anderen werden ohnehin schwache demokratische 

institutionen wie die zivilgesellschaft, Parlamente sowie Parteien 

durch aidS geschwächt.

die diskussion über die auswirkungen der gerade im südlichen 

afrika extrem hohen Prävalenz- bzw. infektionsraten8 konzent-

rierte sich bislang vor allem auf die sozialen auswirkungen auf 

die Familien und die gesellschaftsstruktur sowie auf ökono-

mische Folgen wie stark steigende gesundheitsbudgets. zu den 

bekannten ökonomischen auswirkungen gehören:

Verarmung von infizierten bzw. deren Familien

höhere kosten für gesundheitswesen

Steuerausfälle

kostensteigerungen für unternehmen

überforderung des gesundheitswesens

abnehmende Sparneigung („zukunftsplanungen” sinnlos).

°

°

°

°

°

°
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der kumulative effekt schlägt sich demzufolge in sinkenden 

wachstumsraten nieder. zu den sozialen auswirkungen, die 

rückwirkungen auf die wirtschaft haben, zählen:

sinkende lebenserwartung

lehrermangel in den Schulen (Südafrika, namibia)9

zunahme der sozialen ungleichheit

abnehmende soziale kohäsion

zunahme an aids-waisen

zunahme unsozialen Verhalten und gewaltkriminalität?

es ist offensichtlich, dass die ökonomischen und sozialen auswir-

kungen auch zur destabilisierung des politischen Systems beitra-

gen können, da die ohnehin schwachen ökonomien zusätzlich 

belastet werden und die Verteilungskämpfe um ohnehin knappe 

ressourcen zwischen infizierten und deren angehörigen und der 

nicht-infizierten mehrzeit zunehmen könnten.10 

in den letzten jahren sind – u.a. mit unterstützung der kaS – 

Studien erschienen, die erstmals die direkten auswirkungen auf 

den politischen Prozess und das politische System betrachten 

(chirambo 2006, mattes 2003).11 einige Befunde weisen darauf-

hin, dass bei extrem hohen infektionsraten (zwischen 15 und 40 

Prozent der erwachsenen Bevölkerung) demokratische Prozesse 

negativ beeinträchtigt werden können. dies soll am Beispiel von 

besonders betroffenen Staaten, die ein mehrheitswahlsystem mit 

einerwahlkreisen besitzen, verdeutlicht werden. 

die Pandemie hat unter den abgeordneten in zahlreichen Staa-

ten viele todesfälle verursacht. Schätzungen gehen für Sambia 

von 59 abgeordneten aus, die zwischen 1992-2003 an aidS 

gestorben sind. in malawi starben zwischen 1994-2006 ca. 

vierzig abgeordnete an den Folgen der immunschwächekrank-

heit. in diesen und weiteren ländern waren daher gemäß der 

logik des mehrheitswahlsystems nachwahlen erforderlich. doch 

dies ist aus folgenden gründen schwierig. diese nachwahlen, zu 

denen weitere auf regionaler oder lokaler ebene kommen, verur-

sachen für die betroffenen administrationen erstens hohe kos-

ten.12 nachwahlen werden in der regel auch nicht von gebern 

finanziert. Problematisch für die betroffenen wahlkreise ist 

°

°

°

°

°

°

zweitens, dass die interessen der Bürger dieser wahlkreise auf 

nationaler ebene über eine häufig lange zeit bis zu den nach-

wahlen kaum oder nur mangelhaft vertreten werden. in der 

Folge kann der mittelzufluss für den wahlkreis geringer werden, 

da die abgeordneten im mehrheitswahlsystem in hohem maße 

lobbyisten ihres wahlkreises sind. drittens sind erfahrene abge-

ordnete mit ihren netzwerken nur schwer zu ersetzen. die 

auswirkungen auf oppositionskräfte sind schwerwiegender, da 

sie in regel über weniger Personalressourcen verfügen. insge-

samt verlieren alle akteure und institutionen – Parteien, Parla-

mente, zivilgesellschaft sowie Verwaltung – überdurchschnittlich 

viele qualifizierte mitarbeiter durch tod und krankheit (mit der 

Folge von hohen Fehlzeiten). aids spielt zunehmend auch eine 

rolle in wahlkämpfen: der ugandische Präsident museveni 

bezeichnete beispielsweise seinen herausforderer Besigye in den 

medien als hiV-positiv, um dessen wahlchancen zu verringern. 

in Südafrika fehlen aufgrund der hohen mortalitätsraten qualifi-

zierte wahlbeobachtern/innen, häufig auch Polizisten, lehrer, 

krankenschwestern.

die auswirkungen der hier nur beispielhaft angedeuteten Folgen 

der Pandemie auf demokratische Politik sind bislang kaum abzu-

schätzen. Bereits ohne aids steht die demokratie in Subsahara-

afrika auf wackeligen Füßen, mit aids werden die aussichten 

noch schlechter. Bislang ist noch nicht systematisch über die 

Bedeutung der auswirkungen von hiV/aids auf Programme und 

Prioritäten der entwicklungszusammenarbeit und für die demo-

kratieförderung nachgedacht worden.

Bei extrem 

hohen Infekti-

onsraten können 

demokratische 

Prozesse negativ 

beeinträchtigt 

werden.



104 105

literatur

°	BERTELSMANN STIFTUNG (Hrsg.). 2006. Bertelsmann Trans-

formation Index 2006: Auf dem Weg zur marktwirtschaftlichen 

Demokratie. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.

°	BETZ, JoACHIM (Hrsg.). 1995: Politische Restriktionen der 

Strukturanpassung in Entwicklungsländern, Hamburg: 

Deutsches Übersee-Institut.

°	BRATToN, MICHAEL, RoBERT MATTES, E. GyIMAH-BoADI 

(Hrsg.). 2005. Public opinion, democracy and market reform in 

Africa. Cambridge/Mass.: Cambridge University Press.

°	CHABAL, P. und J.-P. DALoZ. 1999. Africa Works. Disorder as 

a Political Instrument. oxford: J. Currey.

°	CHIRAMBo, KoNDWANI. 2006. Democratisation in the age of 

HIV/AIDS, IDASA-Papier, August 2006.

°	EMMINGHAUS, CHRISToPH. 2003. Politische Parteien im 

Demokratisierungsprozess. Struktur und Funktion afrikanischer 

Parteiensysteme. opladen: Leske & Budrich.

°	ENGEL, ULF, GERo ERDMANN. 2006. „Neopatrimonialism 

revisited – beyond a catch-all concept”. Hamburg: GIGA 

papers, Nr. 16, 2006.

°	ERDMANN, GERo. 2002. „neopatrimoniale Herrschaft – oder: 

Warum es in Afrika so viele Hybridregime gibt”. In: Petra 

Bendel, Aurel Croissant und Friedbert W. Rüb (Hrsg.). Zwischen 

Demokratie und Diktatur. Zur Konzeption und Empirie demo-

kratischer Grauzonen. opladen: Leske & Budrich, S. 323-342.

°	LAUTH, HANS-JoACHIM und ULRIKE LIEBERT, (Hrsg.). 1999. 

Im Schatten demokratischer Legitimität. Informelle Institutio-

nen und politische Partizipation im interkulturellen Demokra-

tievergleich, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

°	MATTES, RoBERT. 2003. Healthy democracies? The potential 

impact of AIDS on democracy in Southern Africa, ISS-Papier 

Nr. 71, April 2003

°	MERKEL, WoLFGANG u.a. 2003. Defekte Demokratie. Bd.1, 

Theorie. opladen: Leske & Budrich.

°	oLUKoSHI, ADEBAyo o. (Hrsg.). 1998. The politics of oppo-

sition in contemporary Africa, Uppsala

°	PRZEWoRSKI, ADAM und FERANDo LIMoNGI. 1997. „Moderni-

zation: Theories and facts”. In: World Politics (49), Heft 2,  

S. 155-183.

°	SCHMIDT, SIEGMAR. 2004: „Transformation und Entwicklung 

messen? Zur Relevanz des Bertelsmann-Transformation Index 

für die Entwicklungspolitik”. In: Internationale Politik, (59),  

Nr. 11-12, November/Dezember 2004, S. 103-114.

°	SCHMIDT, SIEGMAR. 2006. „Wie viel Demokratie gibt es in 

Afrika?” In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 32-33, (7. Au-

gust 2006), S. 9-14.

°	SCHUBERT, GUNTER und RAINER TETZLAFF (Hrsg.). 1998. 

Blockierte Demokratien in der Dritten Welt. opladen: Leske & 

Budrich. 



1. eiNleituNG

in lateinamerika haben demokratische Verfassungsentwürfe und 

wahlordnungen eine lange geschichte. zur überraschung von 

etlichen europäern reklamieren manche kolumbianer, dass ihr 

land zu den ältesten demokratien der erde zähle. diese abwei-

chenden wahrnehmungen lassen sich ansatzweise erklären, wenn 

man den unterschied zwischen Verfassung und Verfassungswirk-

lichkeit berücksichtigt. den modernen institutionen entspricht 

nicht das Verhalten der interessengruppen und politischen ak-

teure. einzelne vertreten sogar die ansicht, die aus der literatur 

stammende kategorie des „magischen realismus” gelte auch für 

die lateinamerikanische Politik. die ungleichzeitigkeiten werden 

gefördert durch eine ungleiche soziale entwicklung sowie die 

wirtschaftliche abhängigkeit von rohstoffexporten.

die diskussion um Samuel P. huntingtons Buch the third wave. 

democratization in the late twentieth century scheint eine 

gewisse zwangsläufigkeit hin zur demokratie zu postulieren 

(huntington 1991). die demokratisierungswelle impliziere einen 

gewissen rhythmus, dem sich keiner entziehen könne. wie bei 

allen übergreifenden aussagen steckt der teufel jedoch im detail 

demokratie, PolitiSche 
 einStellungen und Parteien  
in lateinamerika

Nikolaus Werz
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(zimmerling 2003). Bei der annahme einer weltumspannenden 

3. welle werden erstens universale trends gegenüber regionalen 

Besonderheiten favorisiert. zweitens: Bei der u.a. im anschluss 

an das Buch entstandenen transformationsforschung (im 

deutschsprachigen raum sogar Systemwechsel) wird ein allge-

meiner trend zugrunde gelegt, in dem rückschläge, regressi-

onen und Phänomene wie der neue Populismus nicht vorgesehen 

sind. gewisse traditionen der Politik – Präsidentialismus, Perso-

nalismus, caudillismus, autoritäre muster in der politischen 

kultur – genannt – kommen zu kurz. es besteht also ein Span-

nungsverhältnis zwischen dem vermeintlich universalen wellen-

schlag hin zu mehr (wahl-) demokratie sowie Beharrungs- oder 

sogar regressionstendenzen. 

dieser widerspruch durchzieht die unabhängige geschichte des 

halbkontinentes. mit der frühen unabhängigkeit von Spanien 

gaben sich die lateinamerikanischen länder moderne Verfas-

sungen und orientierten sich dabei an westlichen Vorbildern. 

diese idealistische Vorstellung sollte sich wiederholen, etwa in 

der mexikanischen Verfassung von 1917, die eine Vielzahl von 

rechten enthält, die bis heute auf ihre umsetzung warten. im 

denken und diskurs der regierenden eliten und von teilen der 

Bevölkerung versteht man sich dem westen zugehörig. dabei 

wird von einem demokratieverständnis ausgegangen, „welches 

für 30-50 Prozent der lateinamerikanischen Bevölkerung nicht 

gilt” (mols 1985:44). 

2. HistorisCHe GruNDlaGeN

aus einer developing democracy-Perspektive veröffentlichten 

nordamerikanische autoren im zeichen der von Präsident john F. 

kennedy (1961-63) proklamierten „allianz für den Fortschritt” 

Studien über die demokratie in lateinamerika (Fitzgibbon 1967). 

mit der re-demokratisierung der 1980er jahre kam dann in 

Südamerika eine demokratiedebatte auf, seitdem sind im journal 

of democracy viele Sozialwissenschaftler aus der region vertre-

ten. an der diskussion beteiligen sich regionalforscher, kompa-

rativ argumentierende Politikwissenschaftler und länderexperten 

mit dem ergebnis, dass sie zutreffend als labyrinth bezeichnet 

wurde (carreras 1998).

die demokratie-optimisten verweisen auf die frühe unabhängig-

keit anfang des 19. jahrhunderts, das Bekenntnis zur westlichen 

welt und die erfolge seit den 1980er jahren. Bei den Pessimisten 

stehen zwei argumente im Vordergrund: die einen gehen von 

einer antiliberalen und anti-aufklärerischen iberisch-katholischen 

tradition aus, deren nachwirkungen bis in die gegenwart be-

merkbar seien. die anderen sehen aufgrund von unterentwick-

lung und abhängigkeit kaum chancen für demokratie. dieser 

einwand wurde besonders in den 1970er jahren von dem linken 

Flügel der dependencia-ansätze und den anhängern der gueril-

labewegungen erhoben. auch gewählte regierungen galten 

ihnen als bloße „Fassadendemokratien”. die kritik an der reprä-

sentativen demokratie wurde zunächst entkräftet (krennerich 

2003), hat aber in jüngster zeit wieder zugenommen. 

historisch zeigt sich eine entwicklung sowohl zu mehr wahlde-

mokratie als auch einer gewissen gesellschaftlichen demokrati-

sierung. während des 20. jahrhunderts begann die kluft zwi-

schen Verfassung und Verfassungswirklichkeit kleiner zu werden, 

auch wenn es immer wieder zu autoritären rückfällen kam, so 

ab 1964 unter den so genannten „neuen militärregimen”. anders 

als in den traditionellen diktaturen bildeten nun in einigen län-

dern die drei waffengattungen (heer, marine, luftwaffe) eine 

militärjunta und kündigten eine technokratische herrschaft an. 

einzelne südamerikanische länder zählten zu den frühen demo-

kratien (Peeler 1998). nach der „Parlamentarischen republik” 

(1891-1924) in chile sowie in der nachfolge des sozialfortschritt-

lichen Präsidenten josé Battle y ordóñez (1903-07 und 1911-15) 

in uruguay etablierte sich die demokratie in beiden Staaten 

zwischen den weltkriegen. costa rica folgte in den 1940er 

jahren, in Venezuela und kolumbien gelang ende der 1950er 

jahre die Festigung der demokratie zunächst durch elitenpakte 

und Proporzregelungen zwischen den großen Parteien. neben 

diesen frühen demokratien standen gesellschaften, die eher 

durch politische instabilität oder autoritarismus geprägt blieben. 

aber auch in den meisten diktaturen erfolgte ein Bekenntnis zur 

formalen demokratie; autoritäre regime, wie das der Partei der 

institutionalisierten revolution (Pri) in mexiko, gewährten 

gewisse Freiräume, u.a. für die Presse. 

Es besteht ein 

Spannungsver-

hältnis zwischen 

dem vermeint-

lich universalen 

Wellenschlag hin 

zu mehr (Wahl-) 

Demokratie und 

Beharrungsten-

denzen.
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die iberische halbinsel und Südamerika waren übrigens nicht nur 

Vorreiter bei der jüngsten welle der demokratisierung, sondern 

auch beim aufkommen des Begriffs autoritäre regime. juan linz 

hatte ihn schon in den 1960er jahren nach einer analyse des 

Franco-regimes in Spanien als einen zwischentypus zwischen 

den idealtypen liberale demokratie und totalitäre regime einge-

führt (wieder abgedruckt in: linz 2000: 129). in den folgenden 

zwei jahrzehnten wurde die politische entwicklung in lateiname-

rika vor allem unter dem Blickwinkel so genannter bürokratisch-

autoritärer regime analysiert (domínguez 1984).

Seit den 1980er jahren fand in allen süd- und später in den 

mittelamerikanischen Staaten ein wandel von autoritären regi-

men hin zu präsidentiellen demokratien statt. und dies trotz 

schlechter sozioökonomischer rahmenbedingungen, was  moder-

nisierungstheoretische ansätze, die von der gleichung „erst 

entwicklung - dann demokratie” ausgingen, relativierte. das 

Scheitern der bürokratisch-autoritären entwicklungskonzepte der 

militärs, ein aufschwung sozialer Bewegungen und ein um-

schwung von der „revolution zur demokratie” (norbert lechner) 

unter einem teil der intellektuellen zeichneten diesen wandel 

aus (rüland/werz 1991: 246-247).

in Südamerika erfolgte die rückkehr zur demokratie (deshalb 

re-demokratisierung) teilweise durch paktierte übergänge, in 

mittelamerika sprach man aufgrund der langen autokratischen 

herrschaft von einer „neuerrichtung statt der wiedererrichtung 

der demokratie” (Suter 1999: 195). ende der 1990er jahre 

hatten bis auf mexiko, wo 2000 erstmals mit der Pan eine oppo-

sitionspartei die wahlen gewann, kuba sowie mit einschränkun-

gen haiti alle länder diesen wandel zur demokratie vollzogen.

da in lateinamerika bislang selten alte eliten ausgeschaltet 

wurden, läuft die Beteiligung unterschiedlicher Sektoren auf eine 

Verwässerung der ursprünglichen reformvorhaben hinaus. wenn 

allerdings eine wichtige kraft aus dem politischen Prozess ausge-

schlossen bleibt, führt dies in der regel zu instabilität, wie die 

entwicklung in argentinien während der 1960er jahre veran-

schaulicht, als die Peronisten nicht an den wahlen teilnehmen 

durften.

3. Zur eNtWiCKluNG uND orGaNisatioN VoN 

WaHleN

Seit den späten 1980er jahren hat die zahl der kompetitiven 

wahlen in der region enorm zugenommen. davor besaßen sie 

zuweilen einen tentativen charakter, da nicht klar war, ob die 

militärs die ergebnisse anerkennen würden. es lassen sich drei 

Phasen bei der demokratisierung des wahlrechtes festhalten:

1.  Von 1910 bis 1930 entfielen parallel zur ausweitung der 

mittelschichten zunächst in Südamerika die Beschränkungen 

für männer. damit stieg der anteil der wahlberechtigten 

Bürger in lateinamerika von ca. 3 Prozent auf ca. 15 Prozent.

2.  eine zweite Phase lässt sich von 1940 bis 1960 datieren. 

durch das Frauenwahlrecht und eine demokratisierung ver-

dreifachte sich die zahl der wahlberechtigten. 

3.  mit der re-demokratisierung der 1980er jahre ging zunächst 

eine hohe Beteiligung bei wahlen einher. in allen ländern 

wurde die wahladministration kontinuierlich verbessert (kren-

nerich 1999).

als eine Folge der mexikanischen revolution von 1910 bestand 

bis in die 1980er jahre vielerorts als lateinamerikanische Beson-

derheit das Prinzip der nicht-wiederwahl des Präsidenten (no-

reelección). damit sollte der continuismo, d.h. die Verstetigung 

an der macht, verhindert werden. zu Beginn des 21. jahrhun-

derts ist noch in fünfzehn ländern die unmittelbare wiederwahl 

nicht möglich. regierungschef und Staatsoberhaupt werden 

direkt vom Volk gewählt, was die Bedeutung der Parteien und 

Parlamente schmälert und die gefahr einer dualen legitimation 

mit sich bringt. mittlerweile zeichnet sich ein gewisser trend zur 

einführung der wiederwahl ab. 
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4. Die DeMoKratisieruNG iN Der traNsitioNs- 

uND traNsforMatioNsforsCHuNG oDer 

„Grau, teurer freuND, ist alle tHeorie”

Bemerkenswert ist, dass die re-demokratisierung in Südamerika 

deutlich vor 1989 einsetzte. man kann eher von einem demokra-

tischen domino-effekt sprechen, als von einem universalen 

trend. eine empirische analyse der zyklen demokratisch gewähl-

ter regierungen zeigt, dass ihre zahl gegen ende des 20. jahr-

hunderts zunahm und sie in Südamerika wesentlich verbreiteter 

sind als in mittelamerika und mexiko, d.h. den ländern, die sich 

im unmittelbaren einflussbereich der uSa befinden (Smith 

2004). 

lange zeit wurde die regierungswirklichkeit in der region mit 

einem kreislaufmodell beschrieben, d.h. man ging von einem 

zyklischen wechsel zwischen demokratie und diktatur aus. 

dagegen sieht die transitions- bzw. transformationsforschung 

eine entwicklung von der liberalisierung autoritärer regime hin 

zur konsolidierung der demokratie (linz/Stepan 1996). die 

erfolgreichen transitionen in lateinamerika (nohlen 1995) und 

osteuropa führten im deutschsprachigen raum seit 1994 zur 

„Systemwechselforschung”. Sie hat es sich u.a. zum ziel gesetzt, 

die Beschränkung auf regional- und  länderanalysen zu überwin-

den, sowie gemeinsamkeiten und unterschiede in den großregi-

onen der welt herauszuarbeiten (merkel 1995). transformation 

meint hier den politischen Systemwechsel von autokratischer zu 

demokratischer herrschaft (Beyme/nohlen 1995), es wird also 

ein übergang von einer Situation zur anderen vorausgesetzt.

einzelne regionalexpertinnen erhoben frühzeitig einwände 

gegen die „transitologen”, möglicherweise weil diesen ansätzen 

die weitgehend geglückten übergänge in Südeuropa (griechen-

land, Portugal, Spanien) und Südamerika zugrunde liegen 

(Bunce 1995) und gescheiterte übergänge nicht berücksichtigt 

wurden. Vor „illusionen” mit Blick auf eine schnelle konsolidie-

rung nach dem Vorbild des nordens wurde gewarnt (o´donnell 

1996; diamond 1997). thomas carothers postulierte 2002 das 

ende des transitionsparadigmas, das er durch fünf generalisie-

rende annahmen gekennzeichnet sah (carothers 2002):

1.  jedes land, das eine diktatur hinter sich lässt, befindet sich in 

transition zur demokratie;

2.  es wird von gewissen etappen ausgegangen (liberalisierung, 

demokratisierung, konsolidierung);

3.  wahlen besitzen  entscheidende Bedeutung;

4.  geschichte, ökonomie, ethnische Faktoren und andere struk-

turelle merkmale scheinen weniger wichtig zu sein;

5.  das Paradigma geht davon aus, dass auf schon vorhandene 

institutionen zurückgegriffen werden kann.

tatsächlich befinden sich aber von den einhundert transitions-

staaten nur ca. zwanzig auf einem guten weg, die meisten 

dagegen in einer „grauen zone”. diese wurden in einem inflatio-

nären Sprachgebrauch zu den „demokratien mit adjektiven” 

gezählt (collier/levitsky 1997; Schmidt 2001). man solle nicht 

mehr danach fragen, wie verläuft die transition, sondern was 

passiert bei der Staatsbildung und in der Politik, z.B. den Par-

teien (o´donnell 2002).

in der deutschsprachigen diskussion wurde von „defekten de-

mokratien” gesprochen (merkel 1999; 2003). als „defekte de-

mokratien” werden politische Systeme bezeichnet, in denen zwar 

einige demokratische Verfahren und institutionen, wie z.B. das 

wahlsystem, im großen und ganzen funktionieren, andere, wie 

z.B. meinungs- und Pressefreiheit, die uneingeschränkte Partizi-

pation aller Bevölkerungsgruppen oder effektive gewaltentei-

lung, aber nicht. aus dieser Perspektive geht es nicht mehr um 

den gegensatz diktatur und demokratie, untersucht wird die 

grauzone dazwischen (Bendel/croissant/rüb 2002). der er-

kenntnisgewinn bei der Bildung von zahlreichen zwischenstufen 

ist jedoch fraglich, zumal wenn praktisch alle politischen Syste-

me Südamerikas bis auf uruguay als defekte demokratien ange-

sehen werden (z.B. garrido 2003). dann besteht die gefahr, 

dass der terminus überdehnt wird (kailitz 2004: 295-302). 

mittlerweile wird der einwand erhoben, dass die vielen neuen 

Begrifflichkeiten und zwischentypen zum „ende des transitions-
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paradigmas” und zur rückkehr der weniger ambitiösen Bezeich-

nung „politische entwicklung” führen könnten (zinecker 2004).

die herrschaftslegitimation von so genannten hybriden regimen 

beruht oft auf einer identitären konzeption der demokratie. „Sie 

bevorzugen jedoch in der regel die plebiszitäre komponente 

demokratischer legitimität, die weniger anspruchsvoll ist als die 

repräsentative. Sie gehen von einem a priori existierenden ge-

meinwohl aus, das ausdruck des plebiszitär ermittelten Volkswil-

lens ist und einen einstufigen Prozess der delegation von poli-

tischer macht an einen machtträger vorsieht, in der regel an den 

direkt gewählten Staatspräsidenten” (rüb 2002: 107). dies trifft 

sowohl bei den meisten alten als auch den neuen Populisten zu. 

ein Blick auf die politische landkarte lateinamerikas zeigt gleich-

zeitig einen rückgang der militärischen Staatsstreiche. zwischen 

1930 und 1980 fanden in 37 ländern 277 regierungswechsel 

statt, davon 104, d.h. 37,5 Prozent durch militärputsch. zwi-

schen 1980 und 1990 waren von 37 regierungswechseln nur 

sieben resultat militärischer intervention (Palmer 2004). die 

ursachen der instabilität liegen nicht allein bei den Streitkräften, 

sie müssen im Verhalten der politischen akteure, dem Funktio-

nieren der institutionen und der umsetzung wirtschaftlicher 

anpassungsprogramme gesucht werden. zwischen 1985 und 

2004 haben vierzehn regierungschefs die Präsidentschaft vorzei-

tig aufgeben müssen (Valenzuela 2004). ausschlaggebend waren 

ein geringer rückhalt im kongress und der Protest der Straße, 

der von gruppen jenseits der Parteien sowie von etablierten 

gewerkschaften ausging.

5. PolitisCHe Kultur iN lateiNaMeriKa

eine möglichkeit, um aussagen über die Qualität von demokra-

tien zu gewinnen, sind so genannte rankings. unter dem ein-

druck der sich nach 1989 verstärkt vollziehenden transformation 

zu demokratie und marktwirtschaft wurde 2004 erstmals der 

Bertelsmann-transformations-index 2003 (Bti) mit dem  unter-

titel „auf dem weg zur marktwirtschaftlichen demokratie” veröf-

fentlicht. der ansatz ist im unterschied zu den ökonomisch-

politischen konzepten der demokratiemessung akteursspezifisch 

und gibt auch hinweise auf „gute regierungsführung” (good 

governance), die seit 1991 bei der Vergabe von Fördermitteln 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche zusammenarbeit und  

entwicklung (Bmz) berücksichtigt werden (Schmidt 2004). aus 

lateinamerika haben sich drei Vertreter (chile, costa rica, 

uruguay) in der Spitzengruppe platziert (Bertelsmann-Stiftung 

2004: 24-26). 

Vergleichbare „downloadbare” daten sind bei der weltbank und 

dem un-development Program (undP) vorhanden. Freedom 

house veröffentlicht seit 1978 den jahresbericht Freedom in the 

world, der die lage in den ländern der welt nach den kriterien 

Free, Partly Free und not Free unterscheidet. die konrad-

adenauer-Stiftung hat seit 2003 ebenfalls einen demokratiein-

dex lateinamerika zusammengestellt (www.idd-lat.org). in der 

deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (dVPw) widmet 

sich u.a. der arbeitskreis „interkultureller demokratievergleich” 

diesem thema. Bei der demokratiemessung ergibt sich jedoch 

das Problem, dass die im informellen Bereich angesiedelten 

defekte kaum aufgezeigt werden können (lauth 2004).

Seit 1995 wird in anlehnung an das seit 1973 bestehende euro-

barometer ein latinobarómetro abgefragt. nach den ergebnissen 

des latinobarómetro sank die zahl der Befürworter der demo-

kratie zwischen 1996 (61 Prozent) und 2004 (53 Prozent) um 8 

Prozent (tabelle 1), die anhängerschaft des autoritarismus stieg 

von 16 auf 21 Prozent, d.h. um 5 Prozent (informe-resumen 

2004). gleichzeitig wuchs 2004 die zahl derjenigen, die sich 

gegenüber dem politischen System indifferent verhalten, auf 21 

Prozent. Bei der wertschätzung der demokratie bestehen mar-

kante unterschiede: in nicaragua und Paraguay sank die zahl 

der Befürworter der demokratie seit 1996 um ganze 20 Prozent. 

erstaunlicherweise zeigt mexiko, das 2000 einen wechsel in der 

politischen elite zu verzeichnen hatte, gar keine änderung. 

deutliche einbrüche waren in den krisenländern Bolivien und 

Peru feststellbar, ebenso in guatemala und kolumbien sowie in 

dem traditionell stabilen costa rica, wo die Verfahren gegen drei 

ex-Präsidenten zu dem negativen Bild beigetragen haben 

könnten. 
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nur in chile, honduras und Venezuela zeigt sich überhaupt eine 

Verbesserung, die in dem ölland auch mit den hohen erwar-

tungen bzw. Befürchtungen mit Blick auf die populistischen 

Versprechungen von Präsident chávez zu tun haben dürfte. Para-

guay stellt das einzige land dar, in dem es eine Präferenz für 

den autoritarismus gab. in zwölf ländern vertritt die mehrheit 

die ansicht, dass die militärs weniger effizient seien als die 

zivilisten, während in sechs ländern die zahl zwischen 40 und 

50 Prozent schwankt. darunter befinden sich Peru und Paraguay, 

aber nicht die krisenländer Bolivien und ecuador. 

tabelle 1: Befürworter von Demokratie und autoritären syste-

men in lateinamerika 1996-2004 

Anteil (in %) der überzeugten Demokraten und Anteil (in %) der Be-

fragten, die unter bestimmten Bedingungen eine autoritäre Regierung 

vorziehen würden.

Demokratie1

  

autoritäres system2

 

Quellen: 1 Latinobarómetro 2004.
 2 Latinobarómetro 1996-2002, zusammengestellt    
  nach: Nolte 2002, a.a.o., S. 160.

der Befund, dass im jahre 2004 im durchschnitt immerhin 64 

Prozent der Befragten für eine starke politische Führung eintra-

ten – bei deutlichen länderspezifischen unterschieden – bedeutet 

allerdings nicht, dass sie anhänger einer militärregierung wären. 

wie in anderen weltregionen zeigt sich darüber hinaus, dass die 

zahl der Befürworter der demokratie wesentlich höher ausfällt, 

als die zufriedenheit mit dem tatsächlichen Funktionieren der 

gewählten regierungen. 

zwischen 30 und 40 Prozent der Befragten vertritt die meinung, 

dass man mit der wählerstimme keinen wirklichen wechsel 

einleiten kann. Seit 2000 sank die zahl derjenigen, die angaben, 

dass sie eine bestimmte Partei wählen würden, auf 45 Prozent. 

dagegen bekundeten 55 Prozent zum zeitpunkt der umfrage, 

dass sie es nicht tun würden, und zwar in elf ländern. dies kann 

 1996 1997 1998 2000 2001 2002

argentinien 15 15 16 16 21 17

Bolivien 17 16 22 13 17 20

Brasilien 24 19 18 24 18 15

chile 19 16 16 19 19 14

costa rica 7 9 21 6 8 8

ecuador 18 23 19 12 23 18

el Salvador 12 13 10 10 10 16

guatemala 21 26 29 21 21 12

honduras 14 17 9 15 8 14

kolumbien 20 13 17 23 16 11

mexico 23 31 28 34 35 20

nicaragua 14 19 9 6 22 12

Panama 10 10 8 18 23 16

Paraguay 26 42 36 39 43 38

Peru 13 16 12 13 12 16

uruguay 9 7 9 9 10 10

Venezuela 19 17 25 24 20 12

Wie in anderen 

Weltregionen 

zeigt sich, dass 

die Zahl der 

Befürworter 

der Demokra-

tie wesentlich 

höher ausfällt, 

als die Zufrie-

denheit mit dem 

tatsächlichen 

Funktionieren 

der gewählten 

Regierungen.

 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2004-

         96

nicaragua 59 68 72 64 43 63 51 39 -20

Paraguay 59 44 51 48 35 41 40 39 -20

Bolivien 64 66 55 62 54 52 50 45 -19

Peru 63 60 63 64 62 55 52 45 -18

guatemala 51 48 54 45 33 45 33 35 -16

kolumbien 60 69 55 50 36 39 46 46 -14

costa rica 80 83 69 83 71 77 77 67 -13

Brasilien 50 50 48 39 30 37 35 41 -9

argen-

tinien 71 75 73 71 58 65 68 64 -7

ecuador 56 41 57 54 40 47 46 46 -6

el 

Salvador 56 66 79 63 25 40 45 50 -6

uruguay 80 86 80 84 79 77 78 78 -2

mexiko 53 52 51 45 46 63 53 53 0

chile 54 61 53 57 45 50 51 57 3

Venezuela 62 64 60 61 57 73 67 74 12

dom. rep. - - - - - 75 - 65 na

gesamt 61 62 62 60 48 56 53 53 -8
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als ein anzeichen dafür gewertet werden, warum einzelkandi-

daten und populistisch auftretende Politiker große chancen 

haben. gerade die weniger gebildeten gaben an, dass sie die 

Politik in immer geringerem maße verstehen.

die Befunde verweisen darauf, dass in lateinamerika Vertrauen 

eher gegenüber gewissen netzwerken und organisationen be-

steht, nicht aber zur Politik insgesamt. an erster Stelle steht in 

allen ländern die katholische kirche mit noch 70 Prozent, es 

folgten – im mittel 1996-2004 – das Fernsehen, mit unter 40 

Prozent, dann die Streitkräfte, die großunternehmen, der Präsi-

dent, die Banken, die munizipien, die Polizei, die justiz, die 

regierung, das Parlament und die Parteien.

abgenommen hat ebenfalls die zufriedenheit mit der marktwirt-

schaft (2004 = 19 Prozent) und mit den ergebnissen von Priva-

tisierungen, mit denen 75 Prozent „weniger zufrieden” sind.

dennoch stiegen die persönlichen zukunftserwartungen. nur 30 

Prozent meinen, dass die ökonomische lage des jeweiligen 

landes im kommenden jahr besser ausfallen wird, 41 Prozent 

hoffen jedoch auf eine Verbesserung der eigenen Situation. die 

Schlussfolgerungen der autoren des latinobarómetro um marta 

lagos sind vorsichtig: weder beim Vertrauen und der unterstüt-

zung für die demokratie noch bei den widersprüchlichen hal-

tungen ihr gegenüber erkennen sie starke Veränderungen in den 

zehn jahren. die Bürger möchten vor allem ihre Probleme gelöst 

sehen, sie glauben nicht an die effizienz der Streitkräfte und 

würden eine militärregierung nicht unterstützen. die mehrheit 

der Bevölkerung zeigt sich unzufrieden mit dem Funktionieren 

der marktwirtschaft. Sie teilt die ansicht, dass es in den ländern 

nicht gerecht zugeht und nicht im interesse der Bevölkerungs-

mehrheit regiert wird. Bei der Frage „demokratie oder autori-

täres System?” wird deutlich, dass die lateinamerikaner bei aller 

kritik anhänger der demokratie bleiben. kritisiert wird also nicht 

die demokratie an sich, sondern bloß ihr schlechtes bzw. sogar 

mangelhaftes Funktionieren. 

6. PolitisCHe ParteieN

in der südlichen hemisphäre weist lateinamerika die längste 

geschichte politischer Parteien auf. im 19. jahrhundert entstanden 

in vielen ländern zumindest zwei parteiähnliche gebilde – die 

konservativen und die liberalen. Sie glichen jedoch honoratioren-

clubs oder wurden von einzelnen anführern (caudillos) beherrscht. 

Parteien aus den städtischen mittelschichten formierten sich nach 

der wende zum 20. jahrhundert in den ländern des Südzipfels 

aber auch im Vorfeld der mexikanischen revolution von 1910.

massenparteien entstanden erst seit den 1920er jahren, ver-

stärkt in den 1940ern. ein teil dieser Parteien war jedoch eine 

Folge des historischen Populismus, d.h. es waren gründungen 

„von oben” in denen die Person des Parteigründers eine zentrale 

rolle spielte. die hohe Bedeutung des Populismus war und ist 

auch eine Folge der Schwäche der Parteien. Sie waren bis mitte 

des 20. jahrhunderts in der regel klein und konzentrierten sich 

auf die Städte. die Populisten richteten sich in ihrem diskurs an 

unterschiedliche Schichten und grenzten sich unter dem Vorzei-

chen des nationalismus von der landbesitzenden oligarchie und 

dem ausland ab. moderne massen- oder Volksparteien (partidos 

populares) kamen in Peru (aPra), Venezuela (ad/coPei), costa 

rica (Pln) und chile (Pdc) auf. Von nordamerikanischen For-

schern wurden sie als moderne politische Parteien bezeichnet 

und einer ganzen Studentengeneration zum Studium empfohlen 

(Fitzgibbon 1965).

zwischen den populistischen Bewegungen und den Volksparteien 

lateinamerikanischer Prägung besteht ein in der gegenwart 

wieder aktualisiertes Spannungsverhältnis: die nationalistisch-

antiimperialistischen Bewegungen gruppieren sich häufig um 

eine integrationsfigur, vernachlässigen die innerparteiliche 

demokratie und besitzen teilweise ein gespaltenes Verhältnis zur 

repräsentativen und pluralistischen demokratie. Populisten 

propagieren – etwas verkürzt ausgedrückt – den gedanken eines 

einheitlichen Volkswillens, der sich in der jeweiligen Bewegung 

bzw. der Figur des Parteiführers konkretisiert. Sie sind nicht 

gegen die demokratie, sondern gegen die  in lateinamerika 

vorherrschenden formalen demokratien, die das Problem der 
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ungleichen Verteilung des reichtums und der abhängigkeit vom 

ausland nicht gelöst hätten. im unterschied zu der Parteienkritik 

der castro-guevaristischen Stadt- und landguerilla-gruppen der 

1960er jahren verfügen sie über einen massenanhang und gehen 

aus freien wahlen hervor. nach außen vertreten sie das konzept 

einer plebiszitären demokratie.

der annahme von einem Spannungsverhältnis zwischen Parteien 

populistischer herkunft und den Parteien sozialdemokratischer 

bzw. christdemokratischer ausrichtung liegt auch die neuere 

diagnose von den zwei linken in lateinamerika zugrunde (Petkoff 

2005; nueva Sociedad 2005): einer links-nationalistischen Vari-

ante mit einzelnen autoritären oder militärischen zügen, d.h. 

kuba unter den castros, Venezuela seit 1999 mit hugo chávez, 

Bolivien unter der regierung von evo morales ab anfang 2006 

und eventuell ecuador mit rafael correa und nicaragua unter 

daniel ortega seit ende 2006; und einer „demokratischen lin-

ken”, zu der die Präsidenten von Brasilien, chile und uruguay 

gerechnet werden. den regierungen in den ländern der so 

genannten revolutionären achse havanna – caracas – la Paz ist 

gemeinsam, dass sie teilweise aus demokratischen wahlen her-

vorgingen, die bestehenden repräsentativen Systeme aber verän-

dern wollen. eine gewisse „modellfunktion” nimmt der in Vene-

zuela ab 1999 eingeschlagene weg über eine Verfassungsge-

bende Versammlung ein. gemeinsam ist diesen regierungschefs 

darüber hinaus die externalisierung der sozialen Probleme unter 

dem Vorzeichen eines entwicklungsnationalismus. als Verant-

wortliche für defizite jedweder art erscheinen die alten eliten und 

politischen gegner, die recht pauschal als oligarchen bezeichnet 

werden sowie der einfluss des uS-imperialismus und der globali-

sierung. in Bolivien und in ecuador spielt der aspekt des indige-

nismus eine rolle. diese konfliktlinie trat in der Vergangenheit 

nicht so deutlich hervor (van cott 2005; Ströbele-gregor 2006). 

der diskurs der genannten Präsidenten besteht aus einer mi-

schung von Versatzstücken aus dem sozialistischen denken und 

lateinamerikanischen traditionen bis hin zum caudillo als genu-

inem ausdruck eines „demokratischen caesarismus”. dieser 

Begriff geht auf den venezolanischen Soziologen Vallenilla lanz 

zurück und taucht derzeit wieder auf (vgl. Sic 2007: 691). es 

finden sich aber auch ideen aus dem umfeld von Post-demokra-

tie und globalisierungskritik.

eine reihe von Parteien ist in den 1990er jahren in eine krise 

geraten. zur erklärung für die Schwäche der Parteien und den 

aufschwung von anti-Politikern, outsidern und neuen Populisten 

seit den 1990er jahren können folgende aspekte herangezogen 

werden:

das ende des kalten krieges und die sinkende Bedeutung ide-

ologisch-programmatischer Positionen. 

das nachlassen von aktivitäten der während der 1980er jahre 

in lateinamerika ziemlich präsenten transnationalen Parteien-

verbände (Si, cdi) und die Schließung von parteinahen aus-

bildungsinstituten, z.B. in costa rica. 

die neuere ausstrahlungskraft von nationalistisch-antiimperia-

listisch auftretenden Präsidenten (chávez, morales) im Verein 

mit einer gewandelten Bedeutung kubas als exporteur von 

„humankapital”, d.h. lehrern, ärzten und Sicherheitspersonal 

in zusammenarbeit mit der öl-diplomatie der venezolanischen 

regierung.

im kontext von Parteienschwäche und neuem Populismus ge-

langten an die regierung: 

einerseits eine reihe von ehemaligen unternehmern wie Vi-

cente Fox in mexiko 2000-2006, arnaldo alemán in nicaragua 

1997-2001, Sánchez de losada 1993-97/2002-03 und zuvor 

bereits collor de mello 1989 in Brasilien. andere erreichten 

nicht das Präsidentenamt, waren aber in wahlkämpfen tätig, 

wie etwa der Bananenexporteur und multimillionär Álvaro no-

boa 2002 und 2006 in ecuador. 

neue Populisten, die eine scharfe Parteienkritik üben und zu-

nächst von einem teil der medien und der Bevölkerung unter-

stützt wurden. dank des öl-Sozialismus von Präsident chávez 

sind mittel vorhanden, die zur unterstützung von ähnlichen 

Bewegungen und „Parteien” eingesetzt werden.

°

°

°

°
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Für lateinamerika kann man also in einigen ländern rückschrit-

te bei der bereits erreichten Parteientwicklung feststellen. zu 

nennen sind Venezuela und Bolivien, (wo allerdings die reform-

fähigkeit des politischen Systems in den 1990er jahren stark 

überschätzt wurde). Peru und costa rica zeigen, dass eine 

wiedererholung von geschwächten Parteien möglich ist. hier 

scheint sich der Satz zu bestätigen: old parties never die. die 

derzeit in mexiko regierende Pan präsentiert sich wiederum als 

relativ gut organisierte und finanzstarke Partei mit recht jugend-

lichem Personal. in mittelamerika gilt es zu berücksichtigen, dass 

die Parteiengeschichte ohnehin vergleichsweise kurz ist und in 

einigen Fällen erst mit der re-demokratisierung in den 1980er 

jahren begann (guzmán/jiménez 2005). 

die Bedeutung von Parteien gehört also in lateinamerika nach 

wie vor auf die agenda der Politikwissenschaft (vgl. kaS 2006). 

dies impliziert:

eine kontinuierliche Beschäftigung mit dem thema jenseits 

von konjunkturen der entwicklungstheoretischen debatte, 

notwendig sind qualifizierte Fallstudien zu einzelnen Parteien 

mit einem analyseraster, 

landeskenntnisse und Feldforschung sind erforderlich, 

 

der politikwissenschaftliche Vergleich ist hilfreich, er sollte 

 jedoch erst am ende von Fallstudien stehen, 

die internen Strukturen von Parteien sollten untersucht wer-

den (unter Berücksichtigung von Parteiengesetzen, Statuten 

etc.), 

die arbeiten zur Systematik von wahlen in lateinamerika kann 

hier als orientierung dienen, wobei die thematik der Parteien 

komplexer ist, 

die Frage der rekrutierung von Parteipolitikern und die Frage 

nach Parteieliten sollte mitberücksichtigt werden, 

 

°

°

°

°

°

°

°

die Politischen Stiftungen sollten die analyse von Parteien in 

den südlichen ländern weiter betreiben bzw. erneut in ihr auf-

gabenfeld integrieren. 

7. PersPeKtiVeN: Die PolitisCHeN systeMe 

 lateiNaMeriKas iM 21. JaHrHuNDert

die neuere demokratiedebatte hat der analyse von wahlen und 

institutionen hohe aufmerksamkeit gewidmet, weitaus seltener 

wurde das Funktionieren von Parteien und der mechanismen der 

Politik untersucht. mit Blick auf die 3. welle kann festgehalten 

werden: Sie dauert länger als andere demokratisierungswellen 

in lateinamerika. nach der Phase der neueren militärdiktaturen 

hatten demokratische regime bessere überlebenschancen. dazu 

haben zunächst auch die transnationalen Beziehungen, die 

veränderte uS-Politik gegenüber nicht-gewählten regimen und 

die rolle der organisation amerikanischer Staaten (oaS) beige-

tragen (mainwaring/Pérez-linán 2005: 56-59). die in den 

1990er jahren enttäuschende wirtschaftsentwicklung hat dann 

den aufstieg von neuen Populisten gefördert. während bei der 

Qualität sowie der regelmäßigkeit von wahlen erhebliche Fort-

schritte erkennbar sind, bestehen im Verwaltungshandeln und im 

politischen Stil konstanten, welche die re-demokratisierung 

überdauert haben. insofern steht die diskussion zur demokratie-

messung und zu den „defekten demokratien” erst am anfang; 

entsprechende rankings können die dynamik des politischen 

Prozesses nur partiell einfangen. eine parallele entwicklung von 

marktwirtschaft und demokratie muss nicht erfolgen. Vielmehr 

ist es möglich, dass gleichzeitig freie wahlen, marktwirtschaft-

liche reformen, entwicklungsversagen und eine demokratische 

nicht-konsolidierung stattfinden.

mehr als zwanzig jahre nach der rückkehr zu demokratisch 

gewählten regierungen ist angesichts von korruption und anzei-

chen einer erschwerten regierbarkeit vor allem im andenraum 

von einem elitenversagen die rede. empirische und verglei-

chende Studien zu den alten und neuen eliten sind selten 

(adlaF-jahrestagung 2004), sie dürften im zuge des elitenaus-

tausches in Venezuela und Bolivien an Bedeutung gewinnen.
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Stehen wir vor einer Phase neuer instabilität in lateinamerika 

(dirmoser 2005; der Spiegel 2005; grabendorff 2007)? die 

lateinamerikanischen gesellschaften sind offener und hetero-

gener geworden. auf die lange dominanz der katholischen kirche 

folgt eine religiöse Pluralisierung, an Stelle alter klassen- und 

Standesschranken finden wir eine neue informalität und mobili-

tät, nicht-regierungsorganisationen (nros) haben ebenso an 

Bedeutung gewonnen wie soziale und indianische Bewegungen. 

ungeklärt ist bei einem teil der neuen akteure die Frage der 

demokratischen legitimität und repräsentation sowie ihr Ver-

hältnis zu den vorhandenen Parteien und gewerkschaften. Folge 

des partiellen rückzuges des nationalstaates, neoliberaler an-

passungspolitiken und neuer multikultureller Verfassungen 

(könig 2006: 727ff) können soziale unruhen, Formen der ano-

mie und steigende transnationale migrationsprozesse sein. ein 

ergebnis der fragmentierten Parteiensysteme ist ein verstärkter 

Präsidentialismus. an die Stelle einer institutionalisierten treten 

Formen einer personalisierten demokratie. der neue Populismus 

kann dabei auch als eine Strategie von Präsidenten angesehen 

werden, um die zahl der unabhängigen akteure im politischen 

System zu reduzieren (navia/walker 2007; zakaria 2007). 

wenn wir die einzelnen Befunde zusammenfassen, dann erken-

nen wir, dass die Politik in lateinamerika im 21. jahrhundert 

elemente aufweist, die schon vor der dritten welle vorhanden 

waren. erscheinungsformen wie der Populismus, ein nationalisti-

scher antiimperialismus, gewaltpolitik, klientelismus, problema-

tische netzwerke, korruption – über die stärker berichtet wird 

als in der Vergangenheit – gehören in einigen ländern zu den 

Begleiterscheinungen. eine „perfekte welle” der demokratisie-

rung besteht nicht. Vieles spricht nun, nach dem der Blockge-

gensatz zu ende ist, dafür, bei der analyse von Politik in lateina-

merika sowohl von universalen als auch regionalen Faktoren 

auszugehen.
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ParteienFörderung 
der kaS: grundlagen,   
ziele und BeiSPiele



1. eiNleituNG

Seit dreizehn jahren besteht in der republik Südafrika ein 

demokratisches System auf der grundlage der konsensual 

erarbeiteten Verfassung. der demokratische neubeginn des 

landes basiert auf einer der liberalsten Verfassungen der welt, 

politische Freiheiten sind verankert, die medien berichten 

unabhängig und der politische diskurs ist robust. Beobachter 

und analysten bewerten die drei inzwischen stattgefundenen 

wahlen (1994, 1999 und 2004) als frei und fair; die demokra-

tie befindet sich auf dem weg der konsolidierung. die erfolge 

des friedlichen transitionsprozesses finden international aner-

kennung. Südafrika gilt als ankerland im globalen kontext, 

spielt eine gestaltende rolle in der Süd-Süd-kooperation, 

nimmt in der afrikanischen region eine leaderfunktion ein und 

beteiligt sich an Friedens- und komplexen politischen Vermitt-

lungsmissionen (z.B. kongo). 

in diese generell positive Bewertung mischen sich jedoch 

kritische Stimmen, die Besorgnis über qualitative merkmale 

der südafrikanischen demokratie manifestieren. Bei näherer 

Betrachtung des Parteiensystems sind Fehlentwicklungen 

unübersehbar, die einer korrektur bedürfen. die rahmenbedin-

Parteienentwicklung und 
 ParteienzuSammenarBeit  
in SüdaFrika
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gungen dafür sind durch die liberale Verfassung und den bishe-

rigen Verlauf des demokratisierungsprozesses gegeben. aller-

dings sind risiken, die zu einer deformation des demokratischen 

Systems führen können, unübersehbar.

2. KerNProBleMe Des ParteieNsysteMs iN süD-

afriKa

in Südafrika besteht eine sehr ausgeprägte einparteiendominanz 

mit einer schwachen und fragmentierten opposition. Schlaglicht-

artig lässt sich das Parteiensystem folgendermaßen beschreiben: 

die politische arena ist maßgeblich dominiert durch den re-

gierenden anc, der seit den wahlen 2004 über eine 2/3 mehr-

heit im nationalen Parlament verfügt. die starke Stellung des 

anc war nach den wahlen 1994 ein entscheidender Faktor zur 

herstellung von politischer Stabilität, die mit der Bildung der 

„regierung der nationalen einheit” zusammen mit nnP und 

iFP garantiert werden konnte. zunehmend nutzt jedoch der 

anc seine umfassende macht dazu, die unabhängigkeit von 

Verfassungsorganen zu unterminieren, Schlüsselpositionen in 

staatlichen einrichtungen, gesellschaft und wirtschaft mit ei-

genen anhängern zu besetzen und die kontrollfunktion des 

Parlaments gegenüber der exekutive zu schwächen. 

 

der anc hat seinen Parteibildungsprozess nur zaghaft voran-

getrieben und bleibt weiterhin eher als Befreiungsbewegung 

charakterisiert. das insgesamt pragmatisch ausgerichtete poli-

tische konzept führt bei wahlen zu einer (durchaus erfolg-

reichen) „catch-all” Strategie. 

der anc ist eine „tripartide alliance”, die gemeinsam mit der 

kommunistischen Partei (SacP) und dem dominanten gewerk-

schaftsverband (congress of South african trade unions, co-

Satu) gebildet wird. diese zusammensetzung der regierungs-

partei prägt das Verständnis von der politischen gestaltungs-

aufgabe des anc maßgeblich. während Präsident thabo mbeki 

mit seinem Finanzminister trebor manuel für die insbesondere 

auf internationaler ebene wahrgenommene realpolitik steht, 

übernimmt der pragmatisch linke und populistische Flügel der 

°

°

°

Partei die rolle der opposition, insbesondere in der wirt-

schaftspolitik (growth, employment and redistribution, gear; 

accelerated and Shared growth initiative for South africa, as-

giSa). die unzufriedenheit der eigenen wählerklientel über 

mangelnde teilhabe an der Prosperität des landes wird mittels 

dieser doppelrolle aufgefangen. opposition findet also inner-

halb der eigenen Partei statt, während eine zunehmende into-

leranz gegenüber den oppositionsparteien außerhalb des anc 

besteht (kapstadt). 

die regierungspartei anc sieht sich derzeit einem erheblichen 

inneren machtkampf ausgesetzt. die trennlinie verläuft zwi-

schen dem Parteipräsidenten thabo mbeki und seinem Vize-

präsidenten. mit jacob zuma hat der linke Populismus, unter-

stützt von SacP, coSatu, anc-Youth league und weiten teilen 

der anc-women organization, eine Führungsfigur, die trotz 

Skandalen und korruptionsanschuldigungen derzeit parteiin-

tern und in umfragen über eine mehrheit verfügt. Bei dem im 

dezember 2007 in der Provinz limpopo stattfinden Parteitag 

stehen wahlen an. Bisher galt die (nicht kodifizierte) regel, 

dass der gewählte Parteipräsident bei den nächsten wahlen 

kandidat für das amt des Staatspräsidenten wird. thabo mbeki 

hat eine erneute kandidatur für das Parteiamt nicht ausge-

schlossen, strebt aber keine dritte amtszeit als Staatspräsident 

an. alternative kandidaten stehen mit dem erfolgreichen ge-

schäftsmann cyril ramaphosa, tokyo Sexwale, ebenfalls im 

Business, Finanzminister trevor manuel, Verteidigungsminister 

mosiuoa lekota und kgalema motlhanthe, generalsekretär 

anc zur Verfügung, einzige Frau im kandidatenrennen ist der-

zeit außenministerin nkosazana dlamini-zuma. 

 

in der SacP findet eine heftige auseinandersetzung über den 

Verbleib in der dreierallianz statt. ein Sonderkongress im juli 

dieses jahres soll darüber entscheiden, ob SacP bei den wahl-

en 2009 als eigenständige Partei antritt. Beide optionen sind 

für SacP mit erheblichen risiken behaftet. würde SacP als un-

abhängige Partei kandidieren, wäre die zielgruppe weitgehend 

das gleiche wählerreservoir wie die des anc. ein zusätzliches 

Problem würde für mitglieder von coSatu entstehen, die über 

ihre Parteizugehörigkeit ebenfalls neu entscheiden müssten. 

°

°
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hinzu kommt ein spezielles abkommen, das es SacP mitglie-

dern erlaubt, gleichzeitig anc-mitglied zu sein. andererseits 

könnte die option für den Status Quo dazu führen, dass SacP 

politisch bedeutungslos wird und im anc aufgeht, gleich der 

nnP im jahr 2006. 

eine mögliche Spaltung des anc wird unter experten kontro-

vers beurteilt. die wahrscheinlichkeit ist jedoch eher als gering 

einzustufen, da bisher alle drei Partner vom zusammenhalt der 

allianz profitierten. die opposition sollte deshalb von diesem 

Szenario nicht ausgehen und darauf setzen, in einem mittel- 

und langfristigen ansatz aus eigener kraft an Stärke zu gewin-

nen. 

der opposition ist es allerdings bisher nicht gelungen, sich in-

haltlich und programmatisch als wählbare alternative zum anc 

zu präsentieren und so enttäuschte anc-wähler anzusprechen. 

ihr wähleranteil nahm kontinuierlich ab. Stimmten im jahr 

1994 noch 37 Prozent der wähler für die oppositionsparteien, 

waren es 1999 noch 33,5 Prozent und bei den letzten wahlen 

2004 30 Prozent. dennoch besteht bei den wichtigsten opposi-

tionsparteien kaum Bereitschaft, Schnittmengen für eine ge-

meinsame Programmatik zu finden und (strategische) wahlalli-

anzen einzugehen. man fischt getrennt in einem kleiner gewor-

denen teich. 

Für die da als größte oppositionspartei ist das wählerpotential 

mit 12,37 Prozent praktisch ausgeschöpft, wenn es ihr nicht 

gelingt, schwarze wählerschichten zu erschließen. nachdem 

die nnP 2006 im anc aufgegangen ist, gilt da als die verblei-

bende nachfolgepartei von nP. trotz ihrer straffen organisation 

und der konstruktiven rolle als offizielle Sprecherin der oppo-

sition, scheint für die liberal individualistisch ausgerichtete Par-

tei eine nur schwer überwindbare ethnische Barriere zu beste-

hen. ob der rücktritt von tony leon vom amt des Parteipräsi-

denten das verändert, bleibt abzuwarten. die da gehört den 

internationalen liberalen an. 

°

°

°

iFP befindet sich in einem Schrumpfungsprozess auf nationaler 

ebene (1994: 10,54 Prozent; 1999: 8,58 Prozent; 2006: 6,97 

Prozent) und wird heute vor allem als regionale Partei wahrge-

nommen, die ihre unterstützung in weit überwiegendem maße 

in der zulu-region findet. allerdings verlor iFP 2004 auch die 

regierungsmehrheit in der Provinz kwazulu/natal an den anc. 

im verfassunggebenden Prozess setzte sich iFP insbesondere 

für einen föderativen Staatsaufbau ein. iFP beansprucht eine 

sozialkonservative Partei für alle Südafrikaner zu sein, ver-

mochte jedoch bisher nicht das Stigma, eine zulu-Partei zu 

sein, erfolgreich zu widerlegen. 

Beim Parteitag im oktober 2006 sprach Parteipräsident mango-

suthu Buthelesi diese Probleme sehr offen an, verlangte eine 

inhaltliche und personelle erneuerung der Partei und reklamierte 

ein eigenständiges, vom anc klar zu unterscheidendes Profil mit 

nationalem anspruch für die wahlen 2009.

Bei drei weiteren Parteien handelt es sich um sehr junge grün-

dungen.

im jahr 1996 entstand das united democratic movement 

(udm) mit dem anspruch, eine für alle wählbare alternative im 

politischen zentrum zu sein. udm bezeichnet sich selbst als 

„social democratic movement”. die Partei erreichte 2004 ledig-

lich 2,28 Prozent (9 Sitze) der Stimmen und ist stark auf die 

Provinz eastern cape konzentriert. mit dem ausscheiden von 

roelf meyer verlor das pluralistische konzept der Partei die we-

sentliche grundlage. die Partei ist heute sehr stark auf die 

Person Bantu holomisa fokussiert. 

erst im april 2003 entstanden die independent democrats 

(id), die bei den wahlen 2004 auf anhieb 1,73 Prozent (7 

Sitze) erzielen konnten. id bezeichnet sich ebenfalls als sozial-

demokratisch ausgerichtet und hat damit die ursprüngliche 

ideologische offenheit aufgegeben. das wahlmanifest 2004 

war völlig auf die Parteivorsitzende Patricia de lille ausgerich-

tet, die ihre politische laufbahn im Pan african congress (Pac) 

und im gewerkschaftssektor begann. die wählerschaft ist 

stark von den coulereds in western cape bestimmt.

°

°

°



140 141

als Post-apartheid Partei gründete sich im dezember 1993 die 

african christian democratic Party (acdP), die insbesondere 

christlich religiöse gruppen anzusprechen beabsichtigt. die 

Strukturen der Partei sind stark auf den seit gründung amtie-

renden Parteipräsidenten, Pastor dr. kenneth joseph meshoe, 

konzentriert. das Parteiprogramm hat teilweise fundamentalis-

tische züge, insbesondere zur todesstrafe, zu gleichge-

schlechtlichen gemeinschaften und der Priorität von enthalt-

samkeit zur Vorbeugung von hiV/aidS. 

weitere Parteien bestehen sowohl auf nationaler als auch auf 

Provinzebene. Bei der unabhängigen wahlkommission (inde-

pendent electoral commission, iec) sind derzeit 91 Parteien 

auf nationaler ebene registriert. davon kandidierten 21 bei den 

letzten wahlen 2004. nur zwölf Parteien erzielten mandate im 

nationalparlament, von denen sich wiederum 387 von 400 

mandaten auf die sieben wichtigsten Parteien konzentrierten.

zusammenfassend kann festgestellt werden:

in Südafrika besteht auch sechzehn jahre nach dem ende des 

apartheidregimes ein Parteiensystem mit einer dominanten 

regierungspartei und einer fragmentierten opposition. 

trotz vielfacher Versuche gelang es der opposition nicht, eine 

nicht ethnisch geprägte Partei zu etablieren und damit ein 

breiteres wählerreservoir zu erschließen, um eine glaubwür-

dige oppositionsrolle ausüben zu können. 

der anc war die gestaltende kraft der politischen transition in 

Südafrika und wird wohl für die vorhersehbare zukunft regie-

rungspartei bleiben. den starken zusammenhalt der dreieralli-

anz und die solide mehrheit im Parlament nutzte der anc um 

politische und wirtschaftliche Stabilität zu garantieren, die Be-

dürfnisse der breiten Bevölkerung den möglichkeiten anzupas-

sen und in rassistischen sowie ethnischen konflikten zu vermit-

teln. 

galt das für die erste dekade der demokratisierung, wirken 

sich parteiinterne Spannungen in den letzten jahren zuneh-

°

°

°

°

°

°

mend negativ aus. wesentliche gründe sind ein verändertes 

karriereverhalten junger anc-aktivisten, zentralistische ent-

scheidungsstrukturen, die ausbreitung von korruption, latente 

ethnische konkurrenz und unzufriedenheit bei den eigenen an-

hängern über die fortbestehenden defizite bei der Bereitstel-

lung von öffentlichen dienstleistungen vor allem auf lokaler 

ebene.

3. ursaCHeN für Die sCHWäCHe Des ParteieN-

systeMs iN süDafriKa

3.1 inklusivität des politischen systems

die südafrikanische Verfassung basiert auf dem Prinzip der 

maximalen inklusion. Vor dem hintergrund der historischen 

erfahrung soll keine soziale oder ethnische gruppe ohne reprä-

sentation sein, es sei denn, diese entscheidet sich selbst gegen 

eine politische Beteiligung. das trifft selbst für kleine minder-

heiten wie bspw. die San (indigene ureinwohner Südafrikas) zu, 

die sich marginalisiert fühlen, wofür historische und soziale, nicht 

jedoch legale, gründe verantwortlich sind. 

Für politische Parteien gibt es folglich keinerlei legale restriktio-

nen. jeder Bürger kann eine Partei gründen und keine Partei 

kann verboten werden (ausnahme: gewalttätige oder rassisti-

sche Parteien). es gibt keine Sperrklausel als Voraussetzung für 

den einzug ins Parlament. lediglich die mindeststimmen für den 

gewinn von einem Sitz sind zu erzielen.

diese regelung trägt nicht zur herausbildung eines stabilen 

mehrparteiensystems bei, so dass auch zukünftig von einem 

fragmentierten Parteiensystem auszugehen ist. in der politischen 

Praxis benachteiligt das insbesondere die oppositionsparteien. 

3.2 Wahlsystem

die 1996 verabschiedete Verfassung Südafrikas verlangt eine 

proportionale zusammensetzung des Parlaments (ch. 4, §46). 

alle drei allgemeinen wahlen fanden mittels geschlossenen 

kandidatenlisten der Parteien auf nationaler ebene und getrennt 

Es gibt keine 

Sperrklausel als 

Voraussetzung 

für den Einzug 

ins Parlament.
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für die 9 Provinzen statt. da die wahlen lediglich auf der grund-

lage der Parteilisten ohne wahlkreise durchgeführt werden, sind 

die abgeordneten in starkem maße von der Partei abhängig, 

wenn sie eine erneute wahl anstreben. 

andererseits sehen sich die abgeordneten nicht in direkter 

Verantwortung für ihre wähler in einem wiederzugewinnenden 

wahlkreis. hinzu kommt, dass die Parteien programmatisch 

wenig fundiert sind und eine programmatisch-inhaltliche identifi-

kation nur eingeschränkt vorhanden ist. Für relativ junge, kleine 

und programmatisch sowie personell wenig gefestigte Parteien, 

die überdies kaum über lukrative Perspektiven in Form von 

ämtern oder Funktionsstellen verfügen, stellt dies insofern ein 

besonderes Problem dar. niedrig ausgeprägte Parteibindung birgt 

die gefahr, dass mitglieder und abgeordnete die Partei wechseln 

oder in andere Bereiche abwandern.

laut Verfassung sollte nach den wahlen 1999 das wahlrecht auf 

gesetzlicher grundlage geregelt werden. mehrheitlich schlug das 

2002 eingesetzte electoral task team (ett) unter Vorsitz von 

Frederik van zyl Slabbert ein gemischtes wahlrecht mit etwa 70 

wahlkreisen vor. die umsetzung wurde bis nach den wahlen 

2004 verschoben und steht bis heute aus.

3.3 floor-Crossing 

der Parteiwechsel unter mitnahme des mandats war in der Ver-

fassung zunächst nicht vorgesehen, was angesichts des rein 

proportionalen wahlrechts konsequent war. die 2002 eingeführte 

änderung für legalen Fraktionswechsel unter mitnahme des 

mandats legt fest, dass mindestens 10 Prozent der abgeordneten 

einer Fraktion zum wechsel bereit sein müssen. zudem wurde 

das zeitfenster für einen wechsel auf zwei wochen in der mitte 

der wahlperiode begrenzt. 

diese regelung wirkte sich in der Praxis eindeutig zum nachteil 

der kleinen Parteien aus und verstärkte die einparteien domi-

nanz des anc, der mit dem übertritt von zehn udm-abgeordne-

ten 2003 eine zweidrittelmehrheit im Parlament erhielt, die bei 

den wahlen im jahre 2004 bestätigt wurde. aufgrund von Floor-

crossing wechselten da-geführte regierungen im western cape 

und in kapstadt in anc-geführte koalitionen. Bei den kommunal-

wahlen im märz 2006 konnte da zusammen mit fünf kleinen 

Parteien in kapstadt eine äußerst knappe mehrheit erringen. die 

bevorstehende Floor-crossing-Periode ende 2007 könnte erneut 

die mehrheiten umkehren.

3.4 Parteienfinanzierung

die Finanzierung von Parteien auf nationaler und Provinzebene 

ist in Sektion 236 der Verfassung sowie dem Public Funding of 

represented Political Parties act (art. 103, 1997) geregelt. 

demnach werden 90 Prozent der staatlichen mittel über die 

independent electoral commission (iec) proportional auf die 

Parteien entsprechend der anzahl der Sitze im nationalen und 

den Provinzparlamenten verteilt. die verbleibenden 10 Prozent 

(ca. sechs mio. r) werden in abhängigkeit von der zahl der 

abgeordneten auf die neun Provinzparlamente aufgeteilt. jede 

im jeweiligen Provinzparlament vertretene Partei erhält davon 

einen gleichen teil.

unabhängig von dieser regelung können sich Parteien private 

Finanzierung erschließen. es ist nicht untersagt, aus dem aus-

land kommende Finanzmittel anzunehmen. da die mitgliederbei-

träge unterentwickelt und damit nicht signifikant sind, kommt 

der privaten Finanzierung vor allem aus dem unternehmenssek-

tor Bedeutung zu. die Parteien sind jedoch nicht verpflichtet, 

diese zahlen zu veröffentlichen oder private Spender zu nennen. 

angesichts der tatsache, dass der anc auf nationaler und auf 

Provinzebene praktisch alle ministerien und Funktionsämter 

besetzt, ist davon auszugehen, dass die oppositionsparteien 

tendenziell von privaten Sponsoren weniger bedacht werden. es 

stellt eine wichtige herausforderung für die zukunft der demo-

kratie in Südafrika dar, regulationsmechanismen zu etablieren, 

die Spenden des Privatsektors an politische Parteien transparent 

machen und ggf. begrenzen.
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3.5 Politische Partizipation und Wählerentwicklung

die formale politische Partizipation in Südafrika ist abnehmend, 

jedoch im Vergleich zu etablierten demokratien weiterhin hoch. 

die wahlbeteiligung bei den allgemeinen wahlen 2004 erreichte 

75,5 Prozent der eingeschriebenen wählberechtigten, gegenüber 

87,1 Prozent im jahre 1999. Bei qualitativer analyse ergibt sich 

aber ein differenzierteres Bild.

Bezogen auf die gesamten wahlberechtigten ist die Beteiligung 

an den wahlen signifikant rückläufig. die wahlabstinenz stieg 

von 14 Prozent in 1994 auf 30 Prozent in 1999 und 44 Prozent in 

2004 an. das wahlgesetz in Südafrika verlangt von den wahlbe-

rechtigten eine einschreibung ins wahlregister. Bei den wahlen 

2004 haben sich etwa 6,7 mio. wahlberechtigte nicht beim iec in 

das wahlregister eingeschrieben. zusätzlich blieben gut fünf mio. 

registrierte wähler den wahlen fern. 

umfrageergebnisse, bspw. von afrobarometer im märz 2006, 

ergaben, dass die gestiegene wahlabstinenz auf ein wachsendes 

misstrauen gegenüber Politikern und Parteien zurückzuführen ist. 

negative auswirkungen dürfte auch das proportionale wahlsys-

tem ohne wahlkreise haben, da dies zur anonymisierung der 

abgeordneten führt.

Von interesse ist, die Folgen abnehmender wahlbeteiligung für 

die politischen Parteien näher zu beleuchten. Bei zugrundele-

gung der gesamtzahl d  er wahlberechtigten erreichte so der 

anc bei den wahlen 2004 lediglich 39 Prozent der Stimmen, 

gegenüber 70 Prozent der abgegebenen Stimmen (1994: 54 

Prozent zu 63 Prozent; 1999: 47 Prozent zu 66 Prozent). der 

rückgang des anc ist zu einem gutteil auf unzufriedenheit der 

eigenen wählerklientel zurückzuführen, die an dem versprochen-

en „better life” bislang nicht partizipierte (afrobarometer). auf 

der anderen Seite offenbart es die unfähigkeit der oppositions-

parteien, sich als eine wählbare alternative zu präsentieren und 

damit eine reale politische alternative den wählern anzubieten.

weitere Faktoren kommen hinzu: afrika hat eine junge Bevölke-

rung. Für die heranwachsende generation ist apartheid nicht 

eigenes erleben, sondern geschichte. etwa ein drittel der wahl-

berechtigten Bevölkerung war an den wahlen 1994 nicht beteili-

gt. daraus resultiert ein signifikanter anstieg der unabhängigen 

wähler von 12 Prozent im jahre 1994 auf 47 Prozent zehn jahre 

später. entsprechend nahm die Parteibindung von 84 Prozent auf 

53 Prozent ab. 

ein weiterer wandel vollzieht sich durch die entwicklung von 

einer stark race-based society zu einer class-based society. die 

wirtschaftsprogramme der regierung führten inzwischen zur 

herausbildung einer schwarzen mittelklasse und das Bee-Pro-

gramm bringt schwarze nachwuchsmanager in leitende Funkti-

onen in der wirtschaft. andererseits gibt es weiße absteiger, 

insbesondere geringer qualifizierte, so dass sich tendenziell die 

inner-race inequalities vergrößern.

auch in Bezug auf diese Veränderungen haben es die Parteien – 

speziell die oppositionsparteien – versäumt, strategisch zu 

reagieren und neue wählergruppen zu erschließen. afrobarome-

terergebnisse belegen, dass die oppositionsparteien als alterna-

tive kaum wahrgenommen werden, Partei- oder arbeitspro-

gramme keine Verbreitung finden und auch personelle alterna-

tiven als politische Führer wenig bekannt sind.

4. ParteieNZusaMMeNarBeit uND 

 ProJeKtaNsätZe Der Kas

aus den defiziten des Parteiensystems und dem reformbedarf in 

den rahmenbedingungen ergeben sich die arbeitsschwerpunkte 

der kaS im Bereich der Parteienzusammenarbeit. das strate-

gische konzept im länderprogramm hat zwei ebenen:

politische Bildungsarbeit mit Schwerpunkt auf der kommunalen 

ebene 

 

themenorientierter politischer dialog über politische Beratung, 

Foren, Symposien, konferenzen, workshops, Publikationen, etc. 

wichtig ist anzumerken, dass die Parteienarbeit der kaS in 

Südafrika angesichts des bestehenden Parteiensystems nicht 

°

°

Der Rückgang 

des ANC ist zu 

einem Gutteil 

auf Unzufrieden-

heit der eigenen 

Wählerklientel 

zurückzuführen.

Ein weiterer 

Wandel vollzieht 

sich durch die 

Entwicklung von 

einer race-based 

society zu einer 

class-based 

society.
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ausschließlich eine oppositionspartei fördert und in den poli-

tischen dialog auch der anc einbezogen ist.

Für die umsetzung des Bildungsprogramms wurde im jahr 1993 

das democratic development Programme (ddP) mit Sitz in 

durban/kzn gegründet. ohne die historische Verbindung mit iFP, 

mit der programmatisch weiterhin eine besondere affinität 

besteht, aufzugeben, wurde das ddP-Programm von Beginn an 

offen für alle Parteien gestaltet. kernzielgruppe sind jedoch 

politische leader und vor allem jüngere Führungskräfte der 

demokratischen oppositionsparteien auf lokaler, distrikt- und 

Provinzebene. ddP bezieht in seine Programme zielgruppen aus 

allen Provinzen ein, hat jedoch seine Schwerpunkte in kzn und 

western cape und entwickelt aktivitäten in eastern cape. die 

Schwerpunkte des ddP-Programms sind:

Political Fora 

inkundla Yabantu (community dialogue) 

gender desk 

ward committee Project 

Youth Schools Project 

civic education Project 

Strengthening multi-Party democracy 

capacity Building for cSos 

People´s dialogue – ddP news Bulletin.

darüber hinaus gehend sind ddP-maßnahmen so konzipiert, 

dass Verständnis für kooperation der oppositionsparteien über 

gemeinsame wahlplattformen mit dem ziel von allianz- und 

koalitionsbildungen bei den politischen Führungskräften geschaf-

fen wird.

°

°

°

°

°

°

°

°

°

das politische dialogprogramm richtet sich an politische Füh-

rungskräfte auf nationaler, Provinz- und kommunaler ebene. 

einbezogen sind mP´s, mitglieder national council of Provinces 

(ncoP), kommunale mandatsträger, ngo-/cSo-Vertreter und 

medien. zielsetzung des politischen dialogprogramms ist es, das 

Parteiensystem und damit die demokratie in Südafrika zu stär-

ken. konkret: die herausbildung eines mehrparteiensystems 

(multi-Party-System) mit einer stabilen regierung und gefestig-

ten oppositionsparteien, die ihrer parlamentarischen aufgabe 

gerecht werden können. ansatzpunkte sind insbesondere:

wahlsystem, seit 2002 (Symposium) zusammenarbeit mit 

electoral tast team (ett), Publikation der reformvorschläge  

in 2003, neuauflage mit update erfolgte im januar 2007; 

Parteienfinanzierung: regionale Studie und Publikation 

2003/04 in zusammenarbeit mit eiSa; 

mehrparteiensystem und one-Party-dominance: konferenz in 

kapstadt 2005 und Publikation 2006; Politischer dialog wird 

weitergeführt; 

Party coalition: Studie und Publikation 2005/06, 2. auflage 

 januar 2007 in zusammenarbeit mit eiSa; 

Political culture: Symposium november 2005 und Publikation 

1/2007 in zusammenarbeit mit St. augustin college; 

Floor crossing – Parlamentarisches System: konferenz 

11/2006 in kapstadt und Publikation 2/2007, internationale 

erfahrung: deutschland und Brasilien, regionale erfahrung: 

malawi, Südafrika, lesotho, Sambia, Panel mit Spitzenpoliti-

kern der relevanten Parteien, politischer dialog wird weiterge-

führt; 

State of the nation und afrobarometer: kritische analyse und 

umfragen, Publikation der ergebnisse und interpretationen der 

umfragen; 

°

°

°

°

°

°

°



148

workshops im Parteiensektor; 

Spezifische trainingsworkshops für politische Führungskräfte 

der opposition auf nationaler ebene; 

Formate werden nach zielgruppen differenziert und dem Be-

darf entsprechend zielspezifisch entwickelt.

in Südafrika ist der Sitz des Parlaments in kapstadt, die regie-

rung ist in Pretoria angesiedelt. auch der ncoP hat seinen Sitz in 

kapstadt. johannesburg ist das wichtigste wirtschaftszentrum. 

in der Provinz gauteng wohnen viele wichtige politische Führer, 

anc und coSatu haben ihren Sitz ebenfalls in johannesburg. 

western cape und kzn sind die beiden Provinzen in denen ein 

politischer wechsel am ehesten möglich ist. die kaS konzentriert 

ihre arbeit folglich auf die drei politischen zentren in kzn, wes-

tern cape und gauteng. ddP ist in durban angesiedelt, die kaS 

hat ihren Sitz in johannesburg und in kapstadt besteht ein 

gemeinsames Büro.

°

°

°

1. eiNleituNG 

die themen Parteienentwicklung und Parteienzusammenarbeit 

der kaS in Südostasien sollen in fünf Punkten behandelt werden:

 

1.  wie ist die Parteienzusammenarbeit im rahmen unseres 

regionalprojekts Politikdialog eingebettet?

2.  wer sind unsere Partner bei der zusammenarbeit mit poli-

tischen Parteien?

3.  welches sind die inhalte und Schwerpunkte bei der Parteien-

zusammenarbeit?

4.  welches sind die größten Probleme und die Perspektiven der 

politischen Parteien?

5.  welche generellen aussagen kann man über deren Beitrag zu 

demokratisierung machen?

die darstellung erfolgt vor dem hintergrund der aktuellen Projek-

tarbeit vor ort und anhand des konkreten instrumentariums, das 

der kaS im rahmen eines regionalprojekts zur Verfügung steht 

und nicht unter demokratietheoretischen gesichtspunkten, wie es 

etwa in den kaS-auslandsinformationen (Burnell 2006) oder der 

giga-Studie der Forschungsgruppe Parteien reflektiert wird.

Partner und inhalte der 
 ParteienzuSammenarBeit  
in SüdoStaSien

Colin Dürkop
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an dieser Stelle möchte ich einen kurzen hinweis auf die drei 

regionalprogramme der kaS in Singapur geben. Von dort aus 

werden seit 2002 folgende drei Bereiche abgedeckt:

1.  Politikdialog 

u.a. jährliche euro-asiatische think tank-dialoge der führen-

den regierungsberatungsinstitute aus europa und ost- und 

Südostasien; 

 

Foren für zivilgesellschaftliche organisationen; 

 

regionale Vernetzung von politischen Parteien.

2. medien 

gründung des asia news network (ann); 

 

journalistenfortbildung durch das konrad adenauer center of 

journalism an der ateneo universität in manila; 

 

Bildungsmaßnahmen in zusammenarbeit mit der confederati-

on of asian Press institutes (caPi).

3.  rechtsstaatlichkeit 

gründung der regelmäßigen asiatischen Verfassungsrichter-

treffen; 

jährliche aSean-menschenrechtskolloquien; 

 

regelmäßige überregionale antikorruptionskonferenzen.

°

°

°

°

°

°

°

°

°

2. ParteieNZusaMMeNarBeit iM raHMeN Des re-

GioNalProJeKts PolitiKDialoG süDostasieN

2.1 internationale Parteienkonferenzen

die international conference of asian Political Parties (icaPP) 

wurde mit der zielsetzung ins leben gerufen, die zusammenar-

beit in asien auch auf Parteienebene zu fördern. dabei wurde als 

Fernziel eine einigung asiens nach dem Vorbild der europäischen 

union ins auge gefasst. die erste internationale konferenz asia-

tischer politischer Parteien tagte im September 2000 in manila. 

an deren zustandekommen war maßgeblich der damalige cdi-

Vizepräsident, josé de Venecia, beteiligt, der die konferenz mit 

unterstützung der konrad-adenauer-Stiftung und der hanns-

Seidel-Stiftung in manila vorbereitete. als ergebnis des Parteien-

treffens wurde eine gemeinsame erklärung zu den themen 

„Friede und Sicherheit in asien”, „entwicklung der demokratie” 

und „wirtschaftliche entwicklung” verabschiedet. die Parteiver-

treter einigten sich ferner auf eine Serie von Fortsetzungsveran-

staltungen, die 2002 in Bangkok, 2004 in Peking und 2006 in 

Seoul stattfanden. zur Vorbereitung wurde ein Standing com-

mittee eingerichtet, dem wichtige politische Persönlichkeiten aus 

ganz asien angehören. die konrad-adenauer-Stiftung ist durch 

ihr Vorstandsmitglied Prof. rinsche auch im Steering committee 

vertreten.

2.2 Workshops mit politischen Parteien

2005 wurde eine workshopserie für Führungskräfte von poli-

tischen Parteien über modernes Parteienmanagement für Füh-

rungskräfte von politischen Parteien begonnen. die idee dabei 

war, in denjenigen jahren, die zwischen den großen icaPP 

konferenzen liegen, kleinere, fokussierte und thematisch einge-

grenzte workshops anzubieten. die erste Veranstaltung fand in 

manila statt, 2007 wird diese reihe mit einem workshop über 

das thema „jugend und politische Parteien” in delhi fortgesetzt.
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2.3 seminare zu bzw. über politische Parteien

zusätzlich veranstaltet die konrad-adenauer-Stiftung Seminare, 

die die institutionalisierung politischer Parteien in Südostasien 

behandeln sowie die Bedeutung und rolle von politischen Par-

teien in den politischen transformationsprozessen in der region 

analysieren.

2.4 foren der politischen Partizipation

die aSean Peoples assembly (aPa) ist zwar kein politisches 

Parteienforum per se, aber ein vergleichsweise einzigartiges 

regionales Forum zur artikulation sozialer und politischer inter-

essen. mit Blick auf politische Partizipation soll es daher auch in 

diesem konferenzzusammenhang erwähnt werden. aPa fördert 

seit dem jahr 2000 den regionalen dialog und vertrauensbilden-

de maßnahmen zwischen meinungsführern, regierungs- und 

Parteienvertretern mit gruppen der zivilgesellschaft. über 300 

teilnehmer aus den verschiedensten gesellschaftsbereichen, wie 

z.B. Politiker, aktivisten, leiter von regierungsberatungsinstituti-

onen und think tanks und medienvertreter kommen jeweils 

zusammen. Bei der letzten aPa-tagung im dezember 2006 

nahmen mehrere Parteipolitiker und abgeordnete aus indone-

sien, malaysia, thailand und den Philippinen aktiv an den aPa-

Foren und in den entsprechenden arbeitsgruppen teil. die kon-

rad-adenauer-Stiftung unterstützt neben einigen anderen koope-

rationsorganisationen dieses Forum seit drei jahren.

3. PartNer Bei Der ParteieNZusaMMeNarBeit 

iM raHMeN Des reGioNalProJeKts PolitiK-

DialoG süDostasieN

3.1 international Conference of asian Political Parties   

 (iCaPP)

die Federführung für die icaPP-Veranstaltungen liegt bei der 

jeweils ausrichtenden Partei. Für die letzte Parteienkonferenz in 

Seoul hatte zunächst die regierungspartei uri die Sekretariats-

funktion übernommen. Später gesellte sich auch noch die grand 

national Party (gnP) als oppositionspartei zu den ausrichtern 

dazu. neben der kaS war – wie bei den vorherigen konferenzen 

in manila und Bangkok auch – die hanns-Seidel-Stiftung die 

zweite deutsche kooperationsorganisation. 

3.2 Centrist Democrat international (CDi asia-Pacific)

die workshops für leitende mandatsträger politischer Parteien 

werden zusammen mit dem neuen regionalbüro der cdi ausge-

richtet. cdi asia-Pacific ist der asienweite lose zusammenschluss 

von zunächst zehn Parteien der politischen mitte. ihr perma-

nenter Sitz ist in manila. das dortige Sekretariat koordiniert ihre 

tätigkeiten, organisiert Sitzungen und konferenzen und führt 

das Pressewesen. gegründet wurde cdi asia-Pacific vor genau 

einem jahr unter maßgeblicher Beteiligung von Speaker jose de 

Venecia.

3.3 asian Political and international Studies association (aPiSa)

die Federführung bei der workshopreihe über politische Parteien 

liegt bei der im jahr 2001 ins leben gerufenen asian Political and 

international Studies association (aPiSa). hierbei handelt es 

sich um eine renommierte internationale „wissensgemeinschaft” 

von politikwissenschaftlichen instituten und Fakultäten, die 

soziale und gesellschaftspolitische analysen und Studien betrei-

ben. die kaS kooperiert mit diesem Partner bei den zweijährigen  

aPiSa-kongressen und führt gemeinsame Parteienseminare 

durch.

3.4 aPa-sekretariat

gastgeber der aSean Peoples’ assembly (aPa) ist das institute 

for Security and development Studies (iSdS) manila im Verbund 

mit den aSean-iSiS regierungsberatungsinstituten. die kaS 

gehört - zusammen mit der japanischen SPF Stiftung, jica, der 

kanadischen cida und dem open Society institute - zu der 

deutschen haupt-kooperationsorganisation dieses jährlichen 

Forums.
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4. iNHalte uND sCHWerPuNKte Bei Der 

 ParteieNZusaMMeNarBeit

4.1 iCaPP

die letzte asiatische Parteienkonferenz (Seoul) stand unter dem 

generalthema „Frieden und entwicklung in asien”. Parallel zu 

dem Plenum wurden in drei arbeitskreisen Stellungnahmen zur 

politischen, wirtschaftlichen und sozialen dimension der koope-

ration erarbeitet. die arbeitskreise beschäftigten sich mit den 

themen regionale Sicherheit und politische Stabilität, armutsbe-

kämpfung und gute regierungsführung sowie (icaPP 2002) 

Schaffung einer asiatischen gemeinschaft („east asian commu-

nity”). einstimmig verabschiedet wurde die „Seoul declaration on 

Peace and Prosperity in asia”, welche u.a. die wichtige rolle 

politischer Parteien bei den entwicklungsprozessen in asien 

ausdrücklich hervorhebt (icaPP 2006). zu den wichtigen aufga-

ben der politischen Parteien gehören dabei u.a. demokratie, 

„good governance”, Freiheit und rechtsstaat, „human Security” 

und die menschenrechte. dafür wiederum wären gemeinsame 

regionale Sicherheitsstrukturen, eine partizipative grundordnung 

und eine größere wirtschaftliche zusammenarbeit wichtige 

Voraussetzungen. die Parteienvertreter beschäftigten sich in 

ihren Stellungnahmen des weiteren mit den Folgen des globalen 

terrorismus, ebenso mit konsequenzen der armut.

die vorletzte icaPP in Peking war dem thema „Party exchanges, 

cooperation and development” gewidmet. die vorherige konfe-

renz in Bangkok hatte „Promoting consensus and enhancing 

Political Parties cooperation” zum inhalt. die auftaktkonferenz in 

manila beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit Friede und 

Sicherheit in der region. die kaS war – wie bei den icaPP 

Veranstaltungen in manila und Bangkok zuvor – bei den Pla-

nungen involviert und konnte so direkt auf die konferenzgestal-

tung einwirken. 

4.2 CDi asia Pacific

die themen des ersten Parteienworkshops für generalsekretäre 

und leitende Parteienvertreter in manila im dezember 2005 

waren:

Parteienorganisation und -finanzierung, 

politische kommunikation, 

Party Platform and Programme.

dabei wurde auch die Schaffung von institutionellen Verbin-

dungen zwischen den oberen und unteren rängen innerhalb der 

Parteien erörtert. dieses jahr wird das thema jugend und poli-

tische Parteien behandelt. gastgebende Partei ist die kongress-

partei in delhi. insgesamt werden dazu mandatsträger von 

achtzehn asiatischen Parteien eingeladen. der cdi asia-Pacific-

gründungskongress widmete sich in erster linie mit dem thema 

„global interfaith dialogue and cooperation” (cdi-aP 2006).

4.3 aPisa

hauptinhalt bei der zusammenarbeit mit aPiSa bezüglich poli-

tischer Parteien ist die entwicklung und Perspektiven der Par-

teiensysteme in asien, speziell unter dem gesichtspunkt der 

institutionalisierung politischer Parteien1. Schwerpunktmäßig 

werden dabei folgende vier südostasiatischen länder behandelt, 

die sich in einem Prozess der demokratischen transition befin-

den: indonesien, Philippinen, kambodscha und thailand. 

4.4 aPa

eines der ziele von aPa ist es, durch die zusammenbringung von 

Parteienvertretern und Vertretern von Bürgergruppen/akteuren 

der zivilgesellschaft die Berührungsängste und die distanz 

zwischen der politischen klasse und bürgerlichen gesellschaft zu 

verringern. in diesem Sinne lauteten die inhalte und Schwer-

punkte der vergangenen aPa-Foren wie folgt:

”towards an aSean community of caring Societies – the role 

of People in the aSean community Building”, 

”towards a People-centered development in the aSean com-

munity” 

”challenges Facing the aSean Peoples”.

°

°

°

°

°

°
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im einzelnen geht es dabei auch um Fragestellungen wie z.B. 

korruptionsbekämpfung, soziale konfliktvermeidung, Situation 

der menschenrechte, Vernetzungsstrategien von nro, gender-

fragen, Förderung der Partizipation der urvölker/indigenen in der 

region und die herausforderung von politischen reformen in 

Burma/myanmar.

5. situatioN uND ProBleMe Der PolitisCHeN 

ParteieN 

die diskussionen auf den icaPP-konferenzen, den Parteienwork-

shops und Seminaren weisen immer wieder auf die hauptprob-

leme der politischen Parteien hin. es würde im rahmen dieser 

Präsentation aber zu weit führen, diese erschöpfend darzustel-

len. hier deshalb nur kurz eine auflistung der am meisten ge-

nannten Probleme, die für Parteien in asien zutreffen:

institutionelle defizite (zersplitterte Parteienlandschaft, instabi-

le Parteiensysteme), 

organisatorische defizite: (starke Personenbezogenheit, nied-

riges organisationsniveau), 

ideologische defizite (nur symbolische unterschiede, kaum 

ideologisches Profil), 

programmatische defizite (vage Parteiprogramme). 

personelle defizite (paternalistischer und klientelorientierter 

charakter, häufige Parteienwechsel).

weitere oft genannte Probleme sind zentralismus und „top-

down-approach” bzw. fehlender interner meinungspluralismus, 

„money Politics” und korruption, keine geregelte Parteienfinan-

zierung und mangelhafte Parteiengesetze, geringe mitgliedschaft 

und geschlossenheit bzw. kohärenz und schließlich geringe 

wertschätzung bei der Bevölkerung. diese Probleme werden im 

wesentlichen sowohl in den südostasiatischen Beiträgen zum 

kaS-demokratiereport 2007 aus malaysia (Sharom 2007) und 

indonesien (rinakit 2007) als auch in Beiträgen bei einem 

°

°

°

°

°

iSeaS-Seminar in Singapur2 reflektiert. Für malaysia kommt 

erschwerend hinzu, dass alle Parteien streng an ethnisch-religi-

ösen grenzlinien entlang orientiert sind, was dazu führen 

könnte, dass sich dieses land in letzter konsequenz zu einer 

„ethnokratie” entwickelt.

6. BeitraG Zur DeMoKratisieruNG

der konkrete Beitrag, den Parteien für die demokratisierung 

leisten können, kann eigentlich nur im kontext des jeweiligen 

politischen umfelds bewertet werden. er wird für jedes land und 

für jede Partei unterschiedlich zu bewerten sein, inwieweit sie 

der demokratie und der demokratisierung gute dienste erweisen 

oder „gute diener” sind. zumindest kann man aber für die 

konkreten Fördermaßnahmen der Stiftung zu folgenden aussa-

gen kommen:

6.1 iCaPP

icaPP hat sich als Forum etabliert und bewährt, das der Bildung 

von netzwerken sowohl zwischen Parteien aus verschiedenen 

asiatischen ländern, als auch mit anderen institutionen fördert 

und ermöglicht. den Parteien aus jungen und etablierten wie 

auch aus „struggling democracies” (carothers 2006) wird es 

dabei ermöglicht, voneinander zu lernen, sich untereinander 

auszutauschen, globale und regionale Fragen zu erörtern und 

sich ganz allgemein ihrer Bedeutung und Verantwortung bewusst 

werden. nicht zu unterschätzen ist dabei der nebeneffekt, dass 

die Parteienvertreter bei diesen zusammenkünften auch mit 

ausländischen institutionen der Parteien- und demokratieförde-

rung direkt in kontakt treten.

diese im hinblick auf teilnehmerzahl und hochrangigkeit der 

gäste herausragende icaPP-Veranstaltungsreihe dürfte sich 

mittlerweile etabliert haben. zwar können von einer konferenz 

mit einer solch hohen teilnehmerzahl und äußerst heterogener 

zusammensetzung nicht immer konkrete ergebnisse erwartet 

werden. dennoch scheint die überwiegende zahl der politischen 

Parteien asiens - ungeachtet ihrer ausrichtung - dieses Forum 

als nützlich zu erachten, um internationale kontakte in der 
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region zu knüpfen und zu vertiefen. die Parteien sehen diese 

Foren ganz allgemein auch als gute gelegenheit an, international 

für ihre jeweilige Politik zu werben.

in ihren Beiträgen weisen die Parteienvertreter immer wieder auf 

rolle der politischen Parteien als wichtiger transmissionsriemen 

der politischen Partizipation und in dem demokratisierungspro-

zess hin. auch mehr regionale und multilaterale kooperation 

politischer Parteien wird dabei immer wieder angeregt, um die 

Verständigung und vertrauensvolle zusammenarbeit zu fördern. 

Ferner wird die besondere Verantwortung der Parteien gegenü-

ber den menschen und der kampf gegen die korruption regelmä-

ßig angemahnt. in diesem zusammenhang wurde z.B. auch die 

Forderung erhoben, dass die Parteien ihr handeln stärker an den 

tatsächlichen Bedürfnissen der Bevölkerung ausrichten müssten.

Vor diesem hintergrund ist die Präsenz der Stiftung bei dieser 

sowie den zukünftigen konferenzen gar nicht hoch genug einzu-

schätzen, um hochrangige Parteikontakte aufzubauen bzw. zu 

pflegen. gerade im hinblick auf die „Patenschaft” von konrad-

adenauer-Stiftung und hanns-Seidel-Stiftung bei der gründung 

von icaPP, sowie angesichts der exklusivität europäischer anwe-

senheit ist die teilnahme auch für das erscheinungsbild der 

Stiftungsarbeit in asien - sowohl in der öffentlichkeit als auch in 

Fachkreisen - von Bedeutung. insofern hat sich die icaPP zu 

einer bedeutenderen Veranstaltung entwickelt, als dies im jahr 

2000 zunächst abzusehen war. aus Sicht des regionalprogramms 

Singapur sollte der kontakt zu den icaPP-Veranstaltern weiterhin 

gepflegt werden, ungeachtet der konkret gewährten Beteiligung 

der Stiftung an organisation und durchführung der konferenz. 

außerdem sollte die kaS bei diesen konferenzen zahlreich und 

hochrangig vertreten sein. in asien besteht diesbezüglich gene-

rell eine feine wahrnehmung.

6.2 CDi asia-Pacific

cdi asia-Pacific ist noch ein recht junger dachverband. er wurde 

zwar mit einer fulminanten auftaktveranstaltung in manila lan-

ciert, unter starker europäischer Präsenz, u.a. von dem seiner-

zeitigen cdi-Vorsitzenden jose maria aznar, dem eVP-Präsi-

denten wilfried martens, dem eVP-generalsekretär antonio 

lopez-isturiz und dem italienischen Parlamentspräsidenten Pier 

Ferdinando casini. cdi asia-Pacific muss sich aber in den kom-

menden jahren erst noch etablieren und bewähren. das regio-

nalprogramm Singapur wird mit cdi asia-Pacific bei der organi-

sation und durchführung von Parteienworkshops kooperieren. 

die überwiegende zahl der politischen Parteienvertreter haben in 

den evaluierungsfragebögen die Parteienworkshops als sehr 

nützlich erachtet und möchten die internationalen kontakte in 

der region weiter ausbauen; sie sind an einem weiteren aus-

tausch sehr interessiert.

6.3 aPisa

aPiSa gilt als ein sehr wichtiges Forum für den austausch von 

Politikwissenschaftlern und anderen Vertretern der so genannten 

„epistemic communities”. die auswertung am ende des work-

shops „on Party Politics in Southeast asia” erbrachte eine über-

aus positive resonanz der Veranstaltung. Begrüßt wurde auch 

der „netzwerkeffekt” der Veranstaltung, bei der sich viele der 

teilnehmer intensiv über die institutionalisierung politischer 

Parteien austauschen konnten. Bei diesen Seminaren werden 

auch politisch sehr sensible themen angesprochen. Bemerkens-

wert ist die äußerst rege diskussion, Partizipation sowie die 

überaus offene atmosphäre. zwecks erreichung von Breitenwirk-

samkeit werden die Seminarbeiträge 2007 als Buchform veröf-

fentlicht.

6.4 aPa

dieses Forum ist wahrscheinlich das größte organisierte zusam-

mentreffen von nros in aSean und hat sich als regionales 

artikulations- und Partizipationsforum etabliert. aPa erfüllt eine 

wichtige so genannte „agenda setting”-Funktion, die in der 

region durchaus gehör findet und als ein wichtiges Forum für 

zivilgesellschaftliche institutionen gilt. Bei den aPa-Foren erhal-

ten Parteienvertreter die gelegenheit, von verschiedensten 

akteuren der zivilgesellschaft und den Sozialbewegungen zu 

lernen, die ihnen bei der initiierung von gemeinschaftlichen 

regionales aktionen teilweise weit voraus sein können. 
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das aPa-Forum hat sich als ein wirkungsvoller transmissionsrie-

men zwischen der offiziellen regierungsebene, think tanks und 

organisationen der Bürgergesellschaft sowie der politischen 

Parteien erwiesen der „report of the chair of the Fifth aPa to the 

12th aSean Summit” konnte erstmal bei dem gipfeltreffen der 

aSean-Staaten den anwesenden Staats- und regierungschefs 

vorgetragen werden. eine integration in den politischen ent-

scheidungsprozeß ist somit gewährleistet.

7. aBsCHliesseNDe BeMerKuNG

die zusammenarbeit mit Parteien in asien ist nicht immer ein-

fach und sie gestaltet sich in der praktischen umsetzung gele-

gentlich als vielschichtig. das bisherige ergebnis ist zwar nicht 

enttäuschend, aber die erwartungen dürfen auf kurze bzw. 

mittlere Sicht auch nicht zu hoch angesetzt werden. es lohnt sich 

aber auf jeden Fall, mit der eingeschlagenen Parteienzusammen-

arbeit fortzufahren und diese, wenn möglich, zu intensivieren. 

Schließlich bilden Parteien den mittelpunkt der repräsentativen 

demokratie und der demokratisierungsprozesse und verlangen 

daher auch, bei der regionalkonzeption und der Projektarbeit 

einer politischen Stiftung einen entsprechend wichtigen Stellen-

wert einzunehmen.

Im asiatischen Kontext und vor dem Hintergrund des gleichnamigen 
Artikels siehe Randall und Svasand (2002).
ISEAS-Forum on New Politics Amidst Rising Expectations in Sou-
theast Asia, 1 December 2006, Singapore; hier vor allem die unver-
öffentlichten Manuskripte von Shamsul Amri Baharuddin, When Two 
Elephants Fight, the Ants Get Trampled? The Not-So-New and Predic-
table UMNo and Malaysian Politics; und Umar Juoro, The Challenge 
of Flourishing Democracy in Indonesia.
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Für die unterstützung und Beratung politischer Parteien im 

rahmen der allgemeinen demokratieförderung durch die 

konrad-adenauer-Stiftung finden sich in mexiko besonders 

gute Voraussetzungen:

1.  mit dem Partido acción nacional (Pan) gibt es eine klar 

identifizierbare Partnerpartei, mit der die Stiftung wesent-

liche werte, politische grundüberzeugungen und ordnungs-

politische leitbilder teilt.

2.  die Pan gehört, ebenso wie die cdu, der internationale der 

christlich-demokratischen Parteien (idc) an. in lateiname-

rika ist sie in der idc-regionalorganisation odca (organi-

zación demócrata cristiana de américa) mitglied, wo sie 

derzeit zudem eine Führungsrolle mit großer regionaler 

ausstrahlung spielt.

3.  die Pan schätzt auf allen ihren ebenen eine enge kooperati-

on mit der konrad-adenauer-Stiftung. eine zusammenarbeit 

lässt sich also leicht kanalisieren, der zugang zur Partei 

selbst, ihren kongressfraktionen und ihren Stiftungen ist 

ohne Probleme möglich.

gleichzeitig ist die Situation der mexikanischen demokratie 

und ihrer Parteien so, dass konkrete maßnahmen der Parteien-

förderung keineswegs obsolet sind. 

ParteienFörderung in mexiko

Frank Priess
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1. raHMeNBeDiNGuNGeN Der  

ParteieNförDeruNG iN MexiKo

„aussagen über Parteien und Parteiensysteme in lateinamerika 

haben ein kurzes Verfallsdatum”, schreibt detlef nolte in den 

kaS-auslandsinformationen (nolte 2006). dies möchte man mit 

Blick auf mexiko unterschreiben, auch wenn die entwicklung bis 

zum heutigen tag vergleichsweise kontinuierlich aussieht. aus 

den wirren der revolution gingen in der ersten hälfte des ver-

gangenen jahrhunderts der „dinosaurier” Pri als „Staatspartei” 

und die Pan als „loyale opposition” hervor. kleinere, meist aus 

wahltaktischen gründen gegründete Parteien ergänzten das Bild. 

in den neunziger jahren kam die Prd dazu, wieder gibt es von 

den mexikanischen grünen bis zu kommunistischen und radikal-

sozialistischen Plattformen, die in unterschiedlichen Formationen 

und allianzen auftreten, gruppierungen, die die zwei-Prozent-

hürde überspringen, die in mexiko zum einzug in den kongress 

erforderlich sind. im zentrum steht ein stabil anmutendes drei-

Parteien-System, auch wenn sich dessen Protagonisten heftige 

Positionskämpfe liefern, deren ausgang ungewiss scheint. 

legt man zudem die von Patrick köllner (2006) dargestellten 

indikatoren zugrunde, kann den genannten mexikanischen 

Parteien durchaus ein hoher institutionalisierungsgrad bescheini-

gt werden. alle verfügen sie über stabile wurzeln in der gesell-

schaft, mindestens in klar identifizierbaren Sektoren, allen ist – 

auch dank großzügigster Parteienfinanzierung – ein schlagkräf-

tiger hauptamtlicher apparat mit hoher kampagnenfähigkeit 

eigen, das innenleben der Parteien ist ausdifferenziert, starke 

Persönlichkeiten sind vorhanden, aber institutionell eingebunden. 

lebhafte innerparteiliche debatten und Positionskämpfe charak-

terisieren alle drei gruppierungen, gleichzeitig aber ist ihren 

kongressfraktionen eine hohe Parteidisziplin eigen. 

„obwohl die demokratisierung ein neueres Phänomen in mexiko 

ist, sind die politischen Parteien sehr stark”, erklärt Benito nacif 

und schreibt: „das ist auf den institutionellen rahmen zurückzu-

führen, in dem sie sich entwickeln und tätig sind. dieser instituti-

onelle rahmen ist das ergebnis von jahrzehnten von reformen 

im wahlsystem, die die Parteien zu den organisationen gemacht 

haben, die von zentraler Bedeutung sind, wenn man in mexiko 

eine lange und erfolgreiche politische karriere machen will” 

(nacif 2003: 112). zu den einflussfaktoren politischer karrieren 

gehören entscheidend das Verbot der unmittelbaren wiederwahl 

– der abgeordnete ist damit mehr von der Parteiführung abhän-

gig als dass er gegenüber den wählern seines wahlkreises 

verantwortlich ist – das Verbot unabhängiger kandidaturen 

außerhalb von Parteivorschlägen, eine proportionale repräsenta-

tion mit geschlossenen listen, auf deren zusammensetzung 

wiederum die Parteiführungen auf nationaler und bundesstaatli-

cher ebene entscheidenden einfluss ausüben, sowie die öffent-

liche Finanzierung politischer Parteien1.

einen Blankoscheck auf die zukunft der Parteien bedeutet dies 

allerdings, ganz in der nolteschen diktion, keineswegs. auch in 

mexiko ist die zustimmung zur Politik und Politikern überaus 

begrenzt. So sank laut latinobarometro 2005 der anteil der 

Bevölkerung, der Vertrauen in die mexikanischen Parteien be-

kundete, zwischen 1997 und 2004 von 31 Prozent auf 15 Pro-

zent. korruption und Politik stellen für viele mexikaner einer 

Symbiose dar – nicht zuletzt war dieser anti-Parteienaffekt auch 

die Fahne, hinter der Präsidentschaftskandidat andrés manuel 

lópez obrador im wahlkampf 2006 erfolgreich seine truppen zu 

versammeln suchte. Sein Beispiel zeigt, dass der traditionelle 

lateinamerikanische caudillo durchaus comeback-chancen hat, 

wenn sich die unzufriedenheit der Bürger ihr Ventil sucht. wäh-

rend das alte Pri-System versuchte, durch eine in Sektoren 

formierte gesellschaft, ausgeklügelte loyalitätssysteme und die 

kooptation potentieller „unruhestifter” soziale unruhe zu kanali-

sieren, wird diese durch das immer weitere aufbrechen traditio-

neller Strukturen geradezu befördert – eine erhebliche heraus-

forderung für heutige Politik mit offenem ausgang.

2. Die situatioN Der PaN

unter den drei zentralen kräften der mexikanischen Politik ist die 

Pan sicher die ideologisch und strukturell stabilste Formation. 

Für die mexikanische Parteienexpertin Soledad loaeza ist sie 

deutlich institutionalisierter als die Prd und sogar die Pri (loae-

Aussagen über 

Parteien und 

Parteiensysteme 

in Lateinamerika 

haben ein kurzes 

Verfallsdatum.

Den mexika-

nischen Parteien 

kann durch-

aus ein hoher 

Institutionali-

sierungsgrad 

bescheinigt 

werden.



166 167

za 1997, 2002). allerdings hätten sich die internen differenzen 

unter der regierungszeit von Vicente Fox (2000 – 2006) eher 

vertieft, für loaeza ein effekt „der schlechten Beziehungen 

zwischen der Partei und den Freunden von Fox” sowie dessen 

Bestreben, sich von seiner Partei eher abzuheben (loaeza 2002: 

312). auch hat sich das Pan-Spektrum spätestens seit den 

achtziger jahren des vergangenen jahrhundert differenziert: 

neben die katholisch-konservativen gründungselemente trat 

originär christlich-demokratisches gedankengut, später gesellten 

sich marktliberale elemente hinzu, gespeist nicht zuletzt aus 

dem starken unternehmerlager in mexikos nördlicher industrie-

metropole monterrey. mit den sich häufenden wahlsiegen wurde 

die Partei überdies für Personenkreise interessant, die mit ihrem 

technokratisch-pragmatischem ansatz früher eher die nähe zur 

Pri gesucht hatten. auch ist die Pan traditionell eine Stimme 

regionaler interessen gegenüber einer zu stark erscheinenden 

Bundesgewalt. diese Strömungen einer modernen Volkspartei 

zusammenzuhalten ist nicht immer eine leichte aufgabe, zumal 

wenn exponenten der veröffentlichten meinung nach Bruchstel-

len suchen und jeden konflikt zu personalisieren trachten – 

übrigens ja keineswegs nur eine mexikanische erfahrung.

nach aussagen des aktuellen Parteivorsitzenden manuel espino 

Barrientos – er ist gleichzeitig Vorsitzender des regionalverbandes 

odca – muss sich die Pan nun jedenfalls noch mehr daran ge-

wöhnen, regierungspartei zu sein. die lange Parteigeschichte, von 

opposition dominiert, bescherte ihr zwar eine Sicherheit in ihren 

grundwerten, die erzwungene abstinenz von der regierung führte 

aber gleichzeitig zu defiziten im konkreten umgang mit politischer 

macht, teilweise schlicht der unerfahrenheit geschuldet. konkret 

hieße dies in der Beziehung zur regierung, so manuel espino in 

der zeitschrift Proceso vom 26. november 2006: „unterstützung 

ja, unterordnung nein. zu einer bedingungslosen unterstützung 

der regierung bin ich nicht bereit. wir sind keine Staatspartei”. 

diese selbstbewusste haltung gründet sich nicht nur auf die 

starke Stellung des Parteivorsitzenden, der laut Statut die Frakti-

onsvorsitzenden in abgeordnetenhaus und Senat ernennt: im-

merhin war das zurückliegende wahlergebnis vom juli 2006 das 

beste in der geschichte der Pan und eine gesamtleistung der 

Partei und ihrer Strategie, die auf klare konturierung setzte. 

die Pan wird nun versuchen, sich zu einer strukturellen mehr-

heitspartei weiterzuentwickeln. die kommenden zwischenwahlen 

mit der neuwahl des abgeordnetenhauses im jahre 2009 sind 

dabei die chance, die eigene Stellung auszubauen. dazu gehört 

dann jedoch auch, die strukturellen Schwächen in der wähler-

starken Bundeshauptstadt und im Süden des landes zu beseiti-

gen. Bisher jedenfalls hat die zunehmende urbanisierung in 

mexiko – schon in den sechziger jahren ging die zeit zu ende, in 

der die landbevölkerung eine mehrheit stellte – die Pan ge-

stärkt, ebenso übrigens wie die Prd, und die machtbasis der Pri 

erodieren lassen. 

3. KoNKrete aufGaBeN für Die KoNraD 

aDeNauer-stiftuNG

aus den genannten rahmenbedingungen und der analysen von 

Stärken und Schwächen der mexikanischen Parteien im allge-

meinen und der Pan im Besonderen ergeben sich auch die 

arbeitsschwerpunkte für maßnahmen zu ihrer unterstützung. in 

der aktuellen länderkonzeption der konrad-adenauer-Stiftung 

für mexiko (2005–2007) heißt es dazu generell:

„nach wie vor ist der aufbau eines funktionierenden mehrpar-

teiensystems für die demokratisierung des politischen Systems 

mexikos vorrangig. die kaS verfolgt daher weiter das ziel, zur 

programmatischen und organisatorischen modernisierung der 

liberal-konservativen regierungspartei Pan sowie zur Qualifizie-

rung der Funktions- und mandatsträger beizutragen. aufgrund 

der mehrheitsverhältnisse im Parlament sind reformvorhaben 

auch in den nächsten jahren nur mit der zustimmung der oppo-

sition auf den weg zu bringen. daher sind politischer dialog bzw. 

politische kommunikation zwischen regierung, Parlament und 

Parteien eine grundvoraussetzung für weitere reformfortschritte. 

die kaS wird die Verbesserung der abstimmungs- und koordinie-

rungsprozesse mit geeigneten Beratungsmaßnahmen unterstüt-

zen. Ferner soll auch die thematik „Politische kommunikation” 

auf den verschiedenen ebenen vertieft werden. Von entschei-

dender Bedeutung für die kommenden jahre in mexiko wird auch 

ein wirkungsvolles zusammenwirken der staatlichen gewalten 

sein. daher verfolgt die kaS das ziel, die nachhaltige Stärkung 
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der gewaltenteilung zu unterstützten, wobei der rolle des kon-

gresses besondere Bedeutung zukommt”.

diese Prioritäten haben nichts von ihrer Bedeutung verloren und 

lassen sich wie folgt spezifizieren:

1.  zur Stärkung der Partei und ihrer Funktionsträger wird auf 

konkrete maßnahmen des dialogs und der weiterbildung 

gesetzt. dies schließt organisatorisch-strukturelle themen 

ebenso ein wie inhaltlich-programmatische. eine so entwickel-

te Partei wie die Pan braucht dabei allerdings weniger anlei-

tung von außen als einen intensiven gedankenaustausch auf 

augenhöhe, der best practice-Beispiele aus europa und spezi-

ell aus deutschland einschließt. hier ist die konrad-adenauer-

Stiftung ein wichtiger Vermittler. entsprechend wird immer 

wieder auf experteneinsätze, z.B. von deutschen abgeordne-

ten oder Parteienvertretern, gesetzt, parallel finden Be-

suchsprogramme für Pan-Politiker in deutschland statt. 

konkrete themen der jüngsten Vergangenheit waren dabei 

Fragen der koalitionsbildung und regierungsfähigkeit, der 

politischen kommunikation und der kommunalpolitik. 

2.  die erwähnten mehrheitsverhältnisse und die gestärkte rolle 

des kongresses legt Beratung und austausch zu Fragen des 

Parlamentarismus, der Fraktionsarbeit sowie der organisation 

von mehrheiten und koalitionen nahe. das genannte Professi-

onalisierungshindernis „nicht-wiederwahl” bildet dabei derzeit 

einen Schwerpunkt. hier ist einerseits noch überzeugungsar-

beit zu leisten, andererseits bedarf es flankierender maßnah-

men zur Sensibilisierung einer öffentlichkeit, die solchen 

Vorhaben emotional eher skeptisch gegenübersteht. 

3.  zentrale Fragen auf der reformagenda der mexikanischen 

regierung, des Parlaments und der Parteien finden ihre ent-

sprechung in deutschland: Flexibilisierung des arbeits-

marktes, modernisierung der Sozialsysteme, eine zukunftsori-

entierte energiepolitik, erhaltung der wettbewerbsfähigkeit, 

ein konkurrenzfähiges Bildungssystem. zu all diesen themen 

gibt es einen intensiven dialog und beratenden input.

4.  der entwicklungsstand der Pan macht die Partei ebenfalls zu 

einem attraktiven Partner in jeglicher regionalstrategie für 

lateinamerika: Viele Parteien des Subkontinents weisen bei 

weitem nicht die gleiche Professionalität, inhaltliche Fundie-

rung und organisatorische Schlagkraft auf, was einen know 

how-transfer via Pan und odca möglich macht. hier fungiert 

die konrad-adenauer-Stiftung als wichtiges Bindeglied, da sie 

in lateinamerika in fast allen ländern über tragfähige eigene 

Strukturen verfügt und ein glaubwürdiger Partner für christ-

lich-demokratische Parteien und solche des politischen zen-

trums ist.

5.  da es auch in mexiko deutlich sichtbare krisensymptome für 

politische Parteien gibt – die Pan ist davon natürlich nicht 

unberührt – bedarf es flankierender maßnahmen zur konsoli-

dierung. deshalb hat die nachwuchsförderung einen zentralen 

Stellenwert. maßnahmen mit der jugendorganisation der Pan, 

acción juvenil, sind daher ein fester Programmbaustein der 

kooperation. darin sind auch und besonders die Parteistif-

tungen der Pan, allen voran die Fundación rafael Preciado 

hernandez, eingebunden. um zudem die netzwerkbildung zu 

stärken, waren Vertreter von acción juvenil in den zurücklie-

genden jahren auch in die internationalen Summer Schools 

der konrad-adenauer-Stiftung in deutschland eingebunden. 

im umfeld dieser jugendarbeit finden zudem aktivitäten im 

vorpolitischen raum statt, um die Verbindung der Partei zu 

sozialen Bewegungen und solchen der sogenannten zivilge-

sellschaft zu stärken. 

6.  das Programmspektrum der kooperation mit den Stiftungen 

der Pan trägt zudem den gewaltigen entwicklungsunterschie-

den innerhalb mexikos zunehmend rechnung. nach wie vor 

bedarf es in bestimmten Bundesstaaten ganz elementarer 

maßnahmen der politischen Bildung, um für politische Partizi-

pation zu motivieren, zu werben und dafür das inhaltliche 

rüstzeug zu vermitteln. 

die in diesen sechs Punkten genannten arbeitsschwerpunkte 

ermöglichen der konrad-adenauer-Stiftung in mexiko eine Positi-

onierung innerhalb ihrer kernkompetenz als politischer Stiftung. 
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gerade das zugrunde liegende Partnerverständnis und der „ideo-

logische” gleichklang mit einer Partei der gleichen „Familie” 

ermöglicht ein besonderes Vertrauensverhältnis, das in Bera-

tungsoffenheit mündet und es nicht beim bloßen zugang eines 

x-beliebigen Sponsors belässt. dies ist eine deutliche Stärke im 

Vergleich zu multi-party-Förderungsansätzen, deren Sinn damit 

keineswegs in abrede gestellt werden soll. die deutsche eigen-

heit einer pluralistischen Parteienförderung aber rechtfertigt sich 

gerade in solchen kooperationen. auch wenn es vielerorts chic 

geworden ist, eher auf kooperationen mit der sogenannten 

zivilgesellschaft zu setzen und diese zu stärken – was immer 

dies dann im einzelnen heißt: Parteien sind der zentrale Baustein 

einer lebendigen, liberalen und pluralistischen demokratie, die 

durch nichts zu ersetzen sind. will man die demokratie stärken, 

geht an einer Stärkung ihrer zentralen träger kein weg vorbei.

  Für einen Überblick s. z.B. Lehoucq u.a. (2005).1|
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1. eiNleituNG

die konrad-adenauer-Stiftung unterhält gegenwärtig 69 aus-

landsbüros , in denen 81 auslandsmitarbeiter politische Bil-

dungs- und Beratungsmaßnahmen durchführen. das ziel dieser 

maßnahmen besteht darin, in unseren Partnerländern durch 

einen dauerhaften politischen dialog einen Beitrag zur entwick-

lung sowie zur konsolidierung der demokratie zu leisten. die 

zusammenarbeit mit politischen Parteien nimmt seit Beginn des 

internationalen engagements der kaS in den 1960er jahren eine 

zentrale rolle ein . in nahezu allen auslandsbüros werden Bil-

dungs- und Beratungsmaßnahmen im Bereich der Parteienkoo-

peration und -förderung  durchgeführt. den zielsetzungen der 

internationalen arbeit der kaS entsprechend liegt der Schwer-

punkt der maßnahmen in ländern, die in der jüngeren Vergan-

genheit einen übergang von nichtdemokratischer herrschaft zur 

demokratie erlebten (post-kommunistisches mittelost- und 

Südosteuropa, z.t. afrika) sowie in ländern, in denen die demo-

kratie noch nicht vollständig als herrschaftsform entwickelt ist 

(teile asiens, afrika). aufgrund der seit jahrzehnten bestehen-

den kontakte zu Parteien in lateinamerika spielt Parteienkoope-

ration dort neben entwicklungspolitischen gesichtspunkten vor 
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allem auch aus außenpolitischer Sicht eine besondere rolle, 

wenngleich die maßnahmen im Bereich der Parteienförderung 

auch organisatorische und programmatische Beratungsleistungen 

einschließen (s. abschnitt 5).

2. WaruM ParteieNZusaMMeNarBeit?

Politische Parteien und demokratie sind untrennbar miteinander 

verbunden. in normativer hinsicht kommen auf demokratisch 

gesinnte Parteien in transformationsgesellschaften aufgaben zu, 

die sie auch in etablierten demokratien ausüben sollen: Sie sind 

erstens Partizipations- und artikulationskanäle, in denen Bürge-

rinnen und Bürger aktiv an der gestaltung ihrer sozialen und 

politischen umwelt mitwirken können. zweitens vermitteln 

Parteien werte. Sie sind daher orte der politischen Sozialisation 

und der gelebten demokratie, vorausgesetzt, die innerpartei-

lichen entscheidungen werden nach demokratischen grundsät-

zen getroffen. drittens konkurrieren Parteien auf der grundlage 

von wahlprogrammen um die unterstützung von wählern. Sie 

bieten politische alternativen an, von denen in abhängigkeit 

ihres wahlerfolgs zumindest ein teil gesamtgesellschaftliche 

Verbindlichkeit erlangt, wenn ihre konzepte zu gesetzen werden. 

Schließlich stellen Parteien in den meisten Fällen auch die poli-

tischen kandidaten, die im Falle ihrer wahl zentrale Positionen in 

legislative, exekutive und auch der öffentlichen Verwaltung 

bekleiden. Parteien nehmen daher eine wichtige Brückenfunktion 

zwischen zivilgesellschaft und den institutionen eines demokra-

tischen Staates wahr.

die freiheitliche demokratie ist ein anspruchsvolles konzept 

politischer herrschaft. damit sie als „einziges Spiel, das gespielt 

wird”, um an dieser Stelle zwei Vorreiter der modernen demo-

kratieforschung zu zitieren (linz und Stepan 1996: 5), als kon-

solidiert, d.h. als unumstößlich verankert, angesehen werden 

kann, reicht es nicht aus, eine demokratische Verfassung zu 

verabschieden und formal demokratische institutionen zu errich-

ten (s. dazu auch welzel in diesem Band). die konsolidierung der 

demokratie erfordert auf der grundlage einer demokratischen 

Verfassung, dass sich die gesellschaftlichen eliten in überein-

stimmung mit dieser demokratischen Verfassung verhalten, dass 

die demokratie die unterstützung der Bevölkerung genießt, dass 

gesellschaftliche interessen frei artikuliert werden können und 

dass unter den Bedingungen demokratischer herrschaft der 

allgemeine lebensstandard zunimmt (linz und Stepan 1996: 3-

16, 77, 446). in all diesen Bereichen der demokratischen konso-

lidierung nehmen Parteien und ihre repräsentanten eine zentrale 

Position ein, sei es als Vermittler oder als verantwortungsvoll 

handelnde politische entscheidungs- und Führungsinstanz. 

es zählt zu unserem politischen grundverständnis, dass die 

adäquate repräsentation gesellschaftlicher interessen, eine 

aktive Partizipation der Bürgerinnen und Bürger am gesamtge-

sellschaftlichen gestaltungs- und entscheidungsprozess sowie 

verantwortungsvolle politische Führung, d.h. solche, die der 

Steigerung der allgemeinen wohlfahrt und nicht der Befriedigung 

individueller interessen verpflichtet ist, nur durch Parteienviel-

falt, freie und faire wahlen sowie demokratische Parteienkonkur-

renz erreicht werden kann. aus diesem grund engagiert sich die 

kaS in der Förderung der grundlagen demokratischer herr-

schaft, d.h. auch in der Förderung demokratischer und demokra-

tieförderlicher Parteien. 

3. Ziele uND KriterieN Der ParteieNZusaMMeN-

arBeit

ein entwicklungspolitisches oberziel der internationalen arbeit 

der kaS liegt darin, einen effektiven Beitrag zur konsolidierung 

der demokratie in unseren Partner- und Projektländern  zu 

leisten. als kollektive akteure der interessenaggregation und -

artikulation, der gesellschaftlichen entscheidungsfindung, eliten-

rekrutierung und politischen Führung sind Parteien und ihre 

repräsentanten grundsätzlich von besonderer Bedeutung für die 

zusammenarbeit mit einer politischen Stiftung. 

dass eine christlich-demokratische Partei oder eine der bürger-

lichen mitte in einer etablierten demokratie, wie z.B. in chile 

oder mittlerweile auch in post-kommunistischen ländern euro-

pas, und eine politische Stiftung, die wiederum eng mit der 

christlich-demokratischen Partei in deutschland verbunden ist, 

kooperationsbeziehungen haben, ist nicht weiter überraschend. 
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die kaS hat diese Beziehungen aufgebaut, weil es sich bei den 

betreffenden Parteien um christlich-demokratische oder konser-

vative Parteien handelt, mit denen wir unsere politischen grundü-

berzeugungen und -werte teilen. dies sind quasi unsere „natür-

lichen” politischen Verbündeten. über die gründe oder kriterien 

einer zusammenarbeit mit ihnen muss nicht viel gesagt werden. 

die Situation unterscheidet sich von der in ländern, in denen die 

demokratie noch vergleichsweise jung und/oder instabil ist, in 

denen politische Parteien generell schwach institutionalisiert sind, 

in denen christlich-demokratische Parteien oder solche der poli-

tischen mitte entweder schwach sind oder gar nicht existieren, sei 

es weil sie verboten sind oder weil die unterstützermilieus nicht 

stark genug sind, um überhaupt „natürliche Verbündete” entste-

hen zu lassen, z.B. in ländern mit christlichen minderheiten. 

obwohl die kaS grundsätzlich nur mit Parteien kooperiert, die 

unseren politischen grundüberzeugungen und wertvorstellungen 

entsprechen, müssen sie in Bezug auf ihren namen, ihr Pro-

gramm oder ihre wählerschaft nicht zwangsläufig christlich-

demokratische Parteien sein, um die kriterien für eine zusam-

menarbeit und insbesondere Förderung durch die kaS zu erfül-

len. die grundlage für eine zusammenarbeit ist vielmehr, dass 

eine Partei die allgemeinen menschenrechte anerkennt, die 

grundwerte der freiheitlichen demokratie sowie die damit ver-

bundenen politischen ordnungsprinzipien wie freie und faire 

wahlen, Parteienvielfalt und -konkurrenz, gewaltenteilung und 

rechtsstaatlichkeit unterstützt und dass die Politikformulierung 

auf der grundlage gemeinsamer werte geschieht. dies meint 

insbesondere: das Verständnis vom menschen in seiner gleich-

wertigkeit und individuellen Verschiedenartigkeit, Solidarität, 

Subsidiarität und Verantwortung des einzelnen gegenüber der 

gesellschaft und umgekehrt. darüber hinaus sollte sich eine 

Partnerpartei zur trennung von Staat und religion, insbesondere 

in hinblick auf die legitimation politischer herrschaft und 

rechtssprechung, bekennen. der demokratische Verfassungs-

staat und seine grundelemente sind mit herrschaftslegitimation 

und rechtssprechung auf der grundlage religiös-fundamentalisti-

scher werte nicht vereinbar. Parteien, die diese trennung nicht 

anerkennen und für eine fundamentalistische oder theokratische 

herrschaftslegitimation und rechtssprechung eintreten, kommen 

daher nicht als kooperationspartner der kaS in Frage. intern 

müssen sich Parteien, mit denen die kaS international koope-

riert, durch ein mindestmaß an innerparteilicher demokratie, d.h. 

durch demokratische entscheidungsstrukturen und -verfahren 

mit einem Parteitag als oberstem entscheidungsgremium, durch 

eine demokratische kandidatenauswahl, die möglichkeit der 

innerparteilichen mitbestimmung durch die Parteibasis und durch 

eine demokratische Parteienfinanzierung auszeichnen oder sich 

zumindest glaubhaft bemühen, diese Standards zu erreichen. 

Schließlich müssen sich Parteien zur errichtung marktwirtschaft-

licher institutionen  auf der grundlage von Privateigentum und 

freier unternehmerischer initiative bekennen sowie zum Schutz 

von eigentum, das zu gemeinwohlorientiertem handeln ver-

pflichtet. Parteien, zu denen die kaS kooperationsbeziehungen 

aufbaut, streben nach sozialpolitischen und arbeitsrechtlichen 

mindestanforderungen (z.B. Verbot von kinderarbeit) und haben 

eine soziale grundversorgung der ärmsten zum ziel. 

idealerweise sollten diese kriterien additiv und nicht als aus-

tauschbar gelten. die Beurteilung, ob es sich bei diesen Fragen 

lediglich um unverbindliche lippenbekenntnisse handelt oder ob 

eine Partei tatsächlich bestrebt ist, Politik auf dieser grundlage 

zu gestalten, bedarf der kontinuierlichen Beobachtung und 

zusammenarbeit vor ort. dies ist eine aufgabe, die die aus-

landsmitarbeiter der kaS intensiv wahrnehmen. darüber hinaus 

sind die kriterien in allen weltregionen schwer in gleichem maße 

anzutreffen oder de facto realisierbar. angesichts der politischen, 

sozialen, kulturellen und auch ökonomischen heterogenität in 

den rund einhundert Partner- und Projektländern der kaS sowie 

angesichts der z.t. geringen Stärke demokratischer Parteien und 

Parteiensysteme ist es in einigen regionen schwer, geeignete 

Partner für eine zusammenarbeit zu finden. da wir unsere 

hauptaufgabe jedoch darin sehen, sowohl demokratische Par-

teien mit gleichem wertehintergrund als auch die demokratie, 

ihre werte, institutionen und Verfahren in ihrer entwicklung bzw. 

ihrer Stabilisierung zu unterstützen, arbeitet die kaS internatio-

nal mit einem breiten Spektrum von gesellschaftspolitisch rele-

vanten Partnern, die unsere politischen grundwerte teilen und 

von denen ein effektiver Beitrag zur konsolidierung der demo-

kratie erwartet werden kann, zusammen. 
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4. GesetZliCHe GruNDlaGeN Der iNterNatioNa-

leN ParteieNZusaMMeNarBeit 

ein gesetzliches Verbot der zusammenarbeit mit bzw. der Förde-

rung von politischen Parteien besteht in der deutschen rechts-

ordnung nicht. die konrad-adenauer-Stiftung ist ein gemeinnüt-

ziger Verein, dessen tätigkeit, wie die der anderen Politischen 

Stiftungen auch, eine verfassungsrechtliche grundlage in art. 5, 

in art. 9, abs. 1 und in art. 12, abs. 1 gg hat (kaS 2004). Bei 

der gestaltung ihrer maßnahmen verfügen die Politischen Stif-

tungen über handlungsspielräume, die jedoch im einklang mit 

den gesetzlichen grundlagen ihrer tätigkeiten stehen müssen. 

die Bundeshaushaltsordnung, die richtlinien zur Förderung von 

maßnahmen der gesellschafts- und Strukturpolitik des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche entwicklung und zusammenar-

beit sowie die gesetze der Partnerländer legen strenge maßstäbe 

an die arbeit der deutschen Politischen Stiftungen an und verbie-

ten eine direkte unterstützung politischer Parteien im ausland, 

z.B. in Form von allgemeiner finanzieller unterstützung, wahl-

kampffinanzierung oder den aufruf zur wahl einer bestimmten 

Partei (Bmj 1969, Bmz 2002, §§ i bis iii). alle maßnahmen 

werden jährlich der öffentlichkeit in den jahresberichten zugäng-

lich gemacht und vom Bundesministerium für wirtschaftliche 

entwicklung und zusammenarbeit sowie vom deutschen Bun-

destag geprüft. 

5. ParteieNZusaMMeNarBeit Der Kas:  

eiN reGioNaler üBerBliCK

das Spektrum der maßnahmen zur allgemeinen demokratieför-

derung durch die kaS ist umfangreich. die Bildungs- und Bera-

tungsmaßnahmen sind in aller regel öffentlich zugänglich und an 

so genannte gesellschaftliche multiplikatoren wie journalisten, 

richter, Polizisten, lehrer oder politische mandatsträger adres-

siert. die auslandsmitarbeiter führen darüber hinaus wissen-

schaftliche untersuchungen zu verschiedenen gesellschafts- oder 

wirtschaftspolitischen Fragestellungen durch oder geben diese in 

auftrag. Sie kooperieren mit organisationen der zivilgesellschaft 

und organisieren die Vergabe von Stipendien an hochbegabte im 

rahmen der internationalen Studien- und Begabtenförderung 

(hierzu z.B. Preuße 2005). die am häufigsten eingesetzten 

instrumente der politischen Bildungsarbeit vor ort sind dialogfo-

ren, workshops und Seminare, auf denen kaS-eigene oder über 

die Stiftung vermittelte experten mit Vertretern der o.g. ziel-

gruppen diskutieren und ihnen wissen vermitteln. darüber 

hinaus wird durch eine Vielzahl an maßnahmen der politische 

dialog auf regionaler, nationaler und internationaler ebene 

gefördert.

im mittelpunkt von Bildungsmaßnahmen im Bereich der Partei-

enzusammenarbeit und -förderung der kaS stehen Programme 

zur ausbildung von Parteimitarbeitern und mandatsträgern, um 

ihnen – soweit erforderlich – grundlagen der repräsentativen 

demokratie, v.a. aber kenntnisse und erfahrungen hinsichtlich 

demokratischer Parteistrukturen und -verfahren, der internen 

wie öffentlichen politischen kommunikation oder der Programm-

entwicklung zu vermitteln. ein weiteres Format der Parteienzu-

sammenarbeit und -förderung sind internationale und regionale 

Fachkonferenzen, auf denen experten aus wissenschaft und 

Praxis grundlagen der parlamentarischen demokratie, der Par-

teiarbeit oder der Parteiensysteme diskutieren. 

ein Schwerpunkt der parteibezogenen maßnahmen  liegt weltweit 

in der organisatorischen und administrativen Stärkung der 

Parteien. das schließt Bemühungen zum ausbau der mitglieder-

basis ein, z.B. durch Bereitstellung von informationen, wie 

mitglieder angesprochen und in die innerparteiliche arbeit einge-

bunden werden können, sowie Bemühungen zur Stärkung der 

Parteiorganisation und zum ausbau innerparteilicher interessen-

vertretungen. hier liegt wiederum ein besonderes gewicht bei 

der errichtung von jugend- und Frauenorganisationen sowie 

parteilichen Berufsverbänden, um die Verwurzelung der Parteien 

mit der zivilgesellschaft zu verbessern. ein weiterer Schwer-

punkt im Bereich der Parteienförderung liegt bei maßnahmen zur 

(weiter)entwicklung von Parteiprogrammen, gefolgt von Projekt-

maßnahmen, die auf die Professionalisierung von mandatsträ-

gern zielen, sowie von solchen, die der Verbesserung der poli-

tischen kommunikationsfähigkeit der Parteien und der internatio-

nalen Parteienkooperation gewidmet sind. 
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diese globalperspektive ist recht allgemein. je nach regionalen 

Bedingungen und Bedürfnissen gibt es Variationen. So konzent-

rieren sich beispielsweise die kaS-auslandsbüros in lateinameri-

ka überdurchschnittlich auf internationale Parteibündnisarbeit, 

politische kommunikation und Programmentwicklung. Soweit 

Parteiorganisationen betroffen sind, dienen die Projekte v.a. der 

Stärkung von parteilichen jungendorganisationen, denn auch die 

Parteien in lateinamerika leiden – ähnlich wie die in westlichen 

demokratien – unter nachwuchssorgen. 

ein großer teil der maßnahmen ist der weiterentwicklung der 

Parteiprogramme und der erstellung von aktionsplänen im Falle 

einer späteren regierungsübernahme gewidmet, um die sich 

stellenden herausforderungen wie z.B. anhaltend hohe armut, 

arbeitslosigkeit, kriminalität oder analphabetismus mit erfolg 

meistern zu können. Folglich konzentriert sich das engagement 

der kaS in lateinamerika auf Projekte, die die Parteien und ihre 

repräsentanten zur problem- und lösungsorientierten regie-

rungsführung befähigen sollen – sei es gezielt für einzelne Par-

teien wie z.B. in mexiko, kolumbien und chile oder im rahmen 

der organización demócrata cristiana de américa (odca, s. 

Priess in diesem Band). 

obwohl weder in lateinamerika noch in allen anderen weltregi-

onen das ziel der kaS darin liegt, ausschließlich einzelne Par-

teien zu unterstützen, haben die günstigen sozialen und poli-

tischen rahmenbedingungen, die lange tradition der internatio-

nalen arbeit der kaS und langfristig gewachsene Beziehungen zu 

christlich-demokratischen Parteien, zu Parteien der politischen 

mitte und v.a. zur odca dazu geführt, dass die so genannte 

„Schwesterparteienkooperation” der kaS, d.h. die kooperation 

mit Parteien und Parteibündnissen, die die grundwerte der 

Stiftung teilen, nirgendwo so weit entwickelt ist wie in lateina-

merika. insbesondere die odca stellt sich als wichtiges und 

leistungsfähiges Parteienbündnis dar, innerhalb dessen „best 

practice”-Beispiele der regierungsführung ausgetauscht werden 

und das der weiterentwicklung programmatischer ansätze der 

wirtschafts- und Sozialpolitik, der politischen kommunikation 

aber auch der politischen Bildung und Forschung dient. die 

kooperation mit nahestehenden und befreundeten Parteien 

(„Schwesterparteienkooperation”) bedeutet in lateinamerika 

jedoch v.a., dass die kaS mit parteinahen Stiftungen zusammen-

arbeitet, beispielsweise dem instituto chileno de estudios hu-

manísticos (icheh) oder der Fundación rafael Preciado hernán-

dez (FrPh) in mexiko.

aufgrund der geringen mitgliederausstattung in den zumeist neu 

gegründeten Parteien und ihren häufig nur schwach entwickelten 

außerparlamentarischen organisationen kommt im post-kommu-

nistischen mittel- und osteuropa maßnahmen zum ausbau der 

Parteiorganisationen spezielle aufmerksamkeit zuteil, um die 

gesellschaftliche Bindegliedfunktion der Parteien zu stärken. 

aber auch für die Bevölkerung führen die auslandsmitarbeiter 

der kaS Bildungsveranstaltungen durch, um zum aufbau und zur 

Verstetigung von derzeit eher schwachen Beziehungen zwischen 

Bürgern und Parteien beizutragen. maßnahmen zur allgemeinen 

politischen Bildung und solche der unmittelbaren Parteienkoope-

ration gehen in mittel- und osteuropa hand in hand. zudem 

erhalten Parteien nicht-materielle unterstützung, z.B. Beratung 

für eine wertefundierte Programmentwicklung und politische 

kommunikation durch experten der kaS. aufgrund der räum-

lichen nähe und der aktualität europäischer Fragen spielen die 

europäische integration, einschließlich von – mittlerweile größ-

tenteils vollzogenen – Beitrittsfragen zur eu, Fragen zum euro-

päischen Verfassungsprozess sowie Fragen zum Beitritt zur 

europäischen Volkspartei (eVP) eine herausgehobene rolle in 

den parteibezogenen kooperationsprojekten der kaS. 

ein weiterer Schwerpunkt der Parteienzusammenarbeit und -

förderung im post-kommunistischen europa liegt darin, Parteien 

derselben Familie zur verstärkten sach- und themenorientierten 

zusammenarbeit zu bewegen. das gilt insbesondere in ethnisch 

heterogenen gesellschaften des früheren jugoslawiens, aber 

auch in ungarn, der tschechischen republik, der Slowakei, in 

lettland, litauen, rumänien, russland und der ukraine. in 

diesen ländern machen sich Parteien, die im grunde zur selben 

Parteienfamilie gehören, konkurrenz. das ist nicht immer zu 

ihrem oder zum allgemeinen Vorteil. weil die gründung einer 

konfessionsübergreifenden Volkspartei zu den entscheidenden 

Faktoren der erfolgreichen entwicklung deutschlands nach dem 
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ende des zweiten weltkrieges zählt, können die deutschen 

erfahrungen in den genannten ländern u.u. eine gewisse Vor-

bildfunktion übernehmen. die Vermittlung dieser erfolgsge-

schichte und ihrer Voraussetzungen spielt daher in den parteibe-

zogenen Projektmaßnahmen in ostmitteleuropa eine besondere 

rolle. 

Sowohl in lateinamerika als auch im post-kommunistischen 

europa führt die kaS maßnahmen durch, die sich an program-

matisch, inhaltlich oder wertorientiert nahe stehende Parteien 

richten, in europa jedoch nicht intensiver als solche maßnahmen, 

die auf allgemeine politische Bildung und demokratieförderung 

ausgerichtet sind. mehrparteienförderung und zusammenarbeit 

mit Parteien einer bestimmten Familie stehen nicht im wider-

spruch zueinander, sondern sind zwei Seiten derselben medaille. 

in afrika und asien sind die ausgangsbedingungen der Parteien-

zusammenarbeit andere. direkte Parteienkooperation oder -

förderung bilden in beiden regionen eher die ausnahme. aller-

dings ist in den letzten jahren eine erfreuliche zunahme der 

zusammenarbeit mit Parteien in afrika festzustellen. dennoch 

dominieren sowohl in afrika als auch in asien allgemeine demo-

kratiefördernde maßnahmen. Soweit Parteien betroffen sind, 

richten sich die Projektmaßnahmen auf den aufbau lokaler 

Parteistrukturen, Bildungsprogramme für mandatsinhaber und 

die Bereitstellung von Forschungsergebnissen für die öffentlich-

keit, z.B. über wahlsysteme und -reformen. 

dies gilt v.a. für afrika südlich der Sahara. die mitarbeiter der 

kaS sind hier mit klassischen aufgaben der politischen entwick-

lungszusammenarbeit befasst, z.B. mit Seminaren und work-

shops zur Vorbereitung der Bevölkerung auf demokratische 

wahlen, wie z.B. jüngst in der dr kongo oder in nigeria, oder 

mit informationsveranstaltungen, die sich, wie zuletzt in der 

republik Südafrika, mit wahlrechtsreformen beschäftigen. ein 

weiterer Schwerpunkt liegt in der aus- und weiterbildung von 

abgeordneten, die von den kaS-auslandsmitarbeitern und z.t. 

auch von externen experten grundlegende informationen über 

ihre rechte und aufgaben erhalten, zuletzt beispielsweise in 

liberia, namibia, der dr kongo und in nigeria. Schließlich liegt 

ein Schwerpunkt der parteibezogenen maßnahmen in der zu-

sammenarbeit mit internationalen Parteienbündnissen. die kaS 

ist gemeinsam mit der Fraktion der eVP-ed im europäischen 

Parlament bemüht, das afrikanische Parteienbündnis uPadd 

(union des Partis africains pour la démocratie et le développe-

ment) politisch zu stärken um mit den uPadd-mitgliedern einen 

Beitrag zur achtung der menschenrechte und von grundsätzen 

der rechtsstaatlichkeit, aber auch zur wirtschaftlichen entwick-

lung zu leisten. all dies ist Parteienzusammenarbeit auf der 

grundlage unserer werte, aber es ist keine spezifische „Schwes-

terparteienförderung”. 

in asien sind die aktivitäten und ziele ähnlich wie in afrika. 

neben den 14 auslandsbüros unterhält die kaS ein regionalbüro 

in Singapur, von dem aus Projekte für ost- und Südostasien 

koordiniert werden. während sich die auslandsbüros bei partei-

bezogenen Projekten hauptsächlich auf maßnahmen zum lokalen 

Parteiaufbau, zur lokalpolitik und zur aus- und weiterbildung 

von abgeordneten konzentrieren, liegt ein Schwerpunkt des 

regionalbüros in Singapur darin, internationale Parteienkoopera-

tion in der region zu unterstützen (s. dürkop in diesem Band). 

wie in Subsahara-afrika sind auch die Projektmaßnahmen in 

asien darauf gerichtet, zunächst die Bedingungen für pluralisti-

sches und demokratisches Parteienhandeln herzustellen bzw. 

dazu einen wichtigen Beitrag zu leisten. wesentlich stärker als 

Fördermaßnahmen für eine bestimmte Partei oder Parteiengrup-

pe fallen maßnahmen ins gewicht, die allgemein demokratieför-

derliche kräfte stärken sollen (s. auch Böhler in diesem Band), 

obwohl – ganz im einklang mit unserer tradition, unseren wer-

ten und unserem auftrag – die grundsätze der christlichen 

demokratie, der rechtsstaatlichkeit und der Sozialen marktwirt-

schaft stets fester Bestandteil der aktivitäten sind.

6. ZusaMMeNfassuNG

die zusammenarbeit mit und die Förderung von demokratieför-

derlichen Parteien ist ein Schwerpunkt der internationalen arbeit 

der konrad-adenauer-Stiftung. wir sind davon überzeugt, dass 

demokratie und rechtsstaatlichkeit nur mit Parteien gedeihen 

Mehrparteien-

förderung oder 
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Familie sind zwei 

Seiten derselben 

Medaille – aber 

kein Wider-
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können, deren Vertreter sich zu den grundsätzen der demokra-

tie bekennen und diese aktiv verfolgen. wir sind uns allerdings 

bewusst, dass nicht in allen ländern die Parteien genügend 

entwickelt sind, um ihre aufgaben erfüllen zu können. deshalb 

kooperieren wir in den Partnerländern nicht nur mit Parteien, 

sondern mit zahlreichen demokratisch gesinnten kräften, um mit 

ihnen einen Beitrag zur Stabilisierung der demokratie zu leisten. 

zivilgesellschaftliche organisationen spielen für die Stärkung des 

vor-parteilichen raumes eine wichtige rolle und sind daher 

wichtige Partner der politischen entwicklungszusammenarbeit. 

die zusammenarbeit auf zivilgesellschaftliche kräfte, z.B. auf 

demokratische soziale Bewegungen oder religionsgemeinschaften 

(sofern sie überhaupt alle gleichermaßen als demokratieförderlich 

angesehen werden können), zu konzentrieren, ist für die kaS 

jedoch keine ausreichend erfolg versprechende Strategie der 

demokratieförderung, vor allem dann nicht, wenn sie als Substi-

tut für Parteienzusammenarbeit und -förderung verstanden wird. 

würde sich die internationale hilfe allein auf dissidenten oder 

soziale Bewegungen konzentrieren, um sie in ihren Bemühungen 

um den Fortschritt der demokratie zu unterstützen, wäre eine 

weitere zusammenarbeit mit ihnen bald nicht mehr möglich. 

denn früher oder später bilden demokratische kräfte Parteien. 

Spätestens dann müssten sich die Politischen Stiftungen zurück-

ziehen, wenn Parteienzusammenarbeit a priori nicht zum katalog 

der internationalen politischen entwicklungszusammenarbeit 

gehörte. in diesem Falle hätte die deutsche entwicklungs- und 

außenpolitik jedoch den vorher aufgebauten kontakt zu demo-

kratischen entscheidungsträgern verloren. aber genau die dauer-

haftigkeit der vertrauensvollen zusammenarbeit und der bestän-

dig geführte politische dialog mit politischen entscheidungsträ-

gern sind es, die von unseren Partnern als entscheidender 

komparativer Vorteil gesehen werden (s. dzurinda in diesem 

Band). deshalb konzentrieren sich die deutschen Politischen 

Stiftungen auf beide Bereiche: die zusammenarbeit und Förde-

rung von zivilgesellschaftlichen gruppen und von Parteien. 

insbesondere der politische dialog und die möglichkeit, infor-

melle kontakte zu demokraten und ihren Parteien zu knüpfen, 

gehören neben der lokalen Präsenz und landeskenntnis, dem 

zugang zu politischen entscheidungsträgern und den wertorien-

tierten Bildungs- und Beratungsmaßnahmen zu den Stärken der 

deutschen Politischen Stiftungen. darum gelten sie als wirksame 

und bewährte instrumente zur ergänzung der deutschen außen-

politik (herzog 1995).

Bei dem internationalen engagement der kaS geht es nicht 

darum, ein spezielles Parteimodell zu exportieren. Parteienzu-

sammenarbeit und -förderung meint zuallererst, dass wir in den 

Partnerländern versuchen, einen Beitrag zur entwicklung und 

Stabilisierung der demokratie, ihrer grundwerte, Verfahrenswei-

sen und ihrer institutionen zu leisten. Parteien beim aufbau einer 

organisation zu unterstützen, ihnen bei der Programmarbeit 

oder der Suche nach politischen lösungen behilflich zu sein, die 

zur Steigerung der allgemeinen wohlfahrt beitragen können, ist 

nicht leicht. noch schwerer ist es jedoch, Vertrauen der Bürge-

rinnen und Bürger in demokratische politische Prozesse, die 

tätigkeit von Parteien und stabile Beziehungen zwischen Parteien 

und ihren wählern in ländern herzustellen, die geringe demo-

kratische erfahrungen haben. Vertrauen und stabile Bürger-

Parteien-Beziehungen können nicht auf knopfdruck hergestellt 

werden (s. auch werz i in diesem Band). zusammenarbeit mit 

und Förderung von demokratischen Parteien sind deshalb fester 

Bestandteil der länderprogramme der kaS, die der Stabilisierung 

der demokratie als einziger Form der politischen herrschaft 

gewidmet sind. Bei den parteibezogenen maßnahmen geht es v.

a. darum, politische Führer und entscheidungsträger darin zu 

unterstützen, dass sie ihre auf demokratischem wege erlangte 

macht zum wohle der Bevölkerung in ihren ländern (und darü-

ber hinaus) verwenden. dazu erscheint die nachhaltige, wertori-

entierte internationale arbeit der kaS notwendiger denn je. 

Stand Mai 2007. Für einen Überblick siehe http://www.kas.de/inter-
national/laender/ 122_webseite.html oder KAS (2007).
Für einen historischen Überblick siehe v.a. Thesing (2002). Für regio-
nale Aktivitäten siehe KAS (1997) und Fischer-Bollin (2006).
Während es sich bei Maßnahmen der Parteienförderung um Aktivi-
täten handelt, die zum Ziel haben, Parteien organisatorisch, pro-
grammatisch und auch strategisch zu stärken, damit sie ihre Funkti-
onen effektiv wahrnehmen können, meint Parteienkooperation, dass 
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die KAS durch den politischen Dialog bestrebt ist, dauerhafte Kon-
takte zu demokratieförderlichen Parteien und deren Vertretern aufzu-
bauen und dabei unsere demokratischen Grundwerte in die Diskussi-
on in den Partnerländern einzubringen.
Der Unterschied zwischen Partner- und Projektländern liegt in der lo-
kalen Präsenz der KAS. In Partnerländern unterhält die KAS ein Büro. 
Von dort aus werden jedoch auch Projekte in anderen Ländern initi-
iert. So kommen zu den 69 Partnerländern noch ca. dreißig Projekt-
länder hinzu, in denen demokratiefördernde Maßnahmen durchge-
führt werden.
Zum Begriff und Konzept institutionalisierter Parteien s. v.a. Köllner 
2006.
Die Existenz eines marktorientierten Wirtschaftssystems, das nicht 
vollkommen vom staatlichen Herrschaftsapparat und staatlichen Mo-
nopolen kontrolliert wird, kann als sozio-ökonomische Grundvoraus-
setzung für die erfolgreiche Konsolidierung der Demokratie angese-
hen werden (Linz und Stepan 1996: 11-13). Aber wie im Bereich der 
politischen Freiheitsrechte gilt auch hier, dass Marktkräfte institutio-
nell gemäßigt werden müssen, damit die universellen Prinzipien der 
Demokratie, Freiheit und Gleichheit, verstanden als prinzipiell gleiche 
Lebenschancen, realisiert werden können.
Eine genaue Abgrenzung der parteienbezogenen Maßnahmen von an-
deren ist nicht in jedem Falle einfach. Manche Maßnahmen, z.B. sol-
che zur Förderung des Rechtsstaats oder der Sozialen Marktwirt-
schaft, können auch als Programmarbeit für Parteien verstanden 
werden. Parteienbezogene Maßnahmen im engeren Sinne sind sol-
che, bei denen Parteien, parteinahe Institute und Stiftungen und/
oder Mandatsträger explizit als Zielgruppe genannt werden.
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