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EinlEitung

VitA ActiVA PRo PRoGRESSio:  

VolKMAR KöHlER zuM 80. GEBuRtStAGGEBuRtStAG

am 20. mai 2010 beging dr. volkmar köhler 

seinen 80. geburtstag. verbunden mit den besten 

wünschen für ihn und seine familie nahm die 

konrad-adenauer-stiftung diesen geburtstag  

zum anlass, dr. köhler am 21. Juni mit dem 

symposium „Entwicklungszusammenarbeit und 

internationale solidarität” in der akademie der 

stiftung in berlin zu würdigen.

Der Vorsitzende der  
Konrad-Adenauer-Stiftung,  
Dr. Hans-Gert Pöttering, 
während der Laudatio.

volkmar köhler gilt als nestor der deutschen Entwicklungspolitik. im 

standardwerk über die „ära kohl” wird er als „der wohl bedeutendste 

Entwicklungspolitiker der cdu in den 1980er Jahren” bezeichnet.1 dabei 

kann volkmar köhler zunächst vollkommen zu recht als multitalent be-

zeichnet werden. nach dem studium der musikwissenschaft, germanis-

tik, kunstgeschichte, wirtschaftsgeschichte und pädagogik an der univer-

sität göttingen wurde er bereits im alter von 26 Jahren mit einer musik-

wissenschaftlichen arbeit zum „dr. phil.” promoviert. danach war er als 

dozent im bereich der Erwachsenenbildung tätig. ab 1959 leitete er das 

firmengeschichtliche archiv und das werksmuseum der volkswagen ag  

in wolfsburg – eine aufgabe, die er zehn Jahre lang wahrnahm. der 

volkswagen ag blieb herr dr. köhler zunächst als leiter der führungs-

kräfteausbildung (bis 1982) und als kulturbeauftragter (bis 1993) ver-

bunden.

parallel zu seiner arbeit bei der volkswagen ag begann er in den 1960er 

Jahren seine politische laufbahn: 1964 wurde er ratsherr im rat der 

stadt wolfsburg, von 1969 bis 1972 war er zunächst bürgermeister und 

dann oberbürgermeister der stadt, 1972 wurde volkmar köhler in den 

deutschen bundestag gewählt. hier war er zunächst stellvertretender 

vorsitzender des ausschusses für wirtschaftliche zusammenarbeit (1976 

bis 1980) und dann entwicklungspolitischer sprecher seiner partei, der 

cdu deutschlands.
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die zeit zwischen oktober 1982 und april 1989 kann man sicher als den 

höhepunkt seiner politischen karriere bezeichnen: hier war dr. köhler  

als parlamentarischer staatssekretär beim bundesministerium für wirt-

schaftliche zusammenarbeit und Entwicklung tätig und setzte dabei 

nachhaltige akzente – sei es in der ausrichtung der deutschen Entwick-

lungspolitik im allgemeinen, seinem Engagement für afrika, dem nahen 

osten und lateinamerika im besonderen oder auf europäischem parkett. 

häufig war es dr. köhler, der als parlamentarischer staatssekretär nach 

brüssel gereist ist, um dort deutsche interessen in die Europapolitik 

einzubringen und die bundesrepublik deutschland zu repräsentieren. und 

nicht nur das: die 1994 begründete kooperation der Europäischen union 

mit der Entwicklungsgemeinschaft der länder des südlichen afrikas 

(sadc) geht auf vorschläge zurück, die er bereits vorher im zusammen-

hang mit den reformprozessen in südafrika unterbreitet hat. als parla-

mentarischer staatssekretär war dr. köhler zudem gouverneur der 

interamerikanischen Entwicklungsbank und der afrikanischen Entwick-

lungsbank. auch in diesen gremien wusste er, wovon er sprach: die 

wirtschaftliche seite der Entwicklungspolitik war ihm aus seiner zeit bei 

vw bestens bekannt, da er mit den niederlassungen in südafrika, brasi-

lien und mexiko zu tun hatte. 

dr. köhler hat sich in unterschiedlichen funktionen ganz besonders in 

zwei weltregionen, afrika und lateinamerika, engagiert. das widerspie-

gelt sich auch in den beiträgen dieser broschüre. von 1989 bis zu seinem 

ausscheiden aus dem deutschen bundestag im Jahr 1994 war er zudem 

mitglied des auswärtigen ausschusses des deutschen bundestages und 

dort vorsitzender des unterausschusses für auswärtige kulturpolitik.  

Er kann also gleichermaßen auf eine beeindruckende akademische, poli-

tische, unternehmens- und kulturpolitische karriere zurückblicken, die 

ihresgleichen sucht. und ich bin sicher, dass es nicht beim rückblick 

bleibt, sondern dass er sich auch in zukunft aktiv engagiert, vor allem 

auf dem gebiet der kulturpolitik und -förderung, einem seiner stecken-

pferde. 

volkmar köhler war die verbindung von kultur- und kunstförderung mit 

Entwicklungspolitik stets ein wichtiges anliegen. Er hat Entwicklung und 

Entwicklungspolitik niemals als rein wirtschaftliches oder technisches 

unterfangen verstanden, sondern immer im zusammenhang mit der 

geschichte, identität und kultur der jeweiligen länder gesehen. sein 

Einsatz bei der restaurierung der königsbilder von madagaskar oder  

zur Erhaltung der koran-handschriften im Jemen zu beginn der 1980er 

Jahre ist beispielhaft dafür. legendär sind seine besuche selbst entlege-

ner dörfer und dorfkneipen in afrika und die diskussionen mit musikern 

und schriftstellern. das signalisierte: da kommt einer aus deutschland, 

der sich für unsere kultur, unsere geschichte, unser denken und unsere 

nöte interessiert. damit hat volkmar köhler einen wichtigen grundstein 

für eine vertrauensvolle und partnerschaftliche zusammenarbeit gelegt, 

die den partnern zeigte, dass wir ihre kultur achten und ihnen nicht 

einfach unseren stempel aufdrücken wollen. 

kulturpolitik und -förderung spielen für volkmar köhler auch in deutsch-

land eine herausragende rolle. als mitglied des freundeskreises des 

wolfsburger kunstmuseums fördert er kunst und kultur in seiner zweiten 

heimatstadt nach wie vor mit großem Engagement. mit der von ihm  

und seiner frau gegründeten „margret und dr. volkmar köhler-stiftung” 

engagiert er sich zudem leidenschaftlich im bereich der denkmalpflege. 

wichtige vorhaben in den neuen bundesländern, z.b. die sanierung der 

stephanskirche in tangermünde, konnten dank seiner unterstützung 

realisiert werden. 

die konrad-adenauer-stiftung ist dr. köhler tief verbunden. seit seiner 

gründung im Jahre 1999 ist er mitglied des kuratoriums der kas. zudem 

war er zwanzig Jahre lang leiter des planungsausschusses der stiftung. 

in dieser funktion, die er bis zum sommer 2009 wahrnahm, hat er der 

stiftung wichtige impulse für die internationale arbeit gegeben. sein 

außerordentliches Engagement, seine fähigkeit, die diskussionen auf  

das wesentliche zu bringen und die von allen seiten stets geschätzte 

gesprächsatmosphäre haben dabei maßstäbe gesetzt.
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darüber hinaus war volkmar köhler einer der mitbegründer des literatur-

preises der konrad-adenauer-stiftung und über zehn Jahre mitglied der 

Jury. der seit 1993 vergebene literaturpreis der kas ist in kürzester zeit 

zu einer festen größe im literarischen leben in deutschland geworden. 

geehrt werden autoren, die der freiheit ihr wort geben. zu den preis-

trägern zählen autoren wie die literaturnobelpreisträgerin herta müller 

(2004), uwe tellkamp (2009), daniel kehlmann (2006), sarah kirsch 

(1993), walter kempowski (1994) oder günter de bruyn (1996). Ein 

überaus namhafter kreis, den zu ehren höchste Expertise voraussetzt. 

die Jury-mitglieder schätzen herrn dr. köhler sehr als fachmann, der sich 

durch umfassende und vielseitige literaturkenntnisse sowie gespür für 

relevanz und politisches denken auszeichnet. schließlich ist dr. köhler 

der Spiritus rector der aktivitäten der kas im bereich der denkmalpflege. 

die Eichholzer denkmalpflege-foren und zahlreiche andere aktivitäten 

der stiftung im bereich der denkmalpflege wären ohne seine Expertise 

und sein Engagement gar nicht denkbar. 

mehrere hauptabteilungen der konrad-adenauer-stiftung wären also 

fachlich berührt gewesen, das symposium am 21. Juni dieses Jahres  

zu organisieren. angesichts des jahrzehntelangen Einsatzes für werte-

orientierte und solidarische internationale Entwicklungszusammenarbeit 

von volkmar köhler fiel die wahl auf die hauptabteilung internationale 

zusammenarbeit. 

die internationale zusammenarbeit der konrad-adenauer-stiftung basiert 

auf ihrem bekenntnis zu internationaler solidarität. in der tradition 

christlich-demokratischer politik setzt sich die stiftung weltweit für die 

verbesserung der politischen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 

lebensgrundlagen der menschen ein. die kas geht dabei von der Über-

zeugung aus, dass insbesondere die förderung von demokratischen insti-

tutionen und verfahren von elementarer bedeutung für nachhaltige und 

friedliche Entwicklung sind. 

internationale solidarität spielte nicht nur von berufs wegen bei volkmar 

köhler eine große rolle. geprägt durch kriegserfahrungen in seiner  

kindheit und Jugend hat er sich leidenschaftlich gegen totalitäre herr-

schaft und für frieden, freiheit und demokratie eingesetzt. neben sei-

nem Einsatz in Entwicklungsländern und krisenregionen war und ist  

ihm die europäische Einigung eine herzensangelegenheit. damit teilt er 

eine Eigenschaft eines anderen großen Europäers, dessen 80. geburtstag  

wir ebenfalls in diesem frühjahr gefeiert haben: bundeskanzler a.d.  

dr. helmut kohl. 

und dennoch waren es besonders die politischen, gesellschaftlichen und 

kulturellen Entwicklungen in afrika, dem nahen osten und lateinameri-

ka, die einen ganz besonderen stellenwert eingenommen und volkmar 

köhler nahezu sein ganzes leben lang interessiert haben. Er ist kurato-

riumsvorsitzender der deutschen afrika-stiftung und Ehrenbürger der 

bolivianischen hauptstadt la paz. darüber hinaus ist er kuratoriums-

vorsitzender des instituts für Entwicklungsforschung und Entwicklungs-

politik an der ruhr-universität bochum und autor zahlreicher wissen-

schaftlicher beiträge. für seine verdienste sowohl in der praktischen 

Entwicklungspolitik als auch in der wissenschaft ist volkmar köhler mit 

der Ehrendoktorwürde der ruhr-universität und mit dem großen bundes-

verdienstkreuz ausgezeichnet worden. 

Es war der konrad-adenauer-stiftung ein bedürfnis und gleichermaßen 

eine große Ehre und freude, dr. volkmar köhler mit einem symposium 

zu würdigen. 
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christlichE dEmokratiE und  
intErnationalE solidarität mit 
latEinamErika

Peter Molt

Es mag verwundern, dass wir unsere tour d’horizon aus-

gerechnet mit lateinamerika beginnen, mit dem unser 

Jubilar weniger in verbindung gebracht wird, als mit afrika 

und asien. so haben in der festschrift, die vor fünfzehn 

Jahren zu seinem 65. geburtstag erschien, lateinamerika-

nische themen keinen platz gefunden.1 aber in den vielen 

Jahren des aktiven politikers, als Entwicklungs-, außen-  

und kulturpolitiker, nahm die zusammenarbeit mit latein-

amerika immer einen breiten raum ein. nennen möchte  

ich hier nur den planungsausschuss der konrad-adenauer-

stiftung und den entwicklungspolitischen fachausschuss  

der cdu. das gilt auch für seine tätigkeit im volkswagen-

konzern mit seinen niederlassungen in mexiko und brasilien. 

unter den vielen launigen anekdoten, die volkmar köhler  

zu erzählen pflegt, erinnere ich mich an zwei mit lateiname-

rikanischem bezug. da ist zunächst die schilderung der 

leicht chaotischen begegnung und zusammenarbeit mit dem 

brasilianischen betriebsrat des volkswagenkonzerns, herrn 

lula, wobei niemand, auch nicht unser sonst so voraus-

schauender Jubilar, ahnte, dass dieser später zum präsident 

brasiliens gewählt werden würde. Übrigens ein sehr erfolg-

bei den folgenden Essays handelt es sich um die überarbeiteten referate 

von vier ausgewiesenen Experten der deutschen Entwicklungszusammen-

arbeit. Eine reaktion des Jubilars darauf schließt diese publikation ab. ich 

danke den referenten für ihre engagierten wie fundierten beiträge, die 

uns neben regionalen bestandsaufnahmen auch neue Einsichten in die 

künftige deutsche Entwicklungszusammenarbeit geben und wünsche 

allen leserinnen und lesern eine anregende lektüre. 

berlin, im oktober 2010

Dr. Hans-Gert Pöttering MdEP 

Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Präsident des Europäischen Parlaments a.D.

Rainer Tetzlaff: „Die entwicklungspolitische Bilanz der Ära Kohl”, in: Göttrik 
Wewer (Hrsg.): Bilanz der Ära Kohl. Opladen: Leske & Budrich, 1998, S. 319.

1|
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reicher, was sicher – wie wir vermuten dürfen – auch mit der führungs-

kräfteausbildung des volkswagenkonzerns, die herr köhler aufbaute  

und leitete, zu tun hat. Eine zweite anekdote, an die ich mich erinnere, 

handelt davon, als das bmz die ersten schritte zur politischen konditio-

nalität wagte und sich ausgerechnet als erstes Exempel dafür die domini-

kanische republik auswählte. als Erfolg musste der damalige parlamen-

tarische staatssekretär köhler, mit dem ihm eigenen ironischen unter-

ton, verkünden, dass, soweit meine Erinnerung, eine straßentrasse, die 

von der kfw finanziert wurde, anders als die dominikanische regierung 

wollte, nämlich entwicklungsorientierter, gebaut würde. beide geschich-

ten könnte man weiter ausspinnen. sie sind auf jeden fall der entwick-

lungspolitischen wirklichkeit näher, als die rede von der „solidarität  

mit den menschen in den Entwicklungsländern”, die heute in der entwick-

lungspolitischen diskussion fast bei jeder gelegenheit beschworen wird. 

DiE GEScHicHtE EinER PRAKtiziERtEn SoliDARität

der begriff „solidarität” steht auch am beginn der internationalen arbeit 

der konrad-adenauer-stiftung, die 1962 ein „institut für internationale 

solidarität” gründete. dieser name, den der damalige provinzial der 

afrikamissionare vorgeschlagen hatte, war für eine cdu-nahe Einrichtung 

ungewöhnlich. als der damalige cdu-bundesgeschäftsführer dr. konrad 

kraske und ich im märz 1962 die zustimmung von bundeskanzler konrad 

adenauer zu dem vorhaben einholten, war adenauer, dank der Überzeu-

gungsarbeit von auguste vanistendael, der ihn in lateinamerikanischen 

fragen als generalsekretär des internationalen christlichen gewerk-

schaftsbundes beriet, der gründung gegenüber zwar aufgeschlossen, 

hatte jedoch gegenüber dem namen des instituts bedenken: solidarität 

sei doch ein sozialistischer begriff. ich erlaubte mir, adenauer darauf 

hinzuweisen, dass der aus köln stammende Jesuitenpater heinrich pesch, 

den er natürlich gut gekannt hatte, ein vielbändiges werk über den 

christlichen solidarismus geschrieben habe. das überzeugte ihn, und er 

gab mit einem „na gut. dann machen wir das” seine zustimmung. 

die begründung der Entwicklungszusammenarbeit mit der verpflichtung 

zur solidarität zwischen allen menschen ist erst seit den letzten Jahr-

zehnten allgemein gebräuchlich. das gilt für politische wie auch für pri-

vate und kirchliche verlautbarungen. so sucht man in einem von den 

beiden kirchen 1966 herausgegebenen handbuch zur Entwicklungspolitik 

vergeblich nach einem beitrag zu dem stichwort „solidarität”. damals 

war dieser begriff entweder noch eng mit der geschichte der arbeiter-

bewegung verbunden oder nur eine kategorie der empirischen gruppen- 

und organisationssoziologie. die katholische soziallehre bewertete den 

begriff der „solidarität” wegen seiner herkunft von unterschiedlichen 

philosophischen ausgangspositionen als mehrdeutig und zu allgemein. 

gleichsam als Eingrenzung definierte sie dagegen das „solidaritätsprin-

zip”, das zusammen mit personalismus und subsidiaritätsprinzip die 

normativen, strukturbildenden grundprinzipien einer auf dem christlichen 

menschenbild gründenden ordnung von staat und gesellschaft bildet.

warum haben die begründer der internationalen arbeit der konrad-

adenauer-stiftung damals trotzdem gerade diesen begriff gewählt? sie 

hielten ihn für geeignet, um das ziel auszudrücken, solidarisch und part-

nerschaftlich mit all denjenigen zusammenzuarbeiten, die sich weltweit 

für eine freiheitliche, demokratische und gerechte ordnung einsetzten. 

sie verstanden unter solidarität nicht eine abstrakte formel, sondern 

eine personale verbundenheit und bereitschaft zur vertrauensvollen 

zusammenarbeit mit all den neuen politischen und sozialen führungs-

kräften der anderen kontinente, denen es um eine politisch freie und 

sozial gerechtere welt auf der grundlage eines personalen menschenbilds 

ging.

dass sich die internationale arbeit der stiftung – und damit auch die  

der cdu – ihren schwerpunkt zunächst in lateinamerika suchte, erklärt 

sich aus der damaligen politischen weltlage. durch die machtübernahme 

fidel castros in kuba wurde deutlich, dass freiheit und frieden auch in 

lateinamerika durch totalitäre und autokratische politische systeme und 

die expansionistische politik der sowjetunion bedroht waren. die neuen 

afrikanischen staaten waren damals noch fest mit ihren „mutterländern” 

verbunden. in asien hatte die auseinandersetzung schon kriegerischen 

charakter angenommen. nun drohten auch in lateinamerika revolutio-

näre umstürze. nach eineinhalb Jahrhunderten oligarchischer herrschaft 

und einer tiefen kluft zwischen arm und reich war der kampf sozialrevo-

lutionärerer bewegungen um eine neue politische ordnung dort voll ent-

brannt. 

gegenüber den heilsversprechen marxistischer oder marxistisch inspi-

rierter bewegungen zeigte sich der damals in politik, militär und auch  

in der kirche lateinamerikas noch vorherrschende ideell erstarrte und 

paternalistische konservativismus zunehmend als hilflos. das war die 
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geburtsstunde der christlichen demokraten. ihr ideeller ursprung lag  

in der katholischen studentenbewegung Europas der 1920/30er Jahre. 

ihre inspiration war die Enzyklika Quadragesimo Anno und die christli-

chen philosophen Jacques maritain und Emmanuel mounier, ihre ziele 

soziale gerechtigkeit und demokratie. nun kamen als politische vorbilder, 

auch für die Einigung lateinamerikas, adenauer, de gasperi und robert 

schuman hinzu. Eine engere verbindung der christlichen demokraten 

lateinamerikas und Europas, die gründung einer christlich-demokrati-

schen internationale, war die natürliche konsequenz. so hatte das „in-

stitut für internationale solidarität” in lateinamerika von anfang an  

ideell verbundene partner, ergänzt um die führer der christlichen ge-

werkschaften und der christlichen unternehmerschaft. „solidarität” 

bedeutete damit für die cdu und die konrad-adenauer-stiftung die 

moralische unterstützung, der Erfahrungsaustausch und die inhaltliche 

unterstützung einer jungen politischen und sozialen bewegung, die auf 

der grundlage des christlichen personalismus nach demokratischen und 

sozialen reformen strebte, nach einer „revolution in freiheit”, eine 

bewegung, die geeignet schien, die hoffnungen der unruhigen völker 

lateinamerikas nach einer gerechteren politischen ordnung ohne den 

bruch mit ihren christlichen traditionen zu erfüllen. 

natürlich gab es in dieser partnerschaft schwierigkeiten, missverständ-

nisse und meinungsverschiedenheiten. sie hatten ihre wurzeln in den  

fest eingebrannten autoritären traditionen des staatlichen zentralismus 

und des großgrundbesitzes, Erbschaften aus der spanischen kolonialzeit, 

im wirtschaftsdirigismus nach dem vorbild frankreichs und des amerika-

nischen „new deal”, im antikapitalismus der frühen katholischen sozial-

bewegung und auch im antiamerikanismus, der sich aus den gerade in 

lateinamerika vielfach schmerzlichen Erfahrungen mit dem us-amerika-

nischen imperialismus in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts speiste. 

unsere deutschen Erfahrungen mit dem braunen und roten totalitaris-

mus, mit dem staatlichen wirtschaftsinterventionismus der weimarer  

zeit und der folgenden nationalsozialistischen zwangswirtschaft waren 

schwierig zu vermitteln. die deutschen christlichen demokraten fanden 

deshalb oft wenig verständnis für das konzept der sozialen marktwirt-

schaft, einer wirtschaftsordnung, die das Eingreifen des staates nur da 

rechtfertigt, wo sich die elementaren zwecke des gemeinwohls nicht 

anders erreichen lassen, dies aber im wirtschaftspolitischen rahmen 

strengster planmäßigkeit, um den fairen leistungswettbewerb des freien 

marktes mit all seinen nützlichen folgen zu sichern, wie die aktions-

gemeinschaft soziale marktwirtschaft damals formulierte. im rückblick 

ist dieses unverständnis allerdings nicht gar zu verwunderlich, weil wir 

aus der 60jährigen Erfahrung mit der sozialen marktwirtschaft wissen, 

wie groß die spannungen und wie tief die abgründe zwischen dem ideal 

und der politischen umsetzung sein können. schwerwiegender war aus 

meiner sicht die verkennung oder zumindest mangelhafte berücksichti-

gung des subsidiaritätsprinzips, ohne das sich ein gemeinwesen freier 

und verantwortungsbereiter bürger in so tief zerklüfteten gesellschaften, 

wie wir sie in lateinamerika vorfinden, nicht entfalten kann und sich 

nicht behaupten lässt.

Es gibt sicher noch andere gründe, warum nach einem bemerkenswerten 

aufschwung in den 1960er und 1970er Jahren die kraft der christlichen 

demokraten lateinamerikas erlahmte. darauf kann ich hier nicht einge-

hen. Es ist aber nicht richtig, von ihrem scheitern zu sprechen. Es ist 

unverkennbar, dass sie einen großen und wichtigen beitrag zur trans-

formation lateinamerikas geleistet haben. politiker wie Eduardo frei, 

aristides calvani, Emilio máspero, osvaldo hurtado, napoleon duarte, 

rafael caldera, patricio aylwin und viele andere haben durch ihr politi-

sches wirken tiefe spuren hinterlassen. ohne sie hätte das, wenn auch 

mühsame, aber doch nicht abzustreitende wachsen der demokratie, die 

wachsende bedeutung der menschenrechte und des rechtsstaates, be-

Der stellvertretende Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr. Gerhard 
Wahlers, moderierte die Veranstaltung.
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merkenswerte fortschritte in der sozialpolitik und das wirtschaftlichen 

wachstum in lateinamerika nicht stattgefunden. sie haben ihren anteil 

an der besseren beteiligung der bis dahin marginalisierten indigenen 

minderheiten und der ländlichen und städtischen armen und am wachsen 

einer dynamischen zivilgesellschaft. die solidarische unterstützung  

durch die europäischen christlichen demokraten, auch die arbeit der 

konrad-adenauer-stiftung, haben diese fortschritte erleichtert, nicht 

zuletzt dadurch, dass sie das anfänglich große misstrauen der us-ameri-

kanischen politik gegenüber den lateinamerikanischen christdemokraten 

relativeren konnten. die christlich-demokratische solidarität hat sich 

dann auch in besonders schweren zeiten, etwa des pinochet-regimes  

in chile und des bürgerkriegs in El salvador, bewährt. 

SoliDARiScHE zuSAMMEnARBEit HEutE

was ergibt sich aus dieser geschichte für die heutige zusammenarbeit? 

die solidarische zusammenarbeit und der dialog von politischen und ge-

sellschaftlichen kräften, die die gleichen ziele verfolgen, ist ein unerläss-

liches Element der heutigen weltweiten beziehungen. Es ist bedauerlich, 

dass es nach dem an sich erfreulichen Ende der großen ideologischen 

debatten der 1960er und 1970er Jahre – um die dependenztheorie, um 

die Entwicklungsdiktatur, um die theologie der befreiung – nicht zu einer 

weiterführenden und vertieften diskussion darüber gekommen ist, wie 

eine politische ordnung, die freiheit mit sozialer gerechtigkeit und ver-

antwortungsvolle staatsführung mit bürgerrechten verbindet, gestaltet 

werden kann. die verminderung der weltweiten armut, das friedliche 

zusammenleben in multikulturellen und multiethnischen solidarischen 

gesellschaften, die schaffung von lebenschancen für eine weiter wach-

senden weltbevölkerung bei Erhaltung der natürlichen umwelt erfordern 

nicht nur eine entsprechend globale ordnung, sondern einen jeweiligen 

kontextgerechten nationalstaatlichen rahmen. die frage nach seiner 

besten verwirklichung wird heute überwuchert von teilaspekten, von 

verschwommenen begriffen, wie Good Governance, Ownership, Align-

ment oder Public Management. sie wird geführt aufgrund mehr oder 

minder aussagekräftiger indizes und einzelwissenschaftlichen, oft wirk-

lichkeitsfremden und utopischen theorien. 

trotz der großen fortschritte, die viele lateinamerikanischen staaten in 

den letzten Jahrzehnten gemacht haben, weist der subkontinent in seiner 

Entwicklung immer noch erhebliche defizite und politische und gesell-

schaftliche verwerfungen auf. dazu kann die klassische technische und 

finanzielle Entwicklungszusammenarbeit kaum mehr etwas beitragen.  

mit ausnahme einiger zentralamerikanischer und karibischer staaten  

sind ihr umfang zu klein und ihre leistungen zu unerheblich. Es wäre 

aber ein versäumnis, wenn der politische dialog deshalb vernachlässigt 

würde. Er ist genau so wichtig wie zuvor, zumal die grundlegenden ord-

nungsfragen, die sich in lateinamerika heute stellen, den problemen, die 

wir in Europa haben, mehr und mehr gleichen. Es geht auch in latein-

amerika um die richtige ordnung des staates als rahmen für wirtschaft 

und gesellschaft, es geht um die Erhaltung der umwelt, es geht um den 

sozialen ausgleich für die nach wie vor riesige und zum teil wachsende 

zahl der armen, es geht wie bei uns um die gestaltung eines vorsorgen-

den solidarischen staates anstatt eines nur umverteilenden bürokrati-

schen fürsorgestaates. der kern der eingangs zitierten anekdoten ist 

dafür nach wie vor relevant: Es geht nicht um technische lösungen, wie 

bei der dominikanischen straße, sondern um mentalitäten, um gemein-

same werte, um den Erfahrungsaustausch und um ein gemeinsames 

Handeln gegenüber den globalen herausforderungen.

deshalb darf der politische dialog nicht nur teil des verwaltungshandelns 

sein, sondern braucht das langfristige persönliche Engagement von poli-

tisch verantwortlichen. mit den partnern müssten auch sensible fragen 

besprochen und gemeinsam nach lösungen gesucht werden. für den 

politischen dialog gilt die devise, besser intensiv bei wenigen, als bei 

vielen oberflächlich. der rahmen für den politischen dialog zwischen 

europäischen und lateinamerikanischen christdemokraten ist dabei heute 

schwieriger als in den ersten drei Jahrzehnten der Entwicklungshilfe. das 

hängt auch mit dem niedergang der christlich-demokratischen parteien 

lateinamerikas zusammen. politische parteien sind aber gerade in den 

demokratischen Entwicklungsländern – und dazu gehört zum glück in-

zwischen die mehrheit der lateinamerikanischen länder – als bündelung 

politischer ordnungsentwürfe unverzichtbar. 

Eine der schwierigkeiten, die wir heute sehen, ist das technokratische 

und bürokratische verständnis von politischer gestaltung. tiefgreifende 

reformen lassen sich nur aus der mitte der gesellschaft mit sozialen 

bewegungen unter der führung von männern und frauen, die über-

zeugend realistische ordnungsentwürfe vertreten, verwirklichen. hugo 

chávez kann man nicht mit abstrakten kriterien von Good Governance 

Einhalt gebieten. die konrad-adenauer-stiftung hat hier eine große und 
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schwierige aufgabe, nämlich dazu beizutragen, die lücke im politischen 

system lateinamerikas durch unterstützung effizienter netzwerkbildung 

auszufüllen. 

Ein beitrag kann dazu auch die intensivierung persönlicher begegnungen 

auf der gesellschaftlichen Ebene sein. die persönliche begegnung, das 

Engagement in der arbeit der kirchen, nichtregierungsorganisationen, 

der politischen stiftungen und der „graswurzelpartnerschaften” hat sich 

in den letzten Jahrzehnten in bemerkenswertem umfang intensiviert. 

die persönliche begegnung über einen längeren zeitraum, oft inhaltlich 

begleitet von hilfsprojekten an der basis, hat eine wesentliche funktion 

in der Entwicklungszusammenarbeit, die bisher oft unterschätzt wird.  

Es spricht vieles dafür, dass die persönliche begegnung und zusammen-

arbeit der erfolgreichste teil der Entwicklungszusammenarbeit war, weil 

dadurch nicht nur in unserer gesellschaft das für die Entwicklungspolitik 

so wichtige problembewusstsein für die weltweite verantwortung geweckt 

wurde, sondern auch, weil damit in den partnerländern die reformkräfte 

gestärkt und der gesellschaftliche wandel voran gebracht wurde. 

die solidarische zusammenarbeit mit lateinamerika beschränkt sich aber 

nicht nur auf die nationalstaatliche zusammenarbeit, sie hat auch einen 

weltpolitischen aspekt. „solidarität” gründet auf einer wechselbeziehung. 

das wird bei den solidaritätsappellen heute oft übergangen. die defini-

tion max webers hilft in ihrer pragmatischen deutlichkeit hier weiter: 

solidarität, die sich nicht nur in worten erschöpft, sondern handeln, 

leistungen oder verzicht erfordert, die ein werteorientiertes handeln 

beinhaltet, ist immer eine „zumutung”, die nur begründet werden kann 

durch ihre gegenseitigkeit.2 die gegenleistung, die wir von lateinameri-

ka erwarten können und müssen, ist das gemeinsame Eintreten für eine 

ökologisch nachhaltige, eine friedlichere und gerechtere welt. globali-

sierung darf sich nicht nur in kapitalströmen, im handel und in inves- 

titionen erschöpfen. für die gestaltung der weltgesellschaft werden der 

dialog, das gemeinsame Erkennen von herausforderungen, das gemein-

same handeln und die wechselseitige unterstützung immer wichtiger. 

diese müssen in einem inhaltlichen dialog und im daraus folgenden han-

deln der verantwortlichen in politik und gesellschaft ein gegengewicht 

finden. Europa und lateinamerika brauchen einander für die gestaltung 

einer weltweiten internationalen ordnung.

Udo Steinbach und Volker Nienhaus (Hrsg.). Entwicklungszusammenarbeit  
in Kultur, Recht und Wirtschaft. Grundlagen und Erfahrungen aus Afrika und 
Nahost, Festgabe für Volkmar Köhler zum 65. Geburtstag. Opladen: Leske & 
Budrich, 1985.
Max Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaft-
lichen Ordnungen und Mächte. Nachlass. 1. Teilband: Gemeinschaften. Tübin-
gen: Mohr Siebeck, 2001, hrsg. von Wolfgang J. Mommsen unter Mitarbeit  
von Michael Meyer, S. 241.
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solidarität aus christlichEr 
vErantwortung 

Rolf Koppe

am 1. advent 1958 habe ich im gottesdienst in der stepha-

ni-kirche in helmstedt zum ersten mal den aufruf gehört,  

für die aktion „brot für die welt” zu spenden. ich bin in dem 

dorf mahlum im ambergau zwischen seesen und hildesheim 

geboren und aufgewachsen – in der nähe der nur dem Jubi-

lar bekannten dörfer hary, störy und bönnien. in dieser 

vom rüben- und kartoffelanbau gut lebenden region konnte 

ich mir gar nicht vorstellen, dass es menschen gibt, die noch 

nicht einmal „eine hand voll reis” zum täglichen leben 

haben.

im Jahr 1968 hat der erste generalsekretär des ökumeni-

schen rates der kirchen, willem vissert´hooft, auf der voll-

versammlung in uppsala im blick auf die armut und den 

hunger in der welt gesagt: „uns muß klar werden, dass die 

kirchenglieder, die ihre verantwortung für die bedürftigen  

in irgendeinem anderen teil der welt praktisch leugnen, 

ebenso der häresie schuldig sind wie die, welche die eine 

oder andere glaubenswahrheit verwerfen”.1 vereinfacht 

gesagt heißt das, dass es nicht nur eine häresie in der lehre 

gibt, sondern auch häresie im tun und nichtstun.
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viele von uns werden sich an die 

heftigen debatten über eine „theo-

logie der revolution” oder eine „theo-

logie der befreiung” sowohl in der 

protestantischen als auch in der 

katholischen theologie erinnern –  

im horizont der marxistischen philo-

sophie und des weltweiten wettbe-

werbs der wirtschaftlichen systeme 

von kommunismus und kapitalismus.

digkeit diakonischer dienste und dringender maßnahmen in notsitua-

tionen ein, doch müssen wir heute erkennen, dass die bedürfnisse der 

geringsten nur befriedigt werden können, indem die strukturen der 

weltwirtschaft grundlegend verändert werden”.2 

wer der meinung ist, dass die Einbettung der Entwicklungshilfe in die 

weltpolitik erst neueren datums ist, der sei an die anfänge der dis- 

kussion um 1970 herum erinnert, als die päpste Johannes XXiii. und 

paul vi. zum solidarischen handeln in der weltweiten sozialen frage 

aufriefen. bereits 1967 hieß es in dem weltrundschreiben Populorum 

Progressio: „Eine umfassende Entwicklung des ganzen menschen und  

der ganzen menschheit wurzelt in der natürlichen und übernatürlichen 

bruderschaft der menschen, und zwar in dreifacher hinsicht: in der pflicht 

der solidarität, zur hilfe, die die reicheren völker den Entwicklungslän-

dern leisten müssen; in der pflicht zur sozialen gerechtigkeit, nämlich 

in der beseitigung dessen, was an den wirtschaftsbeziehungen zwischen 

den mächtigen und schwachen völkern ungesund ist; in der pflicht zur 

liebe zu allen, die im bemühen um eine menschlichere welt für alle 

besteht, in der alle geben und empfangen, ohne dass der fortschritt  

der einen ein hindernis für die Entwicklung der anderen ist”.3 von der 

lösung dieser frage, so paul vi. bereits 1967, hänge „die zukunft der 

weltzivilisation”4 ab.

wenn man die denkschrift der Ekd Der Entwicklungsdienst der Kirche: 

Ein Beitrag für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt von 1973 unter  

dem gesichtspunkt der begründung von solidarität liest, dann fällt der 

prominente bezug auf die trinität auf. zitat: „der glaube an den drei-

einigen gott bestimmt grundlegend das zeugnis der kirche. diese grund-

legung ist für die Entwicklungsverantwortung der kirche von entschei-

dender bedeutung. von der Entwicklungsverantwortung her fällt ein 

neues licht auf das, was in der neuen weltsituation schöpfung, versöh-

nung und neue welt theologisch bedeuten. gott will eine in freiheit und 

gerechtigkeit gestaltete Erde. den menschen beruft er dazu als seinen 

mitarbeiter. Er soll die ihm verliehenen gaben und fähigkeiten voll aus-

schöpfen, um diese Erde für alle bewohnbar werden zu lassen”.5

in dieser theologischen begründung dominiert der gedanke, dass gott 

mit uns menschen solidarisch ist und deshalb wir mit ihm und den mit-

menschen solidarisch sein können. weil gott in Jesus christus seine liebe 

allen menschen offenbar gemacht hat, weil Jesus sich auf die seite der 

1983 hat die delegation des Evangelischen kirchenbundes in der ddr  

auf der vollversammlung des ökumenischen rates der kirchen in van-

couver den appell dietrich bonhoeffers von 1934 für ein friedenskonzil 

in die beratungen eingebracht, woraus dann der sehr viele christen und 

kirchen motivierende konziliare prozess für frieden, gerechtigkeit und 

bewahrung der schöpfung wurde, der mit dem Engagement von carl 

friedrich von weizsäcker und der kirchentagsbewegung schnell an dyna-

mik gewann. die Ekd verhielt sich eher zögerlich dazu und auch die 

katholische deutsche bischofskonferenz, wie ich von den vorbereitungs-

konferenzen auf die Europäische versammlung in basel 1989 weiß. als 

diese aber auf protestantischem boden hunderten von evangelischen, 

katholischen und orthodoxen delegierten raum zum friedlichen protest 

und zur mahnung an die politik bot und davon eine spürbare wirkung  

in der ddr ausging – bis hin zu den andachten in der nikolaikirche in 

leipzig und zu den friedlichen demonstrationen an vielen anderen orten 

und schließlich bis zum mauerfall und der grenzöffnung – da merkten 

auch die zögerlichen und die abseitsstehenden etwas von der kraft der 

solidarität, die die kirchen in deutschland und in Europa aufgebracht 

hatten. 

Es gab dann noch zwei weitere Europäische versammlungen des konzi-

liaren prozesses: 1997 in graz auf Einladung der katholischen kirche  

und 2007 in hermannstadt (sibiu) im orthodox geprägten umfeld. sie 

haben aber nicht mehr die kraft entfaltet, die sich die ökumenische 

weltversammlung in seoul 1990 erhoffte, als bekräftigt wurde, dass  

gott auf der seite der armen steht, dass armut ein skandal und ein ver-

brechen ist und dass es gotteslästerung ist zu sagen, armut entspreche 

dem willen gottes: „Jesus ist gekommen, damit wir das leben in seiner 

ganzen fülle (Johannes 10,10) haben [...] wir sehen zwar die notwen-
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armen, hungernden und verfolgten gestellt hat und weil er in seinem  

tun freiheit und selbstpreisgabe im dienst am nächsten gelebt hat, sind 

christen aufgerufen, in ihrem tun in der welt dieses handeln ihres herrn 

zu bezeugen.

Ein absatz am Ende der denkschrift ist überschrieben mit „christen  

als anwälte der gerechtigkeit”. da heißt es: „sie warten nicht bis die 

sozialen probleme im eigenen volk gelöst sind, ehe sie sich den sozialen 

nöten der anderen völker zuwenden”. zum beispiel „wehren sie sich 

gegen das profitstreben als einzigem motor der wirtschaftlichen Entwick-

lung und verhelfen solchen maßnahmen zur geltung, die den ausgleich 

zwischen den reichen und armen völkern erleichtern. die christen arbei-

ten dabei mit allen menschen, unbeschadet ihrer religiösen, politischen 

oder weltanschaulichen Überzeugungen zusammen, die gleiche ziele 

verfolgen”.6

Es gibt stimmen, die sagen, dass solche texte zur legitimierung von 

solidarität in christlicher verantwortung angesichts der globalisierung 

und differenzierung der gesamtthematik neu geschrieben werden müss-

ten. Es fehle die bedeutung der rolle der frauen in der Entwicklung, die 

privat geleistete wirtschaftliche hilfe, das zerbrechen von gesellschaften 

nicht nur im norden der welt in wenige sehr reiche und in viele sehr 

arme menschen sei nicht berücksichtigt und auch die vor- und nachteile 

der neuen kommunikationsmittel nicht. grundsätzlich sei zu fragen, 

welche fördernden oder hemmenden wirkungen die religionen und  

die von ihnen geprägten kulturen auf die Überwindung von armut und 

hunger haben.

der philosoph vittorio hösle, der zeitweise in der gemeinsamen kommis-

sion für kirche und Entwicklung mitgearbeitet hat und der herrn köhler, 

bischof reinhard marx und mich zu besuchen bei fraktionsvorsitzenden 

im deutschen bundestag begleitet hat, um für den Erhalt des bundes-

ministeriums für wirtschaftliche zusammenarbeit seitens der kirchen  

zu werben, hat in seinem großen werk Moral und Politik – Grundlagen 

einer politischen Ethik für das 21. Jahrhundert auch ein kapitel über 

„Entwicklungshilfe” geschrieben, auf das ich zum schluss noch bezug 

nehmen möchte.7 hösle verweist darauf, dass eine materielle ausgleichs-

pflicht zwischen den staaten im derzeitigen völkerrecht abgelehnt wird. 

die im rahmen der konferenz der vereinten nationen für handel und 

Entwicklung (unctad) getroffene absprache, die industriestaaten sollten 

0,7 prozent des bruttonationaleinkommens in die Entwicklungshilfe 

stecken, sei nie als völkerrechtlich verbindlich angesehen, geschweige 

denn eingehalten worden. „Es ist moralisch, ja naturrechtlich klar, dass 

alle menschen ein recht darauf haben, nicht zu verhungern, und nach 

der anerkennung und durchsetzung sozialer grundrechte im inneren  

der reichen staaten ist die verweigerung von hilfe bei der bekämpfung 

absoluter armut im ausland nicht einleuchtend”.8

die gleichheit sei ein grundwert der moderne, führt hösle weiter aus. 

das ausmaß der internationalen wirtschaftlichen kooperation mache aus-

gleichsmaßnahmen zwischen den staaten in besonderem maße moralisch 

dringlich. im Übrigen komme es immer auf die konkreten zwecke an, die 

verfolgt werden sollen. schon immer habe es ideologische gegeben – wie 

zahlungen an abhängige im römischen reich. in der englischen sprache 

bedeute „gift” „gabe”, aber gift und gabe, beide hängen etymologisch 

zusammen. „Entwicklungshilfe” und „autonomiebestreben” könnten sich 

widersprechen, wenn die hilfe zur abhängigkeit führt. Es gelte die devi-

se: „Jene konditionen sind legitim, die im langfristigen interesse des 

Empfängerlandes bzw. der ärmsten sind, jene hingegen nicht, die nur  

auf eine förderung der wirtschaft des reicheren landes hinauslaufen”.9

angesichts des enormen land- und rohstoffkaufs chinas, z.b. in afrika 

oder auch in afghanistan, müssten solche maßstäbe neu ins spiel ge-

bracht werden. die uno oder einzelne staatengruppen müssten darüber 

wachen können, dass keine schwerwiegenden asymmetrien entstehen. 

Ein wichtiger maßstab wäre nach hösle „vertikale verantwortlichkeit [...]”, 

die „[...] besser [ist] als horizontale gleichgültigkeit gegenüber massivs-

ter materialer ungleichheit, die mit formaler gleichheit durchaus kompa-

tibel ist”.10 das soll heißen: Eingreifen von außen kann moralisch gerecht-

fertigt sein. ob es politisch klug ist, ist eine andere frage.

der weg von dem bemühen, auch in den fremden geschwister im glau-

ben zu erkennen, bis hin zur praktischen politik auf den verschiedenen 

Ebenen, ist ein kompliziertes unterfangen. so kann man seine zweifel 

daran haben, ob die im Jahr 2000 von der uno formulierten und von den 

staaten bejahten millenniumsziele, nämlich die extreme armut bis zum 

Jahr 2015 zu halbieren, noch erreichbar sind. bis zum Jahr 2006 war ich 

vorsitzende der arbeitsgruppe „kohärenz” innerhalb der gemeinsamen 

konferenz kirche und Entwicklung (gkkE), und schon damals waren die 

Experten skeptisch. die seit zwei Jahren die weltwirtschaft bestimmende 
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finanz- und wirtschaftskrise hat sicherlich auch enorme praktische aus-

wirkungen auf die Entwicklungshilfe. sie bietet aber auch ein wunder-

bares alibi dafür, nichts zu tun oder viel weniger als ursprünglich beab-

sichtigt. 

 

das bemühen um die solidarität in christlicher verantwortung bleibt 

davon unberührt, denn nach calvin ist es für gott unmöglich, nicht 

barmherzig zu sein. und ich füge hinzu: für uns als christen und als 

kirchen deshalb auch nicht.

Zitiert nach: Siegfried Hermle, Claudia Lepp und Harry Oelke (Hrsg.): Um- 
brüche - Der deutsche Protestantismus und die sozialen Bewegungen in den 
1960er und 70er Jahren. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007, S. 181.
Zitiert nach: Ulrich Schmitthenner (Hg.): Ökumenische Weltversammlung  
in Seoul 1990. Arbeitsbuch für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung. Teil II, Grundüberzeugungen. Frankfurt/Essen 1990, S. 153f. 
Papst Paul VI.: Enzyklika „Populorum Progressio”, Teil II. Um eine solidarische 
Entwicklung der Menschheit, Punkt 44, Rom, 1967.
Ebd.
Der Entwicklungsdienst der Kirche – ein Beitrag für Frieden und Gerechtigkeit 
in der Welt. In: Die Denkschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
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solidarität und afrika

Hartwig Fischer 

das wissen über afrika ist bei vielen unserer mitbürger 

leider noch recht limitiert. die medien berichten über die 

herausforderungen und krisen, vor denen der afrikanische 

kontinent steht. Es sind zumeist kriegerische konflikte, 

armut, mangel in der gesundheitsfürsorge und der infra-

struktur, ethnische auseinandersetzungen und autoritäre 

regime, die im fokus der berichterstattungen stehen.  

afrika aber hat, als rohstoffreicher kontinent, unglaubliche 

Entwicklungspotentiale. afrika ist ein kontinent, der im 

aufbruch ist, der vor allem wirtschaftlich weiterkommen  

will. für mich ist es immer wieder erstaunlich, dass viele 

positive transformationsprozesse bei uns nicht wahrgenom-

men werden. dabei ist die motivation der afrikaner, sich  

aus dem teufelskreis der armut zu befreien, beachtlich und 

unterstützenswert.

durch die fußballweltmeisterschaft, die erstmalig auf dem 

schwarzen kontinent ausgetragen wird, sehe ich eine große 

chance, dass es zu einem positiven imagewechsel kommt, 

der auch als motivationsschub wirken wird. die afrikaner 

haben den industrienationen gezeigt, dass sie, entgegen 

aller bedenken, die fristgerechte fertigstellung der stadien 

und die grundlagen für die fußballweltmeisterschaft ge-

schaffen haben. sie haben damit den willen und die leistung 

gezeigt, die die voraussetzung für diesen Erfolg sind und sie 

können stolz darauf sein.
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nur gemeinsam mit den afrikanischen partnern kann der weg in eine 

bessere zukunft beschritten und die im Jahr 2000 von der internationa-

len gemeinschaft beschlossenen millenniumsziele erreicht werden. um 

sich den großen herausforderungen zu stellen, braucht der nachbar-

kontinent unsere solidarität. unsere partnerschaft zu den afrikanischen 

ländern muss von werteorientiertem und wertegebundenem handeln 

geprägt sein. wir stehen zu unserer verantwortung und haben uns im 

koalitionsvertrag vom oktober 2009 ausdrücklich zu den millenniums-

zielen als grundpfeiler für unsere auf nachhaltigkeit zielende Entwick-

lungszusammenarbeit bekannt. solidarität basiert auf vertrauen und 

bedeutet gegenseitige hilfe und Eintreten füreinander. das bedeutet für 

uns vor allem eines: partnerschaftliches handeln.

bekannt ist, dass es einen paradigmenwechsel in der Entwicklungszu-

sammenarbeit gegeben hat – mit dem ziel, über schwerpunktsetzun- 

gen die koordination der einzelnen akteure zu optimieren. aufgrund 

bestimmter kriterien wählen wir partnerländer aus und konzentrieren 

uns dann auf sektoren wie bildung und ausbildung, gesundheitswesen, 

Entwicklung des ländlichen raumes, wasserressourcenmanagement, 

ressourcenschutz, erneuerbare Energien sowie wirtschaftliche projekte. 

in regierungsverhandlungen werden dann mit dem partnerland schwer-

punktsektoren festgelegt.

Es ist wichtig, dass wir unsere Entwicklungszusammenarbeit nicht nur 

zielgerichtet, sondern mit nachhaltigem Effekt einsetzen. das gilt sowohl 

für humanitäre als auch wirtschaftliche projekte. dabei sehen wir unsere 

partnerschaftlichen projekte, die wir in kooperation mit der gtz, der 

kfw, nichtregierungsorganisationen oder kirchlichen institutionen durch-

führen, immer als „hilfe zur selbsthilfe” an. das bedeutet auch Übernah-

me von verantwortung durch unsere afrikanischen partner. gleichzeitig 

besteht konsens darüber, dass in abständen eine Evaluation der ange-

schobenen projekte durchgeführt werden muss, um die Effizienz und 

wirksamkeit der projekte überprüfen zu können.

partnerschaftliches handeln führt zur Übernahme von Eigenverantwor-

tung und führerschaft. Ein wechsel in den gesellschaftsschichten der 

Entwicklungsländer muss sich aus sich selbst heraus entwickeln und kann 

nicht, wie in den letzten Jahrhunderten, von außen oktroyiert werden. 

das beste beispiel für diese Übernahme von verantwortung und führer-

schaft ist der große charismatische afrikanische führer nelson mandela. 

Er hat es verstanden, alle bevölkerungsschichten seines landes ohne 

blutvergießen zusammenzuführen. Ein manko ist, dass es nicht genügend 

afrikanischen führer mit den fähigkeiten und der integrität eines nelson 

mandela gibt.

ganz besonders die „afrikanische union” (au), die 2002 von afrikanern 

für afrika als nachfolgeorganisation der 1963 gegründeten „organisation 

afrikanische Einheit” (oaE) gegründete zwischenstaatliche organisation, 

beweist die bereitschaft zur Eigenverantwortlichkeit. Es zeigt sich, dass 

2002 mit der gründung der au eine erstaunliche dynamik der positiven 

weiterentwicklung auf dem schwarzen kontinent in gang gesetzt wurde. 

neben gegenseitigen sicherheitsgarantien setzt sich die au vor allem für 

die verwirklichung demokratischer grundsätze, guter regierungsführung 

und die Einhaltung der menschenrechte in den afrikanischen staaten ein. 

Jeder muss wissen: die kosten für bürgerkriege belaufen sich ungefähr 

auf das doppelte der globalen ausgaben für Entwicklungszusammen-

arbeit.1 deshalb sind intervention und krisenmanagement der au und  

un gefragt. dabei unterstützen wir mit deutschem know-how den aufbau 

einer afrikanischen standby-force, damit die afrikaner gerade zu krisen-

zeiten eigenverantwortlich reagieren und handeln können. Ein beispiel 

dafür ist das kofi annan peace keeping centre in accra/ghana.

besonders wichtig ist die arbeit des afrikanischen gerichtshofs für men-

schen- und völkerrechte, der seit 2006 als organ der au die Einhaltung 

der grundrechte im sinne der menschenrechtskonventionen überwacht. 

menschenrechte ernst zu nehmen, bedeutet beispielsweise auch, bei 

meinen reisen afrikanische gefängnisse zu besuchen, weil man dadurch 

auf die verhältnisse des jeweiligen landes schließen kann. gleiches gilt 

für projekte, in denen vergewaltigte, misshandelte und traumatisierte 

frauen therapiert und auf ein eigenständiges leben vorbereitet werden. 

ganz besonders schlimm sind begegnungen mit Jugendlichen, die ihren 

familien geraubt und zu kindersoldaten ausgebildet wurden. diese kinder 

und Jugendlichen in projekten an das normale leben zu gewöhnen und 

ihnen eine perspektive zu geben, ist langwierig, mit zahlreichen rück-

schlägen verbunden und für die betreuer nicht einfach. 

solidarität und partnerschaftliches handeln für afrika geschieht immer  

im kontext der forderung nach Einhaltung der menschenrechte, der 

guten regierungsführung und der daraus resultierenden stabilität eines 

landes. wir unterstützen demokratisierungsprozesse, denn sie bedeuten 
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die Einbindung der bevölkerung in politische Entscheidungen. aber 

wahlen allein sind nicht genug für die bildung von demokratien. durch 

sie werden regierungen zwar gebildet und legitimiert, aber es ist die  

art der machtausübung, die Qualität des regierungshandelns, die ent-

scheidend ist. das bedeutet auch, dass „[...] Parlamente einen wirksamen 

beitrag zu good governance und entwicklungsorientierter transformation 

leisten können, wenn sie willens und in der lage sind, ihre legislativ-, 

kontroll- und repräsentationsfunktionen wirksam wahrzunehmen und  

die macht der Exekutive zu limitieren”.2 kurz gesagt bedeutet dies: 

rechtsstaatliches und transparentes handeln zur positiven weiterent-

wicklung eines landes. diese demokratisierungsprozesse anzuschieben 

und zukunftsorientiert zu begleiten, ist eine der hauptaufgaben und 

herausforderungen unserer politischen stiftungen.

wir sind uns bewusst, dass die demokratisierungsprozesse in afrika 

häufig länger brauchen, da die dafür erforderlichen grundlagen und 

strukturen oft nur unzureichend oder nicht vorhanden sind und deshalb 

erst geschaffen werden müssen. Eine erstarkende zivilgesellschaft muss 

besonders dort gefördert werden, wo demokratische strukturen wenig 

ausgeprägt und benachteiligte bevölkerungsgruppen ausgegrenzt wer-

den. Je aufstiegsoffener und sozial fließender die gesellschaft eines 

Entwicklungslandes ist, um so eher wird eine politische und wirtschaft-

liche stabilisierung erreicht.

Es gibt „prosperierende” Entwicklungsländer wie z.b. angola oder nigeria 

mit reichtum bringender ölförderung. daneben es gibt „arme” Entwick-

lungsländer ohne zugang zum meer und ohne wichtige ressourcen, wie 

diejenigen in zentralafrika, die zum teil auch nachbarn haben, in denen 

bürgerkriege geführt werden. unsere solidarität, diesen ländern zu 

helfen, damit sie aus der armutsfalle kommen und sich wirtschaftlich 

weiterentwickeln können, ist besonders wichtig. solange rohstoffe gegen 

waffen gehandelt werden, politische gewalt und willkür herrschen, sind 

stagnation, korruption, mangelnde bildung und bitterste armut allgegen-

wärtig. dies ist der nährboden, auf dem staatsstreiche, kriminalität, 

religiöser fanatismus und terrorismus gedeihen. dies hat auch auswir-

kungen auf die industrienationen. 

kontrollfunktionen innerhalb afrikas, ich gebe hier das stichwort „African 

Peer Review Mechanism”, also transparenz durch gegenseitige kontrolle 

und der kampf der regierenden gegen korruption und organisierte krimi-

nalität, zählen zu den grundvoraussetzungen eines demokratischen und 

funktionierenden staatswesens. der weg zu Good Governance ist nur 

über Capacity-Building zu erreichen. dies ist nicht einfach und ich habe 

großen respekt vor den leistungen, die viele länder des afrikanischen 

kontinents auf diesem gebiet erbracht haben. hier ist zusammenarbeit 

dringend nötig. beispielhaft ist dafür die arbeit der auslandsbüros der 

politischen stiftungen, deren angebote zur beratung und weiterbildung 

auf dem gebiet demokratischer ordnungen und strukturen. tatsache ist, 

dass dort, wo die bürger an transparenten und nachvollziehbaren politi-

schen prozessen beteiligt sind, die motivation, ihre gegenwärtige situa-

tion in eine positivere zu ändern, höher ist.

die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ist auf dem gesundheits-

sektor in afrika sehr aktiv. Eine geißel des afrikanischen kontinents sind 

aids-Erkrankungen und die vielen varianten hoch ansteckender fieber-

krankheiten wie z.b. Ebola- oder lassa-fieber aber auch tbc und malaria. 

Ein fünftel der aids-infizierten lebt in staaten südlich der sahara. die 

prognosen für viele infizierte sind schlecht, da eine adäquate medizi-

nische versorgung sowie der zugang zu medikamenten bisher nur be-

schränkt möglich ist. die ausbreitungen von aids und anderen infek-

tionskrankheiten bringt dramatische demographische folgen mit sich und 

hat auch auswirkungen auf die wirtschaftliche situation eines landes. 

gründe für die starke ausbreitung von infektionskrankheiten in Entwick-

lungsländern sind die wachsende verstädterung, die damit einhergehen-

den dichteren siedlungsformen und die schlechten hygienischen verhält-

nissen. mangelnde aufklärung und ausbildung, die verbreitung von infek-

tionskrankheiten durch binnenflüchtlinge als folge der bürgerkriege und 

mangelnde gesundheitsversorgung tun ein Übriges. auch gibt es, bedingt 

durch arbeits- und flüchtlingsmigration und den tourismus, auswirkun-

gen für die industrienationen. 

die zahlen sprechen eine ganz deutliche sprache. gegenüber den „pro-

sperierenden” Entwicklungsländern haben „arme” Entwicklungsländer  

nur ein fünftel des Einkommens eines bewohners eines „prosperieren-

den” Entwicklungslandes. die auswirkungen erfahren vor allem mütter 

und kinder. die kindersterblichkeit liegt hier bei 14 prozent, das bedeu-

tet, dass viele kinder vor vollendung ihres fünften lebensjahres sterben. 

dies betrifft vor allem kinder in den ländern südlich der sahara. die 

deutsche Entwicklungszusammenarbeit fördert viele projekte, die sich 
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renz der handels- und zahlungswege bestehen. gerade im hinblick auf 

die sich entwickelnde afrikanische wirtschaft sollte es ziel sein, dass über 

diese kontrolle die innerafrikanische wertschöpfung eine breitere basis 

bekommt.

in den letzten Jahrzehnten hat china rege aktivitäten auf dem afrikani-

schen kontinent entwickelt. Es erscheint auf den ersten blick bestechend, 

dass die chinesen sich anbieten, die infrastruktur eines afrikanischen 

landes zu verbessern. dabei wird leicht übersehen, welch weitreichende 

folgen der „deal” mit den chinesen hat. nicht nur, dass alle arbeitskräfte 

und das gesamte baumaterial aus china kommen und somit der afrikani-

sche wirtschaftskreislauf überhaupt nicht einbezogen wird. der abbau 

von rohstoffen durch china ist der gegenwert dieser leistungen. dass 

dabei ressourcenschutz keine rolle spielt, kann man sich denken. ich 

denke, dass wir durch unsere form der projekte in afrika mehr solidari-

tät und nachhaltigkeit zeigen, denn sie beinhalten Capacity-Building.

die zusammenarbeit von deutschen mittelständischen unternehmen mit 

afrikanern durch das Public Private Partnership-programm (ppp) braucht 

mehr unterstützung. diese projekte müssen den zielen unserer Entwick-

lungspolitik, vor allem der nachhaltigkeit und des ressourcenschutzes, 

entsprechen. darüber hinaus müssen sich die partner nicht nur gleichbe-

rechtigt begegnen, sondern sich auch in ihren leistungen ergänzen. ich 

würde mir sehr wünschen, wenn mehr mittelständische deutsche unter-

nehmen den schritt nach afrika wagen und ppp-projekt durchführen. 

segensreich bei wirtschaftspartnerschaften mit afrika ist die engagierte 

arbeit des afrika-vereins der deutschen wirtschaft, die eine noch stär-

kere unterstützung erhalten sollte. aufstrebender handel und damit 

wirtschaftlicher aufstieg, sind die wirksamsten instrumente gegen armut 

und die hinwendung zu gewalt und zum terrorismus. das bmz trägt 

durch die christlich-liberale koalition jetzt wieder seinen namen wirt-

schaftliche Zusammenarbeit zu recht.

die wirtschaftliche Eigendynamik, die auf dem afrikanischen kontinent  

zu beobachten ist, müssen wir, auch in unserem interesse, unterstützen. 

Je höher und sicherer das Einkommen der bürger, desto mehr wird für 

die bildung und ausbildung der nachfolgenden generation getan. das 

wiederum bedeutet wirtschaftliche und soziale perspektiven für die 

bürger im eigenen land und mindert die tendenz zur migration in die 

industriestaaten.

dieses themas annehmen, um die kinder- und müttersterblichkeit über 

aufklärung, medikamente und den Einsatz medizinischen personals zu 

senken.

zu begrüßen ist das Entstehen von kleinstunternehmen über mikro-

kredite auf dem afrikanischen kontinent. kredite setzen immer partner-

schaftliches vertrauen des kreditgebers zum kreditnehmer voraus und 

sind ein paradebeispiel für hilfe zur selbsthilfe. mikrokredite fördern  

die Eigeninitiative und stellen eine nachhaltige Existenzsicherung für die 

familien dar. allerdings stellt sich jetzt heraus, dass ein folgeprogramm 

für die sich gut entwickelnden klein-unternehmen aufgelegt werden 

müsste. Eines, das kredite vermittelt, die zwischen den mikrokrediten 

und großkrediten liegen und das mit realistischen zinssätzen.

hervorzuheben ist auch die solidarität deutscher mittelständler oder 

kleininitiativen mit afrika. sie schieben mit großer passion die unter-

schiedlichsten projekte an. Ein projekt zur ausbildung afrikanischer 

Jugendlicher war für mich besonders eindrucksvoll. Es ist ein projekt, 

das jungen waisen im bauhandwerk eine perspektive gibt. auf die frage, 

wieso gerade im bauhandwerk wurde vom initiator des projektes erklärt: 

„diesen jungen leuten fehlt das geld für eine kostspielige ausbildung  

und was braucht man für das bauhandwerk? Eine schaufel, eine kelle, 

eine schnur und das Know how. das beste aber ist: in afrikanischen 

städten und dörfern geht es voran, es wird immer gebaut!” in diesem 

projekt wird das duale ausbildungssystem, das wir in deutschland haben, 

durchgeführt. die jungen leute werden von einem deutschen meister  

bis zur gesellenprüfung geführt und ihnen somit eine solide grundlage 

zur Existenzsicherung gegeben.

der reichtum an rohstoffen, die weltweit nachgefragt und daher preis-

lich hoch gehandelt werden, weckt begehrlichkeiten und fördert – falsch 

eingesetzt – gewalt. dem ungehemmten und illegalen abbau von roh-

stoffen wie kupfer, zinn oder diamanten oder dem abholzen von tropen-

wäldern zur bereicherung einiger potentaten und zur finanzierung von 

krieg und gewalt, muss gegengesteuert werden. die kampagne „publish-

what-you-pay” fordert eine verpflichtende offenlegung von steuern, 

förderzinsen und konzessionszahlungen durch die unternehmen an 

regierungen und andere öffentliche institutionen.3 wir zeigen genauso 

solidarität, wenn wir nicht nur auf eine zertifizierung von diamanten, 

den überwachten abbau der rohstoffe, sondern auch auf eine transpa-
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da sich wissensdefizite immer negativ auf den wirtschaftlichen aufstieg 

eines landes auswirken, ist die Entwicklung menschlicher ressourcen, 

also der ausbau des bildungswesens eine grundvoraussetzung für alle 

anderen bereiche. diese defizite auszugleichen und die bildung und 

ausbildung in den Entwicklungsländern zu fördern, muss schwerpunkt 

sein. beachtlich ist, dass die situation auf dem bildungssektor, als teil 

der millenniumsziele, erfreuliche Ergebnisse aufzeigen kann. der bericht 

zu den un-millenniums-Entwicklungszielen von 2009 sagt aus, dass die 

grundschulbesuchsrate in den Entwicklungsländern im zeitraum vom 

Jahr 2000 bis 2007 von 83 auf 88 prozent gestiegen ist. die erfreu-

lichsten Quoten verzeichnen mit einem anstieg von 15 prozentpunkten 

die länder südlich der sahara.4 bildung und ausbildung bedeuten für die 

menschen eines: den ausweg aus hunger und armut. 

auch einer anderen gefahr muss entgegen gewirkt werden. Es ist vor 

allem der anreiz einer besseren wirtschaftlichen situation und mehr 

lebensqualität, der zur migration führt. dieser brain drain hat negative 

folgen, denn damit reduziert sich in den Entwicklungsländern das drin-

gend benötigte wirtschafts- und forschungspotential. deshalb gibt es 

jetzt in unserem arbeitskreis afrika Überlegungen, in ländern, wie zum 

beispiel dem senegal, berufliche bildung für afrikanische migranten,  

die als boat people aufgegriffen werden, zu schaffen, um ihnen damit  

in ihren herkunftsländern mit mikrofinanzen den aufbau einer neuen 

Existenz zu ermöglichen.

auf der anderen seite beobachten wir einen großen wissenstransfer  

von studenten, die über stipendien an hochschulen und universitäten 

der industriestaaten ausgebildet wurden. viele gehen in ihre heimat-

länder zurück, um sich dort eine Existenz aufzubauen. an vielen univer-

sitäten gibt es vereinigungen, die nicht nur vorbereitungsseminare  

zur Existenzgründung in ihren heimatländern durchführen, sondern auch 

eine starke vernetzung der ausländischen alumni forcieren. die Existenz-

gründungen zu unterstützen, ist auch in unserem sinne, denn sie werden 

immer auf geräte, die sie aus deutschland kennen und an denen sie 

gearbeitet haben, zurückgreifen. dies wiederum kommt unserer heimi-

schen wirtschaft zugute.

bei der vereinbarung der millenniumsziele im Jahre 2000 wurde zur 

Erreichung der ziele mit dem Jahr 2015 eine verbindliche zeitliche vor-

gabe gegeben. dabei wurde es den mitgliedsstaaten überlassen, wie sie 

ihre strategie festlegen. allerdings werden die bisherigen Ergebnisse in 

intervallen durch den Global Monitoring Report überprüft. aufgrund  

der weltweiten wirtschafts- und finanzkrise steht zu befürchten, dass  

die angestrebten 0,7 prozent des bruttosozialproduktes und die für das 

Jahr 2015 vereinbarten millenniumsziele nicht erreicht werden können. 

reduziertes wirtschaftswachstum in den industriestaaten und damit 

einhergehende reduzierung auch von hilfsgeldern und die spürbarer 

werdenden auswirkungen des klimawandels behindern das Erreichen  

der angestrebten ziele. das bedeutet, dass nur dann, „[...] wenn die 

weltgemeinschaft mit konstruktiven maßnahmen auf die krise reagiert, 

die ziele noch zu erreichen sind.”5 

Jeder von uns kann auch persönlich einen beitrag zur Entwicklung afrikas 

leisten. Einmal im Jahr bitte ich alle afrikanischen botschafter und unter-

nehmer zu einem „Africa Meets Business-abend”. hier können in zwang-

loser form kontakte geknüpft und geschäftsbeziehungen angebahnt 

werden. auch lade ich in regelmäßigen abständen afrikanische botschaf-

ter und Entscheidungsträger in meinen wahlkreis ein. diese Einladungen 

dienen der festigung bestehender und dem knüpfen neuer kontakte für 

unsere wirtschaft und die universität. seien es, um nur einige beispiele 

zu nennen, die bereiche bildung, gesundheit, landwirtschaftstechnik, 

medizin, meteorologie oder solarenergie. wir haben unternehmen, die 

lösungen zur reduzierung von defiziten in den unterschiedlichsten be-

reichen bieten. diese können bei den besuchen sehr gut ihre produkte 

darstellen. besonders auf dem gebiet der bildung, d.h. der lehrmittel  

für schulen, universitäten und institute verfügen wir über unternehmen, 

die sich seit einigen Jahren auf dem afrikanischen markt hervorragend 

etabliert haben. den wahlkreis göttingen als wirtschafts- und wissen-

schaftsstandort zu präsentieren und zu beobachten, welch gute ge-

schäftsbeziehungen – zu beiderseitigem gewinn – sich daraus entwi-

ckeln, schafft auch mehr akzeptanz bei den bürgern für die Entwick-

lungszusammenarbeit und partnerschaft mit afrikanischen ländern. 

deutschland hat mit der unterzeichnung der millenniumsziele ein ver-

sprechen gegeben, und versprechen muss man halten. deshalb: afrika 

braucht unsere solidarität, weil es auf gutem wege, aber noch lange 

nicht am ziel ist.
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aktuEllE hErausfordErungEn 
dEr Entwicklungspolitik

Bernd Eisenblätter

die globalisierung und ihre ökonomischen, politischen, 

sozialen und ökologischen konsequenzen stellen heute  

die zentralen rahmenbedingungen der Entwicklungspolitik 

dar. dabei gehen die herausforderungen weit über die 

„klassischen” themen der Entwicklungspolitik hinaus, wie  

die bekämpfung der armut oder die stärkung der bildungs-  

und gesundheitssysteme in den partnerländern. klima-

wandel, reduzierung der biodiversität, sicherheitskonflikte 

und staatliche fragilität sowie weltweite migrationsbewe-

gungen stellen globale herausforderungen dar, die für die 

Entwicklungspolitik immer wichtiger werden. darüber  

hinaus fördert sie schon seit den 1990er Jahren verstärkt 

gute regierungsführung, demokratie, rechtsstaatlichkeit 

und geschlechtergerechtigkeit in den partnerländern. hinzu 

kam in den letzten Jahren die unterstützung der partnerlän-

der bei der bewältigung globaler krisen, wie der nahrungs-

mittel- und der Energiekrise oder der finanz- und wirt-

schaftskrise.

Entwicklungspolitik wird vor diesem hintergrund als teil  

der globalen strukturpolitik begriffen. gerade auch klima- 

und sicherheitspolitische fragen haben für die Entwicklungs-

politik in letzter zeit deutlich an bedeutung gewonnen und 
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wurden auf internationalen konferenzen und in Erklärungen verstärkt 

thematisiert. das klimaportfolio im bmz beispielsweise ist deutlich ge-

wachsen, und gleichzeitig bekam auch das bmu mehr oda-mittel für 

klimaschutzaktivitäten. Ebenso hat das thema sicherheit stark an be-

deutung für die Entwicklungspolitik deutschlands gewonnen. gerade das 

beispiel afghanistan zeigt, dass Entwicklung ohne sicherheit kaum mög-

lich, aber auch sicherheit ohne Entwicklung nur schwer vorstellbar ist. 

afghanistan ist auch an beispiel dafür, dass das konzept der vernetzten 

sicherheit abgestimmte aktivitäten verschiedener bundesressorts (inklu-

sive des bmz) erfordert. 

 

aufgrund dieser Entwicklungen der letzten Jahrzehnte hat sich die Ent-

wicklungszusammenarbeit (Ez) zur internationalen zusammenarbeit (iz) 

erweitert. dabei sind die anschlussfähigkeit der Entwicklungspolitik an 

andere politikfelder und die kohärenz der verschiedenen außengerichte-

ten politiken zu wichtigen themen sowohl auf nationaler als auch auf 

europäischer und internationaler Ebene geworden.

die aktuelle ausrichtung der deutschen Entwicklungspolitik wird im koali-

tionsvertrag zwischen cdu, csu und der fdp folgendermaßen beschrie-

ben: „in der verfolgung der ziele unserer Entwicklungspolitik kommen 

unsere werte und interessen gleichermaßen zum ausdruck.” während 

die werteorientierung der deutschen Entwicklungspolitik seit den soge-

nannten spranger-kriterien (menschenrechte, partizipation, rechtssicher-

heit, marktorientierte wirtschaftsordnung, Entwicklungsorientierung) 

einem überparteilichen konsens entsprach, war die verfolgung eigener 

interessen in der Entwicklungspolitik durch die zeiten der blockkonfron-

tation zwischen ost und west, als Entwicklungspolitik in erster linie ein 

instrument des kalten krieges war, diskreditiert. so dominierte in der 

zeit nach Ende des ost-west-konfliktes eine haltung in der Entwicklungs-

politik, die die Existenz eigener interessen der geberländer kaum thema-

tisierte oder gar ausblendete.

dabei ist die verfolgung eigener werte und interessen in der Entwick-

lungspolitik nicht nur legitim, sondern auch eine stabile basis für eine 

echte partnerschaft zwischen geber- und partnerländern, sofern die 

werte und interessen der partnerländer ebenfalls angemessene berück-

sichtigung finden. Ein dialog über werte und interessen, der die aus-

einandersetzung über die veränderung von wertvorstellungen einschließt 

und interessen als wichtigste antriebsfeder für Eigenverantwortung 

(Ownership) begreift, ist die grundlage einer zusammenarbeit zwischen 

geber- und partnerländern, die die nachhaltige Entwicklung in den part-

nerländern wirksam unterstützt. 

als mitglied der weltgemeinschaft und mitverursacher globaler krisen  

wie dem klimawandel oder der finanz- und wirtschaftskrise muss sich 

deutschland seiner globalen verantwortung stellen und hat sich verpflich-

tet, seinen beitrag zu den international vereinbarten Entwicklungszielen 

einschließlich der Millennium Development Goals (mdgs) zu leisten und 

die oda-mittel bis 2015 auf 0,7 prozent des bruttonationaleinkommens 

(bnE) zu erhöhen. aber das Engagement für die gerechte gestaltung  

der globalisierung oder den schutz des weltklimas ist keineswegs nur  

im interesse der partnerländer, sondern auch im deutschen interesse. 

der klimawandel, der schon heute viele partnerländer der Entwicklungs-

zusammenarbeit in starkem maße betrifft und zur zunahme von dürren, 

Überschwemmungen und wirbelstürmen führt, macht nicht vor unseren 

grenzen halt. gleiches gilt für die flüchtlings- und migrationsströme, ver-

ursacht durch armut und perspektivlosigkeit, bürgerkriege und terroris-

mus sowie durch den klimawandel bedingte umweltkrisen und natur-

katastrophen. auch krankheiten wie hiv/aids, tuberkulose etc. stellen 

eine weltweite, auch deutschland betreffende bedrohung dar. Ebenso 

bedroht die zunahme von politischer instabilität und gewaltsam aus-

getragenen intra- oder interstaatlichen konflikten deutsche sicherheits-

interessen. von großer bedeutung für eine exportorientierte industrie-

nation wie deutschland sind auch stabile umfeldbedingungen in rohstoff-

reichen ländern und weltweiten märkten. 

deshalb dient die Entwicklungspolitik in vielen partnerländern dem 

schutz globaler öffentlicher güter (z.b. klima, sicherheit, gesundheit). 

ob kongo, kolumbien, kambodscha, kosovo oder afghanistan: die Ez 

unterstützt dort die friedenskonsolidierung und die wiedereingliederung 

von ehemaligen kämpfern in die gesellschaft ebenso wie den polizei-

aufbau und den bau von polizeistationen. im bereich des umwelt- und 

klimaschutzes unterstützt die Ez beispielsweise im auftrag des bmz  

und des bmu die umsetzung internationaler vereinbarungen (klima, 

biodiversität, desertifikationsbekämpfung etc.) und initiativen (z.b.  

die internationale klimaschutzinitiative).
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in der kooperation mit schwellenländern stehen gemeinsame anstren-

gungen zum schutz dieser globalen öffentlichen güter und zur bewälti-

gung regionaler und globaler herausforderungen sogar deutlich im fokus 

der Entwicklungspolitik. hier geht es um die Entwicklung strategischer 

partnerschaften, um gemeinsame umwelt-, sicherheits-, wirtschafts- 

und wissenschaftsinteressen zu verfolgen. der koalitionsvertrag spricht 

in diesem zusammenhang davon, „die zusammenarbeit mit schwellen-

ländern zu partnerschaften für eine nachhaltige gestaltung der globali-

sierung in gegenseitiger verantwortung weiterzuentwickeln”. dabei muss 

die Entwicklungspolitik verstärkt mit anderen politikfeldern zusammen-

arbeiten, um die außengerichteten aktivitäten und interessen zu bün-

deln. auch politische stiftungen, wie die konrad-adenauer-stiftung 

(kas), fördern die kooperation mit schwellenländern durch unterstüt-

zung von dialogprozessen über regionale und globale themen. so hat 

beispielsweise die kas im märz dieses Jahres gemeinsam mit einem ihrer 

partner, dem Institute of Peace and Conflict Studies, eine konferenz mit 

vertretern führender think tanks aus brasilien, südafrika, indien und 

deutschland in new delhi durchgeführt, bei der u.a. fragen des klima-

schutzes und der sicherheitspolitik thematisiert wurden.

gerade die zusammenarbeit mit den schwellenländern zeigt auch die 

richtung auf, in die sich die Entwicklungspolitik zunehmend entwickelt 

hat und weiter entwickeln muss: von einer (mittel-)transferlogik hin zu 

einer kooperation, in der beide seiten ihre werte und interessen zum 

gegenseitigen nutzen einbringen, von der fokussierung auf armuts-

bekämpfung hin zu einer zusammenarbeit, die gemeinsame lösungen 

für globale herausforderungen und problemstellungen anstrebt. 

die diskussion der letzten Jahre über die Erhöhung der wirksamkeit der 

geberbeiträge (Aid Effectiveness Agenda) hat zu bedeutenden fortschrit-

ten bei der verständigung zwischen partnerländern und gebern über die 

optimierung der art und weise geführt, wie Entwicklungszusammenar-

beit gestaltet wird. die fünf prinzipien der pariser Erklärung (Ownership, 

Alignment, Harmonisation, Mutual Accountability, Managing for Results) 

stellen einen international abgestimmten verbindlichen rahmen für die 

Entwicklungspolitik und eine gute grundlage für die verbesserung der 

wirksamkeit der geberbeiträge dar. die deutsche Entwicklungszusam-

menarbeit arbeitet an der umsetzung der pariser Erklärung (2005) und 

des accra aktionsplans (2008) sowie an der vorbereitung auf das High 

Level Forum (hlf) 4 in südkorea (2011) konstruktiv mit, sowohl in den 

verschiedenen Eu- und dac-gremien als auch vor ort in den partner-

ländern.

die Aid Effectiveness Agenda ist in den letzten Jahren aber auch durch 

eine ideologisch geprägte verengung und eine kleinteilige bürokratische 

normativität gekennzeichnet, die u.a. beim monitoring der pariser Er-

klärung (PD Monitoring) deutlich geworden ist. sie fixiert einseitig auf  

die bereitstellung von gebermitteln an den zentralstaat in gestalt des 

finanz- oder planungsministeriums in den partnerländern und ist damit 

einer finanzierungslogik und planungsgläubigkeit verhaftet. durch die 

(mittel-)transferlogik ist in der diskussion um die wirksamkeit der Ent-

wicklungszusammenarbeit die bedeutung entwicklungsförderlicher rah-

menbedingungen weltweit sowie in den partnerländern und die notwen-

dige Einbettung der Entwicklungszusammenarbeit in die anderen politik-

felder der internationalen zusammenarbeit aus dem blickfeld geraten, 

obwohl diese faktoren im accra-aktionsplan durchaus erwähnt werden. 

die Aid Effectiveness Agenda steht letztlich für eine input-orientierung, 

da sie auf die verbesserung der art und weise fokussiert, wie die geber 

untereinander und mit dem partner die Ez ausgestalten. 

dabei ist das eigentliche ziel der Entwicklungspolitik aus dem blickfeld 

geraten: die verbesserung der lebenssituation der bevölkerung in den 

partnerländern und die wirksamkeit der entsprechenden beiträge der 

verschiedenen politikfelder der internationalen zusammenarbeit (Deve-

lopment Effectiveness). vor diesem hintergrund muss die Aid Effective-

ness Agenda zu einer Development Effectiveness Agenda weiterentwi-

ckelt werden, wie es auch im rahmen der vorbereitung auf das hlf 4  

in südkorea gefordert wird (u.a. von vielen internationalen Civil Society 

Organisations). nur als teil einer „Agenda of Effectiveness of Internatio-

nal Cooperation” kann die Aid Effectiveness Agenda ein sinnvoller bau-

stein einer umfassenden Development Effectiveness Agenda sein, in 

deren zentrum die umsetzung von international vereinbarten Entwick-

lungszielen einschließlich der millenniumsentwicklungsziele (mdgs) steht.
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wichtige Elemente einer zukünftigen Development Effectiveness Agenda 

könnten sein:

austausch über unterschiedliche wertvorstellungen und wertewandel 

als teil von Entwicklung,

interessen als motor von Ownership und Entwicklung,

gemeinsame verantwortung von partnern und gebern für Entwick-

lungsmaßnahmen,

Einbeziehung der wirtschaft und zivilgesellschaft als wichtige akteure 

für Entwicklung,

Erweiterung der Entwicklungszusammenarbeit zur internationalen  

zusammenarbeit,

politikkohärenz für Entwicklung auf geberseite,

orientierung auf wirkungen im sinne von Impacts (nachhaltige Ent-

wicklungsfortschritte eines landes, die durch eine vielzahl von unter-

schiedlichen faktoren bewirkt wurden).

Entwicklung in den partnerländern ist ohne veränderung von wertvorstel-

lungen bzw. wertewandel kaum vorstellbar. die geber stehen selbst für 

bestimmte werte, die eine wichtige rolle bei der legitimierung der staat-

lichen Entwicklungszusammenarbeit gegenüber den bürgern ihres landes 

spielen. vor diesem hintergrund ist der dialog über den erforderlichen 

wertewandel teil einer partnerschaftlichen zusammenarbeit zwischen 

geber- und partnerländern. 

basis dieser partnerschaftlichen zusammenarbeit sind die interessen von 

geber- und partnerländern. die Entwicklungspolitik sollte die antriebs-

kraft von interessen in den partnerländern systematisch nutzen und auf 

eine transparente aushandlung von kompromissen zwischen unterschied-

lichen interessen hinwirken. auch die Eigeninteressen von geberländern 

können wichtige beiträge zur Entwicklung in den partnerländern leisten, 

wenn z.b. aufgrund eigener interessen am weltweiten umwelt- und 

klimaschutz die nachhaltigkeit der wirtschaftssysteme in den partner-

ländern gefördert und aufgrund eigener sicherheitsinteressen strategien 

der konfliktminderung und -prävention unterstützt werden.

partnerschaftliche zusammenarbeit bedeutet auch, dass der schritt von 

gegenseitiger rechenschaftspflicht zu gemeinsamer verantwortung von 

gebern und partnern für Entwicklungsvorhaben vollzogen wird. anstatt 

nur die Ownership der partnerländer im blick zu haben und sie mit der 















verfügungsgewalt des finanz- oder planungsministeriums des partner-

landes über gebermittel gleichzusetzen, sollte die mitverantwortung der 

geber für die notwendigen Entwicklungs- und veränderungsprozesse und 

die Ownership aller relevanten gesellschaftlichen akteure in den partner-

ländern ins blickfeld gerückt werden.

die wirtschaft muss noch stärker als bisher als faktor von Entwicklung 

einbezogen werden. wirtschaftsinteressen sind zwar nicht immer de-

ckungsgleich mit entwicklungspolitischen prioritäten, aber die private 

wirtschaft ist ein wichtiger partner der Entwicklungszusammenarbeit bei 

der unterstützung einer nachhaltigen wirtschaftsentwicklung in den 

partnerländern, einschließlich der schaffung von arbeitsplätzen und 

möglichkeiten beruflicher Qualifizierung. 

aber nicht nur die wirtschaft, sondern auch die zivilgesellschaft ist ein 

wichtiger Entwicklungspartner der staatlichen Ez. zivilgesellschaftliche 

akteure spielen eine große rolle bei der Entwicklung von demokratischer 

partizipation und transparenz staatlichen handelns in den partnerlän-

dern, erbringen darüber hinaus aber auch wichtige dienstleistungen in 

Ergänzung oder z.t. auch als substitut staatlicher leistungen.

die Erweiterung der Entwicklungszusammenarbeit zur internationalen 

zusammenarbeit hat zu erhöhten anforderungen an die politikkohärenz 

für Entwicklung auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene 

geführt. vor diesem hintergrund ist es einer der schwerpunkte der neuen 

bmz-leitung, sowohl innerhalb der bundesregierung als auch in der Eu 

und in internationalen strukturen mehr kohärenz für Entwicklung zu 

erreichen.

die diskussion um Aid Effectiveness hat sich auf die Erhöhung der wirk-

samkeit der geberbeiträge fokussiert und ist damit inputorientiert. not-

wendig ist aber eine orientierung auf wirkungen bei der umsetzung 

internationaler Entwicklungsziele wie der mdgs und damit bei der ver-

besserung der lebensbedingungen der bevölkerung in den partnerlän-

dern im sinne von Development Effectiveness. bei einer solchen orien-

tierung auf wirkungen kann Aid Effectiveness nur mittel zum zweck sein, 

aber kein selbstzweck. in diesem sinne muss die Aid Effectiveness zu 

einer Development Effectiveness-agenda weiterentwickelt werden.



was stEht hintEr dEr  
Entwicklungspolitik?

dankrEdE

Volkmar Köhler

ich bin der konrad-adenauer-stiftung aufrichtig dankbar  

für dieses symposium. herr pöttering hat in seinen worten, 

um ihnen farbe zu geben, verschiedenes erwähnt, was 

offenbar für mich aussagekräftig ist. so hat er zum beispiel 

kneipen im busch gefunden, wo ich angeblich gesessen 

habe. das fällt mir schwer nachzuvollziehen. aber meine 

Eindrücke, mein denken und handeln hätten sich nicht  

so entwickelt, wenn ich nicht immer wieder an den verschie-

densten stellen dieser welt mit menschen vor ort und re-

präsentanten der konrad-adenauer-stiftung zu tun gehabt 

hätte, die mir dinge zeigten, von denen ich zunächst nichts 

wusste. wer hier unter uns weiß denn etwas über die ge-

schichte der christlichen mission in der heutigen republik 

südafrika mit ihren gebieten, die von den missionaren sorg-

fältig abgeschirmt wurden, damit ihre schäfchen nicht über-

rollt wurden von der neuen zeit und der neuen wirtschaft, 

sondern dass sie als christen ein gutes stück ihrer Eigenheit 

bewahren konnten? wer weiß denn, wo in pretoria die auf-

zeichnungen, nicht der europäischen missionswerke, sondern 

der isoliert in der weite des unerschlossenen landes leben-

den missionare zu finden sind, die kaum noch jemand be-

nutzt? in der fernuniversität!
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ich traf frank spengler, der von 1991 bis 1996 landesbeauftragter  

der konrad-adenauer-stiftung für südafrika war, und so kam ich auf 

diese wege. und das ist nur einer, von dem ich sagen könnte, dass er 

mir dinge gezeigt hat, die hinterher für mich von großem nutzen waren. 

diese begegnungen und Erfahrungen zeigen eben auch eins sehr deut-

lich: Es genügt nicht, nur den mund aufzumachen, man muss auch 

schlucken. nur dann kann man zunehmen. deshalb nochmals: herz-

lichen dank an die stiftung. sie hat mir viele möglichkeiten geboten,  

die dinge so zu runden, wie es mir nun nachgesagt wird. 

was hat mich angetrieben, was war der grund für mein Engagement? 

vordergründig weiß ich nur eine Erklärung und die stammt von einem 

mann, der nicht zu den großen denkern Europas gehört, sondern zu den 

großen sportlern, nämlich von Emil zatopek. der hat gesagt: vogel fliegt, 

fisch schwimmt, mensch muss laufen. und dieser mensch war in diesem 

falle ich. ich musste laufen. und das macht spaß. 

am meisten amüsiert hat mich die Erinnerung an lula da silva, die peter 

molt ausgegraben hat. der damalige arbeitsdirektor von vw, ein sehr 

engagierter sozialdemokrat, sagte eines tages zu mir: „herr köhler,  

sie müssen unbedingt nach são bernado do campo fliegen. dieser lula 

macht uns da die ganze belegschaft der vw do brasil wirr. wir können 

nur eins machen. wir müssen einen betriebsrat gründen, der ihm das 

wasser abdreht”. das war der anfang dieser mission. 

später hat mich lula zweimal im ministerium mit einer riesendelegation 

besucht. beide male bekam ich vorher ein fernschreiben der deutsch-

brasilianischen handelskammer mit der frage: „wir hören, dass lula  

zu ihnen kommt? versuchen sie doch bitte in Erfahrung zu bringen, was 

seine wirtschaftspolitischen gedanken sind.” und ich habe nach jeder 

dieser begegnung nach são paulo zurückgekabelt: „tut mir leid, ich habe 

keine in Erfahrung bringen können. ich glaube, er hat keine.” wie sie 

sehen, keine schlechte voraussetzung für seine heutige pragmatische 

politik. allerdings ist mir in Erinnerung geblieben, dass nach dem zweiten 

besuch dieser art lula im rausgehen, und soviel portugiesisch kann ich 

nun doch, zu einem seiner begleiter sagte: „damit ihr euch nicht irrt,  

das war hier eben ein konservativer, mit dem ihr gesprochen habt”.

und so ließe sich eine fülle berichten. Es wurde in den vorträgen bei-

spielsweise die dominikanische republik erwähnt. ich habe viel mit  

präsident balaguer zu tun gehabt, dem mann, der mit unendlicher list, 

mit durchtriebenheit, mit winkelzügen, über die man sehr geteilter 

meinung sein kann, mit geduld und auch mit der bereitschaft, im rich- 

tigen moment das portemonnaie aufzumachen, die vorangegangene 

wahnwitzige diktatur in seinem lande beendet hat, ohne dass es zu 

gewalt und unüberbrückbaren spannungen gekommen ist. ich habe 

größte bewunderung empfunden für einen alten, fast blinden mann, der 

das geschafft hat.

an dieser stelle möchte ich zwei dinge besonders betonen: beziehen wir 

unsere partner im ausland adäquat in unsere entwicklungspolitische 

arbeit ein? wissen wir, was die denken? kennen wir ihr wertesystem? 

und betrachten wir Entwicklungspolitik auch als innenpolitisches thema? 

was mich an der entwicklungspolitischen diskussion häufig stört, ist, 

dass wir – und darin steckt schon der gedanke von „wir” und „die” – den 

hang haben, so zu tun, als wären wir herren des verfahrens. das halte 

ich für grundverkehrt. ich glaube auch, dass wir dabei vieles vergessen 

haben. so war das thema chile in den 1970er Jahren auch ein innen-

politisches thema hier bei uns, an unseren universitäten, mit unseren 

Jugendorganisationen. heute muss man sich schon mit einiger mühe 

daran erinnern, aber damals waren doch viele chilenen in deutschland 

und vermittelten hier ihr denken. oder haben wir denn vergessen, dass 

die zentralamerikanischen fragen, nicaragua zum beispiel, innenpoliti-

sche auseinandersetzungen der härtesten art waren? das war doch aber 

auch unsere angelegenheit. dieses lateinamerika haben wir doch hier 

am eigenen leibe erlebt. Es war nicht so, dass wir nur hingegangen sind 

und versucht haben, den partnern in lateinamerika zu vermitteln, wie 

der weg zu einer guten regierung und zu demokratie aus dem ganzen 

Elend der militärdiktaturen führen könnte, das war auch unsere politische 

diskussion hier. 

vieles, was wir heute als geschichte der dritte-welt-politik abhandeln,  

ist in wahrheit unsere geschichte. Es waren unsere angelegenheiten, 

über die wir zu sprechen und zu handeln hatten. klärungsprozesse un-

seres eigenen tuns und denkens. und so haben wir napoleon duarte  

mit hilfe unserer kirchen zur Erholung nach deutschland geholt, damit 

seine folterwunden ausheilen konnten. so dicht war El salvador bei uns. 
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an der Entwicklungspolitik verdrießt mich immer wieder, wie sehr wir sie 

befrachten mit dem, was uns bewegt. Es war meine kirche, in der ich 

viele Jahre über die dritte welt mitdiskutiert habe, wo lange zeit der 

afrikanische sozialismus eines Julius nyerere als der dritte weg zwischen 

kapitalismus und kommunismus erschien, der auch unserem land gut 

tun würde. lange dauerte es, bis die Ekd unseren demokratischen 

rechtsstaat mit seiner sozialen marktwirtschaft voll bejahte. 

Es wurde im verlauf des symposiums erwähnt, ich hätte mich für den 

politischen dialog stark gemacht. ich war noch nicht ganz aufgebrochen 

zum politischen dialog, da hatte ich schon die stellungnahmen beider 

großen kirchen auf dem tisch. die katholische kirche sagte, dazu können 

wir uns nicht weiter äußern und wollen es auch nicht, denn das ist eine 

frage der weltkirche und dazu spricht rom, dazu hat die deutsche  

bischofskonferenz im moment nichts weiter zu bemerken. aus der evan-

gelischen Ecke kam der ruf: „was, politischer dialog? wir, die starken, 

reichen gehen dahin zu den armen, die vor hunger nicht in den schlaf 

finden können und wollen mit ihnen einen politischen dialog führen? das 

kann doch kein dialog sein. das kann doch nur fremdbestimmung sein 

über die unglücklichen, die das pech gehabt haben, auf der falschen 

seite der Erde zur welt zu kommen.”

und so brach ich auf zum politischen dialog. das erste opfer war sierra 

leone. in sierra leone regierte präsident siaka stevens, die interessan-

teste mischung zwischen afrikanischen Paramount Chief und britischen 

gewerkschafter, der mir je begegnet ist. wir weihten zusammen ein 

fischereikombinat ein, wohl ausgerüstet mit dem berühmten altonaer 

räucherofen, dem wir in afrika wieder zu neuem glanz verholfen haben. 

am nächsten tag begab ich mich in sein präsidentschaftshaus, um mit 

ihm den politischen dialog zu führen. 

ich sprach also mit ihm und sagte, es wäre sehr schön gewesen gestern, 

aber nun müssen wir mal darüber reden, wie es weitergehen sollte. 

deutschland sei selbstverständlich bereit, und wir hätten auch mittel für 

die zusammenarbeit mit seinem land zur verfügung, worauf er sagte: 

„herr staatssekretär, schauen sie mal aus dem fenster. sehen sie dahin-

ten die insel? da ist unser internationaler flugplatz.” ich sagte: „ich 

weiß, da bin ich ja vorgestern angekommen.” „Ja, und von da kommt 

man ja nur mit einer fähre nach freetown.” ich sagte: „richtig. ich weiß 

auch, dass die fähre manchmal ein bisschen klapprig ist, aber die kann 

man ja reparieren, das könnten wir machen, kein problem.” „nein”, sagte 

er, „ich möchte, dass eine brücke gebaut wird von der insel zur stadt”. 

ich erwiderte, das sei in der tat eine sehr weitreichende und zukunfts-

trächtige idee, zumal ich ja wüsste, dass nur drei mal in der woche ein 

internationales flugzeug dort landet. aber immerhin, ich wäre durchaus 

bereit, diese anregung mitzunehmen. allerdings würde unser parlament 

dann doch vielleicht lieber zunächst noch eine weitere fischräucherei 

oder dergleichen unterstützen, worauf siaka stevens etwas ungehalten 

wurde und sagte: „Ja, aber sehen sie, diese brücke, wenn sie sie finan-

zieren, wird man dann die ‚deutsche brücke’ nennen und mein volk  

wird sie lieben.” dieses argument rührte mich sehr. ich sagte: „Ja, ganz 

zweifellos, das wäre sicherlich eine aktion, die die freundschaft zwischen 

unseren völkern auf ein neues fundament stellen würde, aber im bun-

destag haben wir natürlich eine ganze reihe von abgeordneten, die sind 

nun mal sehr für mehr reisproduktionen und ähnliches. ich müsste  

das erst noch abtasten”, worauf er noch etwas ungeduldiger wurde  

und sagte: „herr staatssekretär, ich habe in der zeitung gelesen, sie 

haben in deutschland drei millionen arbeitslose. die könnten doch diese 

brücke bauen.” nun war es also an mir, dass ich völlig überwältigt war 

und sagte: „herr präsident, dass sie mit allen problemen ihres kleinen 

landes nun auch daran denken, uns bei der lösung dieses problems 

unter die arme zu greifen, rührt mich zutiefst. ich werde mein bestes 

Die Expertenrunde von links nach rechts: Dr. h.c. Rolf Koppe, Prof. Dr. Peter Molt, 
Dr. Gerhard Wahlers, Hartwig Fischer MdB und Dr. Bernd Eisenblätter.
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tun, ich habe aber zweifel, ob ich unser parlament überzeugen kann.” 

genug mit diesem dialog. die brücke steht bis heute nicht.

das war eine diskussion zwischen völlig ungleichen partnern. ich meine, 

es ist natürlich leichter, auf einer konferenz in new york oder woanders 

millenniumsziele zu beschließen, als dann hinterher wirklich sinnvolle 

Entwicklung in gang zu setzen. 

Eine frage, die mich bis heute bewegt, und ich hoffe, noch lange weiter-

bewegt, ist: weiß ich eigentlich, wenn ich das gespräch, den politischen 

dialog führe – sei es mit chinesen, mit südamerikanern oder mit afrika-

nern –, was sie bewegt, in welchem denk- und wertesystem sie sich 

bewegen bzw. sich bewegen können? und was können Entwicklungs-

politik und -hilfe überhaupt erreichen? 

wir wären schlecht beraten, würden wir, wie 1948 bei der begründung 

der Entwicklungshilfe, heute immer noch glauben, dass man in über-

schaubarer zeit überall auf der welt den gleichen standard erreichen 

könnte. nicht nur hinsichtlich des materiellen und sozialen wohlstands, 

sondern auch mit hinblick auf demokratie, rechtsstaatlichkeit usw.  

wir wissen doch längst, dass im besten fall ein sehr langsamer wandel 

erreicht werden kann und auch dies in sehr verschiedenen ausprägun-

gen. 

meine zweifel sind im laufe der Jahre nicht geringer geworden. kommen 

wir nochmals zurück auf das gespräch mit siaka stevens. der sagte zu 

mir: „lieber herr köhler, sie sind politiker wie ich, und sie wollen auch 

wiedergewählt werden. Therefore, we must do something to look nice  

for our people.” und genau das reicht eben nicht! wir müssen viel mehr 

wissen, fragen und forschen, was die menschen, was ganze gesellschaf-

ten bewegt. 

ich war sehr glücklich, dass helmut reifeld in einem außergewöhnlich gut 

unterrichteten artikel in den kas-auslandsinformationen („religion und 

globale Entwicklung – beiträge zu einer aktuellen debatte aus sicht der 

Entwicklungspolitik”, kas-auslandsinformationen 5/2010, s. 143-157, 

anm. der red.) nach der bedeutung der religion für die Entwicklung und 

Entwicklungschancen fast jedes landes gefragt hat. dabei wurde u.a. 

sehr deutlich, dass wir uns nicht mehr primär entlang der dimensionen 

von christentum und islam bewegen. wir müssen vom hinduismus,  

vom buddhismus und anderen religionen mehr verstehen und mehr 

erkennen. stichwort islam: wir sprechen immer von einer islamischen 

welt. kann man sich eigentlich größere unterschiede vorstellen als im 

islam, z.b. die strukturen und das Erbe, die durch die islamischen  

bruderschaften im senegal geprägt sind? das sind nicht nur geistliche 

bruderschaften, dahinter steckt eine beträchtliche wirtschaftliche und 

soziale kraft. wenn wir dies vergleichen mit dem, was wir als islam im 

nahen und mittleren osten antreffen oder in indonesien, was gibt es da 

zu lernen!

Der Jubilar nach Überreichung eines Präsents durch den Vorsitzenden der Konrad-
Adenauer-Stiftung.

vor welchen irrtümern muss man sich hüten? die einen reden gerne  

von afrikanisierung des islam. dahinter steckt natürlich die hoffnung, 

dass es einen europäischen islam geben könnte. die anderen reden 

davon, dass es einen afrikanischen islam gäbe. man schaue sich einmal 

die kalifate und sultanate des nördlichen nigeria an um zu sehen, zu 

welchen formen sich das im laufe der zeit hinentwickelt hat.

Es ist mein wunsch, dass wir verstehen, was unsere partner auf dieser 

welt an möglichkeiten in sich tragen, an zielen haben, an veränderungen 

aushalten und selbst praktizieren können, ebenso, dass wir das immer 

weiter vertiefen und immer weiter studieren. und ich wünsche mir viel 

mehr noch, als es bisher gegeben ist, den austausch zwischen wissen-
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schaft und politik in deutschland. Es ist doch bedauerlich, dass die ent-

scheidende literatur über den islam in afrika in den usa erschienen ist 

und nicht in deutscher sprache.

dies bewegt mich heute angesichts der menge an dingen, die sie hier zu 

meiner freude und zu meiner Ehre angesprochen haben. was dabei 

herauskommen kann, ist ein beschäftigungsprogramm für längere zeit. 

ich will das nicht alles selber machen. wie wäre es, wenn sie sich mit 

darauf stürzen und wenn sie auf die weise mitversuchten, das zu ver-

wirklichen, was nur das eigentliche ziel sein kann? nicht eine welt, in der 

der ewige friede ausgebrochen ist und in der alle probleme gelöst sind, 

sondern eine welt, die gemeinsam versucht, mit den problemen fertig zu 

werden, die nun einmal existieren seit adam und Eva in sünde gefallen 

sind und unvollkommenheit all unser tun regiert. 
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