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Zivilgesellschaft in Entwicklungslandern 

Joachim Betz 

1 Zur Relevanz des zivilgesellschaftlichen Diskurses 

Nur wenigen politischen Begriffen ist in den letzten zwei Jahrzehnten eine so 
bemerkenswerte Karriere beschieden gewesen wie dem der Zivilgesellschaft. Sie 
gilt vor allem seit der (Re-)Demokratisierung in Osteuropa, Lateinamerika, Aft-i-
ka und Teilen Asiens als der bisher fehlende Schltissel fiir nachhaltige politische 
und soziale Reformen, eine verbesserte, weil offentlich diskutierte Regierungs-
ftihrung, lebendige und sich gegenseitig im positiven Sinne sttitzende Beziehun-
gen zwischen Staat und Gesellschaft einerseits, Staat und Wirtschaft andererseits 
sowie als Garantie gegen den Rtickfall in autoritare oder demokratisch defekte 
Zustande (Harbeson 1994). Die letztgenannte Uberzeugung grundet sich auf die 
Erkenntnis, dass Wahlen, Verfassungen und andere existente formale Vorausset-
zungen der Demokratie allein keine Garantie dafllr bilden, dass Eliten hinter 
deren Fassade nicht ihre lokale Hegemonie zurijckgewinnen und sogar auf Dauer 
festigen konnen (Gabriel et al. 2002). Wirtschaftlicher Niedergang kann die Insti-
tutionen der Mehrparteiendemokratie, die Staatsreform und den gesellschaftli-
chen Ausgleich schwachen, bevor sie Wurzeln treiben. Gleiches gilt flir nicht 
eingehegte ethnische oder religiose Rivalitaten und ungezligelten Raubbau an der 
Umwelt. Die Entwicklung von Burgersinn tiber den Aufbau und die Vitalisierung 
zivilgesellschaftlicher Institutionen und damit die Schaffung von Sozialkapital 
gilt denn vielen Demokratietheoretikern als die letzte und anspruchsvollste Stufe 
der demokratischen Konsolidierung. Eine lebendige Zivilgesellschaft und der 
damit verbundene Aufbau von Sozialkapital gilt aber auch als eine wesentliche 
Voraussetzung ftir wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, weil nur sie die Vor-
aussetzung ftir das im okonomischen Austausch notwendige Vertrauen in die 
Einhaltung von expliziten oder impliziten Vertragen, in die Respektierung von 
individuellem Eigentum u. a. schufen. Fehlt dieses, erhohen sich nicht nur die so 
genannten Transaktionskosten massiv, sondern es unterbleiben auch Investitio-
nen, Individuen verbringen ihre Zeit damit, sich gegen tJbervorteilung zu schut-
zen und staatliche Leistungen werden von partikularen Gruppen zu vereinnahmen 
versucht (Keefer/Knack 1997). 
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Wenn dem so ist, stellt sich zunachst die Frage, warum das Thema Zivilge-
sellschaft seit Ende der 1980er Jahre an Popularitat gewonnen hat, dies also of-
fenbar in einem bestimmten historischen und politischen Kontext zu sehen ist. 
Ursachlich dafur sind vermutlich folgende Entwicklungen: (a) Seit Mitte der 
1970er Jahre fand eine graduelle Desillusionierung tiber die bis dahin grundsatz-
lich positiv gesehene Rolle des Staates als Agent von Entwicklung und Umvertei-
lung statt. Die bis dahin vorherrschende Sichtweise, der Staat mlisse „Marktver-
sagen" kompensieren, wurde sukzessive ersetzt durch ein starkeres Vertrauen in 
die Marktkrafte und private Initiative, empirisch unterfiittert durch den Zerfall 
der sozialistischen Staaten, das offenkundige Versagen des Staates als Entwick-
lungsmotor nicht nur in Afrika, sondern in den meisten Staaten, die sich einer 
staatswirtschaftlich orientierten oder gelenkten Industrialisierungsstrategie unter-
zogen batten und das Wachstum des informellen Wirtschaftssektors (Robinson 
1995). (b) Mit dem Ende des Kalten Krieges schien nicht nur die Marktlogik zu 
triumphieren, sondern die liberale Demokratie, damit auch die Begrenzung exe-
kutiver Freiraume und die Garantie biirgerlicher Freiheiten, stieg zum alleinigen 
Modell politisch akzeptabler Entwicklung auf. (c) Eine lebendige Zivilgesell-
schaft wurde in dieses Modell integriert als Garant der Freiheit (auch gegen den 
Staat) sowie als Widerpart einer funktionierenden Demokratie und Marktwirt-
schaft (Howell/Pearce 2001). Vor der Wende in Osteuropa und in manchen Ent-
wicklungsregionen noch unterdrtickt, von Teilen der Linken im Westen als ideo-
logische Verklarung der kapitalistischen Klassengesellschaft denunziert, erschien 
die Zivilgesellschaft den Dissidenten in Osteuropa und den Vorkampfern der 
demokratischen Transition in der Dritten Welt als Gegenbild zur Tyrannei (Mer-
kel/Lauth 1998). (d) SchlieBlich geriet auch der Wohlfahrtsstaat in den Industrie-
landern an seine Grenzen. Zivilgesellschaftliches Engagement, Partnerschaft 
zwischen Verbanden der freien Wohlfahrtspflege, Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) generell und staatliche Agenturen wurden zu einem Modell, den Wohl
fahrtsstaat zu entlasten bzw. zu verschlanken und seinen Kernbestand zu erhalten. 
Dies betrifft in noch starkerem MaBe Entwicklungslander, wo der Sozialstaat 
meist nur embryonale Dimensionen angenommen hatte, diese aber gleichwohl im 
Zuge wirtschaftlicher Krisen nicht mehr zu erfullen vermochte. Selbsthilfegrup-
pen und NGOs traten in die Lucke, legitimierten damit nach Meinung von Kriti-
kern aber damit auch gleichzeitig den Abbau von Staatsflinktionen und die For-
derung eines neoliberalen Gesellschaftsentwurfes. (e) Diese Tendenzen sind 
nattirlich auch auf internationaler Ebene greifbar. Der verstarkte Einbezug von 
NGOs in das Management von Entwicklungsprojekten, die verstarkte Nutzung 
offentlich-privater Partnerschaften und die Einschaltung privater Durchfuhrungs-
organisationen als Subkontraktoren versprach hohere Effizienz, Basisnahe und 
Partizipation der NutznieBer. (f) Aus der Perspektive sozialpolitisch liberforder-
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ter Regierungen von Entwicklungs- und Transitionslandern hatte die partielle 
Auslagerung bislang staatlich wahrgenommener Aufgaben (vor allem im Bil-
dungs- und Gesundheitsbereich) den Vorteil, den Staat legitimatorisch, organisa-
torisch und fmanziell zu entlasten. Dies besonders im Zuge weitreichender Struk-
turreformen, die eine Zurlickdrangung staatlicher Agenturen auf ihre Kernaufga-
ben vorsah. (g) Zuletzt hatte die starkere Heranziehung von NGOs im internatio-
nalen Bereich - etwa in der Beteiligung an internationalen Umwelt-, Bevolke-
rungs- und Menschenrechtskonferenzen oder als Entwicklungspartner internatio-
naler Organisationen wie der Weltbank - nattirlich die Funktion, vorhandenen 
internationalen Sachverstand anzuzapfen. Nattirlich aber auch, den auf diesen 
Konferenzen vereinbarten Aktionsprogrammen oder mit diesen Organisationen 
gemeinsam durchgefuhrten Entwicklungsprojekten eine breitere Akzeptanz zu 
verschaffen bzw. diese Organisationen und Konferenzen demokratisch in einem 
tieferen Sinne zu legitimieren. 

Die vor allem in den 1980er und Anfang der 1990er Jahren spiirbare Eupho-
rie in Bezug auf den Aufschwung der nationalen und internationalen Zivilgesell
schaft ist mittlerweile wieder einer gewissen Erntichterung gewichen. Bezogen 
auf ihren Demokratisierungsbeitrag ist dies damit zu erklaren, dass nach der 
Phase der demokratischen Transition (mit starker politischer Mobilisierung der 
Zivilgesellschaft) die Institutionen der politischen Gesellschaft (also Parteien und 
Parlamente) ebenso wieder in den Vordergrund traten wie interne Divergenzen 
und Konflikte in der Zivilgesellschaft, die vom gemeinsamen Kampf gegen auto-
ritare Regime liberdeckt worden waren. In Bezug auf die NGOs als Motoren der 
Entwicklung und einer Demokratisierung der internationalen Beziehungen oder 
als entscheidendes Instrument einer sich herausbildenden Global Governance 
sind zumindest deren Grenzen deutlich geworden. Kritiker sehen sie gar der 
gleichen Logik unterworfen wie die geschmahten staatlichen Strukturen. Zuletzt 
ist auch deutlich geworden, dass das simple Ausspielen der positiv konnotierten 
Zivilgesellschaft gegen verkrustete und nur begrenzt partizipative staatliche oder 
Internationale Strukturen deswegen keinen Sinn macht, weil Erstere nur auf dem 
Boden eines politischen Gemeinwesens gedeihen kann, das selbst responsiv ist 
und demokratischen Mindeststandards gentigt. 

2 Zur Definition von Zivilgesellschaft und ihren Funktionen 

Es hat in den letzten Jahren nicht an kritischen Ausfuhrungen zur mangelnden 
Prazision, der fehlenden historischen Verortung und der allfalligen politischen 
Instrumentalisierung des Begriffs Zivilgesellschaft gefehlt. Diese untibersehbare 
Debatte soil hier nicht noch weiter fortgesetzt werden (vgl. dazu jedoch Beitrag 
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Albrecht in diesem Band), Es ist vollig eindeutig, dass Abhandlungen zum Kon-
zept der Zivilgesellschaft eine ehrwiirdige staatsphilosophische Vorgeschichte 
mit nach Protagonisten deutlich unterscheidbarer Schwerpunktsetzung und Funk-
tionszuschreibung haben (s. u.), dass der Begriff je nach gesellschaftHch-
historischem Kontext und der jeweiligen Form, in der politische Autoritat ausge-
ubt wurde, der jeweiligen Bedeutung von privater und offentlicher Sphare erheb-
lichen Schwankungen ausgesetzt war und ist. Es ist auch klar, dass sich in diesem 
Begriff normative und deskriptive Aspekte mischen (Kaldor 2003) also auch 
Sichtweisen eingehen, wie die Beziehungen zwischen Individuum, Gesellschaft 
und Staat gestaltet sein sollten. 
Eine gangige deutschsprachige Definition lautet wie folgt: 

„Die Zivilgesellschaft befmdet sich in einer vorstaatlichen oder nichtstaatlichen 
Handlungssphare und besteht aus einer Vielzahl pluraler, auf freiwilliger Basis be-
griindeter Organisationen und Assoziationen, die ihre spezifischen normativen und 
materiellen Interessen artikulieren und autonom organisieren. Sie ist im Zwischen-
bereich von Privatsphare und Staat angesiedelt. In ihr artikulierte Zielsetzungen 
betreffen immer auch die res publica. Akteure der Zivilgesellschaft sind damit in die 
Politik involviert, ohne jedoch nach staatlichen Amtern zu streben. Entsprechend 
sind Gruppen, die ausschlieBlich private Ziele verfolgen (...) ebenso wenig Teil der 
Zivilgesellschaft wie politische Parteien, Parlamente oder staatliche Verwaltungen. 
Die Zivilgesellschaft (...) [stellt] ein Sammelbecken hochst unterschiedlicher Akteu
re [dar], die allerdings einen bestimmten Minimalkonsens teilen. Dieser beruht im 
Kern auf der Anerkennung des Anderen (Toleranz) und der Fairness. Ausgeschlos-
sen ist die Anwendung physischer Gewalt." (Merkel/Lauth 1998) 

Deutlich wird in dieser und ahnlichen Defmitionen die Tatsache, dass Staat (poli
tische Gesellschaft) und Zivilgesellschaft getrennte, aber aufeinander bezogene 
Spharen sind, Letztere also zwar kollektive, nicht private Interessen ausdruckt, 
dies aber in Autonomic vom Staat und mit nicht gewaltsamen Mitteln. Deutlich 
ist auch die Tatsache, dass die Zivilgesellschaft zwar demokratischer staatlicher 
Strukturen ftir ihre ungefahrdete Existenz bedarf (Beck/Demmler 2000) und diese 
gleichzeitig starkt, potentiell aber auch im Rahmen anderer Regimetypen existie-
ren kann. Deutlich ist auch, dass die wesentliche Funktion von Zivilgesellschaft 
die Herstellung von Offentlichkeit ist, durch die Partizipationschancen in politi-
schen Fragen erweitert und das politische System legitimiert werden. 

Bereichslogische Defmitionen von Zivilgesellschaft (welche diese im inter-
mediaren Raum zwischen Staat und Familie/Individuen und auBerhalb der Markt-
sphare ansiedeln) Ziehen massive Zuordnungsprobleme und Abgrenzungsschwie-
rigkeiten nach sich, etwa wenn Verbande/Vereinigungen staatlich fmanziert oder 
kontrolliert werden. Verschiedentlich ist daher eine handlungslogische Abgren-
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zung der Zivilgesellschaft vorgeschlagen worden. Als dominanter Handlungsty-
pus der Zivilgesellschaft wird in diesen Versuchen Selbststandigkeit und Selbst-
organisation bestimmt, als ihr Aktionsraum der offentliche, als ihr Modus friedli-
ches Handeln, das sich auf allgemeine Dinge, das allgemeine Wohl bezieht (Go-
sewinkel et al. 2004). Es erscheint allerdings auf den ersten Blick fraglich, ob mit 
dieser alternativen Herangehensweise Eindeutigkeit erzeugt werden kann. Sinn-
voller ist es vermutlich, die Funktionen zu identifizieren, die der Zivilgesellschaft 
fur die Starkung des Gemeinschaftsbewusstseins, demokratischer Tugenden und 
sozialen Ausgleichs zugeschrieben werden (s. u.) und analytisch abzufragen, 
inwieweit diese in bestimmten Phasen der soziookonomischen und politischen 
Entwicklung, des Uberganges zur und der Konsolidierung von Demokratie sowie 
vor dem Hintergrund auch regional differenter Traditionen der politischen Kultur 
erbracht werden. 

Kategorial kann man Zivilgesellschaft nach Zielen und Mitgliedschaft teilen: 
in Organisationen (a) im wirtschaftlichen Bereich, (b) im kulturellen Bereich 
(religios, ethnisch oder kommunal orientierte Vereinigungen), (c) in den Berei-
chen Bildung und Kommunikation, (d) Organisationen zur Wahrnehmung von 
Verbandsinteressen, (e) entwicklungsbezogene Organisationen (NGOs und 
Selbsthilfegruppen), (f) problemorientierte Aktionsgruppen (in den Bereichen 
Umwelt, Starkung der Rechte von Frauen etc.) und (g) Organisationen zur Wah-
rung und Starkung der demokratischen Rechte (Robinson 1995). 

Es ist schlieBlich noch darauf hinzuweisen, dass es starke Uberschneidungen 
zwischen Zivilgesellschaft und dem nicht gewinnorientierten Sektor einer Gesell-
schaft gibt, den Anheier/Salaman (1998) als (a) organisiert, (b) privater Natur 
(unterschieden vom Staat), (c) nicht profitorientiert (er schtittet keine Gewinne 
aus), (d) autonom geftihrt und (f) auf fi-eiwilliger Mitgliedschaft beruhend defi-
nieren. Dieser so genannte Dritte Sektor wirkt aber nicht notwendigerweise de-
mokratiefbrdernd in den politischen Raum hinein. 

3 Die theoretische Tradition 

Bei der Bestimmung, inwieweit die real existierende Zivilgesellschaft die ihr 
theoretisch zugeschriebenen Funktionen erfullt, ist auch die Kenntnisnahme der 
theoretischen Tradition hilfreich. Die Beschaftigung mit der Zivilgesellschaft hat 
zwar seit den weltpolitischen Umbrtichen nach dem Ende des Ost-West-Konflikts 
und der massenhaften Demokratisierung bzw. (Re-)Demokratisierung vormals 
autoritarer Regime von Entwicklungs- und Transitionsstaaten besondere Promi-
nenz gewonnen, weist aber einen langen theoriegeschichtlichen Vorlauf auf. Sie 
geht bis auf die vertragsrechtliche BegrUndung der politischen Gesellschaft bei 
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John Locke zuriick. Dieser betonte die Existenz einer dem Staat vorgangigen und 
von ihm unabhangigen gesellschaftHchen Sphare. Mit natiirlichen Rechten (Le-
ben, Eigentum und Entfaltungsmoglichkeiten) ausgestattet, entfalten die Indivi-
duen ihr eigenes Leben und ihre Zusammenarbeit, die freilich ohne die Existenz 
einer staatlichen Gewalt immer gefahrdet sind. In seiner Perspektive ist der 
Schutz der individuellen Autonomic und der natiirhchen Rechte des Einzelnen 
(gegen staatliche Willktir) nach Ubereinkunft uber einen Gesellschafts- und Herr-
schaflsvertrag die wichtigste Aufgabe der Zivilgesellschaft. Diese und der Staat 
stehen daher vergleichsweise unverbunden nebeneinander. Ahnlich sahen dies 
zwei Theoretiker der schottischen Aufklarung (Ferguson und Paine), wobei Fer
guson aber auch die Notwendigkeit sah, die Mhkapitalistische, extrem individua-
listische Gesellschaft durch Vereinigungen der BUrger erst wieder zivil zu ma-
chen. Diese Frontstellung wird bei Montesquieu aufgelost. In seinem Modell von 
Gewaltenteilung und -verschrankung fordert er ein Gleichgewicht nicht nur zwi-
schen der iegislativen und exekutiven Gewalt (und die Herrschaft des Gesetzes), 
sondern auch zwischen einer zentralen politischen Autoritat und einem gesell
schaftHchen Netzwerk intermediarer Vereinigungen. Diese reichen bis in die 
gesellschaftliche Sphare und begrenzen/kontrollieren die Staatsgewalt. Alexis de 
Tocqueville baut den Gedanken der freien Assoziationen als wichtigste Garanten 
eines freien Gemeinwesens noch weiter aus. Ftir ihn sind diese Vereinigungen 
Schulen der Demokratie, in denen gegenseitiges Vertrauen, Toleranz, Kompro-
missbereitschaft und demokratisches Verhalten in alltaglicher Praxis eingetibt 
werden, durch die also „Sozialkapital" akkumuliert wird. Dies soil die Gemein-
schaft sowohl gegen freiheitsbedrohende Angriffe staatlicher Institutionen, als 
auch gegen eine eventuelle Tyrannei der Mehrheit immunisieren. An diese Tradi
tion knupft auch die Kommunitarismusdiskussion seit den 1970er Jahren an; von 
deren Vertretern wird Zivilgesellschaft als Mittel zur Forderung von Blirgertu-
genden, zur Oberbrtickung sozialer Spaltungslinien und zur Befriedigung des 
Bindungsbediirfiiisses der Biirger in modernen Gesellschaften gesehen, somit 
also als Gegengift gegen Verhaltensweisen in ubermaBig etatisierten oder indivi-
dualisierten Gesellschaften (vgl. Bratton 1994; Sjogren 2001; Kaldor 2003). 

Uber diese historischen Ansatze hinaus gehen die von der Kritischen Theo-
rie beeinflussten Konzepte der Zivilgesellschaft. Sie stehen in einer Tradition, 
welche die materielle Dimension der Zivilgesellschaft hervorhob, diese also 
gleichsam als Uberbauphanomen der zugrunde liegenden Produktionsbedingun-
gen, damit inharent auch als konfliktgeladen ansah (Hegel, Marx). In einer origi-
nellen Weiterentwicklung dieser Ansatze defmierte Gramsci die Zivilgesellschaft 
aber indes als Teil des gesellschaftHchen Uberbaus, die ethische Werte und Vor-
stellungen des Zusammenlebens produziert, damit aber auch die Entwicklung 
konterhegemonialer Ideen zulasst. Hier kann die Frankftirter Schule ankniipfen. 
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Die Zivilgesellschaft, so argumentiert Jtirgen Habermas, erweitere den Bereich 
der Interessenartikulation in einer vorinstitutionellen Sphare und schaffe dabei 
besonders auch benachteiligten und schwer organisierbaren Interessen einen 
freien offentlichen Raum ftir die Debatte und Beratung, von dem aus sie die poli-
tische Agenda beeinflussen konnten. Demokratische Willensbildung in Verban-
den, Parteien und Parlamenten sei auf die „Zuftihr von informellen offentlichen 
Meinungen" angewiesen, wie sie sich nur auBerhalb einer politisch vermachteten 
Offentlichkeit bilden konnten. Dieses Konzept der Zivilgesellschaft schlieBt 
damit nicht nur staatliche Institutionen und Parteien aus, sondern auch wirtschaft-
liche Interessenverbande. Den Kern der Zivilgesellschaft bilden hier spontan 
entstandene Vereinigungen und Bewegungen, die gesellschaftliche Problemlagen 
an die politische Offentlichkeit weiterleiten (Habermas 1992; Reichardt 2004). 

Aus dieser zwangslaufig sehr kursorischen Ubersicht lassen sich folgende 
wiinschenswerten Funktionen einer entfalteten Zivilgesellschaft ableiten: (a) der 
Schutz vor Ubergriffen staatlicher Agenturen; (b) die Kontrolle staatlicher 
Macht, die verantwortlich und rechenschaftspflichtig gemacht wird; (c) die de
mokratische Sozialisierung der Burger; (d) die Artikulation und Aggregation 
gemeinschaftlicher und schwer organisierbarer Interessen jenseits von Staat, 
Markt und vermachteter Offentlichkeit; (e) die Uberbriickung gesellschaftlicher 
Konfliktlinien und damit die Zivilisierung des Zusammenlebens (Crois-
sant/Lauth/Merkel 2000; Reichardt 2004). 

4 Zivilgesellschaft in Entwicklungslandern 

Wenn wir uns nun dem engeren Thema dieses Bandes zuwenden, stellt sich na-
tlirlich zunachst die Frage, ob die Existenz einer Zivilgesellschaft nicht eine spate 
evolutionare Errungenschaft ist, die erst moglich wird, wenn sich Staat, Wirt-
schaft und gemeinschaftliche Assoziationen funktionell ausdifferenziert und 
voneinander abgegrenzt haben (Gosewinkel/Rucht 2004). In Regimen mit neo-
patrimonialer Logik, also mangelnder Trennung von staatlicher und gesellschaft-
licher/privater Sphare ist dies natiirlich nur begrenzt der Fall (Rothschild/Lawson 
1994), Die Freiheit zur zivilgesellschaftlichen Betatigung verlangt auch Sicher-
heit, beruhend auf staatlich gewahrleisteten und durchgesetzten Grundrechten. 
Die Frage ist, ob dies im Rahmen eines nur eingeschrankt verwirklichten Rechts-
staates oder seiner Aushebelung durch grassierende Korruption gegeben ist. 

Zivilgesellschaft im eigentlichen Sinne kann sich auch nicht entwickeln, 
wenn die gesellschaftlichen Erwartungen und Dispositionen die Begtinstigung 
verwandtschaftlicher Netzwerke, ethnischer und religioser Identitatsgruppen 
fordern oder pramieren (dabei auch die Legitimitat des Staatsapparates unterhoh-
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len), denn freiwillige Assoziationen stellen ja ein Mittel dar, urn diese Bindungen 
zu uberwinden. SchlieBt man diese aber aus, fragt sich, was in vielen (auch de-
mokratischen) Gesellschaften von der Zivilgesellschaft noch iibrig bleibt (Kasfir 
1998, vgl. auch Beitrage Albrecht und Heberer in diesem Band). Relative sozio-
okonomische Unterentwicklung ist auch flir das Fehien einer burgerlichen Mittel-
schicht verantwortlich, die historisch betrachtet das Riickgrat der Zivilgesell
schaft in Europa stellte. In diesem Sinne ist darauf hinzuweisen, dass der private 
Wirtschaftssektor und unabhangige Unternehmerverbande in vielen Entwick-
lungslandern keine ftihrende v^irtschaftspolitische Rolle spielen konnten; ihre 
Abhangigkeit vom Staat hat sie politisch duldsam gemacht, ihr geringes wirt-
schaftliches Gewicht hat ihnen groBeren Einfluss verwehrt, diskretionare Eingrif-
fe des Staates erschienen einzelnen Unternehmern geraten, sich direkt an den 
Staat zu wenden, als schlagkraftige Verbande zu bilden (erschwert auch durch 
divergierende Interessen der Unternehmer), die im Ubrigen auch politisch straff 
kontrolliert wurden. Indikator ftir die Schwache dieser Verbande war, dass sie bei 
der Umsetzung von Strukturreformen unter der Agide der internationalen Finanz-
institutionen (vor allem in Afrika) kaum konsultiert vmrden (Tangri 1998). Auf 
andere Verbande, insbesondere auch die regierungs- oder parteinahen Gewerk-
schaften, weniger auf die Berufsverbande, trifft diese Beschreibung gleichfalls zu 
(vgl. Beitrag Croissant in diesem Band). Manche Interessen, wie jene der Land-
bevolkerung, waren dagegen nur schwer organisierbar. 

Ferner schrumpft die Zivilgesellschaft in Entwicklungslandern dann deut-
lich, wenn sie nur ausschlieBlich solche Organisationen und Vereinigungen um-
fassen darf, die im vor- bzw. nichtstaatlichen Raum autonom agieren. In den 
meisten Entwicklungsregionen bestand jedoch - und besteht noch immer - eine 
enge Verflechtung zwischen Staat und gesellschaftlichen Gruppen, uberlagern 
sich staatliche und gesellschaftliche Strukturbereiche stark (Bendel/Krennerich 
2000, Schmidt 2000). Die Dominanz des Staates in alien Bereichen und seine 
Zugriffsmoglichkeit auf Ressourcen sowie der hohe Anteil der im offentlichen 
Bereich Beschaftigten bei gleichzeitiger Schwache des privaten Sektors verhin-
dern das Abkoppeln der Zivilgesellschaft vom Staat. Der Ruckzug des Staates im 
Zuge der wirtschaftlichen Krise in vielen Entwicklungsregionen wahrend der 
1980er und 1990er Jahre hat zwar den Spielraum der Zivilgesellschaft erhoht, 
profitiert haben davon aber oft auch ethnoregional basierte Interessen, die defini-
torisch nur eingeschrankt zivilen Charakter haben und oftmals die Legitimitat des 
Staates untergraben, auf die auch die Zivilgesellschaft angewiesen ist. 

Die geforderte Autonomic der Zivilgesellschaft in Entwicklungslandern lei-
det nicht allein durch staatliche Alimentation und Reglementierung, sondern auch 
dann, wenn die Mobilisierung eigener Mittel (uber Beitrage, Spenden etc.) nahe-
zu vollstandig durch externe Subvention ersetzt wird und die internationalen 
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Geldgeber dafiir zumindest begrenzt die Unterordnung unter ihre eigene pro-
grammatische Agenda einfordern konnen. Darauf ist insbesondere in Bezug auf 
die NGOs schon oft hingewiesen worden. 

SchlieBlich stellt sich auch die Frage, ob ublicherweise der Zivilgesellschaft 
zugerechnete Assoziationen und Bewegungen politisch stets so tolerant sind und 
friedlich agieren, wie das die recht voraussetzungsvollen Definitionen (s. o.) 
verlangen. Bei vielen Landern im Demokratisierungsprozess handelte es sich um 
solche, die von revolutionaren oder konterrevolutionaren Unruhen erschiittert 
Oder von Biirgerkriegen gekennzeichnet waren. Grenzt man hier Gruppen aus, 
die auch mit unfriedlichen Mitteln ftir sozialen und politischen Fortschritt kampfen 
- wobei die Frage ware, ob dies normativ zu vertreten ist -, bleibt von der Zivilge
sellschaft oft nicht viel ubrig. 

Sinnvoll scheint es daher, beztiglich der Dritten Welt, Zivilgesellschaft nicht 
in ihrer (auch in Industriestaaten differierenden) historisch gewachsenen Endge-
stalt als Messlatte zu verwenden, sondern sie als analytische Kategorie zu begrei-
fen und zu fragen, inwieweit zivilgesellschaftliche Akteure in Entwicklungslan
dern die oben aufgezeigten Funktionskataloge erftillen, d. h. auch zu untersuchen, 
inwieweit sie das geforderte AusmaB an Toleranz und ziviler Streitkultur erbrin-
gen. Damit kann auch dem Vorwurf begegnet werden, Zivilgesellschaft stelle ein 
ethnozentrisches Konzept dar. 

Versucht man den Umfang und die Entwicklung von Zivilgesellschaft in 
Entwicklungslandern auszuloten, ist zunachst die erhebliche und steigende Zahl 
von NGOs bemerkenswert. Diese lassen sich in Graswurzelorganisatio-
nen/Selbsthilfegruppen, NGOs und die klassischen Verbande bzw. Vereine 
scheiden. Der Umfang des gesamten Dritten Sektors in Entwicklungslandern ist 
beachtlich: Er kommt immerhin ftir etwa zwei Prozent der Beschaftigten auf. 
Dies ist allerdings weniger als in Industriestaaten (vier bis fiinf Prozent), wo der 
Dritte Sektor auch insgesamt weniger auf staatliche Hilfe und in weitaus geringe-
rem Grade auf externe Untersttitzung angewiesen ist (Anheier/Salaman 1998). 

In Indien allein soil es ungefahr eine Million nicht profitorientierter Organi-
sationen geben. Dabei soil das Ghandi-Netzwerk mit 1.700 Organisationen allein 
600.000 Menschen beschaftigten, wahrend bei der Regierung 20.000 NGOs 
registriert waren (Madsen 1996; vgl. Beitrag Chokkar in diesem Band). Brasilien 
soil 220.000 registrierte nicht profitorientierte Organisationen zahlen, hauptsach-
lich im religiosen und Wohlfahrtsbereich, wahrend Sportvereine dicht dahinter 
rangieren. Die registrierten Organisationen konzentrieren sich auf die beiden 
Ballungsraume Sao Paolo und Rio de Janeiro; zusatzlich gibt es eine groBe Zahl 
nicht registrierter Selbsthilfeorganisationen (vgl. Beitrag Calcagnotto in diesem 
Band). Die brasilianischen Organisationen hangen fmanziell uberwiegend von 
Spenden ab, zum geringeren Teil von Mitgliedsbeitragen, Gebtihren und staatli-
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chen Zuwendungen. In Agypten gab es Ende 1998 27.000 registrierte Organisati-
onen, davon tiber die Halfte Vereine. Theoretisch war somit jeder dritte Agypter 
Mitglied in einer Organisation, wobei allerdings Mehrfach- und Zwangsmitglied-
schaften (etwa in Arzte- und Juristenvereinigungen) bzw. Karteileichen nicht 
berucksichtigt wurden (Ibrahim et al. 2000). Von den agyptischen Organisationen 
erhielten etwa ein Drittel (meist sehr geringe und nach Wohlverhalten zugemes-
sene) staatHche Zuwendungen. Diese wurden durch steigende externe Subsidien 
(vor allem aus den USA) allerdings weit in den Schatten gestellt. In Thailand 
wurden 15.000 nicht profitorientierte und registrierte Organisationen gezahlt, 
liberwiegend im sozialen Bereich (darunter erstaunlich viele Beerdigungsverei-
ne). In Stidafrika soil es heute etwa 20.000 NGOs geben. Diese sind damit zum 
zweitgroBten Arbeitgeber des Landes avanciert (Beck/Demmler 2000). 

Nach einer nicht mehr ganz aktuellen Hochrechnung (vgl. Fisher 1999) soil 
es allein etwa 200.000 nicht profitorientierte Graswurzelorganisationen/ Selbst-
hilfegruppen in der Dritten Welt geben, die sich auch miteinander vernetzen, wie 
etwa schwergewichtige Organisationen fiir lokale Entwicklung (z. B. Dorfrate, 
Nachbarschaftsorganisationen, Kredit- und Sparvereine) und Interessengemein-
schaften (z. B. der Frauen). Zu deren Untersttitzung sind seit den spaten 1960er 
Jahren eine Vielzahl von NGOs entstanden (deren Zahl auf etwa 50.000 ge-
schatzt wird), die lokale und vor allem Internationale Spendenmittel oder Zu-
schtisse internationaler Geberorganisationen mobilisieren und etwa 300 Mio. 
Menschen als Zielgruppe erreichen. Ihr Wachstum vmrde wesentlich durch die 
Tatsache beglinstigt, dass mittlerweile etwa 15 Prozent der Entwicklungszusam-
menarbeit liber NGOs als Durchfuhrungsorganisationen geleitet werden. Sie 
bieten meist jungen Professionellen Schutz gegen politische Repression Mog-
lichkeiten, um ihr Interesse an der Armutsbeseitigung oder an der politischen 
Offnung und der Ermachtigung der Marginalisierten auszudrlicken bzw. durchzu-
setzen sowie nattirlich auch eine Alternative zu Arbeitslosigkeit oder zur Migra
tion in die Industriestaaten. Insgesamt soil es auch etwa 5.000 indigene Men-
schenrechtsorganisationen in Entwicklungslandern geben. 

Zahl, Gewicht und Wachstum zivilgesellschaftlicher Organisationen hangt 
zweifelsohne auch vom jeweiligen Entwicklungsstand eines Landes/einer Region 
ab. Eindeutig ist dieser Zusammenhang aber nicht: Theoretisch mUsste der Um-
fang des Engagements sozial orientierter Organisationen bei schwachen sozialpo-
litischen Leistungen des Staates eher starker sein; tatsachlich konstatieren wir 
zudem eine Zunahme entsprechender Aktivitaten im Zuge des partiellen wirt-
schaftlichen Niedergangs (vor allem in Afrika) und der Restrukturierung des 
staatlichen Sektors im Zuge von Strukturanpassung. Diese mogliche Tendenz 
wird aber gebremst von der fmanziellen Schwache der Zivilgesellschaft in Ent
wicklungslandern (sofern diese Schwache nicht von auBen oder durch starke 
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karitative Traditionen kompensiert wird, s. u.) und der empirisch begrtindeten 
Tatsache der Komplementaritat staatlicher und zivilgesellschaftlicher Leistungen. 
Zudem konnen diese auch durch familiale, tribale oder andere Strukturen er-
bracht werden. Eindeutig ist aber wohl, dass sich Organisationen, die sich der 
gesellschaftlichen Bediirfnisse der Mittelschichten annehmen, in starkem Umfang 
vom Entwicklungsniveau abhangen. Nur die professionellen Mittelschichten 
weisen auch eine gewisse Unabhangigkeit gegenuber den traditionellen Eliten 
auf, die meist das wirtschaftliche Leben in Entwicklungslandern bestimmen. 
Gesellschaftliche Heterogenitat mtisste eigentlich den Dritten Sektor fordern, 
weil dieses Faktum die Bereitstellung steuerfinanzierter offentlicher Giiter 
schwieriger macht. 

Umfang und Vitalitat der Zivilgesellschaft hangen aber auch vom Charakter 
des politischen Regimes ab. In vielen autoritar regierten Staaten prosperieren 
meist nur karitative oder religiose Vereinigungen. Einige lateinamerikanische und 
ostasiatische Autokratien haben der Zivilgesellschaft aber durchaus Spielraume 
belassen (Beitrage Calcagnotto, Croissant und Heberer in diesem Band), zumal 
dann, wenn ihr Bestand von raschem soziookonomischem Fortschritt begleitet 
war. Einfluss entfaltete auch das legale Umfeld, innerhalb dessen die Zivilgesell
schaft operiert. Dies war in Entwicklungslandern oft restriktiver Natur (begin-
nend schon bei der Registrierung einschlagiger Organisationen), ermoglichte die 
faktische Kontrolle durch staatliche Agenturen und reflektierte deren Misstrauen 
gegenuber gesellschaftlichen Autonomiebestrebungen. Bestimmte koloniale Tra
ditionen - insbesondere die iberische - haben das Wachstum der Zivilgesell
schaft gebremst, wahrend die britische Kolonialherrschaft (vgl, Beitrag Chhokar 
in diesem Band) begrenzte Foren der Interessenartikulation eher forderte. Der 
Entwicklung der Zivilgesellschaft abtraglich war auch eine prononciert staats-
wirtschaftlich orientierte Entwicklungs- und Industrialisierungspolitik, die Ver-
bande, Vereine und NGOs zum Juniorpartner des Staates degradierte oder deren 
Aktionsraum limitierte. Es gibt wohl auch einen gewissen Zusammenhang zwi-
schen lokal praktizierter Religion und dem AusmaB der Zivilgesellschaft bzw. 
des nicht profitorientierten gesellschaftlichen Sektors. Dabei gelten christliche 
(speziell protestantische) Religionen als besonders forderlich, weil andere Glau-
bensrichtungen Altruismus in schwacherem MaBe betonen, eher soziale Konfor-
mitat pramieren denn individuelle Initiative. Der Islam und der Buddhismus 
werden starker als Bremsfaktoren wahrgenommen. Freilich hat auch die (katholi-
sche) Kirche in Lateinamerika lange Zeit eher die staatlichen Autoritaten und die 
gesellschaftliche Machtverteilung gestUtzt, in der Theologie der Befreiung aber 
ein bedeutsames Korrektiv erfahren. Als letzter und ab Ende der 1980er Jahre 
zunehmend wichtiger werdender Faktor ist die externe Untersttitzung der Zivilge
sellschaft zu nennen, insbesondere die Forderung der NGOs, aber auch der tradi-
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tionellen Verbande und neuer sozialer Bewegungen. Ganz eindeutig variiert der 
Umfang der Zivilgesellschaft in Entwicklungsregionen mit dem relativen Ge-
wicht der entsprechenden Entwicklungszusammenarbeit. 

4.1 Staat und Zivilgesellschaft in der Dritten Welt 

Es wurde oben schon darauf hingewiesen, dass generell Zivilgesellschaft und 
Staat nicht als durchweg voneinander geschiedene, in Spannung zueinander ste-
hende GroBen gesehen werden konnen. Vielmehr bildet erst der demokratische 
Rechtsstaat, der sein Gewaltmonopol durchsetzt und ein MindestmaB an wohl-
fahrtsstaatlichen Aufgaben wahrnimmt, den Boden auf dem die Zivilgesellschaft 
florieren und ihre Zivilitat wahren kann (Heftier 1998). Dies gilt nattirlich auch 
und sogar starker fur Entwicklungslander mit ungleich schwacheren Ausgangs-
bedingungen einer autonomen Zivilgesellschaft (allein schon wegen der Schwa-
che der sie ublicherweise tragenden gesellschaftlichen Gruppen), in denen der 
Staat auch in ungleich starkerem Mal3e als Motor der sozialen und wirtschaftli-
chen Transft)rmation wirkt, auch v^enn seine Uberdehnung vielfach zuruckge-
nommen worden ist. Die Zivilgesellschaft braucht in ahnlichem MaBe soziale und 
institutionelle Strukturen, wie sie diese schafft. Sie ist zunachst einmal auf einen 
fbrderlichen Rechtsrahmen angewiesen. Gruppen und Organisationen miissen 
sich in aller Kegel registrieren lassen, was freilich ein Einfallstor staatlicher Kon-
trolle sein kann. Umgekehrt geben diese Registrierung, Vereins- und Versamm-
lungsrechte aber auch Sicherheit sowie die Moglichkeit Besitz zu haben, Zu-
schlisse und Spenden einzuwerben und die Haftung ihrer Mitglieder zu beschran-
ken. Zivilgesellschaft ist auf diese Rechte und die Meinungsfreiheit angewiesen, 
die durch nationale Verfassungen und Pakte der Vereinten Nationen definiert 
werden. Staatliche Verordnungen und deren Durchsetzung miissen auch davor 
schUtzen, dass diese Vereinigungen das Gemeinwohl aus den Augen verlieren. 

Ferner hangen zivilgesellschaftliche Organisationen starker von staatlichen 
Subsidien ab, als das ublicherweise wahrgenommen wird. Dies gilt selbst ftir die 
Industrielander. So stammen in der Bundesrepublik Deutschland 50 Prozent der 
fmanziellen Mittel des Dritten Sektors von offentlichen Versicherungssystemen 
und staatlichen Stellen. In diesen Sektor sind im Zuge der sozialstaatlichen Krise 
verstarkt marktbezogene Anreize und Wettbewerbselemente eingefuhrt worden, 
Verbande und Vereine genieBen uberdies Steuerprivilegien in Abhangigkeit von 
ihrer Gemeinntitzigkeit (Priller/Zimmer 2004). 

NGOs und zivilgesellschaftliche Gruppen konnen schlieBlich nur in dem 
Rahmen agieren, den ihnen der Staatsapparat zugesteht. Dessen Starke und 
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Reichweite bestimmt, inwieweit diese Grenzen gelegentlich tiberschritten werden 
konnen (Hanisch 2004). 

Die behauptete Kluft zwischen Zivilgesellschaft und Staat verdeckt also de-
ren reziprokes Verhaltnis, mitunter auch die sich wandelnde Machtbalance inner-
halb der Zivilgesellschaft, etwa zwischen staatsnaheren Organisationen und Be-
wegungen - beides Faktoren, die oft ausgeblendet werden (Sjogren 2001). 

Das heiBt naturlich keineswegs, dass das Verhaltnis von Zivilgesellschaft 
und Staat durchgehend von Harmonic gepragt ware. Tatsachlich ftirchten viele 
Regierung die Selbststandigkeit und das Wachstum der Verbande und Vereine 
und versuchen diese an die kurze Leine zu nehmen. Auffallig ist dies besonders 
im Nahen und Mittleren Osten (vgl. Beitrag Albrecht in diesem Band), wo die 
Verbande strikter Registrierung, standiger Uberwachung und Einflussnahme 
durch die zustandigen staatlichen Behorden unterliegen. Ihre Ftihrer wurden 
zuweilen vom Herrschaftsapparat kooptiert, die Vereinigungen zwangsweise in 
Dachgesellschaften eingegliedert, die ihre bessere politische Steuerung erlaubten 
(Ibrahim et al. 2000; Ben Salha 2003). In China wurden NGOs vom Staat bei der 
sozialen Abfederung der marktorientierten Reformen und der Ressourcenvertei-
lung genutzt, die Vereine und Verbande allerdings staatlich (von der Partei) 
patronisiert und durch Tragerorganisationen kontrolliert (vgl. Beitrag Heberer in 
diesem Band). Nicht viel besser sah es in Siidostasien aus, dort haben sich die 
Spielraume aber seit der (Re-)Demokratisierung deutlich erweitert (vgl. Beitrag 
Croissant in diesem Band, Hanisch 2004). In Indonesien kamen nach der Wende 
sogar einige ehemalige NGO-Ftihrer in die Regierung, in den Philippinen suchte 
gar das Militar die Zusammenarbeit mit den Graswurzelorganisationen bei der 
Konfliktintermediation im substaatlichen Biirgerkrieg. In Sudasien werden zivil-
gesellschaftliche Aktivitaten geduldet, deren Organisationen allerdings auch 
biirokratisch behindert oder mit Uberprtiftingen behelligt. In Lateinamerika ist 
das Verhaltnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft im Allgemeinen als koopera-
tiv zu bewerten, in Aftika ist es gespalten. Hier steht staatlicher Repression in 
Kenia (wo Buros von zivilgesellschaftlichen Organisationen geschlossen oder 
staatliche Ersatzorgane gebildet wurden) oder in Zimbabwe (wo Treffen der 
NGOs von der Geheimpolizei oberserviert wurden) generell eine eher gewahren-
de Tendenz gegentiber, well NGOs dringend benotigte Mittel ftir die Aufrechter-
haltung sozialer Dienste einwerben. Mitunter wird ihnen daher sektorweite Ver-
antwortung ubertragen. Ein haufiger Ansatz zur Kontrolle der Zivilgesellschaft 
ist hier wie anderswo die Griindung von NGOs durch Mitglieder oder Anver-
wandte der politischen Fuhrung, die Platzierung von Abgeordneten der Regie-
rungspartei in deren Aufsichtsraten oder die Bestechung der Mitarbeiter durch 
Auftrage, Reisespesen etc. Das Mischungsverhaltnis von repressiven und koope-
rativen Ansatzen gegeniiber der Zivilgesellschaft in der Dritten Welt ist generell 
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vom Regimetyp, der politischen Kultur, der Reichweite und Kapazitat staatlicher 
Herrschaft abhangig (Fisher 1999; Dormann 2001). 

4.2 Zivilgesellschaft und Entwicklung 

Es wurde schon dartiber berichtet, dass sich die Attraktivitat der Zivilgesellschaft 
in der Dritten Welt auch aus dem Scheitern des Entwicklungsstaates im Zuge von 
Verschuldung und internationaler Rezession erklart. Dies offnete den Weg ftir 
Strukturanpassung unter der Agide von Weltbank und IWF und damit auch ftir 
eine Verschlankung des staatlichen Sektors, eine Auslagerung bisheriger Staatsta-
tigkeit in den Dritten Sektor und einen starkeren Verlass der Geberorganisationen 
auf NGOs bei der Durchflihrung von Entwicklungsprojekten. Angesichts der 
Schwierigkeiten und mitunter maBigen Erfolge der Umstrukturierung begann sich 
ab Mitte der 1980er Jahre das Interesse an der Rolle nichtokonomischer Faktoren 
von Reformen und wirtschaftlichem Fortschritt zu regen. Viele Geber - alien 
voran auch die Weltbank - entdeckten institutionelle Defizite, verzerrte Vermo-
gensverhaltnisse, mangelnde Partizipationschancen, Korruption und Klientelis-
mus als wesentliche Entwicklungsbarriere. Konsequenterweise wurden Demokra-
tisierung, effiziente, inklusive, transparente und rechenschaftspflichtige Instituti-
onen, aber auch das zu deren Aufbau notige Sozialkapital (und damit der Auft)au 
einer lebendigen Zivilgesellschaft) als entwicklungsfordernd angesehen. Zivilge-
sellschaftliche Institutionen, insbesondere NGOs, erfi-euten sich daher steigender 
Untersttitzung. Ihre Zahl explodierte geradezu in den 1980er Jahren, sie wurden 
zu einem neuen Instrument in der Politikagenda der Geber. Dieser Untersttitzung 
lag auch die Idee zugrunde, dass NGOs und eine florierende Zivilgesellschaft den 
notwendigen strukturellen Wandel in Entwicklungslandern unterstlitzen und 
dessen Pein abmildern k5nnten. Die Geber konnten sich dabei auf wissenschaftli-
che Arbeiten (vor allem von Robert Putnam) stiitzen, der die kritische Bedeutung 
von Sozialkapital (insbesondere die Dichte des Vereinslebens) in der Entwick
lung hervorgehoben hatte, die uberdies spater durch makrostatistische Untersu-
chungen zumindest teilweise bestatigt wurden. 

Kritiker wandten ein, dass die ganze Argumentation von Putnam und seinen 
Mitstreitern zirkularer Natur sei: Normen generalisierten Vertrauens schtifen 
Sozialkapital, das wiederum die gesellschaftliche Kooperation erleichtere (Ho-
well/Pearce 2001). Sozialkapital sei dartiber hinaus ein unprazises, ambivalentes 
und nicht tiberzeugendes Werkzeug des Fortschritts; es werde oftmals herausge-
stellt, um den Rtickzug des Staates ideologisch zu bemanteln und ntitze im we-
sentlichen den Gruppenmitgliedern, nicht aber der Gesellschaft als Ganzes. Diese 
Gruppen (im Extremfall kriminelle Vereinigungen) konspirierten mitunter auch 
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gegen das Gemeinwohl oder errichteten Eintrittsbarrieren gegen Gruppenfremde 
(wie etwa Assoziationen der Auslandschinesen in Stidostasien). Der Sozialkapi-
talansatz ignoriere das Macht- und Einkommensgefalle in Gesellschaften (durch-
aus vorhandenes Sozialkapital ntitze marginalisierten Gruppen wenig) und die 
strukturellen Ursachen der Malase in der Dritten Welt. Die Entwicklung der 
Zivilgesellschaft korreliere nur begrenzt mit wirtschaftlicher Entwicklung: 
Marktwirtschaften (etwa Ostasien vor der politischen Liberalisierung, China) 
brachten nicht unbedingt vibrierende Zivilgesellschaften hervor, weil dort der 
Staat selbst die Interessen der lokalen Bourgeoisie gegen die Arbeiter und das 
auslandische Kapital verteidigt habe, Erstere also nicht genotigt war, starkeren 
Einfluss auf den Staat gewinnen zu miissen. Andererseits sei das Entstehen der 
Zivilgesellschaft oft - zumindest in Osteuropa - nicht okonomisch, sondern poli-
tisch bedingt, in Aftika eher eine Folge wirtschaftlicher Regression, genauer: 
Folge des Kollaps staatlicher Leistungen in der wirtschaftlichen Dauerkrise. 

Wirtschaftskrise und Strukturanpassungsprogramme schufen gtinstige Rah-
menbedingungen ftir den Aufstieg der Zivilgesellschaft. In deren Gefolge war ein 
starkes Wachstum des ohnedies schon umfangreichen informellen Sektors zu 
verzeichnen. Der durch die Wirtschaftskrise erzwungene Ruckzug des Staates 
gefahrdete die bereits prekare Versorgung der Bevolkerung mit sozialen Leistun
gen. Angesichts dieser Lage war die Grlindung zahlreicher Selbsthilfe- und 
Nachbarschaftsorganisationen uberlebenswichtig. Gleichzeitig erhohten die Pro
gramme marktorientierter Strukturreft)rmen den Spielraum der Privatwirtschaft 
und damit das Wachstum der einheimischen Unternehmerschicht. Insoweit hatte 
die Krise positive Effekte ftir die Wiederbelebung der Zivilgesellschaft (Schmidt 
2000). 

4.3 Zivilgesellschaft und Demokratie 

Die Fiirsprecher der Zivilgesellschaft argumentieren vor allem, dass deren Star-
kung mit jener der Demokratie nahezu zwangslaufig einhergehe. Sie sttitzen sich 
darauf, dass zivilgesellschaftliche Akteure die (Re-)Demokratisierungswelle in 
Osteuropa und den Entwicklungslandern eingeleitet hatten und aktiv an ihrer 
Konsolidierung beteiligt seien. 

Es wird behauptet, die Entwicklung der Zivilgesellschaft und insbesondere 
basisorientierter NGOs fbrderten den demokratischen Pluralismus, starkten die 
Schwachen durch kollektive Organisation und damit die Demokratisierung von 
unten, fbrderten deren politisches Selbstbewusstsein und starkten die Achtung 
politischen Rechte und bUrgerlicher Freiheiten. Ihre Forderung sei die einzige 
Alternative politischer Entwicklung, die das Machtkartell aus GroBagrariern und 
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Kapitalisten in Entwicklungslandern brechen konnen (Fisher 1999). Addieren 
kann man hierzu den Beitrag der Zivilgesellschaft zur Bildung demokratiefor-
dernder Normen als einschlagige SoziaHsationsinstanz im Sinne Toquevilles 
(Schmitterl997). 

Trafe dies alles zu, ware das nun wirklich nicht wenig. Tatsachlich kann 
man zeigen, dass in Entwicklungslandern, wo der Liberalisierungsprozess rasch 
vonstatten ging, die Mobilisierung der Zivilgesellschaft dabei eine wichtige Rolle 
spielte. Der Einfluss der zivilgesellschaftlichen Akteure auf diesen Prozess war 
aber in manchen Landern nur moderat und/oder zeitlich eng begrenzt (in Teilen 
Slid- und Zentralamerikas mit der gewichtigen Ausnahme von Brasilien und 
Argentinien, in Taiwan und etlichen afrikanischen Staaten). Mit der Einleitung 
der Demokratisierung war zudem eine in Geschwindigkeit und Umfang rapide 
Abnahme zivilgesellschaftlicher Mobilisierung sowie der politischen Einfluss-
nahme auf Seiten zivilgesellschaftlicher Akteure festzustellen. Die Aushandlung 
demokratischer Institutionen vollzog sich im Wesentlichen als parteienzentrierter 
Verhandlungsprozess. Mit der Erreichung des gemeinsamen Ziels (Ablosung des 
autokratischen Systems) brach uberdies die Einheit der zivilgesellschaftlichen 
Front auf. Zum Teil wandten sich zivilgesellschaftliche Organisationen sogar 
gegen jene politischen Krafte, mit denen sie einst kooperierten, die nun aber eine 
an den wirtschaftlichen und politischen Realitaten ausgerichtete Agenda durch-
fiihren mussten (Beispiele Sudafrika, Brasilien und Stidostasien in diesem Band). 
Neue Organisationen im Bereich Umweltschutz, Minderheitenrechte, Verbrau-
cherschutz sowie Menschen- und Btirgerrechte traten an die Stelle der alten Ak
teure, die funktionale Interessenvertretung (durch neue Gewerkschaften, Arbeit-
geberverbande etc.) gewann an Gewicht. Insgesamt war also ein sukzessiver 
Strukturwandel der Zivilgesellschaft zu konstatieren. 

Es ware auch verwegen, eine lineare Beziehung zwischen der Entwicklung 
der Zivilgesellschaft und der demokratischen Konsolidierung herzustellen. Kasfir 
(1998) behauptet etwa apodiktisch, Afrika sei immer reich an Vereinen, aber arm 
an Demokratie gewesen. Vor allem mtisse auch eine politische Starkung der 
Armen nicht unbedingt die Demokratie stabilisieren, auch wenn sie den einzigen 
Weg darstellen mag, mittels dessen sie sich Gehor zu schaffen vermogen. Nicht 
jede Form realer Zivilgesellschaft muss immer und gleichermaBen positive Aus-
wirkungen auf die Entwicklungs- und Konsolidierungschancen von Demokratie 
haben, etwa wenn Nationalisten im Lager der politischen Opposition oder der 
regierenden Eliten zivilgesellschaftliche Organisationen als Vehikel zur Mobili
sierung anhand ethnischer oder religioser Konfliktlinien nutzen. Man kann insbe-
sondere am Beispiel der Weimarer Republik zeigen (Berman 1997), wie eine 
vitale Zivilgesellschaft zur Zerstorung der Demokratie beigetragen bzw. den 
Ruckfall in die Diktatur zumindest nicht verhindert hat. Demokratisierungspoten-
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tiale der Zivilgesellschaft konnen also nur kontextabhangig erschlossen werden, 
deren Mobilisierung und die Starke sozialen Kapitals in einer Gesellschaft sind 
aus demokratietheoretischer Sicht mitunter ambivalente Konzepte. 

tJberdies erftillen manche zivilgesellschaftliche Gruppen selbst nicht jene 
Merkmale, die ihnen allgemein von der deliberativen Demokratietheorie zuge-
sprochen werden oder die sie von politischen Akteuren, wie den Parteien, einfor-
dern. Sie sind haufig nicht partizipativ, basieren nicht auf den Normen der 
Gleichheit und Gleichberechtigung der Mitglieder, weisen nur eine begrenzt 
friedliche Streitkultur auf und eine oftmals hochgradig selektive Mitgliedschaft. 
Hierarchische oder autoritare Strukturen sind in vielen Verbanden (etwa in vielen 
Gewerkschaften) eher die Kegel. Dies schon allein deswegen, weil auch die Ver-
bandskultur Ergebnis von langen Sozialisationsprozessen ist, die sich nicht als 
Reflex der demokratischen Transition sofort andern. Insoweit kann das partizipa-
tive Potential der zivilgesellschaftlichen Organisationen auch schlecht zur Vor-
aussetzung eines demokratischen Uberganges stilisiert werden (Crois-
sant/Lauth/Merkel 2000). 

Viele NGOs geniigen selbst demokratischen Ansprlichen nicht. Das ist aber 
meist schon nicht einmal im formalen Sinne der Fall, weil sie Mitarbeiter- und 
nicht Mitgliederorganisationen darstellen, die ihre Schutzbefohlenen (Selbsthil-
fegruppen) klientelistisch anbinden. Dies schon allein deshalb, weil mit der not-
wendigen Einwerbung externer Mittel eine Oligarchisierung der Organisationen 
einhergeht (Hanisch 2004). Diese Organisationen verftigen meist nur uber eine 
recht schwache lokale Mitglieder- und Finanzierungsbasis und sind vornehmlich 
in den groBeren Stadten aktiv. Sie sind daher zwangslaufig auch egoistisch (als 
Teil ihrer Uberlebensstrategie) interessiert und nicht in erster Linie daran, die 
lokalen Machtverhaltnisse zu andern (Sjogren 2001). 

5 Ausblick 

Es kann im Rahmen dieses gerafften Uberblicks nicht darum gehen, eine er-
schopfende Wurdigung des demokratischen und wirtschaftlichen Nutzens von 
Zivilgesellschaft in Entwicklungslandern zu geben. Deutlich dlirfte aber gewor-
den sein, dass dieser nicht einfach postuliert werden kann und unabhangig von 
Raum, Zeit und gesellschaftlicher Verfasstheit sowie der in der Zivilgesellschaft 
selbst gepflegten Normen und Verhaltensweisen gegeben ist. Deutlich ist auch, 
dass ein guter Teil der zivilgesellschaftlichen Euphoric mit dem unterstellten 
oder tatsachlichen „Versagen" anderer Agenten des wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen Wandels (insbesondere dem Staat und den politischen Institution 
nen) und mit weltpolitischen bzw. weltweiten wirtschaftlichen Entwicklungen 
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(dritte Welle der Demokratisierung, weltweite Privatisierung und Entstaatli-
chung, Ende der Blockkonfrontation) zusammenhangt. Diese haben Zivilgesell-
schaft und an ihren Aufstieg geknupfte Hoffnungen in den Vordergrund geruckt, 
wobei zunachst vergessen wurde, dass deren Vitalitat davon abhangig ist, dass 
jene anderen (geschmahten) Agenten des Fortschritts ihre Funktionen erfiillen. 
Zuletzt ist offenkundig, dass die Erkundung der Frage, inwieweit nationale und 
internationale Zivilgesellschaften die ihnen zugeschriebenen Leistungen erfiillen, 
nur empirisch zu klaren ist. Hierzu soil der vorliegende Band Hilfestellung bie-
ten. 
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Zivilgesellschaft und globale Politik^ 

Wolfgang Hein 

1 Einleitung 

Zivilgesellschaft ist eine der vielen Dimensionen gesellschaftlicher Entwicklung, 
die in den letzten Jahrzehnten um eine globale Komponente erweitert worden ist: 
neben der globalen Umwelt und den gesellschaftlichen Naturverhaltnissen, dem 
globalen Finanzsystem, globaler Kommunikation und Global Governance gibt es 
nun also auch eine globale Zivilgesellschaft: Sieht man zunachst Zivilgesell
schaft als Raum zwischen Staat, Markt und Familie, so liegt es nahe, parallel 
zum Anwachsen grenzuberschreitender gesellschaftlicher Beziehungen auch die 
Idee einer sich globalisierenden, zumindest grenzuberschreitenden Zivilgesell
schaft zu entwickeln. Sieht man jedoch Zivilgesellschaft als einen Prozess der 
Artikulation und Organisierung von Interessen als Voraussetzung ftir institutio-
nalisierte politische Prozesse (vgl. Brand/Gorg in diesem Band), dann stellt sich 
unmittelbar die Frage nach den politischen Institutionen, auf die eine globale 
Zivilgesellschaft bezogen ist. 

In diesem Beitrag soil es nicht um die Diskussion unterschiedliche Konzep-
te und Diskurse zum Thema Zivilgesellschaft gehen, was an anderer Stelle in 
diesem Jahrbuch geschieht (vgl. die Beitrage von Betz, Brand/Gorg und Hebe-
rer). Ich schlieBe mich weitgehend der „bereichslogischen" und „handlungslogi-
schen" Charakterisierung von Zivilgesellschaft an, wie sie Gosewinkel et al. 
(2004a: 11 f.) vorschlagen (vgl. Beitrag Betz). 

Dabei ist allerdings zu berticksichtigen, dass die Charakteristika des Han-
delns im offentlichen Raum und des friedlichen Handelns unter gesellschaftli
chen Bedingungen, in denen dieser offentliche Raum stark eingeschrankt ist 
(repressive politische Systeme) und unter denen - selbst in prinzipiell liberalen 
politischen Systemen - Machtverhaltnisse eine fi-iedliche Verft)lgung legitimer 
Ziele aussichtslos erscheinen lassen (etwa: Besetzung ungenutzten Landes durch 
eine Landlosenorganisation) zu erheblichen Abgrenzungsproblemen flihren. Wir 
haben es sowohl im Falle vieler Entwicklungslander als ganz besonders in Bezug 
auf die globale Zivilgesellschaft mit Handlungsformen zu tun, die weitgehend 
den bereichslogischen, aber nicht ganz den handlungslogischen Kriterien von 
Zivilgesellschaft entsprechen, da der Rahmen institutionalisierter, pluralistisch-

' Fur auBerst hilfreiche Kommentare zur ersten Version des Textes danke ich Sonja Bartsch und Lars 
Kohlmorgen. 
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demokratischer Strukturen in ihrem Aktionsfeld nicht existiert (Kaldor/Muro 
2003; Anheier/Glasius/Kaldor 2001: 17). So erscheint es aus der Perspektive 
dieses Bandes besonders interessant, Transformationsprozesse zu beachten, in 
denen zivilgesellschaftliche Strukturen entstehen. 

Ausgehend von diesen Uberlegungen soli im Folgenden kurz auf die histo-
rischen Konstitution von Zivilgesellschaft im Spannungsfeld zwischen Gesell-
schaft und Staat im Prozess der Entstehung btirgerlicher Gesellschaften einge-
gangen werden. Hier spielt der Prozess der Nationenbildung eine zentrale Rolle; 
gleichzeitig ist jedoch der Fehler des „methodologischen Nationalismus" ^ zu 
vermeiden: Beriicksichtigen wir, dass gesellschaftliche Beziehungen sich zwar in 
einer bestimmten historischen Entwicklungsphase westlicher Gesellschaften vor 
allem im nationalen Raum sehr stark verdichteten, aber nie vollstandig auf die-
sen bezogen war, dann bietet uns diese Herangehensweise eine gute Moglichkeit, 
die Entwicklung von der nationalen zur globalen Zivilgesellschaft als einen Pro
zess historischer Kontinuitat zu sehen. Dabei wird die potentielle Bedeutung 
einer globalen Zivilgesellschaft fur die Transformationen von Staatlichkeit deut-
lich sowie, in umgekehrter Perspektive, die Entstehung eines globalen zivilge-
sellschaftlichen Raumes als Folge der durch die Globalisierung reduzierten Steu-
erungsfahigkeit des Nationalstaates. Deutlich wird aber auch, dass der histori-
sche Prozess globaler Entwicklung durch die Ungleichzeitigkeit von Modernisie-
rungsprozessen in unterschiedlichen nationalen Raumen gekennzeichnet ist: 
Diese Entwicklung hat seit Anfang der 1990er Jahre dazu gefuhrt, so die Haupt-
these dieses Beitrags, dass trotz aller anscheinend diametral entgegengesetzter 
Positionen die globalisierungskritische Bewegung und viele dieser Bewegung 
nahestehende NGOs einerseits und die Protagonisten des Globalisierungspro-
zesses (IWF, Weltbank, WTO, Unternehmerorganisationen) sich im Hinblick auf 
die Sprache und die Spielregeln, in denen uber globale Probleme geredet wurde, 
einander ndher gekommen und Teil postmodernen Gouvernementalitdt geworden 
sind - wdhrend sich auf der anderen Seite eine ,,unheilige Allianz partikularisti-
scher sozialer Krdfte'' (s. Kap. 8) als Opposition zu eben jener postmodernen 
Gouvernementalitdt^ formiert, Diese Gruppen, die im Sinne einer bereichslogi-
schen Charakterisierung der Zivilgesellschaft zuzurechnen sind (etwa konserva-
tive nationalistisch-protektionistische Gruppen oder religios-fundamentalistische 

^ Gesellschaftliche Phanomene werden a priori als Phanomene innerhalb nationaler Gesellschaften 
interpretiert, vgl. zur Kritik daran etwa: Shaw 2003 
^ Der Begriff Gouvemementalitat verbindet „Regieren" (gouvemer) und „Denkweise" {mentalite) 
miteinander und betont damit die Bedeutung der Strukturierung des Wissens und damit der Selbst-
fuhrung von Individuen als Grundlage von „Regieren"; vgl. dazu die aktuelle Diskussion uber den 
von Foucault entwickelten Begriff der Gouvemementalitat (u.a. Lemke 1997, Brockling et al. 2000, 
Ziai 2004 und das Heft 92/ 2003 der Zeitschrift Peripherie; vgl. auch - trotz aller Schwachen - die 
Analyse des Verhaltnisses zwischen „empire" und „multitude" in Hardt/Negri 2000. „Regierung" im 
Sinne Foucaults entspricht dabei eher dem Begriff Governance als dem der Regierung in der klassi-
schen Regierungslehre. 
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Gruppen) sprechen „ eine andere Sprache " und stehen aufierhalb dieses vielfdl-
tigen, globalisierungsbezogenen, pluralistischen zivilgesellschaftlichen Kontex-
tes. 

Urn diese Wechselbeziehung globale Vergesellschaftung/globale Politik/ 
globale Zivilgesellschaft genauer zu erfassen, werde ich im Anschluss an die 
kurze historische Darstellung auf die Diskussion zu Global Governance und das 
Entstehen eines globalen Politikfeldes eingehen. Dies wird es ermoglichen, den 
komplexen Charakter der globalen Zivilgesellschaft mit ihren vielfaltigen LFber-
lappungen mit nationalen Zivilgesellschaften und staatlichen Institutionen (nati-
onalstaatlich und international) sowie schlieBlich die Bruche innerhalb des Uni-
versums nichtstaatlicher gesellschaftlicher Organisationen ins Blickfeld zu be-
kommen. 

2 Biirgerliche Gesellschaft und das Entstehen nationaler 
Zivilgesellschaften: Zivilgesellschaft im Prozess der Nationenbildung 

Die Entwicklung einer Zivilgesellschaft ist Ergebnis der Herausbildung eines 
btirgerlichen Freiheitsraumes jenseits von Religion und absolutistischem Staat. 
Die Freiheit eines jeden, Kritik an gesellschaftlichen Zustanden zu auBern, zu 
publizieren und ftir seine Ziele gemeinsam mit anderen einzutreten, impliziert in 
sich eine Idee gesellschaftlicher Organisation, die einen solchen Handlungsspiel-
raum gewahrleistet. Die 'Entbettung' des sozialen Lebens aus den traditionellen 
Institutionen der Kirche und feudaler politischer und okonomischer Organisation 
(Polanyi) impliziert die Entwicklung und die Organisation von Forderungen und 
Erwartungen aus dem entstehenden privaten Raum an die Institutionen, die ver-
bindliche gesellschaftliche Entscheidungen treffen. Zivilgesellschaft entsteht so 
als Element eines offenen, sich selbst organisierenden Raumes jenseits hierarchi-
scher Strukturen des Staatsauft)aus, den die Trager staatlicher Macht immer 
wieder zu kontrollieren versuchen, der aber gerade dann seine Funktionalitat als 
Transmissionsriemen zwischen Gesellschaft und Politik verlieren wtirde. Zivil
gesellschaft entsteht so im Prozess der Herausbildung des btirgerlichen Staates, 
in dem unabhangige politische Krafte sich Freiheitsspielraume erkampfen, die 
durch den sich transformierenden Staat (trotz zwischenzeitlicher autoritarer Ge-
genbewegungen) immer besser geschiltzt werden. 

Zivilgesellschaft (jedenfalls im Sinne der obigen handlungslogischen Cha-
rakterisierung) transportiert Werte, die gesellschaftlich integrieren, indem kon-
fliktive Positionen als legitim angesehen werden. Sie integriert Opposition in die 
Gesellschaft, indem sie damit unterschiedlichen Interessen, Zielvorstellungen 
und Werten Raum gibt und herrschende gesellschaftliche Gruppen zu Kompro-
missen bewegt. Zivilgesellschaft ist damit gleichzeitig in Strukturen von Hege
monic und Gouvernementalitat integriert, aber auch Ausdruck von Freiheit, Wi-
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derstand und Strategien des Wandels. Wo sonst sollten sich - auBer in der Idee 
des weitblickenden Autokraten - Ideen und Konzepte, die gesellschaftlichen 
Wandel anstreben, konstituieren, artikulieren und konsolidieren als in der Zivil-
gesellschaft? Dabei ist es auch moglich, dass Gruppen zivilgesellschaftliche 
Spielraume nutzen, um sie selbst zu zerstoren - historische Beispiele liefern 
sowohl kommunistische als auch faschistische Gruppe und viele islamisch-
fiindamentalistische Organisationen nutzen sich ausweitende zivilgesellschaftli
che Spielraume im Rahmen des Zerfalls arabisch-sozialistischer Regime offenbar 
in einem ahnlichen Sinne. 

Nationalismus als progressives Projekt im 19. Jahrhundert ftrderte nationa-
le Identifikationen mit einem positiven Bezug auf die entstehende Zivilgesell-
schaft und den sich demokratisierenden Nationalstaat. Zivilgesellschaftliche 
Raume wurden gegen die Privilegien von Adel und Kirche eroffnet. Damit ent-
steht ein grundsatzlich pragmatischer, aber tendenziell ideell/ideologisch ilber-
hohter Bezug auf den Nationalstaat und die Nation. Die Entwicklung der Nation 
als einer „imagined community" verdeutlicht die Wechselbeziehung zwischen 
Gouvernementalitat und Zivilgesellschaft (Andersons 1983; Hobsbawm 1990). 
Die Idee der nationalen Zugehorigkeit schuf einen Rahmen, auf den sich zivilge-
sellschaftlichen Gruppen meist wie selbstverstandlich bezogen, ein Rahmen, der 
weitgehend die Perzeption gesellschaftlicher Phanomene und Konflikte begrenz-
te. In diesem Zusammenhang ist der besondere Konstitutionsprozess der USA zu 
beachten, in dem eine originar politisch freie und religios tolerante Gesellschaft 
(als Zufluchtsort der Verfolgten) zum nationalen Griindungsmythos gehort, und 
der zivilgesellschaftliche Raum nicht gegen alte soziale Strukturen, sondern 
gegen die englischen Kolonialherren erkampft wurde. Dieser Griindungsmythos 
spielt vor allem beim Sendungsbewusstsein vieler konservativer Telle der US-
Gesellschaft eine zentrale Rolle. 

Mit der Entwicklung integrativer, sozialen Problemen gegentiber reaktions-
fahiger nationalstaatlicher Strukturen kommt es zu einer zunehmenden Nationa-
lisierung nichtstaatlicher gesellschaftlicher Organisationen. Zunachst religiose 
Organisationen, vor allem soweit sie Wohlfahrtsleistungen erbringen, dann die 
Arbeiterbewegung und ihre Organisationen beziehen sich zunehmend auf den 
politischen Raum des Nationalstaats. Die Entwicklung des fordistischen Natio-
nalstaates mit seinen korporatistischen Strukturen bringt ein partielles „re-
embedding" in die nationale Gemeinschaft mit sich. Der Einbezug zivilgesell-
schaftlicher Organisation in den Bereich staatlicher Sozialpolitik, vor allem des 
sog. dritten Sektors, der vor allem im Umfeld der Arbeiterbewegung entstanden 
war, entspricht dieser Entwicklung; damit aber gewinnt auch die Abgrenzung der 
Zugangsberechtigung zu diesen Leistungen an Bedeutung. So argumentieren 
auch Gosewinkel und Rucht: 
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„Das Beispiel der Staatsbtirgerrechte verdeutlicht, wie gerade der Zugewinn an oko-
nomischer und politischer Liberalisierung sowie sozialer Partizipation im Binnenbe-
reich einer nationalstaatlichen Gesellschaft die verscharfte Abgrenzung nach auBen 
vorantreiben kann." (2004:39) 

Zu einem Aufleben neuer zivilgesellschaftlicher Entwicklungen kam es seit Ende 
der 1960er Jahren im Zusammenhang mit neuen Problemen bzw. mit einer neuen 
Problemwahrnehmung, die korporatistische Tendenzen des fordistischen Kom-
promisses in Frage stellten. Neue soziale Bewegungen entstanden: Frauen-, Oko-
logie-, Alternativ-, Solidaritats-, Friedensbewegung. In derselben Zeit begann 
sich eine Zivilgesellschaft in den sozialistischen Staaten Osteuropas zu entwi-
ckeln - mit weitgehend anderen Zielen und Wertvorstellungen als die neuen 
sozialen Bewegungen dieser Zeit im Westen, primar an politischer Freiheit und 
weitestgehend marktwirtschaftlich orientiert. 

Auch wenn die 'Solidaritat mit der Dritten Welt' eines der zentralen 
Schlagworte vieler der neuen Gruppen war, deuteten sich hier Briiche an; in den 
meisten Landern des Siidens gab es keine korrespondierende zivilgesellschaftli-
che Entwicklung. Prozesse des Entstehens von Nationen sowie der Herausdiffe-
renzierung einer zivilgesellschaftlichen Sphare zwischen Staat und traditionell 
sozial eingebetteten lokalen Strukturen waren im allgemeinen noch nicht weit 
fortgeschritten. Zwar gab es kleinere Gruppen in den modernen Sektoren der 
Gesellschaft, die sich in die globale Zivilgesellschaft einftigten, doch sind groBe 
Telle der Bevolkerung bei Nachlassen des Drucks autoritarer Regime eher ftir 
soziale Bewegungen mobilisierbar gewesen, die ein Zurlick zu traditionellen 
Formen sozialer Einbettung versprechen - die Revitalisierung des Islams stellt 
vielleicht die herausragende Entwicklung in diesem Zusammenhang dar. Analy-
sen, die globale Zivilgesellschaft auf die wachsende Zahl engagierter Gruppen, 
die in internationalen Foren und Organisationen ftir mehr globale Gerechtigkeit 
und/oder die Rettung des Planeten kampfen, reduziert, greifen sicherlich zu kurz 
und vergessen vor allem die historischen Zusammenhange einer ungleichen und 
ungleichzeitigen weltgesellschaftlichen Entwicklung. 

3 Nationale, Internationale, globale Zivilgesellschaft 

Ausgehend von einer starken nationalen gesellschaftlichen Integration in den 
Industrielandern, die in der ft)rdistisch gepragten Entwicklung der Nachkriegs-
zeit ihren Hohepunkt findet, entwickeln sich - neben den durchaus weiterhin 
wirksamen Formen traditioneller Verbindungen im kulturellen, etwa kirchlichen 
Bereich - zun^chst neue Ansatze in Form der Internationalisierung zivilgesell
schaftlicher Aktivitaten, d. h. auf der Basis der Kooperation meist fest etablierter 
nationaler Assoziationen, z. T. aber auch in transnationaler Netzwerkform. 
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Zentral war dabei stets ein Bezug auf weit akzeptierte, sog. globale Werte, 
wie vor allem die Menschenrechte. Das Rotes Kreuz als friihe zivilgesellschaftli-
che Organisation des 19. Jahrhunderts, ist hier zu nennen; im Bereich der Men
schenrechte haben aber auch Internationale Bewegungen bereits im 
19. Jahrhundert in vielerlei Hinsicht moderne Netzwerkstrukturen entwickelt, so 
etwa die Bewegungen zur Abschaffung der Sklaverei, zur Durchsetzung des 
Frauenwahlrechts, gegen die Beschneidung von Frauen in Kenia und gegen die 
Praxis des FuBeeinbindens bei chinesischen Madchen (vgl. Keck/Sikkink 1998). 
Die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und die Entwicklungen der Nachkriegs-
zeit verstarkten den Bezug zivilgesellschaftlicher Organisationen auf die politi-
schen Menschenrechte und die Entwicklung von Kampagnen gegen deren Ver-
letzung durch Diktaturen. Politischer Druck wurde verbreitet durch Kooperation 
mit Solidaritatsbewegungen anderer Lander sowie mit demokratischen National-
staaten ausgeubt. Ein weiteres Ziel internationaler Kooperation mit Bewegungen 
anderer Lander und der Durchfuhrung paralleler Aktionen war der Kampf gegen 
die Aufrtistung und flir Friedenserhaltung (KoBler/Melber 1993). 

Die sozialen und okonomischen Menschenrechte, teilweise miteinander 
verkntipft im 'Recht auf Entwicklung' traten mit der breiten Untersttitzung des 
Stidens in den Verhandlungen um eine Neue Weltwirtschaftsordnung in den 
1970er Jahren in den Vordergrund. Typischerweise ging es aber damals noch um 
Verhandlungen zwischen Nationalstaaten des Nordens und des Stidens; auch die 
Menschenrechtspakte, mit denen Ende der 1960er soziale und wirtschaftliche 
Menschenrechte verbindlich vereinbart wurden, waren zunachst an die jeweili-
gen Nationalstaaten gerichtet. Eine Internationale Verpflichtung zur Untersttit
zung der armen Lander gibt es nicht. 

Seit den 1970er Jahren konnen wir einerseits einen Prozess wQ\twirtschaft-
licher Globalisierung beobachten - und damit eine zunehmende Abhangigkeit 
der Lebenschancen einzelner von weltweiten Zusammenhangen wie der Ent
wicklung eines Weltmarktes flir Produktionsstandorte fur industrielle Teilpro-
dukte als Folge verbesserter Kommunikations- und Transportmoglichkeiten, was 
letztlich eine weltweite Konkurrenz von Arbeitskraften ohne deren Migration 
ermoglichte. Dariiber hinaus gewann aber auch die Arbeitsmigration vor allem in 
den Bereichen von Dienstleistungen und Baugewerbe erheblich an Bedeutung. 
Die Globalisierung von Information und Kommunikation stellte einen zentralen 
Faktor zunehmender WQltgesellschaftlicher Integration dar. Der postfordistische 
Globalisierungsprozess flihrt zu einer Schwachung der relativ erfolgreichen Ein-
bettung der Einzelnen in die nationalen sozialstaatlichen Strukturen der fordisti-
schen Industrielander; Ansatze fordistischer Sozialpolitik in Entwicklungslan-
dern geraten noch starker unter Druck. 

Diese Entwicklungen fordern ein langsame Neuorientierung zivilgesell
schaftlicher Organisation: Auch wenn zunachst noch viele zivilgesellschaftliche 
Organisationen (ZGOs) - vor allem in den Industrielandern - den Nationalstaat 
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als primaren Adressaten ihrer Forderungen rund um Fragen des 'offentlichen 
Wohls' sehen, tritt die Beeinflussung globaler Strukturen und Politiken immer 
mehr in den Vordergrund. Neben einer raschen quantitativen Expansion interna-
tionaler zivilgesellschaftlicher Organisation (INGOs), ist eine zunehmende Glo-
balisierung der Zivilgesellschaft zu beobachten, das bedeutet, dass eine internati-
onale Kooperation zwischen nationalen Sektionen von NGOs zunehmend durch 
Netzwerke ersetzt werden, die sich primar an transnationalen Themen orientie-
ren, dass aber auch tiber Konferenzen, Medien etc. zunehmend eine transnational 
le Offentlichkeit entsteht. Allerdings muss dieser Prozess in Relation gesehen 
werden: Die Dichte transnationaler zivilgesellschaftlicher Interaktionen bleibt 
sicherlich noch erheblich hinter denjenigen in groBeren Industrielandern zuriick. 
Sie bleibt auch auf spezifische Themenbereiche konzentriert und darilber hinaus 
fragmentiert, insofern auch viele Interaktionsnetzwerke voneinander isoliert 
bleiben. 

Im Folgenden werden einige Daten zur Illustration dieser Tendenzen pra-
sentiert. Statistiken zeigen einen raschen Anstieg der Zahl internationaler Orga-
nisationen (in Form von Regierungs- wie Nichtregierungsorganisationen) vor 
allem seit Mitte der 1960er Jahre: Nach Angaben des Yearbook of International 
Organizations, stieg die Zahl der aktiven nichtstaatlichen internationalen Organi
sation von 9.398 im Jahr 1981 auf 14.274 im Jahr 1995 (Yearbook of Internatio
nal Organizations 1996"̂ ) und auf 24.612 im Jahre 2003 (UIA 2003, zit. nach 
Bartsch/Kohlmorgen). Volker Heins verweist darauf, dass an der ersten UN-
Umweltkonferenz in Stockholm 114 Nationen und weniger als 300 NGOs teil-
nahmen, an der UNCED in Rio (1992) dagegen uber 150 Nationen sowie 1.400 
registrierte NGOs und zusatzlich 18.000 NGOs als Teilnehmer am parallelen 
NGO-Forum (vgl. Heins 2002a: 11 f). Daten, die das enorme Wachstum interna
tionaler (Nichtregierungs-) Organisationen belegen, gibt es in groBer Menge, 
auch wenn diese aufgrund von Definitions- und Erfassungsproblemen - gerade 
bei der Vielzahl kleiner Organisationen - z. T. deutlich voneinander abweichen. 

Das Global Civil Society Yearbook ermoglicht es uns allerdings, einen 
recht guten Uberblick iiber eine ganze Reihe von Charakteristika der internatio
nalen sowie international orientierten NGOs. Auf der Basis eines Projektes der 
Johns Hopkins University, das 28 Lander mit hohen INGO-Aktivitaten umfasst, 
entspricht die bezahlte Beschaftigung von INGOs in diesen Landern inzwischen 
134.000 Vollzeitstellen, wozu noch etwa 154.000 Freiwillige (ebenfalls hochge-
rechnet auf Vollzeitbeschaftigung) kommen; das reprasentiert zwar nur 1-2 % 
der bezahlten Beschaftigung in alien nicht-profitorientierten Aktivitaten (im sog. 
gemeinwirtschaftlichen Sektor), doch hat dieser Anteil wahrend der 1990er Jahre 
deutlich zugenommen. Berticksichtigt man die monetaren Aquivalente der ge-
leisteten freiwilligen Arbeit, so macht die Spendenkomponente 58 % der Ge-

"* Die Daten uber die Zahlen internationaler Organisationen variieren stark, was vor allem mit Defmi-
tionsfragen zusammenhangt. 



34 „ _ _ _ „ _ _ Wolfgang Hein 

samteinnahmen der INGOs aus, was diesen Sektor nach religiosen Non-Profit-
Aktivitaten zum Bereich mit dem hochsten Anteil an freiwilliger Finanzierung 
macht. Der Anteil von NGOs an der gesamten geleisteten Entwicklungshilfe ist 
von etwa 11 % in den 1970er Jahren auf gut 22 % Ende der 1990er Jahre gestie-
gen, was umso bedeutender ist, als die Finanzierung von NGO-Aktivitaten durch 
offentliche Gelder von 1988 bis 1999 von 2,4 Mrd. auf 1,7 Mrd US$ abgenom-
men hat, wahrend die Finanzierung uber private Spenden und Stiftungen in der-
selben Zeit von 4,5 auf 10,7 Mrd. US$ gestiegen ist (Kaldor/Anheier/Glasius 
2003; 2003a: 327 ff). 

Es ist nicht erstaunlich, dass die organisatorische Dichte der globalen Zivil-
gesellschaft weltweit sehr ungleich ist und ihre Schwerpunkte in West- und Mit-
teleuropa sowie an der Ostktiste der USA liegen. Von den insgesamt 17.428 
INGOs und international orientierten NGOs, die das Global Civil Society Year
book 2003 (Kaldor/Anheier/Glasius 2003) berlicksichtigt, hatten 10.144 (58,2 %) 
ihre Sekretariate in sechs Staaten (USA, Belgien, GroBbritannien, Frankreich, 
Deutschland und den Niederlanden). AuBerhalb der genannten Regionen finden 
sich lediglich in China, Thailand, Australien, Japan, Argentinien, Mexiko, In-
dien, Kenia und Stidafrika jeweils mehr als 100 INGO-Sekretariate. Interessant 
ist allerdings, dass es in Bezug auf die Zahl der Sekretariate keinen (bzw. nur 
einen minimalen) Konzentrationsprozess gegeben hat, in Bezug auf die Mit-
gliedschaften in INGOs sogar ein deutliches Aufholen der Lander mit mittlerem 
und niedrigem Einkommen. Die Autoren betonen, dass diese Zahlen einen Aus-
breitungseffekt mit inklusiver Grundorientierung zum Ausdruck bringen, die 
globale Zivilgesellschaft sei heute weniger auf den Western konzentriert als 
Mher (ebda.: 14). Allerdings lassen die Studienorte von Ftihrern internationaler 
Organisationen doch eine gewisse Skepsis aufkommen: Wahrend im Jahre 2002 
24,6 % an englischen Universitaten und 20,9 % an US-amerikanischen studiert 
haben, sind es nur 6,0 % an nichtwestlichen Universitaten (Russland, Agypten, 
Japan, Philippinen), wahrend es 1996 noch 6,9 % waren. 

Die zivilgesellschaftlichen Organisationen unterscheiden sich zweifellos in 
vielerlei Hinsicht voneinander: Zum einen im Hinblick auf die politischen Fel-
der, in denen sie aktiv sind (etwa: Menschenrechte, Entwicklungspolitik i.allg., 
Nothilfe, Gesundheit, Bildung, Umwelt), zum anderen in Bezug auf ihren sozia-
len Ursprung (religiose Gruppen, soziale Bewegungen, professionelle Zusam-
menhange usw.), ihre Finanzierung und Organisationsformen. In Bezug auf ihre 
Rolle in der transnationalen Politik ist es vor allem wichtig, zwischen Typen von 
Zielen zu unterscheiden, die einen jeweils unterschiedlichen Bezug zu politi
schen Prozessen implizieren - auch wenn gerade die groBeren INGOs durchaus 
mehrere dieser Rollen tibernehmen: 
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1. konkrete humanitare Hilfe: Aktivitaten von ESfGOs nahe an Non-Profit-
Aktivitaten im nationalen sozialen Bereich, z. T. Erweiterung solcher Akti
vitaten (vor allem kirchliche Organisationen) 

2. Organisationen zu Vertretung eigener Interessen im politischen und okono-
mischen Feld 

3. advokatorische Organisationen 
4. Experten, Kooperationspartner in der Entwicklung und Durchflihrung glo-

baler Politik 

Mit einer Erfassung der quantitativen Dimension der Entwicklung zivilgesell-
schaftlicher Organisationen sowie einer Charakterisierung ihrer Tatigkeitsfelder 
ist es allerdings nicht getan: Dies fordert zunachst einmal gewisse Mythen, die 
sich um die Entwicklung einer globalen Zivilgesellschaft ranken, wie Volker 
Heins zu Recht feststellt (vgl. Heins 2002). Er charakterisiert den Bezugspunkt 
der Entwicklung von Zivilgesellschaft in einer Weise, die mit der hier entwickel-
ten Analyseperspektive grundsatzlich korrespondiert: 

„Die Zivilgesellschaft, d. h. der organisatorische Unterbau demokratischer Offent-
lichkeit, setzt ein politisches Gemeinwesen voraus, das entweder bereits besteht oder 
dessen Formen und Grenzen sich in den freiwilligen Aktivitaten heterogener Grup-
pen ankiindigen. Wo es ein solches politisches Gemeinwesen nicht gibt, und sei es 
in der embryonalen Form eines demokratischen Staatenkonsenses, stoBt letztlich 
auch das transnationale Btirgerengagement an unuberwindliche Grenzen. Ein solcher 
Staatenkonsens verbiirgt zugleich das Minimum an kultureller Integration, das not-
wendig ist, damit Appelle und Enthullungen von engagierten Organisationen im an-
dem Land uberhaupt Gehor fmden oder Verlegenheit auslosen. Daraus folgt, dass 
die Zivilgesellschaft letztlich die Einheit einer politischen Lebensform voraussetzt, 
der die Burger unabhangig von partikularen Organisationsbedingungen angehoren." 
(Heins 2002: 98) 

Was aber heiBt „Einheit einer politischen Lebensft)rm"? Dies bezieht sich sicher-
lich zunachst auf bestimmte Grundwerte pluralistischer Demokratien wie Tole-
ranz, Meinungs- und Pressefi*eiheit, Transparenz politischer Prozesse etc. Aber 
auch hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen pluralistischen, globalisieren-
den Ansdtzen, die sich als Teil eines inklusiven politischen Prozesses um die 
Losung internationaler und globaler Fragen verstehen, und partikularistischen 
Ansdtzen, die sich mehr oder weniger radikal auf nationalistische Ziele konzent-
rieren, sowie religios-ftindamentalistische Gruppen, die wenig Toleranz ftir ande-
re Werte aufl)ringen. Dabei ist zu bedenken, dass auch diese Gruppen verbreitet 
mit dem Anspruch auftreten, diese Werte seien universal verbindlich, und damit 
haufig eine expansive Politik betreiben. Dies gilt sowohl ftir den religiosen Fun-
damentalismus islamischer Gruppen wie auch christlicher Fundamentalisten, die 
in den USA in den vergangenen Jahren erheblichen Zulauf erhalten haben. Zu 
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fragen ware, ob ein Miberaler Nationalismus', der im Glauben an die Perfektion 
des eigenen politischen Systems nicht bereit ist, sich auf globale politische Pro-
zesse und Kompromisse einzulassen, nicht letztlich in dieselbe Kategorie parti-
kularistischer Ansatze gehort. 

Diese partikularistischen Ansatze werden meist nicht berticksichtigt, wenn 
von globaler Zivilgesellschaft geredet wird; direkte Interaktion zwischen diesen 
beiden Gruppen nichtstaatHcher gesellschafthcher Organisation ist offenbar rar. 
Sie sind jedoch in den konkreten weltweiten poHtischen Auseinandersetzungen 
von zentraler Bedeutung - das betrifft sowohl die soziale Basis konservativer 
Politik in machtigen Industrielandern, alien voran die USA, aber auch fundamen
t a l kulturelle Konflikte im globalen Bereich, wobei es sich z. T. um Manifesta-
tionen von Widerstand gegen soziookonomische Exklusionsprozesse in kulturell 
vermittelter Form handelt (vgl. u. Kap. 6). 

Stimmen wir allerdings Heins' These zu, dass Zivilgesellschaft die Einheit 
einer politischen Lebensform voraussetze, dann impliziert das Entstehen einer 
globalen Zivilgesellschaft letztlich die Uberwindung dieser Fragmentierung. 
Davon sind wir offensichtlich noch weit entfernt (vgl. Kap. 6). Allerdings deutet 
die Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte daraufhin, dass die genannten An
satze einer pluralistischen Zivilgesellschaft auf der Uberwindung von Fragmen-
tierungen zwischen liberalen und links-alternativen Orientierungen beruhen, 
durchaus im Sinne einer postmodernen Gouvernementalitat: Dies wurde mog-
lich, da viele der neuen sozialen Bewegungen der 1970er Jahre die Befreiung 
von autoritaren und blirokratischen Tendenzen des fordistischen Staates als Vor-
aussetzung fur eine erneuerte soziale Kreativitat sahen, was sowohl Bezugspunk-
te mit dem zivilgesellschaftlichen Widerstand in sozialistischen Landern als auch 
zum neoliberalen Gedankengut schuf (Kaldor 2003: Kap. 3; Konrad 1985: Kap. 
5.4). Zwei Entwicklungen wirkten schlieBlich als wichtige Katalysatoren fur das 
Entstehen einer grundlegende Gemeinsamkeit zwischen diesen sich weitgehend 
in fundamentaler Opposition sehenden politischen Richtungen: 

1. der Zusammenbruch der sozialistischen Alternative, nachdem sich auch die 
meisten linken Gruppen von ihr distanziert hatten, lieB die kapitalistische 
Weltgesellschaft zum Bezugspunkt auch jeder alternativen Strategic wer
den; 

2. die neoliberale Vorstellung einer weitgehenden Regelung gesellschafthcher 
Probleme uber die Freisetzung der Marktkrafte erwies sich gleichfalls als Il
lusion. Global Governance im Sinne einer Kooperation vielfaltiger sozialer 
Akteure zur Losung globaler Probleme wie Armut, Umwelt und Korruption 
wurde zu einem Konzept, das durchaus Akteure mit sehr unterschiedlichen 
Positionen in Problemlosungsprozesse integrieren konnte. 
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Global Governance bietet also ein Konzept, dass staatliche und zivilgesellschaft-
liche Akteure auf dem sich entfaltenden Feld globaler Politik zusammenfiihrt. 
Angesichts der Komplexitat der Probleme und der unterschiedlichen bis kontra-
ren Interessen machtvoller und relativ machtloser Akteure ist klar, dass es sich 
hier nicht einfach um kooperative Problemlosung handeln kann, sondern dass ein 
neuer politischer Raum auf globaler Ebene entsteht, der einer genaueren Analyse 
bedarf, um die Strukturen globaler Zivilgesellschaft genauer erfassen zu konnen. 
Dies soil zunachst auf der theoretischen Ebene diskutiert und im darauf folgen-
den Kapitel am Beispiel einiger zentraler Konfliktfelder erlautert werden. 

4 Global Governance und die Transformation des politischen Raumes 

Der Prozess globaler Vergesellschaftung, der im Kapitel 3 vor allem mit Bezug 
auf das Entstehen einer globalen Zivilgesellschaft skizziert wurde, bringt eine 
Hybridisierung politischer Raume mit sich: Nationalstaaten verlieren an politi
scher Steuerungsfahigkeit, vor allem was ordnungspolitische Alternativen be-
trifft. Der Zusammenbruch des sozialistischen Weltsystems zwischen 1989 und 
1991 ist der deutlichste Ausdruck davon. Wichtige Rahmenbedingungen fur 
nationale Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik werden zunehmend von interna-
tionalen Organisationen gesetzt (etwa: okonomische und politische Konditionali-
tat der Weltbank). Dabei spielen die machtigsten Nationalstaaten weiterhin eine 
zentrale Rolle, doch deutet die Entwicklung der G7/G8 daraufhin, dass auch 
zwischen ihnen ein wachsender Koordinierungsbedarf besteht. SchlieBlich kon
nen wir in den letzten Jahrzehnten auch eine erhebliche Zunahme des vereinbar-
ten internationalen Rechts bei allerdings ganz unterschiedlichen Niveaus der 
Verbindlichkeit und der Sanktionsfahigkeit beobachten (vgl. Hein 2004). Das 
Konzept Global Governance entstand als ein Versuch, die Entwicklung dieser 
Strukturen genauer zu erfassen, wobei gleichzeitig auch der Governance-Begriff 
in Bezug auf nationale politische Prozesse an Bedeutung gewann, um die Tatsa-
che des Kontrollverlustes von nationalen Regierungen zu thematisieren. 

Der Global-Governance-Diskurs beschaftigt sich also mit der Transformati
on des Raumes internationaler Politik und der Konstitution eines globalen politi
schen Raumes: Dabei werden Nichtregierungsorganisationen allgemein als ein 
konstitutives Element von Global-Governance-Architekturen angesehen, ohne 
dass von den meisten Autoren die Problematik des Verhaltnisses zwischen glo
baler Staatlichkeit und Zivilgesellschaft genauer thematisiert wird. Aus der Per-
spektive dieses Beitrags stellt sich zunachst die Frage, ob zivilgesellschaftliche 
Organisationen tatsachlich zu einem untrennbaren Bestandteil globalen Regie-
rens werden und damit das gesamte Konzept einer globaler Zivilgesellschaft auf 
der Basis der eingangs versuchten Klarung infi'age zu stellen ware, oder ob es 
nicht doch sinnvoll ist, das Feld globaler Politik auch konzeptionell differenzier-
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ter zu betrachten - nach den bisherigen Oberlegungen liegt nahe, dass der Autor 
die zweite Position vertritt. 

Global Governance prasentiert sich an der Oberflache als ein sehr uniiber-
sichtlicher Wildwuchs von inter- und transnationalen Organisationen und Institu-
tionen. Darin kommen zunachst einmal das wachsende Interesse und die verbes-
serten Moglichkeiten vielf^ltiger Akteure zum Ausdruck, international zu koope-
rieren, gesellschaftliche Bereiche zu regeln bzw. Einfluss auf politische Prozesse 
zu nehmen. Nach dem weitgehenden Scheitern der Suche nach einer ausgehan-
delten neuen Weltwirtschaftsordnung in den 1970er Jahren, dem Verlust der 
sozialistischen Alternative und der Realisierung neuer globaler Bedrohungen 
beginnt die Suche nach einer effektiveren Steuerung globaler Probleme. Anfang 
der 1990er Jahre wurde in einer Studie des Club of Rome (vgl. King/Schneider 
1992) zum ersten Mai in diesem Zusammenhang der Begriff von Global Gover
nance verwendet; dieser Begriff wurde einige Jahre spater mit der Arbeit der 
Commission on Global Governance zu einem zentralen Konzept flir die Reform 
des UN-Systems. Ebenfalls in der ersten Halfte der 1990er Jahre verbreiteten 
James Rosenau und Ernst Otto Czempiel (1992) diesen Begriff im Sinne von 
^Governance without Government'' (Rosenau/Czempiel 1992): auf der Basis 
von Studien zur sektoralen Regulierung globaler Probleme durch eine Vielzahl 
unterschiedlicher Formen von Kooperation. 

In der zweiten Halfte der 1990er Jahre dominieren zwei unterschiedliche 
Perspektiven der Beschaftigung mit Global Governance die deutsche Diskussion: 
Zum einen, vor allem am Duisburger Institut fiir Entwicklung und Frieden (I-
NEF), die Konzentration auf das Konzept einer Global-Governance-Architektur, 
das eine empirisch-deskriptive Darstellung der sich entwickelnden Strukturen 
inter- und transnationaler Beziehungen in einen grundsatzlich normativen Ansatz 
der Suche nach optimalen Losungsmoglichkeiten globaler Probleme integriert 
(ahnlich in Held 1999; Messner/Nuscheler 1996; Messner 2002; Mess-
ner/Nuscheler 2003; Hauchler/Messner/Nuscheler 2001). 

Die primar normative Diskussion um Global Governance wird von Ulrich 
Brand (2003) als „moglicher hegemonialer Diskurs des internationalen Politi-
schen" bezeichnet, wobei er Global Governance als Teil eines Suchprozesses zur 
Steuerung von Krisen im Postfordismus sieht und dem Mainstream-Diskurs die 
Vernachlassigung von Macht- und Herrschaftsbeziehungen vorwirft (vgl. etwa 
Brand 2000). Ebenso wie fordistische Regulation das letztlich auf sozialen Kom-
promissen beruhende Ergebnis von Klassenkampfen darstellt, wird m. E. die 
Fundsache postfordistische Regulation auch eine Form des Kompromisses zwi-
schen dominanten politisch-okonomischen Kraften und ihren militanten Kriti-
kern darstellen, der die verschiedensten Risikofaktoren, die den Akkumulations-
prozess gefahrden, berticksichtigen muss - wobei zu erwarten ist, dass Global 
Governance dabei sehr wahrscheinlich eine zentrale Rolle spielt (vgl. Hein 1999, 
2001). Dabei ist es im Zusammenhang mit der Diskussion liber globale Zivilge-
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sellschaft natlirlich von besonderem Interesse, inwieweit diese einen Gegenpart 
staatlicher Organisation auf globaler Ebene erhalt oder ob dieser Gegenpart wei-
terhin vor allem in der internationalen Organisation und Kooperationen souvera-
ner Nationalstaaten besteht. 

Die Problematik der Staatlichkeit globaler Institutionen wurde zunachst mit 
der fiktiven Idee eines 'Molochs Weltstaat' vom Tisch gewischt. Dies klingt 
noch im neuesten Forschungsbericht von Messner und Nuscheler an: 

„Global Governance helBt nicht Global Government, also Weltregierung oder Welt
staat. Bin solcher ist weder eine realistische noch eine erstrebenswerte Option, weil 
eine burokratische Superbehorde kaum demokratische Legitimation gewinnen konn-
te und weit entfemt von den zu losenden Problemen ware." (Messner/Nuscheler 
2003:15) 

Allerdings wird in neueren Publikationen zu Global Governance durchaus die 
Entwicklung globaler Staatlichkeit festgestellt (Hauchler, Messner und Nusche
ler 2001: 35-37), die Idee eines globalen Staates aber weiterhin als zumindest 
unrealistisch abgetan: Lothar Brock versucht den Unterschied so zu erklaren: 

„Es ist weder erstrebenswert noch wahrscheinlich, dass die 'systemische' Lucke 
zwischen normativer Integration und kollektiver Handlungsfahigkeit in einem Welt
staat geschlossen wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die bestehenden Ansat-
ze zur Herausbildung einer die Staaten erganzenden Staatlichkeit weiterentwickelt 
wird. All diese Formen von staatentibergreifender Staatlichkeit treten nicht an die 
Stelle der bestehenden Staaten, sondem decken Handlungsfelder ab, die durch die 
Staaten als solche nicht abgedeckt werden (konnen)" (Brock 2001: 396 f.). 

Diese Uberlegungen erscheinen angesichts der Entwicklung globaler Politik in 
den letzten Jahrzehnten naheliegend, deuten aber gleichzeitig eine gewisse be-
griffliche Unklarheit an: Was ist Staatlichkeit ohne Staat? Urn zu klareren Aus-
sagen iiber das Verhaltnis von Kooperation und Macht, zur Entwicklung globaler 
Staatlichkeit, den Perspektiven der Entwicklung eines Weltstaats und der Bedeu-
tung der globalen Zivilgesellschaft in diesem Prozess zu gelangen, erscheinen 
mir folgende Unterscheidungen wichtig: 

a. die Verwendung von Global Governance als ein ziel- und problemlosungs-
orientiertes Konzept, 

b. die Verwendung des Begriffs der Global Polity (Ougaard/Higgott 2002) zur 
Analyse globaler politischer Prozesse, Institutionen und der Machtstruktu-
ren im globalen politischen System, 

c. die Analyse globaler Staatlichkeit im Zusammenhang mit den Fragen der 
Rechtsformigkeit und der Durchsetzung verbindlicher politischer Vereinba-
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rungen in Verbindung mit dem weiterhin bestehenden Gewaltmonopol der 
Nationalstaaten, 

d. die Fragen des Gewaltmonopols und der zentralen Gesetzgebungskompetenz 
in Bezug auf die Diskussion der Entwicklung eines Weltstaates und dessen 
Verhaltnis zu den existierenden Nationalstaaten. 

Reflektionen zur Entstehung und zur konkreten Gestalt von transnationalem 
Recht implizieren nicht nur die abstrakte Frage, welche institutionelle Strukturen 
sachgerechter sind, sondern auch die Frage nach den Machtverhaltnissen und 
damit den Chancen, Ordnungsstrukturen so oder so zu etablieren und sie danach 
evtl. so oder so zu nutzen. Die These globaler Staatlichkeit ohne globalen Staat 
wiirde vor diesem Hintergrund bedeuten, dass globale Rechtsstrukturen entste-
hen, deren Machtbasis durch ein globales Machtfeld bestimmt ist, das durch die 
Interaktion und Interdependenz einer Vielzahl unterschiedlich machtvoller Ak-
teure im weltgesellschaftlichen Zusammenhang entsteht. Konnen aber derartige 
Rechtsstrukturen stabil sein, ohne dass eine umfassendere globale politische 
Ordnung beginnt, ein solches prinzipiell chaotisches Machtfeld dauerhafter zu 
strukturieren - und damit politische Herrschaftsstrukturen auf der globalen Ebe-
ne entstehen? 

Die globale Zivilgesellschaft entwickelt sich in Wechselbeziehung zu die-
sen verschiedenen Ebenen globaler Politik. Sie ist eng verwoben in die normati-
ven Bemtihungen um Global Governance und ist mit ihren Aktivitaten bei der 
Vertretung der jeweiligen Interessen der eigenen Basis ebenso wie in ihrem ad-
vokatorischen Handeln Teil der Auseinandersetzungen innerhalb der Global 
Polity, einschlieBlich der Auseinandersetzungen um den Einsatz von Gewalt zur 
Verhinderung von groben Menschenrechtsverletzungen sowie der Abwehr von 
Aggressionen einzelner Nationalstaaten. 

Das Konzept der globalen Politik erlaubt es, verschiedene Ebenen dessen, 
was gemeinhin als Global Governance bezeichnet wird, zu unterscheiden, wo-
durch gleichzeitig eine Differenzierung zwischen globalen Staatsfunktionen und 
einer globalen Zivilgesellschaft moglich wird, andererseits aber auch die Interak-
tionen zwischen beiden genauer erfasst werden kann. Zweifellos entspricht der 
dargestellten Hybriditat des politischen Raumes auch eine Hybriditat von Zivil
gesellschaft, deren Rolle bei der Entwicklung globaler institutioneller Strukturen 
nicht immer klar von der Rolle von Nationalstaaten als formal legitimierte Ver-
handlungspartner zu unterscheiden ist. 

Eine enge Verkniipfting mit staatlichen Akteuren besteht offensichtlich in 
vielerlei Formen: Sie werden in Internationale Regierungsorganisationen koop-
tiert, in vielen Politikbereichen gibt es enge Kooperationen zwischen NGOs und 
Nationalstaaten (einschliel31ich der staatlichen Finanzierung von NGOs), aber 
auch mit Unternehmen (etwa: Public Private Partnerships). Sind Kooperationen 
von NGOs etwa mit staatlichen skandinavischen Organisationen der Entwick-
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lungskooperation, um bestimmte Positionen in der WTO zu starken, zivilgesell-
schaftlich? Wie ist die Kooperation mit Regierungen der Entwicklungslander 
einzuordnen? Welche Beziehungen bestehen zwischen nationalstaatlichen und 
globalen Strukturen einerseits, pluralistischen, inklusionsorientierten zivilgesell-
schaftlichen Akteuren und partikularistischen Akteuren nichtstaatlicher Politik, 
also etwa nationalistischen und religios-fundamentalistischen Gruppen, anderer-
seits ? 

Vieles spricht dafiir, dass sich mit der Entwicklung weltgesellschaftlicher 
Strukturen die Beziehungen zwischen Individuen, kollektiven gesellschaftlichen 
Akteuren, Nationalstaaten und inter- bzw. transnationalen Institutionen neu for-
mieren. Die Zivilgesellschaft als soziale Kraft mit lokaler Verankerung, einer 
Orientierung an diversen Aspekten des offentlichen Wohls, aber keiner instituti-
onellen Bindung an nationale Raume, konnte dabei eine zentrale katalytische 
Rolle zukommen. Den vielleicht deutlichsten Ausdruck des Entstehens einer 
breiten Kommunikation unter den verschiedensten Gruppen einer pluralistischen 
Zivilgesellschaft stellen die groBen NGO-Foren am Rande der Weltkonferenzen 
seit Rio 1992 dar, die in gewisser Weise durch die seit 2001 jahrlich stattfmden-
den Weltsozialforen institutionalisiert worden sind. Die Weltsozialforen stehen 
in einem bewusst inszenierten politischen Kontrast zu den etwa zur gleichen Zeit 
im Jahr stattfmdenden Weltwirtschaftsforen; typisch jedoch ftir den integrativen 
Charakter der global-pluralistischen Zivilgesellschaft ist die Tatsache, dass es 
inzwischen nicht mehr vollig ungewohnlich ist, dass Redner und Organisationen 
auf beiden Foren auftraten. 

5 Globale Politik und Zivilgesellschaft als Katalysator fiir den Prozess 
globaler Vergesellschaftung 

Der Prozess globaler Vergesellschaftung ftihrt also zur Ausweitung des Raums 
zivilgesellschaftlichen Handelns, womit Zivilgesellschaft gleichzeitig zur Kon-
stitution eines Raums globaler Politik beitragt. Im Folgenden soil nun etwas 
genauer auf die vielfaltigen Aktivitaten zivilgesellschaftlicher Akteure in einigen 
zentralen Politikfeldern globaler Politik eingegangen werden, um die komplexen 
Interaktionen zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren verschiedenen Typs, 
globaler Politik und der Herausbildung von Elementen globaler Staatlichkeit zu 
verdeutlichen. 

5.1 Menschenrechte 

Menschenrechte bilden sicherlich den altesten Bezugspunkt zivilgesellschaftli
cher Aktivitaten. Das gilt ftir die normative Basis des Kampfes um Rechtssicher-
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heit und demokratische Freiheit im Prozess der Entwicklung des modernen Staa-
tes in Europa und das gilt auch, wie oben skizziert, fiir die Anfange einer interna-
tionalen Zivilgesellschaft sowie fur das Erstarken einer globalen Zivilgesell-
schaft in den Auseinandersetzungen mit Militardiktaturen in den 1970er Jahren. 
Es waren zunachst linke Solidaritatsbewegungen, meist organisiert in lokalen 
Komitees und haufig getrennt nach unterschiedlichen politischen Richtungen, die 
in vielfaltiger Weise politischen Druck erzeugten sowie in Bezug auf Menschen-
rechts- und Fllichtlingsfragen haufig eng mit Amnesty International zusammen 
arbeiteten. 

Andererseits standen Menschenrechtsforderungen stark im Schatten des 
Ost-West-(System-)Konflikts: Eine opportunistische (z. T. auch blauaugige) 
Unterstiitzung repressiver Regime war auf beiden Seiten zu fmden, etwa China 
und Albanien von Seiten linker Gruppen, Chile unter Pinochet von Seiten der 
Rechten. Von linken Gruppen war der verbreitete Vorwurf an westliche Regie-
rungen zu horen, sie betonten die politischen Menschenrechte vor allem als poli-
tisches Druckmittel gegen sozialistische Regime und deren egalitarer Politik. 
Wirtschaftliche und soziale Menschenrechte wtirden dagegen ignoriert, ebenso 
wie haufig die Missachtung politischer Menschenrechte in rechten Diktaturen. 

Allerdings deutete sich im Verlaufe der 1980er Jahre eine erste Phase zu ei-
nem neuen Verstandnis politischer Menschenrechte an, vermittelt liber die „Drit-
te Welle der Demokratisierung": Nach den Erfahrungen mit den Militardiktatu
ren der 1970er Jahre (und einer wachsenden Desillusionierung in Bezug auf 
Befreiungsbewegungen an der Macht) loste sich auch unter den lateinamerikani-
schen Linken und den sie unterstiitzenden zivilgesellschaftlichen Gruppen in 
anderen Landern die Wertschatzung flir die Gewahrleistung politischer Men
schenrechte zunehmend von der Systemfrage. Gleichzeitig finden wir bei den 
internationalen Finanzinstitutionen (IWF/Weltbank: IFIs) eine zunehmende Dis-
kussion liber die Zusammenhange zwischen politischen Systemen und einer 
verantwortlichen Wirtschaftspolitik; der Zusammenhang zwischen der Selbstbe-
reicherung von politischen Eliten und autoritaren politischen Systemen rlickt in 
den Vordergrund und damit verbinden sich Forderungen nach dem Rlickzug des 
Staates aus der Okonomie mit Fragen von Demokratie und Menschenrechten, 
vor allem politischer Freiheitsrechte und dem Spielraum flir zivilgesellschaftli-
che Organisationen; politische Konditionalitat wird zu einem zentralen Punkt 
von Strukturanpassungsabkommen (Tetzlaff 1988). 

Seit Mitte der 1990er Jahre kommt es zu einer Verschiebung des Schwer-
punktes der Menschenrechtspolitik zivilgesellschaftlicher Organisationen hin zu 
wirtschaftlich-sozialen Menschenrechten (Recht auf Land, Recht auf Nahrung 
etc.) sowie der Frage nach legitimen Formen der Intervention (im Falle massiver 
Verletzung der Menschenrechte). Dabei spielen wiederum neue Formen von 
Menschenrechtsorganisationen eine wichtige Rolle wie vor allem FIAN (Food-
First Informations- & Aktions-Netzwerk) mit einem umfangreichen organisatori-
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schen Netzwerk und breiten problemfeldorientierten Bundnisse mit einer Viel-
zahl anderer NGOs im Bereiche der Menschenrechts- und Landwirtschaftspoli-
tik. Eine sehr viel starkere Bedeutung auch der sozialen und okonomischen Men-
schenrechte im Rahmen einer rechtsbasierten Politik auch internationaler Orga-
nisationen und einzelner Nationalstaaten steht in engem Zusammenhang mit 
dieser Entwicklung auf zivilgesellschaftlicher Ebene.^ Auch die internationalen 
Wirtschaftsorganisationen sind seit Ende der 1990er Jahre sehr viel offener fiir 
diese Ziele. 

5.2 Strukturanpassung, IWF/Weltbank 

Die frtiheren Aktivitaten linker Gruppen zur Unterstiitzung 'emanzipatorischer' 
(sprich: sozialistischer) Regime verbanden sich in den 1980er Jahren ziemlich 
bruchlos mit dem Kampf gegen die neoliberale Strukturanpassungspolitik von 
IWF und Weltbank, spater auch die WTO. Man kann die bereits damals umfang-
reichen Proteste aus Anlass der Jahrestagungen der IFIs sicherlich als Ausgangs-
punkt der sich im folgenden Jahrzehnt konstituierenden globalisierungskritischen 
Bewegung ansehen (vgl. etwa Altvater et al. 1987). 

Eine Arbeitsgruppe um Robert O'Brien untersuchte die Interaktionen zwi-
schen den etabliertem, staatszentrierten multilateralen Wirtschaftsorganisationen 
(IFIs und WTO) und den verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
die deren Politik angreifen und unter Druck setzten. Sie kommen aufgrund einer 
Reihe von Fallstudien zu dem Ergebnis, dass die globalen sozialen Bewegungen 
einen erheblichen Einfluss auf die Politik internationaler Organisationen, so vor 
allem auf die zunehmende Berticksichtigung sozialer Probleme genommen ha-
ben. Dies mtisse allerdings im Zusammenhang einer starkeren Differenzierung 
der Rolle einzelner Lander (v. a. Starkung des Einflusses der USA) im internati
onalen System gesehen werden, was zu erheblichen Veranderungen in den glo
balen Konfliktkonstellationen gefuhrt habe - die Autoren sprechen von einem 
„komplexen Multilateralismus" (O'Brien et al. 2000). 

Inwieweit die Veranderung der Positionen der Weltbank seit Mitte der 
1990er Jahre vor allem als Reaktion auf die Aktivitaten sozialer Bewegungen 
Oder aber primar als Resultat einer Neueinschatzung der globalen Situation durch 
die Weltbank selbst interpretiert werden muss, ist methodisch unmoglich zu 
entscheiden. Jedenfalls traten jetzt Armutsbekampfungsstrategien in den Vorder-
grund, vehement vertreten durch den neuen Prasidenten James Wolfensohn und 

^ Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Verabschiedung eines General Comment on the 
Right to Food durch die Vereinten Nationen im Jahre 1997, die aktuellen Verhandlungen uber Volun
tary Guidelines on the Right to Food im Rahmen der FAO, die starkere Bedeutung der Menschen-
rechte im Rahmen der Politik der UNDP (vgl. UNDP 1998) und die Null-Hunger-Strategie des 
brasilianischen Prasidenten Lula. 
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seinen Chefokonomen Joseph Stiglitz, und spater konkretisiert durch das Instru
ment der Poverty Reduction Strategy Papers als Vorbedingung eines Schuldener-
lasses und neuer Kredite fur die hochverschuldeten armen Lander. Auch die 
Verabschiedung der Millennium Development Goals durch die Vereinten Natio-
nen, also einer Verpflichtung soziale Indikatoren in den armen Landern im All-
gemeinen bis 2015 deutlich zu verbessern, deutet auf veranderte Zielsetzungen 
der internationalen Politik hin. Allerdings werden dabei die grundlegenden neo-
liberalen Wirtschaftskonzepte nicht revidiert, sondern lediglich erganzt durch die 
Forderung unterstutzender Aktivitaten zur Ermachtigung der von soziookonomi-
scher Exklusion bedrohten sozialen Gruppen. Analytisch kann das als ein ord-
nungspolitisch koharentes Konzept postmoderner Gouvernementalitat gesehen 
werden, aber auch als ein Kompromiss zwischen dem Druck, den zivilgesell-
schaftliche Akteure einerseits, machtige okonomische Akteure andererseits, evtl. 
vermittelt liber nationalstaatliche Politik, ausiiben. 

Unter den verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich mit den 
Politikfeldern der internationalen Wirtschaftsorganisationen beschaftigen, hat 
diese Entwicklung eine Differenzierung gefordert: Eher ordnungspolitisch orien-
tierte Akteure ('Globalisierungskritiker') blieben von der Umorientierung der 
Weltbank (teilweise auch des IWF) relativ unbeeindruckt und setzten ihre mehr 
Oder weniger massiven Proteste gegen diese Organisationen (sowie auch die 
G7/G8) fort, wahrend viele der eher sozial- und umweltpolitisch orientierten 
NGOs im Rahmen der Armutsbekampfung, der Demokratieforderung und ahnli-
chen Themen doch zumindest partiell auf die zunehmenden Kooperationsange-
bote der Weltbank eingehen. Verbreitet lasst sich beobachten, dass ein und die-
selben NGOs in Teilbereichen mit internationalen Organisationen zusammen 
arbeiten, die sie in anderer Hinsicht massiv kritisieren. Selbst jedoch fur die 
meisten Globalisierungskritiker gilt, dass sie trotz massivster Kritik im Hinblick 
auf die Definition der Probleme nicht mehr - wie noch groBe Telle der linken 
Gruppen der 1970er Jahre - eine vollig andere Sprache sprechen als die interna
tionalen Finanzinstitutionen und dass sie durchaus die direkte Auseinanderset-
zung mit Vertretern dieser Organisationen suchen. 

5.3 WTO/Welthandelsordnung: 

Wahrend die Aufgaben von Weltbank und IWF grundsatzlich auf der Ebene der 
Losung spezifischer Probleme im internationalen System liegen, schafft die 
WTO das Internationale Recht, das diese Weltordnung zementiert. Es ist daher 
nicht erstaunlich, dass seit der sozialpolitischen Umorientierung der IFIs die 
WTO zum Hauptgegner der globalisierungskritischen Bewegung geworden ist. 
Das Scheitern der WTO-Konferenz von Seattle nach riesigen Demonstrationen, 
in denen jahrelange Aktivitaten kulminierten, stellt das zentrale Ereignis in der 
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Konfrontation zwischen globalisierungskritischen zivilgesellschaftlichen Grup-
pen und einer Organisation dar, die eine liberale, okonomische Globalisierung 
fbrdernde internationale Rechtsordnung vorantreibt. Allerdings zeigen sich auch 
auf diesem Feld in den Jahren nach Seattle gewisse Annaherungsprozesse im 
Sinne postmoderner Gouvernementalitat: Auf der Seite der WTO wird dies da-
durch verdeutlicht, dass die zwei Jahre spater in Doha eingeleitete neue Verhand-
lungsrunde als Doha Development Round bezeichnet wird, aber auch an einer 
groBeren Sensibilitat gegenliber den Positionen der Entwicklungslander, auf der 
Seite der Globalisierungskritiker an einer latenten Uminterpretation dieser Be-
zeichnung. Uberwog in den 1990er Jahren eine grundlegende Ablehnung der 
Globalisierung, so versteht man sich nun eher als Kritiker an dieser spezifischen 
Form der Globalisierung. Die Forderung „Weg mit der WTO!" wich bei vielen 
dem Versuch, die Machtstrukturen innerhalb der WTO zu verandern. Dabei lasst 
sich, wie die folgende Skizze der Konflikte um das TRIPS-Abkommen und den 
Zugang zu Medikamenten zeigt, zumindest an einzelnen Punkten ein recht enger 
Zusammenhang zwischen den Aktivitaten von NGOs und der Starkung der Posi
tion vor allem der armeren und kleineren Entwicklungslander nachweisen. 

In den 1990er Jahren verwandelte sich AIDS aus einer Krankheit mit 
Schwerpunkt in den USA und anderen Industrielandern in eine Seuche der armen 
Lander, vor allem Afrikas, welche die durchschnittliche Lebenserwartung in den 
am starksten betroffenen Landern drastisch senkte und die soziookonomischen 
Entwicklungsprobleme verscharfte. Tatsachlich sind bereits seit 1989 die sog. 
antiretroviralen Medikamente verfugbar, die den Ausbruch von AIDS-
Symptomen weitestgehend unterdriicken konnen, allerdings zu einem Preis 
(7.000 US$ pro Jahr), der einen breiten Zugang zu diesen Medikamenten vor 
allem in den armen Landern verhinderte. Eine wachsende Zahl von NGOs 
kampfte zunachst in den USA und spater auf internationaler Ebene fur einen 
universellen Zugang zu den Medikamenten. Dies schien zunachst aussichtslos, 
zumal auch die internationalen Organisationen in diesem Bereich (WHO, U-
NAIDS, Weltbank) zunachst einer Politik der Pravention absolute Prioritat ga-
ben. 

Die Situation anderte sich 1997, als Brasilien beschloss, auf starken Druck 
der Zivilgesellschaft sowie auf der Basis einer eigenen Produktion von Generika, 
jedem HIV-Infizierten den Zugang zu den entsprechenden Medikamente zu 
garantieren. Dies war der Beginn heftigster Auseinandersetzungen mit der Phar-
maindustrie vor allem in Bezug auf das TRIPS-Abkommen, das die Produktion 
von Generika nur auf der Basis von sog. Zwangslizenzen in nationalen Notsitua-
tionen vorsah - was aber ist eine nationale Notsituation? Es ist nun weitestge
hend den immer umfassenderen Kampagnen von NGOs zu verdanken, dass es zu 
einer Klarung der TRIPS-Regeln in Bezug auf Zwangslizenzen (Doha-
Deklaration vom 14.11.2001) und vor allem in Bezug auf die Moglichkeit von 
Landern, die selbst nicht uber die Technologic zur Produktion von Generika 
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verfiigen, Zwangslizenzen fiir den Import entsprechender Medikamente zu ertei-
len (Vereinbarung vom 30.09.2003), kam. Das Ergebnis dieses Prozesses war 
zum einen, dass nun auch die Pharmaindustrie sich genotigt sah, die Medikamen
te in Entwicklungslandern erheblich gunstiger anzubieten,^ zum anderen, dass 
die WHO Malaria der 2002 gegrtindete Global Fund to Fight AIDS, Tuberculo
sis and sowie umfassende Programme zur Forderung der Behandlung von AIDS-
Patienten mit antiretroviralen Medikamenten entwickelten bzw. fmanzierten. 

Sowohl Mitarbeiter des WTO-Sekretariats als auch von der deutschen Ver-
handlungsdelegation betonten, dass der von zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen erzeugte Druck so groB war, dass den an den Verhandlungen beteiligten 
Staaten kaum eine andere Moglichkeit blieb, als den Anwendungsbereich von 
Zwangslizenzen sehr breit zu definieren - was heiBt, dass Pharmaunternehmen, 
welche die Anwendung dieses Mittels vermeiden wollen, in ihrer Preisgestaltung 
gegentiber armen Landern kompromissbereit sein mtissen.^ 

Diese Auseinandersetzungen machen zumindest fiir ein Politikfeld deutlich, 
dass auch Prozesse der Aushandlung einer globalen, wirtschaftsliberalen Ord-
nung, die widersprlichlichen Entwicklungen, die mit der Entfaltung einer von 
machtigen wirtschaftlichen und politischen Interessen vorangetriebenen Ordnung 
ausgelost werden, berticksichtigen mussen und zivilgesellschaftliche Organisati-
onen, die die Betroffenen vertreten, Ernst zu nehmen sind (vgl. dazu ausflihrli-
cher Hein 2004). Auch wenn in der Frage des Zugangs zu lebensrettenden Medi
kamenten sicherlich die Unmittelbarkeit ethischer Implikationen eine wichtige 
Rolle spielt, so zeichnen sich andere Politikfelder ab, in denen ahnliche Ansatze 
eines Diskurses zu politischen Kompromissen fuhren konnen (etwa: Recht auf 
Nahrung und Formen des Agrarprotektionismus in den Industrielandern). 

5.4 Krieg und Frieden 

Ich hatte oben schon darauf hingewiesen, dass die Friedensbewegung der 1980er 
Jahre eine erhebliche Rolle bei der Entwicklung einer globalen Zivilgesellschaft 
spielte. Tatsachlich ging dieser Effekt erheblich tiber das Entstehen transnationa-
ler Netzwerke im Kampf gegen eine weitere Aufrtistung hinaus: Mary Kaldor 
(2003) zeigt eine Vielzahl von sich entwickelnden Beziehungen zwischen der 
Friedensbewegung im Westen und Dissidentengruppen in Osteuropa auf und 
sieht darin die Basis einer globalen Zivilgesellschaft nach den Ereignissen von 
1989. 

^ Der neueste UNAIDS Global Report (2004) zeigt am Beispiel von Uganda, dass die Preise eines 
Sets antiretroviraler Medikamente (fiir ein Jahr Behandlung) von: 10.000-12.000 US$ (1998) auf 
schlieBlich 140 US$ pro Jahr und Patient gedruckt werden konnten. 
^ Interviews, die im Juni 2004 mit Mitarbeitem des WTO-Sekretariats sowie verschiedener NGOs in 
Genf durchgefuhrt worden sind 
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Die Hoffnung auf eine neue friedliche Weltordnung und eine erhebliche 
Friedensdividende durch Abrlistung trog jedoch; 'neue Kriege' lieBen nicht lange 
auf sich warten. Zwar haben der Golfkrieg von 1990 und die Interventionen in 
Ex-Jugoslawien und in Somalia wenig gemeinsam, aber doch eines: Es handelte 
sich jeweils um VerstoBe gegen die globale Rechtsordnung, sei es wie im Falle 
des Golfkriegs um eine klassische Aggression gegen einen anderen Staat oder 
wie in den meisten anderen Fallen um schwere Menschenrechtsverletzungen. Die 
These von Michael Hardt und Antonio Negri, dass aktuelle Interventionen im 
„Enipire" sich nicht mehr als Kriege, sondern als Polizeiaktionen zur Aufrecht-
erhaltung der globalen Ordnung prasentieren, reflektiert diese Situation (vgl. 
Hardt/Negri 2002: 351). 

Eine globale Zivilgesellschaft, die zu einem erheblichen Teil aus der Frie-
densbewegung entstanden war, hatte vor allem mit zwei Problemen zu kampfen: 
Zum einen mit dem Problem, militarische Interventionen uberhaupt gut zu hei-
Ben - akzeptiert man allerdings die Notwendigkeit eines staatlichen Gewaltmo-
nopols als Grundlage der Absicherung legitimer demokratischer Entscheidungen 
gegen deren Infragestellung durch die Gewalt Einzelner, dann ist letztlich der 
Frage nach dem Einsatz von Gewalt als letztem Mittel zur Durchsetzung interna-
tionalen Rechts nicht auszuweichen. Zum anderen ist die Entscheidung uber eine 
gewaltsame Intervention letztlich immer noch eine Entscheidung von National-
staaten. Damit spielen sachfremde Interessen machtiger sozialer Akteure, welche 
die Entscheidungen nationaler Regierungen beeinflussen und die individuell 
verschiedene militarische Macht der einzelnen Nationalstaaten eine zentrale 
Rolle. Wahrend es im sozialen und okonomischen Bereich vielfaltige Moglich-
keiten politischer Einflussnahme, des Verhandelns und konkreten Helfens gibt, 
konzentrieren sich hier die Moglichkeiten auf die Beeinflussung der Entschei
dungen nationaler Regierungen. Der Konflikt zwischen globaler Verantwortung 
im Rahmen globalisierter gesellschaftlicher Beziehungen und nationalstaatlicher 
politischer Organisation tritt hier besonders hervor, da er kaum durch mediatisie-
rende Formen globaler Politik uberbrtickt werden kann. Das ist zunachst durch-
aus im Sinne einer pluralistischen Zivilgesellschaft, denn eine konkurrierende 
Pluralitat von 'Gewaltanbietern' ist ja gerade das, was ausgeschlossen werden 
soil, verweist aber auf die Problematik, dass zivilgesellschaftliche Akteure zwar 
Interessen weltgesellschaftlicher Gruppen in den globalen politischen Prozess 
einbringen konnen, dass es jedoch fur die Kontrolle von Gewalt eindeutig legi-
timierter Institutionen bedarf, die es auf der Ebene globaler Politik nicht gibt. 

Ein drittes Problem betrifft die bereits genannten Brliche in der Zivilgesell
schaft selbst. Nicht erst seit dem 11.09.2001, sondern auch in vielen Auseinan-
dersetzungen der 1990er Jahre tritt die oben charakterisierte Fragmentierung 
zwischen pluralistischen und partikularistischen Vorstellungen wieder zu Tage -
wobei letztere sowohl bei Akteuren, die globale Regeln vor dem Hintergrund 
pramoderner fundamentalistischer oder ethnisch-nationalistischer kultureller 
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Einfliisse verletzen zu fmden sind, als auch bei Gruppen, die Interventionen 
untersttitzen, well sie ihre eigene privilegierte Position gegen 'Bedrohungen aus 
dem Suden' verteidigen wollen. Auch Gruppen, die glauben, man konnte Model-
le westlicher Demokratie mit Gewalt exportieren, sind nicht bereit, sich einem 
pluralistischen zivilgesellschaftlichen Diskurs zu stellen. 

Wenn man akzeptiert, dass nur menschenrechtliche Fragen und Fragen der 
Durchsetzung einer globalen Rechtsordnung in Einzelfallen Interventionen recht-
fertigen konnen, dann stellt diese Kluft zwischen unterschiedlichen zivilgesell-
schaftlichen Entwicklungen eine zentrale Bruchstelle dar, die uberbrUckt werden 
miisste, denn gerade sie verhindert inklusive politische Diskurse, die eine Grund-
lage fiir die Entwicklung von Institutionen bilden, welche Gewaltanwendung 
jenseits nationaler Grenzen in vertretbarer und effektiverer Weise legitimieren 
konnen, als das jetzt beim UN-Sicherheitsrat der Fall ist. Im folgenden Kapitel 
soil der Hintergrund partikularistischer Formen von Zivilgesellschaft etwas ge-
nauer beleuchtet werden. 

6 Zivilgesellschaft, Ungleichheit und Ungleichzeitigkeit: Zivilgesellschaft 
und Briiche in der Weltgesellschaft 

Die andere Seite der globalen Zivilgesellschaft, zu der teilweise Organisationen 
bis hin zu Al Kaida gezahlt werden, muss vor allem im Zusammenhang globaler 
ungleichzeitiger Entwicklung gesehen werden, die in den vergangenen Jahrzehn-
ten sowohl in den entwickeltsten als auch in weniger entwickelten Regionen 
einflussreiche Manifestationen partikularistischer Krafte hervorgebracht hat. Wir 
fmden unterschiedliche Niveaus von „dis-embedding"/ „re-embedding" in ver-
schiedenen Weltregionen: Dies betrifft sowohl die Entwicklung innerhalb natio-
naler/lokaler Gesellschaften in Entwicklungsregionen als auch Versuche, ein 
erneutes „dis-embedding" nach den Prozessen gesellschaftlicher und sozialstaat-
licher Integration im Rahmen fordistischer Industriegesellschaften zu verhindern. 

Letzteres gilt vor allem ftir konservative Elemente in zentralen Gesellschaf
ten wie religiose Fundamentalisten, Nationalisten und auslanderfeindliche Orga
nisationen; aber auch wichtige Vertreter der realistischen Theorie internationaler 
Beziehungen, die in den USA eine relativ breite Basis fur eine unilateralistische, 
von Sendungsbewusstsein gepragte AuBenpolitik mobilisiert haben, sind dazu zu 
rechnen. Auch Telle der Gewerkschaften sowie protektionistischer Wirtschafts-
verbande, die fur eine Politik der Verteidigung von Privilegien durch wirtschaft-
liche Abschottung stehen, spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Aller-
dings sind ftindamentalistische Gruppen klar zu unterscheiden von vielen NGOs 
verschiedener Religionsgemeinschaften, die sich voll in den globalen zivilgesell-
schaftlichen Prozess um Menschenrechte und globale Vereinbarungen einbrin-
gen und damit zur pluralistischen Zivilgesellschaft zu zahlen sind. 
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Ungleichzeitige Entwicklung bedeutet, dass in vielen Landern des Siidens 
der Globalisierungsprozess (und die diesen vorantreibenden Institutionen) einen 
verstarkten Druck auf eine Modernisierung des Staates, eine klare Trennung von 
offentlicher und privater Sphare und demokratische Freiheiten flir zivilgesell-
schaftliche Entwicklung ausuben, gleichzeitig die Rahmenbedingungen ganz 
andere sind als flir den jahrhundertlangen Prozess der Herausbildung der Moder-
ne in Europa. Religioser Fundamentalismus, obwohl im aligemeinen mit dem 
Ziel eines „re-imbedding" sozialer Entwicklung verbunden, nahm in vielen Ent-
wicklungslandern den Charakter einer quasi zivilgesellschaftlichen Mobilisie-
rung an, da diese Bewegungen sich unter Ausnutzung des Drucks zur politischen 
Liberalisierung gegen autoritare modernisierungsorientierte Staaten und die sie 
tragenden Staatsklassen wendet (Ibrahim 1997; Harders 2002; Faath 2003). 

In zweierlei Hinsicht sind zumindest eine Reihe islamisch fundamentalisti-
scher Organisationen der globalen Zivilgesellschaft zuzurechnen und zwar zum 
einen wegen des grundsatzlich transnationalen (da namlich im Prinzip pra-
nationalen) Charakter des Islams und zum anderen wegen ihrer Proteste gegen 
globale soziale Ungerechtigkeit. Wieweit nun militante islamistische Organisati
onen als zivilgesellschaftlich bezeichnet werden konnen, ist eine Defmitionsfra-
ge, doch besteht kein Zweifel daran, dass deren Aktionen von anti-westlichen 
zivilgesellschaftlichen Gruppen mit (einer gewissen) Sympathie verfolgt werden. 

Die Interpretation des Verhaltnisses Religion-Staat-Politik stellt sicherlich 
ein grundlegendes Problem der Anschlussfahigkeit islamischer Organisationen 
an die moderne pluralistische Zivilgesellschaft dar, wie etwa das folgende Zitat 
von Ahmad H. Sakr, einem liberalen Muslim in den USA: 

„Islam is not just a religion as is the case with Western religions. It is a total way of 
life, and has complete systems for mankind. This means that there is no separation 
between state and religion. They are both embodied together unter the umbrella of 
Islam. The state and all those in power are under the domain of God." (Sakr 1994)^ 

Ein solches Verstandnis des Islam impliziert eine Reintegration der Zivilgesell
schaft, die u.a. durch die Entwicklung islamischer Bewegungen in sakularen 
Staaten entstanden ist, in eine allumfassende islamische Gesellschaft. Die Ent
wicklung im Iran zeigt allerdings, dass einer Herauslosung aus den weltgesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen mit ihren Bedingungen wirtschaftlichen Erfol-
ges (Bildung, Kommunikation etc.) und damit auch einer vollstandigen Unter-
driickung zivilgesellschaftlicher Entwicklung relativ enge Grenzen gesetzt sind. 

Die Suche nach Formen der Koexistenz mit nicht islamischen Gesellschaf-
ten kann nicht darliber hinwegtauschen, dass d\Q mangelnde Trennung von Staat 
und Religion ein grundlegendes pramodernes Element darstellt. Islamistische 

^ Rede von Ahmad H. Sakr, wiedergegeben 
http://www.geocities.com/WestHollywood/Park/6443/Jihad/jihad_main.htm 

http://www.geocities.com/WestHollywood/Park/6443/Jihad/jihad_main.htm
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Bewegungen sind vor allem als Reaktion auf Versuche einer autoritaren Durch-
setzung von Sakularisiemngsprozessen in Verbindung mit dessen wirtschaftli-
chem Scheitern entstanden. In anderen Landern, in denen entweder nachhaltigere 
Formen der Sakularisierung stattgefunden haben (Turkei, Indonesian) oder aber 
der Islam nur eine von mehreren groBen Religionsgemeinschaften darstellt (Ma
laysia), haben diese Bewegungen nicht die gleiche Bedeutung erlangt, aber auch 
hier lasst sich eine Parallelitat von politischer Liberalisierung und einer Starkung 
islamischer zivilgesellschaftlicher Organisationen feststellen. Dagegen spielte im 
ehemaligen Jugoslawien sowie in Teilen der ehemaligen Sowjetunion der islami-
sche Fundamentalismus offenbar selbst dort, wo der Islam die wichtigste Religi
on darstellt, keine derart zentrale Rolle, wobei hier ungleichzeitige Entwicklung 
partikularistische Elemente der Zivilgesellschaft vor allem in Form nationalisti-
scher Bewegungen gestarkt hat. 

7 Typen zivilgesellschaftlicher Akteure in der globalen Zivilgesellschaft 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass offenbar eine Art doppelter Frag-
mentierung der globalen Zivilgesellschaft besteht. Einerseits, wie betont, zwi-
schen pluralistischen und partikularistischen Formen zivilgesellschaftlicher 
Aktivitaten, andererseits innerhalb beider Gruppen, wobei ich hier auf gangige 
Unterscheidungen zurtickgreife. Wahrend sich die erste Gruppe vor allem Ver-
treter marktwirtschaftlicher Konzepte und sozial-advokatorische Gruppen gege-
ntiberstehen, unterscheide ich im zweiten Fall zwischen denjenigen Gruppen, die 
sich aufgrund ihres ideologischen Hintergrundes heftig dagegen wehren wurden, 
iiberhaupt in einer Kategorie zusammengefasst zu werden, namlich zwischen 
nationalistischen (einschlieBlich solchen mit demokratisch-fundamentalistischem 
Sendungsbewusstsein) und religios fundamentalistischen Gruppen. 

Die folgende Matrix stellt einen Versuch dar, diese unterschiedlichen For
men der globalen Zivilgesellschaft im Hinblick auf ihren Bezug zu Formen der 
Staatlichkeit zu systematisieren. Dabei geht es in erster Linie um die beiden 
Dimensionen des Nationalstaats und der globalen Staatlichkeit sowie um die 
dominanten Ziele in Bezug auf diese beiden Ebenen der Staatlichkeit: namlich 
eine demokratische, zumindest laizistische Organisation oder einen religios ge-
pragten Staat oder die Prioritat der Durchsetzung marktwirtschaftlicher Regeln 
bzw. sozialer Rechte im Bereich globaler Staatlichkeit. Die Zeichen in den ein-
zelnen Feldern der Matrix charakterisieren die wertebezogenen Affmitaten bzw. 
Abwehrpositionen in Bezug auf jedes Feld der Matrix zu, wobei sie allein auf 
der Einsch^tzung des Autors beruhen. Dabei handelt es sich nattirlich um eine 
typologisierende Darstellung, die abweichende Kombinationen der politischen 
Prioritaten sowie Grenzfalle nicht ausschlieBt. Unterschiedliche, durch Querstri-
che getrennte Wertungen in einem Feld deuten an, dass es innerhalb der betref-
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fenden Gruppe deutlich differenzierbare Untergruppen gibt, so etwa im Bereich 
sozial orientierter Gruppen vehemente Gegner einer weltwirtschaftlichen Libera-
lisierung und andere Akteure, die eine okonomische Liberalisierung nicht grund-
satzlich ablehnen, aber der Umsetzung sozialer Menschenrechte Prioritat geben. 

Wir finden nun innerhalb der pluralistischen Zivilgesellschaft zwischen bei-
den Gruppen sehr ahnliche Wertevorstellungen in Bezug auf die nationalstaatli-
che Ebene, namlich eine hohe positive Bewertung von Demokratie und eine 
Ablehnung von religios defmierten Staaten. Angesichts dieses Basiskonsenses ist 
innerhalb der pluralistischen Zivilgesellschaft - trotz aller politischen Auseinan-
dersetzungen - durchaus eine vielfaltige Kommunikation zwischen den wirt-
schaftsliberal orientierten Vertretern von Wirtschaftsverbanden, groBen Unter-
nehmen und Parteien, denen es auf globaler Ebene primar um eine marktwirt-
schaftliche Regelung der Weltwirtschaft geht, einerseits und Globalisierungskri-
tikern, die ftir eine sozial gerechte Weltgesellschaft und ein starkes politisches 
Gegengewicht gegen die Auswirkungen der Liberalisierung (bzw. deren Begren-
zung) eintreten, andererseits, zu beobachten. 

Innerhalb der partikularistischen Zivilgesellschaft dagegen tobt zwischen 
den nationalistischen (z. T. auch demokratisch- ftindamentalistischen) Gruppen 
der Industrielander und den religiosen Fundamentalisten vieler Entwicklungslan-
der der eigentliche „Kampf der Kulturen", da hier die grundlegenden politischen 
Werte einander diametral widersprechen - wobei sie einander aber gerade des-
halb gegenseitig bestarken. Dariiber hinaus finden sich kaum ausgepragt positive 
Positionen in Bezug auf die Entwicklung globaler Staatlichkeit. 

Tabelle: Typen der Beziehungen zwischen Zivilgesellschaft und Staat 

Zivil
gesellschaft ^ 

pluralistisch partikularistisch 

Staat 

^ 

marktwirt-
schaftlich sozial nationalistisch fundamenta-

listisch 

Nationalstaat 

demokrat./ 
laizistisch (++) (++) (+++) (-) 

religiOs/ 
islamisch (-) (-) (...) (+++) 

Globaler Staat 
Markt (+++) (--/+) (-/+) (...) 

Sozial (0) (+++) (--) (+) 
Quelle: eigene Bearbeitung 

Ahnliche Wertungen in Bezug auf die jeweiligen Zeilen deuten an, dass zwi
schen verschiedenen Typen zivilgesellschaftlicher Akteure in geeigneten Situati-
onen politische BUndnisse denlcbar sind. So z. B. im Hinblick auf protektionisti-
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sche Politik zwischen sozial orientierten pluralistischen Gruppen und nationalis-
tischen Gruppen, die keine auslandischen Produkte ins Land lassen wollen. Das 
grundsatzlich unterschiedliche Weltverstandnis beider Gruppen beschrankt eine 
derartige Zusammenarbeit jedoch erheblich. 

Auch in Bezug auf konkrete Themenfelder globaler Politik (z. B. Weltfrau-
enkonferenzen, Fragen internationaler Sozialpolitik, Menschenrechtsfragen etc.) 
stoBen pluralistische und partikularistische Elemente der Zivilgesellschaft immer 
wieder aufeinander und gehen partielle Allianzen ein, die allerdings meist vor-
aussetzen, dass grundlegende Fragen ausgeklammert werden. Beide Typen von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen spielen zweifellos eine Rolle in den Aus-
einandersetzungen um die politischen Positionen von Industrielandern in interna-
tionalen Verhandlungen bzw. um international relevante Politiken von National-
staaten. Die meisten Auseinandersetzungen um unterschiedliche Orientierungen 
internationaler Organisationen fmden jedoch fast ausschlieBlich im Rahmen 
einer pluralistischen zivilgesellschaftlichen Orientierung statt ~ d. h. zwischen 
marktwirtschaftlich und sozialpolitisch orientierten Gruppen; das gilt selbst fiir 
Projekte wie die aktuellen Initiativen der UNESCO zur volkerrechtlichen Veran-
kerung des Recht auf kulturelle Vielfalt. 

8 Weltgesellschaftliche Integration und ihre Bruchstellen: Ausblick 

Zivilgesellschaftliche Entwicklungen verstarken das Bewusstsein der Existenz 
von Weltgesellschaft und der Notwendigkeit eines „neuen globalen Sozialver-
trags" (Barber 2002: 16). 

Die globale pluralistische Zivilgesellschaft hat sich zu einem zentralen Fo
rum der Auseinandersetzung um Fragen des Gemeinwohls entwickelt, die auf 
der Ebene nationaler Politik nicht adaquat geregelt werden konnen. Dies betrifft 
vor allem Fragen der Marginalisierung grofier Telle der Weltbevolkerung im 
Kontext des Globalisierungsprozesses und Fragen der nachhaltigen Entwicklung. 
Dabei sind ahnliche Gruppen einerseits enge Kooperationspartner, vertreten 
andererseits aber auch unterschiedliche Positionen (z. B. Umweltpolitik vs. oko-
nomische Belange der Entwicklungslander). Zivilgesellschaft als offentliche 
Plattform von Opposition schafft die Moglichkeit, Missstande und Unzufrieden-
heit zu artikulieren und kann es erleichtern hegemoniale Herrschaft auszuiiben, 
indem reagiert werden kann, bevor gewalttatige Konflikte auft)rechen. 

Im globalen politischen Raum sind diese Reaktionsmoglichkeiten zweifel
los begrenzter und komplexer als im politischen Raum fordistischer Industriege-
sellschaften. Globale Zivilgesellschaft ist charakterisiert durch Beziehungen zu 
einer Vielzahl weltgesellschaftlicher Akteure und einer Hybriditat ihrer Funktio-
nen: in Kooperation mit Internationalen Organisationen und Nationalstaaten sind 
NGOs haufig in globalstaatliche Funktionen integriert. Andererseits vermittelt 
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die globale Zivilgesellschaft zwischen gesellschaftlichen Interessen und Politik, 
wobei nicht nur die Interessen sonst nicht reprasentierter Gruppen organisiert 
werden, sondern auch Wirtschaftsverbande, von Unternehmen gesponsorte Insti
tute und Vereinigungen sowie viele andere wirtschaftsnahe oder weltanschaulich 
neoliberal orientierte Akteure zivilgesellschaftliche Prozesse beeinflussen. Als 
Instanzen der Blindelung von Interessen und politischen Auseinandersetzungen 
auf der globalen Ebene treten dabei sowohl Nationalstaaten als auch zivilgesell
schaftliche Organisationen auf, haufig auch in Kooperation im Rahmen von 
Projekten oder Programmen zur Forderung spezifischer politischer Ziele. Diese 
auf den ersten Blick chaotische Strukturen sind Ausdruck des Fehlens eines 
klaren staatlichen Gegeniibers. Allerdings dtirfte der Druck einer globalen Zivil
gesellschaft auch helfen, die Entwicklung transparenterer Strukturen globaler 
Politik voranzutreiben - wobei ein klareres Profil globaler Staatlichkeit wahr-
scheinlich auch die Besonderheiten zivilgesellschaftlicher Organisation innerhalb 
des Komplexes von Global Governance wieder starker hervortreten lassen wird. 

Es ist klar, dass mit dem vielfaltigen Prozess globaler Vergesellschaftung 
die Identitat nationaler Gesellschaften und die Territorialstaaten in absehbarer 
Zeit nicht von der Bildflache verschwinden werden; es beginnt sich erst eine 
gesellschaftliche Ebene oberhalb der nationalen Ebene zu konstituieren, die ei-
nerseits integrativ wirkt, dabei aber gleichzeitig neue Konfliktfelder schafft. In 
diesem Zusammenhang entsteht ein sich in Zukunft wahrscheinlich eher noch 
verscharfendes Spannungsverhaltnis zwischen globaler Zivilgesellschaft, Natio
nalstaaten und der Entwicklung globaler politischer Institutionen: Jede Form 
eines zielorientierten politischen Handelns, also auch der Beforderung eines wie 
auch immer defmierten Gemeinwohls muss anstreben, die machtigsten der betei-
ligten Akteure zu beeinflussen - d. h. in vielen Fallen, machtige Nationalstaaten. 
Damit sind die Erfolge globaler Zivilgesellschaft eng verkniipft mit den Chan-
cen, die Positionen etwa der USA zu bewegen und damit auch mit den Einfluss, 
den die konservativen Telle der US-Zivilgesellschaft auf diese Positionen haben. 
Doch auch die Rolle anderer machtiger Nationalstaaten, vor allem der G7/G8, ist 
nicht zu vernachlassigen. Je weniger erfolgreich unilaterale Politik ist und je 
starker eine pluralistische globale Zivilgesellschaft wird (die ja ihrerseits eine 
Starke Basis in der US-Zivilgesellschaft besitzt), desto groBer wird die Chance 
einer Konsolidierung globaler politischer Strukturen. 

Der ganze Komplex des Wandels hegemonialer Strukturen, wie ihn das Ziel 
globaler nachhaltiger Entwicklung in seinen sozialen wie okologischen Kompo-
nenten notig macht, ist auf eine erfolgreiche Wechselbeziehung zwischen einer 
starken globalen Zivilgesellschaft und der Weiterentwicklung der Strukturen 
globaler Politik angewiesen. In diesem Sinne gibt es keinen Grund, vor der Er-
kenntnis, dass auch globalisierungskritische Gruppen in den Komplex postmo-
derner Gouvernementalitat eingebunden sind, zuriickzuschrecken: Ein Konsens 
darliber, dass die entstehende Weltgesellschaft (und damit auch die Weltwirt-
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schaft) den Rahmen fur die Entwicklung neuer Formen gesellschaftlicher Solida-
ritat bildet, sollte den Ausgangspunkt jeder auch noch so kritischen, inklusiven 
und pluralistischen zivilgesellschaftlichen Aktivitat bilden. Alles andere ware ein 
Spiel mit dem Feuer des Nationalismus und des Fundamentalismus. Vor allem 
nach dem 11.09.2001 droht, eine unheilige Allianz partikularistischer sozialer 
Krafte an Starke zu gewinnen: Religioser Fundamentalismus und davon inspi-
rierter Terrorismus wird zu einem Element der Starkung konservativer Gegner 
einer Weltordnungspolitik („Kampf dem Terrorismus!", koste es, was es wolle). 
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Nichtregierungsorganisationen als Akteure der 
Global Health Governance - Interaktion zwischen 
Kooperation und Konflikt 

Sonja Bartsch und Lars Kohlmorgen 

1 Einleitung 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) gibt es schon bedeutend langer als die 
aktuelle, bisweilen auch ein wenig modische Debatte glauben macht. So nahmen 
die Anti-Slavery Society (1839) und das Internationale Rote Kreuz (1869) ihre 
Arbeit bereits Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Speziell im Gesundheitsbereich 
sind schon seit langem zahlreiche NGOs beispielsweise in armeren Landern an 
der Versorgung Kranker beteiligt oder in Katastrophen helfend tatig. Dennoch 
kann festgestellt werden, dass NGOs seit den 1980er Jahren in der globalen Poli-
tik und auch im Gesundheitssektor sowohl eine neue Quantitat als auch - hin-
sichtlich des politischen Einflusses und der Tatigkeitsbereiche - eine neue Quali-
tat erreicht haben. 

Dies ist insbesondere auf die unter dem Begriff Globalisierung zu subsumie-
renden allgemeinen Veranderungen in Okonomie und Politik zuriickzufiihren. 
Diese fuhren zu einem groBeren Einfluss internationaler und transnationaler Ak
teure und einer zunehmenden Bedeutung von Formen der gesellschaftlichen 
Selbstregelung durch nichtstaatliche Akteure sowie der netzwerkartigen Rege-
lung politischer Probleme durch die Zusammenarbeit staatlicher und nichtstaatli-
cher Akteure. Im Gesundheitsbereich, der durch grenziiberschreitende Probleme 
wie beispielsweise die Verbreitung von Infektionskrankheiten und inderdepen-
denzbedingte Zusammenhange wie die Verbindung von Krankheit, Armut und 
okonomischer Instabilitat gekennzeichnet ist, interagieren NGOs im Rahmen von 
Global Health Governance mit anderen NGOs, den Regierungen und Verwaltun-
gen der Nationalstaaten, bilateralen Gebern und internationalen Organisationen 
sowie privatwirtschaftlichen Unternehmen. 

In diesem Aufsatz werden wir der Frage nachgehen, welche Funktionen 
NGOs im Gesundheitsbereich einnehmen, welche Muster der Interaktion in der 
Architektur von Global Health Governance zu beobachten sind und welche Be
deutung die Handlungsorientierungen Konflikt und Kooperation flir die Interak-
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tion der Akteure besitzen. Hierfur werden einleitend zunachst der Kontext von 
Globalisierung und Global Governance skizziert und ein kurzer Uberblick zu 
Begriffsbestimmung, Anzahl und Finanzierung von NGOs gegeben. Anschlie-
Bend werden die Spezifika des Gesundheitsbereichs dargelegt und die Interakti-
onsformen und Funktionen von NGOs im Rahmen von Global Health Governan
ce erlautert. Darauf aufbauend wird der Zusammenhang der unterschiedlichen 
Funktionen von NGOs mit konfliktiven bzw. kooperativen Mustern der Interakti-
on mit anderen Akteuren anhand von drei Fallbeispielen untersucht. 

2 Kontext des Handelns von NGOs: Globalisierung und Global 
Governance 

Das Handeln von NGOs und deren aktuelle hervorgehobene Rolle in der globa-
len Politik ist ein Resultat folgender Trends der Veranderung von Politik und 
Staatlichkeit (vgl. Rosenau 1997; Hirsch 2002: 332 ff), die allgemein unter dem 
Begriff Globalisierung gefasst werden 

• Verlagerung von staatlicher Autoritat nach unten: politische Regelung findet 
haufiger in subnationalen Kontexten statt, ein Prozess, der auch Dezentrali-
sierung genannt werden kann. 

• Verlagerung von staatlicher Autoritat nach oben: Als Reaktion auf okonomi-
sche Globalisierungs- und Internationalisierungsprozesse verlagern sich bis-
her vom Nationalstaat erfiillte Aufgaben und Funktionen auf die internatio-
nale Ebene und begegnen dem hier anwachsenden Regelungsbedarf. 

• Verlagerung von staatlicher Autoritat seitwarts: Regelungskompetenzen 
werden vom Staat auf nichtstaatliche Akteure verlagert. Der Staat zieht sich 
aus zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen zurtick und zivilgesellschaftli-
che und privatwirtschaftliche Akteure gewinnen an Bedeutung, ein Prozess, 
der nicht nur eine Entstaatlichung, sondern auch eine Transnationalisierung 
beinhaltet. 

In Folge dieser Veranderungen entstehen neue Formen der Politikgestaltung, die 
gemeinhin als 'Global Governance' bezeichnet werden - ein Begriff, der einer-
seits die Ausweitung der Politik in den internationalen und globalen Raum und 
auf mehrere raumliche Ebenen einschlieBt und andererseits auf die neue Aufga-
benverteilung zwischen Staat und privaten Akteuren rekurriert, Naturlich bleibt 
die Form der staatlichen Regelung (Aktivitaten staatlicher Akteure und intergou-
vernementaler Organisationen) trotz dieser Tendenzen weiterhin zentral, doch 
nehmen Formen der gesellschaftlichen Selbstregelung (Aktivitaten nichtstaatli-
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cher Akteure) und der netzwerkartigen Regelung (Zusammenwirken staatlicher 
und nicht-staatlicher Akteure) an Bedeutung zu. Gerade in den Entwicklungslan-
dern kommt es aufgrund dieser Entwicklungen zu einem teilweisen Rtickzug des 
offentlichen Sektors und der gleichzeitigen Ausdehnung des privatwirtschaftli-
chen und zivilgesellschaftlichen Sektors in der Bereitstellung offentlicher Giiter 
generell und sozialer Leistungen und Dienste speziell. NGOs sind hierdurch 
gefordert, ihre Position sowohl innerhalb der Zivilgesellschaft als auch hinsicht-
lich der beiden anderen Akteursgruppen neu zu defmieren: Sollen sie das durch 
den teilweisen Rtickzug des Staates entstandene Vakuum fullen, indem sie die 
entsprechenden Dienstleistungen erbringen - sprich: mit dem Staat kooperieren 
und eine operationale Funktion erfiillen? Oder sollen sie gegen den Staat oppo-
nieren bzw. politisch Druck auf diesen ausuben, so dass er die Leistungen er-
bringt ~ sprich: eine politische Haltung einnehmen? Und weiter: Sollen NGOs 
mit dem privatwirtschaftlichen Sektor zusammenarbeiten und mogliche Syner-
gien nutzen? Oder sollen sie die Kooperation ablehnen und versuchen, seinen 
gestiegenen Einfluss zurljckzudrangen und entsprechenden Druck zu entwickeln 
(vgl. Lindenberg/Bryant2001: 161 ff.). 

3 Globale Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen 

Bevor wir uns mit der Rolle von NGOs in der Global Health Governance und 
dabei auch mit den unterschiedlichen Formen der Interaktion mit den anderen 
Akteuren befassen, mochten wir im Folgenden - losgelost vom Gesundheitssek-
tor - kurz zum Verstandnis der weiteren Ausfuhrungen unsere Verwendung der 
Begriffe 'Zivilgesellschaft' und 'NGO' klaren. AnschlieBend geben wir einen 
Uberblick uber die Anzahl und die Finanzierung von NGOs im Allgemeinen. 

3.1 Was ist eine NGO? 

Wir haben - im Unterschied zu normativ gepragten Ansatzen - ein analytisches 
Verstandnis des Begriffes Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft ist neben dem 
Staat und der Okonomie einer der drei Bereiche der gesamten Gesellschaftsfor-
mation, beschreibt also die Sphare der Ideen, Werte, Handlungen, Institutionen, 
Individuen zwischen Staat und Markt. Allerdings sind diese Bereiche nicht im-
mer eindeutig voneinander zu trennen, so dass die Zivilgesellschaft z. T. von den 
beiden anderen Spharen berlihrt und gepragt wird. Zu betonen ist - und dies ist 
ein wesentlicher Unterschied zwischen dem analytischen und dem normativen 
Verstandnis - , dass die Zivilgesellschaft von Machtverhaltnissen durchzogen ist. 
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Unter Bezug auf Gramsci kann gesagt werden, dass die Zivilgesellschaft ein 
wichtiger Ort ist, in dem Auseinandersetzungen um die Macht- und Kraftever-
haltnisse zwischen den gesellschaftlichen Akteuren stattfinden und in dem die 
politischen und okonomischen Machtverhaltnisse kulturell gestaltet und legiti-
miert werden (vgl. Brand/Gorg in diesem Band). Es kann differenziert werden 
zwischen den nationalen Zivilgesellschaften und der globalen Zivilgesellschaft, 
die nicht einfach eine Entsprechung der nationalen ist, da die inter- und transnati-
onalen Formen und Strukturen von Gesellschaft und Staat sich von den nationa
len Formen deutlich unterscheiden. Die globale Zmlgesellschaft kann begriffen 
werden als gesellschaftliche Sphare zwischen den (nationalen und internationa-
len) staatlichen Institutionen und dem globalen Markt, die jenseits der Beschran-
kung durch die nationale Gesellschaft wirkt (vgl. Anheier et al. 2001: 17). 

Was sind NGOs, die gemeinhin als zentrale Akteure der Zivilgesellschaft 
betrachtet werden? Die sozialwissenschaftliche Debatte hierliber ist nach wie vor 
im Gange, je nach Definition werden einzelne Gruppen und Organisationen ent-
weder als NGOs bezeichnet oder von dieser Bezeichnung ausgeschlossen. 

Unsere Definition von NGOs ist durch zwei Schritte gepragt (im Folgenden: 
Heins 2002: 44 f.; Hirsch 2001: 15 f.; Kaldor 2003: 78 ff.; Martens 2002; Take 
2002: 38 ff.; Willetts 2002: 5). Zunachst fassen wir darunter zivilgesellschaftli-
che Gruppen, die 

• organisatorisch und finanziell nicht von Regierungen abhangig sind; 
• sich durch eine Non-Profit-Orientierung auszeichnen; 
• durch eine „Professionalisierung und organisatorische Dauerhaftigkeit" 

(Hirsch 2001: 16) gekennzeichnet sind; 
• keine kriminellen Ziele verfolgen; 
• Ressourcen auf einer freiwilligen Basis erhalten und/oder eine freiwillige 

Mitgliedschaft haben. 

Unter diese allgemeine Definition wtirden somit alle nicht-profitorientierten und 
nicht staatlichen Gruppen und Organisationen fallen, die in irgendeiner Form 
eine RegelmaBigkeit und Institutionalisierung erfahren, somit auch Gewerkschaf-
ten und Wirtschaftsverbande. 

In einem zweiten Schritt ist es aber fiir unsere Zwecke der Untersuchung 
von NGOs in der globalen Gesundheitspolitik, aber auch vielfach dartlber hinaus, 
notwendig, die Definition von NGOs weiter einzuschranken, da eine allgemeine 
Definition spezifische Unterschiede zwischen den verschiedenen Organisationen 
verwischt. Zusatzlich zu den bereits genannten Kriterien sind NGOs durch fol-
gende Merkmale gekennzeichnet: 
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• „stellvertretende oder 'advokatorische' Interessenwahrnehmung" (Hirsch 
2001: 16): dabei konnen sowohl allgemeine als auch Partikularinteressen 
verfolgt werdenjedoch i. d. R. keine eigenen oder privaten Interessen. Nach 
diesem Kriterium waren allerdings genau genommen bestimmte Selbsthilfe-
gruppen- wie im Falle von HIV/AIDS - nicht als NGOs anzusehen. Doch 
diese engagieren sich zwar flir ihre eigenen Belange, aber i. d. R. auch flir 
die Interessen derjenigen Betroffen, die nicht Mitglied der Organisation 
sind, so dass sie letztlich doch zu den NGOs zu zahlen sind. An diesem 
Punkt wird das ganze Dilemma der Definition von NGOs deutlich; 

• Gemeinniitzigkeit und Gemeinwohlorientierung: private Ressourcen (Spen-
den) werden zu offentlichen Gtitern umgewandelt; 

• Formen der SelbstorganisationZ-bestimmung, 

Diese detaillierte Definition schlieBt somit auf der einen Seite soziale Bewegun-
gen und bestimmte lokale Basisgruppen (da zu wenig formal institutionalisiert), 
auf der anderen Seite auch Gewerkschaften (die - zumindest formal - die Inte
ressen ihrer Mitglieder vertreten) und Unternehmensverbande (deren Handeln an 
der Sicherung der Profitmoglichkeiten der Mitglieder orientiert ist) aus. 

3.2 Wachstum von NGOs 

Empirisch fundierte Aussagen liber Anzahl und Zunahme von NGOs sind nur 
schwer zu treffen. Ursachlich hierftir sind eine Reihe von Faktoren. So gibt es 
zum ersten - wie gerade ausgefuhrt - keine einheitliche Definition von NGOs, die 
als Basis fiir statistische und/oder wissenschaftliche Erhebungen dienen konnte. 
Je nach Kontext und Erkenntnisinteresse werden Internationale Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen (UIA: Yearbook of International Organizations), 
internationale und international-orientierte NGOs (Anheier/Glasius/Kaldor: Glo
bal Civil Society Yearbook) oder entwicklungspolitisch tatige internationale 
NGOs (OECD: Directory of NGOs Active in Sustainable Development) unter-
sucht, was die Vergleichbarkeit der Daten erschwert. Zum zweiten werden in den 
offiziellen nationalen Statistiken NGOs nur unzureichend erfasst. Ihre Aktivitaten 
werden i. d. R. einem der drei Sektoren Staat, Firmen oder private Haushalte 
zugeordnet. In manchen Staaten werden Non-Profit Institutions Serving House
holds als separater Sektor erfasst, eine Erfassung des gesamten Non-Profit-
Sektors erfolgt bisher jedoch noch nicht. Das dritte Problem bei der Erfassung 
von NGOs kann als „methodologischer Nationalismus" bezeichnet werden (An-
heier 2001: 221): Die jeweiligen Institutionen werden in den nationalen Statisti
ken nur in ihrer Eigenschaft als okonomische Akteure im Kontext der nationalen 
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Volkswirtschaften erfasst, eine Messung ihrer internationalen oder transnationa-
len Aktivitaten ist in diesem Rahmen kaum moglich. Zur Erfassung der Aktivita-
ten einer globalen Zivilgesellschaft konnten neue Analyseeinheiten jenseits des 
Nationalstaates ntitzlich sein. Anheier (2001) schlagt in diesem Zusammenhang 
vor, die organisatorische Infrastruktur sowie die individuelle Partizipation und 
Identitat in den Mittelpunkt der Analyse zu stellen. Diesem Prinzip folgt die 
Datensammlung des Global Civil Society Yearbook. Betrachtet man die verfiig-
baren Daten zu Anzahl und Zunahme von NGOs, so ergibt sich folgendes Bild: 

Die Union of International Associations erfasst in ihrem aktuellen Jahrbuch 
(UIA 2003) 49.471 internationale NGOs (defmiert als NGOs, die in mehr als drei 
Landern aktiv sind), von denen sie jedoch 24.895 als gegenwartig nicht aktiv 
klassifiziert, so dass von einer Gesamtzahl von 24.612 internationalen NGOs 
ausgegangen wird. Uber die Halfte hiervon wurde in den letzten beiden Dekaden 
des 20. Jahrhunderts gegriindet. Gut 3.500 NGOs (ca. 7 % aller und 14 % der 
aktiven NGOs) werden dem Gesundheitsbereich zugeordnet. 

Das Global Civil Society Yearbook geht fiir 2000 von einer Gesamtzahl von 
37.281 internationalen NGOs aus (Anheier/Glasius/Kaldor 2001: 300), fur das 
Jahr 2001 werden auch nationale NGOs mit internationaler Orientierung erfasst, 
so dass sich die Gesamtzahl auf 55.086 erhoht (Anheier/Glasius/Kaldor 2002: 
338). Diese werden gemaB der International Classification of Nonprofit Organi
sations (siehe hierzu Salamon/Anheier 1997) in elf Kategorien unterteilt, wobei 
die grol3te Anzahl von NGOs in den Bereichen okonomische Entwicklung 
/Infrastruktur und Forschung zu fmden ist (26 % bzw. 20 %), gefolgt von den 
Bereichen Recht/Politik/Advocacy und soziale Dienste (12 % bzw. 11 %). Der 
Bereich Gesundheit liegt mit 2.653 NGOs (knapp 5 %) an vorletzter Stelle. 

3.3 Finanzierung von NGOs 

Daten uber die Finanzierung von NGOs konnen wichtige Erkenntnisse tiber die 
Abhangigkeit bzw, Unabhangigkeit der einzelnen NGOs und die Beziehungen 
und Hierarchien unter den NGOs liefern. Allerdings sind aussagekraftige und 
vergleichbare Daten nur in geringem Umfang verfiigbar. Ursachlich hierfur sind 
zwei Faktoren: die unzureichende Erfassung fmanzieller Transfers vom offentli-
chen zum NGO-Sektor sowie das teilweise defizitare Rechnungswesen zahlrei-
cher NGOs. Offentliche Finanzmittel an NGOs werden nicht in einer einheitli-
chen Statistik erfasst, sondern separat in den Berichten einzelner nationaler Mi-
nisterien sowie bilateraler und multilateraler Geber. Im Rahmen der Statistiken 
uber die offentliche Entwicklungszusammenarbeit werden i. d. R. nur die Zah-
lungen an NGOs erfasst, die als Zuwendungen oder tiber Kofinanzierungen an 
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NGO-initiierte Projekte gehen, nicht jedoch jene, die NGOs erhalten, wenn sie 
uber Vertrage in die Durchftihrung durch Geber initiierter Projekte eingebunden 
werden (vgl. Woods 2000). Die NGOs selbst erfassen und veroffentlichen Daten 
zur Finanzierung in sehr unterschiedlichem MaBe und nach unterschiedlichen 
Kriterien, so dass kaum verlassliche Aussagen uber die Hohe der den NGOs in 
einem bestimmten Land oder in einem bestimmten Politikbereich insgesamt zur 
Verfugung stehenden Finanzmittel moglich sind. 

Zwei Untersuchungen - Salamon et al. (1999) im Rahmen des Johns Hop
kins Comparative Nonprofit Sector Project (abgekurzt: JHCNSP) sowie Woods 
(2000) als Resultat einer OECD-Umfrage - versuchen, auf Basis umfangreicher 
empirischer Erhebungen diesem Defizit zu begegnen. Sie unterscheiden drei 
mogliche Finanzierungsarten: privat, kommerziell und offentlich. Private Finan
zierung umfasst alle Arten von freiwilligen Beitragen durch Privatpersonen, Fir-
men oder Stiftungen. Kommerzielle Finanzierung meint alle Einnahmen, die 
NGOs durch den Austausch von Glitern (z. B. Bucher, Merchandising-Artikel) 
und Dienstleistungen (z. B. Beratungstatigkeiten) sowie durch Mitgliedbeitrage 
erwirtschaften. Offentliche Finanzierung bezieht sich auf alle Einnahmen, die die 
NGOs von lokalen, nationalen, bilateralen und multilateralen staatlichen Institu-
tionen erhalten. Auf der Grundlage der beiden Studien kann folgende Tabelle 
erstellt werden, die allerdings mit der Einschrankung zu lesen ist, dass die Daten-
basis sich auf z. T. unterschiedliche Organisationen bezieht. 

Tabelle: Finanzierungsarten von internationalen zivilgesellschaftlichen Non-
Profit-Organisationen 

private kommerzielle offentliche 
Finanzierung Finanzierung Finanzierung 

JHCNSP 38% 27% 35% 
OECD 42_% 16_% 42% 

Quelle: eigene Darstellung (nach Salamon et al. 1999: 24 ff ; Woods 2000: 15 ff.) 

4 Nichtregierungsorganisationen und Global Health Governance 

4.1 Global Health Governance 

Der Gesundheitssektor ist dadurch gekennzeichnet, dass nichtstaatliche Akteure 
(wie Pharmaunternehmen, private Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen, 
Arzte und zivilgesellschaftliche Organisationen wie das Rote Kreuz) historisch 
seit langem eine besondere Rolle spielen. NGOs sind in einer Vielzahl von Be-
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reichen wie beispielsweise Zugang zu Medikamenten, Bekampfung konkreter 
Krankheiten, Gesundheit als Menschenrecht, Sicherheit und Qualitat von Le-
bensmitteln, Anti-Raucher-Kampagnen oder Gesundheit von Frauen tatig. Auf-
grund der Globalisierung und der hiermit verbundenen Prozesse der Denationali-
sierung, Internationalisierung und Transnationalisierung wachsen ihre potentiel-
len Betatigungsfelder sowohl auf lokaler und nationaler als auch auf internationa-
ler und globaler Ebene. 

Der Globalisierungsprozess wirkt sich in vielfaltiger Form auf die Gesund-
heitssituation der einzelnen Lander aus. Zu nennen ist beispielsweise die infolge 
der verstarkten trans- und internationalen Vernetzung (Handel, Tourismus, Mig
ration) zunehmende Verbreitung von Infektionskrankheiten und die steigende 
Resistenz gegen Antibiotika, aber auch das gro6ere Bewusstsein liber diese Ge-
fahren und iiber die Notwendigkeit eines globalen Handelns in der Gesundheits-
politik. So werden sowohl der Zusammenhang von Armut und Krankheit sowie 
die okonomischen Risiken mangelnder Gesundheitsversorgung inzwischen als 
globale Interdependenzprobleme perzipiert und Gesundheit als globales offentli-
ches Gut betrachtet (Kaul et al. 1999; Smith et al. 2003). Global Health Gover
nance kann als ein Versuch der Antwort auf diese neuen Strukturen und Risiken 
verstanden werden, die im Rahmen der herkommlichen Institutionen nicht zu 
bewaltigen sind (vgl. Hein/Kohlmorgen 2003). 

Das Besondere der Global Health Governance ist somit, dass nicht nur eine 
Zunahme an intergouvernementalen und internationalen Handlungen erfolgt, 
sondern gerade transnationale Aktivitaten sich ausweiten. So soil unterschieden 
werden zwischen dem Begriff International Health - Formen der intergouver
nementalen Kooperation in Gesundheitsfragen zwischen zwei oder mehr Staaten 
(Dodgson/Lee/Drager 2002: 7) - und dem BQgnff Global Health, der Ursachen 
oder Folgen von Gesundheitsfragen beschreibt, die nationale Grenzen iiberschrei-
ten, umgehen oder gar unterminieren und deren Bewaltigung und Bearbeitung 
jenseits der alleinigen Kompetenz des Nationalstaates und seiner Institutionen 
liegen (Lee/Fustukian/Buse 2002: 5). Folgende sowohl die relevanter geworde-
nen transnationalen als auch die internationalen Handlungen einbeziehende Defi
nition bietet sich somit an: Global Health Governance ist die Gesamtheit aller 
nebeneinander bestehenden Formen der kollektiven Regelung zur Bearbeitung 
internationaler und grenziiberschreitender Interdependenzprobleme im Gesund-
heitsbereich. 
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4.2 Interaktion von NGOs mit anderen Akteuren der Global Health 
Governance: Konflikt und Kooperation 

NGOs interagieren im Rahmen von Global Health Governance mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Akteure auf verschiedenen Ebenen, von lokalen Selbsthilfe-
gruppen uber nationale Btirokratien und Internationale Organisationen bis hin zu 
transnationalen Pharmakonzernen. Die Auspragungen der Interaktionsformen 
liegen zwischen den Polen Konflikt und Kooperation: NGOs konnen die anderen 
Akteure politisch unter Druck setzen oder gar bekampfen, sie konnen aber auch 
mit ihnen zusammenarbeiten, sei es um ihren politischen Einfluss zu starken oder 
um konkrete Projekte in der Gesundheitsversorgung zu Ubernehmen. Analytisch 
kann man vier Typen von NGO-Interaktionsformen unterscheiden: die Interakti-
on von NGOs untereinander, ihre Interaktion mit staatlichen sowie mit privat-
wirtschaftlichen Akteuren und die Interaktion aller drei Akteurstypen im Rahmen 
von Public-Private Partnerships. 

Betrachtet man die Interaktionen zwischen NGOs im Gesundheitsbereich, so 
lassen sich drei Trends identifizieren. Zum ersten kommt es aufgrund der Heraus-
forderung, grenzuberschreitende Interdependenzprobleme zu bearbeiten, zu einer 
verstarkten Internationalisierung und der Entstehung von NGO-Familien (vgl. 
hierzu Lindenberg/Bryant 2001: 139 ff.). Einzelne NGOs schliessen sich hierbei 
entweder unter einem gemeinsamen Dach zusammen (sog. „umbrella organizati
ons!), wobei sie ihre institutionelle Unabhangigkeit im Hinblick auf Entschei-
dungsprozesse, Standardsetzung, Ressourcenakquisition und -allokation weitge-
hend beibehalten (z. B. Medicus Mundi International, MMI) oder sie gehen wei-
terflihrende Formen der internationalen Kooperation wie Verbund (z. B. Oxfam 
International) oder Federation (z. B. International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies, IFRC) ein, bei denen sie bestimmte Funktionen an ein 
zentrales Organ wie beispielsweise ein Internationales Sekretariat abgeben, das 
die Aktivitaten der einzelnen Mitglieds-NGOs koordiniert. Zum zweiten ist eine 
verstarkte Transnationalisierung von NGO-Aktivitaten zu beobachten. Lokale, 
nationale und/oder Internationale NGOs aus unterschiedlichen NGO-Familien 
vernetzen ihre Aktivitaten tiber Landergrenzen hinweg und bearbeiten in Form 
von themenbezogenen Netzwerken spezifische Themen (z. B. International Baby 
Food Action Network, IBFAN) oder engagieren sich in Form von multi-
sektoralen Partnerschaften in breiter angelegten globalen Bewegungen (z. B. 
People's Health Movement, PHM) (vgl. Lindenberg/Bryant 2001; Keck/Sikkink 
1998). Ein dritter Trend ist die zunehmende Virtualisierung der NGO-
Landschaft, d.h. die Entstehung von virtuellen Netzwerken, die mit minimalem 
Personal- und Verwaltungsaufsvand operieren und deren Aktivitaten in erster 
Linie im Internet stattfmden, liber Webseiten, Email-Listen, elektronische 
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Diskussionforen, Onlinepublikationen, etc. (z. B. Health and Development Net
works, HDN). Auch wenn im Hinblick auf die Interaktion von NGOs untereinan-
der Muster der Kooperation iiberwiegen, so gibt es dennoch auch konfliktive 
Bereiche. So konkurrieren NGOs urn Mitglieder, Aufinerksamkeit und nattirlich 
Finanzmittel. Das oberste Quintil der im o. g. OECD-Report untersuchten NGOs 
erhielt liber 90 % aller fmanziellen Ressourcen (Woods 2000: 17). Zu ahnlichen 
Zahlen kommen Brophy und McQuillan (1993) fur GroBbritannien, wo an das 
oberste Quintil von 45 untersuchten internationalen NGOs ebenfalls knapp 90 % 
aller Finanzmittel flossen. Die Folge dieser Konkurrenz sind zum ersten eine 
Professionalisierung und Kommerzialisierung der Aktivitaten zahlreicher NGOs 
sowie eine Angleichung von Organisationsformen. Zum zweiten lassen sich im 
Zuge dieses Wettbewerbs Konzentrationsprozesse und ein Trend zur „01igopoli-
sierung" der NGO-Landschaft (Stubbs 2003: 1) beobachten, wodurch ein nicht 
zu unterschatzendes Konfliktpotential fur die Interaktion zwischen NGOs ent-
steht. 

Hinsichtlich der Interaktion zwischen NGOs und staatlichen Akteuren macht 
es Sinn, zwischen Interaktionen auf nationaler und internationaler Ebene zu un-
terscheiden. Auf nationaler Ebene sind fiir NGOs im Gesundheitsbereich die 
jeweiligen Gesundheits- und Finanzministerien, die lokalen Verwaltungen und 
Burokratien sowie die staatlichen Institutionen der Gesundheitsversorgung die 
wichtigsten Interaktionspartner. NGOs arbeiten im Wesentlichen auf drei Arten 
mit diesen offentlichen Akteuren zusammen: als Empfanger finanzieller Leistun-
gen fiir die Durchfuhrung eigener Aktivitaten, als Partner oder Vertragsnehmer in 
der Durchfuhrung offentlicher Aufgaben und tiber die Mitarbeit in politischen 
Gremien und Foren. Zentrale gesundheitspolitische Akteure auf internationaler 
Ebene sind WHO und UNAIDS. Die WHO hat Zeit ihres Bestehens mit NGOs 
kooperiert. Im Jahr 2002 befanden sich 189 NGOs in einer offiziellen Beziehung 
zur WHO (allerdings sind hierin auch nichtkommerzielle sog. NGOs der Frivat-
wirtschaft eingeschlossen), d. h. sie haben das Recht z. B. bei den Weltgesund-
heitsversammlungen und den Sitzungen des Verwaltungsrates - allerdings ohne 
Stimm- und auch Mitsprachrecht - anwesend zu sein und von den WHO-
Gremien angehort zu werden. Weitere 284 Internationale NGOs arbeiteten mit 
ihr - zumeist im operationalen Bereich - zusammen, ohne Teil des Systems der 
offiziellen Beziehungen zu sein, ebenso wie mehrere hundert NGOs, die auf der 
regionalen und lokalen Ebene mit der WHO kooperieren (WHO/CSI 2002). Bei 
dem 1996 ins Leben gerufenen Gemeinsamen HIV/AIDS-Programm der UN 
(UNAIDS), das die Handlungen der UN-Organisationen im Bereich HIV/AIDS 
koordinieren soil und zudem u. a. Advocacy zur Aufgabe hat, reicht die Partizi-
pation von NGOs - zumindest formal - noch weiter. Hier sind neben 22 Indust
rie- und Entwicklungslandern und den zehn Tragerorganisationen fiinf NGOs 
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offiziell Mitglied des hochsten Gremiums, des Programme Coordinating Board -
allerdings ohne dabei ein Stimmrecht zu haben (vgl. Kohlmorgen 2004). 

Die Interaktion zwischen NGOs undprivatwirtschaftlichen Akteuren ist tra-
ditionell von gegenseitigem Misstrauen, unterschiedlichen Denkmustern sowie 
divergierenden Handlungslogiken gepragt. Gesundheitspolitische NGOs verste-
hen sich mehrheitlich als Gegengewicht und Korrektiv zu den Aktivitaten trans-
nationaler Konzerne und versuchen, deren Einfluss zurtickzudrangen und Aus-
wirkungen ihres Handelns zu beeinflussen. Im Mittelpunkt entsprechender NGO-
Kampagnen stehen beispielsweise Pharmafirmen (siehe hierzu 5.1), Tabakkon-
zerne oder Lebensmittelhersteller, denen vorgeworfen wird, ihre wirtschaftlichen 
Interessen auf Kosten der Gesundheit gerade auch von Menschen in den Ent-
wicklungslandern zu verfolgen. Seit Mitte der 1990er Jahre ist jedoch auch einen 
Trend der Zusammenarbeit zwischen NGOs und Privatwirtschaft zu beobachten. 
Die Art der Kooperation variiert von einmaliger oder kontinuierlicher fmanzieller 
Unterstlitzung fiir NGOs (z. B. durch die Bill and Melinda Gates Foundation) 
tiber den Austausch von Informationen (z. B. bei der Einhaltung von Verhaltens-
kodizes) bis hin zu gemeinsamen operational Aktivitaten (z. B. bei Arbeits-
platzprogrammen zur Bekampfung von HIV/AIDS). Wahrend sich beide Akteure 
auf der einen Seite zwar Vorteile von solchen Partnerschaften versprechen -
Firmen v. a. einen Imagegewinn, NGOs v.a. Unterstlitzung fur Ihre Aktivitaten -
sind die damit verbundenen Risiken - fmanzielle Risiken fiir die Firmen, die 
Gefahr der Kooptierung und des Reputationsverlusts fur die NGOs - ebenfalls 
sehr hoch, so dass Kooperationen zwischen NGOs und dem privatwirtschaftli
chen Sektor bisher mehrheitlich kritisch betrachtet werden. 

Haufiger ist dagegen die Zusammenarbeit aller drei Akteurstypen - NGOs, 
Firmen und staatliche Akteure - in globalen Public-Private Partnerships 
(GPPPs). Im Gesundheitsbereich gibt es mittlerweile tiber 100 solcher Partner
schaften (vgl. Datenbank des Institute for Public-Private Partnerships in Health; 
Buse/Walt 2000a, b; Widdus 2001). Diese fokussieren i. d. R. auf bestimmte 
Krankheiten und auf konkrete Aktivitaten wie die Entwicklung neuer Produkte 
(z. B. International Aids Vaccine Initiative), den Zugang zu Medikamenten und 
Impfstoffen (z. B. Accelerating Access Initiative), die Bereitstellung von Ge-
sundheitsdienstleistungen (z. B. Secure the Future) und -produkten (z. B. Diflu
can Partnership Programme), die Vermittlung von Wissen (z. B. International 
Programme on Chemical Safety) sowie die globale Koordination von Akteuren 
und die Durchflihrung von globaler Anwaltschaft in einem konkreten Bereich (z. 
B. Stop TB Partnership, Roll Back Malaria). Eine Sonderposition unter den 
GPPPs nimmt der Global Fund ein (vgl. Bartsch/Hein 2003), der mit den drei 
zentralen armutsbezogenen Krankheiten AIDS, Tuberculose und Malaria (ATM) 
ein ungewohnlich breites Feld abdeckt und tiber erhebliche fmanzielle Ressour-
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cen verfiigt. 2001 auf Betreiben der OECD-Staaten mit Unterstutzung Kofi An
nans gegrundet, stellt er einen neuartigen Finanzierungsmechanismus im Ge-
sundheitsbereich dar, liber den Staaten Mittel fur die Durchfiihrung von Pro-
grammen zur Bekampfung von ATM erhalten konnen. In bisher vier Runden hat 
der Global Fund mittlerweile gut drei Mrd. US$ in 128 Staaten bereitgestellt. Der 
Global Fund wird von einem Exekutivrat gesteuert, in dem neben 14 Regierungs-
vertretern und zwei Vertretern des privaten Sektors auch drei NGO-Vertreter 
stimmberechtigt sind. Auch auf nationaler Ebene sind NGOs i. d. R. sowohl an 
der Antragsstellung als auch an der Programmimplementierung beteiligt. Inwie-
weit GPPPs allgemein von Kooperation oder Konflikt gepragt sind, hangt stark 
von ihrer jeweiligen Governance-Struktur, den Entscheidungsmustern, den Inte-
ressen und Verhaltensorientierungen der beteiligten Akteure sowie dem Grad von 
Vertrauen und Transparenz innerhalb der jeweiligen Partnerschaft ab (vgl. 
Bartsch 2003). Da Partnerschaften jedoch nur gering formalisiert sind, tendieren 
sie dazu, sich bei zu starken Konflikten aufzulosen, so dass flinktionierende PPPs 
meist kooperative Interaktionsmuster aufweisen. 

4.3 Funktionen von NGOs im Gesundheitsbereich 

Es ist bereits deutlich geworden, dass die Interaktionen zwischen NGOs und 
anderen Akteuren unterschiedliche Formen annehmen, unterschiedlichen Logiken 
folgen und damit fur die Global Health Governance unterschiedliche Funktionen 
erfiillen. Diese Funktionen von NGOs konnen grob unterteilt werden in politische 
und operationale Funktionen. Die politische Funktion schlieBt anwaltschaflliche 
Tatigkeit und Interessenvertretung, die Durchfiihrung von Kampagnen, Lobbyar-
beit bei entscheidungstreffenden Institutionen, die Beteiligung an internationalen 
Konferenzen, die Beobachtung/Kontrolle internationaler Verhandlungsprozesse 
und nationaler Politiken (Watchdog-Funktion) sowie die Partizipation an Part
nerschaften und politischen Gremien ein. Die operationalen Funktionen bestehen 
aus der Durchfiihrung von Projekten in Entwicklungslandern, der Ubernahme 
von Aufgaben in der Bereitstellung offentlicher Giiter (Vertragssystem im Ge-
sundheitswesen), HilfsmaBnahmen in Not- und Katastrophensituationen sowie 
Aktivitaten zur Einwerbung von Mitteln. Bei vielen NGOs vermischen sich diese 
Funktionen, und gerade in den letzten Jahren ist bei vielen NGOs eine Auswei-
tung der anwaltschafllichen Tatigkeiten und der Politikbeeinflussung zu beobach-
ten, was auf die sozialen Probleme infolge der neoliberal gepragten Globalisie-
rung zurtickgefuhrt werden kann (Gebauer 2001: 97; Lindenberg/Bryant 2001: 
173 ff). Speziell fiir den Gesundheitsbereich kann zusatzlich zu den politischen 
und operationalen Funktionen eine Self-Empowerment-Funktion von NGOs 
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identifiziert werden, die Organisierung der von bestimmten Krankheiten Betrof-
fenen und von Minderheiten beschreibt. Kennzeichen dieser Funktion ist, dass sie 
sowohl politische als auch operationale Funktionen vereint: Zum einen erfolgt die 
politische Vertretung der Interessen dieser Gruppen mit dem Ziel der Ermachti-
gung und der Durchsetzung von Rechten, zum anderen die direkte Untersttitzung 
der Betroffenen qua Durchflihrung von Projekten. 

5 Fallbeispiele: NGOs als politische Akteure, Vertragspartner und 
Betroffenengruppen 

Im Folgenden mochten wir fiir jede dieser drei Funktionen ein kurzes Beispiel 
geben. Dabei sollen die unterschiedlichen Formen der Interaktion von NGOs mit 
anderen Akteuren der Global Health Governance im Hinblick auf ihr kooperati-
ves und konfliktives Potenzial beleuchtet werden. Zunachst wird die Frage des 
Zugangs AIDS-Kranker zu preiswerten Medikamenten behandelt werden, da dies 
ein aktuelles und wichtiges Feld der politischen Auseinandersetzung in der globa-
len Gesundheitspolitik ist, an dem sich die politische Funktion von NGOs de-
monstrieren lasst. Weiter werden als Beispiel fiir die operative Funktion die Ak-
tivitaten internationaler und nationaler NGOs in den Gesundheitssystemen der 
Entwicklungslander skizziert. SchlielJlich dient erneut die fur die gesundheitliche 
und dariiber hinaus auch soziale und okonomische Situation in vielen Entwick-
lungslandern eminent wichtige HIV/AIDS-Epidemie als Beispiel fur das Handeln 
von Betroffenen- und Selbsthilfegruppen. 

5.1 Der Konflikt um den Zugang zu preiswerten Medikamenten 

Mehr noch als die Frage der Prevention ist die Frage des universellen Zugangs 
zur Behandlung fur AIDS-Kranke in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten 
und konfliktreichsten Felder der globalen HIV/AIDS-Politik und der globalen 
Gesundheitspolitik uberhaupt geworden. Die Preise der Medikamente sind die 
eine Seite, das Vorhandensein von funktionierenden Gesundheitssystemen, die 
die Verteilung der Medikamente und die Behandlung der Patienten erst ermogli-
chen, die andere Seite der Zugangsfrage. Uber allem steht dabei fiir die armen 
Lander ohne ausreichend eigene fmanzielle Mittel und Kapazitaten die Frage der 
Finanzierung der notwendigen kurz- und langfristigen MaBnahmen. Das politi
sche Feld der Zugangsfrage ist entsprechend der Vielschichtigkeit dieser Prob-
lemlage durch das Zusammentreffen vieler unterschiedlicher Akteure mit unter
schiedlichen Interessen gekennzeichnet. Im Vordergrund stand in den letzten 
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Jahren neben der immer prasenten Frage der Finanzierung (die u. a. durch die 
Etablierung des Global Fund zunachst eine institutionelle Antwort unter Beteili-
gung vieler NGOs erfiihr) der Konflikt urn die Preise von Medikamenten, der die 
Problematik der Patentierung von Medikamenten und des Schutzes von Rechten 
an geistigem Eigentum einschliel3t. 

Kasten 1: Medecines Sans Frontieres (MSF) 

1971 gegriindet hilft MSF in Not- und Krisensituation sowie Kriegen bei der Ge-
wahrleistung medizinischer Hilfe und fuhrt in uber 80 Landem zahlreiche Projekte 
durch. Beispielsweise werden insbesondere in afrikanischen Landem insgesamt liber 
10.000 AIDS-Kranke kostenlos mit antiretroviralen Medikamenten versorgt. Zudem 
hat MSF zusammen mit Forschungsinstituten in Kenia, Indien, Brasilien, Frankreich 
und Malaysia die Dmgs for Neglected Diseases Initiative ins Leben gemfen, die sich 
der Forschung und Entwicklung von Medikamenten u. a. fur die von den Pharma-
firmen weitgehend vemachlassigten Krankheiten Leishmaniose, Malaria und 
Schlafkrankheit widmet. Dieses operational Engagement ist bei MSF eng mit einer 
politischen Aktivitat mit dem Ziel der Verbesserung der medizinischen Versorgung 
der armen Menschen in den Entwicklungslandem verbunden. Die Finanzierung von 
MSF erfolgt zu 80 % aus privaten Spenden, die restlichen Mittel stammen von 6f-
fentlichen Institutionen, wie zum Beispiel dem European Community Humanitarian 
Office der Europaischen Union. Ein Grundprinzip von MSF sieht vor, dass nicht 
mehr als 50 % des Budgets aus Geldem von Regierungen und anderen offentlichen 
Einrichtungen stammen darf, damit die Unabhangigkeit und die Orientierung des 
Handelns an einer Bediirftigkeit gewahrleistet bleiben. 

Kasten 2: Health Action International (HAI) 

HAI ist eine kleine NGO, genau genommen ein Netzwerk von 240 Beschaftigten 
des Gesundheitssektors, Wissenschaftlem, NGOs und Medienprojekten aus uber 
70 Landern, das sich u. a. fur den Zugang von Kranken zu Basismedikamenten 
und flir eine grSBere Transparenz in den Entscheidungsfmdungsprozessen im Zu-
sammenhang mit der Forschung, Entwicklung, Zulassung und Distribution von 
Medikamenten einsetzt. Zur Erreichung dieser Ziele arbeitet dieser NGO-
Zusammenschluss mit Kampagnen, der Bereitstellung von Informationen und 
Forschung. HAI besteht aus vier relativ autonomen Regionalburos in Asien, Afri-
ka, Lateinamerika und Europa (letzteres ist auch fur Nordamerika zustandig) mit 
jeweils vier festen Mitarbeitem und erhalt Spenden von Entwicklungshilfeagentu-
ren und -ministerien einiger OECD-Lander, Stiftungen sowie groBeren NGOs wie 
z. B. Oxfam. Grundsatzlich ausgeschlossen ist die Annahme von Spenden der 
pharmazeutischen Industrie. Interessant an HAI ist, dass es sowohl international 
als auch lediglich national agierende NGOs vereinigt, genauso wie NGOs mit 
primar politischen Funktionen und solche mit operationalen Funktionen zusam-
mengeschlossen sind. 
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Insbesondere die Verhandlungen liber das TRIPS-Abkommen innerhalb der 
Welthandelsorganisation (WTO), in dem u. a. tiber die Patentierung von Medi-
kamenten entschieden wurde, stand im Mittelpunkt der Kampagnen der NGOs 
(vgl. auch Hein in diesem Band). Eingebettet in die urspriinglich von Health 
Action International (HAI) initiierte Essential Drugs Campaign reagierten viele 
NGOs (darunter insbesondere Medecines Sans Frontieres (MSF), die US-
amerikanische Konsumentenrechtsorganisation Consumer Project on Technology 
(CPTech), die Stid-NGO Third World Network und die britische Entwicklungs-
politik- und Hilfsorganisation Oxfam International) auf die Bestrebungen einiger 
Industrielander, im Interesse der in ihnen beheimateten Pharma-Unternehmen 
innerhalb der WTO einen internationalen Patentschutz auch fur die dringend 
benotigten Medikamente in Entwicklungslandern zu etablieren. Die Kampagne 
fur preiswerte Medikamente wurde nicht nur auf der globalen Ebene - etwa 
durch Aktionen und Lobbyarbeit bei der WTO und WHO - sondern auch in 
einzelnen Landern durchgefiihrt. 

Prominente Beispiele hierftir sind die Konflikte um Patente und Preise in 
Stidafrika und Brasilien vor einigen Jahren: In Stidafrika erhoben im Jahr 2001 
39 international agierende Pharmaunternehmen Klage gegen die slidafrikanische 
Regierung, die zuvor gesetzlich geregelt hatte, dass die Preise fiir AIDS-
Medikamente (qua eigener Produktion und Importen von Generika) gesenkt wer-
den. U. a. als Folge einer international und in Stidafrika geflihrten Kampagne, in 
der Internationale und nationale NGOs (neben den bereits genannten vor allem 
die slidafrikanische Treatment Action Campaign (TAC)) zusammen mit der slid-
afrikanischen Regierung politischen Druck auf die Pharma-Unternehmen und die 
Regierungen der Industrielander auslibten, nahmen die Unternehmen die Klage 
wieder zurlick. Interessant ist, dass NGOs in dieser Frage der HIV/AIDS-Politik 
mit der slidafrikanischen Regierung kooperierten, gleichzeitig aber die Regierung 
fur ihre zurlickhaltende HIV/AIDS-Politik und die Verharmlosung der AusmaBe 
der HIV/AIDS-Epidemie scharf kritisierten. Dieser Konflikt fand mit der Erkla-
rung der slidafrikanischen Regierung zu Beginn des Jahres 2004, klinftig AIDS-
Medikamente kostenlos an Betroffen abzugeben, eine vorlaufige Losung. 

In Brasilien war die Rolle der NGOs nicht ganz so bedeutend, aber dennoch 
nicht unwichtig. Die brasilianische Regierung war nach der Ratifizierung des 
TRIPS-Abkommens im Jahr 1997 mit dem Problem konfrontiert, dass einige der 
frir ihr HIV/AIDS-Programm, das u. a. die kostenlose Behandlung AIDS-Kranker 
vorsieht, erforderlichen Medikamente unter Patenschutz standen. Darauf hin 
drohte die Regierung mit Zwangslizenzen, was zu einer Klage der USA vor dem 
WTO-Schiedsgericht fiihrte, die allerdings im Jahr 2001 wieder zurlickgezogen 
wurde, Im Gegenzug sicherten sich die USA das Recht, bei alien Patentfragen 
Brasiliens vor der endgliltigen Entscheidung angehort zu werden. Nach der An-
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ktindigung Brasiliens, die betreffenden Medikamente ~ so wie bereits andere 
Produkte - als Generika selbst herzustellen, senkten die Hersteller (Merck und 
Roche) schliefilich ihre Preise urn bis zu 60 %. 

Auch auf der internationalen Ebene wirkten NGOs an der Entstehung von 
Kompromissen mit. Die in Doha 2001 verabschiedete Erklarung zum TRIPS-
Abkommen und die letztendliche Einigung hiertiber vom 30.08.2003 sichert 
einerseits die Patentrechte der pharmazeutischen Industrie, ermoglicht anderer-
seits aber den Entwicklungslandern - trotz aller biirokratischer Hemmnisse -, bei 
Erklarung eines nationalen Gesundheitsnotstandes mit den Mitteln der Zwangsli-
zenzen und Parallelimporte billige Generika selber herzustellen oder zu importie-
ren. Es ist sicherlich nicht ubertrieben zu sagen, dass die NGOs an der Entste
hung dieser Losung, bei der im Ubrigen abzuwarten gilt, wie sie umgesetzt wer-
den wird, einen erheblichen Anteil hatten. Die Aktivitaten der NGOs beschrank-
ten sich nicht nur auf die Durchfiihrung von globalen Kampagnen und die Lob-
byarbeit bei den Regierungen der Industrielander, sondern schlossen auch die 
direkte Zusammenarbeit mit Regierungen der Entwicklungslander ein. So halfen 
NGOs den Regierungen der Entwicklungslander mit Expertise in der Formulie-
rung der Politiken in Bezug auf das TRIPS und die Frage der Medikamentenprei-
se, was sich wiederum auch in der Politik der WHO niederschlug (vgl. UNDP 
2002: 104ff.). 

Inzwischen sind die Preise fiir die Behandlung von AIDS in den Entwick
lungslandern deutlich gesunken, was zunachst eine Folge der Konkurrenz durch 
Generika ist, aber sicherlich auch auf das Handeln der NGOs - das neben Aktio-
nen anlasslich des TRIPS vor allem aus Kampagnen gegen Pharmaunternehmen 
mit dem Ziel der Preissenkung bestand - und das global gewachsene Bewusstsein 
liber die Notwendigkeit der Behandlung von AIDS-Kranken zurlickzufiihren ist. 
Das billigste antiretrovirale Markenmedikament kostete 2004 562 US$, das ent-
sprechende Generikum 237 US$. In den Jahren 2003 und 2004 handelte die Clin
ton-Foundation zusammen mit der Weltbank, dem Global Fund und UNICEF mit 
Generikaproduzenten fiir mehr als 100 Entwicklungslander einen Preis von 140 
US$ pro Person und Jahr fur eine antiretrovirale Behandlung aus. 

Anhand der politischen Auseinandersetzungen um die Preise von Medika-
menten wird deutlich, dass NGOs in der globalen Gesundheitspolitik oftmals eng 
mit Regierungen und internationalen Organisationen zusammen arbeiten, um die 
Interessen der armen Bevolkerungsgruppen in den Entwicklungslandern zu star-
ken und umzusetzen. Oftmals ist NGO-Handeln gar darauf ausgerichtet, staatli-
che Akteure (wie Entwicklungslander oder die WHO) zu starken, damit sie sich 
fur eine bessere Gesundheitsversorgung einsetzen konnen. Abhangig von den 
vertretenen Positionen und verfolgten Strategien in der Gesundheitspolitik sind 
Nationalstaaten und Internationale Organisationen - vielfach sogar die selben. 
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mit denen man in anderen Fragen zusammenarbeitet - aber gleichzeitig das Ziel 
politischer Kampagnen. Die politischen Aktivitaten von NGOs beschranken sich 
nicht nur auf die Durchflihrung von Kampagnen und Aktionen, sondern implizie-
ren auch die Mitwirkung in Partnerschaften und anderen Kooperationsformen mit 
internationalen Organisationen und Staaten. Formen der Netzwerkregelung sind 
somit im Gesundheitsbereich auch im Hinblick auf die politischen Funktionen 
wichtiger geworden. 

Konflikt und Kooperation sind auch die Kennzeichen des Verhaltnisses zwi-
schen NGOs den Pharmaunternehmen, wobei allerdings die Konflikte eindeutig 
iiberwiegen. So sucht MSF zwar auch kooperative Interaktionsformen mit Phar
maunternehmen - sowohl mit den Herstellern der patentgeschtitzten Medikamen-
te, mit denen beispielsweise uber die Preise und die Entwicklung neuer Medika-
mente verhandelt wird, als auch vor allem mit den Generikaproduzenten, die 
preiswerte Medikamente liefern, die MSF in afrikanischen Lander verteilt - , iibt 
aber gleichzeitig massiven offentlichen Druck auf diese aus, um eine Senkung der 
Preise zu erreichen. In dem konkreten Konflikt um intellektuelle Eigentumsrechte 
und den Zugang zu Medikamenten vertreten NGOs das Interesse der Offentlich-
keit und insbesondere der Betroffenen, wShrend die Pharma-Unternehmen primar 
ihre Gewinninteressen verfolgen. Somit nehmen NGOs die Funktion ein, ein 
Gegengewicht zu den Handlungen der machtigen Konzerne und der sie vielfach 
unterstiitzenden Industrielander darzustellen, was zur Entstehung von Kompro-
missen und einer sozialen Gestaltung des Globalisierungsprozesses beitragen 
kann. 

Die politische Funktion von NGOs ist somit sowohl durch Konflikte als 
auch Formen der Kooperation mit staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteu-
ren gekennzeichnet. Allerdings iiberwiegen die Konflikte, vor allem in der Inter-
aktion mit privatwirtschaftlichen aber auch in der mit staatlichen Akteuren. 

5.2 Nichtregierungsorganisationen als Vertragspartner im Gesundheitssystem 

Die Frage des Zugangs zu Medikamenten flir AIDS-Kranke ist allerdings nicht 
nur ein politisches Betatigungsfeld von nationalen und internationalen NGOs, 
sondern diese sind auch vielfach in Entwicklungsandern mit der Beschaffung und 
Verteilung von Medikamenten und dariiber hinaus mit der Pflege und Betreuung 
von AIDS-Kranken sowie der Pravention befasst. Sie sind also im Falle von 
HIV/AIDS, aber auch dariiber hinaus operational tatig und leisten eine Unterstiit-
zung der nationalen Gesundheitssysteme in Entwicklungslandern. 

Die Rolle und die Zunahme von NGOs in Gesundheitssystemen der Ent-
wicklungslander ist durch mehrere Prozesse beeinflusst: Zunachst hat die Einbin-
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dung privater Akteure und NGOs in die Gesundheitssysteme in Entwicklungslan-
dern aufgrund der kolonialen Vergangenheit und des Wirkens kirchlicher Organi-
sationen eine weit zuriickreichende Tradition, die allerdings durch die Bestre-
bungen vieler Staaten in der postkolonialen Phase, eine bedeutendere Rolle ein-
zunehmen, unterbrochen wurde. Die Aufbau von staatlichen Gesundheitssyste-
men gestaltete sich insbesondere in den armsten Landern aufgrund fehlender 
Ressourcen und Kapazitaten schwierig, so dass nach einiger Zeit wieder private 
(internationale) Akteure starker einbezogen wurden. Diese Entwicklung wird 
zudem durch eine allgemeinere Aufwertung der Rolle von NGOs in der Entwick-
lungszusammenarbeit verstarkt, die auch mit der Hervorhebung von *Good Go
vernance' durch die Geberlander und -organisationen seit den 1990er Jahren 
zusammen hangt, durch die NGOs oftmals als Kooperationspartner alternativ zu 
den von Korruption betroffenen Behorden und Regierungsstellen angesehen 
werden (vgl. Clayton et al. 2000: 2). Zudem fuhrten die neoliberal gepragten 
Reformen der Gesundheitssektoren in den 1990er Jahren zu einer Verlagerung 
von staatlichen Aufgaben auf private Anbieter, darunter oftmals internationale 
und nationale NGOs (vgl. Clayton et al. 2000: 3 f; Robinson 1997: 61). Letztlich 
hat die HIV/AIDS-Epidemie viele Lander mit schwachen Regelungskapazitaten 
und knappen fmanziellen Mitteln vor groBe, kaum zu bewaltigende Probleme 
gestellt, die das Eingreifen von externen Akteuren - so u. a. von bereits existie-
renden, aber auch von den zahlreichen aufgrund von HIV/AIDS neue entstehen-
den NGOs - erforderlich machten (vgl. Green/Matthias 1997: 12 ff). 

NGOs erbringen Leistungen in Gesundheitssystemen von Entwicklungslan-
dern, indem sie mit den Regierungen und staatlichen Behorden bei der Durchflih-
rung von Projekten kooperieren, von diesen oder internationalen Organisationen 
vertraglich eingebunden werden, bestimmte Leistungen zu erbringen (dies be-
wirkt z. T., dass NGOs verstarkt als Markt orientierte Akteure auftreten) oder 
indem sie sich unter Duldung des Staates in Bereichen betatigen, aus denen sich 
der Staat zurtickgezogen hat (vgl. Clayton et al. 2000: 12 f; England 2004; Har
ding 2003; Mills/Broomberg 1998: 18 ff; Robinson 1997; Slack/Savedoff 2001; 
speziell ftir HIV AIDS: Barnett et al. 2001). 

Ein Beispiel fur eine - zumindest von den meisten Beobachterlnnen so be-
wertetes - erfolgreiche VertragsschlieBung ist die Einbindung von NGOs in das 
brasilianische HIV/AIDS-Bekampfungsprogramm zwischen 1993 und 2002. Hier 
fuhrten liber 200 hauptsachlich nationale NGOs insgesamt 794 Projekte mit ei-
nem Gesamtvolumen von 25,6 Mio. US$ in den Bereichen Prevention, Behand-
lung und Pflege durch. Die Projekte wurden vom Gesundheitsministerium verge-
ben und durch die brasilianische Regierung und die Weltbank fmanziert (Connor 
2000). Die Weltbank gibt an, dass im Jahr 1997 60 % aller von ihr fmanzierten in 
Verbindung mit Gesundheit stehenden Projekte unter Beteiligung von NGOs 
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durchgefiihrt wurden (World Bank 1998: 4). In Afrika sind NGOs inzwischen die 
groBte Gruppe von Anbietern. Beispielsv^eise gewahrleisteten von NGOs betrie-
bene Krankenhauser in Tansania Ende der 1990er Jahre 43 % der insgesamt 
anfallenden medizinischen Arbeit, 40 % in Malawi und 34 % in Ghana, In Asien 
ist die Rolle von NGOs in dieser Hinsicht nicht ganz so herausragend. Hier be-
tragt deren Anteil an der Gesundheitsversorgung z. B. 13 % in Bangladesch und 
12 % in Indonesien. In Indien sowie in den meisten lateinamerikanischen Lan-
dern spielen NGOs eine vergleichsweise noch unbedeutendere Rolle, hier ist der 
Staat der primare Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen (vgl. Loewenson 
2003: 5; Medicus Mundi 1999; Clayton et al. 2000: 2; England 2004: 18 ff,). Die 
Art der Einbindung von NGOs in Gesundheitssysteme unterscheidet sich nach 
der Starke des Staates: Wahrend beispielsweise in Schwellenlandern wie Brasi-
lien NGOs primar vom Staat beauftragt und eingesetzt werden, wird dies in vie-
len armeren Staaten mit unzureichenden Kapazitaten und Ressourcen haufig von 
internationalen Organisationen und Entwicklungsbanken vorgenommen. 

In der Forschung und Diskussion zur Beteiligung von NGOs in nationalen 
Gesundheitssystemen werden sowohl Vorteile und positive Effekte als auch 
Nachteile und Gefahren benannt (im Folgenden: vgl. Clayton et al. 2000: 7 f; 
Green/Matthias 1997: 44 ff.; Loewenson 2003: 6 ff.; Mills/Broomberg 1998: 
23 ff.; Robinson 1997: 62 ff.; World Bank 2004: 151). So wird hervorgehoben, 
dass NGOs zusatzliche Ressourcen einbrachten, qualitativ hochwertige Dienst-
leistungen zu niedrigen Kosten anboten, besser auf Bediirfnisse der lokalen Be-
volkerung und indigener Bevolkerungsgruppen eingingen und flexibler seien. 
Andere Untersuchungen konstatieren hingegen, dass staatliche Einrichtungen 
besser geeignet seien, lokale Gemeinden zu versorgen. Es gebe beispielsweise 
kaum Beweise dafur, dass NGOs in der Versorgung von Armen mit Gesund
heitsdienstleistungen effektiver seien. Auch wird haufig der verbreiteten Annah-
me widersprochen, NGOs seien immer flexibler als staatliche Btirokratien. 
Grundsatzlich herrscht in der wissenschaftlichen Forschung und unter den Prakti-
kern der Entwicklungszusammenarbeit Uneinigkeit darliber, ob die Arbeit von 
NGOs in Gesundheitssystemen effektiver als die der staatlichen Anbieter ist bzw. 
wird betont, dass diese Frage nicht einheitlich beantwortet werden konne, da die 
Wirksamkeit von NGOs von der konkreten Situation im konkreten Aufgabenge-
biet abhange. Als Gefahr der umfassenden Einbindung von NGOs in nationale 
Gesundheitssysteme wird haufig gesehen, dass dies keine nachhaltigen Strukturen 
entstehen lasse und eine Abhangigkeit von privaten, oftmals auslandischen An
bietern und Geldern entstehe. Zudem konnten groBe NGOs in Konkurrenz zum 
Staat treten und ihn gar ersetzen. Synergien zwischen dem Wirken von NGOs 
und staatlichen Einrichtungen seien notwendig, damit positive Ergebnisse be-
wirkt werden konnten, so die mehrheitliche Auffassung. Wenn diese ausblieben 
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und eine Duplikation von Strukturen oder eine Konkurrenzsituation erzeugt wer-
de, blieben Erfolge aus und Ineffizienzen entstunden. 

Oftmals sind aber auch trotz ~ oder gerade aufgrund - des Abweichens der 
NGOs von staatlichen Konzepten positive Effekte ftir die Gesundheitsversorgung 
und die Einbeziehung von Armen zu sehen, da die Interessen der nationalen Eli-
ten in vielen Fallen nicht sozialpolitisch ausgerichtet sind und die Situation armer 
Bevolkerungsschichten vernachlassigen. Internationale und nationale NGOs 
erzeugen dann ein Gegengewicht zur nationalen Politik und vertreten die Interes
sen der Armen und Marginalisierten. So sind vielfach auch Spannungen zwischen 
NGOs und dem Staat bzw. der Regierung vorhanden, insbesondere wenn die 
NGOs die ihnen zugedachten operationalen Funktionen iiberschreiten und politi-
sche Aktivitaten entwickeln. Dies passiert relativ haufig, da die NGOs in den 
Entwicklungslander in der Kegel mit der unzureichenden Gesundheitsversorgung 
und Armut groBer Bevolkerungsteile konfrontiert sind, diese selbst nicht mindern 
konnen und folglich auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen und auf eine 
Intensivierung der staatlichen MaBnahmen drangen. Hier wird deutlich, dass die 
bereits mehrmals beschriebene Vermischung der unterschiedlichen Funktionen 
von NGOs in der Global Health Governance oftmals auch die NGOs betrifft, die 
eigentlich nur als Dienstleister in den Gesundheitssystemen der Entwicklungslan
der agieren wollen. 

Die operationalen Handlungen von NGOs sind jedoch in erster Linie durch 
Kooperationen von NGOs mit Nationalstaaten und internationalen Organisatio-
nen sowie mit der Privatwirtschaft gepragt. Dies schlieBt jedoch Konflikte nicht 
aus, zum einen wenn die Tatigkeiten der NGOs durch staatliche oder privatwirt-
schaftliche Akteure behindert werden, zum anderen wenn die NGOs in der 
Durchfiihrung ihrer operationalen Handlungen auf Missstande in der Gesund
heitsversorgung reagieren und daraus politisches Handeln erwachst. 

5.3 Self-Empowerment im Bereich HIV/AIDS 

Ein Beispiel ftir die Self-Empowerment-Funktion ist das Handeln von Organisa-
tionen von AIDS-Kranken und -Betroffenen (People Living with HIV/AIDS, 
PLWHA) und deren Integration in Governance-Strukturen. Die Gruppe der 
PLWHA, zu der sowohl HIV-positive Personen als auch deren HIV-negative 
Lebenspartner, Familienangehorige und Freunde zahlen, fmdet oftmals weder in 
den politischen Kampagnen von NGOs noch in den Fragen der Bereitstellung 
von Gesundheitsdienstleistungen ausreichend Gehor. Insbesondere aufgrund der 
mit HIV/AIDS verbundenen Stigmatisierung und Diskriminierung der Betroffe
nen, der in vielen Landern der Welt zu gering ausgepragten Sensibilitat gegen-
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uber der AIDS-Epidemie als gesellschaftlichem Phanomen sowie der Reduzie-
rung von PLWHA auf die Funktion passiver Empfanger medizinischer MaBnah-
men werden die Interessen und Bedtirfnisse dieser Personengruppe nicht hinrei-
chend wahrgenommen. NGOs in diesem Bereich erfullen deshalb sowohl politi-
sche als auch operationale Funktionen, indem sie zum einen durch advokatori-
sche Aktivitaten auf einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel im Hinblick 
auf die Rolle von PLWHA hinarbeiten, zum anderen durch operationale Tatig-
keiten an der Verbesserung der Gesundheitsversorgung der betroffenen Personen 
mitwirken. Ausgangspunkt ihrer Aktivitaten ist die Uberzeugung, dass PLWHA 
starker in Strategien der AIDS-Bekampfung eingebunden werden sollten, urn die 
gesellschaftliche Ausgrenzung zu uberwinden, ihre Bedtirfnisse als Zielgruppe 
der AIDS-Aktivitaten zu verfolgen und ihr Potential bei der Bekampfling der 
AIDS-Epidemie zu nutzen (vgl. Hetzel 2002). 

Die ersten Organisationen in diesem Bereich entstanden in den achtziger 
Jahren als lokale Selbsthilfegruppen von AIDS-Kranken und/oder deren Angeho-
rigen zunachst in den Industrielandern und dann auch in den Entwicklungslan-
dern. Pioniere hierbei waren beispielsweise die AIDS Support Organisation in 
Uganda (1987), die Grupo Pela Vidda in Rio de Janeiro (1989), die Know Aids 
Society in Kenia (1990) oder die Jamaica AIDS Support-Gruppe (1991), die alle 
durch des Engagement von Betroffenen ins Leben gerufen wurden und sich als 
Forum fiir Selbsthilfe, Kommunikation und Empowerment von PLWHA etablier-
ten. Im Lauf der 1990er Jahre bildeten sich dann regionale (z. B. Asia Pacific 
Network of People Living with HIV/AIDS, Network of African People Living 
with HIV/AIDS) und globale Netzwerke (z. B. Global Network of People Living 
with HIV/AIDS, International Council of AIDS Service Organizations, Interna
tional Community of Women living with HIV/AIDS) heraus, die sowohl Capac
ity-building vor Ort betreiben als auch advokatorisch auf globaler Ebene auftre-
ten. Inzwischen ist davon auszugehen, dass mindestens 350 PLWHA-
Organisationen auBerhalb Westeuropas und Nordamerikas existieren (228 in 
Afrika, 63 in Asien, zehn in Osteuropa, 59 in Lateinamerika; USAID 2004). Wie 
einleitend bereits erwahnt, ist die Grenze zwischen NGOs und Selbsthilfegruppen 
gerade im Bereich HIV/AIDS oftmals sehr unprazise und einige Organisationen, 
die strenggenommen nicht die Kriterien einer NGO erfullen (z. B. GNP+, die 
groBtenteils staatlich fmanziert wird), werden in der Praxis dennoch als solche 
wahrgenommen und spielen eine zentrale Rolle sowohl in operationaler als auch 
in politischer Hinsicht, 
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Kasten 3: Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+) 

GNP+ entstand 1992 und ist eine Organisation von und fiir Menschen mit 
HIV/AIDS, in der ausschlieBlich Individuen organisiert sind. GNP+ ist ein Zusam-
menschluss von sechs regionalen Netzwerken und operiert mit einem zentralen Sek-
retariat von funf Mitarbeitem in Amsterdam. Koordiniert wird GNP+ von einem 
Vorstand, der sich aus je zwei Vertretem der Regionen zusammensetzt und uber ei-
nen 'International Coordinator' nach auBen vertreten wird. Rechtlich ist GNP+ eine 
Stiftung nach niederlandischem Recht und ihre Finanzierung erfolgt zum uberwie-
genden Teil durch das niederlandische AuBenministerium. Das ubergeordnete Ziel 
ist die Verbesserung der Lebensqualitat von PLWHA. Hierfiir verfolgt GNP+ Akti-
vitaten in den drei Hauptbereichen advokatorische Tatigkeit, Capacity-building und 
Kommunikation. Bis heute ist die Durchflxhrung der ,International Conference for 
People Living with HIV/AIDS' (die 2003 zum elften mal stattfand) und die Beteili-
gung an der Organisation der Intemationalen AIDS-Konferenzen eine der zentralen 
Aktivitaten. Des weiteren flingiert GNP+ als Koordinator fiir die Kommunikation 
zwischen den PLWHA-NGOs und dem Global Fund und ist eine der treibenden 
Krafte hinter der den Global Fund untersttitzenden Kampagnen. GNP+ arbeitet dar-
tiber hinaus eng mit dem Intemationalen Roten Kreuz zusammen und kooperiert in 
Projekten zur Entwicklung eines intemationalen Verhaltenskodizes fur die Aktivita
ten von NGOs in der Bekampfung von HIV/AIDS. 

Kasten 4: International Council of AIDS Service Organizations (ICASO) 

ICASO, 1991 gegriindet und beim ECOSOC akkreditiert, ist ein Zusammen-
schluss nationaler und lokaler AIDS-Service-Organisationen, der von einem Sek-
retariat in Toronto koordiniert wird. Ahnlich wie GNP+ basiert ICASO auf regio
nalen Netzwerken, jedoch mit dem Unterschied, dass bei ICASO in diesen Netz
werken keine Individuen, sondern NGOs zusammengeschlossen sind. Der Vor
stand von ICASO besteht aus funf Reprasentanten der Regionen so wie 5 weiteren 
Personen und wird vertreten von einem Exekutivdirektor. Finanziert wird ICASO 
sowohl von staatlichen (CIDA, UNAIDS) als auch von privatwirtschaftlichen Ak-
teuren (Ford Foundation, Gates Foundation, GlaxoSmith Kline's Positive Action 
Programme). Hauptaktivitaten sind die Unterstutzung von NGOs und lokalen 
Selbsthilfegruppen durch Capacity-building (formuliert und umgesetzt im Rah-
men der Global Initiative), die stellvertretende Interessenvertretung von PLWHA 
durch Advocay auf nationaler und globaler Ebene (v. a. im Zusammenhang mit 
der UNGASS-Deklaration, bei der ICASO die Aktivitaten der NGOs bundelte, 
so wie der UN-Konsultationen zu HIV/AIDS und Menschenrechten), die Unter
stutzung der Forschung nach einem AIDS-Impfstoff sowie die Beteilung an der 
Organisation der Intemationalen AIDS-Konferenzen. ICASO agiert als Koordina
tor und Ansprechpartner zwischen Global Fund und Nord-NGOs und ist ebenso 
wie GNP+ federflihrend an der Kampagne ,Fund the Fund' und der Entwicklung 
des intemationalen Verhaltenskodizes fiir HIV/AIDS-NGOs beteiligt. 
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International fanden die Akivitaten und Forderungen der zahlreichen PLWHA-
Organisationen Niederschlag in drei zentralen Dokumenten: den Denver Prin
ciples (1983), der Declaration of the Paris AIDS Summit (1994) und der UN-
GASS-Declaration of Commitment on HIV/AIDS (2001). 

Bei den Denver Principles handelt es sich um die erste Internationale Erkla-
rung von PLWHA, in der diese eine Beendigung von Stigmatisierung und Dis-
kriminierung (z. B. am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche, in sozialen Kontex-
ten), die Partizipation an alien politischen Prozessen (z. B. in Organisationen, bei 
Konferenzen) sowie die Akzeptanz ihrer Rechte (z. B. Recht auf voiles Sexualle-
ben, auf qualitativ hochwertige medizinische Behandlung, auf ein Leben und 
Sterben in Wurde) einfordern. Verabschiedet wurden die Prinzipien auf dem 
zweiten National Forum on AIDS von Aktivisten in den USA. 

In der Declaration of the Paris AIDS Summit, die von 42 Staaten unter-
zeichnet wurde, wurde das Prinzip der starkeren Einbindung der Betroffenen 
(Greater Involvement of People Living with HIV/AIDS, GIPA) erstmals formali-
siert. Ausgehend von dem Anspruch, die Partizipation von PLWHA auf nationa-
ler, regionaler und globaler Ebene zu fordern und ein entsprechendes politisches, 
rechtliches und soziales Umfeld zu schaffen, verpflichteten sich die Staaten: 

„(...) to protect and promote the rights of individuals, in particular those living with 
or most vulnerable to HIV/AIDS, through the legal and social environment, (to) 
fully involve non-governmental and community-based organizations as well as peo
ple living with HIV/AIDS in the formulation and implementation of public policies, 
(and to) ensure equal protection under the law for persons living with HIV/AIDS" 
(zit nach UNAIDS 1999: lOf). 

Durch das Prinzip der GIPA wollte man zum einen den potentiellem Beitrag der 
PLWHA zur Bekamplung der AIDS-Epidemie anerkennen und zum anderen 
Raum flir die aktive Teilnahme von PLWHA in gesellschaftlichen und politi
schen Prozessen und Institutionen schaffen. 

Bestatigt wurden die GIPA-Prinzipien in der ,UNGASS Declaration of 
Commitment on HIV/AIDS', die von nahezu alien UN-Mitgliedsstaaten unter-
zeichnet wurde. Sie erkennt u. a. den Schutz der Menschenrechte der PLWHA 
als zentrales Element im Kampf gegen AIDS an, fordert die Etablierung von 
Mechanismen zur Integration von PLWHA, setzt Ziele fur die Implementierung 
umfassender Strategien zur Untersttitzung und Versorgung von PLWHA und 
fordert die Regierungen auf, nationale Strategien zur Starkung der Gesundheits-
systeme und der Behandlung von HIV/AIDS-Kranken zu entwickeln. Der UN-
GASS-Deklaration gingen zwei informelle Konsultationstreffen zwischen der UN 
und den nationalen Delegationen voraus, zu denen auch 26 NGOs geladen waren. 
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Insbesondere ICASO war in diesen Vorbereitungen stark vertreten, fiingierte als 
Koordinator der unterschiedlichen NGO-Aktivitaten, betrieb Lobbyarbeit bei den 
nationalen Delegationen und wirkte zusammen mit den anderen NGOS auf den 
Inhalt der Deklaration ein. Die UNGASS-Deklaration wird von zahlreichen 
NGOs als wichtiges Instrument betrachtet, das dazu dienen kann, die nationalen 
Regierungen und - uber deren Verpflichtung zur Schaffung forderlicher Rah-
menbedingungen indirekt auch die Privatwirtschaft - zur Verantwortung zu Zie
hen, sowie ihre eigenen politischen Positionen und operationalen Aktivitaten als 
Vertreter der PLWHA zu starken. 

Die Art der Interaktion zwischen PLWHA-NGOs und Akteuren des offentli-
chen und privatwirtschaftlichen Sektors variiert je nach Funktion, die die NGOs 
jeweils wahrnehmen (operational/politisch) sowie nach Grad der Einbindung der 
von HIV/AIDS betroffenen Personen in politische und okonomische Prozesse. 
Sind PLWHA-Organisationen wie im Beispiel der UNGASS-Deklaration poli-
tisch im Bereich der anwaltschaftlichen Tatigkeit und der Lobbyarbeit tatig, so 
stehen sie oftmals in Konflikt mit staatlichen Akteuren v. a. aus Entwicklungs-
landern, die zum einen die Bedeutung der HIV/AIDS-Epidemie geringer ein-
schatzen als viele NGOs und zum anderen nur zogerlich bereit sind, offentlich 
nationale Souveranitat und staatliche Aufgaben an andere Akteure abzugeben. 
Unterstiitzung erfahren PLWHA-Organisationen dagegen oftmals von internatio-
nalen Organisationen (v. a. UNAIDS) und einigen Industrielandern. Die Interak
tion mit privatwirtschaftlichen Akteuren spielt auf der Ebene der politischen 
Auseinandersetzung eine eher geringe Rolle, auch wenn nattirlich an die Verant
wortung der Unternehmen zum Einbezug und zur Forderung von PLWHA appel-
liertwird. 

Sind die PLWHA-NGOs dagegen liberwiegend vor Ort operational tatig, in-
dem sie an der Betreuung und Versorgung von PLWHA beteiligt sind oder Auf-
klarungs- und Informationskampagnen durchflihren, so ist ihr Verhaltnis zu staat
lichen Akteuren i. d. R. deutlich kooperativer, auch wenn sie hier von multi- und 
bilateralen Gebern oftmals mehr Unterstiitzung erfahren als von nationalen Auto-
ritaten. Dies andert sich jedoch mit steigendem Grad der Einbindung (zu den 
Stufen der Einbindung vgl. UNAIDS 1999: 3): Werden PLWHA nicht nur als 
Zielgruppe von Aktivitaten oder als Bereitsteller gesundheitsbezogener Dienst-
leistungen wahrgenommen, sondern geht es um ihren Einbezug in politische 
Prozesse und ihre Beteiligung an Entscheidungsstrukturen, so wird das Verhaltnis 
zu den staatlichen Akteuren deutlich konfliktiver. Lediglich im Exekutivrat des 
Global Fund sind PLWHA-Organisationen stimmberechtigt, bei UNAIDS sind 
sie zwar im Programme Coordinating Board vertreten, verfugen aber liber kein 
Stimmrecht. Auch als Privatpersonen sind PLWHAs i. d. R. kaum in politischen 
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Oder okonomischen Entscheidungsprozessen vertreten. In dieser Hinsicht gibt es 
somit erhebliches Konfliktpotential zwischen den beteiligten Akteursgruppen. 

6 Fazit 

Die Fallbeispiele zeigen, dass im Gesundheitsbereich NGOs sowohl in politi-
scher als auch in operationaler Hinsicht eine bedeutende Rolle einnehmen. Sie 
beeinflussen die Politikgestaltung, indem sie mit Kampagnen Missstande in Ge-
sundheitssystemen der Entwicklungslander, in den internationalen/globalen MaB-
nahmen und in der akuten BekampfUng von Krankheiten anprangern. Der Aus-
handlungsprozess der Doha-Deklaration kann hierflir als deutlichstes Beispiel 
angeflihrt werden, da NGOs infolge ihrer Kooperation mit einigen Regierungen 
von Entwicklungslandern und aufgrund von Lobbyarbeit und Kampagnenpolitik 
einen sehr groBen Einfluss auf diesen Kompromiss hatten. Auch die Einbezie-
hung von NGOs in die Entscheidungsstrukturen des Global Fund gibt ihnen eine 
bedeutende Position. In operationaler Hinsicht sind NGOs in einigen Entwick
lungslandern fiir eine auch nur minimale Gesundheitsversorgung unverzichtbar, 
in nahezu alien Entwicklungslandern zumindest ein wichtiger Bestandteil des 
Gesundheitssystems. Auch NGOs, die primar Self-Empowerment-Funktionen 
erbringen, sind sowohl in ihrer politischen Bedeutung als auch in ihrer Funktion 
der Versorgung der Betroffenen ein wichtiger Bestandteil der Global Health 
Governance Architektur und tragen dazu bei, jene Personen in den Mittelpunkt 
zu stellen, urn die es letztendlich bei aller Gesundheitspolitik geht: die von 
Krankheiten und mangelnder Gesundheitsversorgung betroffenen Individuen. 

Bezieht man die einleitend formulierte Frage nach Konflikt und Kooperation 
mit Akteuren des privatwirtschaftlichen und des staatlichen Sektors nun auf die 
unterschiedlichen Funktionen von NGOs, so kann zusammenfassend konstatiert 
werden, dass beide Interaktionsmuster in den jeweiligen Funktionen in unter-
schiedlicher Gewichtung und Auspragung vorhanden sind. 

Die politische Funktion beinhaltet relativ gleichgewichtig sowohl Konflikte 
als auch Formen der Kooperation. Zunachst ist eine starkere Einbindung von 
NGOs in Konsultationsprozesse (ECOSOC, WHO) oder Entscheidungsstruktu
ren (UNAIDS, Global Fund) festzustellen. In bestimmten Fragen werden Btind-
nisse mit internationalen Organisationen und Nationalstaaten im Konflikt mit 
anderen staatlichen oder privatwirtschaftlichen Akteuren geschlossen. Diese 
Btindnisse sind aber i. d. R. temporar und anlassbezogen, denn zu anderer Zeit 
oder in anderen Fragen konnen die Staaten und internationalen Organisationen, 
die NGOs vormals als Verbtindete ansahen, zu Gegnern und Objekten politischer 
Kampagnen werden. So werden die WHO und UNAIDS zwar z. T. von NGOs 
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als Verbtindete im Kampf far die Verbesserung der Gesundheitssysteme und des 
Gesundheitszustands der Armen gesehen, gleichzeitig aber immer wieder fur 
bestimmte MaBnahmen (oder unterlassene Mafinahmen) bzw. ftir generelle Stra-
tegien kritisiert. Das Verhaltnis zu staatlichen Akteuren ist somit insbesondere in 
politischer Hinsicht von einem Dualismus von Kooperation und Konflikt gepragt. 
Im Hinblick auf den Umgang mit der Privatwirtschaft uberwiegt trotz einiger 
politischer Kooperationen und Partnerschaften die Skepsis und eine opponieren-
de Haltung unter den NGOs. Gerade transnational Konzerne werden oftmals als 
Vertreter einer globalisierten Weltwirtschaft als Verursacher auch gesundheitspo-
litischer Probleme ausgemacht, so dass in der Kegel konfligierende Muster der 
Interaktion dominieren, bei denen NGO sich als Korrektiv zur neoliberalen Glo-
balisierung und dem sich ausweitendem Einfluss privatwirtschaftlicher Akteure 
verstehen. 

Die operationale Funktion von NGOs ist primar durch kooperative Interak-
tionsformen gekennzeichnet. Die Zusammenarbeit von NGOs mit staatlichen 
Akteuren sowie die Ubernahme ehemals staatlicher Aktivitaten hat deutlich zu-
genommen. Auch auf internationaler Ebene sind NGOs verstarkt in operationale 
Handlungen von internationalen Organisationen und GPPPs eingebunden. 
Gleichzeitig beginnen jedoch viele operational agierende NGOs auf Missstande 
politisch zu reagieren, etwa indem sie den Rtickzug des Staates kritisieren und 
ein verstarktes Engagement staatlicher Akteure einfordern. Das operationale 
Verhaltnis zur Privatwirtschaft ist in den letzten Jahren verstarkt durch Koopera
tionen und Partnerschaften gekennzeichnet, allerdings entstehen hierbei aufgrund 
unterschiedlicher Interessen, Handlungslogiken und politischer Positionen oft
mals Konflikte, sich die fiir beide Akteursgruppen negativ auswirken konnen. 

Die Self-Empowerment-Funktion beinhaltet politische und operationale E-
lemente, da sie sowohl auf die Vertretung der Interessen der von bestimmten 
Krankheiten Betroffenen als auch auf deren direkte Unterstlitzung durch konkrete 
Projekte abzielt. Wahrgenommen wird diese Funktion nicht selten von Organisa
tionen, die an der Grenze zwischen NGOs und informellen Grassroots-
Bewegungen auf der einen sowie tiberwiegend staatlich fmanzierten Organisatio
nen (QUANGOS) auf der anderen Seite liegen. Gerade Organisationen wie 
GNP+ und ICASO, die sich in diesem Graubereich bewegen, sind jedoch zentra-
le Akteure des Self-Empowerment von PLWHA. Untersttitzt werden PLWHA-
Organisationen haufig von Regierungen der Industrielander, die sich zum einen 
den 1994 in Paris verabschiedeten GIPA-Prinzipien verpflichtet fiihlen und des-
halb aktiv die Forderung von Betroffenen betreiben, zum anderen diese Organi
sationen auch als Mittel dazu verstehen, Regierungen der Entwicklungslander zu 
einem Wandel ihrer HIV/AIDS-Politiken zu bewegen. Die Konfliktlinien laufen 
somit im Bereich der Self-Empowermemt-Funktion nicht selten zwischen Allian-
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zen von NGOs, Industriestaaten und Internationalen Organisationen auf der einen 
und Regierungen von Entwicklungslandern auf der anderen Seite. Die Interaktion 
von NGOs mit privatwirtschaftlichen Akteure ist relativ limitiert, obwohl gerade 
diese durch entsprechende Personalpolitik sowie Arbeitsplatzprogramme einen 
wichtigen Beitrag zur Beteiligung Betroffener leisten konnten und ein entspre-
chendes Kooperationspotential mit PLWHA-Organisationen gegeben ware. Dass 
dieses nicht hinreichend genutzt wird, ist weniger auf das nattirlich auch vorhan-
dene Misstrauen der NGOs gegeniiber der Privatwirtschaft zuriickzufuhren als 
vielmehr darauf, dass PLWHA-Organisationen in erster Linie auf nationale Re
gierungen und deren Gesetzgebungskompetenz sowie internationale Organisatio
nen und deren Thematisierungsmacht fokussieren, urn ihre Interessen und Rechte 
durchzusetzen. 

Es ist deutlich geworden, dass im Gesundheitsbereich international und na
tional Formen der gesellschaftlichen Selbstregelung und Netzwerkregelung zu-
nehmen, wodurch vormals staatliche Formen der Regelung ersetzt oder erganzt 
werden. Dies ist jedoch nicht nur auf die Initiative Betroffener oder sozial und 
politisch engagierter Individuen zuriickzufuhren, sondern auch das Ergebnis 
staatlichen Handelns selbst. Viele Nationalstaaten und internationale Organisati
onen untersttitzen NGOs in ihren Aktivitaten, wobei die Motive unterschiedlich 
sind und von Empowerment und karitativen Uberzeugungen liber die Beteiligung 
an der Bereitstellung in offentlicher Dienstleistungen bis zum Wunsch nach Kon-
trolle der NGOs reichen konnen. Dies kann auch als Ergebnis der Interessen 
einiger Staaten angesehen werden, qua starkerer Einbindung von NGOs und 
starkerer Nutzung der Netzwerkregelung von Partnerschaften zum einen ihnen z. 
T. unliebsame Entwicklungslander zu umgehen, zum anderen die Entstehung 
politischer Autoritat auf der internationalen und multilateralen Ebene zu verhin-
dern. Beispielsweise wurde der Global Fund nicht nur deshalb auBerhalb des UN-
Systems und der WHO angesiedelt, da diese zu biirokratisch und unflexibel sind, 
sondern auch, da einige Industrielander keine Aufwertung und Starkung der 
WHO wollten, die bei einer Ausstattung der WHO mit den fmanziellen Mitteln 
des Global Fund zweifelsohne erfolgt ware. Netzwerkregelung ist also nicht per 
se mit Kooperation gleichzusetzen, auch wenn alle drei Akteurstypen daran parti-
zipieren. Global Health Governance als - wie einleitend defmiert - „die Gesamt-
heit aller nebeneinander bestehenden Formen der kollektiven Regelung zur Bear-
beitung internationaler und grenzuberschreitender Interdependenzprobleme im 
Gesundheitsbereich" ist von vielfaltigen und wechselnden Konflikt- und Koope-
rationsmustern gekennzeichnet. NGOs als Akteur dieser Global Health Gover
nance bewegen sich in ihrem Handeln dabei stets zwischen der Moglichkeit der 
Umsetzung eigener, emanzipatorischer Ziele und der Gefahr, von staatlich 
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und/oder privatwirtschaftlichen Akteuren kooptiert und fur die Durchsetzung von 
machtpolitischen und wirtschaftlichen Interessen genutzt zu werden. 
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Internationale Zivilgesellsehaft und Umweitpolitik: 
Kampfe um Hegemonie in Zeiten neoimperialistischer 
Globalisierung. Das Beispiel der biologischen Vielfalt 

Ulrich Brand und Christoph Gorg 

Hartnackig scheint sich eine Perspektive gegen vielerlei Erfahrungen zu halten, 
welche mit Zivilgesellsehaft jene Akteure bezeichnet, die auf verschiedensten 
gesellschaftlichen Terrains fiir das Gute kampfen. Dabei zeigt ein etwas genaue-
rer Blick, dass ein solches Verstandnis eher irrefuhrend ist, da es die komplexen 
Auseinandersetzungen in der Zivilgesellsehaft selbst um Problemwahrnehmungen 
und um Vorschlage zu ihrer Bearbeitung, um die Legitimitat von Akteuren und 
Politiken sowie deren hochst unterschiedliche inhaltliche Ausrichtung und Res-
sourcenausstattung auszublenden droht. Sie ist aber selbst nicht nur sehr hetero-
gen und enthalt auch privatkapitalistisch organisierte und v. a. am Eigeninteresse 
orientierte Akteure. Mehr noch: Sie ist strukturell auf den Staat und staatliche 
Entscheidungsprozesse bezogen und im eigentlichen Sinne ein Teil des erweiter-
ten Staates. Die Auseinandersetzungen im 'Vorfeld' des Staates oder internatio-
naler Institutionen sind selbst entscheidend ftir die Strukturierung staatlicher und 
intergouvernementaler Terrains sowie flir die Formulierung spezifischer Politi
ken. 

In diesem Beitrag mochten wir kurz die Diskussion um (Internationale) Zi
vilgesellsehaft skizzieren. Wir halten ein in der Tradition von Antonio Gramsci 
stehendes Verstandnis ftir angemessen, um aktuelle Entwicklungen kritisch zu 
begreifen. Hier wird Zivilgesellsehaft nicht als relativ eigenstandiger Bereich 
verstanden, sondern als systematisch auf den Staat bezogen. Daher gehen wir 
auch auf die gegenwartige Transformation von Staat und Staatensystem ein. Ein 
Schwerpunkt wird dann die Rolle von Nichtregierungsorganisationen (NRO) 
bilden. Dies ftihren wir an einem zentralen Bereich internationaler Umweitpoli
tik, namlich jenem zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung biologischer Viel
falt, aus. 

1 Die Debatte um den Begriff (internationale) Zivilgesellsehaft 

Seit den 1970er Jahren wurde der Begriff der Zivilgesellsehaft in Mittel- und 
Osteuropa von dissidenten Intellektuellen und Bewegungen verwendet. Sie beg-
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riffen damit gesellschaftliche Raume und Akteure, die sich vom Staat und seinem 
Anspruch, jegliches gesellschaftliche Leben zu kontrollieren, losen wollten (Kon-
rad 1985). Auch in afrikanischen und lateinamerikanischen Landern vereinigten 
sich in den 1980er Jahren unter dem Begriff der Zivilgesellschaft symbolisch 
Akteure, die Auseinandersetzungen gegen autoritare Regime ftihrten. Die staats-
sozialistischen und andernorts autoritaren Regime kamen auch deshalb ins Wan-
ken, weil Selbstorganisation, unabhangige Interessenartikulation und Politisie-
rung in nicht vom Staat kontrollierten Bereichen stattfand. Seit Ende der 1980er 
Jahre gewann der Begriff auch in der politischen und gesellschaftstheoretischen 
Diskussion in westlichen Landern an Bedeutung. Letzterer diente zur Formulie-
rung des Projekts einer 'radikalen Demokratie', das sich allerdings nicht mehr 
grundlegend kritisch auf die Grundstrukturen der blirgerlich-kapitalistischen 
Gesellschaft bezog. Politisch wurde er angesichts der immer offenkundiger wer-
denden Krise des Parteiensystems wichtig. Buttigieg (1994: 529) nennt den Beg
riff „eine Art magische Erklarungsformel", 

In groBen Teilen der Debatte um Zivilgesellschaft kamen (und kommen) In
ternationale Aspekte uberhaupt nicht vor, weshalb sie lange Zeit zu Recht als 
„provinzieH" (KoBler/Melber 1993: 61) bezeichnet wurde. Dies hat sich in den 
1990er Jahren teilweise geandert. Angesichts der Internationalisierung sozialer 
Strukturen und Prozesse wird in den letzten Jahren der Begriff der internationa-
len Zivilgesellschaft immer hSufiger verwendet. Dies geschieht insbesondere im 
Umfeld der UNO und den um sie herum agierenden NRO, aber auch in der sozi-
alwissenschaftlichen Theorie. Seit Ende der 1990er Jahre wird er auch fur die 
sich konstituierende internationale Protestbewegung wichtig. Fur den wesentlich 
auf Nationalstaaten bezogenen Begriff der Zivilgesellschaft wie auch fiir jenen 
der internationalen Zivilgesellschaft gilt, dass sie in unterschiedlichen theoreti-
schen Traditionen verwendet werden. 

/. / Vorherrschende Begriffe von Zivilgesellschaft 

Die aktuelle Karriere des Begriffs der Zivilgesellschaft begann in den 1970er 
Jahren. Gemeinsam ist den verschiedenen Verwendungen des Begriffs der Zivil
gesellschaft, dass fur institutionalisierte politische Prozesse die relativ freie Arti-
kulation und Organisierung von Interessen eine zentrale Voraussetzung ist und 
damit gesellschaftliche Konsense geschaffen werden. Daruber hinaus bestehen 
erhebliche Differenzen. Es handelt sich zunachst um eine Selbstzuschreibung 
politischer Akteure wie kritischen Intellektuellen, sozialen Bewegungen oder 
NRO, die von Medien und Regierungen als Fremdzuschreibung verstarkt wird. 
Prominentes Beispiel sind die erwahnten Auseinandersetzungen in den 1970er 
und 1980er Jahren in mittel- und osteuropaischen Landern. Hier ging es um ein 
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staatskritisches Projekt, das sich in der Folge aber zu einem entpolitisierenden 
entwickelte, weil sich die Zivilgesellschaft aus okonomischen Gestaltungsfragen 
heraushalten sollte (Haug 1994). In den liberalen Demokratien wird der Begriff 
im nationalstaatlichen Kontext insbesondere von kritischen Verbanden bzw. 
NGOs genutzt. In der Entwicklungspolitik gewann der Begriff Bedeutung, um 
freiwillige Vereinigungen in den Empfangerlandern zu identifizieren, die jenseits 
von Staat und Markt (vermeintlich) besser geeignet sind, entwicklungspolitische 
Ziele - wie Armutsbekampfung, Ressourcenschutz oder lokale Entwicklung - zu 
erreichen (Neubert 1997: 52-57). Teilweise wird der Begriff des Dritten Sektors 
synonym verwendet. Im radikaleren linken politischen Spektrum ist der Begriff 
seit Mitte der 1990er Jahre international dadurch bedeutend geworden, dass die 
mexikanischen Zapatistas von sociedad civil sprechen. Sie meinen damit jedoch 
weniger einen gesellschaftlichen Raum oder spezifische Akteure, sondern ~ als 
Teil der Suche nach einer veranderten politischen Sprache - die fur Emanzipati-
on kampfenden Menschen (Cecena/Holloway 2001). In Venezuela bezeichnet 
sich umgekehrt derzeit die rechte Opposition gegen die Chavez-Regierung als 
sociedad civil, die Anhanger demgegentiber SL\S pueblo. 

In der jungeren gesellschaftstheoretischen Debatte hat der Begriff v. a. in 
den liberalen Stromungen der normativ ausgerichteten Diskurs- und Demokratie-
theorie (Habermas 1992; Cohen/Arato 1992; Rodel et al. 1989) wie auch im 
Kommunitarismus (Walzer 1995; Taylor 1995) breite Verwendung gefunden. 
Suchen Erstere eher nach Moglichkeiten, Demokratie neu zu begrtinden, geht es 
Letzteren darum, den gemeinschaftlichen Ressourcen der Gesellschaft, gemein-
samen Werten und Solidaritaten starkere Aufrnerksamkeit zu verschaffen (vgl. 
den tjberblick von Klein 2001; Schade 2002). Unter Zivilgesellschaft wird in 
beiden Ansatzen ein gesellschaftlicher Bereich verstanden, der weder Staat noch 
Okonomie ist. Es handelt sich um einen offentlichen Raum, in dem sich formal 
unabhangig und selbstorganisiert soziale Interessen formieren und artikulieren. 
Die Protagonisten der Debatte sprechen selbst von einer „Sphare des Offentlich-
Politischen" (Rodel et al. 1989), von „offentlichem Austauschen", von den „mei-
nungsbildenden Assoziationen" der Zivilgesellschaft(van den Brink 1995). Ha
bermas versteht Zivilgesellschaft als Teil der Offentlichkeit und Offentlichkeit 
(zusammen mit der Familie) als Teil der Lebenswelt (1992: 436). „Civil society 
is public society" (Pateman 1988: 102; einige Autorlnnen wie Walzer 1995 oder 
Cohen/Arato 1992 zahlen die Familie mit zur Zivilgesellschaft). 

Die Zivilgesellschaft ist politischer Herrschaft gegentibergestellt. Der Cha-
rakter der Freiwilligkeit ist dabei wichtig. Besonders pointiert formuliert Walzer 
(1995: 61), dass die zivile Gesellschaft der Ort sei, „wo weniger auf dem Spiel 
steht, wo Gewalt (zumindest prinzipiell) nur angewandt wird, um den Frieden zu 
erhalten und die Gleichheit aller Vereinigungen vor dem Gesetz zu gewahrleis-
ten". Es geht um den „offentlichen Raum der Meinungs- und Willensbildung" 
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(Rodel et al. 1989: 40), hier kann sich Gesellschaft autonom organisieren und 
politisch-offentlich artikulieren (Dubiel 1996: 39). „Modern civil society is cre
ated through forms of self-constitution and self-mobilization" (Cohen/Arato 
1992: ix). In der Zivilgesellschaft erfolgt das „Zusammenhandeln der Burger", 
die frei von egoistischen Interessen agieren (Rodel et al. 1989: 26). Zivilgesell
schaft ist damit v. a. ein selbstbeztiglicher, aber auch ein selbstbegrenzter Hand-
lungsrahmen, dem es um Einfluss, nicht aber um Macht geht. 

Normativ wird die Trennung von Staat und Gesellschaft als fi-eiheitsverbtir-
gend betrachtet. Habermas fasst die politischen Implikationen pragnant zusam-
men: 

„Die StoBrichtung radikaler Demokratisierung wird nun vielmehr gekennzeichnet 
durch eine Verschiebung von Kraften innerhalb einer prinzipiell aufrechterhaltenen 
'Gewaltenteilung'. Dabei soil nicht zwischen Staatsgewalten, sondem zwischen ver-
schiedenen Ressourcen der gesellschaftlichen Integration ein neues Gleichgewicht 
hergestellt warden. Ziel ist nicht mehr schlechthin die 'Aufhebung' eines kapitalis-
tisch verselbstandigten Wirtschafts- und burokratisch verselbstandigten Herrschafts-
systems, sondem die demokratische Eindammung der kolonialisierenden Ubergriffe 
der Systemimperative auf lebensweltliche Bereiche." (Vorwort in Habermas 
1962/1990:36) 

Die Strukturveranderungen des Kapitalismus spielen in dieser Debatte so gut wie 
keine Rolle und das Verhaltnis von Politik und Okonomie wird selten themati-
siert. Angesichts des emphatischen Verstandnisses von Offentlichkeit, die nicht 
heterogen, sondern homogen gedacht wird, bleibt zudem die Tatsache ausge-
blendet, dass zentrale gesellschaftliche Entwicklungen und Entscheidungen sich 
nicht offentlich vollziehen. In vielen Beitragen fmdet schlieBlich die feministi-
sche Kritik an der patriarchal strukturierten Zivilgesellschaft, der Art und Weise 
der Trennung von offentlich und privat - letzteres nicht im Sinne privatkapitalis-
tischer Produktion, sondern v. a. der Familie - sowie an der Gleichsetzung von 
Offentlichkeit mit Vernunft und Privatheit mit Affektivitat keine Berticksichti-
gung (vgl. dazu Pateman 1988; Maihofer 1991; Young 1995; zur Kritik an Ha
bermas vgl. Eraser 1994: 6. Kap.). Pateman (1988: 104) weist darauf hin, dass 
gerade die patriarchale Zivilgesellschaft die spezifisch moderne Form patriacha-
ler Herrschaft sei. Demgegentiber ist in den meisten Beitragen von 'den Btirgern' 
die Rede, spezifische Ungleichheitsverhaltnisse spielen keine Rolle. 

1.2 Zivilgesellschaft bei Antonio Gramsci 

In der historisch-materialistischen Theorie wurde der Begriff von Gramsci entwi-
ckelt, indem er die societa civile von der societa politica unterscheidet (burgerli-
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che Gesellschaft im Marxschen Sinne ist bei Gramsci die societa borghese). Ein 
in der Tradition Gramscis stehendes Verstandnis von Zivilgesellschaft unter-
scheidet sich fundamental vom liberalen. Zentral fiir die Differenzen sind das 
Verhaltnis von Staat und Zivilgesellschaft, normative oder analytische Perspekti-
ven sowie Fragen von Demokratie und Herrschaft. In seiner herrschaftstheoreti-
schen und -kritischen Ausrichtung ist er untrennbar mit den Begriffen Hegemonie 
und integraler Staat verbunden. Zivilgesellschaft ist also nicht die Sphare des 
Privaten, des Marktes und der Freiheit, sondern eine analytische Kategorie, um 
blirgerliche Herrschaft in den Blick zu bekommen. Die von Widersprlichen 
durchzogene burgerlich-kapitalistische Gesellschaft gewinnt durch die Existenz 
der Zivilgesellschaft ihre Stabilitat und Dynamik. Die Trennung von Staat und 
Gesellschaft wird also nicht normativ als freiheitsverbtirgend, sondern in ihrer 
Ambivalenz herrschaftskritisch verstanden. Es geht um die Identifizierung der 
„Unterdrtickung in der Gestalt der Freiheit" (Boer 1994: 568). 

Mit dem Begriff der Hegemonie nahm Gramsci eine entscheidende Erweite-
rung in der historisch-materialistischen Theorietradition vor. Politische Fuhrung 
und Herrschaft ausliben konnen die herrschenden Klassen nur, wenn ihre Projek-
te hegemonial sind (ders. GH 1: 101 f.). Hegemonie wird verstanden als Fahig-
keit der herrschenden Klassen, ihre Interessen dahingehend durchzusetzen, dass 
sie von den subalternen Klassen als Allgemeininteresse angesehen werden und 
dass es weitgehend geteilte gesellschaftliche Vorstellungen uber die Verhaltnisse 
und ihre Entwicklung gibt. Insofern ist Hegemonie ein Konsens der Regierten, 
der nicht nur die groBe Politik betrifft, sondern gerade den Alltagsverstand. Kon
sens ist weder eine passive Angelegenheit noch harmonischer Interessenaus-
gleich. Der Begriff ist vielmehr zu verstehen vor dem Hintergrund sozialer 
Kampfe und vor sich im politischen Prozess artikulierender (und teilweise erst 
bildender) Interessen. Hegemonie als Grundlage eines historischen Blocks bedarf 
eines realen, auch materiell errichteten Konsenses, ist also nicht bloB Schein. 
Herrschaft ist immer okonomisch, politisch und ideologisch und entsprechend 
sind Konsens und Hegemonie nicht nur innerhalb des Machtblocks, sondern 
gesamtgesellschaftlich entscheidend. Herrschaft ist zudem nicht nur Klassenherr-
schaft, sondern impliziert Verhaltnisse zwischen Geschlechtern, ethnischer Ab-
stammung, jung und alt sowie Ressourcenverfugung. 

Der gesellschaftliche Ort der Kampfe um Hegemonie ist nach Gramsci v. a. 
die societa civile (ders., GH 6: 1267). Sie besteht aus privaten formellen und 
informellen Initiativen und Gruppen, aus nicht privatkapitalistischen Organisati-
onen wie kleinen Initiativen oder formalisierten NGOs. Ihr gemeinsames Kenn-
zeichen ist, dass sie formell nicht Staat mit seinen verschiedenen Apparaten sind 
und nicht tiber legitime Gewaltsamkeit verfugen. Auch die Zivilgesellschaft ist 
von Machtbeziehungen (wenngleich mit anderen Modalitaten als im Staat, im 
engeren Sinne mit seinem Monopol legitimer Gewaltsamkeit), Konflikten und 
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Widerspriichen durchzogen und keineswegs einheitlich. Genau hier lag flir 
Gramsci die Ambivalenz der Zivilgesellschaft: Sie ermoglicht und sichert blirger-
liche Herrschaft und ist das Terrain, von dem aus sie entscheidend inft-age gestellt 
werden kann. 

Die Verbindung zwischen Staat im engeren Sinne mit seinen verschiedenen 
Apparaten und der Zivilgesellschaft, des privat organisierten Hegemonieappara-
tes, fasst Gramsci mit dem Begriff des erweiterten oder integralen Staates. „Aber 
was heiBt das anderes, als dass man unter Staat auBer dem Regierungsapparat 
auch den 'privaten' Hegemonieapparat oder Zivilgesellschaft verstehen muss." 
(GH 4: 816) Gramsci wendet sich gegen die Verwechslung von Zivilgesellschaft 
und politischer Gesellschaft (Staat im engeren Sinne), „denn es ist festzuhalten, 
dass in den allgemeinen Staatsbegriff Elemente eingehen, die dem Begriff der 
Zivilgesellschaft zuzuschreiben sind (in dem Sinne konnte man sagen, dass Staat 
= politische Gesellschaft + Zivilgesellschaft, das heiBt Hegemonic gepanzert mit 
Zwang)" (GH 4: 783). Das bedeutet nicht, dass liberale biirgerliche Herrschaft 
frei von Gewalt und Zwang ist. Allerdings dlirfen Hegemonic und Zivilgesell
schaft nicht gleichgesetzt werden. Die Zivilgesellschaft ist nicht der privilegierte 
oder gar einzige Bereich, in dem Hegemonic entsteht. 

Das Gramscianische Verstandnis von Zivilgesellschaft bedarf einer Prazisie-
rung des Hegemoniebegriffs, der allzu oft als „Residualkategorie" (Sablowski 
1994) verwendet wird. Auch der Begriff des integralen Staates ftihrt oft zu Miss-
verstandnissen. Allerdings ist ein Gramscianisches Zivilgesellschaftsverstandnis 
eher in der Lage als ein liberales, die gegenwartigen Veranderungen zu fassen. 
Nicht normative tJberhohung von Offentlichkeit und zivilgesellschaftlichen Ak-
teuren, sondern die herrschaftskritische Analyse der gegenwartigen Transforma-
tionsprozesse stehen im Zentrum. 

„Die Rekonfiguration der Zivilgesellschaft und anderer Kulturformen steht im Zu-
sammenhang mit der Verallgemeinerung des Besitzindividualismus, der Privatisie-
rung und der Okonomisierung von Institutionen innerhalb einer entstehenden Kultur 
des Marktes. Hierdurch wird es moglich, uber marktbestimmte Bediirfnisse einen 
Konsens erzeugen zu konnen" (Gill 2000: 45). 

Hirsch (2002: 178-186) spricht von einem „zivilgesellschaftlichen Totalitaris-
mus" im „nationalen Wettbewerbsstaat", denn die scheinbare Alternativlosigkeit 
neoliberalen Denkens und Handelns wird hier durchgesetzt und aufrechterhalten. 
Auch die Etablierung einer neoliberalen Gouvernementalitat (Brockling et al. 
2000) ist iiberwiegend ein zivilgesellschaftliches Projekt. 

Auch ein GroBteil der Gramscianischen Theorie bleibt in den Grundkatego-
rien androzentrisch. Feministische Kritiken und Forschungen werden kaum zur 
Kenntnis genommen, weshalb ein starker Klassismus und eine Fokussierung des 
Produktionsprozesses herrschen. Umgekehrt sind viele feministische Ansatze 
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immer weniger gesellschaftstheoretisch orientiert. Geschlechterverhaltnisse wer-
den mehrheitlich als nicht gesellschaftsstrukturierend angenommen. Dabei bietet 
der Hegemoniebegriff und das Insistieren darauf, dass verfestigte Institutionen 
wie der Staat soziale Verhaltnisse sind, einige Ankniipfungspunkte ftir feministi-
sche Perspektiven (vgl. etwa Sauer 2001: 76-89). Die meisten feministischen 
Arbeiten halten am Begriff der Offentlichkeit bzw. des sich verandernden Ver-
haltnisses von offentlich und privat fest. 

1.3 Internationale Zivilgesellschaft 

Die seit den 1980er Jahren tiefgreifenden gesellschaftlichen Transformationen 
bilden den Hintergrund des Aufstiegs des Begriffs der internationalen Zivilge-
sellschaft, womit Aspekte des internationalen Politischen jenseits einer staaten-
zentrierten Perspektive erfasst werden sollen. Czempiel (1993) pragte den Beg
riff der Gesellschaftswelt, die sich neben einer Staatenwelt entwickie. Das Ver-
standnis und die Einschatzung dieser Entwicklungen ist in verschiedenen theore-
tischen Schulen unterschiedlich. Konsens besteht darin, dass nichtstaatliche Ak-
teure heute eine grofiere Bedeutung in der international Politik haben, was mitun-
ter mit dem Begriff der (Global) Governance gefasst wird (CGG 1995). Zudem 
stellen Wissen und Kommunikationsmoglichkeiten eine wichtige Voraussetzung 
ihres Handelns dar. Und schlieBlich wird die Differenz zwischen dem nationalen 
und dem internationalen politischen System gesehen, insbesondere die Tatsache, 
dass Letzterem das Monopol legitimer Gewaltsamkeit fehlt und sich neben dem 
Volkerrecht ein Weltrecht herausbildet, an dem Staaten kaum beteiligt sind. 
Brunkhorst (1997: 900) spricht von einer „transnationalen Privatjustiz". Insge-
samt sind die Akteure internationaler Zivilgesellschaft immanenter Bestandteil 
der kapitalistischen Globalisierung, auch wenn sie sich radikal kritisch auf diese 
beziehen. 

Auch flir die Internationale Ebene wird der Begriff der internationalen Zivil
gesellschaft vielfach als mehr oder weniger diffuse Selbst- und Fremdzuschrei-
bung verwendet (s. o.). Angesichts seiner positiven Konnotation mit (welt-
)gesellschaftlichen Allgemeininteressen - an Naturerhalt, Gerechtigkeit, Be-
kampfung der Armut etc. - soil in politischen Auseinandersetzungen den eigenen 
Anliegen eine hohere Legitimitat verschafft werden. Pragnanteste Beispiele sind 
die diversen UNO-Konferenzen in den 1990er Jahren (u. a. zu Umwelt und Ent-
wicklung 1992 in Rio de Janeiro, zu Menschenrechten 1993 in Wien, zu Frauen 
1995 in Peking), auf denen sich die Zivilgesellschaft offentlich und gegeniiber 
Regierungen zu Wort meldete. Trotz aller Heterogenitat hinsichtlich der Interes-
sen, politischer Prioritaten und Aktionsformen konnte von einer strategischen 
Identitatspolitik gesprochen werden, die allerdings dazu tendiert, tatsachlich 
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bestehende interne Macht- und Interessendifferenzen auszublenden. So kam es 
etwa in den 1990er Jahren zu einer Spaltung von international agierenden GroB-
NRO wie Greenpeace und kleineren Organisationen oder Bewegungen (vgl. 
Wahl 1998). Zudem besteht eine klare Dominanz westlich orientierter NRO 
(Roth 2001: 58 f.). 

Ftir Regierungen und UN-System hat die diskursive Vereinheitlichung einen 
doppelten Vorteil: Zum einen erhalt international Politik selbst eine hohere Legi-
timitat, wenn die Zivilgesellschaft kooperiert. Zum anderen kann sie der interna-
tionalen Zivilgesellschaft bzw. spezifischen Teilen Legitimitat zu- oder abspre-
chen und die Terrains, auf denen zivilgesellschaftliche Akteure agieren konnen, 
ganz wesentlich mitstrukturieren. Bei den Verhandlungen von „soft issues" wie 
Umweltfragen oder Menschenrechten, darf die Zivilgesellschaft an den Verhand-
lungstisch, bei den Entscheidungen im Rahmen der Welthandelsorganisation 
WTO oder bei der Gruppe der Acht (machtigsten Lander) wird sie ausgegrenzt 
oder hochgradig selektiv eingeladen. Mit der zunehmenden Bedeutung internati-
onaler Politik agieren auch die Verbande privatkapitalistischer Unternehmen 
zunehmend unter dem Begriff der Zivilgesellschaft. Spatestens hier wird eine 
Ausblendung von ftmdamentalen Interessendifferenzen zugunsten einer starkeren 
Wahrnehmung durch staatliche Akteure politisch naiv oder fahrlassig. Dennoch 
(oder deswegen) wird der Begriff der zivilgesellschaftliche Organisationen, zu 
denen auch Unternehmensverbande gezahlt werden, von der UNO stark gemacht. 

Seit den Protesten in Seattle Ende 1999 gegen die WTO fmdet der Begriff 
der internationalen Zivilgesellschaft zunehmende Berticksichtigung, um das Neue 
dieser Bewegung zu fassen (Kaldor 2000). 

Im liberalen Verstdndnis wird mit internationaler Zivilgesellschaft ein of-
fentlicher Raum benannt, in dem ein bestimmter Akteurstyp agiert (Lipschutz 
1992; Falk 1996; Dryzek 1999). Kaldor (2000: 107) unterscheidet drei Bedeu-
tungen von globaler Zivilgesellschaft: ein staateniibergreifend agierender Non-
Profit-Sektor zwischen Staat, Markt und Familie; ein Bereich zwischen Staat und 
Familie, zu der der Markt zahlt sowie in einer engen, haufig benutzten Variante 
lediglich „advocacy networks". Eine Gruppe sozialdemokratischer Intellektueller 
sieht das Ziel der globalen Zivilgesellschaft, bestehend aus Vereinen, Btirgerini-
tiativen und NGOs, in der „Verbesserung der Lebensbedingungen der einzelnen 
und der Gesellschaft" und sie ist „Ausdruck der hohen moralischen Standards, 
die viele Formen sozialen Engagements in der Welt auszeichnen" (Gruppe von 
Lissabon 1997: 37). 

Die Entstehung bzw. Notwendigkeit einer internationalen Zivilgesellschaft 
wird konstatiert vor dem Hintergrund fehlender demokratischer Prozeduren und 
Strukturen auf internationaler Ebene, der Vermachtung des internationalen Sys
tems sowie einer mangelnden Problemlosungskapazitat der einzelnen Staaten und 
des Staatensystems. Es wird eine „Krise des Regierens" (Zurn 1998: 10) festge-
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stellt, weshalb staatliche Steuerungsfahigkeit durch internationale Kooperation 
zurtickzugewinnen sei. Angesichts der aktuellen Globalisierungsprozesse wiirden 
sich komplementar zu okonomischen und staatlich-politischen Strukturen und 
Prozessen auch entsprechende „zivilgesellschaftliche" internationalisieren (vgl. 
Forschungsgruppe Weltgesellschaft 1996). Kaldor (2000) formuliert normativ in 
Anlehnung an Elias das Projekt einer „civilising globalisation". Der Begriff im-
pliziere ein „move-away from state-centred approaches" und verweist auf eine 
Ausweitung „of an international rule of law guaranteed by a range of interlocking 
institutions" (108). Zentral daftir sei eine internationale Zivilgesellschaft. 

Die Idee einer weltweiten Offentlichkeit spielt in der Debatte urn internatio
nale bzw. transnationale Demokratie eine Rolle (vgl. Gorg/Hirsch 1998). Insbe-
sondere deliberative Verfahren werden vorgeschlagen (Dahl 1994, Dryzek 1999). 
Der Offentlichkeit wird ein rationalisierender Effekt zugeschrieben. Fur Dryzek 
(1999: 44) handelt es sich urn ein „realm of freedom in political inovation that 
stands in marked contrast to the realm of necessity occupied by the state". Die 
wirkliche Macht der internationalen Zivilgesellschaft sei kommunikative Macht. 
Auch Turner (1998) sieht die internationale Zivilgesellschaft als Ort offentlicher 
Debatten und zudem als einen der Gewaltfreiheit. Colas (1997: 261) zu Folge ist 
mit „international civil society" ein „space where international social movements 
pursue their political goals" gemeint. Allerdings verkennt dieses Verstandnis von 
internationaler Zivilgesellschaft, dass viele zivilgesellschaftliche Akteure gar 
nicht im offentlichen Raum agieren, sondern in difftisen Netzwerken Lobbyarbeit 
gegenuber staatlichen und privatkapitalistischen Akteuren betreiben. In dieser 
Diskussion spielen auch Fragen weltweiter Vergemeinschaftung eine groBe Rolle 
(Klein 2001: 214-218). 

Auch im Umfeld der Diskussion um Global Governance wird der internatio
nalen Zivilgesellschaft eine Funktion gegenuber dem Staat zugewiesen. Hier geht 
es allerdings weniger um Offentlichkeit. Es bedtirfe einer „Korrekturinstanz", die 
einen moglichst „produktiven Beitrag zur politischen Steuerung" zu erbringen 
habe (Messner/Nuscheler 1996: 4; zur Kritik Brand et al. 2000). In jungeren 
Ansatzen der „global public policy" erhalten zivilgesellschaftliche Akteure als 
Teil globaler Politiknetzwerke neben Staaten, internationalen Organisationen und 
der Privatwirtschaft einen positiven Stellenwert bei der Bearbeitung von Proble-
men (Reinicke 1998). Zivilgesellschaftliche Akteure werden hier eher in ihrer 
Funktion gesehen, effizientere Politikergebnisse und staatlichen Akteuren Legi
timation zu verschaffen. 

Andere Arbeiten untersuchen die Akteure empirisch. Hier wird haufig an 
Walkers Begriff der „critical social movements" angeschlossen (1988: 61 f). 
Auch in jungeren Forschungen zu NGOs spielt die international Zivilgesellschaft 
eine Rolle (Brunnengraber et al. 2001). Einige setzen international agierende 
NGOs mit internationaler Zivilgesellschaft gleich (NOlke 1997). Auch Turner 
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(1998) sieht die globale Zivilgesellschaft zuvorderst als Akteur, der sich aus 
NGOs zusammensetzt. Allerdings erganzt er diesen urn soziale Bewegungen. 
Beide Akteurstypen weisen auf bestimmte Probleme bin, beeinflussen kurzfristig 
Politik und verandern langerfristig offentliches Bewusstsein, womit sich die Pa
rameter legitimen Handelns der Staaten verschieben. Rucht (1996) hat den Beg-
riff der „multinationalen Bewegungsorganisation" eingefiihrt, urn einen bestimm-
ten Typus von NGO zu charakterisieren. Gut untersucht ist die internationale 
Frauenbev^egung (Ruppert 1998; Lenz et al. 2000), wobei in diesen Arbeiten 
nicht mit dem Begriff der Zivilgesellschaft operiert wird. Eher am Rande wird 
analytisch und normativ die Position vertreten, dass die globale Zivilgesellschaft 
zuvorderst an Staaten vorbei die Bevolkerung sensibilisieren mlisse und damit 
privatkapitalistische Unternehmen unter Druck setzen konne (Wapner 1996). 

Zv^ei weitgehend geteilte Annahmen der Diskussion um internationale Zi
vilgesellschaft werden inzvy îschen empirisch infrage gestellt: Dass deren Akteure 
erstens ein hohes MaB an Unabhangigkeit von Regierungen batten und zweitens 
in sich relativ homogen seien (vgl. flir die deutschsprachige Diskussion: 
Walk/Brunnengraber 2000; Brand 2000; Heins 1999). Ahnlich wie bei der auf 
den Nationalstaat bezogenen Diskussion bleibt bei der liberalen Variante die 
grundlegende Konstitution von Gesellschaften und Staatensystem als herrschafts-
fbrmiger und konkurrenzvermittelter Prozess ausgeblendet. Insgesamt bleiben 
Geschlechterverhaltnisse (Ruppert 1998: 27-55), das Verhaltnis von Politik und 
Okonomie wie auch die in der offentlichen Diskussion normalerweise nicht oder 
kaum verhandelten Aspekte unterbelichtet (zur Kritik auch Demirovic 1997: 244-
247). 

L4 Der Begriff in der kritischen Internationalen Politis chert Okonomie 

Lange Zeit wurde nicht nur im Mainstream der Internationalen Beziehungen 
internationale Hegemonic als Konfiguration begriffen, in der es eindeutig domi-
nierende Staaten gibt, die das kapitalistische Weltsystem wesentlich ermoglichen, 
sondern auch in kritischen Ansatzen (ftir die Weltsystemtheorie vgl. Wallerstein 
1984; ftir die Regulationstheorie vgl. Lipietz 1987 und Mistral 1986; kritisch 
Bieling/Deppe 1996: 730-732). Robert W. Cox (1987; 1993) offiiete diese Per-
spektive: Er versteht unter Hegemonic ein Verhaltnis sowohl zv^ischen Staaten 
als auch zwischen Klassen, das neben Gewalt auch auf Konsens beruht, da den 
subalternen Staaten und Klassen durchaus ideologische und materielle Gratifika-
tionen zukommen. 

„World hegemony is describable as a social structure, an economic structure, and a 
political structure; and it cannot be simply one of these things but must be all three. 
World hegemony, furthermore, is expressed in universal norms, institutions and 
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mechanisms which lay down general rules of behaviour for states and for those 
forces of civil society that act across national boundaries - rules which support the 
dominant mode of production." (Cox 1993: 62) 

Gramsci und sein Verstandnis der Zivilgesellschafl woirden damit internationali-
siert (vgl. auch Scherrer 1998; Borg 2001: 96-126). 

Die Internationalisierung von Politik und Zivilgesellschafl zeigt an, dass 
sich soziale Herrschaft 'multiskalar' herstellt, d. .h. der Nationalstaat ist nicht 
(mehr) die Uberragende Ebene, auf der sich soziale Prozesse materiell verdichten 
(Jessop 1997; Winter 2003). Dennoch tragen Staaten bzw. deren Apparate wei-
terhin v^esentlich zur Sicherung sozialer Kohasion in klassengespaltenen Gesell-
schaften sowie zu der Aufrechterhaltung der politischen und der ideologischen 
Funktion bei (Panitch 1994: 63 ff.). 

Der Begriff der internationalen Zivilgesellschaft verdeutlicht, dass Staaten 
nicht die einzigen internationalen politischen Akteure sind. Die Entstehung von 
Governancemechanismen wird nicht als Beleg einer Demokratisierung internati
onal Politik gedeutet, sondern als machtformiger und ambivalenter Prozess, dem 
Legitimitat fehlt und der in Grauzonen stattfmdet - und dennoch Potenziale bein-
haltet (Gorg/Hirsch 1998). Cox (1999: 13-15) weist darauf hin, dass ein wesent-
liches Merkmal der Zivilgesellschaft heute rechtspopulistische Bew^egungen und 
die Unterwelt seien, die sich mit dem neoliberalen Modell artikulieren. 

Im Gegensatz zur liberalen Staats- und Demokratiediskussion wird in der 
historisch-materialistischen nicht davon ausgegangen, dass es zu einer Krise des 
Regierens kommt, weil durch die Internationalisierung soziookonomischer Pro
zesse der Staat an Regulierungsfahigkeit eingebtlBt habe. Vielmehr wird die 
Transformation des Staates samt seiner Erweiterung festgestellt, was Teil sich 
verandernder gesellschaftlicher Strukturen und Krafteverhaltnisse ist. Hier spie-
len Auseinandersetzungen innerhalb der nationalen wie internationalen Zivilge
sellschaft bzw. ihre sich verandernden Strukturen eine entscheidende Rolle. Die 
dominante Entwicklung auf internationaler Ebene lasst sich mit den beiden Beg-
riffen „neuer Konstitutionalismus" (Gill 2000: 43-45) und ^Internationalisierung 
des Staates" (Hirsch 2002: 130-141) begreifen. 

Der Gramscianische Begriff der Zivilgesellschaft ist nicht ohne weiteres auf 
die Internationale Ebene zu ubertragen, denn er ist stark an die nationalstaatliche 
Ebene gebunden. Zumal der Begriff der Hegemonie allzu oft an die Pax Ameri
cana angelehnt zu sein scheint (Bieling/Deppe 1996: 734; Winter 2003). Unge-
klart ist bislang das Verhaltnis von Staatensystem und Klassenverhaltnissen auf 
internationaler Ebene und zudem ist in maBgeblichen Arbeiten eine deutliche 
Fixierung auf die transnational Managerklasse festzustellen (zur Kritik vgl. 
Scherrer 1998: 163-172). Wie flir den allgemeinen Begriff gilt auch fiir jenen der 
internationalen Zivilgesellschaft, dass er wenig geschlechtssensibel ist, umge-
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kehrt ein Gramscianischer Begriff keinen Eingang in feministische Forschungen 
fmdet. 

Ein Gramscianisches Verstandnis von (internationaler) Zivilgesellschaft 
impliziert, dass alternative Strategien oder gar 'gegenhegemoniale' Projekte zwar 
innerhalb der Zivilgesellschaft entstehen konnen, aber nie durch die Zivilgesell
schaft als Ganzes. Diese Einsicht steht gegen das liberale Verstandnis (internati
onaler) Zivilgesellschaft. Ein liberales und normatives Verstandnis von Zivilge
sellschaft droht zudem auszublenden, dass es nicht nur darum geht, die bestehen-
den Oder sich entwickelnden Orientierungen und Terrains zu nutzen, sondern 
dass die Herstellung von Orientierungen und Terrains selbst ein hochgradig 
machtfbrmiger Prozess ist. Genau dies kommt mit dem Begriff der Hegemonic in 
den Blick und deshalb offnet ein hegemonietheoretischer Zivilgesellschaftsbeg-
riff analytisch und politisch mehr Denk- und Handlungsraume. Von Hegemonic 
kann u. a. dann gesprochen werden, wenn subalterne Akteure diese machtformig 
strukturierten Terrains akzeptieren. Auch die Produktion des Raums wird selbst 
zu einer ganz entscheidenden Machtstrategie, denn in spezifischen Raumen kon
nen bestimmte Akteure ihre Interessen eher durchsetzen als andere. 

Auch kritische zivilgesellschaftliche Akteure konnen sich in ihrem Handeln 
nicht einfach gesellschaftlichen Krafteverhaltnissen sowie der hegemonialen 
Ausrichtung des Staates und seiner Apparate entziehen (heute eben einer wettbe-
werbsstaatlichen), selbst wenn sie kontrare Positionen vertreten und entsprechen-
de Ziele verfolgen. NGOs und soziale Bewegungen sind als Teil des neoliberal 
erw^eiterten Staates zu begreifen und nicht als ein abstraktes Gegenuber. Selbst 
wenn sie sich inhaltlich einer neoliberalen Politik entgegenstellen operieren sie 
immer auf seinem Terrain und sind im Guten wie im Schlechten von den Struktu-
ren staatlicher Politik abhangig. Haufig bilden sie Vorfeldorganisationen staatli-
cher Apparate, insbesondere von Ministerien, sowie spezifischer internationaler 
Institutionen. 

In Zeiten, in denen sich unter dem Begriff der Globalisierungskritik die 
praktische wie theoretische Kritik an den Verhaltnissen intensiviert, ist die analy-
tische Starkung einer Gramscianischen Perspektive auch politisch-strategisch 
bedeutsam. Denn dies kann den Blick emanzipativer Akteure erweitern iiber die 
normativ tiberladene (Selbst-)Zuschreibung der Zivilgesellschaft als Ort des Gu
ten, von dem aus staatlich-politische ReguUerungen gegen die negativen Auswir-
kungen des Globalisierungsprozesses erwirkt werden mtissen. Notwendig ware 
ein Verstandnis, dass die neoliberale Globalisierung nicht nur okonomisch und 
politisch, sondern zuvorderst zivilgesellschaftlich vorangetrieben wird und im 
Alltagsverstand eine starke Kasematte besitzt. Insgesamt ist es notwendig, ein 
alternatives Verstandnis von Globalisierung, Staat und Zivilgesellschaft zu ent-
wickeln und zu verbreiten. 
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2 Zivilgesellschaft und Internationale Umweltpolitik 

Transformationen der gesellschaftlichen Naturverhaltnisse gehoren zu den zent-
ralen Elementen einer postfordistischen Restrukturierung der Gesellschaft. Diese 
Transformationen spielen sich nicht nur auf dem expliziten Feld der Umweltpoli
tik ab, sondern sie sind mit z. T. ganz anders gelagerten Prozessen und Konflik-
ten verbunden. Neuere technische Optionen, wie die Mikroelektronik, ermogli-
chen eine „time-space-compression" (David Harvey), die weitreichende Auswir-
kungen hat. Kommunikationen beschleunigen und verdichten sich, Produktions-
prozesse und Ressourcenfltisse werden weltweit reorganisiert, Konsumnormen 
tiefgreifend verandert. Trotzdem ist es verfehlt, in diesem Zusammenhang von 
einer „Entstofflichung" der Weltwirtschafl (so etwa Albert et al. 1999) zu spre-
chen, was impliziert, dass damit gleich noch die okologischen Probleme mit 
gelost wlirden. Bei solch einer Suche nach zupackenden Deutungen wird verges-
sen, dass auch eine 'virtuelle Okonomie' auf materiellen Bedingungen basiert, 
dass die Verbreitung und Verarbeitung von Informationen und Kommunikationen 
auf einem sich eher beschleunigendem Umsatz von PCs, Notebooks und Handys 
beruhen, die produziert und entsorgt werden mtlssen - mit noch unbekannten 
Folgewirkungen und Problemen. 

2.1 Das Konfliktfeld Schutz und nachhaltige Nutzung biologischer Vielfalt 

Und trotzdem wird eine neue Entwicklung sichtbar. Obwohl die okologischen 
Probleme des „fordistisch-fossilistischen Entwicklungsmodells" (Elmar Altvater) 
auch in Zeiten der Globalisierung gravierend sind, treten neben diese Konflikt-
felder, wie etwa die Klima- oder Ozonproblematik, vermehrt Konfliktlinien, die 
an neuen Technologien und damit verbundenen neuen soziookonomischen Wi-
derspriichen ansetzen (Hein/Fuchs 1999). An zentraler Stelle rangiert dabei ne
ben der Mikroelektronik der Einsatz neuer bio- und gentechnologischer Verfah-
ren. Von den Entwicklungen im Bereich der Mikroelektronik abhangig und sich 
gleichzeitig neue nattirliche Ressourcen erschlieBend, gehen von den Industrien, 
die auf der Anwendung der Biowissenschaft beruhen, die starksten Impulse zur 
Neugestaltung der Naturverhaltnisse aus. Die Goldgraberstimmung, die im Feld 
der Verwendung genetischer Ressourcen im Agrar- und Pharmabereich lange 
Zeit vorherrschend war, hat erste Risse bekommen. Zumindest die 'griine Gen-
technologie' in Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion stoBt nicht nur aus 
technischen Grunden und wegen der okologischen Folgewirkungen auf erhebli-
chen Widerstand. Trotzdem bleibt die Suche nach dem „grunen Gold der Gene" 
(Wullweber 1994) bzw. die Ausbildung einer neuen Form von 'Biopolitik', die 
sich auf die Kontrolle und Verwendung von genetischen Ressourcen ausrichtet 
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(Flitner et al. 1998), eines der dynamischsten und wichtigen Konfliktfelder in der 
Gestaltung postfordistischer Naturverhaltnisse (Brand/Gorg 2003). Dabei ist der 
Konflikt um die Aneignung genetischer Ressourcen eng verquickt mit einem 
globalen Umweltproblem, dem Verlust der biologischen Vielfalt. Denn die „Di-
versity of Life" (Wilson 1992) stellt das 'Rohmaterial' fur die neuen Biotechno-
logien dar. Dieses Material ist durch die Erosion der biologischen Vielfalt zu 
einem immer knapperen und daher okonomisch immer wertvollerem Gut gewor-
den. 

Zu beobachten ist dabei, dass sowohl bei der Verabschiedung der Conventi
on on Biological Diversity (CBD) 1992 auf der UNCED, der UN-Konferenz ftir 
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro, als auch in anderen Phasen des wei-
teren Verhandlungsprozesses immer wieder die Interessen der Industrie, hier v. a. 
der gentechnisch orientierten Life Sciences Industries, artikuliert v. a. durch die 
USA, eine entscheidende Rolle gespielt haben. Es geht bei der Biodiversitatspoli-
tik daher nicht nur um die Bearbeitung eines Umweltproblems, sondern gleich-
zeitig um die Regulierung des Umgangs mit neuen Technologien und der Regula
tion von globalen Verteilungskonflikten, die mit der Verwendung der Biodiversi-
tat direkt verbunden sind. 

Soziookologische und soziookonomische Aspekte sind also im Bereich der 
Biodiversitatspolitik besonders eng miteinander verwoben. Gleichzeitig lassen 
sich in diesem Feld die Bedingungen ftir eine politische Regulierung komplexer 
internationaler gesellschaftlicher Prozesse und die Herausbildung widerspriichli-
cher Formen der Regulation der Naturverhaltnisse besonders anschaulich beo
bachten. Denn die Verquickung von Umwelt- und Ressourcenproblematik (Gorg 
1999), d. h. von okologischen, okonomischen und sozialen Dimensionen des 
Problems, hat die Internationalisierung des Staates' in diesem Bereich in wider-
spriichlicher Weise gepragt, mit weitreichenden Implikationen fiir die Rolle der 
internationalen Zivilgesellschaft. Zum einen gibt es eine Zunahme internationaler 
Regulierungen, und zwar im Bereich des Naturschutzes wie auch hinsichtlich des 
Einsatzes und der Verwendung der Gentechnik und dafiir benotigter Ressourcen, 
rechtlicher Bedingungen u.a.m. Dabei geht es v.a. auch um die Durchsetzung und 
Internationale Absicherung kapitalistischer Eigentumsverhaltnisse in einem Be
reich, in dem bislang entweder gar keine oder andere, nicht westliche Besitz- und 
Eigentumsverhaltnisse vorherrschend waren. Insofern ist die 'Internationalisie
rung des Staates' eine Voraussetzung flir die 'Inwertsetzung', d. h. ftir die Konsti-
tution der biologischen Vielfalt als einer Ressource ftir ihre kapitalistische Nut-
zung. 

Zum anderen artikulieren sich auch die Widersprliche und die sozialen Kraf-
teverhaltnisse in diesem Feld neu - und zwar sowohl auf nationaler als auch auf 
internationaler Ebene. Auseinandersetzungen um die Definition des Problems, 
die Artikulation und Legitimation bestimmter Strategien zu seiner Bearbeitung, 
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wie um die dahinter stehenden Interessen werden im Rahmen der internationalen 
und der nationalen Zivilgesellschaft ausgetragen. Dabei kommt der wissenschaft-
lich-technischen Expertise um okologische Risiken sowie um technologische 
Anwendungspotentiale eine entscheidende Funktion zu. Wo, mit anderen Wor-
ten, genau das Problem liegt - in der Zerstorung der artenreichen tropischen 
Regenwalder, im Verlust an landwirtschaftlich genutzter genetischer Vielfalt 
(Saatgut), in der Reduktion der Vielfalt an Habitaten und seltenen Okosystemen 
- und was dagegen zu tun ware - die Einrichtung von Schutzgebieten (notfalls 
auch gegen die dort lebenden Menschen), die Forderung der Gentechnologie und 
die Etablierung von Marktmechanismen zur (vermeintlich) optimalen Nutzung 
der Natur oder die Durchsetzung partizipativer Verfahren zur Gestaltung der 
Ressourcennutzung (mit entsprechenden Rechten versehen) - dies alles wird in 
diesen Konflikten verhandelt und die entsprechenden Deutungen entwickelt und 
durchgesetzt. Dabei spielt der Verteilungskonflikt und die Konkurrenz zwischen 
nationalen oder regionalen Raumen eine zentrale Roile. Auch schwachere oder 
marginalisierte Akteure bekommen in diesen Konflikten eine Chance, ihre Inte
ressen auf internationalem Terrain zu vertreten und in die internationalen Regu-
lierungsformen einzuschreiben, wie wir am Beispiel der sog. „farmers' rights*' 
bzw. der Rechte der traditionellen lokalen Nutzer zeigen wollen. 

2.2 Die Internationalisierung des Staates 

Wenngleich auf den ersten Blick die okonomisch-technische Dynamik im Be-
reich der biologischen Vielfalt zentral zu sein scheint, kommen dem Staat bzw. 
dem internationalen quasistaatlichen Institutionensystem und auch der internatio
nalen Zivilgesellschaft bei der Neugestaltung der Naturaneignung eine zentrale 
Rolle zu. Eine wesentliche Funktion staatlichen Handelns ist die politisch-
institutionelle Einbettung okonomischer Prozesse qua Rechtsetzung - gerade und 
zunehmend auf internationaler Ebene. Denn obwohl biologische Vielfalt immer 
noch in groBem Umfang illegal angeeignet wird (Stichwort: Biopiraterie, s. u.), 
sind aufgrund der erheblichen Forschungs- und Entwicklungskosten gerade die 
groBen und langfristig planenden Unternehmen auf Rechts- und Planungssicher-
heit angewiesen. Hier spielen der nationale Staat und das zwischenstaatliche 
Institutionensystem wichtige Rollen. Markte konstituieren sich gerade nicht nur 
okonomisch, sondern auch politisch, sind also in gewisser Weise immer schon 
eingebettet bzw. in ihrer Durchsetzung mit begleitenden RegulierungsmaBnah-
men verbunden (Brand/Gorg 2000). Der analytische (wie auch der politische) 
Blick sollte sich also weniger darauf richten, ob uberhaupt politisch reguliert 
bzw. eingebettet wird, sondern wie, d. h. welche Formen und Inhalte Politik an-
nimmt. 
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Neben der erwahnten Rechts- und Planungssicherheit hat dies v. a. damit zu 
tun, dass in diesem Bereich eine neue Inwertsetzung von Natur gegen den Wider-
stand sehr unterschiedlicher sozialer Akteure und vor dem Hintergrund von sehr 
komplexen Interessenlagen durchgesetzt werden muss (Brand/Gorg 2003; zum 
Begriff Gorg 2004; zur Systematisierung verschiedener Phasen der Inwertsetzung 
vgl. Altvater/Mahnkopf 1999: 128 ff.). Dies impliziert auf der okonomischen 
Seite neue technische Verfahren zur Entdeckung und Verwendung neuer Res-
sourcen: Ohne die neuen biotechnischen Verfahren und die in sie eingehenden 
wissenschaftlichen Forschungen und (Um-)Defmitionsprozesse ware ein GroBteil 
der biologischen Vielfalt okonomisch wertlos - erst diese machen aus biologi-
schen Eigenschaften genetische Ressourcen im eigentlichen Sinn, namlich oko
nomisch wertvolle Produkte und Produktionsmittel. Qualitativ neu ist gerade im 
Bereich der biologischen Vielfalt, dass es weniger um groBe Quantitaten an fossi-
len Oder natlirlichen Ressourcen geht (wie etwa beim Erdol oder den nachwach-
senden Rohstoffen), sondern oft allein um die genetischen Informationen, die ftir 
die Entwicklung neuer Produkte genutzt werden sollen. Die Markte flir die neuen 
Rohstoffe sind also dadurch gepragt, dass groBe Mengen an Ressourcen oft gar 
nicht mehr benotigt werden. Auf der politischen Seite bedeutet die Inwertsetzung 
einmal die weltweite Durchsetzung von Rechts- und insbesondere von Eigen-
tumsverhaltnissen, sowie - in Verbindung damit - die Regulierung, d. h. die 
herrschaftliche Absicherung globaler Verteilungskonflikte. Hierbei wiederum 
spielen die in der internationalen Zivilgesellschaft ausgetragenen (Deutungs-
)Konflikte um die Notwendigkeit bzw. Schadlichkeit von Gentechnik, um die 
Zulassigkeit der Patentierung von genetischen Merkmalen etc. eine wichtige 
Rolle. 

Die Analyse staatlicher Politiken kann sich deshalb nicht auf ihre Steue-
rungsftinktion beschranken. Staatliche Apparate sind grundsatzlich als eine „ma-
terielle Verdichtung gesellschaftlicher Krafteverhaltnisse" (Poulantzas 2002) zu 
verstehen. Konkrete Politiken werden durch hegemoniale Kampfe in der Zivilge
sellschaft bzw. im erweiterten Staat ermoglicht und abgesichert. Das bedeutet, 
dass die Durchsetzung eines biotechnologischen Paradigmas und entsprechender 
Formen der Naturaneignung nicht nur eine Frage neuer Technologien und der 
politisch-institutionellen Einbettung okonomischer Prozesse ist, sondern in einem 
komplexen Prozess auch gesamtgesellschaftlich durchgesetzt werden muss. Deut-
lich wird das an den aktuellen Auseinandersetzungen um gentechnisch veranderte 
Lebensmittel oder um die Kommodifizierung des menschlichen Korpers. Ein 
hegemonietheoretischer Blick auf diese Auseinandersetzungen verhindert, dass 
NGOs lediglich auf ihren Beitrag zur politischen Steuerung und Problemlosung 
reduziert werden, wie es im Mainstream der Politikwissenschaft der Fall ist. 
Zudem mtissen NGOs immer zu anderen, meist machtigeren Akteuren ins Ver-
haltnis gesetzt werden. 
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Fur unser Thema ist ein Aspekt der gegenwartigen Veranderungen von 
Staat/Staatlichkeit und Zivilgesellschaft wichtig: Es kommt gegenwartig zu einer 
Aufwertung anderer politischer Raume neben der vormals fast ausschlieBlichen 
Fixierung auf die nationalstaatliche Ebene. Sowohl die internationale als auch die 
lokale Ebene werden fiir politische Prozesse wichtiger; gerade im Bereich der 
Umwelt- und Ressourcenpolitik ist eine starke Zunahme internationaler Instituti-
onen (Organisationen, Abkommen, Netzwerke u. a.) festzustellen. Diese Institu-
tionen sind jedoch keineswegs einander unterstlitzende Instrumente der Problem-
bearbeitung, wie lange Zeit unterstellt wurde, sondern sie stehen in einem hierar-
chischen und teilweise widersprlichlichen Verhaltnis zueinander. So gibt es im 
Bereich der Biodiversitatspolitik neben der schon erwahnten CBD eine nur fur 
Experten liberschaubare Anzahl von weiteren Umweltschutzkonventionen (wie z. 
B. das noch am meisten bekannte Washingtoner Artenschutzabkommen zum 
Schutz bedrohter Arten), aber auch von Abkommen zu Teilbereichen, wie etwa 
der landwirtschaftlich genutzten Biodiversitat (hier wurde erst 2001 ein neues 
Abkommen, der Internationale Saatgutvertrag, im Rahmen der FAO abgeschlos-
sen), Oder von Abkommen, die die Bedingungen des Einsatzes der Bio- und Gen-
technologie weltweit regeln (neben dem als Protokoll zur CBD beschlossenen 
Abkommen zur biologischen Sicherheit - Biosafety-Protokoll, s. u. - spielt hier 
das Abkommen zum Schutz des geistigen Eigentums im Rahmen der WTO, das 
sog. TRIPS-Abkommen eine entscheidende Rolle). Mit der Entstehung dieser 
internationalen politischen Regulierungsformen ist die zunehmende Aufmerk-
samkeit und der Bedeutungszuwachs von NGOs eng verbunden. In den meisten 
Fallen haben die Vereinbarungen eher orientierende Wirkungen und bedurfen 
zumindest der nationalstaatlichen Umsetzung in bindendes Recht. Dennoch ste
hen sie fiir ein sich herausbildendes internationales Regulierungs- und Institutio-
nensystem. Dabei ist das Phanomen zu beobachten, dass viele NGOs einerseits 
um spezifische internationale quasistaatliche Apparate herum tatig werden (ins-
besondere im UN-System, aber auch im Rahmen der EU, NAFTA u. a.), sie an-
dererseits jedoch selten ausschlieBlich auf der internationalen Ebene agieren, 
sondern um eine Riickbindung auf die nationale bemtiht sein mussen, um politi
sche Wirksamkeit entfalten zu konnen. Selbst auf internationalen Konferenzen 
wird wesentlich gegeniiber nationalstaatlichen Akteuren, namlich den jeweiligen 
Regierungsdelegationen, politisch Einfluss zu nehmen versucht. Auf jeden Fall 
ist dieses Institutionensystem ein zentraler Kristallisationspunkt der internationa
len Zivilgesellschaft, die in den meisten, aber nicht in alien Fallen, auf die Ar-
beitsweise und die Verhandlungen dieser Institutionen bezogen sind und erst 
langsam beginnen, eigene Institutionen jenseits des offiziellen Konferenzsystems 
aufzubauen (wie z. B. das World Social Forum (WSF)). Damit ist aber die inter
nationale Zivilgesellschaft noch weniger vollig unabhangig vom (zwischen-
)staatlichen Institutionensystem als auf der nationalen Ebene. 
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SchlieBlich: Ftir den Erfolg oder Misserfolg spezifischer Umweltpolitiken 
sind immer starker Regelungen und Prozesse von Bedeutung, die in ganz anderen 
Bereichen und mit anderen Zielsetzungen betrieben wurden, wie v. a. die WTO. 
Diese Regelungen sind keineswegs per se einander erganzend oder sich wechsel-
seitig unterstiJtzend, auch wenn dies in internationalen Abkommen oft so formu-
liert wird. Es ist vielmehr im konkreten Einzelfall zu untersuchen, welche Wider-
spruche beispielsweise zwischen internationalen Umweltabkommen und Ab
kommen zur Handelsliberalisierung, zur weltweiten Sicherung geistigen Eigen-
tums oder im nationalen Bereich zwischen einzelnen Staatsapparaten bestehen 
(Umwelt- versus Landw^irtschaftsministerium o. a.). Ihr jeweiliger Erfolg lasst 
sich erst im widersprtjchlichen Gesamtzusammenhang einer konkreten Regulati-
onsweise einschatzen. Aus dieser Tendenz lasst sich ableiten, dass Umweltpolitik 
nicht als isolierter Bereich - gar noch aufgespalten in einzelne Unterfelder -
gesehen und betrieben werden durfte, sondern dass das weitere gesellschaftliche 
Umfeld in seinen Veranderungen mit in den Blick genommen werden muss. Wird 
die Perspektive einer umfassenden Transformation der gesellschaftlichen Natur-
verhaltnisse eingenommen, dann war - etwas zugespitzt formuliert - die wich-
tigste internationale Konferenz zu Umwelt und Entwicklung wohl weniger die 
UNCED 1992 in Rio, sondern diejenige im April 1994 in Marrakesch - bei der 
die WTO-Griindung sowie die von ihr verwalteten Vertrage zu GATT (Handels
liberalisierung), GATS (Dienstleistungsliberalisierung) und TRIPS (Sicherung 
der geistigen Eigentumsrechte) unter Dach und Each kamen. 

2.3 Auseinandersetzungen in der internationalen Zivilgesellschaft 

Dieser kurze Abriss sollte verdeutlichen, dass sich in den internationalen Ab
kommen und Institutionen sehr komplexe und widerspruchliche Konfliktlagen 
verdichten. In analoger Weise zur Verdichtung von Klassen- und anderen Krafte-
verhaltnissen auf nationaler Ebene kann deshalb auch auf internationaler Ebene 
von der Herausbildung einer spezifischen Staatsform gesprochen werden (Pou-
lantzas 2002). Es geht dabei einmal um klassenformige Interessenkonflikte z. B. 
angesichts der Industrialisierung der Landwirtschaft. Diese ist mit spezifischen 
gesellschaftlichen Interessenkonstellationen verbunden, wobei etwa verschiedene 
Kapitalfraktionen oder die transnationalen Konzerne der biowissenschaftlichen 
Industrie im Gegensatz stehen zur traditionellen Agrarlobby oder Verbanden aus 
dem Umwelt- oder Entwicklungssektor. Diese Konflikte verdichten sich in wi-
derspriichlicher Weise im Staat und schlagen sich auch im Gegeneinander staatli-
cher Apparate (z. B. verschiedener Ministerien) nieder. Dariiber hinaus spielen 
aber auch geschlechtsformig strukturierte Konflikte eine Rolle, die sich v. a. an 
geschlechtsspezifischen Formen der Arbeitsteilung, der Verwendung genetischer 
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Ressourcen und der sozialen Lebensverhaltnisse festmachen (Shiva 1995). So hat 
sich z. B. in Bangladesh die Nayakrishi-Kampagne gebildet, die v. a. eine Kon-
trolle des Saatguts durch Frauen propagiert (Akhter 2001). Gerade in landlich 
strukturierten Gebieten ist der Konflikt urn den Zugang zu und die Rechte an 
genetischen Ressourcen eng mit den Chancen fur eine selbstbestimmte Entwick-
lung verbunden. 

Weil aufgrund des gestiegenen okonomischen Interesses eine Internationale 
Regelung des Umgangs mit Biodiversitat notwendig wurde, lasst sich der Zu-
sammenprall zwischen marginalisierten lokalen Akteuren und einer globalen 
Elite beobachten, die als Trager sich globalisierender Interessenlagen (z. B. dem 
globalen Biodiversitatsmanagement) agiert (Goldman 1998). Diese verschiede-
nen Konfliktlinien wurden, vermittelt iiber nationalstaatliche Akteure (Regierun-
gen bzw. Telle des Staatsapparats), in das Internationale Regulierungssystem 
eingeschrieben. So waren z. B. bei den Verhandlungen zum Internationalen Saat-
gutvertrag die Praktiken einer traditionalen Landwirtschaft, die aufgrund des 
freien Austauschs von Saatgut die Sortenvielfalt erst geschaffen hatte - diese 
Leistung wird mit den „farmers rights" honoriert, die eine Anerkennung der aus 
dieser uralten Praxis entstandenen Rechte darstellen - sowie der anderer Akteure 
mit anderen Interessen (z. B. denen der globalen Biotechlobby) in Einklang zu 
bringen. Von zentraler Bedeutung war dabei die Frage, ob die MaBnahmen zum 
Schutz der landwirtschaftlich genutzten Biodiversitat mit den Bestimmungen des 
TRIPS-Abkommens koUidieren konnten. Doch auch andere Interessen (wie z. B. 
solchen der Regierungen von Siidlandern wie China am okonomischen Wert der 
traditionalen Sorten, in diesem Fall von Reis) wurden in die konkreten Bestim
mungen dieses Abkommens eingeschrieben (vgl. ausflihrlicher Brand/Gorg 2003: 
94 ff). 

Dadurch sind die hinter den Konflikten stehenden gesellschaftlichen Interes-
sengegensatze aber noch keineswegs gelost, sondern lediglich in eine Form ge-
bracht, die als situativer Kompromiss angesichts der relativen Krafteverhaltnisse 
angesehen werden muss. Die sich dabei etablierenden Kompromissstrukturen 
pragen die weiteren Auseinandersetzungen, wobei es von entscheidender Bedeu
tung ist, dass zwar auch auf internationaler Ebene Elemente der Staatsform re-
produziert werden, jedoch die nationalstaatliche Ebene keineswegs verschwindet. 
Nur einige der Staatsfunktionen - und zwar v. a. die, die mit koordinierenden und 
rahmensetzenden Aufgaben beschaftigt sind - werden namlich auf die Internatio
nale Dimension ubertragen, wahrend andere - v. a. die, die das „Monopol physi-
scher Gewaltsamkeit" (Weber) direkt betreffen ~ weiterhin beim Nationalstaat 
bleiben. 

Ein entscheidender Aspekt globaler Umweltpolitik, auch der Biodiversi-
tatspolitik, ist die groBe Unsicherheit und Ungewissheit, wo genau die Probleme 
liegen, wo die Konfliktlinien verlaufen, was adaquate politische Antworten wa-
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ren, und wo sie anzusetzen hatten etc. (vgl. etwa Kate/Laird 1999). Auf den ver-
schiedenen Feldern werden hier eine Fiille komplex ineinander verschachtelter 
Vorschlage diskutiert, wobei die Positionen in bestimmten Feldern von groBer 
Relevanz flir die Bearbeitung anderer Felder sein konnen (flir den unten ausge-
flihrten Bereich vgl. CEAS 2000, Petit et al. 2000). Wissenschaftliche Forschung 
und Politikberatung haben dementsprechend heute einen tiberragenden Stellen-
wert - und zuweilen nehmen selbst Internationale Konferenzen den Charakter 
von universitaren Seminaren an, wenn Experten den anwesenden Delegierten die 
Zusammenhange zu erklaren versuchen. Das bedeutet aber nicht, dass es urn 
unpolitische Sachfragen oder um „best-practice"-Losungen ginge, die fiir alle 
Beteiligten zu optimalen Losungen flihren wlirden. Im Gegenteil: Durch die Un-
sicherheit des Entscheidens hindurch reproduzieren sich Interessenlagen und 
Machtfragen, sei es, dass gerade die Verfugung liber wissenschaftliche Expertise 
hochst ungleich verteilt ist, sei es, dass diese Ungewissheit selbst zu einem Ar
gument in den Auseinandersetzungen wird. 

Widerspriichlich war und ist die Rolle von NGOs. Sie haben bei der Genese 
und der Ausformung dieses Feldes eine - oder genauer gesagt - mehrere bedeu-
tende Rollen gespielt. Allerdings verdeckt eine idealisierende Zuschreibung, nach 
der NGOs die Hoffhung auf eine kooperative Bearbeitung von Umweltproblemen 
verkorpern, ihre tatsachliche Bedeutung und erschwert das Verstandnis dieses 
Konfliktfeldes. Wir wollen im Folgenden v. a. versuchen, ihre Rolle in der Kon-
stitution der Problemlage und des Konfliktterrains zu verdeutlichen. Beide sind 
keineswegs einfach vorgegeben, sondern sozial konstruiert. Dabei mochten wir 
herausarbeiten, inwieweit gerade die fachliche, scheinbar unpolitische Expertise 
von NGOs zur Durchsetzung hegemonialer Konsense beigetragen hat und sie 
damit als Bestandteil des erweiterten Staats im Sinne Gramscis agieren. Ihre 
Funktion ware dabei als Verdichtung der divergierenden Interessenlagen auf der 
Wissensebene zu beschreiben (vgl. Demirovic 1997: 247 ff. und 1998). 

NGOs entwickeln ihre politische Wirkung nicht zuletzt im Zusammenspiel 
mit anderen NGOs sowie mit Wissenschaftlerlnnen und Vertreterlnnen von Re-
gierungen und internationalen Institutionen als Teil sog. Wissensgemeinschaften 
(„epistemic communities"), die in bestimmten Fragen zu einem gemeinsamen 
Problemverstandnis beitragen und Vorschlage ausarbeiten. Im Rahmen der FAO 
bildete z. B. der Keystone Dialogue oder die sog. Crucible Group einen solchen 
Zusammenhang, in dem zentrale Sachverhalte geklart und Konsense ausgearbei-
tet wurden. Im Rahmen der CBD ist eine weniger strukturierte, jedoch dauerhaft 
wirkungsmachtige „epistemic community" das Global Biodiversity Forum (GBF, 
s. u.). 

Aber auch ganz andere NGOs wurden aktiv, wenngleich weniger offentlich 
als die 'politischen': namlich diejenigen NGOs, die praktisch als Beraterfirmen 
auftreten und Unternehmensverbande. Erstere bieten als privatwirtschaftliche 
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Akteure ihre Expertise an, um etwa Gutachten flir die nationale Implementierung 
zu fertigen. Die internationalen Konferenzen nutzen sie eher als Markt, um ihre 
Dienstleistungen anzubieten. Sie mischen sich nicht direkt in die politischen 
Auseinandersetzungen ein, sind aber uber ihr Wissen um technische oder organi-
satorische Fragen wichtige Akteure. Bei der Implementierung der CBD auf nati-
onaler Ebene spielen sie eine zunehmend wichtigere Rolle. Unternehmensver-
bande, die sich teilweise auch als NGOs bezeichnen bzw. im UNO-System als 
solche bezeichnet werden, sind weniger sichtbar aktiv. Das hangt damit zusam-
men, dass sie im Vorfeld auf die nationalen Strategien Einfluss nehmen oder 
Verbands- bzw. Unternehmensvertreter Teil nordlicher Delegationen sind (zur 
Typisierung und den verschiedenen Positionen vgl. ausfuhrlich Brand 2000: 203 
ff; zu den Wirtschaftsverbanden vgl. CEAS 2000: 27 ff.). Diese Bemerkungen 
verdeutlichen, dass NGOs kein einheitlicher Akteur, sondern hochgradig hetero-
gen sind. Dies betrifft sowohl ihre Problemperzeption und ihre Ressourcenaus-
stattung als auch ihr Politikverstandnis, ihre Strategien und ihren Zugang zu Of-
fentlichkeit, also ihre Einbindung in den politischen Prozess. Insgesamt gibt es in 
den internationalen Politikprozessen ein deutliches Ubergewicht nordlicher 
NGOs (vgl. allgemein zur Spaltung Wahl 1998). Auch diese agieren nicht ein-
heitlich, selbst wenn damit eine nordliche Sicht auf okologische Probleme unter 
Vernachlassigung sozialer Aspekte immer wieder die Oberhand gevŝ innt. Im 
Rahmen der NGO-Gemeinschaft werden die verschiedenen und komplex mitein-
ander verbundenen Aspekte der Thematik vorgeklart und neue Aspekte in den 
Verhandlungsprozess eingebracht. Obwohl dies ein durchaus umkampfter Pro
zess ist, wird damit eine wichtige Vorbereitung flir die zwischenstaatlichen Ver-
handlungen geleistet. Dass es in vielen Fallen NGOs gelingt, die Themen und 
Problemperspektiven, zuweilen sogar die politischen Optionen vorzugeben, zeigt, 
dass sie eine wichtige Rolle im erweiterten Staat spielen: Hier werden die The
men formuliert und die Gesichtspunkte herausgearbeitet, die bei der Bearbeitung 
der Probleme zu berlicksichtigen sind, und damit die Interessen unterschiedlichs-
ter sozialer Akteure und Gruppen in den (zwischen-)staatlichen Prozess einge
bracht. 

Wenngleich also NGOs bei der Problemkonstitution wie auch bei der Struk-
turierung politischer Felder eine Rolle spielen, sollten sie dennoch nicht tiber-
schatzt werden. Andere Akteure - Staaten bzw. Regierungen, Internationale Insti-
tutionen oder transnational Konzerne - sind wesentlich einflussreicher. So kon-
nen beispielsweise die Interessen der US-Regierung (obwohl die USA die CBD 
gar nicht ratifiziert haben) oder der Weltbank bei der Formulierung bestimmter 
Politiken kaum ubergangen werden. Und dennoch konnen in spezifischen Kons-
tellationen die Positionen schwacherer Akteure eingebracht werden. 
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2.4 Das Beispiel Sicherung geistigen Eigentums 

Ein zentraler Konfliktpunkt hinsichtlich der Aneignung der biologischen Vielfalt 
sind Fragen des geistigen Eigentums (vgl. ausfuhrlicher Seiler 1999, 2000). Mit 
der zunehmenden okonomischen Bedeutung geht es darum, wer von den Vortei-
len, die sich aus der Nutzung bestimmter Teile der Biodiversitat ergeben, profi-
tiert. Wie das Urteil uber den indischen Neembaum zeigte, bei der die Patentan-
spriiche eines amerikanischen Konzerns an den traditional schon lange genutzten 
genetischen Eigenschaften dieses Baums vom Europaischen Patentamt zurtick-
gewiesen wurden, ist keineswegs klar, wie diese Regelungen in Zukunft ausgelegt 
werden. Das Patentrecht ist in die international Diskussion geraten, was z. T. auf 
den internationalen politischen Druck zurtickzufUhren ist, aber auch damit zu-
sammenhangt, dass sich uberlappende Regelungen von verschiedenen Systemen 
nach Klarungen verlangen (vgl. zum Stand der Verhandlungen Wissen 2003). 
Dass sich das tendenziell dominierende System, namlich das TRIPS-Abkommen, 
nicht widerspruchslos umsetzen lasst, ist aber auch darauf zuruckzufuhren, dass 
die Anspruche sozialer Akteure wie z. B. lokaler und indigener Gemeinschaften, 
mit Erfolg in die Verhandlungsprozesse eingefiihrt werden konnten (zu Letzteren 
vgl. den iJberblick von Posey 1996). Die Erfahrung zeigt zwar, dass machtigere 
Akteure bei diesen Neuverhandlungen ihre Interessen zu wahren verstehen. Doch 
zuweilen gelingt es den Koalitionen unterschiedlicher Interessengruppen, sich 
auch gegen solche machtvolleren Akteure durchzusetzen. Auch das sog. Biosafe-
ty-Protokoll zur Kontrolle des grenzuberschreitenden Verkehrs gentechnisch 
modifizierter Organismen konnte trotz des erbitterten Widerstands der Gentech-
nik-Lobby verabschiedet werden, weil eine breite Koalition aus Entwicklungs-
landern, NGOs und einigen nordlichen Staaten, durchaus mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen, sich durchzusetzen vermochte. Ftir diesen Erfolg spielt aber, wie 
auch beim Scheitern der WTO-Verhandlungen in Seattle, der Konflikt zwischen 
den kapitalistischen Machten USA und EU eine zentrale Rolle (vgl. Gupta 2000; 
Meyer 2000). 

Das widersprtichliche Verhaltnis der verschiedenen Abkommen und Ver
handlungsprozesse zueinander dUrfte fur die weitere Entwicklung der sich iiber-
lappenden Regelungsmaterien entscheidend sein (vgl. dazu ausfuhrlicher 
Brand/Gorg 2003). Damit stellen sie eine entscheidende Bedingung ftir NGO-
Politik dar. Die Widersprtiche zwischen den verschiedenen Abkommen sind u. E. 
als ein Produkt der Verdichtung sozialer Krafteverhaltnisse zu interpretieren, das 
den weiteren Verlauf der Konflikte entscheidend pragen wird. Wahrend das 
WTO-TRIPS-Abkommen das Privateigentum an Produktionsmitteln und damit 
ein Strukturprinzip kapitalistischer Vergesellschaftung auch in diesem neuen Feld 
geistigen Eigentum und im Hinblick auf die Nutzung genetischer Ressourcen 
weltweit absichern soil, lassen sich durchaus auch Reste anderer Rechtsanspriiche 
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erkennen. So fokussieren die „farmers' rights" im Bereich der Landwirtschaft auf 
die Sicherung der Rechte schwacherer Akteure gegen die Tendenzen zur Kom-
merzialisierung und den gegen den Vormarsch groBer Agrarmultis. Nach jahre-
langen Verhandlungen sind die „farmers' rights" zwar nun in dem entsprechen-
den Abkommen, dem Internationalen Saatgutvertrag der FAO, auch tatsachlich 
verankert, dabei allerdings der nationalen Gesetzgebung untergeordnet worden, 
was ihre faktische Wirksamkeit erheblich einschrankt. Etwas Vergleichbares gilt 
fiir den Artikel 8(j) der CBD, in dem die Rechte indigener Volker und lokaler 
Gemeinschaften im Kontext der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Biodi-
versitat angesprochen werden. Aufgrund ihres instrumentellen Ansatzes (Rechte 
werden nur zum Zwecke des Naturschutzes gewahrt; vgl. Stoll 1999) und der 
Unterordnung unter die nationale Gesetzgebung sind sie kaum brauchbare In-
strumente, um die Interessen lokaler Akteure gegen ihre eigenen Regierungen 
wie gegen TNC zu schtitzen. 

Doch neben der internationalen Politikebene bleibt die Artikulation mit an-
deren sozialraumlichen Dimensionen wichtig. Den meisten NGOs ist klar, dass es 
- um beim gewahlten Beispiel zu bleiben - in Fragen des geistigen Eigentums in 
zweifacher Weise nicht ausschlieBlich um Internationale Politik im engeren Sinne 
geht. Zum einen mussen die internationalen Regelungen national umgesetzt wer
den und sind gerade deshalb umkampft, weil das Internationale System verschie-
dene und sich teilweise widersprechende Bestimmungen festlegt. Zum anderen ist 
deutlich, dass aktuell bestimmte Fragen des geistigen Eigentums neu defmiert 
werden und entsprechend gesellschaftlich als legitim durchgesetzt werden mus
sen. Die in vielen Landern laufenden Kampagnen unter dem Motto „Kein Patent 
auf Leben!" zielen somit auf eine der zentralen Dynamiken des postfordistischen 
Kapitalismus. Deshalb investieren die entsprechenden Firmen immense Summen 
in Kampagnen, die genau die allseitigen Vorteile der neuen Biotechnologien im 
Pharma- und Agrarbereich verdeutlichen sollen. Die Legitimitat und damit 
Durchsetzungsfahigkeit bestimmter Politiken ist also von den Kampfen um He
gemonic im erweiterten Staat auf alien raumlichen Ebenen abhangig. 

Gleichwohl mussen diese Auseinandersetzungen im Gesamtzusammenhang 
postfordistischer Restrukturierung betrachtet werden. Selbst wenn alternative 
Bestimmungen zu den Patentregelungen in einzelnen Landern durchgesetzt wer
den konnen, kann damit nur schwer dem allgemeinen Trend Einhalt geboten 
werden. Ein Merkmal des postfordistischen Kapitalismus wird darin bestehen, 
Eigentum uber Natur zu deklarieren. Die Frage der Nichtkommodifizierung von 
Natur und traditionellem Wissen wird dementsprechend auf internationaler Ebe-
ne kaum noch gestellt. Der Schutz der Rechte schwacherer Akteure geschieht in 
der Regel dadurch, dass Rechtstitel erlassen und abgesichert werden, also auf die 
Rechts- und damit auch die Staatsform zuriickgegriffen wird (vgl. zur letzten 
Vertragsstaatenkonferenz der CBD, Heineke 2004). Daflir ist aber ein internatio-
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nalisierter Staat die Voraussetzung, d. h. international akzeptierte Rechte, die 
letztlich einzelstaatlich garantiert werden mussen. 

3 Fazit 
Auf internationaler Ebene kann daher in Ansatzen von Zivilgesellschaft im Sinne 
eines erweiterten Staates dahingehend gesprochen werden, dass dort Auseinan-
dersetzungen um hegemoniale Orientierungen stattfmden, die sich dann in staat-
lichen- und zwischenstaatlichen Regulierungen verdichten. Der erweiterte Staat 
umfasst dabei wesentlich mehr als nur das direkte Vorfeld der internationalen 
quasistaatlichen Organisationen, namlich auch die Selbstorganisation bestimmter 
Gruppen oder die Internationale Offentlichkeit. Insbesondere die transnational 
agierenden Unternehmensverbande, aber auch die Medien sind die treibenden 
Krafte in den internationalen Auseinandersetzungen. Die internationalen Kampfe 
um Hegemonic bleiben freilich zentral an die nationalstaatliche Ebene rtickge-
bunden, insbesondere die politischen Offentlichkeiten sind weiterhin wesentlich 
nationalstaatlich strukturiert. Mit einem hegemonietheoretischen Blick auf diese 
Verdichtung gesellschaftlicher Interessengegensatze im Staat kommen also Rol-
len von NGO in den Blick, die tiber ihren Beitrag zur Problemlosung im engeren 
Sinne hinausgehen. 

Die Durchsetzung bestimmter politisch-rechtlicher Regulierungen ist also 
nicht isoliert zu betrachten, sondern sie ist in ubergreifende gesellschaftliche 
Entwicklungen eingelassen. Die Inwertsetzung der Biodiversitat wird durch diese 
Konflikte hindurch betrieben und abgesichert (vgl. dazu ausfuhrlicher: 
Brand/Gorg 2003). In die Herausbildung eines Netzwerkes internationaler Regu
lation der Biodiversitat gehen damit unterschiedliche, teilweise sich diametral 
entgegengesetzt stehende Interessen einher. Die Auseinandersetzungen innerhalb 
der Zivilgesellschaft sind hier entscheidend. Auch wenn viele politische Regulie
rungen von den machtigeren Akteuren bzw. dem Kapitalinteresse nicht beliebig 
durchgesetzt werden konnen, sondern aufgrund der jeweiligen Kraftekonstellati-
onen auch subalterne Interessen zuweilen Beriicksichtigung fmden, andert dies 
kaum etwas an der grundlegenden Tendenz. Die Machtformigkeit der Regulie
rungen manifestiert sich nicht (nur) beim autoritaren oder geschickt verhandeln-
den 'Durchdriicken' einer bestimmten Position, wie es beispielsweise in der End-
phase der TRIPS-Verhandlungen 1994 der Fall war. Macht driickt sich umfas-
sender aus: in der Problemdefmition, der Strukturierung des Terrains, in der 
konkreten Politikformulierung sowie im Durchsetzungspotential bestimmter 
Interessen und Positionen. 

Die Bedeutung der Internationalisierung des Staates liegt also darin, dass 
neue Terrains entwickelt werden, auf denen antagonistische zivilgesellschaftliche 
Interessen aufeinander treffen und um Kompromisse ringen. Dieser konflikthafte 
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und hochgradig machtformige Prozess fiihrt nicht zu einer antagonistischen Still-
legung Oder der Aufhebung von Widersprtichen, sondern macht diese erst pro-
zessierbar, indem Moglichkeiten der Artikulation geschaffen werden. Von den 
maBgeblichen Akteuren werden die Terrains der Widerspruchsbearbeitung 
grundsatzlich akzeptiert oder hochstens ansatzweise in Frage gestellt werden, wie 
dies beim geistigen Eigentum und der von verschiedener Seite geforderten Revi
sion des TRIPS-Abkommen der Fall sein konnte (insbesondere afrikanische Lan
der kritisieren seit Anfang 2000 zunehmend das TRIPS-Abkommen). Wenn wir 
von einem Netzwerk internationaler Regulation sprechen, dann ist damit dariiber 
hinaus gemeint, dass sowohl eine Regulation sozialer Verhaltnisse unter Fortdau-
er ihrer grundlegenden Widersprtiche stattfmdet (daher der Regulationsbegriff in 
der Tradition der Regulationstheorie; vgl. Lipietz 1985), als auch diese Regulati
on in einer Fiille nur lose verbundener Prozesse und Institutionen verkorpert ist. 
Anders als manche Spielarten der Netzwerktheorien gehen wir keineswegs davon 
aus, dass damit eine effektivere Steuerungsform entstanden sei. Vielmehr ist es 
eines der wichtigsten Defizite dieser Theorien, dass die herrschaftsformige Stabi-
lisierung sozialer Interessengegensatze ausgeblendet wird. Viele der Themen und 
Gegenstande von Biodiversitatspolitik sind aber aufgrund der Problemstruktur 
nur angemessen zu begreifen, wenn neben dem Aspekt der Bearbeitung sozial-
okologischer Konfliktlagen, also dem Steuerungsaspekt im weiteren Sinne, auch 
berlicksichtigt wird, dass hier Akteure mit wenigstens partiell antagonistischen 
Interessen aufeinander treffen, wobei aufgrund der gegensatzlichen Interessenla-
gen Herrschaftsstrukturen zur Stabilisierung der Konflikte institutionalisiert wer
den. Politische Regulierungen, wie z. B. die „farmers' rights" oder auch der Arti-
kel 8(j) der CBD, stellen damit zwar Regelungen dar, welche die Ansprtiche 
schwacherer Akteure auch im internationalen Rahmen gewahrleisten sollen, aber 
eben nur in sehr selektiver Weise. So bedeutet die Internationalisierung des Staa-
tes weder eine Aufhebung der strukturellen Verhaltnisse, vor deren Hintergrund 
sich die Konflikte entwickelt haben, noch kann direkt von der internationalen 
Ebene auf die lokale Ebene durchgegriffen werden. Auch diese rechtlichen Regu
lierungen sind also Elemente in einem Herrschaftszusammenhang, der durch den 
Staat grundsatzlich abgesichert wird. Und in diesem Herrschaftszusammenhang 
verschwindet der Nationalstaat trotz aller Tendenzen zur Internationalisierung 
nicht einfach, sondern bleibt in modifizierter Form bestehen. 
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Zivilgesellschaft und der Vordere Orient: 
Das Prinzip Hoffnung und die Grenzen eines 
sozialwissenschaftlichen Konzepts 

Holger Albrecht 

1 Einleitung^ 

Kaum ein wissenschaftliches Ratsel hat die politikwissenschaftliche Debatte uber 
den Vorderen Orient in den 1990er Jahren umfassender gepragt als die Suche 
nach zivilgeselischaftlichen Strukturen und Prozessen. Dieser Forschungsprozess 
ging mit der inharenten Annahme einher, dass sich im Zuge der 'Dritten Welle' 
Demokratien im Nahen und Mittleren Osten herausbilden wiirden. Es ist gleich-
sam ein Forschungsstrang, in dem Politologen ein soziologisches Konzept zur 
Erklarung von gesellschaftlicher Partizipation mit der Annahme systemischer 
Transitionen in Verbindung brachten. Politologen formulierten damit den An-
spruch, vermehrt gesellschaflliche Strukturen zu analysieren. Das ist gut und 
wichtig, zumal die Forschung uber die arabischen Lander seit jeher dazu tendiert, 
vor dem Hintergrund der stabilen und repressiven autoritaren Systeme den Staat 
und seine Funktionsweise in den Analysemittelpunkt zu rucken. Trotz mehrjahri-
ger intensiver Forschung ist jedoch eine Auflosung dieses wissenschaftlichen 
Ratsels nicht annahernd erreicht. Antworten Uber die Existenz von Zivilgesell
schaft im arabischen Raum oszillieren von einem euphorischen 'Ja!' uber die 
Identifikation vermeintlicher Ansatze von Zivilgesellschaft oder der Wahrneh-
mung einer originar 'arabischen' Zivilgesellschaft bis hin zu einem resignierten 
'Nein!'. 

Dieser Beitrag versucht, einige allgemeine Grundztige des Zivilgesell-
schaftskonzepts darzustellen, und vermittelt einen knappen Uberblick tiber die 
sozial- und politikwissenschaftlichen Arbeiten liber die Zivilgesellschaft im Vor
deren Orient. AuBerdem werden Formen gesellschaftlicher Partizipation in der 
arabischen Welt aufgezeigt sowie alternative konzeptionelle Modelle zu deren 
Erklarung diskutiert. Sowohl der theoretische Rahmen des Zivilgesellschaftskon-
zepts als auch dessen Anwendung auf den Vorderen Orient werden hier kritisch 
hinterfi-agt. Zunachst einmal bleibt festzuhalten, dass wir ftir das Verstandnis der 

' Der Autor dankt Andre Bank, Peter Pawelka und Oliver Schlumberger fur hilfreiche Hinweise und 
kritische Anmerkungen zu diesem Beitrag, bleibt jedoch allein fur den Inhalt verantwortlich. 
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politischen Systeme im Vorderen Orient dringend mehr Analysen benotigen, die 
die Funktionsweise der arabischen Gesellschaften fokussieren. Brennende aktuel-
le Fragen, wie die nach den Strukturen und der Persistenz autoritarer Herrschaft, 
nach dem Verhaltnis von Staat und Gesellschaft oder auch nach subsystemischen 
Wandlungsprozessen, sind andererseits kaum zu beantworten. Dieses Defizit 
vermochte die Zivilgesellschaftsdebatte jedoch nicht zu beseitigen. Bin kritischer 
Ruckblick auf die Forschung uber die Zivilgesellschaft im Vorderen Orient of-
fenbart, dass die damit meist verbundenen Fragen nach deren Existenz oder nach 
der Existenz von Demokratisierungsprozessen die entscheidenden Fragen nach 
den tatsachlich wahrnehmbaren Formen gesellschaftlicher Partizipation in den 
arabischen Landern ausklammern. 

2 Die Zivilgesellschaft in der Politikw^issenschaft 

Der Begriff der Zivilgesellschaft bezeichnet sowohl ein historisch gewachsenes 
analytisches Konzept, als auch ein anhand soziopolitischer Strukturen beobacht-
bares Phanomen. Die historischen Wurzeln des Ansatzes gehen zurlick auf die 
Arbeiten unterschiedlicher politischer Philosophen und Theoretiker, wie Thomas 
Hobbes, John Locke, David Hume, Karl Marx, Jean Jaques Rousseau und Alexis 
de Tocqueville. Zivilgesellschaft als Konzept erhalt seine Bedeutung als ein 
Modell zur Beschreibung gesellschaftlicher Organisation; die modernen Sozial-
wissenschaften machen dieses Konzept jedoch vornehmlich fiir die Beschreibung 
sozialer Wirklichkeit nutzbar. Als eine Minimaldefmition gilt gemeinhin das 
Verstandnis von Zivilgesellschaft als gesellschaftliche Sphare zwischen Staat und 
Markt einerseits sowie zwischen Staat und Individuum andererseits. Somit lasst 
sich Zivilgesellschaft zum einen unterscheiden von einem politischen Raum, 
bestehend aus Parteien und politischen Institutionen (Wahlen, Parlamente), sowie 
von der okonomischen Sphare, bestehend aus wirtschaftlichen Institutionen (Ko-
operativen, Gewerkschaften, Arbeitnehmervereinigungen, Wirtschaftsrecht) und 
den okonomischen Produktions- und Verteilungsablaufen (Cohen/Arato 1992: 
IX). Zugleich beinhaltet die zivilgesellschaftliche Sphare die Organisation, die 
Aggregation und Artikulation von individuellen Interessen innerhalb eines Ge-
meinwesens, auBerhalb formaler staatlicher Organisationen. Einen wichtigen 
Aspekt des Zivilgesellschaftsbegriffs stellt die Vorstellung von freiwilliger und 
freier, d. h. autonomer gesellschaftlicher Initiative und Organisation dar: 

„The label of 'Civil Society' can be applied to all those social relationships which 
involve the voluntary association and participation of individuals acting in their pri
vate capacities. In a simple and perhaps even simplistic formula, civil society can be 
said to equal the milieu of private contractual relationships" (Tester 1992: 8). 
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Ein entscheidendes Defmitionsmerkmal fur zivilgesellschaftliche Akteure ist 
also, dass deren Organisation und Interessenaggregation autonom von staatlichen 
Einflussen verlaufen (White 1994: 379). Zudem benotigen sie ein gewisses Or-
ganisationspotenzial, um sich als zivilgesellschaftliche Akteure von rein indivi-
duellen Beziehungsmustern (z. B. in Klientel- und Lobbystrukturen) abzuheben. 
Aus einer funktionalistisch-strukturalistischen Perspektive kommen zivilgesell-
schaftlichen Akteuren bestimmte Funktionen zu, die zumindest z. T. erfullt sein 
mussen. Croissant, Lauth und Merkel unterscheiden fiinf Grundfunktionen: den 
Schutz von Individuen gegenliber staatlichen Eingriffen, die Vermittlung zwi-
schen politischer und unpolitischer Sphare, eine Sozialisationsfunktion, die Bil-
dung sozialer Gemeinschaften und eine Kommunikationsfunktion (vgl. Crois-
sant/Lauth/Merkel 2000: 11-14). 

Wahrend dies zunachst lediglich eine Minimaldefinition darstellt und damit 
einen relativ weiten Begriff der Zivilgesellschaft umreiBt, bleibt dennoch festzu-
halten, dass „as an analytical concept, civil society and the sectoral modes to 
which it is attached suffer from acute definitional fuzziness" (Edwards/Foley 
1998: 126). Der Begriff erhalt, je nach Sichtweise und ideologischer Grundan-
nahme, eine unterschiedliche Bedeutung (White 1994): Linke, Konservative, 
(Neo-)Liberale, Marxisten, Dependenzia-, Modernisierungs- und Revolutions-
theoretiker eroffneten unterschiedliche Zugangsweisen und kreierten einen Pool 
von vielen 'Zivilgesellschaften'. Problematisch erscheint ebenso die idealtypi-
sche Trennung der drei Spharen des Politischen, der Gesellschaft und des Mark-
tes (Edwards/Foley 1998: 126; Chandhoke 2001). Im Kontext dieses Beitrags 
bleibt besonders festzuhalten, dass Zivilgesellschaft ein Konzept zur Erklarung 
sozialer Organisation ist, die - trotz der scheinbaren Trennung der gesellschaftli-
chen von einer politischen Sphare - in hohem MaBe staatsabhangig verlauft 
(Chandhoke 2001: 8 ff): Der Staat kreiert die legalen und institutionellen Rah-
menbedingungen fiir zivilgesellschaftliche Aktivitaten; er setzt die Spielregeln, 
entscheidet uber Moglichkeiten und Grenzen, erlasst Regelungen und Gesetze, 
die uber die Legalitat oder Illegalitat von sozialem Handeln Aufschluss geben 
(Walzer 1995: 23). Damit entscheidet in der Konsequenz der Staat, welche sozia-
len Gruppen, Organisationen und Individuen Teil der Zivilgesellschaft sind und 
welche davon ausgeschlossen werden. Dem Staat kommt daher eine Vetoposition 
in der Auspragung der Zivilgesellschaft zu, die er wahrnehmen kann, solange ihm 
die notwendigen repressiven und kooptativen Mittel zur Verfugung stehen. 

Dies hat weitreichende Implikationen flir die Analyse von - oder besser die 
Suche nach - Zivilgesellschaft, die ganz entscheidend von den systemischen, 
politischen Rahmenbedingungen abhangig wird. So ist z. B. in einem liberal-
demokratischen Kontext die Frage nach der Existenz von Zivilgesellschaft hinfal-
lig, da eine Demokratie ohne Zivilgesellschaft nicht existieren kann (Walzer 
1995: 24; Linz/Stepan 1996). Die ubergreifende Funktion der Zivilgesellschaft in 
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diesem systemischen Kontext besteht in der organisierten, autonomen gesell-
schaftlichen Interessenartikulation und Partizipation an politischen Prozessen. 
pie Korrelation von sozialen und politischen Strukturen, wie sie in Demokratien 
vorherrscht, ist in autoritaren Systemen augenscheinlich nicht gegeben. Gerade 
der Aspekt der Autonomic gesellschaftlicher Gruppen gegenuber dem Staat stellt 
die Existenz von Zivilgesellschaften in autoritaren Systemen auf den ersten Blick 
in Frage, da hier die Regime im Sinne des politischen Machterhalts bemliht sein 
mlissten, das Aufkommen autonomer gesellschaftlicher Krafte zu verhindern. 
Grundsatzlich sei aber darauf verwiesen, dass autoritare Regime - im Gegensatz 
zu totalitaren Systemen - eine gesellschaftliche Durchdringung nur eingeschrankt 
zu realisieren in der Lage sind; andererseits ist ein MindestmaB an Pluralismus 
gewahrleistet, wenn auch im Vergleich zu liberalen Demokratien nur in einge-
schrankter Form. 

Eine enge Sichtweise auf Zivilgesellschaft, die traditionelle Strukturen ge
sellschaftlicher Organisation oder illegale, d. h. von politischen Regimen ausge-
schlossene Gruppen und Bewegungen als zivilgesellschaftliche Akteure aus-
schlieBt, ftihrt Zivilgesellschaft auf seine demokratischen Grundftinktionen zu-
riick und verhindert damit ihre Anwendung auf traditionelle Gesellschaften in der 
Dritten Welt und auf autoritare politische Rahmenbedingungen. Allein eine Mi-
nimaldefmition von Zivilgesellschaft, die nicht allein auf deren demokratische 
Funktionen der Interessenbildung und Partizipation verweist, vermag deren An-
wendbarkeit fiir autoritare Systeme zu gewahrleisten. GemaB eines relativ weiten 
Begriffs von Zivilgesellschaft waren nicht nur moderne Interessengruppen, son-
dern auch traditionelle, auf ethnischen, kulturellen, religiosen oder regionalen 
Verbindungen beruhende Organisationen als Telle von Zivilgesellschaft zu be-
riicksichtigen. Als Akteure konnten dann formale Institutionen sowie auch infor-
melle Gruppierungen, legale Organisationen oder illegale Bewegungen gefasst 
werden (White 1994: 379 f). Aus dieser Sichtweise erhalt die Zivilgesellschaft 
keinen rein systemkonstituierenden (wie in Demokratien), sondern auch und 
gerade einen potenziell oppositionellen - und hier antisystemischen - Charakter. 
Dariiber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass Zivilgesellschaften nicht automa-
tisch demokratiefbrdernde Wirkungen entfalten: 

„Manche zivilgesellschaftlichen Gruppen (...) sind haufig nicht partizipativ, basieren 
nicht auf den Normen der Gleichheit und Gleichberechtigung der Mitglieder, sind 
nicht auf deliberative Diskurse ausgerichtet und weisen oftmals hochgradig selektive 
Mitgliedschaftskriterien auf Hierarchische oder gar autoritare Strukturen (...) sind 
etwa in autoritaren Regimen eher die Regel als die Ausnahme fur zivilgesellschaftli
che Organisationen" (Croissant/Lauth/Merkel 2000: 20). 

In der aktuellen politikwissenschaftlichen Debatte rtickt der Zivilgesellschafts-
begriff v. a. im Zusammenhang mit der politischen Transformationsforschung in 
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den Vordergrund: Zivilgesellschaft wird hier als oppositionelle Kraft gesehen, 
die zum Zusammenbruch autoritarer Systeme beitragen kann. Dieser Sichtweise 
liegt die Annahme zu Grunde, dass eine Gesellschaft unter autoritaren Rahmen-
bedingungen eben nicht passives Objekt der Politik autoritarer Eliten ist und - im 
Falle von Demokratisierungsprozessen - gleichsam zufallig von einem 'unzivi-
len' Zustand in einen 'zivilen' verwandelt wird. Stattdessen werden auch unter 
autoritaren Rahmenbedingungen Anlagen und Wurzeln einer Zivilgesellschaft 
ausgemacht, die unter bestimmten Voraussetzungen zum Vorschein treten und 
einen Demokratisierungsprozess herbeirufen oder zumindest befordern konnen. 

Zivilgesellschaft als transformatorische Kraft kann nur in relativ liberalen 
autoritaren Systemen aufl^liihen, d. h. in solchen Staaten, die - trotz der Beibehal-
tung zentraler repressiver Politiken - ihren Gesellschaften gewisse Freiraume in 
Form von btirgerlichen Rechten und Freiheiten einr^umt. Ausgeweitet werden 
diese Freiraume in Phasen politischer Liberalisierung, zu der autoritare Staaten 
meist in Krisenzeiten gezwungen sind - namlich dann, wenn sich durch verander-
te okonomische oder auBenpolitische Rahmenbedingungen die Legitimationsba-
sis der Regime verringert. Dies bedeutet den Startschuss ftir den 'Wiederauft)au 
der Zivilgesellschaft' und - so die Transformationstheorie - die erste Phase eines 
Demokratisierungsprozesses (vgl. O'Donnell/Schmitter 1986: 48-56). In die sich 
bietenden Freiraume, so die Annahme, stoBen gesellschaftliche Organisationen, 
wie z. B. Selbsthilfegruppen, Berufsvereinigungen und Nichtregierungsorganisa-
tionen (NRO), die eine politische (Menschenrechte, Gleichstellung von Frauen, 
Eintreten ftir Minderheiten, Forderung nach mehr gesellschaftlicher Partizipati-
on), aber auch eine unpolitische Agenda (Okologie, Sport, Vertretung lokaler und 
regionaler Interessen etc.) haben konnen. Diese Organisationen profitieren in 
ihren Aktivitaten von einer hinreichend ausgebildeten Presse-, Rede- und Ver-
sammlungsfreiheit, die hochstens dann eingeschrankt wird, wenn sie zentrale 
Interessen der autoritaren Eliten gefahrdet. Es wird weiterhin angenommen, dass 
Zivilgesellschaften in autoritaren Systemen v. a. dann ihre transformatorische 
Kraft entfalten, wenn sie Untersttitzung von auBen erhalten: 

„Civil Society also challenges state power, most importantly when associations have 
resources or supporters abroad: world religions, pan-national movements, the new 
environmental groups, multinational corporations" (Walzer 1995: 23). 

Diese Annahme bietet die Grundlage daftir, dass seit 1990 eine externe Forde
rung von Zivilgesellschaften in autoritaren Systemen im Hinblick auf die Demo-
kratieforderung einen uberragenden Stellenwert in der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit erhielt. 

Anhand der erfolgreichen Demokratisierungsprozesse in Lateinamerika und 
Mittel- und Osteuropa konnte nachgewiesen werden, dass es den autoritaren 
Eliten dort nicht gelungen ist, die Entstehung einer autonomen gesellschaftlichen 
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Sphare zu verhindern. Die Transformationstheorie geht davon aus, dass das da-
durch entstandene gesellschaftliche Oppositionspotenzial - organisiert in Ge-
werkschaften, kirchlichen Vereinigungen und Menschenrechtsgruppen - ent-
scheidend zum Sturz so unterschiedlicher Regime wie in Polen, Ungarn, Chile, 
Argentinien und der ehemaligen DDR beigetragen hat. Uber die Tatsache selbst 
scheint jeder Zweifel ausgeschlossen; dabei bleibt jedoch im Dunkeln, wie und 
unter welchen Bedingungen die Zivilgesellschaft ihr Potenzial zu entwickeln 
vermag. So haben Croissant, Lauth und Merkel darauf hingewiesen, dass die 
Zivilgesellschaft als demokratieforderndes soziales Element ihre zentrale Bedeu-
tung V. a. in der Konsolidierungsphase von Demokratisierungsprozessen erhalt 
(vgl. Croissant/Lauth/Merkel 2000: 16). Dies setzt jedoch voraus, dass autoritare 
Systeme zuvor einen fundamentalen Wandlungsprozess erfahren haben, der zu-
mindest nicht allein durch zivilgesellschaftliche Strukturen ausgelost worden sein 
kann. Ohne dass dies in der theoriegeleiteten Transformationsforschung und in 
empirischen Analysen ausreichend Berticksichtigung fand, lasst sich dennoch 
annehmen, dass Zivilgesellschaften lediglich in schwachen und instabilen autori-
taren Staaten ihre transformatorische Kraft entfalten, d. h. wenn repressive und 
kooptative Mechanismen limitiert oder aufgehoben sind. Daraus ergibt sich, dass 
eine sozialwissenschaftliche Forschung, die die Existenz und die Wirkungskraft 
von Zivilgesellschaften im Fokus hat, auch und gerade bei der Analyse autorita-
rer Regime und deren System erhaltenden Kapazitaten beginnen sollte. 

3 Die Debatte iiber die Zivilgesellschaft in der arabischen Welt 

Spatestens seit der Dritten Welle der demokratischen Transformationsprozesse in 
Osteuropa und Lateinamerika, die einen Sieg der Zivilgesellschaft iiber autoritare 
und totalitare Regime zu manifestieren schien, hatte das Konzept der Zivilgesell
schaft in der Vergleichenden Politikwissenschaft Hochkonjunktur, Es dauerte 
auch nicht lange, bis Sozial- und Politikwissenschaftler die arabische Welt als 
Region identifizierten, in der sich die Suche nach zivilgesellschaftlichen Struktu
ren zu lohnen schien. Zwar hielten sich in dieser Region ausnahmslos autoritare 
Regime an der Macht, doch gerade in einigen Kernlandern wurden Prozesse 
ausgemacht, die offenbar die Voraussetzungen ftir ein Auft3luhen von Zivilgesell
schaften erftillten: Meist armere, nur in geringem Umfang durch Olreichtum 
gesegnete Staaten erftihren Ende der 1980er Jahre gefahrliche Wirtschaftskrisen, 
die die politische Legitimation der autoritaren Regime zu unterminieren drohten. 
Gleichzeitig wurden Prozesse der politischen Liberalisierung beobachtet, die - so 
die Grundannahme - neue Freiraume ftir zivilgesellschaftliche Aktivitaten 
erbringen konnten. So entstand eine Forschungsdebatte, in deren Fokus v. a. die 
im regionalen Vergleich relativ liberalen autoritaren Systeme standen, wie z. B. 
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Agypten, Jordanien, Marokko, Tunesien - aber auch Lander mit einer ausgespro-
chenen traditionellen Gesellschaftsstruktur, wie der Jemen, Bahrain als Golfstaat 
mit geringen Olvorkommen und die Palastinensisclien Autonomiegebiete mit 
ihren pseudostaatlichen Rahmenbedingungen. 

Gibt es eine arabische Zivilgesellschaft? Dies ist die Ausgangsfrage, die den 
meisten Analysen tiber den Vorderen Orient zu Grunde liegt. Als ein erstes 
Warnsignal dafiir, welch heifies Eisen der Vordere Orient offensichtlich im Hin-
blick auf die Suche nach zivilgesellschaftlichen Strukturen darstellt, kann gelten, 
dass in konzeptionellen und regionenlibergreifenden Arbeiten die arabischen 
Lander kaum Beriicksichtigung fmden. Einige Sozialwissenschaftler lehnen die 
Existenz zivilgesellschaftlicher Strukturen in Gesellschaften, wie sie in der arabi
schen Welt vorherrschen, rundweg ab. Dabei verweisen sie darauf, dass nicht nur 
politische, sondern auch soziale Beziehungsmuster hierarchisch aufgebaut sind 
und auf patrimonial-klientelistischen, religiosen und tribalen Formen der sozialen 
Organisation beruhen: 

„If religious authorities establish theocratic rule; if ethnic or religious groups hold 
sway and deny civil and political rights to members of other groups; if government 
is captured by (or is itself) a dominant economic interest; if the common good is 
conflated with, and understood to be conflated with, particularist goods, government 
ceases to sustain civil society" (Post/Rosenblum 2002: 11). 

Mit dem Hinweis darauf, dass soziale Beziehungsmuster, die auf partikularisti-
schen Interessen und exklusiver Mitgliedschaft beruhen, nicht zur Zivilgesell-
schaft zu rechnen sind, praferieren sie zumindest implizit einen engen Zivilge-
sellschaftsbegriff, der flir traditionelle und primordiale Gesellschaftsmodelle 
keine Anwendung fmden kann. 

3.1 Gibt es eine arabische Zivilgesellschaft? 

Als einer der ersten Sozialwissenschaftler, die eine Anwendung des Ansatzes der 
Zivilgesellschaft ftir die arabische Welt kritisch hinterfi-agten und den Diskurs 
liber die Zivilgesellschaft in den arabischen Landern selbst diskutierten, wies der 
agyptische Politologe Mustapha Al-Sayyid darauf hin, dass „one should not bla
me Arab intellectuals for this lack of agreement on a commonly accepted defini
tion of the concept" (Al-Sayyid 1995: 135). Statt einer paradigmatischen Abbil-
dung des Konzepts und der Klarung der Frage, ob in arabischen Landern Zivilge-
sellschaften existieren, strich er - ahnlich wie Augustus Norton (vgl. Norton 
1995b) - dessen grundlegende Gebrauchsfahigkeit fur die Analyse von Struktu
ren und Prozessen in der Sphare zwischen Staat und Gesellschaft heraus. Dartjber 
hinaus identifizierte er ftinf Aspekte als analytischen Rahmen ftir die Suche nach 
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Zivilgesellschaften: ein zunehmendes gesellschaftliches Bewusstsein der Zugeho-
rigkeit zu sozialen Klassen, die staatliche Akzeptanz der Autonomie gesellschaft-
licher Akteure, gesellschaftliche Organisation entlang von gemeinsamen Interes-
sen und nicht entlang primordialer Konstellationen sowie die staatliche Akzep
tanz von Meinungsfreiheit. Zudem sei anzumerken, dass zivilgesellschaftliche 
Akteure nicht automatisch gleichen Zugang zu Ressourcen haben (Al-Sayyid 
1995: 136). 

Als zivilgesellschaftliche Akteure werden in der arabischen Debatte v. a. 
formale Organisationen wahrgenommen: politische Parteien, Berufs- und Wirt-
schaftsvereinigungen, Gewerkschaften und private Klubs. Die 1990er Jahre wa-
ren in dieser Hinsicht durch eine Hochphase der Institutionenbildung gepragt. 
Wahrend die Frage, ob diese Dekade ein Jahrzehnt der Liberalisierung ist, um-
stritten bleibt, so ist doch festzustellen, dass in vielen arabischen Landern eine 
Vielzahl an Organisationen aufkamen, die zumindest nach formalen Kriterien als 
zivilgesellschaftliche Akteure gelten konnen: Zuvorderst sind hier die NRO zu 
nennen, die sich in Agypten, Jordanien, den nordafi'ikanischen Landern und im 
Jemen zu Tausenden konstituierten. In Jordanien und Marokko spielen spatestens 
seit den Regimewechseln formale und informelle Vereinigungen von privaten 
Wirtschaftseliten eine immer zentralere Rolle. Ahnliches gilt ftir Tunesien, das 
als Erft)lgsstory liberaler Wirtschaftsreformen gilt, aber auch ftir die kleinen 
Golfstaaten Kuwait, Bahrain, Qatar und die Vereinigten Arabischen Emirate. 
Wahrend Berufsvereinigungen, private Unternehmer und Wirtschaftsbosse in den 
1990er Jahren in Folge von neoliberalen Wirtschaftsreformen gesellschaftlich 
und politisch tiber die gesamte Region hinweg enorm an Einfluss gewannen, so 
ist gleichzeitig zu beobachten, dass Arbeitervereinigungen und Gewerkschaften -
also eine wichtige Komponente in westlichen Zivilgesellschaften - immer starker 
marginalisiert wurden (Al-Sayyid 1995: 139). 

Kein Konsens innerhalb der arabischen Welt und unter westlichen Beobach-
tern besteht uber die Frage, ob informelle Gruppen, d. h. solche, die nicht staat-
lich anerkannt und formal registriert sind, zur Zivilgesellschaft zu zahlen sind. Zu 
nennen sind hier v. a. Gruppierungen mit einer religiosen Ausrichtung, wie z. B. 
islamische Stiftungen (Awqaf) (Al-Sayyid 1995: 137). Umstritten ist auBerdem, ob 
die zahlreichen religiosen, sozialen und karitativen Vereinigungen sowie isla-
mistische Bewegungen, wie z. B. die Sufi-OrdQU in Agypten oder die radikaleren 
iSa/o/r^a-Bewegungen in verschiedenen arabischen Staaten als Teile einer Zivil
gesellschaft zu zahlen sind. Sicherlich erfiillen diese islamischen Institutionen, 
Bewegungen und Gruppierungen eine Minimaldefmition, die fiir zivilgesell
schaftliche Akteure Geltung hat. Jedoch vermittelt ihre religios-ideologische 
Basis einen Wertekonsens, der den impliziten Werten und Normen, die mit der 
Zivilgesellschaft in Verbindung gebracht werden, wie Pluralismus und Toleranz 
gegenuber Andersdenkenden, ftandamental entgegensteht (Kramer 1992: 124). 
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Dagegen weisen Sullivan und Abed-Kotob auf die multiple Auspragung der mo-
deraten islamistischen Stromung in Agypten bin und verorten islamische NRO 
und soziale Einrichtungen als einen Bestandteil der Zivilgesellschaft (vgl. Sulli-
van/Abed-Kotob 1999: 19-39). Ahnlich argumentiert Norton: 

„The Islamists are (...) one component in an array of organizations that populate 
civil societies in the Middle East" (Norton 1993: 209). 

Noch problematischer flir die Zivilgesellschaftsdebatte erscheint die Verortung 
der groBen islamistischen Sozialbewegungen, wie z. B. der algerischen Front 
Islamique du Salut (FIS), der tunesischen an-Nahda oder der Bewegung der Mus-
limbruderschaft, die v. a. in Agypten, aber auch in einigen anderen Landern der 
Region breiten gesellschaftlichen Zulauf erhielten. Diese spielen - oder spielten -
in den jeweiligen Landern als groBte Oppositionsbewegung nicht nur eine gesell-
schaftliche, sondern auch eine wichtige politische Rolle: Als autonome gesell-
schaftliche Bewegungen stellen sie seit den 1980er Jahren die bei weitem groBte 
Gefahr flir die autoritaren Regime in der arabischen Welt dar, wie das algerische 
Beispiel augenscheinlich belegt. Sie propagieren einen fundamentalen Wandel 
durch die Forderung, die Shah'a als Grundlage ftir Politik, Gesellschaft und 
Rechtsprechung zu etablieren. Von den meisten Sozialwissenschaftlern und von 
der westlichen Offentlichkeit werden diese Bewegungen nicht als Teil einer Zi
vilgesellschaft, ja oft als groBte Gefahr fur einen demokratischen Wandel in der 
Region wahrgenommen. Dies liegt zum einen an deren egalitaren religiosen Dis-
kursen, aber auch an der Tatsache, dass die autoritaren Regime in der arabischen 
Welt, die sich durch deren gesellschaftlichen Rtickhalt bedroht fiihlen, diese 
Bewegungen nicht erst seit dem 11.09.2001 als Terrorgruppen kriminalisieren, 
um so ihre repressiven Politiken zumindest vor dem westlichen Ausland zu legi-
timieren. 

Die Frage, ob islamische Organisationen und islamistische Bewegungen Be
standteil von Zivilgesellschaft sein konnen, spiegelt eine groBere Debatte tiber 
die Frage der 'Kompatibilitat' von Islam und Demokratie wider (vgl. u. a. Ehtes-
hami 2004). Auch hier wurde viel diskutiert und geschrieben; ein Konsens jedoch 
wurde v. a. auf Grund der Tatsache, dass in der arabischen Welt keine demokra
tischen Systeme existieren und eine Demokratietauglichkeit islamistischer Bewe
gungen damit empirisch nicht tiberprtift werden kann, noch nicht erreicht. Seit 
wenigen Jahren ist zumindest zu beobachten, dass die Zusammenhange von Zi
vilgesellschaft, Demokratie und Islam verstarkt innerhalb moderater und auch 
militanter islamistischer Stromungen durchaus kontrovers diskutiert werden. 

Sind traditionelle Gesellschaften in der Lage, zivilgesellschaftliche Struktu-
ren auszubilden? Abgesehen von gesellschaftlichen Gruppen und Bewegungen 
mit einer religiosen Basis sind es - ganz allgemein - die primordialen Strukturen 
gesellschaftlicher Formation, die im Fokus einer konzeptionellen Debatte tiber 
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die Zivilgesellschaft im Vorderen Orient stehen. Oliver Schlumberger hat darauf 
hingewiesen, dass in den arabischen Gesellschaften informelle Netzwerke, fami-
liare oder tribale Verbindungen und patrimonial-klientelistische Loyalitaten ge-
geniiber rein interessengeleiteter gesellschaftlicher Organisation Uberwiegen, was 
die Entwicklung einer Zivilgesellschaft - zumindest nach westlichem Vorbild -
verhindert (Schlumberger 2000: 113-118). Eine Klarung dieser Frage muss je-
doch ausbleiben, da nicht einmal in der konzeptionellen Literatur liber den Zivil-
gesellschaftsansatz ein Konsens auszumachen ist. Wie im Folgenden noch ausge-
flihrt werden wird, sind es aber gerade diese vorhandenen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, die in der Zivilgesellschaftsdebatte nicht ausreichend Be-
rticksichtigung finden. 

3.2 Einzelfalhtudien 

Wie im oberen Abschnitt deutlich gemacht wurde, gibt es in der Zivilgesell
schaftsdebatte uber den arabischen Vorderen Orient in einigen entscheidenden 
Fragen keinen sozialwissenschaftlichen Konsens. Allerdings erschien vielen 
Sozialwissenschaftlern das Konzept offenbar als zu verftihrerisch, um es allzu 
kritisch zu hinterfi-agen: 

„There is no disguising the western origin of the civil society concept, but the line
age of the concept is largely irrelevant. The idea of civil society is potent and ana
lytically insofar as it exposes an important array of research questions" (Norton 
1995b: 10). 

Trotz dieser konzeptionellen Unklarheit entstand also eine ganze Fulle empiri-
scher Studien, die das Konzept auf einzelne Lander oder auf die Analyse einzel-
ner Institutionen anzuwenden versuchten und von denen hier nur einige wenige 
genannt werden konnen. Verwiesen sei zunachst auf die beiden von Augustus 
Norton 1995 herausgegebenen Banden, in denen die Autoren so unterschiedliche 
Lander wie Tunesien, Jordanien, Kuwait, Syrien, die Palastinensischen Gebiete, 
Agypten, Algerien, Iran, Sudan und den Jemen untersuchen (vgl. Norton 1995a). 
Die Tatsache, dass nicht nur die relativ liberalen politischen Regime der Region, 
sondern so illiberale autoritare Regime wie Syrien und Tunesien, Regime mit 
einer stark religiosen Pragung (Iran, Sudan), das BUrgerkriegsland Algerien so-
wie der Protostaat Palastina Gegenstandsbereich der Zivilgesellschaftsdebatte 
sind, verweist auf den universellen Anspruch, der dem Konzept von den Autoren 
unterstellt wird. 

Ganz besonders im Fokus der Zivilgesellschaftsdebatte war und ist jedoch 
Agypten. Mit seinem seit Ende der 1970er Jahre etablierten Mehrparteiensystem, 
den seit den 1960er Jahren bestehenden Genossenschaften und Berufsvereini-
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gungen, dem relativ unabhangigen Gerichtswesen sowie den heute - je nach 
Schatzung - 15.000 bis 20.000 NRO scheint das Land perfekte Bedingungen flir 
die Zivilgesellschaft zu erfullen. Glaubt man den fruhen Arbeiten von Moheb 
Zaki (1995), Ferhad Ibrahim (1995) und Saad Eddin Ibrahim (1995), so ist die 
Etablierung von Zivilgesellschaft und Demokratie iediglich eine Frage der Zeit. 
Widerstande innerhalb des autoritaren Staates und militante islamische Stromun-
gen gelten als lastige aber keinesfalls uniiberwindliche Hindernisse. Als Kontra-
punkt hierzu kann der Beitrag von Maha Abdel Rahman gelten, der zwar ganz 
ahnliche sozialwissenschaftliche Fragen untersucht, jedoch zu unterschiedlichen 
Ergebnissen kommt und fiir Agypten eine „uncivil society" identifiziert (Abdel 
Rahman 2002). Viele Landerstudien, die sich mit der Frage der Zivilgesellschaft 
auseinandersetzen, fokussieren ihre Analysen auf formale Institutionen und Or-
ganisationen, v. a. gesellschaftliche Selbsthilfegruppen und NRO. So identifiziert 
Sonja Hegasy NRO als institutionalisierte Auspragung einer „soziokulturellen 
Opposition" in Marokko, die die Basis flir die Entstehung einer Zivilgesellschaft 
bilde (siehe Hegasy 1997). Ihre Analyse ist beispielhaft flir die Konzentration auf 
NRO mit einer ausgepragt politischen Agenda; im Fokus stehen meist solche 
NRO, die flir eine Einhaltung der Menschen- und Freiheitsrechte oder auch flir 
die Gleichstellung von Mann und Frau eintreten. 

Zumindest bis Ende der 1990er Jahre wurden die meisten Landerstudien aus 
der Zivilgesellschaftsdebatte durch die Erwartung - und Hoffnung - inspiriert, 
dass sich in arabischen Landern, die in bestimmten Phasen ihrer neueren Ge-
schichte Frozesse politischer Liberalisierung durchlaufen haben, demokratische 
Transformationsprozesse abspielen wtirden. Dies gilt v. a. flir Agypten (Zaki 
1995; S. E. Ibrahim 1995), Marokko (Hegasy 1997), Jemen (Glosemeyer 1995) 
Oder Jordanien (Dieterich 1999). Seit Ende des Jahrzehnts machte sich jedoch 
zunehmend Enttauschung uber die Tatsache breit, dass in keinem arabischen 
Land - mit Ausnahme des gestoppten Demokratisierungsprozesses in Algerien 
1991 -- solche Frozesse empirisch nachweisbar waren. Somit verlagerte sich die 
Debatte auf die Suche nach politischen Rahmenbedingungen, die ein Aufl^liihen 
der Zivilgesellschaft und damit - so die Annahme - Demokratisierungsprozesse 
behindern (Rahman 2002; Wiktorowicz 2000). Eine Ausnahme in der internatio-
nalen Debatte iiber die Zivilgesellschaft in der arabischen Welt bildet Sheila 
Carapicos Buch (Carapico 1998). Hier steht nicht die Frage nach moglichen 
Demokratisierungsprozessen im Vordergrund. Statt dessen identifiziert Carapico 
drei Hochphasen zivilgesellschaftlicher Aktivitaten in der neueren Geschichte des 
Jemen unabhangig von erhofften bzw. tatsachlich wahrnehmbaren Ergebnissen 
dieser Frozesse. Demnach konne sozialer Aktivismus zu sozialrevolutionaren 
Bewegungen (in Aden, 1960er Jahre), zur Etablierung okonomischer Selbsthilfe-
strukturen (im Nordjemen der 1970er Jahre) oder auch zu reversiblen Phasen 
politischer Liberalisierung (im vereinigten Nordjemen, 1990-1995) flihren. 
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3.3 Das Konzept: ein Siegeszug in die analytische Sackgasse 

Neben allgemeinen Beitragen, die das Konzept der Zivilgesellschaft fiir den Vor-
deren Orient greifbar zu machen versuchen, und Landerstudien, in denen das 
Konzept explizit angewandt wurde, ist seit den friihen 1990er Jahren die Tendenz 
in sozialwissenschaftlichen Beitragen zu beobachten, dass das Diktum der Zivil
gesellschaft implizit und ohne Klarung seines konzeptionellen Gehalts verwendet 
wird. Das Jahr 1990 markierte damit einen Wendepunkt fiir die Vervv êndung 
zentraler Begriffe: Wahrend vor 1990 der BQgr'iff Gesellschaft gentigte, urn die 
Sphare auBerhalb von Staat und Markt zu kennzeichnen, wurde er danach oft 
einfach durch Zivilgesellschaft ersetzt. Als Beispiel kann das Lehrbuch von Ta-
req Ismael (Ismael 2001) gelten, in dem eine Entwicklung von Zivilgesellschaft 
im arabischen Raum seit der Herrschaft der Abbasiden (8. Jh. n. Chr.) beschrie-
ben wird. Hier wird die Zivilgesellschaft als alleiniger Gegenpol zum Staat wahr-
genommen, doch - wie oben erwahnt - ohne eine Wtirdigung des konzeptionel
len Gehalts des Zivilgesellschaftsbegriffs. 

Ein Konzept macht Karriere. Dies wird auch dadurch deutlich, dass die Er-
wartungshaltung an die Existenz von Zivilgesellschaft im Vorderen Orient mit 
Annahmen und Forschungsdesigns aus einer weiteren aktuellen Modeerscheinung 
in der Vergleichenden Politikwissenschaft korreliert: mit der Transft)rmationsft)r-
schung. Das vermeintliche Erstarken einer Zivilgesellschaft in der arabischen 
Welt, so die Annahme, fiihrt dazu, dass auch der Vordere Orient von der Dritten 
Welle der Demokratisierung erfasst werde. Die 1990er Jahre zeichnen sich da
durch aus, dass zwar keine demokratischen Transitionen nachgewiesen werden 
konnten, jedoch eine entsprechende Erwartungshaltung ungebrochen erscheint. 
Jedenfalls erhielt die Frage nach der Zivilgesellschaft in der arabischen Welt in 
der Demokratisierungs(-hoffiiungs-)Literatur hochste Prominenz (vgl. S. E. Ibra
him 1995). Die Literatur zeichnet sich durch normative Erwartungen in zweierlei 
Hinsicht aus: erstens an die Existenz von Zivilgesellschaft in der arabischen Welt 
und zweitens an deren Wirkungskraft als Motor fiir demokratische Transitionen. 
Dies ist aus analytischer Sicht problematisch, denn 

„(...) we cannot allow our political passions and normative concerns to obfuscate 
our understanding of this sphere, for that may lead us into tediously repetitive dead 
ends"(Chandhoke2001:5). 

Ganz offensichtlich konnen sich viele Anhanger dieses Analysekonzepts seiner 
normativen Attraktivitat nicht entziehen: Viele Untersuchungen im Zusammen-
hang der Debatten iiber die Zivilgesellschaft und Demokratisierung hinterfragen, 
was sein sollte und nicht was tatsachlich beobachtbar ist. 

Diese teleologischen und normativen Grundannahmen lassen viele Arbeiten 
analytisch fragwtirdig erscheinen und fiihren oft zu einer eingeschrankten Wahr-
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nehmung gesellschaftlicher Prozesse und Akteure. Nur dadurch ist zu erklaren, 
dass die Forschung iiber angebliche Demokratisierungsprozesse diejenige tiber 
die Persistenz autoritarer Herrschaft (und deren Ursachen) in den 1990er Jahren 
weit in den Schatten stellte. Ahnliches gilt fiir NRO und den demokratischen 
Prozess, llir Reformdiskurse und Liberalisierungsprozesse. Dies sind prominente 
Themen in der Literatur uber die arabische Welt, wahrend das Phanomen isla-
mistischer Sozialbewegungen oder die informellen Strukturen gesellschaftlicher 
Organisation weit weniger Beachtung fanden und erst in den vergangenen Jahren 
an Bedeutung gewannen. 

Kaum Beriicksichtigung in der Debatte liber die Zivilgesellschaft in der ara-
bischen Welt ist ein Aspekt, der fiir die Idee und das Konzept der Zivilgesell
schaft einen liberragenden Stellenwert hat: die Frage nach der Autonomie gesell
schaftlicher Gruppen. Wahrend die meisten empirischen Untersuchungen insbe-
sondere auch die autoritaren Mechanismen der Kontrolle oder Unterdrtickung 
von gesellschaftlichen Aktivitaten und Partizipation aufzeigen, so findet dies 
zumeist keinerlei Beriicksichtigung in der Bewertung der Frage, ob entsprechen-
de Akteure tiberhaupt zur Zivilgesellschaft zu rechnen sind. Es gibt in der kon-
zeptionellen Literatur iiber die Zivilgesellschaft nur wenige Aspekte, iiber die ein 
Konsens hergestellt werden konnte. Dazu gehort aber sicherlich die Vorstellung, 
dass gesellschaftliche Organisation frei, freiwillig und damit eben autonom von 
staatlicher Beeinflussung vonstatten gehen muss, um von einer Zivilgesellschaft 
sprechen zu k5nnen. Eine Diskussion iiber die systemischen Rahmenbedingun-
gen, in denen sich Zivilgesellschaft iiberhaupt erst entwickeln kann - namlich 
entweder in schwachen autoritaren Systemen oder in spaten Phasen von demo
kratischen Transformationsprozessen (vgl. Croissant/Lauth/Merkel 2000) - ist in 
der regionalspezifischen Forschung nicht geleistet worden. In einigen empiri
schen Analysen erscheint weiterhin problematisch, dass die Grenzen von Zivilge
sellschaft - als dritter Sphare auBerhalb des politischen und okonomischen 
Raums - nicht immer klar erkennbar sind. Dies wird v. a. deutlich bei der Unter-
suchung verschiedener Akteure, die zur Zivilgesellschaft gerechnet werden: In 
Analysen, die eine Zivilgesellschaft als politische Opposition gegeniiber autorita
ren Eliten verstehen, werden politische Parteien oft implizit oder explizit als 
Bestandteil der Zivilgesellschaft gesehen und nicht als Institutionen innerhalb des 
politischen Raums. Weiterhin ist zumindest umstritten, ob private Unternehmer 
und die Organisationen, in denen sie sich formieren (Berufsverbande, Lobby-
gruppen), als Akteure im gesellschaftlichen Raum oder doch in der okonomi
schen Sphare anzusiedeln sind. 

Generell verschwimmen in vielen Analysen die Grenzen zwischen unter-
schiedlichen Gebrauchsweisen des Begriffs der Zivilgesellschaft: Zivilgesell
schaft wird sowohl wahrgenommen als analytisches Konzept als auch als Akteur 
in politischen Systemen und als normatives Ziel von vermeintlich beobachtbaren 
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Wandlungsprozessen. Neben den unterschiedlichen, aber oft im selben Atemzug 
verwendeten Gebrauchsweisen des Zivilgesellschaftsbegriffs gibt es in der Litera-
tur zudem defmitorische Unklarheiten: Wahrend aus einer akteursbezogenen 
Perspektive oft ein weiter Begriff von Zivilgesellschaft vorliegt (durch den Ein-
bezug traditioneller Gesellschaften und islamistischer Akteure), hat sich aus einer 
funktionalistischen Perspektive gleichzeitig eine eng gefasste Definition von 
Zivilgesellschaft (als soziale Grundlage ftir Demokratisierungsprozesse) etabliert. 
Diese defmitorische Unklarheit ist nicht den empirischen Arbeiten uber den Vor-
deren Orient geschuldet, sondern liegt an der in der konzeptionellen Literatur 
fehlenden Obereinkunft dartiber, was Zivilgesellschaft umfassen soil. Gordon 
White wies darauf hin, dass Zivilgesellschaft als ein theoretisches Konzept 

„(...) is often used loosely to mean either society as opposed to the state or, more 
precisely, as an intermediate sphere of social organization or association between the 
basic units of society (...) and the state" (White 1994: 377). 

In der Literatur lassen sich also unterschiedliche Zugangsweisen zum Zivilgesell-
schaftsbegriff konstatieren: von einer Minimaldefmition der Zivilgesellschaft als 
soziale Sphare zwischen Staat und Markt bis zu einer engeren Sichtweise auf die 
Funktion der Zivilgesellschaft in ganz bestimmten Wandlungsprozessen; von 
einer Sichtweise auf Zivilgesellschaft als politischer Opposition gegeniiber auto-
ritaren Regimen bis hin zur Zivilgesellschaft als Raum ftir das Aufkommen von 
Sozialbewegungen. Eine Anwendung des Konzepts ist ftir die arabische Welt 
hochst problematisch: Wahrend ein eng gefasster Zivilgesellschaftsbegriff da-
durch an Erklarungskraft einbliBt, dass es in der arabischen Welt keine Demokra
tisierungsprozesse gibt, muss bei einer Minimaldefmition - z. B. nach dem Ver-
standnis von Carapico (1998) - der Vorwurf des „conceptual stretching" (Sartori 
1991) gemacht werden. Zwischen Staat und Markt befmdet sich Gesellschaft; das 
Attribut des 'Zivilen' bleibt hier in seiner Bedeutung ftir die Erklarung sozialer 
Strukturen und Prozesse unklar. 

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die Erklarungskraft des Zivilgesell-
schaftsansatzes fur gesellschaftliche Strukturen und Prozesse im Vorderen Orient 
begrenzt ist. Dies liegt zum einen an der defmitorischen Ambivalenz des Begriffs 
selbst, aber auch an normativ-teleologischen Grundannahmen, die den sozialwis-
senschaftlichen Blick auf die Region einschranken, da oftmals nur sehr spezifi-
sche Akteure (NRO), Diskurse (politische Liberalisierung, Reformen) und Hypo-
thesen hinsichtlich des Ergebnisses von Wandlungsprozessen (Demokratisierung) 
untersucht werden. Dies bedeutet nicht, dass die Untersuchungen im Rahmen der 
Zivilgesellschaftsdebatte unsere Erkenntnisse iiber den Vorderen Orient nicht 
erweitert batten. Erstaunlicherweise ist aber gerade derjenige sozialwissenschaft-
liche Untersuchungsgegenstand, der im Fokus einer jeden Debatte iiber Zivilge-
sellschaften stehen sollte, wenig untersucht worden: namlich Strukturen, Prinzi-
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pien und Rahmenbedingungen von originar autonomer gesellschaftlicher Forma
tion. 

4 Gesellschaftliche Partizipation in der arabischen Welt 

Es gibt gesellschaftliche Partizipation in der arabischen Welt. Dies ist mehr als 
eine bloBe Vermutung und muss immer wieder herausgestellt werden, zumal vor 
dem Hintergrund, dass sich ein GroBteil der sozialwissenschaftlichen Forschung 
uber den Orient bis in die 1990er Jahre hinein uberwiegend auf die Analyse staat-
licher Strukturen, politischer Eliten und autoritarer Regime konzentrierte. Im 
Rahmen der Zivilgesellschaftsdebatte ist es nicht gelungen, Defizite in der For
schung liber die arabischen Gesellschaften zu beseitigen. Es gilt deshalb, alterna
tive Konzepte oder Zugangsweisen auf ihren potenziellen Erkenntniswert fur die 
Untersuchung gesellschaftlicher Partizipation und Organisation zu uberpriifen. 
Hier ist zunachst eine kritische, von normativen Annahmen losgeloste Analyse 
von Institutionen notwendig, die allein nach formalen Kriterien als zivilgesell-
schaftliche Akteure gelten konnen. Erst dadurch wird eine ftjinktionalistische 
Deutung der neu entstandenen Institutionen in der arabischen Welt und deren 
Rolle im soziopolitischen Geftige moglich. 

Zweitens sei im Folgenden auf zwei unterschiedliche Ansatze verwiesen, die 
fiir sich in Anspruch nehmen konnen, unsere Erkenntnisse uber die sozialen 
Strukturen und die Formation gesellschaftlicher Interessen erweitert zu haben. Es 
sei zunachst auf einige wenige soziologische Arbeiten verwiesen, die nur sehr 
bedingt uber einen theoretischen Hintergrund verfugen, jedoch aufgrund ihrer 
eindringlichen Beobachtung ungemein wertvolle empirische Erkenntnisse vermit-
teln. Darliber hinaus soil ein relativ neuer Forschungsstrang hervorgehoben wer
den, der seit wenigen Jahren islamistische Bewegungen im Zusammenhang der 
konzeptionellen Arbeiten iiber Sozialbewegungen untersucht. Diese Literatur 
besitzt keinen so umfassenden Untersuchungsbereich wie z. B. die erwahnten 
soziologischen Studien, da sie nur bestimmte Formen gesellschaftlicher Organi
sation (Islamisten als oppositionelle Sozialbewegung) behandelt. Besonders 
wertvoll wird sie allerdings durch den Anspruch einer regionenlibergreifenden 
Vergleichbarkeit islamistischer Bewegungen, womit zum einen ein originar west-
liches Untersuchungskonzept seine Erklarungskraft fur die arabische Welt nach-
weist und zum andern ein gerade heute stark normativ unterlegter Untersu-
chungsgegenstand entmythologisiert wird. 
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4.1 Imitierte Institutionen: eine funktionalistische Sicht aufNRO 

In der Debatte der 1990er Jahre gelten NRO als Nukleus einer sich entwickeln-
den Zivilgesellschaft in der arabischen Welt. NRO sind der zentrale Gegen-
standsbereich in nahezu alien Untersuchungen im Rahmen dieser Debatte. Damit 
wird V. a. der Tatsache Rechnung getragen, dass die 1990er Jahre als ein Jahr-
zehnt angesehen werden konnen, das einen umfassenden Institutionenbil-
dungsprozess erfahren hat. In alien Landern der Region haben sich oft mehrere 
tausend NRO ft)rmiert. Gleichzeitig wurden die legalen Rahmenbedingungen an 
diese Entwicklungen angepasst, indem - begleitet von einem umfangreichen 
Reformdiskurs in den Landern - eine neue NRO-Gesetzgebung und Richtlinien 
zu deren Registrierung ausgearbeitet wurden. Die Konzentration der Zivilgesell-
schaftsdebatte auf die NRO ist nicht erstaunlich, schienen diese doch zunachst 
alle Kriterien zu erftillen, urn als zivilgesellschaftliche Akteure wahrgenommen 
werden zu konnen: Sie sind - formal - unabhangig von den autoritaren Eliten, 
scheinen ein hohes MaB an gesellschaftlichem Organisationspotenzial widerzu-
spiegeln und stieBen offentliche Diskurse an, die sie nicht allein ftir die akademi-
sche Debatte, sondern auch ftir entwicklungspolitische Praktiker interessant 
machten (Stewart 1997). Die Agenda dieser Gruppen setzt sich zusammen aus 
politischen aber auch unpolitischen Themen. Es geht um die Wahrung der Men-
schenrechte und der Interessen von Minderheiten, um die Geschlechterproblema-
tik, aber auch um Umweltschutz, soziale Belange, regionale Themen, Sport und 
Kultur. In einigen Arbeiten wurde darauf hingewiesen, dass gesellschaftliche 
Selbsthilfe und fi-eiwillige, ehrenamtliche Arbeit fur die Gemeinschaft 
(mu'awana) in der arabischen politischen Kultur tief verankert sei (vgl. Sullivan 
2000: 12; Carapico 1998: 110), was die Herausbildung von modernen gesell-
schaftlichen Institutionen - und damit einer Zivilgesellschaft - befordere. Insbe-
sondere aber aufgrund ihrer Organisationsstrukturen - d. h. ihrer formalen Aus-
pragung - gilt: 

„NGOs in less developed countries are the closest approximation to a European or 
North American idea of voluntary sector or civil society organizations" (Stewart 
1997:26). 

Eine solche, rein strukturalistische Sichtweise auf arabische NRO fuhrt jedoch zu 
einer realitatsfernen Bewertung dieser Organisationen als Teil oder sogar als 
Nukleus einer Zivilgesellschaft. Der iiberwiegende Teil der NRO in den arabi
schen Landern erfullt nicht einmal annahernd die Grundfunktionen, die fur zivil
gesellschaftliche Akteure geltend gemacht werden mijssen. Erstens sind NRO 
nicht autonom von den autoritaren Staaten: 
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„Virtually all participants in and observers of NGO activity in Egypt recognize that 
these organizations are far from being independent of the government and many in 
fact are creations of that government" (Sullivan 2000: 12). 

Carapico hat darauf hingevy îesen, dass die meisten NRO eher als „GO-NGOs" 
(„Government-organized NGOs") oder „DO-NGOs" („Donor-organized NGOs") 
zu fassen sind (Carapico 2000). Viele NRO sind von Vertretern der autoritaren 
politischen Eliten ins Leben gerufen worden und ein GroBteil existiert lediglich 
auf dem Papier und als 'Briefkasten-NRO' mit dem Ziel, soziales Engagement 
vorzuspiegeln und staatliche Zuschusse oder Entwicklungshilfegelder abzuschop-
fen. Wie Quintan Wiktorowicz fur den jordanischen Fall nachgewiesen hat, exis-
tieren umfangreiche formale und informelle Mechanismen staatlicher Kontrolle, 
die die Arbeit der NRO behindern, und der Kooptation, mittels derer die NRO-
Vertreter an die politischen Eliten angebunden werden (Wiktorowicz 2000). Der 
direkten staatlichen Uberwachung und Kontrolle dienen repressive Mechanis
men, wie Geheimdienste, eine restriktive Gesetzgebung sowie die Kontrolle 
durch Ministerien und den btirokratischen Apparat, bei denen sich NRO registrie-
ren miissen. Oftmals neu geschaffene Institutionen, wie z. B. das National Coun
cil for Human Rights in Agypten, fungieren als rein kooptative Gremien. Es ist 
erstaunlich, dass diese ganz unterschiedlichen Mechanismen staatlicher Be-
schrankung in vielen Arbeiten aus der Zivilgesellschaftsdebatte durchaus einge-
hend thematisiert vmrden, wahrend die Implikationen, die diese Beobachtungen 
aus konzeptioneller Sicht haben, kaum aufgegriffen vmrden. 

Dartiber hinaus reprasentieren die meisten NRO keine gesellschaftlichen In-
teressen, kein Gemeinwohl, sondern primar die partikularistischen Interessen 
ihrer Grunder und Vorsitzenden. Zivilgesellschaftlichen Organisationen ist aber 
gemein, dass 

„(...) the aim is not for an individual to earn money or gain power but to contribute 
to the general good or the good of the group who have joined together" (Jorgensen 
1996: 37). 

Fiir den GroBteil der NRO trifft Letzteres nicht zu. Bei ihnen geht es - ahnlich 
wie innerhalb anderer, rein staatlicher Institutionen, wie der Regierungspartei 
oder dem btirokratischen Apparat - nicht primar darum, Folitikinhalte zu formu-
lieren und durchzusetzen, sondern um die moglichst nahe Anbindung an die en-
geren Zirkel der politischen Macht. In Zeiten von Diskursen Uber politische Libe-
ralisierung und Reformen sind NRO geeignete Vehikel, um die politische Blihne 
zu betreten. Ihre Vertreter werden vom westlichen Ausland hofiert und fmanziell 
untersttitzt. Gerade diejenigen arabischen Herrscher, die sich einen modernen 
und liberalen Anstrich geben und damit ihre Legitimationsbasis im In- und Aus
land erweitern wollen, setzen jedoch nicht allein auf die 'klassischen' Saulen des 



Zivilgesellschaft und der Vordere Orient 13^ 

Staates (Militar, Biirokratie, Einheitspartei), sondern vermehrt auf diese neuen 
Organisationen. Bezeichnend ist, dass gerade Vertreter aus den Oberschichten 
und den oberen Mittelschichten in den arabischen Landern zu den Initiatoren 
dieser Zivilgesellschaft gehoren. NRO bieten die Chance flir ehemals marginali-
sierte Individuen, Familien oder Gruppen, sich politisch neu zu positionieren. Ein 
„Aufbruch von unten" (Hermann 2000) ist dies nicht. 

NRO in der arabischen Welt sind imitierte Institutionen in der Hinsicht, dass 
sie Organisationen, wie sie in der westlichen Welt existieren, formal widerspie-
geln, jedoch ganz unterschiedliche Funktionen innerhalb der politischen Systeme 
wahrnehmen. Statt einer Aggregation und Vertretung gesellschaftlicher Interes-
sen dienen NRO als Institutionen der sozialen Kontrolle (Wiktorowicz 2000). 
Dariiber hinaus tragt die Existenz dieser scheinbaren - imitierten - Zivilgesell
schaft zur Legitimitat der autoritaren Regime im westlichen Ausland bei, die 
hohe Erwartungen an die arabischen Staaten im Hinblick auf mehr Demokratie 
und Pluralismus haben (vgl. Albrecht/Schlumberger 2004). Im Gegenzug konnen 
die liberalen autoritaren Regime den Fortbestand von politischen Renten in Form 
von Entwicklungshilfen und politisch motivierten Zahlungen erwarten. Eine Zi
vilgesellschaft und ihre institutionelle Auspragung, die de facto von den autorita
ren Regimen geschaffen wird, verdient jedoch diesen Namen nicht. 

4.2 Eine Politische Soziologie in der empirischen Feldforschung 

Es wird z. T. argumentiert, dass formale Institutionen, wie politische Parteien und 
NRO, im Vorderen Orient keine gesellschaftliche Basis besitzen, weil gesell-
schaftliche Formation und Organisation nicht interessengeleitet, sondern entlang 
primordialer sozialer Bindungen und Netzwerke verlaufen. Dies trifft nicht den 
Kern der Problematik. Gerade weil soziale Akteure in hohem MaBe interessen-
orientiert handeln, verftigen diese Institutionen iiber keine breite soziale Basis. 
Im Kern vertreten NRO, Parteien und Berufsvereinigungen eben nicht - oder 
zumindest nicht ausreichend effizient - zentrale gesellschaftliche Interessen. 
Entscheidend ftir die gesellschaftliche Interessenaggregation ist der Fokus auf 
okonomische Ressourcen: Es geht um Jobs, um soziale Leistungen, urn den Zu-
gang zu Bildung und zu sozialen und medizinischen Einrichtungen. Es ist wich-
tig, dass Leistungen aus den notorisch korrupten bUrokratischen Apparaten mog-
lichst effizient abgerufen werden konnen. Die Menschen in landlichen Gebieten 
kampfen ftir den Aufl)au von Infrastruktur und den Zugang zur oder die Kontrolle 
iiber die Ressource Wasser - aber weit weniger um die Gleichstellung von Mann 
und Frau, politische Partizipationsmoglichkeiten durch Wahlen, den Umwelt-
schutz oder den Schutz politisch verfolgter Gruppen oder Individuen. 
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NRO, Parteien und Lobby-Vereinigungen im Vorderen Orient bilden die in-
stitutionalisierte Auspragung 'ziviler' Eliten, haben jedoch fiir die gesamtgesell-
schaftliche Interessenformation nur wenig Relevanz. Damit hat sich das Konzept 
der Zivilgesellschaft und seine empirische Anwendung als unfahig erwiesen, 
soziale Probleme, Organisationsstrukturen und Interessen zu identifizieren. Tat-
sachlich haben dies einige wenige soziologische Untersuchungen versucht. Zum 
einen sind hier Arbeiten zu benennen, die verschiedene kulturalistische Konzepte 
zur Erklarung gesellschaftlicher Organisation angewandt haben. Im Zentrum 
dieser Untersuchungen steht fast ausschheBlich der Hinweis, dass gesellschaftli-
che Interaktion durch personalisierte Beziehungsmuster, patriarchale und kliente-
listische Abhangigkeiten und familiare oder tribale Bindungen gekennzeichnet 
ist. Hisham Sharabi pragte den Begriff „neopatriarchy" fiir die Beschreibung der 
modernen Patronagestrukturen innerhalb arabischer Gesellschaften (Sharabi 
1988). Robert Cunningham und Yasin Sarayrah verwendeten den Begriff wâ -Za 
(arab.: Vermittlung, Vermittler) zur Beschreibung eines originar arabischen 
Klientelismus (Cunningham/Sarayrah 1993). 

Wasta - im Deutschen 'Vitamin B ' - weist die gesellschaftlichen Bezie
hungsmuster als in hohem MaBe personalisiert aus. Personliche, verwandtschaft-
liche oder - in noch eher traditionellen Gesellschaften - tribale Bindungen sind 
entscheidend bei Behordengangen jeglicher Art, der Vermittlung von Arbeits-
platzen (im Staats- und Privatsektor), der Erteilung von Lizenzen, der Zuweisung 
von sozialen und medizinischen Leistungen etc. Und damit erhalten informelle 
Netzwerke, die auf eben diesen primordialen Bindungen aufbauen, eine uberra-
gende Bedeutung fiir die Formulierung, Ubermittlung und Durchsetzung der 
Interessen einzelner Gesellschaftsmitglieder: Wer eine Arbeitsstelle im blirokrati-
schen Apparat anstrebt, der nimmt Verbindung zu einem Bekannten und Ver-
wandten innerhalb der Btirokratie auf und hofft nicht auf offizielle Stellenaus-
schreibungen; Unternehmer, die Probleme beim Im- oder Export von Waren 
haben, finden wasta direkt in den entsprechenden Ministerien; und wer Probleme 
mit der Polizei bekommt, der sucht nicht eine NRO zur Wahrung seiner Interes
sen auf, sondern wendet sich an eigene Verwandte oder Bekannte innerhalb der 
Sicherheitsapparate und Anwaltschaft. 

Es gibt also in den autoritaren Staaten des Vorderen Orient Formen gesell
schaftlicher Interessenvermittlung und Partizipation und einen 5ffentlichen 
Raum, in dem dies stattfmdet. Doch dieser offentliche Raum 

„(...) is not conventionally a space for collective political action and is only rarely a 
space for a discourse that addresses common concerns" (Ayubi 1995: 440). 

Diane Singerman gebtihrt das Verdienst, die gesellschaftlichen „Avenues of Par
ticipation" als informelle Netzwerke auBerst anschaulich identifiziert zu haben: 



Zivilgesellschaft und der Vordere Orient 13 7 

„Networks are the political lifeline of the community, allowing individuals and 
groups to cooperate with other members of the community to achieve individual and 
collective goals. (...) Networks are a concrete manifestation of extrasystemic politi
cal participation not controlled by formal political institutions or the political elite" 
(Singerman 1995: 133). 

Netzwerke bestehen aus familiaren oder tribalen Verbindungen oder entstehen in 
urbanen Nachbarschaften; sie w êrden durch Heiraten erweitert, sind autonom von 
staatlicher Beeinflussung und informeller Natur, obwohl z. T. erhebliche organi-
satorische Leistungen erbracht warden. In diese Netzvŝ erke sind Vervŝ andte und 
Bekannte, Reprasentanten des privaten Unternehmertums, Vertreter des btirokra-
tischen Apparates, Anvŝ alte, Parlamentsabgeordnete und eben auch bis zu einem 
gewissen Grad Individuen integriert, die nach formalen Kriterien der Zivilgesell
schaft angehoren, also Vertreter von Berufsvereinigungen oder NRO sind. Ent-
scheidend fiir die Analyse gesellschaftlicher Strukturen sind jedoch eben diese 
informellen Netzw^erke, deren Aufbau und Beschaffenheit sov\̂ ie die Rolle, die 
einzelne Mitglieder einnehmen, aber nicht die rein formale Auspragung einzelner 
Institutionen, w'lQ NRO, Berufsverbande etc. 

4.3 Islamismus als Sozialbewegung 

Neben dieser oben beschriebenen, rein soziologischen Sichtw^eise auf gesell-
schaftliche Strukturen und Prozesse im Vorderen Orient w îdmen sich seit v\̂ eni-
gen Jahren einige, ubervs îegend US-amerikanische Politikw^issenschaftler dem 
Phanomen islamistischer Gruppierungen und Bewegungen aus einer Perspektive, 
w êlche die allgemeine Literatur uber Sozialbew^egungen zu Rate zieht (Tarrow 
1998; McAdam/McCarthy/Zald 1996; McAdam/Tarrow/Tilly 2001). Dieser 
Ansatz eroffnet deshalb neue Perspektiven auf islamistische Bewegungen in der 
arabischen Welt, da er normative Konnotationen und moralische Wertungen der 
Handlungsweisen von Islamisten ausschlielJt und sich auf deren Organisationspo-
tenziale und -formen, die Rahmenbedingungen ihrer Entstehungsgeschichte und 
ihre Rolle in den unterschiedlichen politischen Systemen konzentriert. Im Gegen-
satz dazu erarbeitete der Mainstream liber islamistische Gruppierungen tiberwie-
gend deskriptive Analysen von Zielen, ideologischen Grundlagen, Strukturen und 
des historischen Werdegangs dieser Gruppen. Der Ansatz der Theorie der sozia-
len Bewegungen („social movement theory") vermittelt jedoch Erkenntnisse 
dartiber, 

„(...) that the dynamic, process, and organization of Islamic activism can be under
stood as important elements of contention that transcend the specifity of'Islam' as a 
system of meaning, identity, and basis of collective action" (Wiktorowicz 2004: 3). 
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Der Ansatz begreift islamistische Bewegungen als rationale Akteure, die be-
stimmte Ziele identifizieren, die sich nicht allein durch eine Diskursanalyse ihrer 
ideologischen Ausrichtung ermessen lassen, und die ihre Handlungsstrategien 
entlang von Moglichkeiten aber auch Einschrankungen wahrnehmen und ausrich-
ten. 

Im Zentrum dieser Untersuchungen steht die Rolle islamistischer Bewegun
gen als autonome gesellschaftliche Kraft, die uber einen breiten Rtickhalt inner-
halb der Bevolkerung verfiigt und damit als oppositionelles soziales Gegenmo-
dell zu den autoritaren Eliten wahrgenommen werden muss. Haufig untersuchte 
Aspekte beinhalten die Frage, worin gerade bei der Verwendung religioser Sym-
bole im arabischen Raum die mobilisierende Kraft dieser Bewegungen liegt, 
sowie die Rolle der Islamisten als politische Kraft (Opposition), aber auch ihre 
Rolle als gesellschaftliche Bewegung, die bestimmte soziale Aufgaben wahr-
nimmt, v. a. in den Bereichen, aus denen sich der Staat zuruckgezogen hat. Das 
Konzept uber Sozialbewegungen ist deshalb besonders hilfi-eich ftir solche Unter
suchungen, weil Strategien der Mobilisierung und der politischen Auseinander-
setzung durchaus mit Sozialbewegungen in vollig unterschiedlichen kulturellen 
und politischen Rahmenbedingungen vergleichbar gemacht werden konnen; „in 
other words, Islamic activism is not sui generis'' (Wiktorowicz 2004: 3). 

Wiktorowicz gehort zu den ersten, die das allgemeine Konzept uber Sozial
bewegungen auf den Vorderen Orient angewandt haben (Wiktorowicz 2001). 
Dabei untersuchte er die jordanische Muslimbruderschaft und die Rahmenbedin
gungen, unter denen sie in das politische System Jordaniens integriert und kon-
trolliert ist. Die agyptischen Muslimbrtider sind der Gegenstandsbereich bei Car
rie Wickham (Wickham 2002). Sie beschreibt die soziookonomischen Rahmen
bedingungen, die konstitutiv ftir den Erft)lg der agyptischen Muslimbrtider in 
Agypten waren, die Krise des Parteiensystems sowie die Strategien, die ftir die 
Mobilisierung einer breiten gesellschaftlichen Basis ftir die Bewegung angewandt 
wurden. Singerman untersucht, wie islamistische Bewegungen kollektive Identi-
taten kultivieren und gesellschaftliche Netzwerke ftir ihre Zwecke nutzbar ma-
chen konnten (Singerman 2004). Salwa Ismail beschreibt die 'Ubernahme' eini-
ger Stadtviertel in Kairo durch radikale islamistische Gruppen (Ismail 2000). 

Es ist das Verdienst dieser Arbeiten, dass sie normativ geleiteten Fragen an 
den politischen Islam entgegen wirken. Entscheidend sind nicht die ideologischen 
Feinheiten der religiosen Legitimierung oder die rein hypothetische Frage, ob 
islamistische Gruppen demokratiekompatibel sind oder nicht. Die oben beschrie-
bene Debatte loste sich von der 'Kampf-der-Kulturen-Literatur', die sich v. a. auf 
die Diskurse konzentrierte, die die islamistischen Bewegungen produzieren. 
Stattdessen vermittelt diese Herangehensweise Einblicke beziiglich der Formen 
gesellschaftlicher Organisation und des politischen Aktivismus auBerhalb und 
unabhangig von den herrschenden politischen Eliten, die darauf entweder repres-
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siv (Agypten, Algerien, Tunesien) oder durch versuchte Einbindung (Jordanien, 
Marokko) reagieren. 

5 Uber 'zivile' und 'unzivile' Gesellschaften 

In vielen Untersuchungen tlber die Zivilgesellschaft, seien sie konzeptioneller 
oder empirischer Art, wurde zwar nicht die philosophische Idee, aber um so mehr 
das analytische Konzept der Zivilgesellschaft ad absurdum geftihrt. Sozialwissen-
schaftler wahlen heute aus einer Ftille ganz unterschiedlicher Zivilgesellschafts-
begriffe, was eine Verwendung des Konzepts ftir die Vergleichende Politikwis-
senschaft stark diskreditiert. Oder aber sie ziehen sich auf eine weit gefasste 
Minimaldefinition zurtick, bei der jedoch das konstitutive Merkmal dessen, was 
an einer Gesellschaft zivil sein soil, bis zur Unkenntlichkeit verblasst. So klingt 
Gordon Whites (1994) Unterscheidung zwischen Gesellschaft und Zivilgesell
schaft auch nicht sehr Uberzeugend: Wenn er sagt, dass „civil society derives 
much of its specific political character from the deeper socio-economic structure 
and the distribution of interests, social norms and power resources which society 
embodies", so spricht er im Grunde von einer politischen Gesellschaft, also gera-
de jener Sphare, von der Zivilgesellschaft zu trennen ist. Wie schon oben ange-
deutet, sind diese konzeptionellen Fallstricke in Verbindung mit normativen und 
teleologischen Grundannahmen der Zivilgesellschaftsdebatte in der zeitgenossi-
schen Orientforschung zum Verhangnis geworden. 

Was also macht eine Gesellschaft zivil? Wann ist eine Gesellschaft zivil? 
Und welche Wirkungsweisen entfalten zivile Gesellschaften? Folgt man Keith 
Tester, so heiBt es: 

„To talk about civil society is (...) to suggest a division between a state of civiliza
tion and a state of nature" (Tester 1992: 9). 

Sind also unzivile Gesellschaften unzivilisiert? Im Mainstream der internationa-
len Zivilgesellschaftsdebatte ist das klassenanalytische Diktum von der btirgerli-
chen Gesellschaft langst von normativen und positivistischen Konnotationen 
uberlagert. Der Begriff der Zivilgesellschaft - und hier das Adjektiv zivil - imp-
liziert nun einmal, dass es unterschiedliche gesellschaftliche Organisationsformen 
gibt: zivile, womoglich dann auch unzivile, jedenfalls primordiale und traditio-
nelle sowie vielleicht auch postmoderne Gesellschaften. Diese Diskussion nimmt 
z. T. recht abstruse Formen an, z. B. wenn von einer unzivilen Zivilgesellschaft 
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I 2 gesprochen wird. In der modernen Orientforschung, die sich noch langst nicht 
vom Vorwurf des westlichen Orientalismus emanzipiert sieht, gibt es offenbar ein 
tiefes Bediirfhis, fiir soziale Rahmenbedingungen in der arabischen Welt zivilge-
sellschaftliche Strukturen - oder zumindest deren Ansatze - nachzuweisen; und 
dies unabhangig von der Frage, ob die Verwendung des Konzepts fur einzelne 
Forschungsfragen sinnvoll erscheint oder nicht. 

Dies bedeutet nicht, dass die Zivilgesellschaftsdebatte keine wertvollen so-
zialwissenschaftlichen Ergebnisse erbracht hatte. Das Gegenteil ist der Fall. Tat-
sachlich generierte die Debatte eine neue Welle an empirischen Untersuchungen, 
V. a. Einzelfall- und Landerstudien. Hier wurden uberwiegend wertvolle Erkennt-
nisse uber aktuelle Institutionenbildungsprozesse (NRO, elitare Interessen- und 
Lobbygruppen etc.) gewonnen, jedoch nicht uber deren Funktionsweise. Drittens 
- und darin liegt eine gewisse Ironie - ist es innerhalb der Zivilgesellschaftsde
batte gelungen, moderne autoritare Mechanismen sozialer Kontrolle in Form von 
blanker Unterdriickung, Repression, aber auch Kooptation und Vereinnahmung 
anschaulich zu machen, wahrend das eigentliche Erkenntnisinteresse des Zivilge-
sellschaftsansatzes - namlich Formen gesellschaftlicher Partizipation - kaum 
Anwendung fand. Was die Zivilgesellschaftsdebatte nicht leistete (und wohl auch 
nicht leisten kann), ist die Klarung der Frage, ob es in der arabischen Welt Zivil-
gesellschaften gibt. Zudem wurden keine fiindierten Hinweise fiir die Moglich-
keit oder Wahrscheinlichkeit von Transformationsprozessen geliefert. Dies gilt 
sowohl fiir systemische als auch fur subsystemische Wandlungsprozesse: Erstere 
gibt es nicht, wahrend fiir Letztere die notwendigen Forschungsfragen kaum 
geeignet erscheinen. 

Das wohl groBte Defizit der Zivilgesellschaftsdebatte ist, dass sie keine fiin
dierten Analysen liber Formen gesellschaftlicher Organisation im Vorderen Ori
ent generierte. Der Mainstream der Zivilgesellschaftsdebatte zeichnet sich da-
durch aus, dass sowohl heil3e Eisen (islamistische Sozialbewegungen) als auch 
die tatsachlich wahrnehmbaren Kanale sozialer Organisation (informelle Mecha
nismen) kaum Berticksichtigung fanden. Hier wird liberaus deutlich, dass norma
tive Grundannahmen bestimmte Ausschlusskriterien fiir den Forschungsgegens-
tand implizieren (gehoren islamistische Bewegungen zur Zivilgesellschaft?). 
Aber auch analytische Engstirnigkeit („parochialism", vgl. Sartori 1991), z. B. 
bei der Konzentration auf formale Institutionen von Zivilgesellschaften, lieB 
brennende sozialwissenschaftliche Fragen ins Leere stoBen. 

Das Konzept der Zivilgesellschaft birgt den analytischen Anspruch, Er-
kenntnisse in drei sozialwissenschaftlichen Bereichen zu generieren: liber spezifi-
sche Formen und Auspragungen sozialer Organisation, das Verhaltnis von Staat 

^ So heiBt es z. B. bei Croissant, Lauth und Merkel, dass „sich die Zivilgesellschaft (...) auf einem 
schmalen Grat zwischen ziviler und unziviler Variante" bewegen kann (Croissant/Lauth/ 
Merkel 2000: 26). 
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und Gesellschaft sowie tiber demokratische Transformationsprozesse. Diesem 
Anspruch sind die meisten Arbeiten aus dem Umfeld der Zivilgesellschaftsdebat-
te tiber den Vorderen Orient nicht gerecht geworden. Stattdessen wurden rein 
imaginare Prozesse wahrgenommen (Demokratisierung), die zu der empirischen 
Realitat (Stabilitat autoritarer Systeme) in fundamentalem Widerspruch stehen. 
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Zivilgesellschaft in Palastina 

Martin Beck 

1 Einleitung 

Als Reaktion auf die „Dritte Welle der Demokratisierung" (Huntington 1991), 
die mit der Nelkenrevolution 1974 in Portugal ihren Ausgang nahm und sich mit 
Ausnahme des Vorderen Orients, wo es bei von der politischen Elite angestoBe-
nen, reversiblen Liberalisierungspolitiken blieb (Kienle 1998), auf alien Konti-
nenten ausbreitete, boomte in den 1990er Jahren eine Debatte tiber die Zivilge
sellschaft. Diese machte auch vor dem Vorderen Orient nicht halt (Norton 1995, 
1996), ihre Dynamik war in Bezug auf diese Region aber von vergleichsweise 
kurzer Dauer. Auch wenn die Autorlnnen die kausalen Zusammenhange zwi-
schen Zivilgesellschaft und Demokratie - je nach Wertung des Rezipienten - mit 
auffalliger Vorsicht oder Vagheit fassten, war das Interesse an der Zivilgesell
schaft mit der 'Dritten Welle' verkntipft. Der Ausnahmecharakter des Vorderen 
Orients, der mit Israel uberhaupt nur eine - von der genuin europaischen Ideolo
gic des Zionismus inspirierten ~ Demokratie hervorbrachte, lieB die Diskussion 
uber diese Region rasch abebben. Im Lichte einer zunehmend durch kulturalisti-
sche Konzepte bestimmten Debatte tiber das Entstehen von Demokratien ist die 
Forschung uber Zivilgesellschaft im Vorderen Orient in die Defensive geraten 
bzw. fuhrt als Forschung Uber den „civic Islam" (Sajoo 2002: 13) eher ein Ni-
schendasein. Bemerkenswerterweise schenkten auch die USA, die sich neuer-
dings im Rahmen ihrer Greater bzw. Broader Middle East Initiative an der 
Schaffung demokratischer Strukturen im Vorderen Orient interessiert gezeigt 
haben, der Zivilgesellschaft im Vorderen Orient keine groBe Beachtung (Interna
tional Crisis Group 2004a: 13). 

Gleichwohl lohnt sich ein Blick auf Palastina unter dem Aspekt der Zivilge
sellschaft, denn dieser kommt dort in Form eines starken, ausdifferenzierten 
Netzwerkes von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) hohes Gewicht zu, ins-
besondere auch im regionalen Vergleich. Der zentrale historische Grund fur die 
besondere Bedeutung palastinensischer NGOs liegt in der israelischen Besat-
zungssituation begrlindet. In der Phase zwischen der israelischen Eroberung des 
Westjordanlandes, Ostjerusalems und des Gazastreifens im Jahre 1967 und der 
1993 im Rahmen des Osloer Friedensprozesses erfolgten formlichen Anerken-
nung der Palastinensischen Befreiungsorganisation (PLO) als Reprasentantin des 
palastinensischen Volkes war die israelische Politik von der Maxime geleitet, die 
Herausbildung palastinensischer Staatlichkeit zu blockieren. Hierzu musste die 
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PLO marginalisiert werden, die ihrem Anspruch nach den Staat Palastina vertrat. 
Gleichzeitig war Israel angesichts der Dynamik soziopolitischer Prozesse in den 
besetzten Gebieten und des wachsenden Nationalismus der palastinensischen 
Gesellschaft nicht in der Lage bzw. bereit, wesentliche der Funktionen zu erfiil-
len, die fur die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen sowie technischer 
und sozialer Infrastruktur notwendig waren. So entwickelten sich etwa im Agrar-
sektor (dem Riickgrat des produktiven Sektors der palastinensischen Wirtschaft), 
im Bildungsbereich (dem wichtigsten Kanal fur sozialen Aufstieg) und im Ge-
sundheitssektor (dem Zentralbereich menschlicher Grundversorgung) NGOs, die 
sich - ausgelost durch die politische Dynamik der ersten, im Dezember 1987 
einsetzenden Intifada - zu einem Netzwerk gemeinniitziger, weitestgehend von 
externen Gebern abhangiger Organisationen verdichteten, das in Zentralberei-
chen des palastinensischen Systems Ersatz fur die fehlende Staatlichkeit schuf. 
Charakteristisch war hierbei eine starke Aufsplitterung, die weitgehend den poli-
tischen Stromungen der PLO und - seit Beginn der Intifada - der Hamas folgte. 

Die skizzierte Konstellation erweckte bei vielen Beobachterlnnen mit Be
ginn des Friedensprozesses die Hoffnung, dass der palastinensischen Zivilgesell
schaft beim weithin geteilten Ziel, einen demokratischen Staatsbildungsprozess 
einzulauten, eine Schltisselrolle zukommen wlirde. Zwar kann es aus heutiger 
Sicht keinen Zweifel geben, dass das unter Fiihrung der neu eingesetzten Palasti
nensischen Autonomiebehorde (PA) in den 1990er Jahren geschaffene politische 
System keine demokratische, sondern autoritare Strukturen ausbildete, allerdings 
mag strittig sein, ob und welchen Beitrag hierzu die palastinensischen NGOs 
(nicht) leisteten (Abschnitt 2). AnschlieBend sollen die vorgebrachten Argumen-
te am Beispiel des weitgehenden Scheiterns eines Palastina-Projekts der osterrei-
chischen Entwicklungszusammenarbeit zum Management of Agricultural Land 
and Water Resources illustriert werden, weil hier die Idee Pate stand, etablierte 
zivilgesellschaftliche und im Entstehen begriffene staatliche Strukturen zusam-
menzufiihren und dadurch synergetische Effekte im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung zu erzeugen (Abschnitt 3). Der Artikel schlieBt mit einem Restimee 
(Abschnitt 4). 

2 NGOs als Trager demokratischer Werte im Rahmen der 
palastinensischen Staatsbildung? 

2. / Zur Debatte iiber Zivilgesellschaft und Demokratie in Palastina 

Kein geringerer als Augustus Richard Norton (1995: 13-14) war es, der die 
Marschroute liber die Forschung zur Frage von Zivilgesellschaft und Demokratie 
im Vorderen Orient im Allgemeinen und in Palastina im Besonderen vorgab, 
indem er ausfiihrte, dass „es eine solide Basis gibt, den Palastinensern ein hohes 
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Potenzial fiir die Entwicklung eines partizipativen politischen System zuzu-
schreiben" - ein Optimismus, den der Autor aus den „Regungen einer pulsieren-
den Zivilgesellschaft" vor allem im Westjordanland und Ostjerusalem bezog 
(vgl. Muslih 1995: 244; Roy 1996: 223-226).^ Obwohl Norton (1996: 6) betonte, 
dass zivilgesellschaftliche Strukturen keine hinreichende Bedingung fiir das 
Entstehen von Demokratien sind, strich er gleichzeitig heraus, dass durch sie -
nicht naher bestimmten - „partizipativen politischen Systemen Dauerhaftigkeit 
verliehen" wird. 

BezUglich Palastina fand diese Sichtweise starken Widerhall, so bei Dina 
Craissati (1996: 111), derzufolge zivilgesellschaftlichen Strukturen eine promi-
nente Rolle bei der „Demokratisierung innerhalb Palastinas" zukommen konnte. 
Von anderen Autorlnnen wurde allerdings bereits frlihzeitig Wasser in den Wein 
gegossen. So verwies Iris Bauer (1997: 353-355) zum einen auf patriarchalische 
Strukturen im Vorderen Orient im Allgemeinen und innerhalb der palastinensi-
schen NGOs im besonderen, die aus ihrer Sicht einen Demokratisierungsschub 
aus deren Mitte als ausgeschlossen erschienen lieBen. Zum anderen betonte sie, 
dass die Besatzungssituation eine Ideologic des Nation State First beforderte und 
die Frage der Ausgestaltung des politischen Systems auf der politischen Agenda 
der palastinensischen Akteure auf einen nachgeordneten Platz verbannte. Amal 
Jamal (1995: 177-178) verwies darauf, dass die Besatzungssituation und das 
damit verbundene Fehlen einer zentralen politischen Autoritat zu Konkurrenz 
statt Kooperation zwischen den NGOs fuhrte und somit die Fortentwicklung der 
palastinensischen Zivilgesellschaft blockiert wurde. 

Dass es zu keiner demokratischen Entwicklung in den palastinensischen 
Gebieten kam, sollte allerdings nicht dazu verleiten, Jamal (1995) und Bauer 
(1997) gegenuber Craisatti (1996) vorschnell Recht zu geben, denn eine solche 
Wertung setzt eine nun zu leistende Analyse des Staatsbildungsprozesses im 
Lichte des Beitrages der Zivilgesellschaft voraus. 

2.2 Die palastinensische Zivilgesellschaft im Prozess der Staatsbildung und des 
Widerstands gegen die Besatzung 

Die hauptsachliche Ursache daflir, dass der palastinensische Staatsbildungspro-
zess in den 1990er Jahren retardierte und seit Beginn der Al-Aqsa Intifada im 
September 2000 von starken Ruckschlagen gepragt ist, liegt im schleppenden 
Verlauf und schlieBlichen Zusammenbruch des Osloer Verhandlungsprozess 
begriindet - und an letzterem waren gesellschaftliche Akteure nicht direkt betei-
ligt. Selbst zu den Hochzeiten des Friedensprozesses war Israel weit davon ent-
fernt, Zentralbereiche des Besatzungsregimes aufzugeben, und die friedensfor-

Dieses und die folgenden englischen Zitate sind vom Autor ins Deutsche iibersetzt worden. 



Zivilgesellschaft in Palastina 147 

derlichen Interventionen von auBen, insbesondere seitens der USA, reichten 
nicht aus, um die israelisch-palastinensische Blockade zu uberwinden (Beck 
2002: Kap. 6-7), Auch wenn also die palastinensische Zivilgesellschaft nicht als 
Hauptverantwortliche des Scheiterns eines von (proto-)staatlichen Akteuren 
implementierten Verhandlungsprozesses herangezogen werden konnen, so lasst 
sich doch fragen, ob auf palastinensischer Seite zivilgesellschaftliche Potenziale, 
die zu einem Gelingen des Prozesses hatten beitragen kann, ungenutzt blieben. 

Das Verhaltnis zwischen der PA, deren Fuhrungspersonal uberwiegend von 
der PLO-Elite aus der Diaspora gestellt wurde, und den in den besetzten Gebie-
ten etablierten NGOs war von vornherein gespannt. Die NGOs reklamierten fiir 
sich - meist zu Recht - , dass sie sich vor Ort uber die Jahre in vielen staatlichen 
Domanen eine deutlich hohere Kompetenz erworben hatten als die, tiber welche 
die PLO der Diaspora verfligte, und erwarteten von der PA, dass sie die gewach-
senen Strukturen anerkennen wiirde. Die PA, die von reinen Tolitikspezialisten' 
ohne hohe Ressortkompetenz dominiert wurde, betrachtete den Staatsbildungs-
prozess aber als machtpolitische Herausforderung, in dessen Rahmen den NGOs 
eine von der PA defmierte, rein instrumentelle Rolle zugewiesen werden sollte. 
Zu Anfang des Konflikts wurde von externen Beobachterlnnen noch die techno-
kratische Deutung favorisiert, dass im Staatsbildungsprozess Spannungen mit 
den NGOs, die in der vorangegangenen Phase einer fehlenden zentralen Autori-
tat Domanen staatlicher Politik ausgefullt hatten, gleichsam nattirlich seien. Al-
lerdings offenbarte die unter Federfuhrung des palastinensischen Prasidenten 
Yasir Arafat kontinuierlich verfolgte Politik, die Entfaltung der NGOs durch eine 
restriktive Gesetzgebung massiv einzudammen, dass es der PA um die Kontrolle 
der Zivilgesellschaft mit autoritaren Mitteln ging (Asseburg 2002: 124-128). 
Zusatzlich gerieten viele NGOs fmanziell unter Druck, weil Entwicklungshilfe-
gelder mit Einrichtung der PA haufig an diese flossen. Gleichwohl war es nicht 
zuletzt dem Druck der Gebergemeinschaft geschuldet, dass Arafat sein Ziel, die 
Zivilgesellschaft autoritar zu kontrollieren, nur sehr unvollkommen realisieren 
konnte und sich im Januar 2000 gezwungen sah, ein NGO-Gesetz zu unterzeich-
nen, das vom Palestinian NGO Network (PNGO) begriiBt wurde. 

Mit dem Scheitern der Verhandlungen von Camp David (2000) und Taba 
(2001) war der Niedergang des Osloer Prozesses besiegelt, und der hierftir auf 
palastinensischer Seite hauptverantwortliche Akteur, die PA bzw. PLO unter 
Fuhrung Prasident Arafats, harrte konzeptionslos der weiteren Entwicklung, Da 
die etablierten NGOs die Marginalisierungsversuche durch die PA in den 1990er 
Jahren mit Unterstutzung der Gebergemeinschaft zwar nicht ohne Blessuren, 
aber doch ohne Verlust ihrer Substanz uberstanden hatten, ware denkbar gewe-
sen, dass sie nun zu alter Starke zuriickfmden und die palastinensische Reaktion 
auf das Scheitern des Osloer Prozesses hatten pragen konnen. Dies aber geschah 
nicht. Zwar war die Al-Aqsa Intifada tatsachlich eine Reaktion 'von unten', sie 
wurde aber sowohl auf der Ebene politischer Handlungen als auch der alltagli-
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chen politischen Diskussionen von politischen Gruppierungen institutionalisiert 
bzw. Ideologien gepragt, deren Ignoranz gegenliber den Menschenrechten und 
den Zielen nachhaltiger Entwicklung deutlich mit der Tradition der palastinensi-
schen Zivilgesellschaft brachen (Beck/Alayan 2004). Obwohl es in Palastina 
eine - angesichts der Ungeheuerlichkeit von Selbstmordattentaten - international 
kaum beachtete Debatte liber zivile Formen des Wiederstandes gibt und diese 
durchaus auch auf der Ebene politischer Handlungen eine Rolle spielen (siehe 
Beitrage in GIIS 2004), zeichnete sich die etablierte palastinensische Zivilgesell
schaft insgesamt in dieser entscheidenden Phase durch einen extremen Mangel 
an Durchsetzungsfahigkeit aus. Wie die vom Jerusalem Media and Communica
tion Center (JMCC) durchgeflihrten Umfragen belegen, gewannen Selbstmordat-
tentate eine breite, stabile Zustimmung in der palastinensischen Gesellschaft und 
wurden auch von nicht islamistischen Gruppen, insbesondere den Al-Aqsa-
Brigaden kopiert, die lose mit der von Arafat geftihrten Fatah verbunden waren.^ 
Weshalb erwiesen sich die etablierten Krafte der palastinensischen Zivilgesell
schaft in dieser Phase als derart einflusslos? 

Im Riickgriff auf die oben referierte wissenschaftliche Diskussion uber die 
palastinensische Zivilgesellschaft in den 1990er Jahren lasst sich aus heutiger 
Sicht empirisch fundiert bestatigen, dass die Frage der Ausgestaltung des palas
tinensischen politischen Systems - und damit das Problem der Demokratisierung 
- zwar prasent war, aber vom Primat des Nation State First zu jeder Zeit iiber-
schattet wurde, wie die Umfrageergebnisse des JMCC bestatigen. Allerdings hat 
die von der PA und der groBen Mehrheit der NGOs geteilten Ideologic des Nati
on State First nicht zu einer Kooperation gefuhrt, vielmehr traf, zugespitzt for-
muliert, eine inhaltsleere Arroganz der Macht der PA auf eine bei den NGOs 
vorherrschende unpolitische Arroganz der Kompetenz. Der Beitrag der Zivilge
sellschaft zu dieser unproduktiven Konstellation kann zum Teil auf die patriar-
chalischen Strukturen zurtickgeftihrt werden, die in den meisten, von ihren 
Griindungsvatern und -mllttern dominierten NGOs vorherrschen. Ein weiterer 
Erklarungsfaktor besteht darin, dass die etablierten NGOs in den 1990er Jahren 
im Kampf um externe Finanzierung teilweise ihre gesellschaftliche Bodenhaf-
tung verloren, da sich ihre Ftihrungen gezwungen sahen, sich zu stark der westli-
chen Agenda zu beugen. Wie im Folgenden argumentiert werden soil, hat dies 
dazu beigetragen, dass islamistische, mit der Hamas verbundene NGOs seit den 
1990er Jahren einen Aufschwung nahmen und somit in der kritischen Situation 
unmittelbar vor und nach dem Ausbruch der Al-Aqsa Intifada die Fahigkeit be-
saBen, die politische Agenda breiter Bevolkerungskreise zu setzen und damit in 
der Ara nach dem Osloer Prozess sehr viel effektiver auf die Formen des Kamp-
fes gegen die Besatzung Einfluss zu nehmen, als das den etablierten Gruppierun
gen der palastinensischen Zivilgesellschaft moglich war. 

' Diese sind unter www.jmcc.org zuganglich. 

http://www.jmcc.org
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So trafen zum Teil mit hohem fmanziellen und logistischen Aufwand be-
triebene Seminare, in denen demokratische Prozeduren eingetibt werden sollten 
Oder judische und palastinensische Gruppen (haufig in Drittlandern) 'ungezwun-
gen' zusammentrafen, bei vielen politisch wachen Beobachterlnnen in Palastina 
angesichts der sich verscharfenden Konfrontation mit Israel und steigender Ar-
mut auf wachsende Ablehnung. Kaum zu bestreiten ist auch, dass in gutem Eng-
lisch formulierte Antrage, die dem standardisierten Aufbau von Projektantragen 
in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit entsprachen, bei den inter-
nationalen Gebern haufig gute Chancen batten, selbst wenn konkurrierende Or-
ganisationen zwar in puncto professionellem Auftreten schwacher, in der Sache 
aber iiberlegen und vor allem besser mit ihrer Klientel verbunden waren. Die 
etablierten palastinensischen NGOs vermochten es zwar somit, ihr institutionel-
les Uberleben zu sichern, in der palastinensischen Gesellschaft gerieten sie aber 
zunehmend in den Geruch einer von der harschen Besatzungsrealitat abgehobe-
nen sowie auf die Befriedigung ihrer eigenen materiellen Bedtirfnisse orientier-
ten gesellschaftlichen Elite - auch wenn der Arbeit der palastinensischen NGOs 
damit insgesamt sicherlich keine Gerechtigkeit widerfuhr. 

Nach Beginn der Al-Aqsa Intifada, insbesondere in Zusammenhang mit der 
'Operation Schutzschild' -einer groBangelegten israelischen Militarkampagne 
im Fruhjahr 2002, in der groBe Telle das Fltichtlingslagers in Jenin von der Ar-
mee zerstort wurden- spitzte sich das Problem der Bindung der etablierten 
NGOs an die westliche Gebergemeinschaflt weiter zu. Nach dem Ende der 
Kampfe weigerten sich Bewohner des Fluchtlingslagers, von der United States 
Agency for International Development (US AID) bereitgestellte Hilfsgliter anzu-
nehmen, Dieser Boykott wurde damit begrundet, dass die USA die israelische 
Kampagne diplomatisch legitimierten und durch ihre Waffenlieferungen logis-
tisch untersttitzten. Von der palastinensischen Gesellschaft wurde die Zuruck-
weisung amerikanischer Hilfsleistungen durch die Bewohner des Fluchtlingsla
gers in Jenin als konsequenter, opferbereiter Protest gegen die Politik der USA 
im Vorderen Orient begruBt und eine landesweite Solidaritatsaktion ins Leben 
gerufen. PNGO organisierte eine Spendenkampagne und sprach sich in einem 
Boykottaufruf generell gegen die Annahme von Hilfsgeldern der USAID aus. 
Allerdings erftillte sich die Hoffnung der palastinensischen NGOs nicht, die US-
amerikanischen Gelder substituieren zu konnen. Die Europaische Union erhohte 
ihre Zahlungen nicht in ausreichendem MaB, und die arabischen Staaten aus der 
Golfregion rtickten nicht von ihrer Politik ab, ganz tiberwiegend die islamischen 
Wohlfahrtsorganisationen zu unterstiitzen. Die USA hingegen erhohten ihr For-
dervolumen fiir palastinensische NGOs, verknlipften den Mittelfluss aber daran, 
dass die NGOs nicht mit der PA zusammenarbeiteten. Insgesamt konnten viele 
der etablierten palastinensischen NGOs eine Abhangigkeit von den Mitteln der 
USA nicht vermeiden und waren damit - anders als die von islamistischen 
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Gruppierungen getragenen NGOs - ungeachtet ihrer haufig sehr guten Arbeit 
ideologischen Ressentiments ausgesetzt (Beck/Paul 2004). 

Die islamistische, mit der Hamas verbundene NGO-Szene nahm seit den 
1990er Jahren einen Aufschwung. Zwar konnen islamische Institutionen im 
Westjordanland und in noch hoherem MaBe im Gazastreifen auf eine lange, von 
der 1928 in Agypten gegriindeten Muslimbruderschaft ausgehenden Tradition 
zurUckblicken (Muslih 1995; Roy 1996), zu einer Politisierung und damit einer 
Transformation zu islamistischen NGOs kam es aber erst in den 1980er Jahren 
(International Crisis Group 2004b: 5-6). In erster Linie war es der von Israel in 
den 1990er Jahren trotz Friedensprozesses fortgesetzten und in Form der Abrie-
gelungspolitik sogar deutlich verscharften Besatzungspolitik geschuldet, dass die 
Hamas und die mir ihr verbundenen NGOs in den 1990er Jahren Zulauf erhiel-
ten. Darliber hinaus aber war mit entscheidend, dass die islamistischen NGOs 
ihre Arbeit effizient an den realen Bediirfnissen der unter der Besatzungsherr-
schaft notleidenden Menschen ausrichteten, womit sie sich bei einem zunehmen-
den Teil der palastinensischen Gesellschaft, insbesondere den Armen, eine ge-
geniiber den traditionsreichen sakularen NGOs tiberlegene Reputation erwarben 
(Hroub 2000: 233-239; Roy 2000). 

3 Illustration am Beispiel des Projekts Management of Agricultural Land 
and Water Resources der osterreichischen Entwicklungs-
zusammenarbeit"^ 

Das Projekt Management of Agricultural Land and Water Resources, kurz Land-
und-Wasser-Projekt, bildete eine der Hauptaktivitaten der osterreichischen Ent-
wicklungszusammenarbeit in Palastina in den 1990er Jahren. Die Vorgeschichte 
des Projekts reicht ins Jahr 1994 zuriick, als ein erstes Projekt im Bereich der 
Landwirtschaft mit einer etablierten palastinensischen NGO in Angriff genom-
men wurde. Nachdem das 1996 abgeschlossene Projekt Environment Database 
for Palestine von palastinensischer wie osterreichischer Seite positiv evaluiert 
worden war, strebte die palastinensische NGO ein Folgeprojekt an, das die ge-
leistete Arbeit im Bereich der Erhebung, Analyse und Strukturierung von Daten 

^ Der ausflihrliche, vom Autor zusammen mit Ibrahim Dakkak und Joachim Paul verfasste Evaluie-
rungsbericht wurde der Offentlichkeit im Dezember 2003 zuganglich gemacht (BeckA])akkak/Paul 
2003). Joachim Paul, der das Evaluierungsteam zusammen mit dem Autor leitete, war von 2000 bis 
2002 Projektkoordinator des German Fund for Palestine, seitdem arbeitet er als Consultant in den 
palastinensischen Gebieten. Ibrahim Dakkak, Mitglied in etlichen Beratungsgremien und Kuratorien 
palastinensischer Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit und des Bildungswesens, fungierte 
im Team als einheimischer Experte fur Hintergrundfragen. Fur die nachfolgende Darstellung ist indes 
allein der Autor dieses Aufsatzes verantwortlich, zumal einige Ausfuhrungen aufgrund der gegenuber 
dem Evaluierungsbericht abweichenden Fragestellung dieses Aufsatzes uber den Bericht hinaus 
gehen. 
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zur agrarischen Nutzung von Wasserressourcen fortsetzten sollte. Dementspre-
chend reichte die NGO noch im selben Jahr einen Antrag mit dem Titel 'Optimi
sation of Land and Water Utilization for Agriculture in the West Bank' ein. Die-
ser Antrag diente als Basis fur das Land-und-Wasser-Projekt, mit dessen Imple-
mentierung 1999 begonnen wurde - allerdings nicht mit der NGO als palastinen-
sischem Projekttrager, sondern mit zwei im Rahmen der palastinensischen 
Staatsbildung neu geschaffenen offentlichen Institutionen, einem Ministerium 
und einer leitenden Behorde. Die erwahnten beiden Projekte waren mit dem 
1998 von der palastinensischen NGO implementierten Projekt Transfer of Envi
ronment Database to Official Bodies of the Palestinian Authority verkntipft, mit 
dem die osterreichische Entwicklungszusammenarbeit zwei Ziele verfolgte. Zum 
einen sollte eine Brlicke zwischen den beiden Typen von palastinensischen Ge-
genstlicken der osterreichischen Entwicklungszusammenarbeit geschlagen wer-
den, den etablierten NGOs und den neu errichteten Institutionen der PA. Zum 
anderen sollte das Management des Land-und-Wasser-Projekts mit einer fundier-
ten Datenbasis versorgt werden, um die Bedingungen zur Implementierung des 
Projekts zu verbessern. Darliber war auch im Land-und-Wasser-Projekt selbst 
die Beteiligung einer lokalen NGO festgeschrieben, und zwar sowohl im Pro-
jektdesign als auch im Budget an prominenter Stelle. Dadurch sollte das Projekt 
mit Expertise im Bereich des Datenmanagements, technischer Hilfe und bei der 
Durchf\ihrung der Expertenausbildung gestarkt werden, wobei aus Sicht der 
osterreichischen Verantwortlichen schon aus Griinden der Projektgenese nur jene 
NGO, mit der seit 1994 kooperiert wurde, als Tragerorganisation in Frage kam. 

Ziel des Projekts war es, die Rahmenbedingungen fur den Bewasserungs-
feldbau in Palastina erstens dadurch zu verbessern, dass die Auswertung und das 
Management der erhobenen Daten liber landwirtschaftlich nutzbare Wasserres
sourcen optimiert werden sollten. Zweitens sollte ein staatliches Instrumentarium 
zur Planung im Agrarsektor geschaffen werden. GemaB der ambitionierten Ziel-
setzung sollten die Institutionen der PA zusammenarbeiten, um ein gemeinsames 
Expertenteam zu formen, Daten und Informationen auszutauschen und die Akti-
vitaten im Bereich des Bewasserungsfeldbaus zu koordinieren. Das Land-und-
Wasser-Projekt sollte die hierzu notwendigen institutionellen Kapazitaten schaf-
fen, indem eine hochspezialisierte gemeinsame Expertengruppe fur die Samm-
lung und Auswertung relevanter Daten aufgebaut werden sollte. AuBerdem sollte 
die Entwicklung des Agrarsektors durch eine Vernetzung der in diesem Bereich 
aktiven PA-Institutionen und der NGOs gefbrdert werden. 

Die PA-Institutionen reichten 1997 beim osterreichischen AuBenministeri-
um einen offiziellen Antrag flir das Land-und-Wasser-Projekt ein, dessen Imp
lementierung nach seiner Bewilligung im Jahre 1998 im Rahmen eines offiziel
len osterreichisch-palastinensischen Abkommens flir die Zeit von August 1998 
bis Juli 2001 festgelegt wurde. Allerdings wurde die Arbeit erst im Oktober 1999 
aufgenommen. In den Jahren 2000 und 2001 wurde das Projekt insgesamt funf-
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mal von einem auf technische Projekte spezialisierten osterreichischen Bera-
tungsunternehmen intern evaluiert. Dieses Unternehmen, das gleichzeitig fur die 
Bereitstellung technischer Expertise zustandig war, kam bereits in seinem be-
sonders detaillierten dritten Bericht vom September 2000 zu dem negativen Er-
gebnis, dass es „sehr wenig uber Fortschritte beim Projektertrag zu berichten 
gibt". Im letzten Bericht 2001 wurde geradezu vernichtend resumiert, dass „zwei 
Drittel der Projektmittel ohne greifbare Ergebnisse" verwendet wurden. Nach-
dem auch in den Folgemonaten kaum Projektaktivitaten entfaltet wurden, ent-
schlossen sich die Verantwortlichen der osterreichischen Entwicklungszusam-
menarbeit im Juni 2002, das Projekt fiir zunachst sechs Monate einzufrieren. 
Nach Ablauf der Frist wurde indes keine Wiederaufnahme des Projekts be-
schlossen, stattdessen wurde eine externe Evaluierung ausgeschrieben, die im 
Fruhjahr 2003 durchgeftihrt wurde. 

Neben etlichen erfolgreichen Projekten der osterreichischen Entwicklungs-
zusammenarbeit sowie anderer externer Geber scheiterten auch zahlreiche Pro
jekte in Palastina. Haufig wurde dies mit den besonderen Schwierigkeiten der 
Besatzungssituation erklart - und dieser Faktor war auch fur das evaluierte Pro
jekt von zentraler Bedeutung. Gerade im Agrarsektor mit den zentralen Ressour-
cen Wasser und Land stiefl die Implementierung von Projekten angesichts der 
Zerstuckelung der palastinensischen Gebiete in Zonen unter palastinensischer 
Selbstverwaltung und fortgesetzter israelischer Besatzung sowie der israelischen 
Abriegelungspolitik auf extreme Schwierigkeiten. Osterreicher wie Palastinenser 
hatten also die Option besessen, die Verantwortung fur das Scheitern des Land-
und-Wasser-Projekts in durchaus uberzeugender Weise allein auf einen dritten 
Akteur, die israelische Besatzungsmacht, abzuwalzen. Als Alternative hierzu 
stand kurz vor dem Einfrieren des Projekts auch die von palastinensischer Seite 
angebotene Option im Raum, den Beraterposten doch noch zu besetzen, um die 
mageren Projektergebnisse so zu arrangieren, dass qua professioneller Presenta
tion das Scheitern des Projekts nach auBen in einen - unter den gegebenen 
schwierigen Bedingungen - leidlichen Erfolg umgemiinzt hatte werden konnen. 
Das osterreichische AuBenministerium widerstand indes dieser Versuchung und 
entschied sich stattdessen, ein Projekt, dessen Scheitern auf der Hand lag, extern 
evaluieren zu lassen, um hieraus Konsequenzen fur die zukunftige Entwick-
lungszusammenarbeit in Palastina und dariiber hinaus zu Ziehen. 

Als das Evaluierungsteam alien am Projekt beteiligten Akteuren in person-
lichen Treffen Gelegenheit zur Stellungnahme gab, widersprach uberhaupt nur 
ein einziger der Diagnose, dass das Projekt gescheitert war. Dieser Mitarbeiter 
der PA bewertete den Projekterfolg als mittelmaBig, wobei er in seiner Stellung
nahme klar machte, dass das Projekt aus seiner Sicht von untergeordneter Bedeu
tung war. Alle anderen direkt oder indirekt am Projekt Beteiligten bestatigten das 
Urteil des osterreichischen Beraters, und das gleiche gilt fur eine parallel vom 
osterreichischen Auflenministerium in Auftrag gegebene technische Evaluierung 
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des Projekts (Eder 2003). Im Folgenden geht es nun nicht (wie im Evaluierungs-
bericht) darum, alle wesentlichen Griinde fur das Scheitern des Projekts zu skiz-
zieren, vielmehr soil eine Fokussierung auf solche Probleme erfolgen, die einen 
unmittelbaren Bezug zur Rolle der palastinensischen Zivilgesellschaft aufweisen. 

Die Verantwortlichen der osterreichischen Entwicklungszusammenarbeit 
gingen von der aus externer Sicht durchaus plausibel anmutenden Grundannah-
me aus, dass die palastinensischen Akteure die durch den Osloer Verhandlungs-
prozess geschaffene Situation als historische Chance und Aufgabe zugleich be-
greifen wiirden, mit vereinten Kraften die Grundlagen fur einen palastinensi
schen Staat zu schaffen. Deshalb zielte das von ihnen finanzierte Land-und-
Wasser-Projekt im zentralen Sektor der produktiven Okonomie Palastinas auf 
eine Koordination aller in diesem Sektor aktiven Spieler. Insbesondere das Ver-
haltnis zwischen NGOs und den neugeschaffenen Institutionen der PA war aber 
durch Konkurrenz statt Kooperationsbereitschaft gepragt. Bereits als Osterreich 
- geleitet vom grundsatzlichen Entschluss, seine Entwicklungszusammenarbeit 
auf PA-Institutionen auszurichten - 1996 erkennen lieB, die durch das Projekt 
von 1994 begrtindete erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer NGO auf PA-
Institutionen zu uberfuhren, kam es zu deutlichen Spannungen, die Osterreich 
durch das Datentransferprojekt zu uberwinden suchte. Dies gelang nicht, weil die 
NGO im Rahmen des Projekts die PA-Institutionen damit verargerte, nur Daten 
weiterzuleiten, die unmittelbar aus dem ersten von Osterreich flnanzierten Pro
jekt von 1994 hervorgegangen waren - diese waren aber inzwischen veraltet. 
Hintergrund dieses Verhaltens der NGO war erstens die Frustration dartiber, dass 
mit der Etablierung der PA die zukunftige Finanzierung der NGO als prekar 
erscheinen musste. Zweitens hatte sich diese vor dem Osloer Prozess zu einer 
Organisation entwickelt, die uber eine hohe Expertise liber die lokalen Gegeben-
heiten im Agrarsektor verfugte. Daraus resultierte ein starkes Selbstbewusstsein 
uber die eigene Kompetenz, gerade auch im Vergleich zu den neugeschaffenen 
PA-Institutionen. Deren ministerielle Spitzen hatten sich ihre Meriten im diplo-
matisch-politischen Kampf der PLO in der Diaspora verdient und verfugten 
weder uber gute Kenntnisse im Sachbereich Bewasserungsfeldbau noch uber die 
lokalen Gegebenheiten, besafien aber ein ausgepragtes Selbstbewusstsein als 
politische Elite des 'Staates Palastina'. Das Verhalten der NGO beim Projekt von 
1996 erklart sich also, zugespitzt formuliert, aus einer Melange von Arroganz der 
Ohnmacht (gegentiber den als Usurpatoren der politischen Macht wahrgenom-
menen Reprasentanten der PA) und der Kompetenz (gegentiber den Politikspezi-
alisten der PA ohne Sachverstand). 

Das skizzierte Verhalten der NGO verstarkte das ohnehin vorhandene Miss-
trauen der PA-Institutionen, da diese den Anspruch der neuen politischen Elite, 
den Staatsbildungsprozess unilateral zu steuern, offensichtlich nicht anerkannte. 
Zum Gegenschlag holten die PA-Institutionen wahrend der Implementierungs-
phase des Land-und-Wasser-Projekts aus, indem sie die Vergabe der lukrativen 
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Position des lokalen Beratungsunternehmens blockierten, obwohl dies die Er-
folgsaussichten des Projekts klar und vorhersehbar senkte. 

Obwohl die zwischen der NGO und den Institutionen der PA bestehende 
Konkurrenz strukturell bedingt war, lasst sich eine personalistisch begrtindete 
Konfliktdimension, die zumindest verstarkenden Charakter hatte, nicht verken-
nen. Alle am Projekt beteiligten palastinensischen Akteure wiesen sowohl von 
ihrem inneren Aufbau als auch ihrem Auftreten nach auBen deutlich patriarchali-
sche Ztige auf. Fur die Entwicklung des Projekts hatte dies zwei gravierende 
Folgen. Erstens bot die NGO zwar hoch qualifizierten Spezialisten Chancen auf 
berufliche Fortentwicklung, ein geregelter institutionalisierter Aufstieg scheiterte 
aber an der personalistischen Ftihrungsstruktur. Dies sowie die Verschiebungen 
der Finanzstrome zugunsten der PA-Institutionen fiihrte dazu, dass einige der 
besten Mitarbeiter abwanderten, und so waren auch mit der Durchfuhrung des 
Land-und-Wasser-Projekts zum Teil ehemalige Mitarbeiter jener NGO betraut, 
die das Projekt von 1994 implementiert hatte. Allerdings musste das durchaus 
professionelle Fuhrungspersonal des Land-und-Wasser-Projekt dann erleben, 
dass es von der Ministerialbtirokratie stark gegangelt wurde. So wurden selbst 
fur routinemaBige Entscheidungen und Anschaffungen fur das Projekt Genehmi-
gungen auf hochster Ebene benotigt - ein Verfahren, das nicht nur Zeit und Ge-
duld, sondern auch unabhangig vom sachlichen Anliegen gute personliche Be-
ziehungen erforderte und damit von einer sachfremden, schwer kalkulierbaren 
Variable bestimmt wurde. 

Zweitens traten die Fuhrungsspitzen der PA-Institutionen und der NGO 
auch nach auBen als Konkurrenten um den Rang der wichtigsten Institution im 
Bereich des (agrarischen) Wassermanagements auf. Die von der osterreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit angeregte Kooperation wurde somit nicht als 
Chance, sondern Gefahr fur den eigenen Rang wahrgenommen. Dabei wurde die 
personalisierte Konkurrenz durch das von der PA errichtete politische System 
noch gleichsam institutionalisiert. President Arafat gewahrte nicht nur den Fuh
rungsspitzen der PA, sondern, zumindest in bestimmten Phasen, auch der Lei-
tung der NGO direkten Zugang zu Foren der Entscheidungsfindung, denen er 
personlich vorstand. Wer bei Arafat in den Politikfeldern Land und Wasser, die 
angesichts der ungeklarten Territorialfrage eine strategische GroBe in den Ver-
handlungen mit Israel bildeten, temporar Gehor fand, hing dabei mindestens 
ebenso so stark von einem personlichen 'Draht' wie von der formalen hierarchi-
schen Stellung im System und von Kompetenz ab. 

4 Resumee 

Abgesehen von einer kurzen Phase in den 1990er Jahren hat die Wissenschaft 
den Chancen und Problemen der Zivilgesellschaft im Vorderen Orient im All-
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gemeinen und Palastina im Besonderen keine besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt, da Demokratisierungsprozesse, die bei den meisten Forschungen uber 
zivilgesellschaftliche Strukturen Pate standen, im Vorderen Orient keine (pra-
gende) Rolle spielten. Gleichwohl lohnt sich aus sozialwissenschaftlicher Per-
spektive ein vertiefter Blick auf die - im regionalen Vergleich auBerordentlich 
ausgepragte und in Form eines hoch entwickelten Netzwerkes von NGOs institu-
tionalisierten - Zivilgesellschaft in Palastina, wenn auch gleichsam aus negativer 
Perspektive. So konnte allgemein und illustriert an einem Palastina-Projekt der 
osterreichischen Entwicklungszusammenarbeit herausgearbeitet werden, dass der 
Effekt zivilgesellschaftlicher Strukturen auf den Staatsbildungsprozess in den 
1990er Jahren und die Formen des aktiven Widerstands gegen die Besatzung seit 
dem Scheitern des Osloer Verhandlungsprozesses geringer waren, als dies ange-
sichts der Bedeutung palastinensischer NGOs von vielen Beobachterlnnen er-
hofft worden war. Die Grimde hierftir liegen vor allem in den strukturellen Rah-
menbedingungen, alien voran der fortgesetzten israelischen Besatzung und des 
Aufbaus eines autoritaren Systems durch die PA, aber auch in eigenen Schwa-
chen begrtindet, insbesondere der personalistischen Struktur, der Ubernahme der 
politisch inhaltsleeren Ideologic des Nation State First und der starken Orientie-
rung am institutionellen Uberleben qua Einwerbung von Finanzmitteln. 
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Zivilgesellschaft in Siidafi ika nach dem Ende der 
Apartheid 

Siegmar Schmidt 

1 Einleitung 

Die internationale Aufmerksamkeit von Politik und Forschung konzentrierte sich 
vor allem auf die Rolle der Zivilgesellschaft im Kampf gegen die Apartheid. 
Insbesondere die Gewerkschaftsbewegung schwarzer und farbiger Arbeiter sowie 
eine Vielzahl von Btirgervereinigungen („civics"), die Kirchen und andere Nicht-
regierungsorganisationen (NGO) trugen zur Mobilisierung und Politisierung der 
Bevolkerung bei und setzten durch ihren Protest das Apartheidsystem unter 
Druck. Die Zivilgesellschaft kann daher als eine Geburtshelferin der siidafrikani-
schen Demokratie bezeichnet werden. Das gegenwartige politische und sozial-
wissenschaftliche Interesse konzentriert sich starker auf die Regierungspolitik 
und widmet der Zivilgesellschaft weitaus weniger Aufmerksamkeit. Dies ist er-
staunlich, denn die Zivilgesellschaft wird in der Demokratieforschung als ein 
wichtiges Element demokratischer Konsolidierung betrachtet. Die Abschaffung 
der Apartheid und der Ubergang zur Mehrheitsdemokratie veranderte das politi
sche Umfeld aller Akteure in Sudafrika fundamental. Spatestens nach dem tiber-
ragenden Wahlsieg des African National Congress (ANC) 1994 war daher eine 
Neubestimmung hinsichtlich der gesellschaftlichen Ziele und der politischen 
Rolle der Zivilgesellschaft erforderlich. Im Zentrum dieses Beitrages steht weni
ger die Frage nach der Rolle der Zivilgesellschaft im Transformationsprozess des 
Landes, sondern die Frage, wie der Prozess bzw. seine Ergebnisse die Zivilge
sellschaft transformiert haben und mit welchen neuen Herausforderungen sich die 
Zivilgesellschaft des Landes konfrontiert sieht. 

2 Zivilgesellschaft als Kern des Widerstandes gegen die Apartheid 

Die Jahrhunderte lange Diskriminierung der nicht weiBen Bevolkerungsgruppen 
und die Apartheid bedingten die Spaltung der siidafrikanischen Zivilgesellschaft 
entlang der Frage Pro- oder Anti-Apartheid. Die politische Spaltungslinie verlief 
weitestgehend parallel zur Trennungslinie entlang der Hautfarbe: Im Grunde 
genommen existierten zwei Zivilgesellschaften relativ unabhangig voneinander: 
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eine 'weiBe', groBtenteils systemloyale Zivilgesellschaft bestehend aus einem 
Netzwerk von Kirchen, dem Broederbond, diversen Kultur- und Jugendvereini-
gungen, die zumeist der regierenden Nationalen Partei (NP) nahe standen. Ledig-
lich eine Minderheit der weiBen Zivilgesellschaft (wie z. B. Studentenorganisati-
onen) vertrat demgegenuber eher liberale Vorstellungen, verhielt sich kritisch zur 
Apartheid oder setzte sich sogar aktiv fur deren Uberwindung ein. 

Auf der anderen Seite existierten Organisationen Schwarzer und Farbiger, 
deren Anfange im Falle der Gewerkschaftsbewegung sogar bis Anfang des 
20. Jahrhunderts zuriickreichten. Im Verlaufe der zunehmenden Auseinanderset-
zung mit der Apartheid formierten sich seit Anfang der 1970er Jahre zahlreiche 
Burgervereinigungen, Gewerkschaften (offizielle Anerkennung 1979), die auch 
mit liberalen weiBen Gruppen zusammenarbeiteten. Mit Grtindung der United 
Democratic Front (UDF) im Jahr 1983 wurde ein Netzwerk geschaffen, das ein 
breites Spektrum von tiber 600 Gruppen reprasentierte. Sie bildeten das organisa-
torische Ruckgrat des Widerstandes innerhalb des Landes - die politischen Or
ganisationen befanden sich im Exil- und unterminierten das Apartheidsystem 
durch eine Vielzahl von Streiks und Boykotten. Diese Hochzeit der siidafrikani-
schen Zivilgesellschaft seit Mitte der 1980er Jahre hielt bis zum Beginn der Libe-
ralisierung an, die mit der Freilassung Nelson Mandela und der Rtickkehr des 
ANC und anderer Organisationen im Februar 1990 begann. Ab diesem Zeitpunkt 
ging die politische Initiative mehr und mehr auf die politischen Akteure tiber. Die 
den Befreiungsbewegungen nahestehenden Gruppen der Zivilgesellschaft stellten 
dem ANC ihre effizienten Organisationsstrukturen zur Verfugung und ermoglich-
ten ihm dadurch nach fast 40 Jahren Exil eine rasche Etablierung. 

3 Die sudafrikanische Zivilgesellschaft - ein Kurzuberblick 

Im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten ist die Zivilgesellschaft Sudafri-
kas sehr stark ausdifferenziert. Dies hangt zum einen mit dem fortgeschrittenen 
Entwicklungsstand des Landes zusammen, zum anderen grundeten sich zahlrei
che Gruppen im Widerstand gegen die Apartheid. Nach der Erhebung von Swil
ling/Russell (2002: 20) existieren insgesamt 98.920 Gruppen. Die Reichweite 
zivilgesellschaftlicher Gruppen und damit die gesellschaftliche Mobilisierung ist 
hoch: Ungefahr 60 % aller Sudafrikaner nahmen in den 1990er Jahren an Aktivi-
taten der verschiedenen Gruppen teil, die Halfte davon bei Aktionen nur einer 
Organisation, in der Regel einer Kirche. Untersuchungen zeigen ferner, dass sich 
Schwarze starker als andere Gruppen an zivilgesellschaftlichen Aktivitaten betei-
ligten (Klandermans/Roefs/Olivier 2001: 113). Unter dem Sammelbegriff Zivil
gesellschaft firmiert ins Sudafrika - wie auch in anderen Landern - ein sehr wei-
tes Spektrum sehr unterschiedlicher Gruppen. Grob lassen sich folgende Organi-
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sationstypen identifizieren, * wobei die Grenzen zwischen den einzelnen Typen, 
vor allem zwischen NGOs und Selbsthilfegruppen haufig flieBend sind: 

• Klassische Interessengruppen wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbande, 
• NGOs, 
• Selbsthilfegruppen („community based organisations"),2 

• Neue soziale Bewegungen. 

Insgesamt ging die Mitgliedzahl zivilgesellschaftlicher Organisationen zwischen 
1994 und 2000 leicht zuriick, allerdings weit weniger als die Mitgliederzahl poli-
tischer Parteien. Zu den mitgliederstarksten Gruppen aus dem Bereich der klassi-
schen Interessengruppen gehoren die Gewerkschaften, Bildungs-, Frauen- und 
Kulturvereinigungen (Klandermans/Roefs/Olivier 2001: 116). Durch Zusammen-
schltisse z. B. weilter und schwarzer Unternehmervereinigungen wird zunehmend 
die rassische Trennlinie aufgehoben. Uber die Halfte der zivilgesellschaftlichen 
Gruppen - ca. 50.000 - sind sog. Death"-Themen. Es bedarf einer Einzelfallpru-
fung, ob sie zur Zivilgesellschaft gerechnet werden konnen, da ihre Aktivitaten 
lokal sehr begrenzt sind und sie haufig eher apolitischen Charakter besitzen.3 Da 
im Rahmen dieses Beitrages eine detaillierte Analyse nicht moglich ist, sollen 
lediglich einige wichtige Elemente der Zivilgesellschaft vorgestellt werden.4 

Charakteristisch fur die sudafrikanische Zivilgesellschaft ist eine starke Tendenz 
zur Bildung nationaler Dachverbande. 

1 Nur wenige Organisationen stehen dabei auikrhalb der demokratischen Ordnung. Das wohl be-
kannteste Beispiel daftir ist die Mitte der 1990er Jahre aktive People against Gangsterism and Drugs 
(PAGAD). Sie stand in der Tradition des Vigilantismus in Sudafrika und bestand ursprunglich vor 
allem aus Muslimen, die angesichts iiberbordender Kriminalitat das Gesetz in die eigenen Hande 
nahmen und gewaltsam gegen Kriminelle vorgingen. PAGAD degenerierte mehr und mehr zu einer 
terroristischen und mafiosen Organisation und war auch verantwortlich fur eine Serie von Bomben-
anschlagen Kapstadt. 
2 Hierzu zahlen die Biirgervereinigungen, StraBenblockkomitees, Mietervereinigungen und Anti-
Kriminalitatsgruppen. 
3 In der sudafrikanischen Forschung werden alle nicht-staatlichen Gruppen unter dem Begriff der 
Zivilgesellschaft subsummiert. In diesem Beitrag wird eine engere Definition zugrunde gelegt. 
Demnach kennzeichnen zivilgesellschaftliche Gruppen neben der Unabhangigkeit noch die Ausrich-
tung ihrer Aktivitaten auf den offentlichen Raum bzw. Politik und ein gewisses MaB an Zivilitat 
(u. a. Gewaltlosigkeit). Legt man diese Definition an, so reduziert sich die Anzahl der Gruppen in 
Sudafrika. Beispielsweise konnen Beerdingungs- und Sparvereine kaum zur Zivilgesellschaft gezahlt 
werden. Sobald diese Gruppen ihre Forderungen aber gegenuber dem Staat artikulieren, werden sie 
zur Zivilgesellschaft. Vgl. die Diskussion urn eine Definition in Kap. in diesem Band. 
4 Eine Sonderstellung nimmt die Vereinigung der traditionellen Fuhrer in Sudafrika (Contralesa) ein, 
da sie laut Verfassung zu bestimmten Gesetzesvorhaben auf nationaler und provinzieller Ebene an 
gehort werden mlissen. Inhaltlich gibt es grolte Gegensatze zwischen traditionellen Fiihrern und 
Zivilgesellschaftsgruppen mit anwaltschaftlicher Funktion, insbesondere im Falle von Frauenorgani-
sationen. 
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3.1 Burgervereinigungen („ civics") 

Bei den „civics" handelt es sich urn autonome schwarze Burgervereinigungen auf 
lokaler urbaner und semiurbaner Ebene, die zum einen im Sinne von Selbsthilfe-
organisationen Dienstleistungen flir die Bewohner erbrachten, zum anderen den 
Widerstandes in den Townships z. T. in enger Kooperation mit den Gewerk-
schaften organisierten. Sie sind Teil der wahrend der Auseinandersetzung mit der 
Apartheidstaat entstandenen antietatistischen Verweigerungskultur und auBerpar-
lamentarischer Opposition. Im Jahr 1992 wurde mit der South African National 
Civic Organisation (SANCO) ein eigener Dachverband aus der Taufe gehoben, 
dem ca. 2.500 Gruppen angeschlossen waren. Nach eigenem Bekunden versteht 
sich SANCO einerseits als „ watchdog for democracy". Andererseits ist ein zent-
rales Ziel SANCOs, die Transformation vor allem in sozialer und okonomischer 
Hinsicht voran zu treiben. SANCO steht traditionell dem ANC sehr nahe. Nach 
1994 kam es zu massiven Mitgliederverlusten und mangelnde innere Demokratie 
-wiederum Relikt des Befreiungskampfes - wurde offensichtlich. Ferner ge-
schwacht wurde SANCO durch interne Konflikte liber das Verhaltnis zum ANC 
und die Versuche von Teilen der Ftihrung in kommerzielle Unternehmen (z. B. 
beim Hausbau) einzusteigen.5 Die Einschatzungen, dass Civics die Bedurfnisse 
der armeren und marginalisierten Bevolkerungsteile vertreten wtirden (Schmidt 
1997), haben sich weitgehend nicht erfullt. SANCO dient vor allem als Karriere-
sprungbrett ambitionierte Politiker und sogar als „Patronage-Netzwerk" zur Pos-
tenvergabe.6 

3.2 Die South African National NGO Coalition (SANGOCO) 

Ein weiterer Dachverband der Zivilgesellschaft entstand 1995 mit der Grlindung 
SANGOCOs. Im Juli 1998 waren 1.349 Organisationen direkt als Mitglieder 
eingeschrieben, hinzu kommen noch weitere ca. 2.700 ausschlieBlich bei den 
Provinzvertretungen von SANGOCO registrierte Organisationen, so dass die 
Gesamtzahl uber 4.000 liegt (Heinrich 2001: 93). Die Regierung unterstiitzte die 
Grlindung SANGOCOs um einen zentralen Ansprechpartner im Bereich Ent-
wicklung zu erhalten. Es gelang dem Dachverband mit der Regierung eine Reihe 
von Regelungen und Gesetze uber die Registrierung, Finanzierung und die Be-
steuerung von NGO Aktivitaten auszuhandeln. Im Gegenzug fur Zugestandnisse 
der Regierung bei diesen Fragen erklarte sich SANGOCO bereit in verschiede-
nen Entwicklungsorganisationen und -programmen mitzuarbeiten. 

5 Vgl. hier die detaillierte Darstellung von Lodge (2002: 205-230). 
6 So Steven Friedman vom Centre for Policy Studies in einem Interview mit dem Autor im August 
2004 in Johannesburg. 
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3.3 Die Gewerkschaften 

Eine Sonderrolle innerhalb der Zivilgesellschaft nehmen die Gewerkschaften 
schwarzer Arbeiter ein. Die schlagkraftig und nach deutschen Vorbild organisier-
ten Industriegewerkschaften spielten eine Schltisselrolle im Kampf gegen die 
Apartheid (Schmidt 1992). Organisatorisch am starksten mit einer Mitgliederzahl 
von ca. 1,8 Mio. (2001) -trotz hoher Arbeitslosigkeit - in uber einem Dutzend 
Einzelgewerkschaften organisiert, ist der Dachverband Congress of South Afri
can Trade Unions (COSATU). Neben COSATU existieren noch weitere Dach-
verbande und unabhangige Einzelgewerkschaften. Die Federation of Unions of 
South Africa (FEDUSA) besitzt ca. 530.000 vorwiegend weiBe Mitglieder (zu-
meist Angestellte) in 26 Einzelgewerkschaften und der National Council of Trade 
Unions (NACTU) ca. 400.000 fast ausnahmslos schwarze Mitglieder in 19 Ein
zelgewerkschaften.7 COSATU ist der bei weitem wichtigste Verband, da er indi-
rekt in die Regierungsverantwortung eingebunden ist: Seit Beginn der Demokra-
tisierung 1990 ist COSATU Teil einer informellen Dreierkoalition f„tripartite-
alliance'y zusammen mit der Kommunistischen Partei Sudafrikas (SACP) und 
dem ANC. Trotz massiver verbaler Kritik aus den Reihen COSATUs am liberal-
marktwirtschaftlichen wirtschaftspolitischen Kurs der Regierung (s. u.) unter-
stutzt der Dachverband bislang die Regierungslinie. COSATU nimmt entschei-
denden Einfluss auf die Arbeitsgesetzgebung - der Arbeitsminister war bislang 
immer Gewerkschafter - und hat seit 1994 eine insgesamt sehr arbeitnehmer-
freundliche Gesetzgebung durchgesetzt. 

Obwohl das Verhaltnis zum ANC keineswegs spannungsfrei ist, geben 
SANCO, SANGOCO und auch COSATU regelmaflig die Wahlempfehlung fur 
den ANC zu stimmen. 

4 Die Zivilgesellschaft im neuen Stidafrika 

4.1 Neue Rahmenbedingungen 

Sudafrika ist eines der wenigen afrikanischen Lander in denen der Ubergang zur 
Demokratie weitgehend gelungen ist. Nach langwierigen Verhandlungen zwi-
schen der weiften Minderheitsregierung und den diversen Oppositionskraften 
wurde eine neue, im Hinblick auf Verankerung von Menschen- und Biirgerrech-
ten und demokratischen Institutionen geradezu beispielhafte Verfassung ausgear-
beitet. Alle drei nationalen Parlamentswahlen waren demokratisch einwandfrei 
und der seit 1994 in wechselnden Koalitionen regierende ANC, der bei den letz-
ten Wahlen 2004 uber zwei Drittel der Stimmen und Parlamentssitze gewann, 

Nach Eigenangaben, die tatsachliche Zahl zahlender Mitglieder liegt wahrscheinlich darunter. 
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respektiert die demokratischen Prinzipien. Der gesellschaftliche Aussohnungs-
prozess hat mit der Wahrheits- und Versohnungskommission eingesetzt, wird 
aber voraussichtlich noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Die Schattenseite der 
sudafrikanischen Erfolgsgeschichte bilden die nach wie vor krassen sozialen 
Unterschiede. Stidafrika ist eines der Lander in denen der Reichtum am wenigs-
ten gleichmaBig verteilt ist.8 Die Arbeitslosenquote liegt - j e nach enger oder 
weiter Definition- zwischen 30 % und 40 %. Die Versorgung mit grundsatzli-
chen Infrastrukturleistungen, wie flieBend Wasser, Strom und Unterkunft, weiter 
Teile der Bevolkerung ist nicht gewahrleistet und gravierende Mangel bestehen 
weiterhin im Bildungssystem. Von Armut und Unterentwicklung betroffen sind in 
erster Linie schwarze und farbige Siidafrikaner, trotz einer stark gewachsenen 
schwarzen Mittelklasse und einer schwarzen Elite, die ihren neuen Reichtum 
ostentativ zur Schau stellt. Die ANC-Regierung hat durch umfassende MaBnah-
men - finanziert vor allem durch Haushaltsumschichtungen - die Lage vieler 
Millionen Siidafrikaner zwar verbessert, doch herrscht gerade auf dem Lande 
haufig drtickende Armut, auch Ergebnis gestiegener Arbeitslosigkeit. Hinzu 
kommen eine der hochsten Kriminalitatsraten der Welt und die verheerenden 
Auswirkungen der HIV-Pandemie. Es ist davon auszugehen, dass ca. 20 % der 
Siidafrikaner im Alter zwischen 15 und 49 Jahren mit dem AIDS-Virus infiziert 
sind. Bis zu 600 Menschen sterben an mit AIDS einhergehenden Krankheiten pro 
Tag! Vor diesem Hintergrund ist es verstandlich, dass Fragen der Wirtschafts-
und Sozialordnung ganz oben auf der Tagesordnung sowohl von Parteien als 
auch der Gruppen von Zivilgesellschaft stehen. 

4,2 Die Krise der Zivilgesellschaft 

Die neuen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ftihrten aus 
folgenden Griinden zunachst zu einer Krise der Zivilgesellschaft: 

Nachdem die Apartheid beseitigt worden war und der ANC die Regierung 
stellte, war das politische Generalziel des Widerstandes erreicht. Orientierungs-
losigkeit, Identitats- und Profilsuche waren die Folge fur viele Organisationen. 
Ein rein antagonistisches Verhaltnis zur Regierung war spatestens seit 1994 un-
zeitgemaB. 

Der groBe Bedarf an Fiihrungspersonal der legalisierten Widerstandsorgani-
sationen, insbesondere des ANC und der Verwaltung, in der das Personalmono-
pol der WeiBen aufgebrochen wurde, ftihrte zu einer Abwanderung von erfahre-
nem Personal und damit zur Schwachung der Organisationen. Heinrich (2001) 

8 Vgl. fur einen Kurziiberblick zu den sozialen Herausforderungen und zur Sozialpolitik Schmidt 
(2003b). 
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gibt fur den NGO-Sektor an, dass ca. 60 % des Fiihrungspersonals ausgetauscht 
wurden und Lodge (2002: 207) geht fur SANCO von 70 % aus. 

Als Folge einer Umorientierung zahlreicher internationaler privater und of-
fentlicher Geber, die ihre Unterstutzung nun verstarkt direkt der neuen Regierung 
zukommen lieflen, blieben Zufliisse aus und stlirzten viele Gruppen in eine finan-
zielle Krise. 

In der unmittelbaren Zeit nach den Grundungswahlen 1994 wirkte die Zivil
gesellschaft mit Ausnahme der Gewerkschaftsbewegung daher geradezu paraly-
siert (Heinrich 2001:91). Die Reaktion zivilgesellschaftlicher Gruppen auf die 
neuen Rahmenbedingungen fiel sehr unterschiedlich aus. Zu einer Kernfrage fur 
ihre weitere Existenz aber auch die Zukunft der jungen sudafrikanischen Demo-
kratie ist die Frage nach dem Verhaltnis zur Regierungspolitik. 

5 Zivilgesellschaft und Verhaltnis zum Staat 

Der ANC erwartete, dass die Zivilgesellschaft und darunter besonders die NGOs 
den vom ANC beabsichtigen soziookonomischen Umbau des Landes aktiv unter-
stiitzen. Wie Lodge (2002) am Beispiel SANCO zeigte, versuchte der ANC die 
Organisationen zu dominieren. Sie sollten nach Vorstellung des ANC ihre tradi-
tionell staatskritische Haltung aufgeben und quasi zu Implementierungsagenturen 
fur Programme und Projekte der Sozialpolitik und bei InfrastrukturmaBnahmen 
werden. Viele NGOs nahmen Auftrage der Ministerien und anderer Regierungs-
stellen an. Dies war auch der Notwendigkeit geschuldet neue Finanzierungsquel-
len zu finden nachdem die Geber eine strategische Umorientierung ihrer Unter-
sttitzung vorgenommen hatten. Schatzungen zur Folge liegt der Anteil der Finan-
zierung durch staatliche Stellen insgesamt bei ca. 40 %. Der korporatistische 
National Economic, Development and Labour Council (NEDLAC) ist eine weite
re Institution, die auf Einbindung der Zivilgesellschaft in die Regierungspolitik 
zielt, denn NGOs sind in der vierten Kammer vertreten.9 

Der spektakularste Versuch einer Einbindung der Zivilgesellschaft in die 
Transformation stellte das Reconstruction and Development Programm (RDP) 
von 1994 dar. Das wenig konsistente, aber tendenziell nachfrageorientierte, sozi-
aldemokratische Programm trug maflgeblich die Handschrift COSATUs, denn es 
sah massive staatliche Interventionen in Infrastruktur und Versorgung mit sozia-
len Dienstleistungen vor. Zusammen mit politischen Parteien und Unternehmen 
sollten Gruppen der Zivilgesellschaft in sog. RDP-Foren Projekte und Program
me in Eigenregie erarbeiten und sogar implementieren. Das RDP-Buro war ledig-
lich fur die Finanzierung und Koordination zustandig. Dieses ehrgeizige Vorha-

9 Wobei die Kriterien fur Auswahl der dort vertretenen NGOs unklar sind und daher fraglich ist, wie 
reprasentativ die dort vertretenen Organisationen fur die Zivilgesellschaft sind. 



164 Siegmar Schmidt 

ben scheiterte nicht nur daran, dass die Ministerien ihre Untersttitzung verweiger-
ten oder an den geringen Kapazitaten des RDP Buros sondern es zeigte sich, dass 
die meisten NGOs und Selbsthilfegruppen uberfordert waren. Mit der SchlieBung 
des RDP-Buros und dem 1996 aufgelegten Growth, Employment and Re
construction Program (GEAR) wurden COSATU und die Zivilgesellschaft ihrer 
direkten Einwirkungsmoglichkeiten auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik be-
raubt. GEAR war ein weitaus liberaleres Programm mit Stichworten wie Budget-
disziplin, Privatisierung, Exportwachstum und Auftenhandelsliberalisierung, das 
in hohem MaBe den Vorstellungen internationaler Geber, alien voran denjenigen 
des IWF entsprach. GEAR wurde massiv von der Groftindustrie - sowohl von 
'weiBen' als auch 'schwarzen' Wirtschaftskreisen untersttitzt. Das Programm 
wurde vom ANC ohne vorherige Konsultationen mit seinen Allianzpartnern CO
SATU und SACP in Gang gesetzt. Es war daher keine Uberraschung, dass 
GEAR von Beginn an von COSATU, Burgergruppen etc. rhetorisch scharf ange-
griffen wurde und es zu massiven Spannungen innerhalb der Allianz kam. Die 
zumeist politischen links stehenden Gruppen der Zivilgesellschaft perzipierten 
das Programm als Verrat des ANC am Neoliberalismus. „Talk left - act right" 
avancierte zu einem geflugelten Wort uber den ANC: Trotzdem trugen COSATU 
und SACP, wenngleich zahneknirschend, GEAR mit. Dies erklart sich mit ihrer 
generellen politischen Nahe zum ANC und mit der gemeinsamen Erfahrung des 
Anti-Apartheid-Kampfes. In parteipolitischer Hinsicht gibt es fur die Gewerk-
schaftsmitglieder auch keine politische Alternative. Ferner profitieren viele Ge-
werkschaftsmitglieder auch von der ANC-Politik, z. B. durch die systematische 
Bevorzugung von Schwarzen in der Verwaltung etc. (Schmidt 2003b). Wahrend 
ein genereller Konflikt mit der Regierung von COSATU und anderen Gruppen 
vermieden wird, konzentriert sich ihr politischer Widerstand auf einzelne Berei-
che, wie z. B. die Privatisierung, die auch durch massive Streiks zumindest ver-
langsamt wurde. 

Die Unzufriedenheit mit GEAR und dem bisherigen Stand der Reformen 
manifestierte sich in erster Linie auBerhalb der Teile der Zivilgesellschaft, die 
traditionell dem ANC nahe steht und begtinstigte die Entstehung neuer sozialer 
Bewegungen. 

6 Die neuen sozialen Bewegungen 

In den 1990er Jahren entstanden in Stidafrika eine ganze Reihe von Neuen Sozia
len Bewegungen (NSB), wie u.a. das Landless People's Movement, das Anti-
Privatisation Forum, die Treatment Action Campaign (TAC) und das Environ
mental Justice Network. Neben diesen auf nationaler Ebene aktiven Organisatio-
nen existieren zahlreiche lokale und regionale Organisationen, die haufig Proteste 
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gegen die Kosten fur Strom und Wasser organisieren. Die neuen sozialen Bewe-
gungen weisen folgende Charakteristika auf: 

• Ftihrung und Aktivisten gehoren der Mittelklasse an. Sie sind haufig Intel-
lektuelle, die bereits vorher in der Dreierallianz politisch aktiv waren. 

• Die NSB konzentrieren sich auf ein bestimmtes, haufig gesellschaftlich 
sensibles Thema („single-issue organisations"). 

• Sie lehnen vor allem die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung als 
ineffektiv10 und ungerecht ab und verstehen sich Organisationen der unter-
reprasentierten und marginalisierten Gruppen. 

• Zahlreiche Gruppen verfugen uber intensive Kontakte und erhalten Unter-
stiitzung von auslandischen oder internationalen NGOs. 

• Das Selbstverstandnis der auf nationaler Ebene tatigen organisierten NSB ist 
„globalisiert", d. h. die Aktivisten verstehen sich als Teil einer globalen Be-
wegung gegen den „Neoliberalismus" (Habib 2003: 234-238, Bond/Thulani 
2003). 

Aufsehen erregten die NSB erstmals fur eine weitere Offentlichkeit anlasslich 
ihrer Proteste im Rahmen der Anti-Rassismus-Weltkonferenz in Durban 2001 
und des Umweltgipfels flir nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002. In 
Durban gelang es den Bewegungen einen Protestmarsch von etwas 25.000 Men-
schen zu organisieren, mehr als die Regierungsallianz mobilisieren konnte. 

Besonders erfolgreich und international bekannt ist die Treatment Action 
Campaign (TAC), die flir eine kostenfreie medizinische Versorgung der funf 
Millionen Aids-Infizierter eintritt. Ihnen gelang es durch Kooperation mit CO-
SATU-Gewerkschaften, Kirchen etc. und durch eine geschickte Medienstrategie 
die Regierung stark unter Druck zu setzen und zur Aufgabe ihrer bisherigen 
Verweigerung gegen antiretrovirale Medikamente zu zwingen. Von lokalen und 
zeitlich befristeten Kooperationen abgesehen11, ist das Verhaltnis zu den Allianz-
partner eher distanziert. SANCO, SANGOCO und COSATU fiirchten einerseits 
Konkurrenz, andererseits sind sie ratios wie sie auf die haufig popularen Forde-
rungen der NSB reagieren sollen. Von Seiten des ANC gelten einige Gruppen 
wie die TAC als potenzielle Partner, andere wie das Landless Peoples' Move
ment werden rigide abgelehnt, vor allem da die Organisation kurzfristige Land-
besetzungen organisierte. 

10 Kritisiert wird vor allem, dass die vom ANC versprochene Versorgung mit Basis-
Infrastrukturleistungen nicht erfolgte bzw. die Qualitat der Leistungen (z, B. Wasserversorgung) 
unzureichend sei. 
11 Habib/Kotze (2003: 267) sehen die MOglichkeit die Vielzahl von zumeist organisatorisch schwa-
chen Gruppen, die sich ohne staatliche Unterstutzung sich fur soziale Belange einsetzen potentiell 
mit den NSB kooperieren konnten. 
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Angesichts fehlender empirischer Untersuchungen ist es schwierig zu beur-
teilen, wie grofi die Mitgliederanzahl und die Anhangerschaft des NSB ist. Zwar 
gelingt es den NSB regelmaBig einige Tausend Anhanger zu Protesten zu mobili-
sieren, doch fand beispielsweise der Aufruf des Landless Peoples' Movement die 
Wahlen 2004 zu boykottieren kaum Widerhall. 

Mit dem Aufkommen der NSB hat sich eine neue Spaltungslinie in der siid-
afrikanischen Zivilgesellschaft zwischen den der Dreierallianz nahestehenden 
Gruppen und den NSB vollzogen: Es ist zu fruh zu bewerten, inwieweit die NSB 
eine Korrektur der Regierungspolitik in einigen Punkten, wozu eine starker zu-
gunsten der nahezu 40 % Marginalisierten ausgerichtete Sozialpolitik gehort, 
erzwingen konnen. Denkbar ist auch, dass es der Dreierallianz gelingt, einige 
Gruppen zu integrieren und damit dieser sozialen Opposition die Spitze zu neh-
men. 

7 Neue Herausforderungen: NEPAD und HIV/AIDS 

Im Oktober 2001 wurde NEPAD ins Leben gerufen. Diese genuin afrikanische 
Initiative ging von einigen Staats- und Regierungschefs reformorientierter afrika-
nischer Staaten aus. Der siidafrikanische Regierungschef Thabo Mbeki entwi-
ckelte sich zu einer Triebfeder des NEPAD-Prozesses. NEPAD ist mittlerweile 
zum Entwicklungsprogramm der Afrikanischen Union (AU) geworden. Der um-
fangreiche Zielkatalog beinhaltet klassische entwicklungs-politische Ziele wie 
u. a. Maftnahmen zur Verbesserung von Kommunikation und Infrastruktur, be-
tont aber auch die Beachtung von Menschenrechten, demokratischen Prinzipien 
und Good Governance als Vorbedingung fur Entwicklung (Schmidt 2003a). Neu 
ist an NEPAD, dass sich die Unterzeichnerstaaten eines gesonderten Protokolls 
einem freiwilligen Uberprufungsprozess, inwieweit sie die Ziele der NEPAD 
respektieren, unterwerfen konnen. Das Ziel NEPAD ist Afrika auf den Wachs-
tumspfad zurlick zu ftihren und den Kontinent in die Weltwirtschaft zu reintegrie-
ren. Mit Ausnahme der Unternehmensvereinigungen wird NEPAD von der 
Mehrheit der Zivilgesellschaft inklusive der NSB gerade deshalb abgelehnt. NE
PAD wird als ein neoliberales Projekt betrachtet, dass die afrikanischen Lander 
dem globalen Kapitalismus ausliefere. Der Regierung Mbeki wird vorgeworfen 
die Ideale des gemeinsamen Kampfes gegen Apartheid und Kapitalismus liber 
Bord geworfen zu haben, Stidafrika dem internationalen Kapital ausgeliefert zu 
haben und eine allenfalls halbherzige armutsorientierte Politik zu verfolgen. 
Globalisierung insgesamt wird von Intellektuellen in der Zivilgesellschaft als ein 
„ungerechtes" Projekt begriffen, dass die ohnehin vorhandenen krassen sozialen 
Unterschiede innerhalb Sudafrikas noch vergroBert. Der globale Kapitalismus, 
womit auch IWF und Weltbank gemeint sind, ist aus dieser linken Perspektive 



Zivilgesellschaft in Siidafrika nach dem Ende der Apartheid 167 

verantwortlich auch fllr zunehmende Armut in Siidafrika (Bond/Guliwe 
2003:327).12Neben dieser ideologisch begriindete Ablehnung der NEPAD kriti-
sieren auch politisch eher gemafiigte zivilgesellschaftliche Akteure, dass NEPAD 
ein reines Elitenprojekt der Staats- und Regierungschefs und die Zivilgesellschaft 
vollig ausgeschlossen blieb (Keet 2003). Der Ausschluss der Zivilgesellschaften 
Afrikas aus dem NEPAD-Prozess ist umso erstaunlicher, da die meisten Ziele -
mit Ausnahme der Reintegration Afrikas in die Weltwirtschaft - von der Zivilge
sellschaft mitgetragen werden. Gegenwartig kampfen u. a. einige Gewerkschaften 
dafur, innerhalb der NEPAD und der AU institutionell reprasentiert. 

Wahrend die sudafrikanische Zivilgesellschaft wie auch die Zivilgesell
schaften anderer Lander den Hauptfeind in der neoliberalen Globalisierung erbli-
cken, fallt die Reaktion gegeniiber Ereignissen in Simbabwe eher schwach aus. 
Die schweren Menschenrechtsverletzungen des Mugabe Regimes, die Manipula
tion der Ergebnisse der letzten Parlaments- und Prasidentenwahlen und die Tat-
sache, dass bis zu zwei Millionen Simbabwer nach Siidafrika geflohen sind, um 
politischer Repression und okonomischem Niedergang (Inflationsrate 2003 iiber 
600 %) wird zwar von den Kirchen und einige Gewerkschafter in Siidafrika kriti-
siert, doch wurde nicht versucht, Druck auf die siidafrikanische Regierung auszu-
iiben, ihre bislang erfolglose stille Diplomatic aufzugeben. Vertreter des Landless 
Peoples' Movement auBerten sogar offentlich ihre Sympathie fur die gewaltsa-
men Landenteignungen weiBer Farmer. 

Die gegenwartig auf hohen Niveau stagnierende Zahl der mit HIV/AIDS in-
fizierten Siidafrikaner wird auch fur die Zivilgesellschaft zu einem Problem. 
Nach Untersuchungen von Mattes (2003) sind die Aktivisten der Zivilgesell
schaft aufgrund ihres sozialen Profils - jung, gebildet, mobil - besonders anfallig 
fur HIV/AIDS. Wie zahlreiche Beispiele aus der Provinz Kwa Zulu demonstrie-
ren, verlieren auch Zivilgesellschaftsorganisationen, wie auch staatliche Biirokra-
tien und Unternehmen, Mitarbeiter bzw. Arbeitszeit infolge von Krankheiten 
aufgrund von HIV/AIDS. Auch wenn dariiber momentan nur spekuliert werden 
kann, so ist plausibel, dass die politische Partizipation der Millionen Infizierten 
sinken. Denkbar ist auch, dass die Infizierten neben der TAC weitere Interessen-
gruppen oder spezifische Parteien griinden konnten. 

8 Zusammenfassung 

Aufgrund des fortgeschrittenen Entwicklungsstandes des Landes und des Befrei-
ungskampfes gegen die Rassentrennung verfiigt Siidafrika iiber eine stark ausdif-
ferenzierte und stark politisierte Zivilgesellschaft, zu der - nach einer weiten 

12 Auch die politisch eher gemalMgten grofien Kirchen auBerten sich kritisch zur Verschuldungsprob-
lematik (Habib/Kotze 2003: 251). 
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Definition - knapp 100.000 verschiedene Gruppen gezahlt werden konnen. Mit 
dem Ubergang zur Mehrheitsdemokratie 1994 verSnderten sich die Rahmenbe-
dingungen fur die stidafrikanische Zivilgesellschaft fundamental: Zum einen 
verlor die durch die Apartheid induzierte Trennung in eine groBtenteils system-
loyale weiBe Zivilgesellschaft und eine nicht weifie, die Apartheid ablehnende 
Zivilgesellschaft an Bedeutung. Zum anderen begann fur die Gruppen der Zivil
gesellschaft, die sich bisher vor allem durch ihre Ablehnung der Apartheid defi-
niert hatten, eine schwierige Phase der politischen und gesellschaftlichen Neuori-
entierung. Wenngleich diese Gruppen weitaus weniger Mitglieder als die politi
schen Parteien in einer Phase der Depolitisierung verloren, so gerieten zahlreiche 
Organisationen in eine existentielle Krise, da erstens die Untersttitzung internati-
onaler Geber sparliche floss, zweitens spiegelten politische Selbstfindungsdebat-
ten eine Orientierungslosigkeit und drittens litten die Organisationen unter einem 
massiven Aderlass von erfahrenem Fuhrungspersonal, da viele Funktionare Re-
gierungs- oder Verwaltungspositionen annahmen. Die Reaktionen auf die neuen 
Rahmenbedingungen fielen unterschiedlich aus: Ein Teil der Gruppen, besonders 
aus dem NGO-Bereich entwickelte sich mehr oder minder zu Entwicklungs- und 
Implementierungsagenturen der Regierungspolitik. Einige degenerierten zu Ve-
hikeln ambitioniertes politischer Unternehmer und reprasentieren kaum mehr ihre 
Anhangerschaft. Die ganz uberwiegende Mehrzahl der politisch relevanten 
Gruppen, untersttitzt, bei aller Kritik im Einzelnen, die Regierungspolitik. Dazu 
gehort der wichtigste Gewerkschaftsdachverband COSATU, der zwar nicht zur 
politischen Partei wie die Solidaritat in Polen geworden, aber indirekt in die 
Regierungsverantwortung tiber eine informelle Koalition mit dem ANC und der 
SACP eingebunden ist. In Reaktion auf die nach 1996 zunehmend liberale Wirt-
schaftspolitik und auf die, trotz aller Anstrengungen, fortbestehenden massiven 
sozialen Probleme, organisierten sich in der zweiten Halfte der 1990er Jahren 
soziale Bewegungen aufterhalb der etablierten Zivilgesellschaft. Diese sozialen 
Bewegungen konzentrieren ihre Kritik und Aktionen auf einzelne Felder wie 
etwa Fragen der Privatisierung und der Aids-Politik der Regierung. Sie verstehen 
sich dabei als Teil einer weltweiten Anti-Globalisierungsbewegungen und sind 
Teil internationaler Netzwerke. Inwieweit sie politisch in Stidafrika tiberleben 
und sich zu Massenbewegungen entwickeln konnen, ist derzeit noch unklar. 
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Die Zivilgesellschaft in Ghana - Anmerkungen zur 
Gestaltungs- und Politikfahigkeit der Ghana Bar 
Association (GBA) 

Christina Seyd 

Die dritte Welle der Demokratisierung, die Ende der 1980er/Anfang der 1990er 
Jahre den afrikanischen Kontinent erreichte, loste in Fachkreisen eine intensive 
Diskussion zur Demokratierelevanz zivilgesellschaftlicher Akteure aus. Ankntip-
fen konnte diese Diskussion an einen iiberaus reichen Theoriebestand, dessen 
Fulle freilich auch schon auf seine grundlegende Schwache verweist. So gibt es 
bis heute keinen Konsens zu der Frage, was afrikanische Zivilgesellschaften in 
ihrem Kern ausmacht. Herausgeschalt hat sich lediglich ein kleinster gemeinsa-
mer Nenner, der sich auf folgende Postulate verdichten lasst: 

1. Die Zivilgesellschaft wird durchgehend als Gegenpart zum Staat begriffen 
und driickt in diesem Sinne die Uberzeugung aus, dass die Gesellschaft nicht 
auf staatliche Strukturen reduzierbar ist. 

2. In normativer Hinsicht ist die Zivilgesellschaft als eine Gemeinschaft von 
freien und gleichen Burgern zu fassen, die zusammenkommen, um ein Ge-
meinwohl zu realisieren. 

3. Zivilgesellschaftliches Handeln ist darauf ausgerichtet, liber die Einhaltung 
demokratischer Spielregeln zu wachen. Eine Demokratie bedarf folglich -
weniger um ihrer anfanglichen Formation als vielmehr um ihrer dauerhaften 
Stabilitat willen - einer starken Zivilgesellschaft als Gegengewicht. 

Die politische Konnotation des Konzepts der Zivilgesellschaft unterstreicht die 
Plausibilitat, mit der zivilgesellschaftliche Akteure bis heute als entscheidende 
Parameter bei der Bestimmung der Uberlebensfahigkeit der noch jungen Demo-
kratien in Afrika herangezogen werden. Eben diese Forschungsperspektive fmdet 
sich in einer Vielzahl politikwissenschaftlicher Studien, die in den vergangenen 
Jahren zu Ghana vorgelegt wurden - einem Land, das seit der Ruckkehr zu einem 
Verfassungsstaat liberaler Pragung (1993) eine politische Erfolgsgeschichte ge-
schrieben hat, die ihren bisherigen Hohepunkt in dem friedlichen Machtwechsel 
gefunden hat, der den Parlaments- und Prasidentschaftswahlen des Jahres 2000 
folgte. 
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Als Akteure, mit denen der demokratische Systemwechsel der 1990er Jahre 
gemeinhin verknupft wird, gelten neben unterschiedlichen Berufs-, Frauen- und 
Jugendverbanden auch der Dachverband der protestantischen Kirchen, die katho-
lische Bischofskonferenz und soziale Bewegungen (z. B. Movement for Freedom 
and Justice). Solide Forschungsergebnisse liegen allerdings nur zu einigen weni-
gen Verbanden vor, wie etwa dem Christian Council of Ghana, der National 
Union of Ghana Students, der Ghana Journalists Association oder auch der Gha
na Bar Association (vgl. Drah 1996; Ninsin 1996; Gyimah-Boadi/Oquaye 1999; 
Seyd 2002). Sie alle lassen - insoweit ihre zivilen Eigenheiten bertihrt sind -
weitaus mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede erkennen. Es ist insbesondere 
die Fiille an Gemeinsamkeiten, die typische Starken und Schwachen der bislang 
untersuchten zivilen Akteure Ghanas hervortreten lasst. Sie werden nachstehend 
beispielhaft anhand der ghanaischen Anwaltskammer erlautert: 

Der Ghana Bar Association gehoren Rechtsanwalte an, die entweder im pri-
vaten oder offentlichen Sektor, an Universitaten oder fur Unternehmen und Un-
ternehmensverbande tatig sind. Die Zahl der ordentlichen Mitglieder kann nur 
ungefahr quantifiziert werden, da zuverlassige statistische Daten fehlen und die 
Abweichungen zwischen den unterschiedlichen Angaben nicht unerheblich sind. 
Die Schwankungsbreite reicht von 2.500 Mitgliedern (Adjetey 1998: 1) bis zum 
Tiefstand von rund gerechnet 1.300 Mitgliedern, die im aktuellen Lawyers Direc
tory (GBA 1999) aufgelistet werden. Ebenso wenig prazise Daten liegen zur 
Geschichte der Anwaltskammer vor. Sicher ist lediglich, dass die GBA ihren 
historischen Vorlaufer in der 1904 gegriindeten Gold Coast Bar Association 
findet, bei dem es sich ebenfalls um einen Zusammenschluss aller praktizieren-
den Rechtsanwalte handelte, der in den 1930er Jahren seine aktiven Zweige uber 
die stadtischen Zentren hinaus bis in die Provinzen ausdehnen konnte. Die Akti-
vitaten beschrankten sich mit grofter Wahrscheinlichkeit auf informelle Treffen, 
bei denen die sozialen Interessen der Mitglieder im Mittelpunkt standen, so dass 
nationale, politische und juristische Belange nur am Rande beriicksichtigt wurden 
(Adjetey 1995: 5). 

Vermutlich ging die GBA ein Jahr nach Erlangung der Unabhangigkeit aus 
der Gold Coast Bar Association hervor. Noch 1958 verabschiedete die Anwalts
kammer ihre erste formale Satzung, mit der grundsatzliche Aussagen zu den 
ethischen Maximen und der programmatischen Agenda des Verbands gemacht 
wurden. Das dort abgelegte Bekenntnis zur Schutzbedurftigkeit btirgerlicher 
Rechte und politischer Freiheiten sowie zur absoluten Wertigkeit einer konstitu-
tionellen Herrschaft hat in unveranderter Form drei Jahrzehnte lang autoritare 
Willktirregime uberdauert. Erst 1994 wurde die Verfassung einer geringftigigen 
Revision unterzogen. In ihrer auch derzeit noch gtiltigen Form benennt sie als die 
zentralen Verbandsziele in folgender Rangfolge: 
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• die Verteidigung und Aufrechterhaltung von Frieden und Gerechtigkeit in 
Ghana, 

• die Aufrechterhaltung von Ehre, Unabhangigkeit und Integritat des Rechts-
berufes, 

• den Schutz der richterlichen Unabhangigkeit, 
• die Aufrechterhaltung professioneller Mindeststandards, 
• den Aufbau eines Systems effizienter Rechtshilfe und 
• den Schutz von Menschenrechten und fundamentalen Freiheiten, wie sie in 

der Universal Declaration of Human Rights der Vereinten Nationen, der Af
rican Charter on Human and Peoples Rights und der seit 1993 gtiltigen Ver-
fassung Ghanas defmiert werden. 

Die programmatische Agenda unterstreicht die ideelle Nahe des Verbands zu den 
demokratiebegrundenden Postulaten einer Herrschaft des Rechts, welche die 
Freiheit des Individuums wie auch seine Rechte als Staatsbtirger einem besonde-
ren Schutz unterstellt. Weniger scharf konturiert ist hingegen das Handlungspro-
fil, das der Verband in der Auseinandersetzung mit autoritaren Machthabern 
zeigte, die die politischen Geschicke des Landes -mit Ausnahme der beiden 
demokratischen Intermezzi (1969-1972, 1979-1981) - bis zur Grtindung der 
Vierten Republik bestimmten. 

1 Reaktionsmuster und Handlungsprofil der GBA in der 
Auseinandersetzung mit postkolonialen Regierungen (1957-1992) 

Seit Erlangung der Unabhangigkeit wurde die Anwaltskammer ob des von ihr 
verfochtenen Autonomieanspruchs auf vielfaltige Weise durch postkoloniale 
Regierungen herausgefordert. Scharfe und Qualitat der Herausforderungen unter-
liegen dabei bis in die Gegenwart hinein einer ebenso groBen Varianz wie die 
Reaktions- und Handlungsmuster der GBA, deren Spektrum von konfliktvermei-
denden Strategien bis hin zu einem entschlossenem gesellschaftspolitischen En
gagement reicht: 

Besonders scharfen Provokationen sah sich die GBA unter Nkrumah (1957-
1966) ausgesetzt, der sich offen in den Justizapparat einmischte, um die recht-
sprechende Gewalt fur das Erreichen seiner eigenen politischen Ziele zu instru-
mentalisieren: 

„(...) the people are the source of all power. They set up the Judiciary as an institu
tion to serve the general objective of socialism. The people must be able to remove 
members of the Judiciary on grounds of ill-health, misbehavior and inefficiency 
measured in terms of our advance to socialism" (Nkrumah, zit. nach Chazan 
1983:50). 
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Ebenso unbeantwortet wie die unter Ruckgriff auf die sozialistische Staatsideolo-
gie gerechtfertigte Einmischung Nkrumahs in die rechtliche Autonomie blieben 
seitens der GBA Verlauf und Konsequenzen des Prozesses wegen Landesverrats 
von 1963. Das im Prozess ergangene Urteil, das die funf Hauptangeklagten, die 
terroristischer Aktivitaten und eines Attentats auf Nkrumah verdachtigt wurden, 
von jeglicher Schuld freisprach, wurde von Nkrumah annulliert. In volliger Miss-
achtung der Unabhangigkeit der Gerichtsbarkeit entlieB er die an der Urteilsfin-
dung beteiligten Richter und eroffnete sich per Dekret die Option, Richter des 
Obersten Gerichtshofes entlassen und Ernennungen jederzeit wieder ruckgangig 
machen zu konnen (Amoa 1979: 38). Selbst angesichts dieser in ihrer Direktheit 
kaum zu uberbietenden Einflussnahme des Nkrumah-Regimes auf die Mechanis-
men der Rechtsprechung verweigerte sich die GBA jeder offentlichen Stellung-
nahme. 

In dem Prozess manifestierte sich der erste und letzte Versuch Nkrumahs, 
die Jurisdiktion direkt zu beeinflussen. Dennoch unterlag die GBA bis zu seinem 
Sturz zahllosen subtilen Strategien der Einflussnahme, unter deren Druck die 
GBA von 1963 bis 1966 ihre formalen Treffen einstellte, um den Versuchen 
Nkrumahs auszuweichen, die GBA in die herrschende Convention People's Party 
(CPP) zu integrieren (Gyimah-Boadi/Oquaye 1999: 7). Die Verminderung des 
Organisationsgrads erwies sich fur die Anwaltskammer als letztlich erfolgreiche 
Strategic: Nkrumah gelang es bis zu seinem Sturz nicht, die GBA als integralen 
Bestandteil der CPP zu absorbieren. 

Ein scharferes Profil gewann die GBA in der offentlichen Auseinanderset-
zung um politische Freiheiten und biirgerliche Rechte nach der Machtergreifung 
des National Liberation Council (NLC), einer antisozialistischen und prowestlich 
orientierten Militarregierung, die die politischen Geschicke des Landes bis 1969 
bestimmte: Den fundamentalen Eingriffen des NLC in das ghanaische Rechtswe-
sen setzte die GBA eine vehemente offentliche Kritik entgegen, ohne dabei aller-
dings den Richtungsstreit zu ihren Gunsten entscheiden zu konnen. Vorrangig 
richtete sich die Kritik der Anwaltskammer gegen ein NLC-Dekret des Jahres 
1967, das Militartribunale bevollmachtigte, der Subversion angeklagte Zivilisten 
mit bis zu 25 Jahren Haft zu bestrafen oder zum Tode zu verurteilen. In einem 
Memorandum an den NLC kritisierte die Anwaltskammer sowohl die fehlende 
Rechtsgrundlage fur eine Verurteilung von Zivilisten vor Militargerichten als 
auch die mit dem Dekret verbundene AuBerkraftsetzung des Rechts auf Berufung 
(Africa Research Bulletin 1967: 748). 

Eine reelle Chance fur eine Umsetzung der Verbandsziele bot sich der An
waltskammer erstmalig unter der Agide der biirgerlich-konservativen Progressive 
Party Busias (1969-1972). Das politische Klima der Toleranz nutzte die GBA 
1969 ftir eine aktive Mitwirkung an der Gestaltung des Ubergangs zu einer zivi-
len Herrschaft. Dem Engagement der GBA schreibt Ansah-Koi eine zentrale 
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Rolle im Transitionsprozess zu: „Lawyers played a more important role than any 
other group in the transition to civilian rule in 1969" (Ansah-Koi 1995: 3). 

Angesprochen ist damit der Einfluss, den die GBA in der 1969 einberufenen 
verfassungsgebenden Versammlung geltend machen konnte, um das Rechtswesen 
erneut als ultimativen Wachter tiber die Verfassungskonformitat von Regierungs-
entscheidungen zu etablieren. Adjetey hebt es in diesem Zusammenhang als ei-
nen Erfolg besonderer Glite hervor, dass es der GBA gelang, 

• die Ernennung von drei Rechtsanwalten zu Mitgliedern des „Judicial Coun
cil", der dem Prasidenten als ratgebende Instanz bei der Besetzung hoherer 
Richteramter beigeordnet wurde, 

• die Mitwirkung von zwei GBA-Mitgliedern im Rules of Court Committee, 
das sich fur die Entwicklung bindender Regeln und Prozeduren an alien 
ghanaischen Gerichtshofen verantwortlich zeichnete und 

• die Mitarbeit eines GBA-Reprasentanten im Polizeirat, der dem Prasidenten 
als ratgebende Instanz bei der Besetzung von jedweden Amtern im Polizei-
dienst beigeordnet wurde, verfassungsrechtlich zu verankern (Adjetey 1995: 
12). 

Obgleich Reprasentanten der GBA die zahlenmafiig starkste Gruppe innerhalb 
des Kabinetts der zivilen Regierung stellten, beantwortete die GBA alle Bernu-
hungen Busias um eine Einflussnahme auf die Unabhangigkeit der rechtspre-
chenden Gewalt mit einer offenen Kritik und einer Herausforderung der Regie-
rung auf dem Wege der Prozessflihrung (Luckham 1981a: 97 f.). Spurbare Ver-
haltensanderungen auf politischer Ebene konnte die GBA auf diesem Wege indes 
kaum provozieren, wie beispielhaft der Verlauf des sogenannten „Sallah Case" 
von 1970 belegt: Der Rechtsstreit entziindete sich an der Klage eines Beamten 
gegen seine eigene Entlassung aus dem Staatsdienst und die von 567 weiteren 
Beamten, hinter der der Klageftihrer ethnische Motive vermutete. Der Klage 
wurde vor dem Berufungsgericht stattgegeben. Die Regierung beantwortete das 
ihrer eigenen Darstellung widersprechende Urteil mit Anfeindungen der an der 
Urteilsfindung beteiligten Richter, die durch Getreue Busias abgelost wur-
den:„This brought the Bar directly into the fray, and led to more courtroom batt
les" (Luckham 1981: 115). Auch damit gelang es der GBA jedoch nicht, die 
willkurliche Manipulation der rechtsprechenden Gewalt durch Busia zu unterbin-
den. Erst nach dem Staatsstreich von 1972 konnte die Anwaltskammer die Ent
lassung der von ihm ernannten Richter durchsetzen (Luckham 1981: 115). 

Die Machtubernahme des National Redemption Council (NRC), der sich 
1972 unter Acheampong an die Macht putschte, begrtiBte die GBA zunachst als 
willkommenes Ende der Willkiirherrschaft Busias. Allerdings loste das vom NRC 
gepflegte Verstandnis von rechtlicher Integritat und Gerechtigkeit bereits wenige 
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Monate nach der Machtergreifung ein erhebliches Befremden innerhalb der An-
waltskammer aus. Nahezu einmlltig sprach sie sich gegen die blinde Gewaltan-
wendung marodierender Soldatenbanden aus, gegen willkurliche Verhaftungen, 
die Misshandlung von Inhaftierten sowie gegen das, was die Anwaltskammer als 
den Inbegriff fur die Unrechtsherrschaft Acheampongs verstand: die Militartribu-
nale, denen die erst- und letztinstanzliche Rechtsprechung iiber Straftaten oblag, 
die als subversiv erachtet wurden. In Resolutionen forderte die GBA das NRC-
Regime mehrfach auf, die Militartribunale abzuschaffen und die Macht 
schnellstmoglich an eine gewahlte Zivilregierung zu ubergeben. 

Von alien Resolutionen wurde die Regierung zwar in Kenntnis gesetzt, sie 
wurden von ihr jedoch entweder ignoriert oder aber abschlagig beschieden. Diese 
nachlassige Art des Umgangs mit kritischen Stimmen konnte sich das Acheam-
pong-Regime ohne Bedenken erlauben, wurde doch die Regimekritik der An
waltskammer wie auch ihr Ruf nach politischen Reformen bis Mitte der 1970er 
Jahre nur sehr verhalten formuliert. 

Die Enttauschung der Anwaltskammer iiber die Reformunwilligkeit des A-
cheampong-Regimes auBerte sich ebenfalls in einer Weise, die wenig Systemde-
stabilisierendes befurchten liefl: Und in der Tat schlug sich die Regimekritik der 
Anwaltskammer bis Ende 1976 ausschliefilich in - politisch folgenlosen - Reso
lutionen nieder. Erst die von Acheampong zum Jahreswechsel 1976/77 ausgelos-
te UNIGOV-Debatte1 erhohte die Konfliktbereitschaft der Anwaltskammer: In 
einer wesentlich sch&rferen verbalen Gangart verurteilte sie das Union Govern
ment Dekret als 

„(...) an iniquitous and evil piece of legislation (...) We accordingly condemn it out 
of hand and demand its immediate repeal as a disgrace to the Statute Book of 
Ghana" (Statement on the Ghana Bar Association on the Union Government Decree, 
1977, S.M.C.D. 139). 

Dartiber hinausgehend kiindigte die GBA fur den Fall einer Missachtung ihrer 
politischen Reformvorstellungen eine spurbare Ausweitung der Gegenwehr zivi-
ler Gruppen an: 

1 Das von Acheampong propagierte Konzept einer Union Form of Government (UNIGOV) stellte 
zwar fur 1979 die Riickkehr zu einer gewahlten Zivilregierung in Aussicht, erteilte jedoch gleichzei-
tig jedweder Form der Parteipolitik eine klare Absage. Fur das Modell einer parteilosen Unionsregie-
rung sprachen sich in einem Referendum (Marz 1978) 54 % der Bevolkerung aus. Die offentlich 
geauikrte Kritik an der Validitat der Wahlergebnisse loste im Folgemonat eine Verhaftungswelle 
aus, in deren Verlauf Hunderte von Regimekritikern wegen ihrer vermeintlich subversiven Aktivita-
ten angeklagt wurden. Die Umsetzung des UNIGOV-Konzepts konnte sowohl durch die fortgesetzte 
Offentliche Kritik als auch durch den Sturz Acheampongs im Juli 1978 vereitelt werden (Africa 
Research Bulletin 1978: 4956). 
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„(...) should the Government of the Supreme Military Council fail or refuse to con
form to or comply with the above demands, the Ghana Bar Association shall feel 
free in concert with other Professional Bodies and the people of the country to take 
any far-reaching steps it thinks appropiate in the interest of the Nation" (Emergency 
General Meeting of the Ghana Bar Association 1977: 3). 

Eine greifbare Form nahm die Zusammenarbeit zwischen der GBA und anderen 
Akteuren aus der Mitte der ghanaischen Zivilgesellschaft im Juli 1977 an, nach-
dem der SMC ein von der Association of Recognized Professional Bodies 
(ARPB) gestelltes Ultimatum fur die Einleitung politischer Reformen hatte ver-
streichen lassen. Gemeinsam mit den unter dem Dach der ARPB organisierten 
Berufsverbande legte ein GroBteil der Mitglieder der Anwaltskammer die Arbeit 
nieder. Ausnahmen (von der Regel einer Streikbeteiligung) waren dabei in den 
Reihen derjenigen Juristen zu finden, deren politische Sympathien dem SMC-
Regime galten, wie auch unter den Juristen, die bei der Regierung in Lohn und 
Brot standen. Die Zahl der Streikbrecher kann auf der Grundlage des vorliegen-
den Materials nur vage beziffert werden: In einem Protokoll zu der Mitglieder-
versammlung vom Januar 1978 wird lediglich von „some members of the Bar 
Association" gesprochen. Demgegenuber wird im Verlauf der Mitgliederkonfe-
renz des Jahres 1979 bedauernd darauf hingewiesen, „that almost all State Attor
neys and lawyers in the State Corporations failed to withdraw their services" 
(GBA 1979: 4). 

Die Arbeitsniederlegungen der Angestellten, die von offentlichen Protest-
kundgebungen und Sympathiebekundungen der Studenten begleitet wurden, 
mundeten im Juli 1977 in einen Generalstreik, mit dem der Rucktritt des A-
cheampong-Regimes, die Ubergabe der Macht an eine gewahlte Zivilregierung 
und die Rtickkehr des Militars in die Kasernen gefordert wurde (Africa Research 
Bulletin 1977: 4502). Angesichts des AusmaBes und der organisatorischen Ge-
schlossenheit der gesellschaftlichen Gegenwehr erklarte sich Acheampong zu 
Verhandlungen mit ARPB-Reprasentanten bereit. Allerdings beugte er sich nur 
scheinbar dem Druck der StraBe: Der zwischen beiden Seiten ausgehandelte 
Kompromiss notigte Acheampong im Gegenzug zu einer Beendigung des Gene-
ralstreiks zwar das Zugestandnis ab, einen exakten Zeitplan fiir die Obergabe der 
Macht an eine Zivilregierung zu erstellen, konkrete Reformschritte lieB er jedoch 
vermissen. Der Mitte Juli 1977 von den Berufsverbanden getreu dem Kompro-
misspapier eingestellte Generalstreik blieb damit politisch folgenlos. Die takti-
sche Uberlegenheit Acheampongs sicherte ihm jedoch nur noch fur ein weiteres 
Jahr das politische Uberleben: Im Juli 1978 wurde er von Angehorigen des SMC 
unter der Fuhrung von General Akuffo gesturzt. 

In der Hoffhung auf einen politischen Kurswechsel begrtiBte die GBA in ei
ner offentlichen Stellungnahme die Machtubernahme Akuffos und die von ihm 
verfiigte Freilassung der im Anschluss an das Marz-Referendum Inhaftierten. 
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Gleichzeitig jedoch forderte sie den SMC auf, einen grundlegenden politischen 
Wandel einzuleiten. Als erste Reformschritte wurden von der GBA die Einberu-
fling einer verfassungsgebenden Versammlung, die Wiederherstellung der Mei-
nungs- und Pressefreiheit sowie eine Generalamnestie fur alle politischen Haft-
linge eingeklagt (GBA 1978). 

Obwohl Akuffo noch 1978 die Aufhebung des Parteienverbotes verfligte 
und damit ein erhebliches Zugestandnis an seine Kritiker machte, verspielte er 
die Kompromissbereitschaft der GBA mit dem von ihm verfochtenen Modell 
einer Nationalregierung, das inhaltlich nur graduell vom UNIGOV-Konzept 
abwich und das ebenfalls den ghanaischen Staatsbiirgern politische Mitbestim-
mungsrechte verweigerte. In einer am 07.08.1978 verabschiedeten Resolution 
bewertete die GBA den Entwurf der Nationalregierung als nicht arbeitsfahig 
sowie den wahren Interessen des Landes abtraglich und weigerte sich, flir die von 
Akuffo ins Leben gerufene Constitutional Drafting Commission on National 
Government Reprasentanten zu benennen. 

Den Bemiihungen Akuffos um eine Entmilitarisierung des offentlichen Le-
bens und eine Wiederbelebung der Parteienlandschaft wurde am 04.06.1979 
durch den Staatsstreich mittlerer Dienstgrade um den Fliegerleutnant Jerry Raw-
lings ein Ende gesetzt. Mit vorsichtigem Optimismus nahm die Anwaltskammer 
die Machtubernahme des Armed Forces Revolutionary Council (AFRC) zur 
Kenntnis, stellte der revolutionare Militarrat im Anschluss an die sogenannte 
Junirevolution doch immerhin die Umsetzung einer zentralen Forderung der 
GBA in Aussicht: die Ubergabe der Macht an eine vom Volk gewahlte Zivilre-
gierung. Auf vehemente Kritik der Anwaltskammer stieB indes die Sauberungs-
welle, die in Gestalt von Geheimverfahren, Hinrichtungen und zahllosen Verhaf-
tungen uber all jene hinwegfegte, von denen der AFRC behauptete, sie stunden 
einer besseren Zukunft Ghanas im Wege (GBA 1979). 

Im September 1979 ubergab der AFRC die Macht an eine gewahlte Zivilre-
gierung. Die Dritte Republik Ghanas uberdauerte jedoch nur bis zum 31.12.1981, 
als sich Rawlings an der Spitze des Provisional National Defence Council 
(PNDC) ein weiteres Mai erfolgreich an die Macht putschen konnte. Der Sturz 
einer gewahlten Regierung verscharfte den Ideologiekonflikt, der seit Juni 1979 
zwischen der Anwaltskammer und Rawlings schwelte. Bereits wenige Tage nach 
der Machtubernahme Rawlings ubte die GBA offentlich scharfe Kritik an der 
gewaltsamen Natur der Dezemberrevolution und verweigerte dem Militarregime 
jede Form der Kooperation. Die von der Verbandsspitze ausgegebene Losung 
einer politischen Verweigerung gegenliber den neuen Machthabern richtete sich 
vorrangig an die eigenen Mitglieder, die dazu angehalten werden sollten, keine 
Regierungsamter zu ubernehmen und nicht an den von Rawlings ins Leben geru-
fenen Special Tribunals mitzuwirken. 
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Wie die Entwicklung der 1980er Jahren in der Rtickschau aufzeigt, beein-
flusste die Resolution, die von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder im An
schluss an die besagte Krisensitzung verabschiedet wurde, weder das Handlungs-
profil des durchschnittlichen Verbandsmitglieds noch gar Handlungs- und Reak-
tionsmuster der neuen Militarmachthaber. In der Zeit der PNDC-Herrschaft ge-
lang es der GBA nur ein einziges Mai, Rawlings zumindest ansatzweise zum 
Einlenken zu bewegen. Den Stein des AnstoBes fur die Nachgiebigkeit des Mili-
tars lieferten ungewohnlich scharfe Proteste der Anwaltskammer, die sie Mitte 
1982 gegen die Entfuhrung und Ermordung dreier Richter und eines Armeeoffi-
ziers a. D. - alle vier standen in dem Ruf, Regimekritiker zu sein - richtete. Die 
GBA forderte von der Regierung eine schnellstmogliche Aufklarung der Verbre-
chen und rief die eigenen Mitglieder dazu auf, fur die Dauer von 14 Tagen alle 
Gerichtsverhandlungen, Tribunale und Kommissionen zu boykottieren (GBA 
1982). 

Nach Verhandlungen mit der Anwaltskammer stimmte der PNDC der Ein-
setzung einer funfkopfigen Untersuchungskommission zu, in der sich der PNDC 
jedoch einen vergleichsweise groBen Einfluss zu sichern wusste: Lediglich ein 
Kommissionsmitglied wurde von der GBA gestellt, alle ubrigen von der Regie-
rung. Der Untersuchungsbericht unterstellte dem PNDC-Mitglied Amartey Kwei 
die alleinige Verantwortung fur die Mordanschlage. Mitte 1983 wurde Kwei 
hingerichtet. Um seine Rechtschaffenheit noch einmal mehr zu unterstreichen, 
legte der PNDC ein offentliches Bekenntnis zum Schutz von Recht und Ordnung 
ab und postierte Wachen vor den Hausern von Richtern, um ihre personliche 
Sicherheit zu gewahrleisten: 

„The upshot of this crisis has been to demonstrate that even populist regimes in 
Ghana must treat the country's legal establishment with some degree of respect and 
deference (...) Obviously, in this instance at least, the PNDC appears to have a stake 
in seeing that justice appears to be done - if not actually done" (Gyimah-
Boadi/Rothchild 1982: 66). 

Eine weitere Konfliktlinie zwischen der Anwaltskammer und dem PNDC-Regime 
entziindete sich an den offentlichen Tribunalen, die Mitte 1982 ins Leben gerufen 
wurden, um - so der nominelle Anspruch - das ghanaische Gerichtswesen durch 
die Einbindung von Volkes Stimme zu revolutionieren. Die Ausubung der rich-
terlichen Gewalt wurde dabei alien Ghanaern - also auch den juristischen Laien 
- freigestellt, lediglich der Vorsitzende Richter musste professionelle Rechts-
kenntnisse vorweisen. Die Befugnisse der offentlichen Tribunale waren ausge-
sprochen weitreichend: So waren sie nicht nur zur Jurisdiktion bei alien anste-
henden zivil- und strafrechtlichen Auseinandersetzungen autorisiert, sondern 
auch zur Verhangung der Todesstrafe bei Vergehen, die noch nicht einmal im 
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ghanaischen Strafgesetzbuch als Kapitalverbrechen defmiert wurden (Hansen 
1987: 184). 

In einer offentlichen Stellungnahme verweigerte die GBA den Public Tribu
nals, die sie als „kangaroo courts" (Hansen 1987: 184) abqualifizierte, die Aner-
kennung. Mehrheitlich sprachen sich die Mitglieder bei der Jahreskonferenz in 
Kumasi (1982) mit 58 Stimmen bei einer Gegenstimme und keiner Enthaltung 
dafur aus, alle in einer Privatkanzlei tatigen Mitglieder der GBA zu einem Boy-
kott der offentlichen Tribunale aufzurufen. Von dem politisch wenig opportunen 
Boykottaufruf wurden somit von vornherein all jene Mitglieder der Anwalts-
kammer explizit ausgeklammert, die im offentlichen Sektor tatig waren und deren 
berufliche Existenz vom Wohlwollen ihres Arbeitgebers, dem PNDC-Regime, 
abhing. Mit diesem Zugestandnis wurde nicht etwa einer neuen Entwicklung 
innerhalb der Anwaltskammer Bahn gebrochen. Vielmehr wurde damit lediglich 
einem Umstand formal Rechnung getragen, der bereits seit 1957 gangige Praxis 
war: Juristen im Staatsdienst hatten seit jeher von einer Beteiligung an regimekri-
tischen Protesten und Streikaufrufen ihres Berufsverbands Abstand genommen 
(Interview mit einem der ehemaligen Verbandsprasidenten am 05.08.1999). 
Doch obwohl der Boykottaufruf somit wohlweislich nur an die in Privatkanzleien 
tatigen Rechtsanwalte gerichtet wurde, blieben auch sie weit hinter den in sie 
gesetzten Erwartungen zurtick. Die Zahl der Streikbrecher lasst sich nur schwer 
beziffern. Die Einschatzung des 1989 amtierenden Sekret&rs des Board of Public 
Tribunals, der zufolge landesweit mehr als 550 Rechtsanwalte routinemaBig an 
den offentlichen Tribunalen teilgenommen haben, durfte vor allem politisch mo-
tiviert und damit deutlich zu hoch gegriffen sein (Gyan 1989: 5). Sie ist jedoch 
insofern aussagekraftig, als dass sie den strukturellen Charakter des Problems 
verdeutlicht, mit dem sich die Anwaltskammer konfrontiert sah: die Verletzung 
der Boykotterklarung in einem Umfang, der sich nur schwerlich auf die von der 
Verbandsfuhrung offiziell eingestandenen „einige wenige Rechtsanwalte" - so 
der Tenor der von der Verfasserin befragten Funktionselite - reduzieren lasst. 
Vielmehr legen die erhobenen Daten wie auch das fur die Jahre 1982 bis 1992 
vorliegende Archivmaterial die Schlussfolgerung nahe, dass eine fehlende ideo-
logische Geschlossenheit zumindest in den Regionalverbanden der Anwaltskam
mer als ein gravierendes Problem zu beklagen war, in denen aus Sicht eines An-
walts die Uberlebensfrage nach 1982 nur dann positiv beantwortet werden konn-
te, wenn er sich bereit erklarte, seine Mandanten auch vor einem Volksgerichts-
hof zu vertreten. Ein Funktionar der Volta Regional Bar Association erklarte auf 
die Frage nach den Grtinden fur das Ausscheren seines Regionalverbands aus der 
Boykotterklarung wortlich: 

„When the ban came that we should not appear before the Public Tribunals and most 
of the criminal cases were sent to the Public Tribunals it turned out that if you were 
a lawyer without any good number of civil cases you were financially finished. So 
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you had to appear before the Public Tribunals (...) Quite a number of my colleagues 
would have been out of work if they wouldn't have gone to the Public Tribunals. So 
they participated only for financial reasons and not because they believed the deci
sion of the Bar to be wrong. So it was only a question of survival" (Interview am 
23.11.1999). 

Mit der Auseinandersetzung um die offentlichen Tribunale und die Attentate von 
1982 sind zwei zentrale Konfliktlinien benannt, die sich in gleicher Starke und 
Intensitat bis zur Grtindung der Vierten Republik im Januar 1993 nachzeichnen 
lassen. Die Konfrontation zwischen der Anwaltskammer und dem PNDC-Regime 
entztindete sich dartiber hinausgehend aber auch an politischen Grundsatzfragen, 
die von der GBA aufgeworfen wurden und mit denen die Herrschaftsideologie 
des autoritaren PNDC-Regimes angefochten wurde. Auch diese Konfrontation 
folgte dem bereits bekannten Muster: Auf der einen Seite finden sich zahllose 
regimekritische Resolutionen, die von der Anwaltskammer im Anschluss an ihre 
Jahreskonferenzen oder aber im Anschluss an Krisensitzungen verabschiedet 
wurden, auf der anderen Seite findet sich eine reformunwillige politische Elite, 
die alternative Denkansatze entweder ignorierte oder ihnen gar mit massiven 
Einschuchterungskampagnen begegnete. Weite Teile der Offentlichkeit wie auch 
die GBA selbst wurden daher von dem politischen ReformvorstoB, den der 
PNDC Mitte 1990 unternahm, uberrascht 

Bis zur Grtindung der Vierten Republik gelang es der GBA nicht, den Re-
formprozess in nennenswerter Weise zu beeinflussen - zu sehr wurde der politi
sche Wandel von oben dominiert, zu gering war daflir das politische Gewicht, 
das die Anwaltskammer in mogliche Verhandlungen mit der Regierung hatte 
einbringen konnen. Ihr verblieb damit nur die Moglichkeit, in der Rolle des au-
Benstehenden Beobachters die von dem PNDC vorgelegten Reformschritte zu 
kommentieren. Die offentlichen Verlautbarungen der Anwaltskammer, die ftir die 
Zeit von 1990 bis 1992 vorliegen, lassen viele kritische Tone erkennen. Im AI1-
gemeinen entztindete sich die Kritik der Anwaltskammer daran, dass die unter-
schiedlichen Etappen des von Rawlings initiierten Transitionsprozesses als nicht 
weitreichend genug und zu langwierig eingestuft wurden. Eingedenk dessen for-
derte die GBA in den Jahren 1990/91 statt einer schrittweisen Reform eine sofor
tige Aufhebung der repressiven PNDC-Gesetze (Minutes of the Annual General 
Conference 1990: 3), eine sofortige Freilassung aller politischen Haftlinge, einen 
sofortigen Straferlasses ftir alle Exilanten und eine sofortige Aufhebung des Par-
teienverbots (GBA 1991b). Alle kritischen Einwande fanden bei der politischen 
Elite des Landes kein Gehor. Um dennoch die verbandseigene Gestaltungsfahig-
keit in die fortlaufenden Veranderungen des politischen Lebens einzubringen, 
wurde von der Verbandsspitze 1991 die Durchfiihrung von politischer Bildungs-
arbeit anempfohlen. So sehr die Anregung auch dem Zeitgeist entsprach, so we-
nig wurde sie in ein arbeitsfahiges Konzept eingebunden. Die Initiative des Regi-
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onalverbandes Greater Accra blieb folglich sporadischer Natur und wurde weder 
in anderen Regionalverbanden noch auf der nationalen Ebene des Verbands mul-
tipliziert Erst im Anschluss an die Grtindung der Vierten Republik am 
07.01.1993 unternahm die Anwaltskammer einen wesentlich systematischeren 
Versuch, um das Bildungsniveau der Bevolkerung im Hinblick auf ihre Rechte 
und Pflichten in einem demokratischen Gemeinwesen anzuheben. 

2 Das gesellschaftspolitische Engagement der GBA in der Vierten 
Republik 

Im Einklang mit den ideologischen Maximen, fur die sich die Anwaltskammer 
tiber Jahrzehnte hinweg offentlich ausgesprochen hatte, begrtiBte der 1993 amtie-
rende Verbandsprasident, Nutifafa Kuenyehia, die Grtindung der Vierten Repu
blik als Beitrag zu einer Wiederherstellung konstitutioneller Prinzipien und be-
kraftigte die Bereitschaft der Anwaltskammer, konstruktiv an der Gestaltung des 
demokratischen Gemeinwesens mitzuwirken (GBA 1993). Das verfassungsrecht-
lich geschiitzte Klima der Meinungsfreiheit wird von der GBA seit 1993 genutzt, 
um ihrem traditionellen Rollenverstandnis gemaB tiber die Aufrechterhaltung und 
Umsetzung der liberalen Verfassungsideale zu wachen. Fur die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe werden von der Anwaltskammer die bereits bekannten Instrumen-
tarien genutzt: die Mitarbeit in Korperschaften der Exekutive und Judikative, fur 
die die Verfassung der Vierten Republik - ahnlich wie im Fall der Zweiten und 
Dritten Republik - eine Reprasentanz von Rechtsanwalten vorsieht sowie offent-
liche Verlautbarungen (Resolutionen, Pressemitteilungen etc.), mit denen Kritik 
an oder auch Zustimmung zur Regierungspolitik artikuliert wird. In einer Erwei-
terung zum traditionell gepflegten Selbstverstandnis als Wachterin tiber die Ein-
haltung liberaler Verfassungsprinzipien prasentiert sich die GBA seit Grtindung 
der Vierten Republik zudem als ein Anbieter im Bereich der Rechtserziehung der 
Bevolkerung. Unterbreitet wird das Angebot vorrangig vom Committee on Wo
men and Minority Rights (CWMR) sowie vom Human Rights Committee. Beide 
Komitees sehen sich mit der Aufgabe betraut, Aufklarungsarbeit im Hinblick auf 
die Rechte und Pflichten eines jeden ghanaischen Staatsbtirgers, wie sie in der 
Verfassung von 1992 festgeschrieben sind, zu leisten: Wie der Name bereits 
andeutet, konzentriert sich das CWMR auf die marginalisierten Gruppen der 
Gesellschaft Ghanas: Frauen, Jugendliche und Kinder. Das an diese Zielgruppen 
gerichtete Dienstleistungsangebot umfasst neben Symposien und Workshops 
auch die Vermittlung eines adaquaten Rechtsbeistands im Fall einer Verletzung 
bestehender Grundrechte. 

Zeit seines Bestehens konnte das Komitee nur zaghafte Schritte zur Umset
zung seines Bildungsauftrags unternehmen, sein Wirkungskreis ist seit jeher auf 
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Zielgruppen in der Hauptstadt Accra beschrankt. Eine Ausweitung des Wir-
kungsspektrums ist bislang entweder an fehlenden finanziellen Moglichkeiten 
gescheitert oder aber daran, dass das Komitee keinen Kooperationsvertrag mit 
den Verbanden unterhalt, deren Arbeit auf dieselben Zielgruppen ausgerichtet ist. 
Ein Beispiel: der Verband der ghanaischen Rechtsanwaltinnen, FIDA-Ghana, der 
Frauen, Madchen und Jugendlichen ein ahnliches, indes wesentlich weitreichen-
deres Dienstleistungsangebot als das CWMR unterbreitet. Eine Kooperation ware 
also vorrangig fur das CWMR von Vorteil, nicht jedoch fur FIDA-Ghana, fur die 
die Arbeit unter einem gemeinsamen Dach eher eine Schwachung des Eigenpro-
fils befurchten liefte. Eine Netzwerkbildung kam eingedenk dessen bislang nicht 
zustande. Die von dem Komitee unternommenen Schritte zur Aus- und Fortbil-
dung der Zielgruppen unterliegen zwar lokalen und zeitlichen Beschrankungen, 
sie zeichnen sich aber durch eine Regelmafiigkeit aus, die im Vergleich zu ande-
ren Komitees der Anwaltskammer eher atypisch ist. Zu schulden ist sie vorrangig 
der Einsatzbereitschaft der Komiteevorsitzenden wie auch der der Komiteemit-
glieder, deren numerische Starke von sechs bis zehn Mitwirkenden indes nicht 
ausreicht, um den Bedarf an Aufklarung und Information auf Seiten der Ziel
gruppen zu decken. 

Mit der Information und Aufklarung der Bevolkerung uber ihre konstitutio-
nellen Rechte sieht sich auch das Human Rights Committee betraut, dessen me-
thodische Vorgehensweise sich weitgehend mit der des CWMR deckt, da auch 
das Menschenrechtskomitee seine Bildungsarbeit der Offentlichkeit im Rahmen 
von Symposien und Vortragen antragt. Allerdings kann es dabei - im Gegensatz 
zum CWMR - fur sich in Anspruch nehmen, in seine Aufklarungsarbeit mehr als 
nur die Bevolkerung der Hauptstadt Accra einzubeziehen. Denn der Grundung 
des Menschenrechtskomitees auf der nationalen Ebene des Verbands folgten 
1992 erste Bemtihungen zu seiner Regionalisierung. Aus organisatorischen 
Griinden konnte sie zwar nicht landesweit durchgesetzt werden, 1993 gab es 
zumindest aber schon in fiinf von zehn Regionalverbanden der Anwaltskammer 
ein Menschenrechtskomitee. Ermutigt durch die vergleichsweise hohe Akzeptanz 
des Menschenrechtskomitees in den Regionalverbanden der GBA, setzten sich 
die Mitglieder unter dem Vorsitz von Peter Ala Adjetey 1993 das ehrgeizige Ziel, 
mit der Verfassung der Vierten Republik alle Mitglieder der Gemeinschaft zu 
erreichen, die Wahrung ihrer Menschenrechte zu garantieren und offenen Foren 
in ausgewahlten Zentren, wie z. B. auf Markten, einzurichten. Erreicht werden 
konnte dieses Ziel weder in der von Adjetey anvisierten Zeitspanne von Septem
ber bis Dezember 1993 noch zu einem spateren Zeitpunkt. Verantwortlich sind 
dafur zwei Faktoren: fehlende fmanzielle Mittel der Anwaltskammer, die auch 
nicht durch F5rdergelder nordlicher Geberinstitutionen hinreichend aufgestockt 
werden konnten, sowie die vergleichsweise schnell nachlassende Bereitschaft des 
durchschnittlichen Komiteemitglieds, sich ehrenamtlich fur ein derartig zeitauf-
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wendiges Projekt wie die Menschenrechtsarbeit zu engagieren. Die Konsequenz: 
Die zeitlichen Abstande zwischen den Sitzungen der jeweiligen Menschenrechts-
komitees auf nationaler und regionaler Ebene wurden immer groBer, bis auf der 
regionalen Ebene Verbandsmitglieder gar nicht mehr fur das Menschenrechtsko 
mitee nominiert wurden. Auf der nationalen Ebene der Anwaltskammer konnte 
diese Entwicklung zwar vermieden werden, die Erfolgsbilanz des nationalen 
Menschenrechtskomitees geht jedoch nicht weit iiber seine rein nominelle Pra-
senz hinaus: Die fur die Komiteearbeit ernannten Mitglieder nehmen in der Regel 
entweder gar nicht an den anberaumten Sitzungen teil oder aber in so geringer 
Anzahl, dass das fur verbindliche Entscheidungen erforderliche Quorum nicht 
erreicht werden kann (Interview mit einem Mitglied des Komitees am 
03.08.1999). 

3 Bewertung der Politik- und Gestaltungsfahigkeit der GBA 

Die Anwaltskammer lasst im historischen Rtickblick zweifelsohne eine bemer-
kenswerte Uberlebensfahigkeit und eine ebenso bemerkenswerte Konsistenz bei 
der Artikulation ihrer Ziele erkennen. Beide Starken entwachsen der Leistung der 
GBA, ihre strukturelle Autonomic gegen jedwede Herausforderung unterschied-
licher ghanaischer Regierungen verteidigt zu haben. Angesprochen ist damit 
vorrangig die Wehrhaftigkeit der Anwaltskammer gegentiber den Versuchen 
postkolonialer Regierungen, die Fiihrungsebene der GBA mit ihren eigenen Par-
teigangern zu infiltrieren. 

Allerdings stehen der nach aufien geltend gemachten strukturellen Autono
mic interne Strukturdefizite gegeniiber, die sich als ebenso persistent erwiesen 
haben wie die Selbstbehauptung in einem autoritaren politischen Umfeld. In einer 
Gesamtschau verdeutlichen die strukturellen Defizite, dass die Anwaltskammer 
nach innen keineswegs als ein sich homogen konstituierender Akteur zu fassen 
ist. 

Dieser Befund ist in erster Linie dem schwachen Grad der internen Kohasi-
on geschuldet, der aus einer grundsatzlichen oder auch situationsspezifischen 
Differenz zwischen dem normativen Ethos, das der Verband reflektiert, und den 
Individualinteressen des GroBteils seiner Mitglieder resultiert. Deren Entschei-
dungs- und Handlungsablaufe entwachsen im Kern Opportunitatserwagungen, 
kraft derer der Sicherung finanzieller und beruflicher Vorteile oder auch dem 
Schutz der personlichen Sicherheit Prioritat vor der Durchsetzung von Verbands-
interessen eingeraumt wird. Indikatoren fur die nur unzureichende Geschlossen-
heit in den eigenen Reihen sind die Ubernahme von Regierungsamtern durch 
Mitglieder der GBA im Anschluss an die zweite Machtubernahme von Rawlings 
(Gyimah-Boadi 1993: 40) oder auch die Mitwirkung von im Privatsektor tatigen 
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Anwalten bei den Volksgerichtshofen der PNDC-Ara. Beide Beispiele lehren, 
dass unter den extremen Bedingungen okonomischer Knappheit der 1980er Jah-
re, die auch vor den ghanaischen Mittelschichten nicht haltgemacht haben, der 
Anwaltskammer ein effektiver esprit de corps verlorengegangen ist. Damit besta-
tigt sich eines der Grundaxiome des zivilgesellschaftlichen Diskurses, dem zufol-
ge ein moglicherweise vorhandenes zivilgesellschaftliches Potenzial nur dann 
effektiv ausgeschopft werden kann, wenn sich die Akteure Einkommensquellen 
erschlieBen konnen, die eine dauerhafte materielle Autonomie vom Staat verblir-
gen. Eben diese Option aber war einem GroBteil der privat niedergelassenen 
Rechtsanwalte nach der Einflihrung der offentlichen Tribunale - wie das Beispiel 
der Volta Regional Bar eindrucksvoll belegt - versperrt, entsprechend leicht war 
es fur das PNDC-Regime, auch Andersdenkende gefiigig zu machen. 

In noch deutlicherer Weise tritt dieser Sachverhalt bei den Anwalten zutage, 
die wahrend der 1960er, 1970er und 1980er Jahre bei der Regierung in Lohn und 
Brot standen. Der sprichwortlich verdichteten Logik folgend, dass „you can't bite 
the hand which feeds you", konnten und wollten im Staatsdienst tatige Juristen 
nicht mit den regimekritischen Resolutionen ihres Verbands identifiziert werden. 
Offiziell abgesegnet wurde diese Form des Loyalitatsentzugs 1983, als ihnen mit 
der Kumasi-Resolution die Befolgung des politisch wenig opportunen Boykotts 
der offentlichen Tribunale erspart wurde. 

Auch seit Grundung der Vierten Republik ist die Ausbildung eines am Soli-
daritatsprinzip orientierten „sense of ownership" nur in Ansatzen erkennbar. 
Abzulesen ist dieser Befund daran, dass der GroBteil der Mitglieder kein Interes-
se an den Programmen und Aktivitaten ihres Berufsverbandes zeigt. Handlungs-
erfolge bzw. -misserfolge der Anwaltskammer sagen somit auch gegenwartig nur 
wenig tiber die Leistungsfahigkeit des Verbands in seiner Gesamtheit aus. Sie 
sind eher Gradmesser fur die Bereitschaft einiger weniger Mitglieder, sich von 
ihrem Verband ehrenamtlich in die Pflicht nehmen zu lassen und ihr Wissen in 
den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. 

Die Unzulanglichkeiten der GBA bei der Mobilisierung ihrer eigenen Mit
glieder weisen eine hohe Korrelation zu ihrer Unfahigkeit auf, das gesellschaftli-
che Umfeld fur die proklamierten Ziele zu mobilisieren. Keine Phase der histori-
schen Entwicklung der GBA demonstriert diesen Sachverhalt so deutlich wie der 
Mitte Juli 1977 eingestellte Generalstreik. Seine Erfolglosigkeit symbolisiert weit 
mehr als nur die taktische Uberlegenheit des Acheampong-Regimes. Sie steht 
auch fur das UnvermSgen der an dem Streik beteiligten Gruppen, ihre Effektivitat 
durch die Mobilisierung anderer sozialer Gruppen, wie beispielsweise der Arbei-
terschaft, in eine breite offentliche Machtbasis umzusetzen. 

Bei aller berechtigten Kritik muss allerdings in Rechnung gestellt werden, 
dass die Aktivitaten der Anwaltskammer liber Jahrzehnte hinweg in ein politi-
sches und soziales Umfeld eingebettet waren - und es teilweise auch heute noch 
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sind -, das einer Mobilisierung der eigenen Mitglieder wie auch der des gesell-
schaftlichen Umfelds abtraglich war. Zwei Faktoren ist in diesem Zusammenhang 
eine herausragende Bedeutung beizumessen. Erstens: dem Machtmissbrauch 
unterschiedlicher autoritarer Regime, die iiber Jahrzehnte hinweg die Moglich-
keiten fur eine gesellschaftliche Selbstorganisation drastisch beschnitten und die 
unter Androhung oder Anwendung von Gewalt den Mut ziviler Akteure unter-
wandert haben, sich eben diese Moglichkeiten zu erstreiten. Was blieb, war die 
vielzitierte Kultur des Schweigens, die - wie immer wieder von den Interview-
partner betont wurde- in den 1980er Jahren auch eine Kultur der Furcht, der 
Angst und des Schreckens war. 

Zweitens: Den Moglichkeiten der Anwaltskammer, breite Segmente der Be
volkerung fur die Umsetzung liberaler Verfassungsideale zu gewinnen, waren 
und sind auch dadurch Grenzen gesetzt, dass 80 % der Bevolkerung tagtaglich 
von Uberlebensfragen vereinnahmt werden. Sie aber lasst die Frage nach ideellen 
Gtitern nachrangig werden, da sich mit ihrer Beantwortung in den Worten eines 
in Sekondi-Takoradi tatigen Rechtsanwalts nicht Brot und Wasser kaufen lasst 
(Interview am 09.09.1999). Die Mobilisierungsschwache der Anwaltskammer 
stellt sich damit auch als das Ergebnis unterschiedlicher lebensweltlicher Beztige 
dar, die eine ganzlich andere Prioritatensetzung bei der Lebensfuhrung unaus-
weichlich machen: 

„I don't think that the public in the rural areas takes the issues discussed by the Bar 
as priorities. Whether there is a Public Tribunal or not, it doesn't concern the man 
on the street, he wants food, he wants shelter, he wants a living wage. And he 
doesn't see immediately the correlation between that and the Tribunals. If there 
would have been a dictator who would have given him those things, initially at least 
he would have been satisfied - initially at least" (Interview mit einem Mitglied der 
Volta Regional Bar Association am 24.11.1999). 

Die wirtschaftliche Situation des zitierten Mannes auf der StraBe zeigt sich heute 
in einem ahnlich dusteren Licht wie noch wahrend der 1980er Jahre. Vor diesem 
Hintergrund spricht wenig dafiir, dass die Anwaltskammer heute auf ein signifi-
kant groBeres Mobilisierungspotenzial innerhalb der Bevolkerung zurtickgreifen 
kann als wahrend der vergangenen Dekaden. 

Beide Faktoren - die eigene Mobilisierungsschwache wie auch das autorita-
re politische Umfeld - erklaren die Schwankungen, denen das Handlungsprofil 
der GBA bis in die Gegenwart hinein unterliegt. Sie lassen fur den Untersu-
chungszeitraum von 1957-1992 erkennen, dass sich die Herausforderung autori
tarer Herrschaftssysteme durch regimekritische Resolutionen, den Boykott 
rechtswidriger Institutionen, wie der Militartribunale oder der Volksgerichtshofe, 
als eine Handlungsoption erwiesen hat, die von der Anwaltskammer nur punktu-
ell wahrgenommen wurde. Sie geht Hand in Hand mit konfliktvermeidenden 
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Strategien, der zweiten Handlungsoption der GBA, die sich nach dem derzeitigen 
Erkenntnisstand fur viele Jahre der Herrschaft Nkrumahs, Afrifas, Acheampongs 
und Rawlings als die zeitlich dominierende erwiesen hat. Selbstredend stellt auch 
die nur punktuelle Herausforderung autoritarer Machthaber nicht die Fahigkeit 
der GBA in Abrede, als einer der letzten noch verbliebenen gesellschaftlichen 
Interessenverbande eine bestehende politische Krise artikuliert und die eigenen 
Zielvorstellungen zumindest bis zu einem bestimmten Grad in einer Konfrontati-
on mit dem Regime vertreten zu haben. Die punktuelle Herstellung einer Gegen-
offentlichkeit ist insbesondere in jenen Phasen der politischen Geschichte Ghanas 
als weit uberdurchschnittliche Leistung zu bewerten, in denen kritische Stellung-
nahmen entweder ganzlich erstickt oder aber als subversiv diffamiert und ent-
sprechend sanktioniert wurden. Eingedenk dessen stellt sich die gelegentliche 
Veroffentlichung einer Protestnote, die gelegentliche Selbstbehauptung in einem 
jederzeit sanktionsbereiten und -fahigen Umfeld schon fast als das AuBerste des
sen dar, was an ziviler Gegenwehr geleistet und erwartet werden konnte. Gleich-
wohl aber bleibt festzuhalten, dass die sporadischen Aktivitaten der GBA besten-
falls Teilerfolge nach sich gezogen haben. Ihnen steht indes ein gravierender 
Negativposten gegenilber: das Scheitern der GBA bei der Durchsetzung ihrer 
durchgangig erhobenen Forderungen. Weder konnte die GBA die Rucknahme 
repressiver Gesetze oder die Rtickkehr zu einer konstitutionellen Herrschaft in 
den Jahren 1969, 1979 und 1993 erwirken, noch konnte sie die Abschaffung der 
Militartribunale oder der Volksgerichtshofe durchsetzen. Die bis auf einige we-
nige Ausnahmen zu beobachtende politische Ineffizienz der GBA ist logische 
Folge ihres generellen Handlungsmodus, der sich eher durch ein punktuelles 
Krisenmanagement denn durch umfassend konzipierte, in ihrer Abfolge und 
Zielsetzung fest umrissene Maftnahmen auszeichnet. 

Das gleiche gilt fur die Anstrengungen, die von der GBA seit Grtindung der 
Vierten Republik auf dem Feld der Rechts- und Demokratieerziehung der Bevol-
kerung unternommen wurden. Auch sie beschranken sich auf sporadische Aktivi
taten, deren soziale Reichweite zudem erheblichen Beschrankungen unterliegt. 

Im Hinblick auf die politische Dynamik der GBA bedeutet dies: Da sie den 
offentlichen Raum weder dauerhaft noch effektiv besetzt hat, hat sie weder die 
Existenzbedingungen autoritarer Regime entscheidend verandern konnen, noch 
kann sie fur die Unumkehrbarkeit der jiingsten demokratischen Transition bur-
gen. Messen lassen muss sich die GBA dabei vorrangig an ihrem eigenen funkti-
onellen Selbstverstandnis, mit dem sie sich zu einer steten Verteidigung einer 
Herrschaft des Rechts verpflichtet hat. Sie ist bestenfalls punktuell gelungen und 
hat - wichtiger noch - keine effektive Begrenzung von staatlicher Macht nach 
sich gezogen. Die politische Relevanz der Anwaltskammer erweist sich also nicht 
an der Demokratisierung autoritarer Regime, sondern ausschlieBlich daran, dass 
sie den Legitimationsverfall eines auf dem Exklusionsprinzip basierenden Eta-
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tismus indiziert und sie vor diesem Hintergrund reale Partizipation als Ideal be-
nannt und zumindest punktuell auch eingeklagt hat. 

Ebenso punktueller Natur sind die Erfolge, die der Strategienwechsel gezei-
tigt hat, den die Anwaltskammer nahezu zeitgleich mit der Grundung der Vierten 
Republik vollzogen hat. Sie hat sich dabei zusatzlich die Rolle eines Modernisie-
rungsagenten auferlegt, der aufklarend und informierend in die Gesellschaft hin-
einwirkt, um insbesondere die marginalisierten Segmente der Bevolkerung zu 
einer Kontrolle des eigenen Schicksals und zu einer Teilhabe an kollektiven 
Entscheidungen zu befahigen. Auch hier gilt, dass die bislang unternommenen 
Anstrengungen bestenfalls Teilerfolge nach sich gezogen haben, nicht jedoch den 
intendierten sozialen Wandel. 

Doch selbst wenn der GBA schlechterdings eine Schlussel- bzw. Garanten-
rolle mit Blick auf den jiingsten demokratischen Systemwechsel zugesprochen 
werden kann, gilt es, ihre relative Bedeutung fur den Aufbau der ghanaischen 
Zivilgesellschaft und damit fur die dauerhafte Verankerung der Vierten Republik 
nicht zu verkennen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die strukturel-
len, normativen und funktionellen Starken der Anwaltskammer: 

1. In struktureller Hinsicht zeichnet sich die Anwaltskammer durch Organisati-
onsprinzipien aus, die die freiwillige Natur der Mitgliedschaft, die Inklusion 
der Mitglieder in den Prozess der Entscheidungsfindung und die Rechen-
schaftspflicht der Verbandselite betonen. Nach innen verkorpert der Ver-
band folglich eine Gemeinschaft freier Staatsbtirger und stellt damit nach 
auBen die Frage nach effektiven Partizipationschancen. 

2. Eingedenk ihrer strukturellen Autonomie, die auch unter ungtinstigsten poli-
tischen Vorzeichen bewahrt wurde, begrenzt sie die Reichweite staatlicher 
Macht und bestatigt in diesem Sinne die grundsatzlich mit dem Theorem der 
Zivilgesellschaft verbundene Uberzeugung, dass die Gesellschaft nicht auf 
staatliche Strukturen reduzierbar ist. 

3. Als Ort der demokratischen Willensbildung und der Verfestigung alternati-
ver Wertesysteme tragt sie dazu bei, unter den Verbandsmitgliedern grund-
legende Menschenrechtsideale zu universalisieren und als Teil einer All-
tagskultur zu verankern, der das Potenzial zuzuschreiben ist, zivilen Wider-
stand gegen eine mogliche Tyrannei von morgen hervorzubringen. 

4. In dem MaBe, in dem sich ihre Zielgruppenarbeit auf das gesellschaftliche 
Umfeld konzentriert, ist sie als offentliche Schule der Demokratie zu be-
schreiben, die Lernprozesse in Gang setzt. Als eine solche drangt sie auf ei-
nen gesellschaftlichen Basiskonsens im Hinblick auf die Wertigkeit demo-
kratischer Verfahren und Entscheidungsablaufe und akkumuliert das ftir die 
UberlebensMugkeit einer jeden Demokratie unabdingbare soziale Kapital. 
Die Vermittlung von Wissen meint dabei zugleich die Vermittlung von 
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Macht im Sinne einer Befahigung des Einzelnen, die Kontrolle liber sein ei-
genes Schicksal und liber die Entwicklung auf lokaler Ebene auszuweiten. 

Die Chancen fur eine Anhebung des Leistungsniveaus der GBA sind nur schwer 
zu beurteilen. Angezeigt ist am ehesten ein verhaltener Optimismus. Denn mit 
der Abschwachung der blirokratischen Uberreglementierung und dem Zuge-
standnis tlindamentaler politischer Freiheiten und blirgerlicher Rechte ist nur ein 
Hindernis - wenn auch ein wesentliches - fur eine Freisetzung zivilgesellschaftli-
cher Kreativitat und Initiativen uberwunden worden. Geblieben sind indes viele 
andere, nicht minder schwerwiegende Beschrankungen. Zu ihnen gehort neben 
der materiellen Ressourcenknappheit zuvorderst das Moment der Desintegration 
in den eigenen Reihen. 

Positiv gewendet bleibt indes festzuhalten: Die Idee der Zivilgesellschaft 
bildet im Kern eine Sozialutopie ab, die von einem idealisierten Modell sozialer 
Beziehungen klindet. Es liegt in der Natur utopischer Phanomene, dass man sich 
ihnen bestenfalls schrittweise annahern kann. Ungeachtet aller Unzulanglichkei-
ten kann der Anwaltskammer bescheinigt werden, dass sie den Prozess der An-
naherung als Herausforderung angenommen hat und sie liber die Kreativitat und 
den Gestaltungswillen verfugt, die fur die Inwertsetzung neuer sozialer und poli
tischer Paradigmen erforderlich ist. 
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Zivilgesellschaft in jungen Demokratien: 
Beispiele aus Ostasien 

Aurel Croissant 

Der Begriff Zivilgesellschaft hat in den letzten zwei Dekaden zahlreiche Deu-
tungsversuche erfahren. Ein einheitliches Verstandnis von Zivilgesellschaft hat 
dabei gerade die Politikwissenschaft nicht hervorgebracht. Vielmehr theoretisie-
ren, definieren und operationalisieren Wissenschaftler den Begriff in ihren Ana-
lysen hochst unterschiedlich. In einem Punkt diirfte aber unter den meisten Sozi-
alwissenschaftlern Konsens herrschen: Die Burger- oder Zivilgesellschaft ist eine 
zentrale Erfolgsbedingung von Demokratisierungsprozessen. 

Dieser Artikel will keinen weiteren Beitrag zur theoretischen und konzepti-
onellen Zivilgesellschaftsdebatte leisten (vgl. hierzu Croissant/Lauth/Merkel 
2000). Seine StoBrichtung ist ausschlieBlich empirischer Natur. Ausgehend von 
der Pramisse, dass demokratische Institutionen dort, wo sie eingefuhrt wurden, 
auf Sand gebaut sind, wenn sie nicht von einer demokratiefordernden Zivilgesell
schaft unterftittert werden, fragt dieser Aufsatz nach dem Beitrag zivilgesell-
schaftlicher Assoziationen fur die Stabilisierung und Vertiefung junger Demokra-
tie in vier ostasiatischen Landern: Philippinen, Thailand, Sudkorea und Taiwan. 
Wenngleich sich die Demokratien hinsichtlich ihrer Stabilitats- und Qualitats-
merkmale wie ihrer Konsolidierungsaussichten erheblich unterscheiden, stimmen 
wohl die meisten Beobachter darin uberein, dass diese vier Staaten in den letzten 
20 Jahren die grftflten Erfolge bei der Institutionalisierung ihrer Demokratien zu 
verzeichnen hatten (vgl. Croissant 2004a, 2004b). Diese Fallbeispiele eigenen 
sich daher besonders, um der Frage nach dem Beitrag der Zivilgesellschaft fur 
die demokratische Vertiefung nachzugehen. 

Der Beitrag beginnt mit einem kurzen Uberblick zu den Ursprtingen und der 
Entwicklungsdynamik von Zivilgesellschaft in den betreffenden Landern. An-
schliefiend wird die Rolle zivilgesellschaftlicher Gruppen in der Demokratie 
untersucht. Dabei konzentriert sich der Beitrag auf zwei Funktionen der Zivilge
sellschaft in der Demokratie, die sich aus unterschiedlichen Zivilgesellschafts-
theorien ableiten lassen. Zum einen ist dies die Vermittlungsleistung von Interes-
sengruppen fur demokratisch verfasste, durch Interessenheterogenitat gepragte 
Gesellschaften. Zum anderen wird die Schutzfunktion eines entfalteten und freien 
Assoziationslebens fur Individuen, soziale Gruppen und die Gesellschaft im 
ganzen untersucht. Entsprechend fokussiert dieser Beitrag besonders auf die 
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Rolle von Gewerkschaften und genuin politisch ausgerichteten (Biirgerrechts-) 
Vereinigungen in diesen vier Landern. 

1 Genese und Entwicklung von Zivilgesellschaft 

Die „Ideologie" der Zivilgesellschaft (Beyme) hat sich im Laufe der Zeit weit 
uber ihren europaischen-nordamerikanischen Ursprungsort hinaus ausgebreitet. 
In Ostasien geschah dies meist im Zuge der Kolonialisierung. Aber auch dort, wo 
der westliche Einfluss durch einheimische Eliten und Institutionen vermittelt 
wurde, war die Adaption westlicher assoziativer Praktiken zumindest in den 
modernen Sektoren von Wirtschaft und Gesellschaft die Regel (Clarke 1998: 28). 
In Thailand etwa entwickelten sich erste Protoformen von Zivilgesellschaft Ende 
des 19. Jahrhunderts im Umfeld buddhistischer Gemeinschaften. Zwischen 1930 
und 1935 entstanden Vereine flir wechselseitige Hilfe, die gemeinsam mit einigen 
christlichen Organisationen wie der Young Men's Christian Association (YM-
CA) und der Church of Christ Foundation, als Vorlaufer der heutigen Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) angesehen werden konnen (Amara/Nitaya 1997: 10-
19). Parallel hierzu bildeten Geheimgesellschaften chinesischer Immigranten 
einen zweiten Pfeiler der entstehenden Zivilgesellschaft. Sie entwickelten sich 
sukzessive zu bedeutenden nichtkommerziellen Anbietern von Karitas und Bil-
dung fur die sino-thailandische Bevolkerung. Mit der schrittweisen Durchsetzung 
einer modernen Marktokonomie und der weiteren Zuwanderung chinesischer 
Arbeitskrafte formierten sich in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts erste 
Ansatze einer gewerkschaftlich organisierten Arbeiterbewegung. Erneut spielten 
hier die Assoziationen chinesischstammiger Immigranten eine Vorreiterrolle, die 
sie bis in die 1950er Jahre behielten. 

Diese Entwicklung wurde von staatlicher Seite mit Misstrauen betrachtet, da 
die siamesischen Eliten chinesische und christliche Organisationen als Gefahr flir 
ihr Projekt einer von oben initiierten und gesteuerten Nationenbildung im multi-
ethnischen Thailand betrachteten. Nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch, als sich 
die erfolgreiche Assimilation der Sino-Thais in die Gesellschaft abzeichnete und 
eine urbane, von Intellektuellen, Unternehmern, der schmalen Mittelschicht und 
Studenten getragene Zivilgesellschaft zu entstehen begann, verlagerte sich das 
Misstrauen des Staates auf diese Organisationen. In der Folge kam es zu mannig-
faltigen Versuchen, der eigendynamischen Organisation von Zivilgesellschaft 
durch rechtliche Maflnahmen, informelle Beschrankungen und Repression einen 
Riegel vorzuschieben. Gleichwohl expandierte die noch schwach organisierte, 
staatlich kontrollierte und mobilisierungsschwache Zivilgesellschaft in den spaten 
1960er Jahren. So vermochte die von stadtischen Intellektuellen, Arbeitern und 
Studenten getragene Demokratiebewegung 1973 einen entscheidenden Beitrag 
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zum Sturz des autoritaren Regimes zu leisten. Das Scheitern des demokratischen 
Experiments und die nachfolgende ultrakonservative Thanin-Regierung unterbra-
chen diese Entwicklung zwar, konnten sie aber nicht stoppen. Nachdem sich die 
politischen Rahmenbedingungen fur die Entfaltung einer thailandischen Zivilge-
sellschaft unter dem weichen autoritaren Regime von General Prem in den 
1980er Jahren erneut verbesserten, kehrte eine grofte Zahl der in den kommunis-
tischen Untergrund abgetauchten Mitglieder der Demokratiebewegung von 1973 
in die Legalitat zurlick. Sie engagierten sich nun in legalen sozialen Organisatio
nen, welche sich verstarkt politischen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen zu-
wandten (Clarke 1998: 29 f.). 

Auch in den Philippinen hatten religiose Gruppen und Organisationen chi-
nesischer Einwanderer eine wichtige Vorreiterrolle. Im Unterschied zu Thailand 
konnten christliche Organisationen in den Philippinen jedoch mit dem Wohlwol-
len, wenn nicht sogar mit der Unterstutzung durch staatliche Autoritaten rechnen, 
da ihnen in den Augen der amerikanischen Kolonialmacht eine wichtige poli-
tisch-erzieherische Funktion zukam. So entstanden im Umfeld der katholischen 
Kirche bereits zu Zeiten der amerikanischen Verwaltung (1902-1935) zahlreiche 
btirgerliche Vereinigungen, Gewerkschaften, Unternehmervereinigungen, Bau-
ernvereine und NGOs im Umfeld der katholischen Kirche. Gleichwohl war dieser 
Prozess aus demokratietheoretischer Perspektive keineswegs unproblematisch. 
So wurden katholische NGOs in den 1930er Jahren als antikommunistische Re-
aktion auf das Anwachsen von Gewerkschaften und Bauernvereinigungen ge-
griindet (Pineda Ofreneo 1987: 320-321). Erst in der zweiten Halfte der 1960er 
Jahre begann sich die Kirche politisch und sozial zu offhen, nicht zuletzt als 
Reaktion auf die alarmierenden Erfolge der kommunistischen Guerilla. Es ent-
stand eine befreiungstheologisch gepragte 'christliche Linke', von der sich Teile 
sogar der kommunistisch dominierten Nationaldemokratischen Front anschlos-
sen. 

Erste zivilgesellschaftliche Organisationen mit vorwiegend karitativer Funk
tion entstanden auch in Sudkorea und Taiwan im Umfeld religioser, vorwiegend 
protestantischer und katholischer, Einrichtungen. Diese stark in lokalen Traditio-
nen verwurzelten Ansatze wurden jedoch von der japanischen Kolonialmacht 
gezielt unterdruckt. Auch nach dem Ende der japanischen Herrschaft (1945) 
verbesserten sich die politischen Rahmenbedingungen fur zivilgesellschaftliches 
Engagement allenfalls fur eine kurze Zeit. Zwar entstanden unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg in beiden Landern zahlreiche gesellschaftliche Organisatio
nen. Aber bereits Ende der 1940er Jahre hatte sich dieses politische „window of 
opportunity" mit der Etablierung autoritarer Regime in beiden Staaten erneut 
geschlossen. So liefl das autoritare Regime der 1949 auf die Insel gefluchteten 
Kuomintang (KMT) in Taiwan kaum Raum fiir das Entstehen zivilgesellschaftli-
cher Strukturen. Erst in den 1960er Jahren, mit zunehmender Industrialisierung, 
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Modernisierung und Generationenwechsel wurden Ansatze zur Organisation der 
Zivilgesellschaft sichtbar. Besonders im Bereich der sozialen Bewegungen ent-
wickelten sich dauerhafte zivilgesellschaftliche Strukturen (Hsiao 1992). Hier ist 
v. a. die 1977/78 entstandene Dowgw/'-Bewegung zu nennen, ein diffuses Spekt-
rum von Dissidenten, Intellektuellen, Angestellten, Wissenschaftlern, Journalis-
ten und Btirgerrechtlern, die sich weitgehend gewaltfrei und vorwiegend mittels 
illegaler Publikationen mit ihren Forderungen an die Offentlichkeit wandten. 

Im Gegensatz zum KMT-Regime in Taiwan erlaubten die wechselnden au-
toritaren Regime in Stidkorea meist einen begrenzten politischen und gesell-
schaftlichen Pluralismus. Die Kontrolle gesellschaftlicher Prozesse durch das 
Regime war relativ schwach, so dass sich ein vom Regime zwar begrenzter, je-
doch stetig wachsender Raum gesellschaftlicher Selbstorganisation herausbildete. 
Konsequenterweise entstanden schon relativ frtih zivilgesellschaftliche Struktu
ren. Insbesondere die Studentenschaft agierte seit den 1960er Jahren als ein in-
formeller, aber wirkungsmachtiger Akteur in der politischen Arena. So waren es 
die Proteste der Schtiler und Studenten, die 1960 den Sturz des autokratischen 
Regimes von Prasident Syngman Rhee auslosten. Den christlichen Gemeinden 
kommt - ahnlich wie den Studenten - eine besondere Bedeutung fur die Formie-
rung der stidkoreanischen Zivilgesellschaft zu. Im Gegensatz zur studentischen 
und parlamentarischen Opposition standen der christlichen Opposition durch die 
nationalen Amtskirchen und sozialen Einrichtungen, wie die Urban Industrial 
Mission (UIM), autonome institutionelle Handlungsraume und Strukturen zur 
Verftigung. Zudem begrenzte der enge Kontakt zwischen koreanischen Kirchen 
und christlichen Gemeinden v. a. in den USA den Reaktionsspielraum des Re
gimes gegentiber diesen Gruppen (CISJD 1985: 78). So entstand in Stidkorea 
bereits in den 1970er Jahren eine lose organisierte Massenbewegung aus Studen
ten, Intellektuellen, Farmern, Arbeitern, stadtischen Armen und christlichen Dis
sidenten. 

2 Zivilgesellschaft in der Demokratie 

Wie hat sich die Zivilgesellschaft nach der Demokratisierung in den Philippinen 
(1986), in Stidkorea (1987), Taiwan (1986-1992) und in Thailand (1988/1992) 
entwickelt und welchen Beitrag leistet sie zur demokratischen Konsolidierung? 
Zunachst fallt auf, dass die zivilgesellschaftlich angestoBene Massenmobilisie-
rung rasch nachlieB. Die Aushandlung der Demokratisierung in Taiwan, Stidko
rea und Thailand bzw. die von den Oppositionseliten einseitig vorgenommene 
Entscheidung tiber die neuen demokratischen Verfahren in den Philippinen fand 
im Wesentlichen in der politischen Gesellschaft start, wenngleich Vertreter zivil-
gesellschaftlicher Organisationen als Einzelpersonen durchaus Einfluss nahmen, 
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so besonders auf den Philippinen. Dies erstaunt nicht, da mit dem Regimewech-
sel die politische Auseinandersetzung von der Grundsatzentscheidung iiber die 
politische Ordnung zu Fragen der Ausgestaltung und des alltaglichen Funktionie-
rens des demokratischen Systems iiberging. Damit wechselte die politische A-
genda von „high politics" (Demokratisierung) zu eher alltaglichen Fragen der 
routinierten „low politics". Diese eigneten sich jedoch nicht fur die Aufrechter-
haltung einer andauernden Massenmobilisierung. Der Ubergang von der mobili-
sierten Protestgesellschaft zur advokatorischen Zivilgesellschaft, wie er sich in 
alien vier Landern im Folgenden nachzeichnen lasst, sollte jedoch nicht mit einer 
Entwicklung hin zur (erneuten) Marginalisierung der Zivilgesellschaft im politi-
schen Prozess verwechselt werden. Vielmehr ist in alien vier Landern eine anhal-
tende Ausweitung zivilgesellschaftlichen Engagements und Einflussnahme zu 
erkennen. 

3 Thailand und die Philippinen 

Dies gilt in besonderem MaBe fur Thailand und die Philippinen. Der demokrati-
sche Ubergang 1992 markierte in der Entwicklung der thailandischen Zivilgesell
schaft in zweifacher Hinsicht ein herausragendes Datum. Zum einen hatte der 
erfolgreiche Druck zivilgesellschaftlicher Gruppen auf das autoritare Regime 
nachdriicklich die gestiegene Organisations- und Artikulationsfahigkeit der Ge-
sellschaft unter Beweis gestellt. Zum anderen bedeutete die Demokratisierung 
aufgrund der Liberalisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen auch eine 
Verbesserung der Entfaltungsmoglichkeiten fur zivilgesellschaftliches Engage
ment. So war es der thailandischen Zivilgesellschaft nach dem Mai 1992 mog-
lich, weiterhin eine prominente Rolle im offentlichen Diskurs zu spielen. Zahlrei-
che soziale Organisationen nutzten ihre neu gewonnen politischen Spielraume, 
um auf die sozialen und wirtschaftlichen Belange der von ihnen vertretenen 
Gruppen aufmerksam zu machen. Indem sie kommunale Gruppen und Organisa
tionen miteinander verbinden, fullen sie jenes intermediare Vakuum, dass die 
organisatorisch und programmatisch schwachen Parteien und Verbande ansons-
ten hinterlassen. 

Die von zahlreichen zivilgesellschaftlichen Organisationen getragene Re-
formbewegung der 1990er Jahre war jedoch durch eine zunehmend negative 
Sicht politischer Parteien und ziviler Politiker gepragt. Unter dem Eindruck 
wachsender Unzufriedenheit der Burger mit den politischen Praktiken der Parla-
mentarier kam es innerhalb der thailandischen Zivilgesellschaft nach 1992 zu 
einer tiefgreifenden Delegitimation der etablierten politischen Akteure und Insti-
tutionen der reprasentativen Demokratie. Berichte iiber das steigende Niveau 
politischer Korruption, das Desinteresse der Parlamentarier an politischen Fragen 
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von nationaler Bedeutung, die Passivitat des Parlaments im Bereich der Gesetz-
gebung und die Reformfeindlichkeit der etablierten Parteien, die Unfahigkeit der 
parlamentarischen Regierungen sowie die programmatische Konturlosigkeit der 
thailandischen Parteien fllhrten zu einem Meinungsklima, das von der thailandi-
schen Sozialwissenschaftlerin Phongpaichit Pasuk folgendermaBen beschrieben 
wurde: 

"In the view of [civil society], the parliamentary system had simply been co-opted 
into the bureaucratic state. The battle was still between the people and the state, the 
people and paternalist domination, the people and rabop upatham, the patronage sys
tem which now encompassed not only bureaucrats but elected representatives. [...] 
With this declining faith in 'democracy' as the route to a better political future, and 
in parliamentary institutions as a mechanism of change, the idea of 'civil society' 
has been seized upon to play the [role] as the repository of hope" (Pasuk 1999: 11 
f). 

Auch auf den Philippinen markierte die Demokratisierung fur gesellschaftliche 
Organisationen eine wesentliche Verbesserung ihrer Einflussmoglichkeiten, was, 
gemessen an der Zahl der registrierten NGOs, die weitere organisatorische Aus-
differenzierung der Zivilgesellschaft forderte (Clarke 1998). Wenngleich solche 
Angaben nicht ohne weiteres als Indikatoren fur die Starke der Zivilgesellschaft 
interpretiert werden kftnnen, zeigen sie doch die vorteilhaften Griindungs- und 
Tatigkeitsbedingungen gesellschaftlicher Organisationen, die das Entstehen eines 
vitalen gesellschaftlichen Organisationspluralismus nachdrucklich begunstigen. 
Dies gait in der Anfangszeit der Regierung von Prasidentin Corazon Aquino v. a. 
fur katholische Organisationen und solche NGOs, die sich in sozial- und wirt-
schaftspolitischen Fragen engagierten. Unter anderem berief die Prasidentin meh-
rere prominente Vertreter dieser Organisationen in ihr erstes Kabinett (Pineda 
Ofreneo 1987: 331; Clarke 1998: 68). Die 1987 in Kraft getretene Verfassung 
raumt gesellschaftlichen Organisationen explizit eine besondere Rolle als Koope-
rationspartner des Staates ein; bei der Formulierung von Umwelt- und Wirt-
schaftspolitik. In der Menschenrechtspolitik und bei der Implementierung von 
Entwicklungsprojekten arbeiteten NGOs eng mit der Regierung zusammen. Da-
bei ubernahmen sie auch wichtige Steuerungs- und Entlastungsfunktionen fur den 
Staat, starkten diesen so und haben letztlich zur Verbesserung der Bedingungen 
fur eine tragfahige okonomische und politische Entwicklung der Philippinen 
beigetragen. Auch die Ausweitung politischer Partizipation ist eines der Haupt-
verdienste der philippinischen NGOs, die damit teilweise das Partizipationsdefi-
zit der politischen Parteien, Gewerkschaften und Bauernassoziationen kompen-
sieren konnen (Siliman/Noble 1998b: 306). 

Die Tendenz zur Koalitionsbildung unter zivilgesellschaftlichen Gruppen, 
ihre durch internationale Kooperation verbesserte Ressourcenausstattung sowie 
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die nachlassende innenpolitische Polarisierung zwischen linken und rechten 
Gruppen starkten in der letzten Dekade die unabhangige Rolle der Zivilgesell-
schaft. Als hilfreich fur die Organisation, Vernetzung und strategische Interaktion 
(zivil-)gesellschaftlicher Gruppen erwies sich in der Vergangenheit der im (siid-
)ostasiatischen Vergleich gut ausgebaute und weiter expandierende Mediensek-
tor, der gesellschaftlichen Gruppen ein Sprachrohr bietet. Dagegen ist in Thai
land der Einfluss von staatlicher Verwaltung und Militar auf den Medienbereich 
und damit letztlich auch auf die kommunikative Funktionsleistung der Zivilge-
sellschaft noch erheblich. So ist generell festzuhalten, dass die Expansion des 
NGOSektors in den 1990er Jahren nicht nur die organisatorische Basis gesell-
schaftlicher Selbstorganisation verbesserte, sondern auch mit einem tatsachlichen 
Einflussgewinn der Zivilgesellschaft einher ging (Siliman/Noble 1998a: 19 ff.). 

Zivilgesellschaftliche Gruppen nehmen fur sich immer wieder in Anspruch, 
auch gegen die demokratisch gewahlten Reprasentanten des politischen Systems, 
gegen vermeintliche oder tatsachliche politische oder soziale Missstande Stellung 
zu beziehen. Hierbei zeigte sich, dass die im Transitionsprozess angehauften 
historischen Erfahrungen und das in dieser Zeit angehaufte politische Mobilisie-
rungspotenzial eine latente Abrufbarkeit besaiten, welche abhangig von der poli
tischen Gelegenheitsstruktur eingesetzt werden konnte. Dies zeigte sich deutlich 
wahrend der innenpolitischen Auseinandersetzungen um die von der Regierung 
in den Jahren 1997/98 propagierte Anderung der Verfassung bzw. wahrend der 
Proteste gegen President Estrada im Januar 2001 (vgl. Lande 2001). In beiden 
Fallen waren zahlreiche gesellschaftliche Gruppen und Organisationen beteiligt, 
die bereits 1986 gegen Marcos demonstriert hatten, Es war ein wichtiges Strate-
gieelement dieser Akteure, die Burger dadurch fur ihre Ziele zu mobilisieren, 
indem sie sich auf das politische Erbe des antiautoritaren Widerstands beriefen 
und versuchten, den eigenen Protest als dessen Fortsetzung darzustellen. Beide 
Ereignisse zeigten, dass sich inzwischen eine gesellschaftliches Organisations-
landschaft formiert hat, die immer wieder zumindest fur kurze Zeit uber die Fa-
higkeit verfugt. In ideologischer, programmatischer und sozialstruktureller Hin-
sicht stark heterogene Gruppierungen und Akteure zu politischen Aktionen zu-
sammenzufuhren 

Diese positive Einschatzung darf allerdings nicht dariiber hinweg tauschen, 
dass der Beitrag gesellschaftlicher Gruppen - insbesondere von NGOs zur Festi-
gung und Vertiefung der (liberalen) Demokratie auf den Philippinen und in Thai
land - auch ambivalente Zuge hat. Ihre Verantwortlichkeit gegeniiber der eigenen 
Klientel ist mitunter mangelhaft und das partizipative Element eher formalistisch. 
Problematisch erscheint auch der stark personalistische Charakter und die Durch-
setzung zivilgesellschaftlicher Gruppen mit Patron-Klient-Strukturen sowie ihre 
haufig wenig demokratischen Entscheidungsstrukturen und starke demokratische 
Defizite im Bereich interner Normen und Verfahren (Clarke 1998: 208 f). Hinzu 
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kommt in beiden Landern ein ausgepragter Dualismus zwischen Gruppen, die 
vorwiegend im stadtisch-btirgerlichen Milieu tatig sind („elite urban civil socie
ty") und landlichen, „grassroots" oder „peoples' organizations" (Naruemon 2002; 
Siliman/Noble 1998a). 

Besonders ausgepragt ist das personalistische und klientelistische Element in 
der thailandischen und philippinischen Arbeiterbewegung. Tatsachlich beruht die 
Fahigkeit philippinischer Gewerkschaften, Mitgliederinteressen effizient zu ver-
treten, weniger auf ihrer Starke als Organisation, sondern vielmehr auf der Ver-
handlungsmacht einzelner Gewerkschaftsfuhrer und deren Verbindung zu ihrem 
jeweiligen politischen Patron. Die politische Entfaltung der Gewerkschaften wird 
auch behindert durch politische Gewalt gegen Funktionare und in Thailand durch 
das Verbot politischer Betatigung. Zudem bestehen in Thailand Einschrankungen 
der gewerkschaftlichen Organisationsfreiheit in Staatsbetrieben und im offentli-
chen Dienst, welche im Sommer 1991 nach dem Putsch der Armeegenerale um 
General Suchinda verscharft wurden, aber tiber die Demokratisierung hinweg in 
Kraft blieben. Angesichts der Struktur des thailandischen Gewerkschaftswesens 
bedeutete dies eine erhebliche strategische Schwachung der Arbeiterbewegung, 
da die Staatsbetriebe traditionell den am besten organisierten Gewerkschaftssek-
tor darstellten und ihnen in der Vergangenheit die Rolle eines Sprachrohrs der 
Gewerkschaftsbewegung zukam. Arbeitnehmervertretungen in diesem Bereich 
durften sich nach 1991 nur als Vereinigungen bilden. Damit konnten sie weder 
Streiks organisieren, noch kollektive Lohnverhandlungen fiihren. Die Zusam-
menarbeit mit Gewerkschaften im privaten Unternehmenssektor war ihnen auf 
organisatorischer Ebene untersagt (Bildung gemeinsamer Verbande oder Fodera-
tionen). 

Tabelle 1: Gewerkschaften im privaten und offentlichen Sektor in Thailand 
(1980-1997) 

Offentlicher Sektor Privatsehtor 

1980 
1985 
1990 
1991 
1992 
1994 
1995 
1997 

Gewerkschaften 
70 
97 
130 
36 
31 
43 
43 
43 

Mitglieder 
88.221 
152.674 
183.765 

n. a. 
117.892 
118.993 
118.993 

n. a. 

Gewerkschaften 
185 
339 
583 
657 
243 
888 
971 
968 

Mitglieder 
61.972 
81.685 
152.296 
169.424 
190.142 
242.730 
261.348 

n. a. 
Quelle: Sungsidh/Konchade 1996: 34, 37; Yearbook of Labour Statistics 1997. 
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Wenngleich auch auf den Philippinen und in Thailand nach der Demokratisie-
rung ein Trend zur verstarkten gewerkschaftlichen Organisation der Arbeiter zu 
erkennen war, ist die Rolle der Gewerkschaften im Bereich der fimktionalen 
Interessenaggregation und -artikulation weiterhin schwach. Zahlreiche Gewerk
schaften existieren lediglich auf dem Papier; der Deckungsgrad gewerkschaftlich 
ausgehandelter Abkommen ist in beiden Landern gering. So waren in Thailand 
Mitte der 1990er Jahre nur 26,7 % der Beschaftigten im formalen Sektor durch 
gewerkschaftlich ausgehandelte Abkommen gedeckt, auf den Philippinen sogar 
nur3,7%(ILO 1998:248). 

In beiden Fallen tendiert das Gewerkschaftswesen zu einem organisatori-
schen Pluralismus, der sich u. a. in einer groBen Zahl unabhangiger Betriebsge-
werkschaften, miteinander konkurrierenden Dachverbanden, einem geringen 
Zentralisierungsgrad und einer richtungspolitischen Fragmentierung der Gewerk
schaften ausdrtickt. Im Laufe der letzten Dekade hat die organisatorische Frag
mentierung in den Landern noch zugenommen. So existierten auf den Philippinen 
1997 auBer den 8.149 lokalen Einzelgewerkschaften im Privatsektor und 499 
Betriebsgewerkschaften im offentlichen Sektor noch 165 Foderationen und neun 
konkurrierende Dachverbande (Yearbook of Labor Statistics 1997). Der groBte 
Dachverband, die TCUP, reprasentierte 1994 lediglich 42 % der gewerkschaft
lich organisierten Arbeiter, wahrend die nachfolgenden funf groBten Verbande 
(KMU, FFW, BMP, LMLC, WFTU) zusammen weitere 45 % organisierten. In 
Thailand verteilten sich die 1.063 Gewerkschaften im Privatsektor auf 19 ver-
schiedene Foderationen sowie neun Dachverbande (2000; vgl. Brown/Bundit/ 
Hewison 2002: 24). Stark pluralisiert, polarisiert und fragmentiert verfugen die 
nationalen Verbande nur tiber geringe Einflussmoglichkeiten gegentiber lokalen 
Organisationen. Ein Hauptproblem bleibt in beiden Landern die fehlende sozial-
strukturelle Basis, die hohe Fragmentierung, die geringe Mitgliederzahl und da-
mit verbunden, die geringe Durchsetzungsfahigkeit und Ressourcenausstattung 
der Gewerkschaften. Sie bilden daher in beiden Landern weiterhin - wie bereits 
vor der Demokratisierung - nur eine schwache Sttitze der Zivilgesellschaft. 

Auch in Sudkorea und Taiwan hat die Demokratisierung einen assoziativen 
Boom in der Gesellschaft ausgelost. Mit der Abnahme des autoritaren Repressi-
onspotenzials organisierten sich eine Vielzahl neuer Gewerkschaften auBerhalb 
der alten staatskorporatistischen Federation of Korean Trade Unions (FKTU) 
und der Chinese Federation of Labor (CFL). In der Folge stieg der gewerkschaft-
liche Organisationsgrad zunachst erheblich an, um dann in den 1990er Jahren 
wieder zu sinken: 
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Abbildung 1: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad in den Philippines 
Thailand, Korea und Taiwan (1985-1997)* 

ttMf M ffl 
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Gewerkschaftlicher Organisationsgrad: Anteil der Gewerkschaftsmitglieder an den auBerhalb der 
Landwirtschaft Beschaftigten. 
Quelle: siehe Abbildung 1. 

Im Unterschied zu Siidkorea existiert in Taiwan keine militante und politisierte 
Arbeiterbewegung (Buchanan/Nichollas 2003: 227 f.). Die Formierung unabhan-
giger Gewerkschaften vollzog sich weitgehend autonom von anderen politischen 
oder zivilgesellschaftlichen Akteuren. Erst im Mai 1999 wurde mit der Taiwan 
Confederation of Tade Unions (TCTU) ein alternativer Dachverband zur CFL 
gegrundet, der 2001 die offizielle Zulassung durch die Regierung erhielt (Huang 
2002). Die TCTU reprasentiert jedoch lediglich rund 10 % der offiziell registrier-
ten Gewerkschaftsmitglieder. Ihre Durchsetzungsfahigkeit gegentiber den einzel-
nen Mitgliedsgewerkschaften ist gering (Schubert 2003: 350). 

Zudem ist der Organisationsgrad kein guter Indikator urn die Handlungska-
pazitat von Gewerkschaften in Taiwan zu beurteilen. Aufgrund der Gewerk-
schaftsgesetzgebung, „closed-shop"-Bestimmungen sowie der sozialpolitischen 
Privilegierung von Gewerkschaftsmitgliedern wahrend des autoritaren Regimes 
liegt der gewerkschaftliche Organisationsgrad der abhangig Beschaftigten in 
Taiwan traditionell weit uber dem Niveau anderer asiatischer Lander (Huang 
2002: 313). Jedoch sind nur etwa 60 % der Organisierten uberzeugte Mitglieder. 
Hinzu kam in der Vergangenheit die Beschrankung der Gewerkschaften auf die 
Betriebsebene (unter dem Dach der Chinese Federation of Unions) sowie die 

1 Der gewerkschaftliche Organisationsgrad lasst sich auf verschiedene Arten berechnen. Die Interna
tionale Arbeitsorganisation (ILO, 1998) verwendet iiblicherweise zwei unterschiedliche Indikatoren: 
Anteil der Gewerkschaftsmitglieder an den auBerhalb der Landwirtschaft Beschaftigten und Anteil 
an den Lohn- und Gehaltsempfangern. Andere Berechnungen basieren u. a. auf dem Anteil an alien 
Beschaftigten oder an den abhangig Beschaftigten im formalen Sektor. Hier wurde aus Vergleichs-
grunden die Beschaftigung auBerhalb der Landwirtschaft als ReferenzgroBe gewahlt. Der Autor ist 
sich bewusst, dass dies seinerseits methodische Probleme aufwirft und die hier fur alle vier Lander 
prasentierten Organisationsgrade niedriger sind, als die in nationalen Quellen haufig genannten 
Angaben. 
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geringe BetriebsgroBe der klein- und mittelstandischen Wirtschaft Taiwans. Bei-
des hat die Durchschlagskraft der Gewerkschaften geschwacht. Ebenfalls prob-
lematisch wirkte bis in die unmittelbare Vergangenheit die hohe Abhangigkeit 
der Arbeiterorganisationen von paternalistischen Ftihrungspersonen sowie die 
Kooptation der Gewerkschaften in den Staats- bzw. Parteiapparat der KMT. 
Letztere fand erst mit dem Regierungswechsel von der KMT zur Opposition im 
Jahre 2000 ein Ende. Der KMT-nahe Kandidat verlor im gleichen Jahr die Wah-
len zur Prasidentschaft der CFL. Daraufhin verlieBen KMT-nahe Gewerkschafts-
funktionare den Dachverband und grtindeten die National Federation of Labor 
(NFL). Ihr Prasident ist Mitglied des Zentralkommitees der KMT (op. cit). 

Im Gegensatz zu den taiwanesischen Arbeiterorganisationen verstehen sich 
die unabhangigen Gewerkschaften in Sudkorea explizit als politische Organisati-
onen, verfolgen Allianzstrategien mit anderen (zivil-)gesellschaftlichen Gruppen 
und haben in der Vergangenheit auch versucht, sich durch die Untersttitzung 
gewerkschaftsnaher Kandidaten bei Wahlen mehr oder weniger offen parteipoli-
tisch zu betatigen. Mit Beginn der Demokratisierung im Sommer 1987 setzte eine 
landesweite Organisationswelle ein. In deren Verlauf zahlreiche neue Gewerk
schaften auBerhalb der alten, staatskorporatistischen FKTU entstanden. Zum Teil 
schlossen sich diese Mitte der 1990er Jahre in einer zweiten Gewerkschaftsforde-
ration, der Korean Confederration of Trade Unions (KCTU) zusammen. 

Wenig erstaunlich ist daher, dass die Arbeitsbeziehungen in Sudkorea we-
sentlich konfliktreicher als in Taiwan verlaufen, zumal die Proteste der Arbeiter 
nicht nur gegen einzelne Unternehmen, sondern auch gegen den Staat und die 
Regierung als Partner der GroBindustrie gerichtet sind. Der Grad der gewerk-
schaftlichen Militanz lag in Taiwan seit den 1970er Jahren kontinuierlich unter 
dem Sudkoreas, was nicht alleine auf eine repressivere Gewerkschaftspolitik, 
sondern auch auf die wohlfahrtspolitische Kooptation der Gewerkschaften zu-
ruckzufuhren war (Huang 1997: 37). Mit der nachlassenden politischen Kontrolle 
uber die Gewerkschaften stieg zwar der Konfliktgrad der industriellen Beziehun-
gen in Taiwan. Weiterhin liegt er aber in Taiwan, wie auch in Thailand, erheblich 
unter dem stidkoreanischen Niveau. Zudem sind politisch motivierte Streikwellen 
oder Generalstreiks, etwa um Arbeiterrechte, in Taiwan bislang kaum zu beo-
bachten gewesen, anders als in Sudkorea und auf den Philippinen, wo sie Mitte 
der 1980er Jahre und dann erneut in der zweiten Halfte der letzten Dekade eine 
erhebliche Rolle spielten. 

Ahnlich wie in Thailand spielten und spielen Unternehmerverbande in Tai
wan und Sudkorea bislang keine zivilgesellschaftlich relevante Rolle. In Taiwan 
bestanden bis zur Demokratisierung enge informale und formale Verbindungen 
zwischen Staat, Regierung und KMT auf der einen Seite und den Kapitalverban-
den auf der anderen: informal v. a. uber personliche Verflechtungen, formal liber 
die staatliche Sanktionierung der Kapitalverbande. Spitzenorganisationen, wie 
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die Chinese National Federation of Industries, die General Chamber of Com-
merce und die Chinese National Association of Industry and Commerce, agierten 
als verlangerter Arm der staatlichen Wirtschaftsverwaltung und der Partei. Die 
KMT nutzte sie, um auch den Unternehmenssektor der Gesellschaft zu penetrie-
ren, zu organisieren und sein oppositionelles Potenzial zu demobilisieren (Leng 
1996: 83-4). Auch in Sudkorea konnten selbst die einflussreichsten und am bes-
ten organisierten Kapitalverbande, wie die Federation of Korean Industries und 
die Korea Employers' Federation, kein Profil als autonome gesellschaftliche 
Organisationen entwickeln. Zwar nahmen Verbandsvertreter durch personliche 
Kontakte zu den Spitzen von Verwaltung, Politik und Militar sowie mit Spenden 
an das Militar, verschiedene staatliche Organisationen und Einzelpolitiker Ein-
fluss auf politische Entscheidungen. Dies war jedoch eine Frage der individuellen 
Verhandlungsmacht einzelner Unternehmer, wahrend die Beziehungen zwischen 
den Verbanden und dem Staat der zwischen Klient und Patron ahnelten. Aller-
dings wandelte sich die Funktionsweise der Unternehmerverbande in den 1980er 
Jahren. Reorganisationen innerhalb der groBen Dachverbande, der mehr oder 
weniger freiwillige Riickzug der KMT aus den Fuhrungspositionen dieser Orga
nisationen sowie die allgemeine Erosion der politischen Hegemonie der Partei 
schwachte den Griff der Partei um die Unternehmerverbande. Ahnlich wirkte die 
Demokratisierung in Sudkorea. Allerdings gilt weiterhin, dass in beiden Landern 
die Interessenintegration und -artikulation zwischen Staat und Unternehmerschaft 
weiterhin eher personell und informell erfolgt, als dass sie verbandsintern koor-
diniert wird (Leng 1996: 99; Croissant 1997). 

Im Gegensatz zu den Verbanden der funktionalen Interessenreprasentation 
ist es neuen sozialen Bewegungen, Burgergruppen und NGOs gelungen, sich als 
Institutionen sozialer Interessenaggregation und -artikulation zu etablieren. Ins-
besondere in Sudkorea ist in den 1990er Jahren ein tiefgreifender zivilgesell-
schaftlicher Strukturwandel zu verzeichnen gewesen. Nach 1987 kam es zu einer 
starken Zunahme des offentlichen Interesses an Interessengruppen und NGOs, 
die von den Burgern als Alternativen demokratischer Partizipation und sozialer 
Dienstleistungen entdeckt wurden. Wie aus den nachfolgenden Daten zu ersehen 
ist, hat die Zahl der NGOs nach der Demokratisierung rapide zugenommen: 55,8 
% aller 1996 registrierten Organisationen wurden nach 1987 gegrtindet; bei den 
NGOs betrug der Anteil sogar 74,2 %. 
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Abbildung 2: Grundungszeit gesellschaftlicher Organisationen in Korea 

1 Nur NGOs 

* N = 3899. ** N = 730. 
Quelle: Kim Hyuk-Rae 1997: 107 (Stand: Dezember 1996) 

Betrachtet man die gesellschaftlichen Organisationen aufgerastet nach unter-
schiedlichen Gruppen und Grundungsdekaden, so ist zu erkennen, dass besonders 
Blirgergruppen - „voluntary public interest group[s] which participate in the 
political process in both direct and indirect ways, ultimately for the protection 
and benefit of the people as a whole" (Lee 1997: 166) - vom assoziativen Boom 
der 1990er Jahre profitierten (Shin 2004). So entstanden zusatzlich zu den seit 
den 1970er Jahren existierenden, vorwiegend von Arbeitern, Studenten und Dis-
sidenten getragenen gesellschaftlichen Organisationen (Minjung-Bewegung) eine 
Reihe neuer sozialer Bewegungen und Burgergruppen, die sich vorrangig aus der 
stadtischen Mittelschicht, den Buroangestellten und Intellektuellen rekrutierten 
und aus der einige der heute einflussreichsten NGOs des Landes hervorgegangen 
sind. Die nach 1987 entstandenen Burgergruppen stehen sowohl in 

„Konkurrenz als auch in Kontinuitat mit den herkommlichen sozialen Bewegungen. 
Beide bewegen sich innerhalb der Tradition der von den Intellektuellen geleiteten 
Bewegungen. Viele Aktivisten der alten Bewegungen sind in den neuen Bewegun
gen an verantwortlicher Stelle tatig" (Kim B. K. 2002: 56). 

Wie die Gruppen der Minjung-Bewegung verstehen sich diese neuen Gruppen 
explizit als politische Organisationen. Ihre besondere Funktion fur die Zivilge-
sellschaft und Demokratie ist darin zu sehen darin, dass sie anders als die Min
jung-Bewegung der 1970er und 1980er Jahre und im Unterschied zu Verbanden 
nicht eine einzelne soziale Klasse oder fiinktionale Partikularinteressen zu repra-
sentieren vorgeben, sondern vornehmlich allgemeine gesellschaftliche Fragen 
thematisieren und somit eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer pluralisti-
schen Gesellschaft ubernehmen (Kim 1997: 94; Lee 1997: 166). Insbesondere 
die koordinierten Aktionen zahlreicher Gruppen aus dem Umfeld der Burger-
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gruppenbewegung bei den Parlamentswahlen von 2000 und den Prasident-
schaftswahlen vom Dezember 2002 haben hier einen Beitrag zur Vertieftmg der 
koreanischen Demokratie geleistet. 

Dies gilt umso mehr, als die Konfliktaustragung und Interessenvermittlung 
zwischen Gesellschaft und Staat in Sudkorea in der Vergangenheit auch auf Sei-
ten der gesellschaftlichen Akteure in erheblichem MaBe durch einen Mangel an 
demokratischer Streitkultur sowie die Logik von Nullsummenspielen gepragt 
war. Die auch in den 1990er Jahren immer wieder zu beobachtenden gewalttati-
gen Demonstrationen und Protestaktionen der Studenten und Arbeiter sind Aus-
druck der schon als gewohnheitsmaBig zu charakterisierenden Akzeptanz von 
politischer Gewalt als legitimem Instrument der Interessenartikulation und -
durchsetzung, welche die Konsolidierung demokratischer Systeme eher behin-
dert. Gleichwohl zeigen quantitative Untersuchungen fur die 1990er Jahre einen 
kontinuierlichen Rtickgang gewaltsamer Proteste zugunsten friedlicher, legaler 
Protestformen. Obwohl hierzu bislang noch keine Forschungsergebnisse vorlie-
gen, kann zumindest die These aufgestellt werden, dass dies u. a. auf den maBi-
genden Einfluss der Burgergruppen zuruckzuflihren ist. 

In Taiwan beinhaltete die ideologische Konfrontation zwischen zivilgesell-
schaftlichen Akteuren und dem Regime ein viel geringeres Konfliktpotenzial. 
Dies ist u. a. darauf zuruckzuflihren, dass bereits zu einem fruhen Zeitpunkt der 
zivilgesellschaftlichen Formierung die Erfahrungen mit der gewaltsamen Unter-
drtickung zivilgesellschaftlicher Proteste den Befurwortern gewaltfreier Strate-
gien in der taiwanesischen Zivilgesellschaft Auftrieb gaben (Chun 1993). Wie in 
den anderen drei Landern ist auch Taiwans Zivilgesellschaft gepragt durch die 
Formierung zahlreicher neuer Non-Proflt-Organisationen, die haufig ihren Ur-
sprung in den neuen sozialen Bewegungen der 1980er Jahre haben. Insbesondere 
nach Einfuhrung des Civil Organization Law 1987 nahm die Zahl dieser Formen 
der gesellschaftlichen Selbstorganisationen zu. 

Abbildung 3: Entwicklung sozialer Vereinigungen in Taiwan (1976-2001) 
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Laut Civic Code sind alle Non-Profit-Organisationen in Taiwan als Stiftungen 
oder als soziale Vereinigungen registriert. Nach Tatigkeitsgebiet differenziert 
verteilten sich diese 1999 folgendermaBen: 31,1 % soziale Dienste und Wohl-
fahrt, 13,7% Literatur und Kultur, 12,6 % internationale Vereinigungen, 10,2 % 
Wirtschaftliche Vereinigungen, 3,4 % religiose Vereinigungen, 3,0 % Medizin 
und Gesundheit, 26 % Andere (Asia Pacific Philanthropy Consortium 2001: 2 f.). 
Da zu den aufgelisteten sozialen Vereinigungen auch Sportvereine, Clubs oder 
rein private religiose Organisationen gehoren, konnen diese Angaben nicht ohne 
weiteres als Indikator fur die Starke der Zivilgesellschaft interpretiert werden. 
Gleichwohl geben sie aber einen Eindruck von der assoziativen Dynamik, die 
sich nach 1987 in der taiwanesischen Gesellschaft entwickelt hat. 

Mit Hsiao (1990, 1994) lassen sich generalisierend fur die groBe Mehrzahl 
der zivilgesellschaftlichen Akteure eine Reihe gemeinsamer, phasentibergreifen-
der Merkmale feststellen. Wichtigstes Thema der meisten Akteure ist die direkt 
an das Regime gerichtete Forderung nach umfassenden sozialen und politischen 
Reformen sowie nach groBerer Autonomie fur die Zivilgesellschaft. Dabei be-
dienten sich die Akteure ganz uberwiegend unpolitischer Strategien und sind auf 
Distanz zu sich formierenden Oppositionsparteien bedacht. Die rasche Institutio-
nalisierung der Akteure meist noch in der Transitionsphase wird in der Konsoli-
dierungsphase vermehrt begleitet von Koalitions- und Allianzbildungen zwischen 
den zivilgesellschaftlichen Akteuren, die auf der Herausbildung gemeinsamer 
Ziele und Forderungen gegenuber der Regierung basieren. Bereits seit Ende der 
1980er Jahre hatte die taiwanesische Zivilgesellschaft ihre negative Schutz- und 
Abwehrfunktion um eine konstruktive und bewahrende Komponente erganzt. 
Insofern kann Taiwan als gelungenes Beispiel dafur gelten, wie eine aktive Zivil
gesellschaft in einer ethnisch segmentierten Gesellschaft durch Konfliktlinien 
ubergreifende Interessenartikulation und Mitgliedschaften stabilisierend auf die 
Demokratie einwirkt. Dies gilt umso mehr, als die politischen Parteien in Taiwan 
starker als in anderen asiatischen Demokratien es verstanden haben, sich fur 
zivilgesellschaftliche Gruppen zu 5ffnen, beispielsweise in Fragen der Sozialpoli-
tik oder auf dem Gebiet des Umweltschutzes (vgl. u. a. Hsiao 2001; Aspalter 
2002). 

4 Schluss 

Die Bewertung der Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure in den ostasiatischen 
Demokratien muss differenziert ausfallen. So entstand in Thailand, Stidkorea und 
auf den Philippinen eine strategisch handelnde Zivilgesellschaft, die fur kurze 
Zeit uber die Fahigkeit verftigte, in ideologischer, programmatischer und sozial-
struktureller Hinsicht stark heterogene Gruppierungen und Akteure unter einem 
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organisatorischen Dach zu vereinen, wahrend es der taiwanesischen Zivilgesell
schaft an dieser Fahigkeit zum strategischen Handeln mangelte. Die Moglichkei-
ten zivilgesellschaftlicher Organisationen, durch Erzeugung und Aufrechterhal-
tung sozialen Drucks die politischen Eliten zu konkreten Entscheidungen zu 
zwingen, nimmt - so zeigen die ostasiatischen Systemwechsel - mit der Verlage-
rung der Auseinandersetzung in die politischen Institutionen und auf die Frage 
der Aushandlungen konkreter demokratischer Verfahren rapide ab. Dieses pessi-
mistische Fazit relativiert sich jedoch, vergleicht man die Niveaus des zivilgesell-
schaftlichen Engagements bzw. der Einflussnahme in der Demokratie mit der 
autoritaren Phase. In diesem Sinne konnen die 1990er Jahre durchaus als Phase 
zivilgesellschaftlicher Expansion interpretiert werden. Die assoziative Dynamik 
der Zivilgesellschaft ist in alien vier Landern ungebrochen. Weiterhin verfugen 
zivilgesellschaftliche Gruppen uber erhebliche reaktivierbare Mobilisierungsre-
serven, wenngleich diese offensichtlich mit dem Grad der Institutionalisierung, 
programmatischen Kapazitat und sozialen Verankerung der politischen Parteien 
variieren. 

Somit sind die zivilgesellschaftlichen Organisationen einerseits als Alterna-
tiven oder Konkurrenten zu den politischen Parteien zu betrachten. Sie themati-
sieren deren Konsolidierungsdefizite und versuchen, die von den politischen 
Parteien nicht ausgefullten Reprasentations- und Partizipationsdefizite zu kom-
pensieren. Anderseits zeigen die Transitionserfahrungen aller vier Lander und 
das Interaktionsmuster von politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Grup
pen in der taiwanesichen Demokratie, dass die Konkurrenz zwischen den inter-
mediaren Akteuren der zivilen Gesellschaft und der politischen Gesellschaft um 
eine kooperative Komponente erganzt werden muss, soil sie nicht die Stabilisie-
rung und Vertiefung der reprasentativen Demokratie gefahrden. Aus dieser Per-
spektive ist die sprichwortliche Abkehr von Teilen der thailandischen (Zivil-
)Gesellschaft von den zentralen Akteuren der reprasentativen Demokratie ebenso 
wie die von Akteuren und Organisationen der (Zivil-)Gesellschaft auf den Philip-
pinen getragene Massenbewegung fur die in einer konstitutionell fragwurdigen 
Weise durchgefuhrte Amtsenthebung von President Estrada im Frtihjahr 2001 in 
ihrer Wirkung auf die Konsolidierung der Demokratie ambivalent zu bewerten. 
Welche Bedeutung diese ambivalente Rolle der Zivilgesellschaften fur die weite-
re Entwicklung der Demokratie haben wird, bleibt abzuwarten. Dennoch kann 
kein Zweifel daran bestehen, dass der positive Einfluss der Zivilgesellschaft auf 
die Entwicklung der Demokratie in alien vier Landern bislang gegeniiber den 
„Schattenseiten" (Merkel/Lauth 1998) uberwiegt. Ein lebendiger Pluralismus 
zivilgesellschaftlicher Organisationen mag zwar keine notwendige Bedingung fur 
das Entstehen einer Demokratie sein - fur die Qualitat einer demokratischen 
Ordnung ist eine autonome, artikulations- und durchsetzungsfahige Zivilgesell
schaft jedoch (auch in Ostasien) von fundamentaler Bedeutung. 
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China und die Zivilgesellschaft 

Thomas Heberer und Nora Sausmikat 

Einleitung 

Der Begriff der Zivilgesellschaft wurde vor allem durch osteuropaische Intellek-
tuelle in den frtihen 1980er Jahren aufgegriffen und seither weitlaufig rezipiert. 
Heute stellt er den Sammelbegriff fur heterogene Konzepte und Definitionen dar, 
die je nach Disziplin unterschiedliche Schwerpunkte setzen (Hann/Dunn 1996; 
O'Donnel/Schmitter/Whitehead 1986; Cohen/Arato 1992; Gellner 1994; Mer-
kel/Lauth 1997; Brook/Frolic 1997; White 1993; Sausmikat 2003; Schade 2002). 
Anders als z. B. in der Begriffserfassung durch den schottischen Intellektuellen 
der Aufklarung Ferguson, der den Schwerpunkt seiner Auseinandersetzung mit 
individuellen und kollektiven Akteuren auf die moralische Gemeinschaft legte, 
hat sich die auf Hegel zurtickgehende Vorstellung einer Dichotomie zwischen 
Staat und Gesellschaft durchgesetzt (Hann 1996: 5). Der Begriff der Zivilgesell
schaft bezieht sich demzufolge auf vom Staat unabhangige Teile der Gesell
schaft, d. h. auf eine Vielfalt „autonomer, offentlicher Schauplatze" (Eisenstadt 
1992: IX). Letztlich bedarf es Institutionen, die die Unabhangigkeit vom Staat 
(bzw. einer herrschenden Partei) und damit das Wirken der Zivilgesellschaft 
garantieren (Gewaltenteilung, Mehrparteiensystem, Pressefreiheit, Organisations-
und Versammlungsfreiheit etc.). Doch es sind nicht nur vom Staat unabhangige 
wirtschaftliche, politische, religiose und intellektuelle Einheiten, die Teil der 
Zivilgesellschaft sind. Unter Bedingungen eines autoritaren sozialistischen Sys
tems konnte bereits die Absicherung der Rechte der Burger und ihres Eigentums 
als Teil einer solchen Zivilgesellschaft begriffen werden. Bezogen auf solche 
Lander meint der Begriff zunachst einfach die Herausbildung einer vom Staat 
unabhangigen Marktwirtschaft sowie die Moglichkeit politischer Partizipation 
der Bevolkerung. 

Was den Bezug des im westlichen Kontext entstandenen Konzepts der Zi
vilgesellschaft auf die VR China anbelangt, so erscheint es fraglich, ob es uber-
haupt ubertragbar ist. Die europaische Civitas wurde einerseits durch Romisches 
Recht, Aufklarung, Franzosische Revolution u. a. gepragt. Andererseits setzt 
Zivilgesellschaft einen Wandel von Clan- und Familieninteressen hin zu Gesell-
schaftsinteressen sowie einen Lernprozess voraus, der die Verantwortung und 
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Mitverantwortung freier Burger stimuliert. Hiervon ist China noch weit entfernt, 
auch wenn eine soziale Ausdifferenzierung und Neuformierung von Interessen 
und Interessenvertretungen stattfindet. Von daher geht es u. E. eher um Momente 
der Herausbildung ziviler Strukturen und Denkmodelle. 

Die Debatte um eine chinesische Form der Zivilgesellschaft wird seit eini-
gen Jahren auch in China gefuhrt. Der seit 1997 wiederbelebte Diskurs um die 
Schaffting einer Zivilgesellschaft impliziert den Schutz von Interessen- und Min-
derheitengruppen, ein unabhangiges Rechtssystem, Zugang zu unabhangiger 
Information, das Recht zur Grundung von Vereinigungen und Organisationen, 
und vor allem Presse- und Meinungsfreiheit (He 1996: 175-187; 1997: 200-204). 

Zivilgesellschaftliche Protagonisten argumentieren, dass mit der entstehen-
den Mittelschicht die demokratischen Krafte in der Gesellschaft gestarkt wtirden 
(Przeworski/Limongi 1997: 155-183; He 1997: 50). Dieses Argument wurde von 
ehemals in der 1989er Bewegung aktiven Intellektuellen mit dem Gegenargument 
zuriickgewiesen, dass die Entstehung einer Mittelschicht Folge einer Demokrati-
sierung sein miisse, da in einer totalitaren Gesellschaft keine prodemokratische 
Mittelschicht entstehen konne (Ding Ding 2000: 113, 191). Wenn chinesische 
Wissenschaftler Messinstrumente fur die Entstehung einer Zivilgesellschaft be-
nennen wollen, dann arbeiten sie eher mit dem englischen Begriff „civil society 
organizations". Solche Organisationen werden gefasst als soziale Wohlfahrtsor-
ganisationen, die in Kooperation mit dem Staat die Aufgaben einer sich moderni-
sierenden Gesellschaft gemeinsam bewaltigen. Diese Konzeption hat sich weit 
entfernt von dem Konzept der „burgerlichen Gesellschaft" im Sinne Habermas', 
die als Grundlage Offentlichkeit („public sphere") idealtypisch als 'sozialen 
Raum' definiert, in dem sich offentliche Meinung frei von autoritaren Eingriffen 
artikulieren kann (Habermas 1984: 52). Aber die Verkiirzung des komplexen 
Begriffs wurde ja schon in den angloamerikanischen Ansatzen zur Zivilgesell
schaft mit der Intention verfolgt, die gesellschaftliche Transformation kommunis-
tischer oder postkommunistischer Staaten mit einer btirgerlichen Ideologic zu 
unterlegen. Die sich etablierende 'Offentlichkeit' in diesen Staaten ist also nicht 
mehr zwangslaufig an die enge Habermassche Definition einer „burgerlichen 
Gesellschaft" gebunden. Auf diese Weise konnen dann z. B. Ahnentempel oder 
Clanorganisationen als zivilgesellschaftliche Organisationen definiert werden 
(Yu 2003), denn sie scheinen fur eine organisierte Offentlichkeit zu stehen, die 
auf einer anerkannten dorflichen Elite, welche sich fur das Gemeinwohl einsetzt, 
beruht und die sich ein gewisses MaB an Autonomic erobern konnte (Rowe 1990: 
19). Autonomic heiftt hier aber nicht gleichzeitig kritische oder den Staat kontrol-
lierende Offentlichkeit. Amerikanische Chinawissenschaftler und chinesisch-
stammige Amerikaner verbinden mit dem Begriff Zivilgesellschaft einen Wandel 
von einem totalitar gepragten Beziehungsgefuge Staat - Gesellschaft hin zu einer 
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sich pluralisierenden und diversifizierenden Gesellschaft, die nicht zwangslaufig 
gegen den Staat opponiert, aber autonome Raume erkampft (Zhao 2000: 9; Ding 
Yijiang 2000: 132). China nimmt teil an einem globalen Veranderungsprozess, in 
dem Regierungen den Wohlfahrtstaat zuriickfahren. Manche chinesische Wissen-
schaftler lehnen daher die Konzeption einer Zivilgesellschaft als Instanz der 
Konfrontation zwischen Staat und Gesellschaft ab und pladieren fur ein koopera-
tives Modell der Partnerschaft. Letztendlich beziehen sich die chinesischen Ar-
beiten zu Zivilgesellschaft auf eine 'Offentlichkeit', die mit den staatlichen In-
stanzen gemeinsam Konzepte zur Organisation der entstehenden Interessengrup-
pen erarbeitet. Konsequenterweise legt z. B. Yu Keping einen Begriff zugrunde, 
der Sozialmanagement, offentliche Verwaltung und wirtschaftliche Interessenor-
ganisationen als Basis der Zivilgesellschaft in China formuliert (Yu 2003). 

Auch der polnische Soziologe Pjotr Sztompka stellt in seiner Auseinander-
setzung mit dem Begriff der Zivilgesellschaft weniger die Frage einer Trennung 
von Staat und Gesellschaft in den Vordergrund als vieimehr die Frage, welche 
Voraussetzungen fur eine Zivilgesellschaft in postsozialistischen Gesellschaften 
uberhaupt erforderlich sind. Er stellte vier Kategorien auf, derer es bedarf, um 
zivilgesellschaftliche Kompetenz und damit die Voraussetzungen flir eine mo-
derne Zivilgesellschaft zu erlangen: 

• einer Unternehmenskultur als Voraussetzung flir Teilnahme an der Markt-
wirtschaft; 

• einer Burgerkultur als Vorbedingung flir Partizipation an einer demokrati-
schen Ordnung; 

• einer Diskurskultur als Voraussetzung flir eine Teilnahme an freier geistiger 
Auseinandersetzung und 

• einer Alltagskultur als Vorbedingung fur die tagtagliche Interaktion in einer 
modernen Gesellschaft (Sztompka 1993: 88 f). 

Existieren solche Voraussetzungen nicht bzw. bilden sie sich nicht heraus, dann 
kann von einer Zivilgesellschaft nicht gesprochen werden. 

Unser Beitrag greift diese Beobachtung auf und analysiert ausgewahlte Poli-
tikfelder, an Hand derer gezeigt werden soil, ob sich eine solche politische Kultur 
in der VR China herauszubilden beginnt. 

1 Starkere Trennung Staat-Gesellschaft durch Reformprozesse 

Die erste Voraussetzung zivilgesellschaftlicher Prozesse besteht in der Heraus-
bildung von Aktionsraumen auBerhalb der staatlichen Organisation und dem 
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Anwachsen gesellschaftlicher Krafte. Der Reformprozess hat hier entscheidende 
Impulse in Gang gesetzt. Die Ruckkehr zu familiarer Bewirtschaftung im landli-
chen Raum ab 1979 und der damit verbundene Ruckzug staatlicher Organisati-
onseinheiten aus den Dorfern war der erste Schritt zur Starkung gesellschaftlicher 
Krafte. Der Verlust an staatlicher Steuerungsfahigkeit im Zuge der Kulturrevolu-
tion (1966-76) fuhrte in den 1970er Jahren zu einer Wirtschaftskrise, gekenn-
zeichnet durch eine deutliche Verschlechterung der Versorgungslage mit Agrar-
gutern und Giitern des taglichen Bedarfs. Zunachst in Armutsgebieten, dann aber 
in weiten Teilen des Landes kehrte die Landbevolkerung in den 1970er Jahren 
spontan zur Bewirtschaftung des Bodens auf Familienbasis zurtick. Als die politi-
sche Ftihrung erkannte, dass die familiare Bewirtschaftung nicht nur als Stimulus 
zur Ertragssteigerung wirkte, sondern diese Steigerungen auch relativ rasch zu 
einer Verbesserung der Versorgungslage in den Stadten ftihrten, etablierte sie 
dieses Programm landesweit als Landwirtschaftsreform. 

/. 1 Differ'enzierung der Gesellschaft 

Die Ruckkehr zur Familienbewirtschaftung hatte aber noch weitere Effekte. Nun, 
wo die kollektive Arbeitsorganisation aufgehoben war, zeigte sich, dass die fami
liare Bewirtschaftung nicht mehr so viele Arbeitskrafte benotigte. Im Agrarsektor 
wurde eine groBe Zahl von Arbeitskraften freigesetzt, die keinen Zugang zum 
alternativen Sektor der Staatsbetriebe hatten. Eine Tatigkeit als selbstandiger 
Handler oder Handwerker bildete den einzigen Ausweg. Die groBe Zahl von 
schatzungsweise 150-200 Mio. uberschussigen Arbeitskraften, die auf dem Land 
keine Arbeit finden konnten, drangten in die berufliche Selbstandigkeit und 
zugleich in den urbanen Raum hinein. Landliche Handwerker, Handler und Wan-
derarbeiter fullten das Vakuum an Dienstleistungen und billigen Arbeitskraften in 
den Stadten. Sie bildeten zugleich den Kern fur die Entstehung und rasche Ent-
wicklung eines privaten Wirtschaftssektors, der in den 1980er Jahren schlieBlich 
von der politischen Ftihrung akzeptiert wurde und die Basis fur marktwirtschaft-
liche Strukturen darstellte. Mit liber 90 % aller Unternehmen und ca. 50 % aller 
Beschaftigten ist dieser Sektor heute der dynamischste Wirtschaftssektor und 
tragt maBgeblich zu den hohen Wachstumsraten Chinas bei. Diese Entwicklung 
fuhrte zum Entstehen einer Klein- und GroBunternehmerschaft, die nicht nur 
wirtschaftlich, sondern zunehmend auch politisch aktiv wurde. Der 16. Parteitag 
Ende 2002 gewahrte Privatunternehmern schlieBlich Zugang zur Kommunisti-
schen Partei (Dickson 2003 und Heberer 2003a). 

Doch nicht nur die Landbevolkerung und die Selbstandigen differenzierten 
sich. Die rasche Wirtschaftsentwicklung und die Einbindung in den Weltmarkt 
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fbrderten die Entstehung von professionals" und damit einer wichtigen Gruppe 
der stadtischen Mittelschichten. Die Rolle von technisch und akademisch Gebil-
deten in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik nahm signifikant zu. 

1.2 A nwachsen sozialer und regionaler Disparitdten 

Die Differenzierung der Gesellschaft brachte jedoch auch neue Gruppen von 
Verlierern der Reform hervor. Es entstanden Wohlstandsgefalle, regionale Dispa-
ritaten und die auch in anderen Transformationslandern zu beobachtende Revita-
lisierung der Schattenmarkte. Zu diesen Schattenmarkten gehoren auch der Pros-
titutionsmarkt sowie der sich im landlichen Raum ausbreitende Madchenhandel. 
Der Gini-Koeffizient, das Mafi fur Einkommensungleichheit, hat mittlerweile die 
als kritische Grenze festgesetzte Marge von 0,4 Iiberschritten (Li Peilin 2004: 
74).l Stadtische sowie landliche Armut nehmen zu. Vor allem in den nordlichen 
Schwerindustriezentren mehrten sich die Arbeiterproteste. Aber auch in den 
traditionellen Agrarzentren in Zentral- und Westchina protestierte die Landbe-
volkerung gegen steigende Abgaben und forderte politisches Mitspracherecht 
(Bernstein/Lu 2000: 757-759). Gleichzeitig wirkte sich das Bekenntnis des Par-
laments, des Nationalen Volkskongresses (NVK), im Marz 1999 zum sozialisti-
schen Rechtsstaat positiv auf die Thematisierung und Einforderung von Schutz-
rechten und damit auf die Herausbildung eines Rechtsbewusstseins aus. Die 
komplexen Beziehungen Staat-Gesellschaft konnten nicht mehr mit Hilfe einfa-
cher politischer Richtlinien gesteuert werden, sondern verlangten Kontinuitat und 
Rechtssicherheit. Von daher bemuhte sich die politische Fuhrung um die Absi-
cherung von Rechten und die Verrechtlichung der gesellschaftlichen Beziehun
gen. Die Bereitschaft der Regierung, sich u. a. von der deutschen Regierung in 
der Herausbildung rechtsstaatlicher Strukturen beraten zu lassen (sog. Rechts-
staatsdialog), darf zwar nicht dartiber hinwegtauschen, dass bisherige Rechtsre-
formen weniger die Starkung der Rechte der Bevolkerung als vielmehr die der 
Autoritat des Staates verfolgen. Dennoch hat sich, wie wir spater zeigen werden, 
auf der Grundlage der offentlich diskutierten Rechtsreformen ein neues Rechts-
bewusstsein herausgebildet, was dazu fuhrt, Konflikte vermehrt uber den 
Rechtsweg zu losen. Zwar sind unabhangige Gewerkschaften weiterhin illegal, 
dennoch kommt es verstarkt zur Grundung von Verbanden von Rechtsanwalten, 
Btirgerinteressengruppen und Konsumentenschutzorganisationen. 

1 Das Blaubuch flir die chinesische Gesellschaft konstatiert fur 2002 einen GINI-Koeffizienten von 
0,45, obgleich dieser Wert sehr wahrscheinlich nach oben korrigiert werden muss. 
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1.3 Die KPCh: von der Klassen- zur Volkspartei 

Zunehmend war die Kommunistische Partei nicht mehr in der Lage, die Ausdiffe-
renzierung der Wirtschafts- und Gesellschaftsprozesse zu steuern. Die zuneh-
mende Komplexitat dieser Prozesse fuhrte zur Aufgabe der Planwirtschaft zu-
gunsten der Marktwirtschaft. Der Parteistaat konzentrierte sich mehr und mehr 
auf die Kontrolle und Steuerung der okonomischen und politischen Rahmenbe-
dingungen und Makrofelder: tendenzieller Minimal- statt alles kontrollierender 
Maximalstaat. Das Entstehen neuer gesellschaftlicher Gruppen und Interessen 
verlangte zugleich Organisationen und Verbande, denn der Staat gait ja als Inte
ressen ausgleichende Institution und die Partei vermochte die Interessen der un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Krafte nicht mehr monopolartig zu vertreten. 
Zwar wandelte sich die Partei mit ihrer These von den 'Drei Vertretungen' (Ver-
tretung des gesamten chinesischen Volkes, der fortgeschrittenen Produktivkrafte 
und der fortgeschrittenen Kultur Chinas) von einer Arbeiter- und Bauern-, d. h. 
von einer Klassenpartei zu einer Volkspartei. Aber die konkrete Interessenvertre-
tung uberlieB sie einer Ftille von beruflichen, fachlichen und sozialen Vereinen 
und Verbanden. Unabhangigkeit dieser Organisationen war nicht intendiert, die 
Partei sollte nach wie vor die alleinige Ftihrung innehaben, aber der Rahmen von 
Verhandlungs- und Aushandlungsprozessen zwischen Staat und Gesellschaft 
wurde dadurch betrachtlich ausgeweitet. 

2 Neue Interessengruppen und -organisationen 

Gesellschaftliche Interessenorganisationen, d. h. Vereinigungen zu organisierter 
Artikulierung, aber auch zur Durchsetzung gesellschaftlicher Interessen von 
Teilgruppen der Gesellschaft, gelten als wichtige Faktoren zivilgesellschaftlicher 
Prozesse. Im Interesse ihrer Mitglieder bemiihen sie sich um Einflussnahme ge-
gentiber der Gesellschaft und der politischen Administration. Dies muss als poli-
tischer Prozess begriffen werden, auch wenn er zunachst - wie in China - etwa 
uber Berufsvereinigungen erfolgt. Demokratisierungstheoretiker wie Larry Dia
mond haben darauf hingewiesen, dass die Organisierung eines breiten Spektrums 
von Interessen eine wichtige Grundlage fur demokratischen Wettbewerb bildet 
(Diamond 1997; Schmitter 1997). 

Vereine, von autoritaren Regimen haufig als Bedrohung empfunden, haben 
keineswegs nur destabilisierende Wirkung, sondern tragen bei zur Ordnung der 
Gesellschaft und zur Regulierung von Konflikten zwischen Staat und den ver-
schiedenen sozialen Gruppen. Im westlichen Kontext wird den Interessengruppen 
eine offene, formelle mit- und einwirkende Rolle auf Politik und Offentlichkeit 
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zugewiesen. Eine solche Begriffsbestimmung ist, auf China bezogen, problema-
tisch, weil sie weder den Ablaufen im politischen System noch der politischen 
Kultur gerecht wird. Die beiden japanischen Entwicklungstheoretiker Shigetomi 
und Otsuka (2002) verwiesen auf die Verwurzelung zivilgesellschaftlicher Orga-
nisationen in Patron-KIient-Netzwerken wie den Clan- und Verwandtschaftsbe-
ziehungen. Vereine und Verbande iibernahmen in solch einer Kultur die Aufgabe 
der Ressourcenverteilung, wenn staatliche Institutionen dem wachsendem Bedarf 
nicht mehr gerecht werden konnten. Wurden sich die Interessenverbande in Chi
na als „pressure groups" gegeniiber dem Staat betatigen, die unabhangigen Inte-
ressen zur Durchsetzung verhelfen wollen, so wurden sie entweder nicht zugelas-
sen oder verboten werden. Nicht Druck auf den Staat, sondern Konsens und Kon-
sultation, wobei Zugestandnisse beider Seiten moglich sind, bilden den Rahmen, 
innerhalb dessen Interessengruppen in China sich derzeit bewegen kSnnen. Die 
fur Interessengruppen im westlichen theoretischen Kontext so wichtige Autono
mic und Willensbildung existieren in China bislang nicht. Daher kommen westli-
che Wissenschaftler immer wieder zu der Schlussfolgerung, fehlende Unabhan-
gigkeit vom Staat bedeute, dass von Interessengruppen nicht gesprochen werden 
konne. 

Einwirkung bezieht sich hier u. a. auf Diskussions- und Konsultationspro-
zesse, Public-Relations-MaBnahmen, Nutzung oder Bildung von sozialen Bezie-
hungen, bis hin zu gewaltlosem Widerstand, Korruption und Bestechung. In einer 
sich differenzierenden Gesellschaft kann eine Partei allein nicht alle wirtschaftli-
chen, technischen und gesellschaftspolitischen Fragen aufwerfen und losen. Sie 
muss sich in ihren Entscheidungen zunehmend auf Gruppen einstellen und ver-
lassen, die partikulare Ziele und Interessen vertreten. Dies bedeutet jedoch noch 
nicht, dass die Partei unter direkten Druck von „pressure groups" gerat. 

Wie oben dargelegt, hat die Herausbildung neuer gesellschaftlicher Schich-
ten und Akteure in China zur Entstehung neuer sozialer Gruppen gefuhrt. Neue 
Gruppeninteressen drangten zur Bildung von fimktionsfahigen Berufsverbanden 
bzw. Interessenvertretungsorganisationen. Ein Spezifikum dieser Entwicklung ist, 
dass die Mehrheit solcher Vereinigungen zunachst auf dem Lande entstand. Ein 
wesentlicher Grund daflir war, dass es fur die Landbevolkerung jahrzehntelang 
keine organisatorischen Kanale flir die Artikulation von Interessen und damit zur 
Kanalisierung von Konflikten gegeben hat. Durch Zerschlagung traditioneller 
Dorforganisationen (wie der Clans) und die Einbindung in kollektive Strukturen 
(Produktionsgruppen, -brigaden und Volkskommunen) versuchte die Partei ab 
den 1950er Jahren die Interessen der Bauernschaft auf ihr Entwicklungskonzept 
sowie auf die Interessen eines weitgehend abstrakten 'Kollektivs' zu reduzieren. 
Wo die Organisierung von gesellschaftlichen Interessen verboten ist, dort konnen 
sich Bedurfnisse und Forderungen von Gruppen nicht artikulieren. Die Folge ist, 
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dass sich Widerspruche und Konflikte in anderer Form ausdriicken: in spontaner 
Entladung von Unzufriedenheit, Kriminalitat, Vandalismus usw. 

2. / Vereinigungen und Verbdnde 

Dass die Organisationsinitiative vom landlichen Raum ausgeht, zeigt sich nicht 
nur an der Vielzahl unternehmerischer Vereinigungen auf dem Land, sondern 
auch in der Wiederbelebung traditioneller Organisationen. So bildeten sich auf 
lokaler Ebene unabhangige oder semiunabhangige Organisationen wie Lands-
mannschaften, Clans, religiose Vereinigungen (Untergrundkirche), Geheimge-
sellschaften, Berufsverbande, autonome Ktinstlervereinigungen usw. In den Stad-
ten begannen sich Bauern auf der Grundlage gleicher Interessen ebenfalls zu 
solchen traditionellen (und inoffiziellen) Organisationen und Interessenvereini-
gungen zusammenzuschlieBen, vornehmlich zu Landsmannschaften und Bettler-
banden bis hin zu kriminellen Vereinigungen mit mafiaahnlichen Strukturen, die 
Unternehmen betreiben, Schutzgelder und StraBengebuhren einfordern und teil-
weise relativ groBe Gebiete kontrollieren (Hu 1994: 2). Wie weit das geht, zeigt 
eine Untersuchung iiber zugewanderte StraBenhandler in Peking, die landsmann-
schaftlich organisiert sind: Auf dem Tianwaitan-Markt in Peking z. B. stammten 
Anfang der 1990er Jahre 70 % der Handler aus Yiwu in der Provinz Zhejiang. 
Sie kontrollierten nicht nur einen GroBteil des GroBhandels mit kleinem Alltags-
bedarf, sondern waren auch als Interessenverband organisiert. Solche Lands
mannschaften beziehen meist gleiche Wohnquartiere und bilden auf diese Weise 
relativ geschlossene Migrantengemeinschaften (Shi 1992: 37). 

Die informelle Organisation reicht bis in den geschaftlichen Bereich hinein. 
So bilden sich z. B. Vereinigungen von Privathandlern, die zum Mittel kollekti-
ver Abwanderung von einem Markt in einen anderen greifen, urn sich gegen 
Schikane und Schropfung durch Verwaltungsbeamte zu wehren. Vorreiter sind 
hierbei bauerliche Handler. Selbst (illegale) Gewerkschaften der Wanderarbeiter 
sind entstanden, die Streiks und Demonstrationen organisieren (Hu 1994: 1). Wie 
in anderen Entwicklungslandern auch, fuhrte die Zersplitterung der Bauern in den 
Stadten zur spontanen Bildung von Vereinigungen auf der Grundlage lokaler, 
ethnischer oder berufsm^Biger Herkunft. 

Autonome Organisationen dieser Art weisen darauf hin, dass es ein wach-
sendes Bedtirfnis der Landbevolkerung nach autonomen Interessenvereinigungen 
gibt. Weil sie illegal sind, vermogen sie indessen nicht direkt Einfluss auf den 
Staat auszutiben. Dieser gerat aber zunehmend unter Druck, derartige Interessen
vereinigungen zuzulassen, um Kontrolle dariiber ausiiben und deren Tatigkeit 
gegenuber kriminellen Handlungen abgrenzen zu konnen. Die Grtindung wissen-
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schaftlicher, beruflicher, fachlicher, ktinstlerischer oder von Hobbyvereinen bzw. 
Vereinigungen ist seit den 1980er Jahren gesetzlich erlaubt, sie sollen jedoch 
staatlicher Kontrolle unterworfen sein (Renmin Ribao 09.11.1989). Vorausset-
zung ist, dass eine offizielle Stelle den formalen Antrag auf Anerkennung eines 
Vereins stellt und zugleich die formelle Schirmherrschaft ubernimmt. Da diese 
Institutionen mit der Schirmherrschaftsubernahme auch die Funktion eines Auf-
sichtsorgans ausuben, ihre Leitungen fur Fehlverhalten der Vereinigung zur Ver-
antwortung gezogen werden konnen, sind die Ersteren nur dann dazu bereit, 
wenn sie Vorteile daraus Ziehen konnen oder aber aufgrund personlicher Bezie-
hungen. 

Zielsetzung bzw. Form der Griindung sowie die Anbindung an eine staatli-
che Organisation zeigen, dass es vielfaltige Verwebungen zwischen diesen Ver
einigungen und dem Staat (der Partei) gibt. In der Regel bemuhen sich Vereini
gungen, namhafte Funktionare fur eine Ehrenmitgliedschaft oder als Berater zu 
gewinnen, im Interesse politischer Protektion und sozialer Anerkennung. 

Zwar kann dadurch die Interessenunabhangigkeit beeintrachtigt werden. 
Doch nicht die „pressure group" ist intendiert, sondern die guanxi-Gmppe, die 
Probleme und Konflikte nach dem Patronageprinzip lost. Daraus darf aber nicht 
geschlossen werden, dass Verbande und Vereinigungen primar die Interessen von 
Partei und Staat vertreten. Es war der durch Ausweitung des Marktes, durch 
politische Liberalisierung und durch wachsende Autonomic der Gesellschaft 
entstandene gesellschaftliche Druck, der die Zulassung von Vereinigungen, auch 
spontan von unten gebildeten, erzwang. Und in einer Gesellschaft, in der die 
unabhangige Existenz von politischen oder organisatorischen Parallelstrukturen 
nicht erlaubt ist, sind Interessenvertretung und Teilnahme an Verhandlungspro-
zessen zwischen Staat und Interessengruppen ohne solche Verwebungen nicht 
moglich. Die chinesische „bargaining society" bedarf, im gegenwartigen Zustand, 
einer solchen Verflechtung, weil zum einen nur so ein gewisses Mali an Partizi-
pation gesellschaftlicher Gruppen ermSglicht wird (Lampton 1992). Zum anderen 
konnen Vereine uber die ihr vorgeordnete staatliche Tragerorganisation Einfluss 
auf die Politik nehmen. 

Ende 2001 soil es bereits 230.000 offiziell registrierte nichtstaatliche Verei
nigungen gegeben haben (Ding Yuanzhu 2003: 235). Das flir die Registrierung 
zustandige Ministerium fur Zivilverwaltung nennt fur 2003 allerdings die Zahl 
von 133.340 registrierten Vereinen, davon zahlen 37.638 zu Berufs- und Fach-
verbande, 39.149 zu Branchenverbande, 37.968 sind Wissenschaftliche Vereini
gungen, 17.284 fachubergreifende Organisationen, 1.268 Stiftungen und 33 Ver
eine mit Mitgliedern aus Hongkong, Macao oder dem Ausland. Diese Statistik 
umfasst indessen weder lokale Vereinigungen noch die viele Millionen zahlenden 
bauerlichen Fachvereinigungen (Renmin Ribao, 19.04.2004). Vereine und Orga-
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nisationen unterhalb der Kreisebene werden in der Regel iiberhaupt nicht erfasst, 
weil eine Anmeldung nicht unbedingt erforderlich ist. 

Von der Funktion her lassen sich Vereinigungen zum Erfahrungsaustausch 
und Hobbyvereine, solche zur Verfolgung gemeinsamer wirtschaftlicher oder 
sozialer Interessen (Unternehmens- oder Branchenvereinigungen, Vereine mit 
sozialen Zielsetzungen oder NGOs), zur Einbindung gesellschaftlicher Gruppen, 
wie die Unternehmer- oder Selbstandigenverbande, offizielle religiose Vereini
gungen u. a., zur Verfolgung staatlicher Interessen gegenuber auswartigen Institu-
tionen oder Personen (wie die von staatlicher Seite gegrtindeten Vereinigung der 
Auslandschinesen, Gesellschaften fiir Verwandte von Taiwanesen oder die 
Freundschaftsgesellschaften) sowie solche zur Akquirierung zusatzlicher Fi-
nanzmittel oder zur Durchfuhrung unabhangigerer Tatigkeiten, wie die von staat-
lichen Institutionen gegrtindeten Gesellschaften fur Wissenschaft und Technik, 
unterscheiden. 

Bei den verschiedenen Organisationen muss zwischen den guanban-
Organisationen, deren Leitungen von Partei- und Staatsstellen ernannt und deren 
Finanzmittel vom Staat zugewiesen werden; den 6a«gwaft-Organisationen, deren 
Leitungen aus Institutionen stammen, denen die banguan-EmhQit zugeordnet ist 
und deren Finanzen vom Staat zugeteilt wurden oder eigenbeschafft sind und 
drittens den mw&aw-Organisationen, die - mit behordlicher Genehmigung - auf 
Vorschlag von unten gegriindet wurden und finanziell selbstverantwortlich agie-
ren, differenziert werden (Wang/She/Sun 1993: 72 ff.). 

Richtig ist, dass alle diese Organisationsformen unter der Aufsicht von Par
tei und Staat arbeiten und nicht als unabhangige Institutionen begriffen werden 
konnen. Ihre Zielsetzung und ihr Wirken unterliegen behordlicher Kontrolle. 
Dies schlieBt jedoch nicht aus, dass die genannten Organisationen Vermittler-
funktion zwischen Partei/Staat und ihren Mitgliedern einnehmen und uber einen 
gewissen Spielraum verfugen. 

Die zunehmende Trennung von offentlicher und privater Sphare, der Rtick-
zug des Staates aus einer Vielzahl gesellschaftlicher Teilbereiche, wenn bislang 
auch noch weitgehend aus der Okonomie, gibt solchen Vereinigungen grofieren 
Handlungsspielraum, erweitert das AusmaB an Autonomie und schafft ein artiku-
liertes gesellschaftliches Gegengewicht gegenuber staatlichem Handeln. Es ist 
der These Dings zuzustimmen, dass iiber Vereinigungen und Interessengruppen 
die Gesellschaft Staat und Partei infiltriert und damit Wandlungsprozesse in 
Gang gesetzt werden, ein Faktor, der im Prozess osteuropaischer Veranderung 
eine wichtige Rolle gespielt hat. Der Doppelcharakter der Vereinigungen zeigt 
sich darin, dass sie einerseits iiber zahllose Faden mit den Partei- und Staatsstruk-
turen verwoben sind, bis hin zu einer Art von 'institutionellem Parasitismus', d. 
h. der Interessen- und Finanzanbindung an Staat/Partei; andererseits konnen 
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partei- und staatsnahe Institutionen durch diese Organisationen unterwandert und 
verandert werden. Auf diese Weise, so Ding, begannen gesellschaftliche Krafte 
Staat und Partei zu infiltrieren. Ding kritisiert zu Recht, dass das Konzept der 
Zivilgesellschaft diesem Doppelcharakter nicht gerecht wird, weil es von einem 
Antagonismus Staat-Gesellschaft ausgeht und Verwebungen zwischen beiden 
nicht aufzudecken vermag (Ding 1994: 298 ff). 

Da parallele politische Strukturen (noch) nicht toleriert werden, kann die Al
ternative zunachst nur darin bestehen, unabhangige gesellschaftliche Aktivitaten 
zu verfolgen, die den Staat politisch nicht herausfordern (McCormick/Su/Xiao 
1992: 192). Die zunehmende Autonomic der Wirtschaft gegentiber dem Staat 
und der damit einhergehende soziale Wandel werden den Raum autonomer 
Gruppen weiter anwachsen lassen. 

2.2 Issue-Groups, NGOs und GONGOs 

Als klassisches Element der Zivilgesellschaft gilt der Bereich der nichtstaatlichen 
Organisationen mit Ausrichtung auf politischer Partizipation. Die Popularisie-
rung des westlichen Begriffs der NGOs als ein zentrales Element der Zivilgesell
schaft wurde vor allem durch die IV. Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 vo-
rangetrieben. Zwar wurden die Veranstaltungen der internationalen NGOs nach 
Huairou, einem Vorort von Peking, ausgelagert. Die Regierung realisierte aber 
die uberaus starke internationale Prasenz von NGOs und reagierte mit der Auf-
wertung von zivilgesellschaftlichen Akteuren. Seither werden selbst parteinahe 
Massenorganisationen wie der staatliche Frauenverband in die Kategorie der 
nichtsstaatlichen Organisationen eingeordnet. Verstandlicherweise wird daher der 
Begriff NGO in China heftig diskutiert. 

Allerdings gab es auch schon vor der „NGOisierung der Weltpolitik" (Alt-
vater/Brunnengraber 2002: 8) und der Popularisierung des Konzeptes der Zivil
gesellschaft 'nichtstaatliche' Initiativen, die zum Teil der westlichen Fokussie-
rung des Konzeptes auf eine stark politisch ausgerichtete Schaffung einer kriti-
schen Offentlichkeit entsprachen. Die koreanische wie auch die chinesische Ent-
wicklung verbindet eine Wellenbewegung von politischen Widerstandsbewegun-
gen in den 1980er Jahren hin zu legalen, inkorporierten und politisch eher neutra-
len Wohlfahrtsinitiativen. Ahnlich wie in Siidkorea entstanden in China wahrend 
der 1980er Jahre vor allem in den urbanen Zentren zahlreiche Initiativen, die sich 
fur politische Mitbestimmung und eine freie Presse engagierten. Dartiber hinaus 
kam es ab 1985 zu einem regelrechten Boom von nichtstaatlichen Aktivitaten als 
Reaktion auf die negativen sozialen Auswirkungen der wirtschaftlichen Reform-
politik. So organisierte z. B. die Frauenforscherin Li Xiaojiang 1985 das erste 
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nichtstaatliche Symposium in Zhengzhou, welches sich kritisch mit bestehenden 
Dogmen zur geschlechtlichen Gleichberechtigung und der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit auseinandersetze (Sausmikat 1995: 23). In diese Zeit fallen auch die 
ersten Grlindungen von telefonischen Beratungszentren, die spater in den 1990er 
Jahren als namhafte NGOs aufsteigen sollten. 

Wie wir jedoch wissen, beendete das radikale Vorgehen der chinesischen 
Regierung 1989 gegen die demonstrierenden Studenten die Entwicklung einer 
politisch kritischen Gegenoffentlichkeit auBerhalb des Staates. Seither sind die 
Bestrebungen der Regierung, politisch kritische Stimmen in den Politikprozess 
zu integrieren, kontinuierlich gewachsen. Seit 1995 ist auch der Begriff der 
Nichtregierungsorganisation im alltaglichen Sprachgebrauch seiner politisch 
destabilisierenden Konnotation enthoben. Dies lag u. a. daran, dass der Trend 
weg von Staatsftirsorge und hin zu Privatinitiativen oder Wohlfahrtseinrichtun-
gen als Losung der zukunftigen sozialen Probleme angesehen wird. Im Herbst 
2000 fand eine internationale Konferenz zur Entwicklung von NGOs an der 
Qinghua-Universitat in Peking statt. Hier wurde das Ziel chinesischer NGOs aus 
der Regierungsperspektive offen dargelegt: NGOs sollen als Wohlfahrtsinitiati-
ven an die Stelle traditioneller Wohlfahrtseinrichtungen treten. Sie sollen, so war 
es in den ersten Regulierungen fiir NPOs vorgesehen, „Non-Profit-Dienst-
leistungen anbieten konnen, die von Unternehmen, sozialen Organisationen, 
sozialen Kraften oder Privatpersonen fmanziell unterstutzt werden".2 Sie dienen 
vornehmlich der Mobilisierung der sogenannten 'sozialen Krafte' zum Zwecke 
der Substituierung der Regierung im Bereich der sozialen Wohlfahrt und dariiber 
hinaus der Verschlankung der Burokratie. Negativ formuliert heifit dies, dass 
viele NGOs zu Versorgungsinstitutionen von pensionierten oder entlassenen 
Regierungskadern und als institutionelle Vehikel zur Beantragung von internatio-
nalen Fordergeldern missbraucht werden konnen.3 Ein 2002 international bekannt 
gewordener Skandal war z. B. die Veruntreuung von zwolf Mio. US$ Spenden-
geldern durch das Project Hope, gegrundet und verwaltet durch die Kommunisti-
sche Jugendliga. Dieses Projekt sollte mittellosen oder armeren Familien die 
Ausbildung ihrer Kinder durch die Erstattung der Schulgebuhren ermoglichen. 
Solche Skandale bringen naturlich viele der staatlich organisierten GONGOs in 
Misskredit. Richtig ist, dass es in China wie in anderen asiatischen Staaten das 
Kuriosum von 'staatlichen NGOs' gibt. Diese Organisationen werden von staatli-
chen Behorden als NGOs gegrundet, urn (offiziell) als Transmissionsriemen in 
die Gesellschaft hineinzuwirken. 

2 Artikel 2 der „Bestimmung uber Anmeldung und Verwaltung gesellschaftlicher Vereinigungen", 
abgedruckt in China Development Brief, A million flowers bloom; on is weeded out, Vol. II, Nr. 4, 
Marz2000: 12. 
3 Interview mit dem Direktor von China Development Brief im Sommer 2000. 
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Die Hoffhung auf private Initiative wird jedoch durch die komplizierten An-
tragsbedingungen zur Grundung von NGOs konterkariert. Private Initiativen 
sollen in rechtsfahige Korperschaften uberfuhrt werden. Fur die chinesischen 
NGOs gilt, was auch fur Vereinigungen Vorschrift ist: Keine soziale Organisati
on oder Vereinigung kann sich ohne die Genehmigung durch das ortliche Buro 
des Ministeriums fur Zivile Angelegenheiten (und durch die Anbindung an eine 
Tragereinheit) akkreditieren (Saich 2000: 129). Die Bedingung, eine Tragerein-
heit zu finden, die am Ende Kosten und Verantwortung tragen soil, die aber auch 
alleine befugt ist, Spendengelder einzutreiben, blockiert kleinere Gruppen und 
Interessenverbande. Dariiber hinaus sind die NGOs verpflichtet, sich durch die 
Kontrollinstanz des zentralen 'Buros fur die Verwaltung von Vereinen' verwalten 
zu lassen und keine regionalen Buros zu eroffnen, wodurch eine horizontale 
Ausbreitung von Grassroot-Organisationen so gut wie unmoglich ist. Die hori
zontale Vernetzung der NGO-Institutionen sollte durch die 1998 uberarbeitete 
Bestimmung liber Anmeldung und Verwaltung gesellschaftlicher Vereinigungen 
verhindert werden. Daher werden oft nationale Wohlfahrtseinrichtungen wie z. B. 
der nationale Frauenverband zur dominanten Tragereinheit, unter der sich neu 
gegrundete Institutionen sammeln (Saich 2000: 132) 

Die Abhangigkeit von den Tragerorganisationen bringt es auch mit sich, 
dass die Organisationen von der politischen Stabilitat des Partners abhangig sind. 
Fallt dieser z. B. in Ungnade, so ist die Organisation von der SchlieBung bedroht. 
So geschehen im Fall des Diskussionsclubs von Wang Yanhai zum Thema Ho
mosexuality. Wang Yanhai arbeitete im Institut fur Gesundheitserziehung. Als 
der Koordinator im Gesundheitsministerium entlassen wurde, geriet Wang unter 
Druck. Er grtindete seine eigene NGO Aizhi-Aktionsgruppe (Liebeswissen Akti-
onsgruppe), der allerdings 2002 die Registrierung entzogen wurde, da Wang 
vorgeworfen wurde, er habe durch eine Internetmeldung internes Material' of-
fentlich gemacht. Wang hatte Dokumente des Henaner Gesundheitsbtiros verof-
fentlicht, aus denen hervorging, dass der Regierung schon seit Mitte der 1990er 
Jahre die Dringlichkeit der AIDS-Problematik bekannt war, dass sie jedoch keine 
entsprechenden Maftnahmen zur Eindammung und Aufklarung einleitete. 

2.3 Der Charakter von NGOs 

Wie unsere Darlegungen verdeutlichen, gibt es unterschiedliche Wege, NGOs zu 
griinden. Wir konnen grundsatzlich zwischen folgenden drei Griindungstypen 
unterscheiden: Diejenigen durch Partei- oder Regierungsinstanz initiierten, 
Grtindungen von Akademikern oder Spezialisten fur ein thematisches Feld (pro-
fessionelle und akademische Vereinigungen) sowie spontan aus Einzelaktionen 
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und Burgerinitiativen entstandene Gruppen, aus denen sich spater Griindungen 
von Vereinigung mit Anbindung an einen staatlichen Trager entwickelten. 

Des Weiteren zahlen auch Handelsvereinigungen und Stiftungen zu den so-
zialen Organisationen. Ebenso variieren auch die Ziele und Funktionen der Ver-
einigungen und NGOs stark voneinander. So kann man folgende Funktionen 
unterscheiden: Awareness raising und Anwaltschaft (AIDS-Gruppen, Umwelt-
gruppen, Migrantengruppen, Homosexuellengruppen), Erziehungs- und Aufkla-
rungsfunktion (chinesisches Rotes Kreuz, Aufklarungsgruppen fur Prostitutierte), 
Lobbyarbeit (unabhangige Zeitungen, Verbraucherschutzer, Frauen/Migranten-
gruppen), Dienstleister (Rechtsberatungszentren, Wohlfahrtseinrichtungen, Poli-
tikberatung), Imageforderer (Menschenrechtsvereinigungen der Partei) sowie 
Beratung und Vernetzung (Hotlines, Rechtsberatungszentren). 

Der generelle Eindruck, chinesische NGOs seien regierungs- und weisungs-
abhangige Marionettenorganisationen, kann bei der Vielzahl an Initiativen nicht 
mehr aufrechterhalten werden. Es ist z. B. moglich, uber die Legitimierung als 
'Wohlfahrtsorganisation' einen relativ autonomen Raum zwischen Staat und 
Opposition aufzubauen. Dadurch konnen sich regionale Zweige nationaler Verei-
nigungen mitunter der Kontrolle durch den Staat entziehen und eigene regionale 
Projekte, internationale Kontakte, eine eigene Identitat und ein eigenes Problem-
bewusstsein entwickeln. Es gibt eine Vielzahl von Initiativen, die sich spontan 
bilden und die zunachst ohne jegliche finanzielle Unterstiitzung von Seiten des 
Staates oder internationaler Geldgeber entstanden sind. Es existieren Vereinigun-
gen zum Konsumenten- und zum Energieressourcenschutz, zur Drogenberatung, 
und auch zur politischen Aufklarung (z. B. zu Dorfwahlen). Seit 1998 konnte 
sich eine nationale Vernetzung von uber 600 chinesischen lokalen NPOs unter 
der Leitung der China Association of Science Foundation (CASF) herausbilden. 
Besonders bemerkenswert sind die professionellen Vereinigungen, die sich fur 
politische Reform und Demokratisierung einsetzen. Sie sind gering an der Zahl, 
doch sie erweitern das Spektrum der Umwelt- und Sozialvereinigungen um die 
direkte politische Dimension. Das World and China Institut von Li Fan ist so ein 
Beispiel: Er fuhrt zusammen mit einem Team Evaluationen der Dorfwahlen 
durch, verfasst Handbucher zur Durchfuhrung der Wahlen und setzt sich fur die 
Anhebung der Wahlen auf hohere Ebenen ein. 

Die Bindung an die staatliche Tragereinheit muss dariiber hinaus - wie oben 
bereits verdeutlicht - nicht immer von Nachteil sein, sondern kann auch zu posi-
tiven Rtickkopplungseffekten auf die staatliche Politik fuhren. So ist es z. B. dem 
MAPLE Women's Psychological Counseling Center zusammen mit dem Frauen-
rechtsberatungszentrum der Peking Universitat, der Tragereinheit, gelungen, ihre 
Erkenntnisse uber hausliche Gewalt und die rechtliche Unsicherheit von Migran-
tinnen in das neue Heiratsgesetz der VR China mit einflieiten zu lassen. Ein ande-
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res Rechtsberatungszentrum, das Zentrum fur legale Hilfestellung fur Umweltres-
sourcenschutz, setzt sich z. B. fur die Rechte der Bewohner der vom Abriss be-
drohten Altstadtwohnquartiere in Peking ein. Wie bei diesem Beispiel lassen die 
Organisationsnamen oft keinerlei Riickschlusse auf die tatsachlichen Tatigkeiten 
zu. In Kooperation des an die Universitat angebundenen Beratungszentrums mit 
externen Rechtanwaltskanzleien und durch einen eigenen Rundbrief konnte die
ses Zentrum erfolgreich zur Verbreitung eines erweiterten Umweltbegriffes bei-
tragen. Daneben entstehen aber auch zahlreiche unregistrierte NGOs - 1996 
schatzte man die Anzahl dieser NGOs auf 20.000 (Saich 2000: 136). Viele Bera-
tungseinrichtungen starteten als Hotlines (so auch die beiden oben genannten 
Beispiele) - insgesamt soil es gegenwartig in China liber 2000 eingerichtete Hot
lines geben. 

Trotz der Anbindung an eine Tragereinheit ist es offenbar fur die Ratsu-
chenden besonders wichtig zu wissen, dass es keine direkte Verbindung zu den 
staatlichen Massenorganisationen gibt. Die Atmosphare des Vertrauens in einem 
anonymen Bereich, der sich der direkten staatlichen Kontrolle entzieht, eroffhet 
einen individuellen, privaten Raum ohne gesellschaftliche und moralische Zwan-
ge. In dieser Ungebundenheit der Einrichtungen liegt das entscheidende Potenzial 
fur den Erfolg. So berichtet z. B. Long Sihai, der Direktor des Legal Counselling 
Centre for Women and Children in Xishuangbanna, dass die Beratungen beim 
Frauenverband nicht mit den Beratungen im Zentrum vergleichbar seien. So 
wurde eine Frau, die sich scheiden lassen wolle, vom Frauenverband oft fur die 
gescheiterte Ehe kritisiert, wahrend die Frauen im Zentrum moralische Untersttit-
zung fanden, praktische Ratschlage und Hilfe erhalten konnten. Dieses Zentrum 
ging auf eine Initiative des lokalen Frauenverbandes und des Justizbtiros zurtick. 
Die Unabhangigkeit konnte bislang - wie auch in anderen Fallen - nur durch die 
Untersttitzung durch auslandische Stiftungen, hier des britischen Funds Save the 
Children, gewahrt werden. 

2.4 Fallbeispiele 

Abgesehen von Beratungszentren gibt es immer mehr Initiativen, die in sich 
sowohl Lobbyarbeit, Aufklarung als auch Servicefunktion verbinden. Zwei wich-
tige Zweige dieser Initiativen sind die Bereiche Migrantenproblematik und Um-
welt. Xie Lihua, ehemalige Korrespondentin fur die Zeitung Chinas Frauen und 
vormals bei der Propagandaabteilung der Volksbefreiungsarmee tatig, wurde 
1990 in ein kleines Dorf nach Hebei gesandt, um eine Frauenheldin zu portratie-
ren, die mit uberdurchschnittlicher Hingabe fur ihren gelahmten Mann sorgte und 
ihm tiber Jahre hinweg die Treue hielt. Xie realisierte, dass sie diesen Propagan-
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daauftrag angesichts der harten Realitat dieser Frau nicht ausfiihren konnte. Sie 
schrieb stattdessen eine scharfe Anklage gegen tiberkommene traditionelle Mo-
ralstandards, die sich an den klassischen Standardbiographien orientieren wtirden 
und betitelte ihren Aufsatz mit „Ist dies geistige Zivilisation oder feudale Igno-
ranz?" Hierflir erntete sie harsche Kritik. Ihr wurde vorgeworfen, die Tugenden 
von herausragenden Frauen zu beschmutzen und die Realitat zu verzerren. 

1993 griindete sie zusammen mit ehemaligen Kolleginnen die Zeitschrift 
Forum fur landliche Frauen, die vom staatlichen Frauenverband verwaltet wird. 
Sie ist ein wichtiges Gegenbeispiel flir den Erfolg von Privatinitiativen, die mit 
Hilfe von nationalen Korperschaften wie dem Frauenverband einen Raum be-
grenzter Autonomie schufen. Xie bemangelte, dass sich keine der 44 Frauenzeit-
schriften in China mit den Problemen von Frauen auf dem Lande auseinanderset-
ze. Besonders schockierend war flir Xie die auf dem Land iiberaus hohe Suizidra-
te. China sei das einzige Land auf der Welt, in dem die weibliche die mannliche 
Suizidrate ubersteige. Xie hat sich zur Aufgabe gemacht, Erziehungsarbeit auf 
dem Land zu leisten und gleichzeitig den Frauen die Gelegenheit zu bieten, sich 
uber diese Zeitschrift auszutauschen. Seit April 1999 liegt nun auch der erste 
Untersuchungsbericht zu landlichen Selbstmorden von Frauen vor, dessen He-
rausgeberin Xie Lihua ist. Hierflir wurde die Reihe Berichte uber die Probleme 
landlicher Frauen, deren Herausgeberin Xie Lihua ist, gegriindet. In einer zwei-
ten Reihe des Forums fur landliche Frauen erschienen im Marz 1999 anlasslich 
des fiinfjahrigen Bestehens des Forums vier Bucher zur Land-Stadt-Migration, zu 
Rechtsstreitigkeiten, Frauengesundheit und zur Karriereplanung. 2002 erschien 
die letzte Anthologie, die gezielter als die bisherigen Publikationen die Probleme 
der Frauen auf dem Land aufgreift und zu einer nationalen Debatte fiihrte 
(Xie/Han 2002). 

Im Umweltbereich scheint es am schwierigsten zu sein, Aufklarungs- und 
Lobbyarbeit zu leisten, obwohl es in diesem Bereich die ersten von internationa-
len Geldgebern fmanzierten und von der chinesischen Regierung genehmigten 
NGOs gab (Friends of Nature 1994, Global Village Peking 1996 u. a.). Entgegen 
den Einschatzungen der US-Botschaft, die der chinesischen Regierung eine iiber
aus positive Einstellung gegenuber Umweltorganisationen bescheinigt, sind diese 
Organisation auf reine Dienstleistungs- und Erziehungsaufgaben beschrankt. 
Journalisten konnten bisher kaum einen Umweltskandal iiber die Medien aufkla-
ren, dazu kommt, dass es fur Rechtsanwalte nicht lukrativ ist, Umweltstinder zur 
Rechenschaft zu Ziehen. Jim Harkness vom WWF China weist in einem Inter
view darauf hin, dass es zwar eine Vielzahl von Einzelinitiativen gibt und das 
Interesse vor allem unter der jiingeren, stadtischen und relativ wohlhabenden 
Bevolkerung sehr grofi sei. Es habe sich aber noch keine 'Bewegung' wie in 
Japan oder auch in Europa herausgebildet. Dartiber hinaus gibt es im Vergleich 
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zu anderen Bereichen relativ wenige Umweltorganisationen. Dies liegt einerseits 
daran, dass die Konkurrenz um Ressourcen in diesem Bereich besonders grofi ist 
und die Anbindung an das Umweltministerium nicht immer fur sinnvoll erachtet 
wird. Andererseits erscheint Organisation in diesem Bereich als gefahrdet, da 
Umweltschutz (ahnlich wie Menschenrechte) immer noch ein politisch relativ 
sensibles Thema darstellt. Die Probleme sind vorrangig politischer Natur, da z. 
B. zu wenig positive Anreize geschaffen werden, um Umweltschutzinitiativen zu 
belohnen. Auch gibt es wie in anderen Entwicklungslandern das Problem, dass 
Regierungsinitiativen zum Umweltschutz zumeist den Regierungsmafinahmen zur 
Armutsreduzierung zuwiderlaufen. Dennoch muss man anerkennen, dass China 
als erstes Land eine eigene Agenda 21 formuliert hat. Die meisten Umweltinitia-
tiven in China unterstehen der China State Environmental Protection Agency 
(SEPA), die den Rang eines Umweltministeriums einnimmt. 

Bemerkenswert ist, dass es die chinesischen Wissenschaftler und NGO-
Angehorigen selbst sind, die die allzu optimistischen Hoffnungen der amerikani-
schen und europaischen Chinawissenschaftler dampfen. Jtingste Aufsatze chine-
sischer Wissenschaftler greifen jedoch die wenigen kritischen Forschungen eini-
ger Amerikaner auf, um vor allem auf die finanzielle Abhangigkeit chinesischer 
NGOs von auslandischen Stiftungen und Unternehmen hinzuweisen (80-90 % der 
chinesischen NGOs werden von internationalen Geldgebern finanziert). Eine 
„vollstandige Unabhangigkeit", so Wang, wtirde in keinem Land der Erde exis-
tieren, und der „mystische Schleier", der der Zivilgesellschaft vor einiger Zeit 
verliehen worden sei, sei als solcher enttarnt worden. Die Masse an registrierten 
Organisationen, so Wang, beweise noch lange nicht die Existenz einer Zivilge
sellschaft, viele NGOs wiirden vom marktwirtschaftlichen Konkurrenzkampf 
erfasst und entwickelten sich zu undemokratischen, auf Eigennutz abzielende 
Organisationen. Unabhangigkeit sei nur garantiert, wenn die Finanzquellen priva-
ter Natur seien und die Aktionen im Geiste des Altruismus stattfanden (Wang 
Shaoguang 2002). 

Ahnlich wie in anderen asiatischen Landern ist auch in China die Gesetzes-
und Finanzlage der Organisationen auBerst problematisch. Teilweise werden die 
Organisationen noch als Hort fur zivilen Ungehorsam betrachtet und unterliegen 
strengeren Regulierungen als die Privatwirtschaft. Die Auflosung durch die poli-
tischen Autoritaten ist sowohl in China, als auch in Korea, Thailand, Vietnam 
und Indonesien jederzeit ohne Begrtindung moglich. Auch die Besteuerung die-
ser Organisationen ist selbst innerhalb der Lander nicht einheitlich geregelt. Da 
in China z. B. die meisten Organisationen als Non-Profit-Organisationen einge-
tragen sind, durften zumindest formell die Einnahmen nur aus Spendengeldern 
bestehen. Dennoch mtissen auch die NGO ganz normal Steuern zahlen. Daruber 
hinaus konnen Spendengelder nicht wie in anderen Landern ublich abgesetzt 
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werden. Nach dem offentlichen Wohlfahrtsgesetz und den Stiftungsvorschriften 
sind Spenden zwar theoretisch nur gering zu besteuern, in der Praxis muss dies 
aber von Fall zu Fall ausgehandelt werden. Die unklare Besteuerungspraxis fiihrt 
dazu, dass Rticklagen gebildet werden, schlechte Transparenz innerhalb der Or-
ganisationen vorherrscht und es zu Unterschlagung, Korruption und Spannungen 
innerhalb der Organisationen kommt. Dartiber hinaus besteht in vielen Organisa-
tionen ein Mangel an interner Demokratie, die Fuhrungsstrukturen sind oft sehr 
hierarchisch gepragt. 

Bestehende Probleme und Mangel bei der Implementierung chinesischer 
NGOs werden in einem Aufsatz von Yu Keping offen benannt. Darin wird deut-
lich, dass die Entstehung einer 'kritischen Offentlichkeit', die sich unabhangig 
von fmanzieller Zuwendung des Staates in einem geschtitzten legalen Rahmen 
und frei von restriktiven Eingriffen seitens der Partei oder des Staates entwickeln 
kann, als ideales Ziel definiert wird. Die Demokratisierung der chinesischen 
Gesellschaft wird, wie Yu definiert, abhangen von effektiven MaBnahmen, die 
die Unabhangigkeit, Selbstverwaltung und Eigenstandigkeit von politischen und 
sozialen Vereinigungen und Organisationen starken (Yu 2003: 28-34). 

Die groBte Herausforderung fur chinesische NGOs besteht nun vor allem 
darin, sich von der Abhangigkeit von auslandischen Spendengeldern zu emanzi-
pieren und ihre Wirkungsmacht im Hinblick auf eine aufgeklarte und kritische 
Offentlichkeit, die Veranderung von Strukturen oder die Implementierung von 
Gesetzen zu entfalten. 

3 Politische Dienstleister, Berater und Aufklarer4 

Im Laufe der 1980er und 1990er Jahre entstanden Arbeitsgruppen zu verschiede-
nen, vorrangig wirtschaftlichen Sachfragen, die sich im Verlauf der Reform aus-
differenzierten und die Form von „Think Tanks " annahmen. Diese Zusammen-
schlusse von Akademikern und Politikberatern greifen zunehmend auf die Exper
tise von unabhangigen Beratern und Fachleuten zurtick. Dartiber hinaus entstan
den in den 1990er Jahren Subgruppen innerhalb etablierter Think Tanks, die sich 
vorrangig mit sozialen Themen wie z. B. der Frage nach sozialer Gerechtigkeit 
auseinander setzten. In der politikwissenschaftlichen Forschung spricht man 
daher vor allem in Hinsicht auf Transformationslander von „Ideenagenturen" 
(Stone 1998: 7, 15), die als Indikator fur komplexere Wirtschafts- und Gesell-
schaftssysteme betrachtet werden konnten. Gellner unterscheidet zwei Kategorien 
von Think Tanks, wobei die einen „kundenorientiert" Politikforschung betreiben, 

4 Vgl. dazu Derichs/Heberer/Sausmikat 2004. 
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die anderen als Non-Profit-Unternehmen sich vorrangig der Forschung und nicht 
der Politikberatung widmen (Gellner 1995: 33). 

Meist vereinigen die chinesischen 'unabhangigen' Beratungsinstitute aber 
beide Funktionen in sich. Ein Beispiel ist das Unirule Institute of Economics. 
Mitglieder dieses Beratungsinstituts umfassen sowohl Angehorige aus der Regie-
rung, den Universitaten als auch Unternehmensberater. Finanziert wird dieses 
Institut durch internationale Geldgeber und Einnahmen aus dem Beratungsge-
schaft. Einer der fimf Grunder dieses Instituts, Mao Yushi (1929), arbeitete vor-
mals in dem staatlichen Think Tank der Akademie der Sozialwissenschaften, und 
betatigte sich als Berater fiir Energiequellen in Afrika. Mao sowie die meisten 
Grunder dieses Instituts bauen auf alten Netzwerken innerhalb der politischen 
Elite auf, die nicht nur Schutz, sondern auch die Diffusion ihrer Expertisen in den 
politischen Entscheidungsprozess implizieren. Neben der okonomischen For
schung veranstaltet das Institut regelmaBig Symposien u. a. zu den Themen Um-
weltschutz, Dorfautonomie und soziale Wohlfahrt. Diese Symposien dienen wie-
derum der Politikberatung. 

Durch die Hilfeleistung auslandischer Stiftungen, alien voran der Ford-
Stiftung und dem National Endowment for Democracy (NED), war es moglich, 
einen 'nichtstaatlichen' Raum zu schaffen, in dem sich die vereinzelt agierenden 
Intellektuellen institutionell selbststandig machen konnten, ohne auf die notwen-
digen Tragerorganisationen angewiesen zu sein. Solche Denkfabriken agieren im 
Rahmen der tolerierten Nische fur politische Beratungsinstitute. Die hier enga-
gierten Intellektuellen sind sehr pragmatisch und ergebnisfokussiert, sie lehnen es 
ab, weiter tiber Ideologien und Theorien zu streiten, sondern sehen sich als 'intel-
lektuelle Unternehmer'. Ein Beispiel dafiir ist der bereits erwahnte Li Fan, der 
sich vorrangig mit politischer Partizipation beschaftigt. Er betonte in einem In
terview mit der Autorin: 

Wir konnen der Regierung Dienste anbieten, so wie amerikanische politi
sche Organisationen, die Stiftungsgelder der Regierung erhalten. Wichtig ist 
aber, dass die Regierung nicht das Gehalt zahlt. Insofern sind wir eine NGO, wir 
flihren Regierungsprojekte durch, arbeiten zusammen mit Lokalregierungen und 
fordern politische Reformen.5 

Die Effekte sind zweigeteilt. Einerseits wird die Abhangigkeit vom Staat 
dadurch verringert und ein relativ unkontrolliertes Arbeiten ermoglicht. Anderer-
seits wird der dringend notwendige Zusammenhalt unter den Akteuren der intel
lektuellen Elite weiter geschwacht. Auch die Konkurrenz um auslandische Gelder 
zwischen 'intellektuellen NGOs' oder besser Think Tanks und umwelt- und ent-

5 Interview mit Li Fan in Peking am 09.07.2001 
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wicklungspolitischen NGOs wachst. All dies konnte im schlimmsten Fall zur 
Verfestigung antiwestlicher Ressentiments fiihren. 

Auch die Zentrale Parteihochschule profiliert sich als Ort nonkonformen 
Denkens und intellektuellen Austausches. Sie muss im Zuge der Kommerzialisie-
rung ahnlich wie andere Denkfabriken auf dem Markt der Bildungsinstitutionen 
konkurrieren und versucht, ihre Attraktivitat fur junge Forscher zu erhohen. Die-
ser Trend zu Internationalisierung und Professionalisierung zeichnet auch einige 
kleinere staatliche Think Tanks aus. So wurde 2002 vom China Center of Com
parative Politics and Economics, einem Think Tank innerhalb des Zentralen 
Ubersetzungsbtiros des Staatsrats, in Zusammenarbeit mit der Zentralen Partei
hochschule ein Profilierungsprogramm fur Lokalregierungen gestartet. Ein Ziel 
war es, neue Kriterien fur „Good Governance" zu entwickeln und zu unterstiit-
zen. Ein Auswahlkriterium fur die Jury ist, dass die Innovationsprogramme frei-
willig und ohne Intervention der iibergeordneten Autoritaten durchgefuhrt wer-
den und einen signifikanten Fortschritt fur demokratische Politik darstellen. 

Als einzige Auslanderin war Sarah Cook, die Beauftragte der Ford-
Foundation in das Auswahlkomitee berufen wurden. Ausgezeichnet wurden z. B. 
Organisatoren von kompetitiven Wahlen in Stadtgemeinden, neue Verwaltungs-
institutionen im okonomischen Bereich und Uberprufungs- und Aufsichtsbehor-
den liber okonomische Aktivitaten flihrender Kader (Yu 2002). Solche groBen 
und aufwendigen Projekte konnen natiirlich nur in Kooperation mit den Parteiin-
stitutionen durchgefuhrt werden. Abgesehen davon, dass diese Projekte nach 
auBen hin als Demokratisierungsbeweise gegentiber dem Ausland dienen, hangt 
es aber von der Kreativitat der Projektleiter ab, inwieweit solche Programme 
auch tatsachlich zu mehr Transparenz, Partizipation und institutioneller Umges-
taltung fiihren. 

Andere Forschungseinrichtungen arbeiten uber 'personliche Bruckenkopfe' 
mit semipolitischen Institutionen wie z. B. dem Shanghai Institute of Internatio
nal Studies zusammen, welches wiederum eng an das AuBenministerium ange-
bunden ist. Personliche Allianzen charakterisieren diese akademischen Vereini-
gungen. Diese 'Bruckenkopfe' fungieren oft als Vermittler und Organisatoren 
von Studienzirkeln, die in unregelmaBigen Abstanden zusammenfinden. Abgese
hen von ihrer gegenwartigen Position und Funktion kennen sich z. B. die der 
Sozialdemokratie zugewandten Kader und Forscher in Shanghai und fiihren 
Gleichgesinnte aus unterschiedlichen Stadten und Institutionen zusammen. Auf 
diese Weise konnen sehr effektive Kanale der Ideendiffusion und auch Imple-
mentierung geschaffen werden. 

In einer Befragung der Autorin 2001 hoben viele Akademiker und Politikbe-
rater hervor, dass es im Vergleich zu den 1980er Jahren nicht mehr urn grund-
satzliche Fragen der Solidaritat oder Gerechtigkeit gehe, vielmehr der Trend zur 
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Professionalisierung eine Fokussierung der Diskussionen auf ganz spezifische 
und praktische Politikfelder erzeugt habe. Themen wie der Ausbau des Rechts-
systems bzw. der Aufbau der Rechtsstaatlichkeit (Debatte um Korruption), der 
Umsetzung der Verfassung bzw. einer Verfassungsreform, die Rolle der gesell-
schaftlichen Akteure (insbesondere der Intellektuellen, aber auch der Grassroot-
Organisationen) oder die Schaffiing neuer Institutionen treten gegenwartig in den 
Vordergrund. Seit der Jahrtausendwende und der Vorbereitung bzw. den Folgen 
des Parteitages 2002 vertiefen sich Uberlegungen zur Neubewertung der Rolle 
der Partei, der Regierung, der Intellektuellen, der Unternehmer und der Biirokra-
tie. Dieser Diskurs hat sich tatsachlich zu einem Diskurs liber politische Trans
formation - und nicht mehr nur uber politische Reformen ausgeweitet. Die Vor
bereitung dieser Theorie wurde von einem parteinahen Think Tank vorgenom-
men, ein Beispiel fur die dienstleistende Funktion von systeminternen Think 
Tanks. 

Seither kam es zu einem Bedeutungszuwachs fur Akademiker, die sich der 
sozialen und vor allem der landlichen Problematik annehmen. Aufgrund der rigi-
den Kontrolle der Offentlichkeit und der dadurch nicht gewahrleisteten Zuverlas-
sigkeit und Vollstandigkeit von Informationen greifen Intellektuelle wie Politiker 
auf informelle Kanale der Informationsverbreitung und des Austausches zurtick. 
Hierfur gibt es unterschiedliche Moglichkeiten. Eine schon seit der Grtindung der 
VR China existierende Praxis ist die Veroffentlichung in offentlich nicht zugangli-
chen und nur in internen Parteikreisen und Intellektuellennetzwerken zirkulierenden 
politischen Gazetten. Diese internen Publikationsorgane sind hierarchisch geglie-
dert nach unterschiedlichen Ftihrungsebenen. 

Eine andere Moglichkeit sind informelle Think Tanks, die eine lose Verbin-
dung zu politischen Entscheidungstragern aus der dritten oder vierten Ftihrungs-
ebene pflegen. Hierzu zahlen z. B. die modernisierungskritischen Diskussionszir-
kel in den Stadten Peking und Shanghai. Ihre Diskurse sind insofern populistisch, 
als dass sie Alltagsprobleme, soziale Missstande und Skandale aufgreifen, analy-
sieren und Anklage erheben, ohne konkrete Losungsvorschlage zu entwickeln. 
Zum Beispiel wird die Situation der streikenden Arbeiter und der durch Steuer-
abgaben und Landverlust verarmten Bauern aufgriffen. Andere Themen sind 
Menschenrechte, Umweltschutz, der Verfall der Moral, Individualisierung und 
Hedonismus, Nachstenliebe und Verantwortung. Die Debatte ist auiterst viel-
stimmig und widerspriichlich. 

Auch der Soziologe Cao Jingqing pflegt Kontakte zur politischen Elite. Sein 
Bestseller China am Rande des gelben Flusses geht zurtick auf eine 1996 vorge-
nommene fiinfmonatige Feldforschung in der Provinz Henan im Auftrag und auf 
Anregung seines Mentors Wang Daohan. Caos Buch beschreibt den Wandel der 
Bauerndorfer seit 1978. Vorausschauend wird der Einfluss des WTO-Eintritts auf 
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die DSrfer im Tagebuchstil beschrieben. Dieses Buch loste eine breite Diskussion 
unter Intellektuellen und Politikern aus. Cao setzt sich explizit fur die Idee der 
Representation von Interessengruppen ein. Diese miissten, so Cao, bei der Schaf-
fung von Moglichkeit der Interessenvertretung tiber unabhangige Medien begin-
nen, woftir Pressefreiheit die grundlegende Voraussetzung sei. Unter den Intel
lektuellen Shanghais diskutiere man Moglichkeiten, wie man den Status der Bau-
ern und bauerlichen Arbeiter auf den von respektierten Burgern Chinas anheben 
konne. Langfristig gehe es daher urn die Umformung des Parteienstaates in einen 
Burgerstaat. Diese Diskussionen werden von Direktoren politiknaher Think 
Tanks organisiert und die Vernetzung der Intellektuellen unterstutzt.6 

Diese informellen Think Tanks rufen direkte Reaktionen in den offiziellen 
Think Tanks hervor. So greift z. B. Yu Jianrong vom Rural Development Re
search Centre, Autoren wie Cao in seinen weit verbreiteten Veroffentlichungen 
an und beschuldigt die intellektuelle Elite, erstens die Bauern zu Protesten anzu-
spornen und zweitens nicht wirklich die Bauern fur sich selbst sprechen lassen zu 
wollen (Mutz/Ouan 2004: 6). Die Proteste der Bauern hatten zu einer Situation 
gefuhrt, die spontan gegrtindete Bauernorganisationen Komitee fur den Abbau 
der (Steuer-)Belastungen, Gruppe zum Abbau der Belastungen usw. hervorbrach-
ten und damit eine informelle Fuhrungsstruktur etabliert hatten, die eine politi-
sche Krise ungeahnten Ausmaites hervorrufen konnten. Yu wendet sich zwar 
gegen die Fursprecher der Bauern, pladiert aber im zweiten Schritt fur die Etab-
lierung von Interessenvertretungen und genuinen Bauernorganisationen. Intellek
tuelle werden explizit aufgefordert, die Bauern bei der Grtindung von Organisati-
onen zu untersttitzen und Druck auf die Regierung auszutiben, urn ein Gesetz 
zum Vereinigungsrecht der Bauern durchzusetzen. 

Diese Beispiele verdeutlichen, wie verzahnt informelle und formelle Akteu-
re innerhalb Chinas agieren und inwieweit sich Anwartschaften fur unterschiedli-
che Interessengruppen durchsetzen (Derichs/Heberer/Sausmikat 2004). Dabei 
kann man die hier aufgefuhrten Initiativen als Stellvertreterorganisationen fiir die 
direkte Representation von Interessengruppen begreifen. Daruber hinaus dienen 
die Politikberatungen der Schaffung von notwendigen zivilgesellschaftlichen 
Strukturen. Das intellektuelle Engagement fur Partizipationsstrukturen und die 
geleistete politische Aufklarungsarbeit dient letztlich der Bewaltigung sozialer 
und okonomischer Integration innerhalb des Transformationsprozesses. 

6 Interview mit Cao Jingqing in Shanghai am 01.11.2002 
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4 Selbstverwaltung - Wahlen auf der Basisebene und die Herausbildung 
von Biirgerrechten 

Wahlen der Dorf- und teilweise auch der Gemeindeleitungen durch die Bewohner 
gelten seit Mitte der 1990er Jahre als Grundlage politischer Reformen. Begann 
der Reformprozess zunachst im landlichen Raum, um nach erfolgreicher Ver-
suchsphase auf die Stadte iibertragen zu werden, so wurde der Prozess allgemei-
ner Wahlen zunachst auf der Dorfebene praferiert, um nunmehr auf die Ebene der 
urbanen 'Einwohnerkomitees' ausgeweitet zu werden. 

Im urbanen Raum wurden diese Anfang der 1950er Jahre in den stadtischen 
Wohnvierteln ins Leben gerufenen Komitees neu strukturiert. Die Erodierung der 
c/a/we/-Strukturen,7 die Zunahme migrierender Bevolkerung, das Anwachsen 
von Arbeitslosigkeit und stadtischer Armut sowie fehlende Organisationsstruktu-
ren fur Privatwirtschaftende waren die wichtigsten Grunde. Dazu kamen der 
Zerfall der Familien und Werte und die Erodierung sozialer und offentlicher 
Sicherheit. 

Anders als friiher sollen Wahlen den Partizipationsgrad der Bevolkerung, 
die Legitimitat der DorfVerwaltungs- und Einwohnerkomitees und die Identitat 
der Bewohner mit ihrem Dorf bzw. Wohnviertel erhohen. Wahlen, so argumen-
tiert das flir die Wahlen zustandige Ministerium flir Zivilverwaltung, seien ein 
probates Mittel dazu. Wahrend in den Dorfern alle Bewohner ab 18 Jahren akti-
ves und passives Wahlrecht besitzen, gibt es in den stadtischen Wohnvierteln 
(shequ) gegenwartig zwei Hauptformen von Wahlen: Die derzeit vorherrschende 
Form besteht in der Wahl des Verwaltungskomitees durch Wahlvertreter, in einer 
Minderheit von shequs finden aber bereits Direktwahlen durch alle Bewohner 
statt. Solche Direktwahlen sollen inzwischen als Modell der Zukunft landesweit 
implementiert werden (Renmin Ribao 31.03.2003). 

Zwar sind solche Wahlen als semikompetitiv zu klassifizieren, weil sie von 
der KP kontrolliert und dominiert werden. Dise Bezeichnung beinhaltet zugleich, 
dass kein Wettbewerb zwischen Parteien stattfindet, sondern ein Wettbewerb 
entweder zwischen Kandidaten einer Partei („intra-party competition", in unse-
rem Fall der KP) oder aber zwischen Kandidaten, die Parteimitglieder bzw. Par-
teilose sind (Barkan/Okumu 1978: 91). 

Doch auch wenn es sich bei den Dorf- und shequ-Wahlen um eine Form 
mobilisierter (und nicht autonomer) Wahl handeln mag, weil die Partei uber die 
Aufstellung von Kandidaten und, im Falle indirekter Wahlen, die Zusammenset-

7 Danwei bezeichnet den staatlichen Betrieb, dem eine Person angehort. Sie war fur das gesamte 
Okonomische, politische und soziale Leben der in ihr Beschaftigten verantwortlich und garantierte 
damit ein hohes Mali an sozialer Sicherheit. Mit dem Umbau zu einer Marktwirtschaft und dem 
Ruckgang der Zahl der Staatsbetriebe verloren die danweis ihre dominante Stellung. 
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zung des Wahlgremiums wacht, so ware es falsch, den partizipativen Charakter 
solcher Wahlen leugnen zu wollen. Verhalten, das aus mobilisierten Formen 
politischer Partizipation resultiert, etwa das Recht zu wahlen, das Recht auf ord-
nungsgemafle Wahlprozeduren und die mogliche Abwahl von Funktionstragern, 
die die Hoffhungen der Wahler nicht erfullen, kann internalisiert werden und 
schliefllich zu autonomen Formen von Partizipation fuhren. Und eigene Untersu-
chungen haben ergeben, dass befragte Bewohner in Dorfern und Stadtvierteln 
Wahlen zunehmend als gesetzlich verbrieftes 'Recht' begreifen. Uberdies schaf-
fen mobilisierende Wahlformen Gelegenheiten fur die Wahler (wie das Stellen 
von Anforderungen an die Kandidaten, Einforderung der Rechenschaftspflicht) 
und legen den Gewahlten bestimmte Beschrankungen auf mittels der Rechen
schaftspflicht gegentiber den Wahlern bzw. die Einhaltung von Wahlversprechen 
im Interesse der Wiederwahl (Huntington/Nelson 1976: 7-10). 

Die Ausweitung politischer Partizipation und politisch aktive Burger sind 
wichtige Merkmale von Zivilgesellschaft und politischer Modernisierung. Auf 
Grund fehlender materieller Vorbedingungen mag es daftir in China noch zu frtih 
sein. Es bedarf wohl zuerst okonomischer Sicherheit, bevor Wahlen und Partizi
pation zu zentralen Elementen werden konnen. Solange die Menschen primar mit 
der Losung ihrer unmittelbaren sozialen Probleme befasst sind und wo es gar urn 
das tagliche Uberleben geht, spielen politische Diskussionen und politische Parti
zipation als Teil der Lebensgestaltung in der Regel noch eine eher geringe Rolle. 
Allerdings lasst sich Partizipation auch erlernen, uns es sind vor allem solche 
Lerneffekte auf die Menschen, die zu den wichtigen Effekten von Wahlen zahlen. 

O'Brien wirft zu Recht die Frage auf, ob die Menschen in China sich liber 
Wahlen zu Burgern mit Burgerrechten und damit zu vollstandigen Mitgliedern 
einer Gemeinschaft entwickelten (O'Brien 2001;Goldman/Perry 2002; Solinger 
1999: 3 ff.) Er kniipft damit an eine Diskussion an, die zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts in China einsetzte und von Intellektuellen immer wieder aufgegriffen 
und zur Diskussion gestellt wurde (Fogel/Zarrow 1997; Harris 2002). 

T. H. Marshall zufolge ist der burgerliche Status mit drei Faktoren verbun-
den: (a) mit personlichen Freiheitsrechten („civil citizenship"), (b) mit dem Recht 
auf einen angemessenen und gesicherten Lebensstandard („social citizenship") 
und (c) mit dem Recht auf Partizipation an der Machtausubung Apolitical citi
zenship") (O'Brien 2001: 410-411; Marshall 1976: 71 ff.) Im Unterschied zu 
Klassen basiert Burgerschaft auf dem Moment der Gleichheit und Gleichberech-
tigung. Allerdings ist der Begriff nicht nur, wie Marshall signalisiert, an Rechte 
gebunden, sondern muss auch Burgerpflichten umfassen. 

Die Dorfer und shequs sind zumindest mit (b) und (c) befasst, in Form sozi-
aler Grundsicherung und politischer Partizipation an den Angelegenheiten des 
Dorfes bzw. Wohnviertels, inklusive der Wahlen. Von daher lasst sich durchaus 
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feststellen, dass solche Wahlen zwar noch nicht Demokratisierung bedeuten, aber 
dazu beitragen konnen, aus den 'Massen' Burger zu machen, die zunehmend die 
Moglichkeiten zu politischer Partizipation erhalten und diese auch zu nutzen 
beginnen, zumindest partiell. Einerseits behindern der beschrankte Charakter 
dieser Wahlen und das institutionelle Defizit die Herausbildung einer Biirger-
schaft. Andererseits ist der Begriff auch an das Aktivwerden und die freiwillige 
Partizipation bzw. die Selbsthilfe miindiger Burger gebunden. Der okonomische 
und soziale Differenzierungs- und Pluralisierungsprozess hat traditionelle For-
men der Klassen- und Gemeinschaftszugehorigkeit aufgeweicht. Der 'ehinesische 
Burger' ist heute zunehmend gefragt, der sich mit der Nation identifiziert und 
sich aktiv fur ihre Belange einsetzt. Eine starkere Identifizierung der Burger mit 
dem Staat erfordert, dass die Burger mit gleichen Rechten und Pflichten ausges-
tattet werden und (zumindest lokal) an offentlichen Angelegenheiten partizipie-
ren konnen. Zwar ist man in China noch nicht beim Burgerstatus angelangt, aber 
die zunehmende Implementierung von Btirgerrechten zeigt, dass die politische 
Fuhrung diesen Weg eingeschlagen hat. 

5 Internet und Zivilgesellschaft 

In jiingster Zeit haben Sozialwissenschaftler darauf hingewiesen, dass das Inter
net die Herausbildung einer Zivilgesellschaft in China fordere. Begrtindet wird 
dies mit der Annahme, das Internet wirke in drei sozialen Spharen: im offentli
chen Raum, in (virtuellen) sozialen Organisationen und in weit verbreitetem 
Protest. Es habe offentliche Debatten und Problemartikulierung gefordert und 
quasi die Rolle eines Uberwachungsorgans ubernommen (Yang 2003a; Kalathil 
2003). 

Ende 2003 gab es in China ca. 60 Mio. Internetnutzer, wobei sich diese Zahl 
in den letzten Jahren im Zeitraum von nur ca. jeweils 18 Monaten verdoppelt 
hatte. Einer Untersuchung des China Internet Network Information Center 
(CNNIC) von 2003 zufolge nutzten 46,2 % das Netz aus Grtinden der Informati-
onsgewinnung, 32,2 % aus Unterhaltungsgrtinden (Guo/Bu 2003). Nicht wenige 
Wissenschaftler in und aufierhalb Chinas sahen in dem wachsenden Internetzu-
gang nicht nur eine Quelle staatlich nicht kontrollierbarer Informationen liber 
Entwicklungen im In- und Ausland, sondern auch ein Instrument politischen 
Wandels (Kluver 1999; Chase/Mulvenon 2002). 

Neuere Untersuchungen belegen allerdings, dass das Internet nicht per se zu 
einem Instrument politischer Veranderung wird. Der Soziologe Yang Guobin hat 
z. B. gezeigt, dass das Internet in China einerseits einige neue Momente auiweist: 
Politik ist nicht mehr nur einfach ein abstrakter Herrschaftsfaktor, sondern in 
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Verbindung mit dem unterhaltenden Surfen im Netz auch eine neue Form des 
(freiwilligen) politischen Alltagsdiskurses und der Freizeitbeschaftigung (Yang 
2003b: 7). Das unterscheidet diese posttotalitare Form von Politik von den totali-
taren politisch-ideologischen Sitzungen der Mao-Ara, an der Teilnahme Gebot 
war. 

Die Zahl der Internetportale mit Nachrichten, aktuellen Informationen oder 
der virtuellen Gemeinschaften ist gewaltig. Burger beteiligen sich im offentlichen 
Raum Internet an politischen Diskussionen und definieren damit das Verhaltnis 
Staat-Gesellschaft auf ganz neue Weise. „Durch die Anonymitat des Internets", 
schreibt Martin Woesler zu Recht, „ist eine kritische Offentlichkeit entstanden" 
(Woesler 2000: 311). Aktive Internetnutzer greifen Informationen iiber soziale 
Ungerechtigkeiten, vertuschte lokale Katastrophen, Straftaten oder Korruptions-
falle auf, informieren dariiber und stellen sie zur Diskussion. Ein Beispiel dafiir 
war etwa der Fall eines Arbeiters, der nach einem krassen Fehlurteil im Sommer 
2002 in der Provinz Shaanxi hingerichtet wurde. Es kam im Internet zu einer 
offentlichen Debatte ttber die Todesstrafe und Rechtspraktiken in China, an der 
sich nicht nur Juristen und Parteizeitungen beteiligten, sondern iiber Internetpor
tale Tausende von Burgern, die ihrer Emporung und Wut deutlichen Ausdruck 
verliehen. Zwar wurde diese Diskussion von der Parteiftihrung rasch wieder ge-
stoppt. Doch in der Folge dieses Ereignisses soil die politische Fiihrung den Jus-
tizapparat angewiesen haben, die Zahl der Todesurteile zu senken. Kiinftig sollen 
von lokalen Gerichten verhangte Todesurteile durch den Obersten Volksgerichts-
hof iiberprtift werden {China aktuell, 3/2004: 267). Hier zeigt sich, dass das In
ternet zunehmend fur Informationen und Proteste genutzt wird und somit landes-
weit spezifische Stimmungen und Str5mungen transparent werden. 

Ein weiterer prominenter Fall war der von Sun Zhigang, ein Hochschulab-
solvent, der sich im Friihjahr 2003 ohne Ausweispapiere in der Stadt Guangzhou 
aufhielt, von der Polizei in Gewahrsam genommen und dort zu Tode geprtigelt 
wurde. Die Debatte dartiber im Internet schlug rasch in eine Diskussion iiber das 
allgemeine Verhalten der Polizei, sodann iiber Pressefreiheit und eine Reform 
des Rechtssystems um. Rechtswissenschaftler forderten eine Revision der gesetz-
lichen Bestimmungen iiber die Behandlung von Landbewohnern, die sich in den 
Stadten aufhalten und schrieben an das Nationale Parlament (Nationaler Volks-
kongress), das diese Bestimmungen auBer Kraft setzte, den Vorfall untersuchen 
und die verantwortlichen Sicherheitskrafte bestrafen lieB. 

Wir haben es hier mit einer neuen Form dessen zu tun, was die Soziologie 
'kollektives Verhalten' nennt: ein mehr oder weniger spontanes Zusammenwir-
ken von Individuen in Gruppen, wobei auf diese Weise unorganisiert Interessen 
durchgesetzt bzw. Politik beeinflusst wird. Wu spricht sogar von „e-social mo
vements", weil inzwischen auch organisierte Formen der Interessendurchsetzung 
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entstanden seien wie z. B. Online-Petitionen (etwa gegen „Software-Regu-
lierung" [2001/2002], gegen die 'Regulierung', d. h. Zensur von Internet-
Veroffentlichungen [2002], fur die Unterstutzung der Tian'anmen-Miitter [eine 
Initiative von Mlittern, deren Kinder bei der Niederschlagung der stadtischen 
Protestbewegung im Juni 1989 urns Leben gekommen waren], zur Unterstutzung 
des 'Lebenden Buddha A An Zhaxi', der 2002 wegen angeblich terroristischer 
Aktivitaten inhaftiert worden war u. a.). Daruber entstanden seit Mitte der 1990er 
Jahre autonome virtuelle NGOs („e-civic organizations") im Internet, die Online-
Kongresse und Online-Partys organisieren (Wu 2004). Auch im Bereich Umwelt-
schutz sind zahlreiche Websites und virtuelle NGOs entstanden, die konkrete 
Problemfalle aufdecken und zur Diskussion stellen (Yang 2003b). 

Gleichwohl bemuht sich der Staat um Kontrolle des Internets. Vor allem 
systemkritische auslandische Websites (Voice of America, amnesty international) 
werden blockiert Neben der Zensur werden zu Abschreckungszwecken von Zeit 
zu Zeit auch Cyber-Dissidenten verhaftet und zu hohen Haftstrafen verurteilt 
(Tsui 2003). 

Es ware allerdings einseitig, zu glauben, dass die wangmin gleichsam sys-
temkritisch seien. Zu unterscheiden ist zwischen systemkritischen Beitragen ei-
nerseits und gesellschaftskritischen andererseits. Der Staat ist durchaus an gesell-
schaftskritischem und partizipatorischem Verhalten, vor allem der Jugend, inte-
ressiert, weil dies nicht nur dazu beitragt, Korruption, Skandale und soziale Un-
gerechtigkeiten aufzudecken, sondern zugleich auch die Legitimist der Herr-
schenden starkt. Internetdiskussionen an sich stellen nicht unbedingt schon eine 
Herausforderung des Systems dar. Zu Recht weist Damm darauf hin, dass es sich 
bei den Internetnutzern primar um jungere Personen mit hohem Bildungsstandard 
handelt, um Reprasentanten der neuen Mittelklassen, die an einer Effizienzsteige-
rung des Systems im Sinne von Good Governance interessiert sind, nicht aber an 
einer systemischen Veranderung, die destabilisierend wirken konnte (Damm 
2003). Entsprechend bieten inzwischen auch parteinahe Organisationen (wie die 
Parteizeitung Renmin Ribao) relativ liberale Internetportale und „chatgroups" an, 
in deren Rahmen kritisch diskutiert werden kann. Von daher lasst sich in Bezug 
auf die politische Funktion des Internets keineswegs auf einen 'technologischen 
Determinismus' im Sinne einer systemverandernden Funktion schlieBen. Das 
Internet schafft neue Moglichkeiten flir die Burger im Sinne von Transparenz, 
Partizipation und Gesellschaftskritik. Aber es ist nicht per se Instrument des 
Systemwandels. 
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6 Fazit: Entstehung einer chinesischen Zivilgesellschaft ? 

Die hier aufgefuhrten gesellschaftlichen Spharen und unterschiedlichen Formen 
fur Burgerpartizipation ergeben ein hochkomplexes Bild einer sowohl urbanen 
als auch landlich organisierten Gesellschafl. Doch allein die Moglichkeit, sich zu 
organisieren, Interessenverbande zu griinden oder informelle politische Diskussi-
onsclubs ins Leben zu rufen, zeichnen noch keine Zivilgesellschaft aus. Die Qua-
litat oder inhaltliche Bewertung der Aktivitaten hangt tatsachlich davon ab, in-
wieweit wir uns von dem westeuropaisch und amerikanisch gepragten normativen 
Begriff der Zivilgesellschaft entfernen. Die Koppelung des Begriffes an den 
Demokratie- oder Menschenrechtsbegriff wurde autoritar ausgerichtete Organisa-
tionen definitiv ausschlieBen - und hier gelangen wir exakt auch an die Grenzen 
unseres Demokratiebegriffes. Autoritare Regierungen nehmen selbst die Katego-
risierung in 'gute' und 'schlechte' Organisationen der Zivilgesellschaft vor -
militante und regierungskritische Initiativen konnen sich in diesen Staaten nicht 
etablieren. Doch richten wir unser Augenmerk auf die Breitenwirkung von poli-
tisch oder okonomisch motivierten Interessenverbanden, konnen wir da von einer 
Wirkung auf das offentliche Bewusstsein sprechen, eine Wirkung auf die Qualitat 
der Offentlichkeit? 

Zweifellos gibt es Fortschritte im Bereich zivilgesellschaftlicher Prozesse 
wie die starkere Absicherung individueller Rechte, die Herausbildung einer pri-
vaten Unternehmerschaft mit Partizipationsinteressen, die Entstehung von Verei-
nen und Verbanden und groBere Partizipationsmoglichkeiten. Doch Lebensstan-
dard und soziale Sicherungssysteme sind noch in Entwicklung begriffen, wobei 
der Staat fur die Absicherung der Grundbedurfhisse zustandig ist. Staatsbildung 
und Rechtsstaatsbildung stehen gegenwartig im Mittelpunkt staatlichen Bemii-
hens, soziale Sicherung ist fur die Mehrheit der Bevolkerung primar, Partizipati-
on noch sekundar. Andererseits hat der Staat eine Entwicklung eingeleitet, die 
cMassen' zu Btirgern machen soil. 

Allerdings ist bereits die Ubertragung des Begriffs der Zivil- oder Biirgerge-
sellschaft auf das gegenwartige China in Frage zu stellen. Den 'Burger' in unse-
rem Sinne gibt es noch nicht, er beginnt gerade erst, sich herauszubilden. Hierfur 
fehlt es noch an grundlegenden Rechtssicherheiten und einer Verfassungswirk-
lichkeit, die erst die Voraussetzungen fur eine 'freie Offentlichkeit' schaffen 
wurden. Soziale Probleme uberlagern noch das Aktionsvermogen der sozial 
Schwachen; die sozial Starkeren, die Mittelschicht, genieBen erst einmal ihr star-
keres MaB an individueller Autonomic Auch die oben von Sztompka genannten 
Voraussetzungen fur Zivilgesellschaft in postsozialistischen Staaten existieren 
erst in Ansatzen. Zwar gibt es ein beMchtliches Unternehmertum, aber es ge-
bricht noch an einer Unternehmenskultur und die Entstehung einer Burgerkultur 
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verlangt zunachst den Burger. Auch die Diskurskultur befindet sich noch in Ent-
wicklung, ebenso wie eine partizipative Alltagskultur. Zwar lassen sich Ansatze 
fur ein spezifisch von Intellektuellengruppen gesteuertes erzeugtes Agenda-
setting fur Belange der Bevolkerung erkennen, doch agieren diese meist unter 
Ausschluss der Offentlichkeit und in Abhangigkeit ihrer Patronage-Beziehungen. 
Von einer Kontrollfunktion der Zivilgesellschaft gegeniiber dem Staat, wie sie 
von Habermas und Dahrendorf idealiter angenommen wird, kann gegenwartig 
noch nicht ausgegangen werden. Zivilgesellschaft, so Schmitter, setzt eine dop-
pelte Autonomic voraus: Autonomic vom Staat und Autonomie von traditionalen 
Strukturen (Schmitter 1997: 256). Wenn das ein Kennzeichen fiir Zivilgesell
schaft ist, dann hat China noch einen weiten Weg zurtickzulegen. 
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Zivilgesellschaft in Indien: ein Uberblick mit 
Beispielen1 

Jagdeep S. Chokkar 

Zivilgesellschaft ist ein vages Konzept. Das wird u. a. daran deutlich, dass jede 
Organisation oder Institution, welche ein Interesse an dem Konzept zeigt, eine 
eigene Definition des Begriffs zu leisten versucht. Als Beispiele dienen akademi-
sche Institutionen, wie die London School of Economics, die University of Cali
fornia in Los Angeles und die Johns Hopkins University sowie die multilateralen 
Institutionen der Vereinten Nationen (UN) und die Weltbank. Im Folgenden wird 
die Definition aufgefuhrt, unter der Zivilgesellschaft in diesem Aufsatz verstan-
den werden soil. 

Ihre einfachste Definition ist vermutlich, dass sie aus nichtstaatlichen Orga-
nisationen und Gruppen besteht. Die UN bezeichnen dieselben als 'nichtstaatli-
che Akteure' (Cardoso 2004). Aufgrund der Signifikanz des Wirtschaftssektors, 
besonders in den Industrielandern, wird dieser oft als Gegensttick zum Regie-
rungssektor gesehen. Deshalb wird Zivilgesellschaft oft auch als der dritte Sektor 
bezeichnet, um den Begriff klar von Regierung und Wirtschaft abzugrenzen. 
Daraus resultiert auch der Non-Profit-Charakter der Zivilgesellschaft. Die ver
mutlich grundlichste Definition leistet das Centre for Civil Society of the School 
of Public Policy and Social Research der UCLA: 

„Civil Society refers to the set of institutions, organizations and behaviour situated 
between the state, the business world, and the family. Specifically, this includes vol
untary and non-profit organizations of many different kinds, philanthropic institu
tions, social and political movements, other forms of social participation and en
gagement and the values and cultural patterns associated with them."2 

Zivilgesellschaft schlieBt also auch vermittelnde Institutionen ein, wie z. B. Be-
rufsverbande, religiose Gruppen, Gewerkschaften und Btirgerrechtsorganisatio-
nen. Die Weltbank benutzt den Begriff Zivilgesellschaft in Bezug auf ein weites 
Arrangement von Nichtregierungs- und Non-Profit-Organisationen, die im offent-

1 Ubersetzung: Joachim Betz. 
2 The Center for Civil Society, UCLA School of Public Policy and Social Research, 
http://www.sppsr.ucla.edu, Zugriff am 12.06.2004. 

http://www.sppsr.ucla.edu
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lichen Leben prasent sind und die Interessen und Werte ihrer Mitglieder vertreten 
auf der Basis von ethischen, kulturellen, politischen, wissenschaftlichen, religio-
sen oder philanthropischen Uberlegungen. Civil Society Organizations (CSOs) 
umfassen demnach eine weite Bandbreite von Organisationen: Ortsverbande, 
NGOs, Gewerkschaften, indigene Gruppen, karitative Einrichtungen, Glaubens-
verbande, Berufsverbande und Stiftungen. Dabei wird manchmal zwischen 
NGOs und freiwilligen Organisationen unterschieden, da letztere Mitarbeiter 
auch ohne Entlohnung beschaftigen (Chokkar 1998). Die vielleicht praziseste 
Beschreibung von Zivilgesellschaft ist die als eine „private Initiative zur Forde-
rung des Allgemeinwohls" (Cardoso 2004). 

Der aktuelle zivilgesellschaftliche Diskurs scheint sowohl dem Politischen 
als auch dem Soziologischen zu entspringen. Die politische Auffassung von Zi
vilgesellschaft findet seine Wurzeln in der „angloamerikanischen Tradition libe-
ral-demokratischer Theorie, welche zivile Institutionen und politische Aktivitat 
als wichtige Komponenten der Bildung einer bestimmten Art von politischer 
Gesellschaft, welche auf den Prinzipien von Staatsbtirgerschaft, Menschenrech-
ten, demokratischer Representation und der Herrschaft des Gesetzes aufbaut, 
ansieht" (Manor/Robinson/White 1999). Die soziologische Sichtweise hingegen 
beschreibt Zivilgesellschaft als einen vermittelnden assoziativen Bereich, welcher 
zwischen dem Staat einerseits und Individuen, Familien und Firmen andererseits 
angesiedelt ist. In diesem Bereich befmden sich soziale Organisationen, deren 
Mitglieder hauptsachlich freiwillig und unabhangig arbeiten. Aufierdem wird die 
politische Gesellschaft oft auch als „top-down" angesehen, wahrend die Zivilge
sellschaft als „bottom-up" betrachtet wird. 

1 Die historische Sicht auf die Zivilgesellschaft in Indien 

Obwohl die meisten Beschreibungen der Anfange von Zivilgesellschaft in Indien 
mit der Erlangung der Unabhangigkeit von der britischen Kolonialherrschaft 
1947 beginnen, hat die private Initiative fur das Allgemeinwohl in Indien eine 
lange, bis ins Altertum zurtickreichende Tradition (PRIA 1991). Die Bedeutung 
von spirituellen und religiosen Aktivitaten im alten Indien miindete in die Bil
dung von karitativen oder philanthropischen Organisationen, Hinweise darauf 
findet man in Beschreibungen der mittelalterlichen sozialen Geschichte Indiens. 
Wohlhabende Gemeinschaften, wie die herrschende Schicht und die kaufm8nni-
sche Elite der Jaina in Gujarat und Rajasthan, grtindeten regelmaiMg Institutionen 
und Organisationen zur Forderung des Allgemeinwohls. Diese Gruppen finan-
zierten haufig den Bau von Tempeln und organisierten die Unterbringung der 
Pilger. Im 19. Jahrhundert manifestierten sich auBerdem viele soziale und religio-
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se Reformbewegungen. Beispiele hierfur sind die Reformbewegungen Arya Sa-
maj, gegriindet von Swami Dayanand Saraswati, Brahmo Samaj, gegriindet von 
Raja Ram Mohan Roy, Prarthana Samaj, gegriindet von Mahadev Govind Rana-
de und die Ramakrishna Mission. Auf alle diese Vereinigungen passt das ein-
gangs definierte Konzept der Zivilgesellschaft. 

Teil der Reforminitiativen im 19. Jahrhundert waren auch Ishwar Chandra 
Vidyasagas unermudliche Bestrebungen zur Verbesserung der gesellschaftlichen 
Position der Frau in Indien durch Ausbildungsprogramme und Wiedervermah-
lung von Witwen. Wahrend dieser Zeit war die Zivilgesellschaft gepragt durch 
die Synthese von religiosen, sozialen und bildungsbezogenen Reformen. 

Zivilgesellschaftliche Bestrebungen manifestierten sich in den politischen 
und sozialen Massenbewegungen, angeftihrt von Mahatma Gandhi. Diese Bewe-
gungen mobilisierten nicht nur landesweit eine groBe Anzahl junger und gebilde-
ter Manner und Frauen, sondern fiihrten auch Teile der professionellen Eliten des 
Landes zusammen, wie z. B. Anwalte (Motilal Nehru, J. N. Sapru etc.) und un-
ternehmerische Eliten wie die Birlas, die diese Bewegung direkt untersttitzten. 
Aktivitaten der Zivilgesellschaft bei der Griindung von Organisationen zur Be-
kampfung von Analphabetismus, Arbeitslosigkeit und Armut sowohl in landli-
chen als auch in stadtischen Gebieten entsprangen dem Streben nach politischer 
Freiheit, sozialem Fortschritt und okonomischer Autarkie der indischen Nation. 
Die Freiheitsbewegung kann insgesamt als eine zivilgesellschaftliche Initiative 
bezeichnet werden. Nach der Unabhangigkeit nahmen die zivilgesellschaftlichen 
Bestrebungen verschiedene Formen an. Mahatma Gandhi schlug vor, dass der 
indische Nationalkongress aufgelost wurde, damit die Fuhrungsmitglieder und 
Arbeiter eine neue Organisation bilden konnten, welche fur die Armsten des 
Landes arbeite. Wahrend die Mehrheit der hohen Kongressabgeordneten bereit 
war, sich in aktiver Wahlpolitik und Regierungsarbeit zu engagieren, grlindeten 
einige von Gandhis Mitstreitern und Anhangern landesweit eine groBe Anzahl 
sozialer Wohlfahrtsverbande und karitativer Institutionen. Viele dieser Organisa
tionen trugen zu entscheidenden Veranderungen auf der Ausbildungsebene und 
im soziookonomischen Bereich bei und tun dies zum Teil bis heute. So sieht sich 
etwa die Biirgerbewegung Lok Sevak Sangh, welche noch heute von einem 86-
jahrigen Gefolgsmann Gandhis gefuhrt wird, der an der Quit-India-Bewegung 
1942 beteiligt war, selbst als uberparteiliche Organisation konstruktiver Arbeiter 
im Dienste der Nation. Das okonomische und soziale Entwicklungsmodell, das 
nach der Unabhangigkeit eingefuhrt wurde, ubertrug in erster Linie dem Staat die 
Verantwortung zur Bereitstellung sozialer Dienste. Der Begriff' Wohlfahrtsstaat' 
bezeichnet eben diese Entwicklung. Die Regierung behauptete, der groBtmogli-
chen Wohlfahrt der groBten Zahl von Burgern verpflichtet zu sein und initiierte 
groBere Entwicklungsprogramme in fast alien sozialen und wirtschaftlichen Be-
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reichen, so z. B. Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung und Infrastruktur. Die 
Industrial Policy Resolution von 1956 verfugte, dass der Staat die Kontrolle iiber 
die Wirtschaft austiben sollte, wahrend der privatwirtschaftliche Sektor zwar 
parallel existieren durfte, sein Wachstum jedoch behordlichen Kontrollen unter-
stellt wurde. Ein in der Verfassung niedergelegtes Programm von Forderungs-
maflnahmen zu Gunsten benachteiligter Minderheiten sollte garantieren, dass alle 
Bereiche der Gesellschaft eine angemessene Moglichkeit zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen erhielten. 

Der groBte Teil des Landes engagierte sich euphorisch in diesem Projekt des 
nationalen Aufbaus und fur etwa anderthalb Dekaden nach der Erlangung der 
Unabhangigkeit stagnierte die Entwicklung innerhalb der zivilgesellschaftlichen 
Arena. Erst 1960 begann die indische Regierung zu realisieren, dass sie nicht zu 
leisten vermochte, was sie zugesichert hatte. Landliche Armut und die Disparitat 
zwischen reichen und armen Bevolkerungsgruppen hatten nicht ab-, sondern 
zugenommen. Zwar waren zumeist in stadtischen Gebieten Inseln der Prosperitat 
entstanden, aber groBe Teile des landlichen Indien blieben arm und unterver-
sorgt. Die Grundversorgung mit Bildung und Gesundheit blieb fur die Mehrheit 
der Armen weiterhin auiter Reichweite. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich 
die Zivilgesellschaft im unabhangigen Indien. Ihre Initiativen wurden von zwei 
Arten von Burgern angefuhrt: Die erste wurde von Anhangern Mahatma Gandhis 
geleitet, die am Unabhangigkeitskampf teilgenommen hatten. Die zweite rekru-
tierte sich aus jungen Mannern und Frauen, die vielfach in Eliteinstitutionen 
ausgebildet worden waren und privilegierten stadtischen Verhaltnissen entstamm-
ten. Sie suchten nach einer Moglichkeit um ihrer Frustration iiber die Unfahigkeit 
der Regierung, sich der Bedurfhisse der Bevolkerungsmehrheit anzunehmen, 
Ausdruck zu verleihen. Sie suchten nach Alternativen zum staatlichen Entwick-
lungsansatz. Beide Gruppen konzentrierten sich auf die arme, meist landliche 
Bevolkerung. Sie versuchten lokale Probleme zu identifizieren und diese mit 
lokal entwickelten Strategien und lokal verfugbaren Mitteln zu losen. Sie insis-
tierten darauf, dass der Staat das liefern miisse, was von ihm erwartet werden 
konnte. Ein Teil dieser Initiativen, vor allem jene in der Nachfolge Gandhis, 
pflegten ein kooperatives Verhaltnis zu staatlichen Stellen. Die Regierung unter-
stiltzte die Vereinigungen mit Land, infrastruktureller Hilfe und finanziellen 
Mitteln. 

Zwei nichtstaatliche Initiativen stachen in dieser Zeit besonders hervor: die 
Bewegung der Naxaliten und die Burgerbewegung von Jay a Prakash Narayan. 
Obwohl sich diskutieren lasst, ob sie vor dem Hintergrund ihrer spateren Hin-
wendung zur Gewalt als zivilgesellschaftliche Bewegung gekennzeichnet werden 
kann, konzentrierte sich die Naxalitenbewegung, deren Name auf ihren Grtin-
dungsort Naxalbari in Westbengaken zurtickgeht, auf die armen Bauern und 
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Landarbeiter. Angefuhrt von jungen Menschen, die von den Idealen einer klas-
senlosen Gesellschaft inspiriert waren, stiitzte sie sich auf die stillschweigende 
Unterstiitzung der Kommunistischen Partei Indiens (CPI-M). Sie beschaftigten 
sich mit den zusammenhangenden Probleme des Landbesitzes und der landlichen 
Armut, zunachst in Westbengalen und spater in Andhra Pradesh, Bihar und Kera
la. Mit der Zeit bediente sich die Bewegung auch gewaltsamer Mittel und wurde 
deshalb von staatlichen Stellen verfolgt. 

Das Total Democracy Movement angefuhrt durch Jaya Prakash Narayan be-
gann mit der Chhatra Yuva Sangarsh Vahini, einer Jugendbrigade, die von Na
rayan mit dem Ziel der sozialen, okonomischen, politischen und kulturellen Re
volution lanciert wurde. Diese Bewegung war eine Reaktion auf die schlecht 
funktionierende Politik und Ineffizienz des Staates. Zentrale Themen waren land-
liche Armut, Arbeitslosigkeit, Inflation und die fehlende Grundversorgung durch 
den Staat. Dies flihrte zur Implementierung der Volksregierung, die Landrefor-
men, soziale Reformen und gute Regierungsfuhrung zu ihrer Agenda machte. 

Jaya Prakash Narayan, selbst ein Freiheitskampfer, war inspiriert von der 
sozialistischen Philosophie Ram Manohar Lohias und der Philosophic der swaraj 
(Selbstregierung) Mahatma Gandhis. Er traumte von der Riickkehr zur Demokra-
tie in Dorfgemeinschaften und einer Gesellschaft, die sich auf Werte wie Selbst-
beherrschung und Beschrftnkung der materiellen Bediirfnisse stiitzte. Diese kraft-
volle Wiederbelebung der Zivilgesellschaft bedrohte das Fundament der damali-
gen Regierung und gipfelte in der Verhangung des Notstandes und der Suspen-
dierung der burgerlichen Rechte, der Pressefreiheit und der Unabhangigkeit der 
Justiz. 

In den Parlamentswahlen von 1977 wurde der Kongress von einer Koalition 
aus Oppositionsparteien besiegt. Dies markierte einen entscheidenden Moment in 
der Entwicklung der Zivilgesellschaft. Die Notstandsperiode, wahrend der alle 
individuellen und burgerlichen Freiheiten aufgehoben waren, hatte das Vertrauen 
der Bevolkerung in die Regierung tief erschuttert und flihrte zu der Erkenntnis, 
dass Demokratie keine Selbstverstandlichkeit darstellt. Die Verhangung des Not-
stands und die Riickkehr zur Demokratie nach den Wahlen von 1977 defmierten 
das Konzept der Zivilgesellschaft in Indien vollig neu. Dies lie/3 die Biirger au-
fierdem erkennen, dass es zu ihren Aufgaben gehort, die Demokratie und den 
Rechtsstaat im Lande zu schiitzen. Es schien klar, dass staatliche Institutionen 
allein nicht in der Lage waren, die Rechte der Burger zu schiitzen, solange eine 
autoritare Regierung am Ruder war. Aus dieser Perspektive, war die Notstands
periode ein Segen ftir die Entwicklung der Zivilgesellschaft, insoweit Themen 
wie Demokratie, Biirgerrechte und der verfassungsmaBige Schutz dieser Rechte 
einen wichtigen Platz im offentlichen Diskurs einzunehmen begannen. Im Jahr 
1976 - noch unter dem Notstandsrecht - wurde die People's Union for Civil 
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Liberties and Democratic Rights (PUCL&DR) gegrtindet. Sie spaltete sich 1980 
in zwei Organisationen, die People's Union of Civil Liberties (PUCL) und die 
People's Union for Democratic Rights (PUDR). Beide sind bis heute die fiihren-
den Organisationen im Bereich ziviler Freiheiten. 

Die zivilgesellschaftliche Bewegung dehnte sich wahrend der spaten 1970er 
Jahre auf den Schutz biirgerlicher Freiheiten, die Rechte der Unterkastigen (da-
lits), Umwelt- und Menschenrechtschutz aus. Dies fuhrte zu einem kritischen 
Diskurs uber die fimdamentalen Werte von Politik und Kultur. Umwelt und Frau-
enrechte riickten zunehmend in den Vordergrund. Die zivilgesellschaftliche Be
wegung verfolgte die Erreichung hohere Lebensqualitat, Wahrung von Men-
schenrechten und Teilnahme an politischen Entscheidungen. Diese Initiativen 
blieben jedoch auflerhalb der parteipolitischen Arena und spiegelten die Enttau-
schung der Btirger uber den politischen Prozess wider. 

2 Die indische Zivilgesellschaft 2004 

Der heutigen Zivilgesellschaft in Indien geht es gut. Ein Beweis daftir ist folgen-
de Aussage: 

„Today India is the world's largest democracy and although modern images of India 
often show poverty and lack of development, that is only one side of a much larger 
picture. For instance, the other side of the poverty and underdevelopment are the vi
brant movements of dissent and resistance against current developmental paradigms 
(...) movements that are diverse in terms of ideology, trajectory and demands (...). 

India is a demographic marvel, with multiplicities in languages, religions, social 
organisations and other identities and idioms of cultural expression. There are obvi
ous tensions within such a complex unity: tensions that could be creative or divisive 
depending on the dynamics of this unity. It is this complex process of unity that the 
movements in India want to take forward. (...) 

The World Social Forum, thus, promises to provide a major impetus to this 
emerging unity in India. At the same time, the diversity of its political and civil soci
ety cultures of resistance can add new dimensions to the current agenda of the World 
Social Forum."3 

Das Zitat impliziert, dass die gesamte zivilgesellschaftliche Bewegung in Indien 
integriert ist. Sie ist jedoch so vielfaltig wie das Land selbst und lasst sich daher 
nicht auf ein einzelnes Prinzip herunterbrechen. Die Zivilgesellschaft besteht aus 
einer Vielzahl von Individuen, Gruppen und Organisationen. Manche Leute fun-

3 The World Social Forum 2004 India, General Information, 
http://www.wsfindia.org/generalinfo.php, Zugriff am 12.06.2004. 

http://www.wsfindia.org/generalinfo.php
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gieren als Einzelaktivisten, es gibt kleine Gruppen, die sich allgemeiner Interes-
sen annehmen und es existieren Organisationen unterschiedlichster Grofte. Am 
einen Ende des Kontinuums befinden sich internationale NGOs, wie das Rote 
Kreuz, amnesty international, Transparency International, Action Aid oder Ox-
fam, die alle auch ihre indische Niederlassung unterhalten. Einheimische Organi
sationen sind zu zahlreich, um alle hier aufgefuhrt zu werden: Wichtige Rollen 
spielten die National Campaign for People's Right to Information (NCPRI), 
welche dem Mazdoor Kisan Shakti Sangathan4 (MKSS) in Rajasthan entsprang, 
die Silent Valley Initiative, in welcher der Kerala Sastra Sahitya Parishad5 

(KSSP). Von groBer Bedeutung war die Chipko Andolan,6 in welcher Frauen aus 
der Hugelregion von Uttar Pradesh eine wichtige Funktion hatten und die von 
Chandi Prasad Bhatt und Sunderlal Bahuguna angefuhrt wurde. Anna Hazares 
Bemuhungen, Wohlstand in das kleine Dorf Ralegan Siddhi im Staat Maha
rashtra zu bringen, ist ein Beispiel fur eine individuelle Initiative. Neben den 
genannten Organisationen, deren Zielsetzungen auf das Algemeinwohl gerichtet 
ist, existieren auch solche, die kein wirklich gemeinntitziges Interesse hegen, 
sondern der Mitteleinwerbung fur jene dienen, die sie gegriindet haben. Dies ist 
besonders haufig der Fall bei Gruppierungen, die vom Staat subventioniert wer
den. Daher ruhrt die Skepsis vieler Menschen in Bezug auf zivilgesellschaftliche 
Aktivitaten. 

2. / Finanzierung 

Die Finanzierung zivilgesellschaftlicher Initiativen speist sich aus verschiedenen 
Quellen, u. a. durch internationale Stiftungen sowie individuelle Geldgeber. Dazu 
gehoren etwa die Ford Foundation (USA) sowie einige deutsche Organisationen, 
wie die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Konrad-Adenauer-Stiftung, private 
Stiftungen und Entwicklungsagenturen verschiedener europaischer Staaten, wie 
z. B. das britische Department For International Development (DFID), sowie 
Organisationen aus Kanada, Australien und Japan. Viele Gelder kommen auch 
von multilateralen Akteuren wie der Weltbank, der Asian Development Bank und 
den UN (UNDP und UNEP). Daruber hinaus existiert eine Tradition groBer Un-
ternehmen, Stiftungen zu grtinden. Beispiele dafur sind die Tata Group, die Birla 
Group sowie die Infosys Foundation und die Azim Premji Foundation (durch die 
Wipro Corporation). Auch die Regierung spielt bei der Finanzierung eine bedeu-

4 Wortlich: Vereinigung zur Ermachtigung von Bauern und Arbeitern. 
5 WOrtlich: Gesellschaft fur Wissenschaft und Literatur Kerala. 
6 Literarisch: „Umarme den Baum"-Bewegung, Ubersetzung: Bianca Stachoske. 
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tende Rolle. Daraus resultiert die Frage, ob finanzielle Abhangigkeit vom Staat 
die Freiheit und Autonomie der Initiativen beeintrachtigt. Spenden privater Ein-
zelpersonen werden durch spezielle Steuerbegtinstigungen fur den Spender zu-
satzlich vom Staat gefordert. 

2.2 Beispiele zivilgesellschaftlicher Initiativen in Indien 

Verbesserung des Wahlvorgangs zur Steigerung der Effektivitat der Demokratie 

Indien wird als eine der grofiten Demokratien der Welt angesehen und die Leis-
tungsfahigkeit der Regierung wird besonders im Vergleich mit anderen ehemali-
gen Kolonialstaaten bewundert. Ein Indikator fiir die Funktionsfahigkeit der 
Demokratie sind die friedlichen und reibungslosen Regierungswechsel der Ver-
gangenheit und besonders derjenige im Mai 2004. Dennoch bedarf es einiger 
Verbesserungen des Wahlsystems. Eine zivilgesellschaftliche Gruppe konzent-
rierte sich deshalb auf die transparentere Gestaltung des Wahlvorgangs. Auf-
grund der Komplikationen des in Indien praktizierten Mehrheitswahlrechts in 
Einerwahlkreisen („first-past-the-post system ") haben politische Parteien mit den 
Jahren immer mehr Wert auf die Wahrung ihrer Siegchancen gelegt, wenn es um 
die Aufstellung von Kandidaten ging. Um mehr Stimmen als ihre Mitbewerber zu 
bekommen, haben Kandidaten zunehmend die Hilfe zweifelhafter Personlichkei-
ten in Anspruch genommen. Im weiteren Verlauf haben sich einige dieser Cha-
raktere mit dubiosem Hintergrund und sogar mit kriminellem Lebenslauf ent-
schieden, selbst zu kandidieren. Dem Gesetz nach darf kein Burger kandidieren, 
der zu einer Strafe von zwei oder mehr Jahren Haft verurteilt worden ist. Das 
Problem dieses Gesetzgebung ist, dass es sich dabei um eine letztinstanzliche 
Verurteilung handeln muss. Solange ein solches Urteil aussteht, kann der Kandi-
dat sich zur Wahl stellen. Bislang erzwang die Nominierung eines Kandidaten 
nicht automatisch die Nennung eventuell anhangiger Strafverfahren. Dies ermog-
lichte selbst denjenigen Personen eine Kandidatur, gegen die eine groBe Zahl von 
Verfahren anhangig waren. Vor diesem Hintergrund strengte die Association for 
Democratic Reforms (ADR) ein Verfahren vor dem Hohen Gericht in Delhi an 
und forderten 1999 das Gericht auf, die Wahlkommission anzuweisen: 

• das Nominierungsformular so zu andern, dass der Kandidat jegliche gegen 
ihn zur Zeit der Nominierung laufenden Strafverfahren mit Angabe entspre-
chender Details offen legen musse sowie 

• die oben genannten Informationen uber den Kandidaten der Offentlichkeit 
und den Medien zuganglich zu machen. 
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Der Antrag beruhte auf folgenden Argumenten: 

• Der Wahler sollte die Mogliehkeit haben, Informationen iiber laufende 
StrafVerfahren bei Kandidaten in ihrem/seinem Wahlbezirk ohne Schwierig-
keit zu erlangen, wenn er dieses wunschte. 

• Es wurde stets angenommen, dass der Wahler das Recht hatte, den Wunsch-
kandidaten zu wahlen. Dieses Wahlrecht miisse auch dann noch gegeben 
sein, wenn der Wahler auch nach erhaltener Information iiber laufende 
StrafVerfahren noch beschlieBt, den Kandidaten zu wahlen. 

Das Hohe Gericht in Delhi entsprach diesem Antrag mit seinem Urteil vom 
02.11.2000 und forderte die Wahlkommission auf, noch mehr Informationen als 
die ADR verlangt hatte, den Wahlern zuganglich zu machen. 

Die indische Regierung legte gegen dieses Urteil beim Obersten Gerichtshof 
Berufung ein, obwohl das Hohe Gericht in Delhi lediglich die Wahlkommission 
und nicht die indische Regierung angewiesen hatte. Mehrere politische Parteien 
traten als Nebenklager in diesem Konflikt auf und wandten sich gegen das Urteil 
des Hohen Gerichts. ADR argumentierte gegen die Berufung von Seiten der 
Regierung und fur das Urteil des Hohen Gerichts. Am 02.05.2002 urteilte der 
Oberste Gerichtshof, dass die Wahlkommission die folgenden Informationen von 
alien Kandidaten einfordern miisse (laut Art. 324 der indischen Verfassung): 

„1 Whether the candidate is convicted/acquitted/discharged of any criminal of
fence in the past-if any, whether he is punished with imprisonment or fine. 

2 Prior to six months of filing of nomination, whether the candidate is accused in 
any pending case, of any offence punishable with imprisonment for two years 
or more, and in which charge is framed or cognizance is taken by the court of 
law. If so, the details thereof. 

3 The assets (immovable, movable, bank balances, etc.) of a candidate and of 
his/her spouse and that of dependants. 

4 Liabilities, if any, particularly whether there are any over dues of any public 
financial institution or government dues. 

5 The educational qualifications of the candidate." 

Die Wahlkommission hatte zwei Monate Zeit, diese Auflagen umzusetzen. Am 
effektivsten hatte dies durch eine Korrektur der Nominierungsformulare gesche-
hen konnen. Die Regierung weigerte sich nach diesbezuglicher Anfrage der 
Wahlkommission jedoch mit dem Argument, dass eine Korrektur nur im Konsens 
aller politischen Parteien realisiert werden konne. Aus diesem Grunde wurde am 
08.07.2002 ein Treffen aller Parteien einberufen. Die Regierung forderte aufler-
dem, dass die Wahlkommission mit dem Obersten Gerichtshof einen Aufschub 
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von zwei Monaten fur die Implementierung des Urteils aushandele. Daraufhin 
antwortete die Wahlkommission, dass die Regierung den Gerichtshof direkt kon-
taktieren sollte. Doch dieser verlangerte die Frist nicht und so wurde das Urteil 
auf Verftigung der Wahlkommission am 28.06.2002 vollstreckt. Dies loste Unru-
he innerhalb des gesamten politischen Establishments aus. Bei der Zusammen-
kunft der Parteien am 15.07.2002 waren sich alle in seltener Ubereinstimmung 
einig, dass das Urteil des Obersten Gerichtshofes keinesfalls implementiert wer-
den konne. Das Treffen endete mit der einstimmigen Verabschiedung einer Reso
lution, in der nachsten Parlamentssitzung einen Gesetzesvorschlag einzubringen, 
um den Representation of People Act in adaquater Weise zu verbessern und 
damit die Umsetzung des Gerichtsbeschlusses zu verhindern. Mit eindrucksvoller 
und nie gesehener Eile verfasste das Justizministerium einen vorlaufigen Geset-
zesantrag zur Verbesserung des Representation of People Act und legte diesen 
den Parteien fur Kritik und Anregungen bereits am 15.07.2002 vor. Der Vor-
schlag konnte aber nicht parlamentarisch eingebracht werden, da die Funktions-
fahigkeit der Regierung durch andere politische Entwicklungen zeitweise unter-
brochen war. Dies schreckte die Politiker jedoch nicht ab. Das Kabinett bemuhte 
sich um eine Anordnung durch den Prasidenten zur Verhinderung der Implemen
tierung des Gerichtsurteils. 

Eine Gruppe von 26 Mitgliedern aus verschiedenen Teilen des Landes als 
Stellvertreter 20 zivilgesellschaftlicher Organisationen traf den Prasidenten am 
16.08.2002 und drangte ihn, die Anordnung zuruckzuweisen und nicht zu zeich-
nen, weil einige Punkte verfassungswidrig seien. Daraufhin forderte der Prasident 
vom Kabinett einige Erklarungen zu den Inhalten der Anordnung. Diese blieben 
jedoch aus und der Prasident unterzeichnete verfassungsgemaft das Dokument am 
24.08.2002. Die Anordnung wurde spater als Anderung des Representation of 
People Act von 1951 gesetzlich verabschiedet. Sie enthielt jedoch einige Klau-
seln, die daran zweifeln lieften, ob sie wirklich eine Reform des Wahlrechts brin-
gen oder diese eher verhindern sollte. Sie bestimmte, dass „eine Person, gegen 
welche Anklage in zwei getrennten Strafrechtsverfahren wegen schwerer Strafta-
ten erhoben worden war (mindestens sechs Monate vor der Nominierung)", von 
der Wahl ausgeschlossen werde. Laut Anordnung gelten folgenden Taten als 
relevant: Mord, Vergewaltigung, Entfuhrung zwecks Losegelderpressung, Raub-
uberfall und Raubiiberfall mit Todesfolge sowie Krieg gegen die indische Regie-
rung. Diese Bestimmung war inakzeptabel, da ihr zufolge ein Kandidat, dem nur 
eine Straftat vorgeworfen wurde, nicht von der Wahl ausgeschlossen werden 
konnte. Ein weiteres Problem, welches durch die Anordnung nicht beachtet wur
de, war die Veruntreuung von offentlichen Geldern und andere Finanzdelikte. 
Problematisch war besonders die Formulierung, dass „kein Kandidat Informatio-
nen offen legen mtisste, die von der Anordnung nicht gefordert wurden, mit Aus-
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nahme solcher Sachverhalte, die als Folge gerichtlicher Beschliisse oder Be-
schlussen der Wahlkommission verlangt wurden." 

Die Anordnung wurde im Obersten Gerichtshof durch drei offentliche An-
klagen verschiedener Gruppen angefochten. Unter den Klagern befand sich auch 
die Association for Democratic Reforms. Der Oberste Gerichtshof befand die 
Anordnung in seinem Urteil vom 13.03.2003 fur ^illegal und nichtig." Somit trat 
der erste Beschluss dieses Gerichtshofes erneut in Kraft und wurde durch eine 
neue Anordnung der Wahlkommission umgesetzt. Eine Konsequenz dieser Er-
eignisse war, dass die kriminelle Karriere, die Vermogensverhaltnisse und die 
Bildungsqualifikationen aller Kandidaten, die zu den Unterhauswahlen im Ap
ril/Mai 2004 antraten, in den Medien diskutiert und somit alien Wahler zugang-
lich gemacht wurden. Es wurden in 19 Staaten und funf Unionsgebieten Wahlbe-
obachter eingesetzt, die Kopien dieser Unterlagen verteilten (zusammen mit den 
Nominierungspapieren) und die gegebenen Informationen prtiften und analysier-
ten. Die Wahlbeobachter deckten 83,5 % der Wahlkreise (451 von 543) ab und 
untersuchten 58,55 % aller Kandidaten (3.182 von 5.435). In manchen Wahlkrei-
sen war der Deckungsgrad vollstandig. Dies ist ein Beispiel fur eine zivilgesell-
schaftliche Initiative, die Wahlgesetze andern und Politik transparenter machen 
kann. Somit diente diese zivilgesellschaftliche Initiative auch der Verbesserung 
der Demokratie in Indien. 

MKSS und das Recht auf Information 

Eines erfolgreiches Beispiel von zivilgesellschaftlicher Initiative in Indien ist die 
Arbeit der MKSS in Rajasthan, welche zur Verabschiedung des Freedom of In
formation Act fuhrte. Die MKSS wurde 1990 mit dem Ziel gegriindet, „durch 
Kampf und konstruktive Aktion zur Veranderung des Lebens der landlichen 
Armen beizutragen". Vor der Formulierung dieser Zielbestimmung hatten sich 
die Mitglieder dieser Bewegung um Landverteilung und Mindestlohne gekiim-
mert. Der Kampf um die Bezahlung der Mindestlohne fuhrte zu der Entdeckung, 
dass zwischen den Angaben zu den Lohnen und dem ausbezahlten Betrag eine 
betrachtliche Kluft bestand. 

Daraus resultierte die Forderung nach mehr Transparenz der staatlichen Da-
ten. Mitglieder der MKSS mussten lange kampfen, um mittels organisierter Hun-
gerstreiks und Sitzblockaden dem Recht auf Information zum Durchbruch zu 
verhelfen. In diesem Prozess bildete sie auch ein neues Forum fur offentliche 
Verantwortung, das sog. jan sunwais (offentliche Anh5rung). Von kleinen, basis-
orientierten Anfangen in den 1990ern, liber die Bildung der National Campaign 
for the People's Right to Information (NCPRI) 1996 fuhrte der Weg bis zur Ver-
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abschiedung des Freedom of Information Act 2003. Auf internationaler Ebene 
erlangte die MKSS Anerkennung, als einer ihrer Grander, Aruna Roy, den Ra
mon Magsaysay Award fur Gemeindeftihrung und internationales Verstandigung 
erhielt (2000). Dieser Preis gilt im asiatischen Raum als Aquivalent zum westli-
chen Nobelpreis. Die MKSS und ihre Schwesterorganisationen arbeiten weiterhin 
an einer Vielzahl von Problemen, wie z. B. der Verbesserung des landlichen 
Lebens oder dem Recht auf Ernahrung und Arbeit. 

2.3 KSSP und das Silent Valley 

Die KSSP wurde 1962 von einer Gruppe von Naturwissenschaftlern gegriindet, 
urn Wissenschaft in Kerala in der Muttersprache zuganglich zu machen. Diese 
zivilgesellschaftliche Initiative wuchs liber die nachsten Jahre betrachtlich auf 
eine Mitgliederzahl von 40.000 aus alien gesellschaftlichen Schichten Keralas. 

„(...) it has also expanded its fields of interests and activities to almost all forms of 
human endeavour...The KSSP is involved, broadly, in three types of activities: agi-
tative, educative and constructive, in areas like environment, health, education, en
ergy, development, literacy, microplanning - in almost every sphere of human ac
tivities."7 

Die KSSP zog internationale Aufmerksamkeit auf sich, als sie sich dem offentli-
chen Protest zum Schutze des Silent Valley Forest im Bundesstaat Kerala an-
schloss. Das Silent Valley ist ein Areal von 9.000 Hektar gut erhaltenen tropi-
schen Regenwaldes, umgeben von hoheren Bergketten. Es ist bis heute eine der 
letzten unbesiedelten Flachen Indiens. In den frtihen 1970ern plante das Kerala 
State Electricity Board (KSEB) den Bau eines 130 Meter hohen Damms uber den 
Fluss Kuntipuzha und die Anlegung eines Reservoirs im Silent Valley, um mit 
dem angestauten Wasser Strom zu erzeugen. 

Die KSSP beteiligte sich an dem Protest zunachst im Glauben daran, dass 
der Damm prinzipiell die Entwicklung des Staates fordern wurde. Aufgrund ihres 
technischen Wissens realisierten die Mitglieder aber bald, dass der erzeugte 
Strom nur einem kleinen Teil der Bevolkerung nutzen wurde. Die Zerstorung des 
Regenwaldes wurde jedoch vielfaltige nattirliche Energiequellen zerstoren, wie z. 
B. die Holzversorgung fur das hausliche Kochen. Die KSSP bekam Unterstut-
zung von anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen, wie z. B. der Bombay Natural 
History Society (BNHS). Durch Informationsschreiben, Magazine, Unterschrif-

7 Homepage der Organisation: http://www.kssp.org/about.htm. 

http://www.kssp.org/about.htm
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tensammlungen, Strafienveranstaltungen, Ausstellungen und offentliche Diskus-
sionen sicherte sich die KSSP das offentliche Interesse. Dazu gehorte auch ein 
groBer Protestmarsch, der 300 bis 400 Dorfer durchquerte. Die staatliche Strom-
gesellschafl reagierte mit einer Gegenkampagne, um der Bevolkerung und den 
Politikern zu beweisen, dass der Dammbau dem Lande nutzen wurde. Als Ergeb-
nis des Kampfes wurde das Silent Valley 1985 zum Nationalpark erklart und der 
Regenwald vor der Zerstorung gerettet. KSSP wurde 1996 der Right Livelihood 
Award (oft auch der 'alternative Nobelpreis' genannt) von der Right Livelihood 
Award Foundation in Stockholm verliehen. Die Begrundung betonte unter ande-
rem die Pionierarbeit der KSSP in den Bereichen Gesundheit, Frieden und Ent-
wicklung. 

SEWA und das Ermachtigung der Frauen 

Die Self Employed Women's Association (SEWA) wurde 1972 als Gewerkschaft 
unter dem Indian Trade Union Act 1926 registriert. Jede selbstandige Frau in 
Indien kann fur fiinf Rupien Jahresgebuhr Mitglied werden. Die Mitglieder sind 
Arbeitskrafte ohne einen festen Arbeitsvertrag. Die Mehrheit ist arm, kann weder 
lesen noch schreiben und besitzt so gut wie keine Kapitalanlagen. Drei Typen 
von weiblichen Arbeitskraften gehoren der SEWA an: 

1. Strafienhandlerinnen, die Gemiise, Friichte, Fisch, Eier usw. verkaufen und 
Verkauferinnen anderer Nahrungsmittel sowie von Haushaltswaren und 
Kleidung; 

2. Heimarbeiterinnen, die als Weberinnen, Topfererinnen arbeiten, Zigaretten 
(bidi) oder Raucherstabchen {agarbatti) herstellen sowie Kleidung; 

3. Handarbeiterinnen, Dienstleisterinnen, Landarbeiterinnen, Bauarbeiterinnen, 
Wascherinnen, Hausangestellte usw. 

SEWA entstand aus Indiens grCBter und altester Textilgewerkschaft, der Textile 
Labour Association (TLA), die 1920 von Anasuya Sarabhai gegrtindet wurde. 
Diese Bewegung war von Mahatma Gandhi inspiriert, der 1917 einen erfolgrei-
chen Textilarbeiterstreik angeftihrt hatte. Die TLA grtindete 1954 einen Frauen-
fliigel, um die Frauen der Textilmtihlenarbeiter zu unterstiltzen. Dieser fuhrt Nah-, 
Strick-, Stick-, und Webkurse sowie Kurse fur Stenographic fur die Ehefrauen 
und Tochter der Arbeiter durch. In den frtihen 1970ern richtete sich das Angebot 
auch an Schneiderinnen und Wagenzieherinnen. Die erste Htirde,die es fiir SE
WA zu uberwinden gait, war die Registrierung als Gewerkschaft. Das Labour 
Department weigerte sich SEWA zu registrieren, da diese keinen eindeutigen 
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Arbeitgeber nennen konnte, gegen den sie sich hatten behaupten miissen. SEWA 
argumentierte, dass der Sinn einer Gewerkschaft nicht nur und nicht unbedingt in 
den Verhandlungen mit Arbeitgebern lage, sondern auch in der Vereinigung der 
Arbeiter. 1972 wurde SEWA schlieBlich doch als Gewerkschaft registriert. Die 
Anzahl der Mitglieder wuchs langsam und im Jahr 2002 verzeichnete man lan-
desweit beinahe 700.000 Mitglieder. Das Hauptziel der Organisation ist nach wie 
vor die Versorgung, Sicherheit und Nahrungsgewahrleistung fur weibliche Ar-
beitskrcifte. Andere Aktivitaten sind die Sicherung von Gesundheit, Kinderpflege 
und Wohnraum fur die Mitglieder. Die folgenden zehn Fragen dienen dabei als 
Leitfragen in der Verfolgung der Ziele: 

1. Haben mehr Mitglieder mehr Arbeit erlangt? 
2. Wachst das Einkommen? 
3. Gibt es genug Nahrungsmittel? 
4. Wie ist die Gesundheitsversorgung? 
5. Wie sieht die Kinderbetreuung aus? 
6. Gibt es Verbesserungen der Wohnsituationen? 
7. Gibt es ein Wachstum des Vermogens der Mitglieder (z. B. Ersparnisse, 

Land, Arbeitsgerate, Lizenzen, Vieh etc.)? 
8. Ist die Organisationsstarke der Arbeiterinnen gestiegen? 
9. Ist das Fuhrungspotential gewachsen? 
10. Sind die Mitglieder selbststandiger geworden (sowohl kollektiv als auch 

individuell)? 

Andere Aktivitaten der SEWA sind etwa die SEWA Bank (gegrtindet 1974), 
welche mehr als 26.500 Kunden und schon 1990 ein Kapital von 35 Mio. Rupien 
vorweisen konnte. Das Rural Development Programme konzentriert sich auf 
Arbeitsplatzbeschaffimg, Landentwicklung, Wasserbereitstellung und Futtermit-
tel. Es hat einzelne Abteilungen fiir die Bereiche Gesundheit, Training, Kommu-
nikation, Forschung, Kinderversorgung und Wohnraum. SEWA ist weithin be-
kannt und anerkannt. Ihr Ansatz hat sich nicht nur in Indien verbreitet, sondern 
wurde auch in Stidafrika, der Ttirkei und dem Jemen kopiert. 

3 Zusammenfassung 

Die Zusammensetzung der Zivilgesellschaft reflektiert die Komplexitat der indi-
schen Gesellschaft in ihrer Gesamtheit. Zivilgesellschaftliche Organisationen 
existieren in jeglicher Grofie und Form und variieren auch in ihrer Durchschlags-
kraft und Effizienz bei der Zielerreichung. Diese groBe Vielfalt und Komplexitat 
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machen es unmoglich, einheitliche und definitive Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Man kann dennoch sagen, dass die indische Zivilgesellschaft lebendig ist, standig 
an Umfang und Starke zunimmt und einen groBen Einfluss auf die Funktionsfa-
higkeit der Gesellschaft und des Landes hat. Ein Beweis dafur ist die Nominie-
rung zivilgesellschaftlicher Aktivisten als Mitglieder des National Advisory 
Councils, welche von der Regierung zur Analyse und Beobachtung der Regie-
rungsleistung einberufen wurde. Dies ist deswegen ungewohnlich, weil ublicher-
weise die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Opposition zum Staat stehen. 
Eine der fuhrenden Wirtschaftszeitungen bemerkte unlangst, dass „NGOs von 
nun an Neo-Government Organisations" seien. Die Vielfaltigkeit der Zivilgesell
schaft macht es jedoch fur die vielen Gruppen zunehmend schwer, in eine be-
stimmte oder eindeutige Richtung zu steuern. Die Positionen der zivilgesell
schaftlichen Gruppen sind unterschiedlich und wiedersprechen einander teilwei-
se, was oftmals die gegenseitige Neutralisieren von Bemiihungen zwischen ein-
zelnen Gruppen zu Folge hat. 

Dieser Zustand wird auBerdem durch die mitunter erfolgreiche Einflussnah-
me politischer Gruppierungen auf die Aktivitaten einzelner zivilgesellschaftlicher 
Aktivitaten verschlimmert. Dadurch werden die Grenzlinien zwischen Staat und 
Zivilgesellschaft verwischt. Ahnliches ist in Bezug auf die Wirtschaft zu beo-
bachten. Das macht es schwer, zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft und der 
Regierung zu unterscheiden. Wenn diese Krafte in Ubereinstimmung arbeiten 
wiirden, ware ein idealer Zustand erreicht. Leider gelingt dies nur theoretisch. 
Der Kampf zwischen den drei Kraften geht in Indien daher weiter, das System 
der „checks and balances" findet sein eigenes dynamisches Gleichgewicht. 
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Zivilgesellschaftliche Organisationen, Strafjustiz und 
politische Bildung in Chile1 

Patricio Valdivieso 

Einleitung 

Zivilgesellschaftliche Organisationen (ZGO) sind in Lateinamerika zu einem 
wichtigen Trager der Entwicklung geworden. Sie vertreten Interessen und Uber-
zeugungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Sektoren, die in den staatlichen 
Strukturen und institutionalisierten Kanalen anders nicht reprasentiert werden. 
Durch diese Aktivitaten vermogen sie auch die Weltpolitik zu beeinflussen. 

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, die wichtige Rolle der ZGO in Latein
amerika zu veranschaulichen, vorrangig im Bereich der politischen Bildung fur 
die Demokratie sowie der Modernisierungsreformen des Staates. Die Arbeit wird 
sich hauptsachlich auf die Zusammenhange von ZGO mit dem Modernisierungs-
prozess des Strafjustizsystems in Chile beziehen, wobei sie auf Ergebnisse einer 
umfangreichen Untersuchung am Centro de Estudios de Justicia de las Americas 
und an der Universidad Catolica de Chile zuruckgreifen kann. 

Angesichts der aktuellen Diskussion uber Aufgaben und Bedeutung von 
ZGO - auf nationaler und internationaler Ebene - werden im vorliegenden Arti-
kel die Positionen dieser Organisationen als wichtige Darsteller auf der Buhne 
der internationalen Politik und ihre Rolle bei der Verstarkung demokratischer 
Institutionen innerhalb der Staaten verdeutlicht. Folgende Hypothese liegt der 
Untersuchung zugrunde: Je hoher der Entwicklungsgrad der ZGO und ihr Inter-
ventionsvermogen ist, desto besser gestalten sich die Bedingungen fur soziale 
Entwicklung sowie das Funktionieren des demokratischen Staates und seiner 
Institutionen. Die so formulierte Hypothese wird anhand des Gewichts der Orga
nisationen auf der internationalen Ebene und ihres Anteils an Modernisierungs-
prozessen in Lateinamerika, insbesondere im Bereich der Strafjustiz, bestatigt. 

1 Dieser Artikel fasst Ergebnisse des Forschungsprojektes Formation Politica Ciudadana en Justicia 
(FONDECYT Nr. 1030584) zusammen (vgl. http://www.puc.cl/icp/eticapolitica/), aktuelles Projekt 
des Chilenischen Nationalfonds fur Wissenschaftliche und Technologische Forschung, 2003-2005. 

http://www.puc.cl/icp/eticapolitica/
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1 Bedeutung der ZGO fiir internationale Beziehungen und 
Entwicklung 

Als Analysekategorie des Offentlichen spielt das Konzept der Zivilgesellschaft 
gegenwftrtig in den Sozialwissenschaften eine herausragende Rolle (Oxhorn 
1995; Valle 2001). Die ZGO werden als Ressourcen gesellschaftlicher Kompe-
tenzen verstanden, welche fur die Entwicklung von Individuen, Gruppen und 
kollektiven Giitern unterschiedlicher Art disponibel sind (Valdivieso 1998, 
2003). Freilich bleiben die Grenzen des Konzepts weitgehend verschwommen 
und die Diskussion iiber seine Attribute und Reichweite sowie seine konkrete 
Anwendung dauert fort (Lopez 1997; Breit/Massing 2000; Zimmer 2000). Un-
strittig ist jedoch, dass es sich bei der Zivilgesellschaft um einen gesellschaftli-
chen Akteur mit wachsender Bedeutung handelt. Innerhalb einzelner Staaten 
sowie auch des internationalen Systems finden zahlreiche Prozesse statt, welche 
die Entwicklung der ZGO begunstigen und ihr Gewicht in der Weltpolitik ver-
groBern. 

Wie die meisten umfangreichen Analysen belegen (Payne 2003; Valdivieso 
2003), fuhrten in den letzten Jahrzehnten die Fortschritte der Demokratie und der 
Marktwirtschaft in den meisten Landern der Welt - unterstiitzt durch landeriiber-
greifende Tendenzen wie Globalisierung und Pluralismus (Sutor 1998; Valdivie
so 2002) - zu offeneren, pluralistischeren und starker diversifizierten Gesell-
schaften. In diesem Kontext ist ein zahlenmafiig beinahe explosiver Zuwachs der 
ZGO in unterschiedlichen Bereichen festzustellen. 

In den internationalen Beziehungen wiederum hat eine Reihe von Prozessen 
die Entwicklung von internationalen Organisationen im Allgemeinen und von 
ZGO im Besonderen untersttitzt. Dazu zahlen u. a. die rapide Zunahme der Han-
delstransaktionen, die Transportentwicklung, der enorme Fortschritt der moder-
nen Kommunikationsmittel, der verbesserte Zugang zu Information sowie die 
zunehmende Komplexitat und internationale Verflechtung von Konflikten. 

Die ZGO technischen, okonomischen und sozialen Charakters, die in diesem 
Rahmen entstanden sind (Abbot 1998), reprasentieren nicht die Staaten und ihre 
Regierungen, sondern die Gesellschaften dieser Staaten in einem breiteren Sinne. 
Sie stellen eine potenzielle Kraft im Dienste der autonomen gesellschaftlichen 
Krafte dar und reprasentieren in diesem Sinne die grenztiberschreitende Zivilge
sellschaft, was sie zu einem bedeutenden Faktor innerhalb des internationalen 
Geschehens werden lasst. Das hat eine rege Diskussion liber ihre Position und ihr 
Gewicht in der internationalen Politik zur Folge (Klein 2002; Altva-
ter/Brunnengraber 2002). 
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Der explosionsartige Zuwachs der internationalen Nichtregierungsorgani-
sationen (NGO)2 als Folge der verstarkten Interaktion auf internationaler Ebene 
zahlt zu den auffalligsten Entwicklungen in den internationalen Beziehungen seit 
dem Zweiten Weltkrieg. Das Spektrum der von ihnen vertretenen Interessen 
reicht von politischen, okonomischen und sozialen bis hin zu edukativen, kultu-
rellen und wissenschaftlichen Fragen. Eine nicht unbedeutende Zahl der Organi
sationen steht in symbiotischen Beziehungen zu den entsprechenden Agenden der 
Vereinten Nationen (UN). So stellen gewerkschaftliche Organisationen eine der 
drei konstituierenden Gruppen der Weltarbeitsorganisation (ILO); zahlreiche 
wissenschaftliche Organisationen haben eine feste Position bei der FAO und bei 
der UNESCO. Die UN wusste rechtzeitig die wachsende Bedeutung der ZGO zu 
erkennen und hat ihnen innerhalb unterschiedlicher Programme im Rahmen ihres 
Systems einen Platz eingeraumt. 

2 Bedeutung der ZGO in Lateinamerika 

In Lateinamerika nehmen die ZGO eine besondere Stellung als Trager von Trans
formations- und Modernisierungsprozessen ein. Dabei ist der Beitrag der ZGO 
zur Demokratisierung und zur Starkung der Menschenrechte seit den 1970er 
Jahren nicht zuletzt durch die weltweiten Tendenzen politischer Entwicklung zu 
erklaren (Huntington 1991; O'Donnell 1998; Kirby 2003). Hierzu zahlt insbe-
sondere die starke Interdependenz in den internationalen Beziehungen bzw. die 
Reichweite der Macht internationaler Organisationen bis ins Innere der einzelnen 
Staaten. 

Der Prozess der Entstehung von Menschenrechts-NGOs und der allmahli-
chen Anpassung und Anwendung internationaler Instrumente zu ihrer Durchset-
zung gliedert sich in drei Perioden: die Bewegung fur die Sozial- und Rechtsent-
wicklung in den 1960er Jahren, die ersten von den NGOs erarbeiteten Program
me zur Verteidigung der Menschenrechte seit den 1970er Jahren sowie die inner
halb der Demokratie entstandenen Sammelklagenprogramme in den 1990er Jah
ren (Gonzalez 1999, 2002; Fundacion Ford 2000, 2001). 

In den USA war in den 1960er Jahren eine starke Bewegung zur Forderung 
der Biirgerrechte entstanden und gewachsen. Bald folgten zahlreiche Organisati
onen in anderen Teilen der Welt, viele von ihnen verbunden mit Organisationen 
der internationalen Zusammenarbeit und mit entwicklungsbezogenen Stiftungen. 
Neu war der Ansatz, die Entwicklungslander in Form der Modernisierung ihrer 

2 Der Begriff NGO wird hier im Sinne von internationaler Nichtregierungsorganisation verwendet, 
wahrend unter ZGO eine zivilgesellschaftliche Organisation im nationalen Bereich verstanden wird. 
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Regierungsapparate, Institutional! und Rechtssysteme einen eigenen Beitrag zur 
Uberwindung der Unterentwicklung leisten zu lassen. Der erste Schritt in diese 
Richtung sollte eine neue juristische Ausbildung sein: Die Modernisierung der 
Lehrprogramme beruhte vor allem auf dem didaktischen Paradigma der Fallme-
thode, insbesondere untersttitzt durch US-amerikanische Programme. Dies bilde-
te einen Ausgangspunkt fur die Fortbildungsprogramme fur Professoren und 
Forscher, untersttitzt durch die Mittel internationaler Kooperation (Fundacion 
Ford 2000, 2001). 

In den 1960er und 1970er Jahren wurde in einigen Landern das demokrati-
sche System durch autoritare Militarregierungen verdrangt, welche den keimen-
den politischen Pluralismus abschafften und die Garantien beztiglich der Grund-
rechte revidierten (naheres zu Militarregierungen siehe O'Donnell 1998 und 
Rouquie 1984). Die massiven Verletzungen der Menschenrechte in vielen Lan
dern, hauptsachlich im Stiden des Kontinents und in Mittelamerika, bewirkten 
eine verstarkte Aktivitat der NGOs zur Verteidigung der bedrohten Rechte, wo-
bei meist der Anwendung von internationalen Instrumenten der Vorzug gegeben 
wurde. Die durch internationale Zusammenarbeit erreichte Unterstlitzung bei der 
F5rderung der Menschenrechte ist daher nicht zu unterschatzen. So entwickelte 
die Ford Foundation mehrere Programme fur die NGOs, die als Verteidiger der 
Menschenrechte in Lateinamerika auftraten (Fundacion Ford 2000, 2001). Eine 
bedeutende Rolle fiel gleichfalls der Internationalen Kommission der Juristen 
(CIJ) mit Sitz in Genf zu, deren zentrale Arbeit in der Durchfuhrung von For-
schungsprojekten und Fortbildungsprogrammen sowie der Verteidigung der 
Menschenrechte bestand. Im Zusammenhang mit der Arbeit der Kommission und 
den Bediirfhissen im Bereich der Menschenrechte in Lateinamerika entstand die 
Comision Andina de Juristas mit Sitz in Lima (Peru), die sich vor allem der 
Schaffung von Verbindungen zwischen lokalen Gruppen widmete. Genau wie in 
anderen Landern der Region erfolgte in Chile eine systematische Arbeit von 
NGOs und ZGO zur Verteidigung und Forderung der Menschenrechte; unter den 
Aktivsten sind die Vicaria de la Solidaridad, die Comision Chilena de Derechos 
Humanos, die Academia de Humanismo Cristiano und die Corporacion de Pro-
mocion y Defensa de los Derechos del Pueblo zu nennen. Die genannten Organi-
sationen vertraten die Opfer der Regime und wurden vor Ort durch prominente 
Personlichkeiten der Opposition, Institutionen der katholischen Kirche usw. un
tersttitzt (Naheres Valdivieso/Vargas 2003). 

In Chile beschrankte sich das Engagement der NGOs im Bereich der Men
schenrechte nicht nur auf die politische Dimension, sondern umfasste auch deren 
okonomische und soziale Aspekte. Anfang der 1980er Jahre befand sich die chi-
lenische Wirtschaft, ahnlich wie praktisch alle lateinamerikanischen Okonomien, 
in einer tiefen Krise. Ein hoher Anteil der chilenischen Bevolkerung blieb ar-
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beitslos und ohne Moglichkeit einer formellen Beschaftigung. Die logische und 
direkte Folge war die Entstehung eines wachsenden informellen Sektors, zu dem 
Einrichtungen wie offentliche Garklichen, Produktions- und Konsumgenossen-
schaften u. a. zahlten. Damit entstand ein Netz von ZGO, untersttitzt durch die 
katholische Kirche und eine Vielzahl internationaler Organisationen und Akteure 
(Razeto 2002). 

In der Periode der Militarregime entstanden neue Strategien zur Durchset-
zung der Menschenrechte, die eine enge Verbindung der lokalen und internatio-
nalen Organisationen betonten.3 Die Organisationen setzten verstarkt auf Infor-
mationskampagnen in den weltweiten Medien und erreichten damit einen wach
senden internationalen Druck auf die autoritaren Regierungen Lateinamerikas. So 
wurden z. B. in den von der Comision Interamericana de Derechos Humanos 
angefertigten Berichten uber Chile Informationen der Vicaria de la Solidaridad 
zitiert. Ahnliches erschien in den Berichten von Menschenrechtsorganisationen 
wie American Watch (spater Human Rights Watch), welche sich auf Informatio
nen beriefen, die von der Vicaria und von der Comision Chilena de Derechos 
Humanos geliefert worden waren. Andere Organisationen leiteten juristische 
Aktionen zugunsten der Opfer ein oder dokumentierten Einzelfalle vor der Comi
sion Interamericana de Derechos Humanos, deren Aufgabe es ist, Staaten, in 
denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt werden, durch die Publikation 
von Berichten zur Verantwortung zu ziehen. 

Im Prozess der demokratischen Transition setzten die ZGO in Lateinameri-
ka, deren bisherige Hauptaktivitat die Verteidigung der Menschenrechte war, ihre 
Arbeit fort. Sie wurden - teilweise mit Hilfe externer Finanzierung - zu bedeu-
tenden Akteuren der Weiterentwicklung ihrer Lander in verschiedenen Berei-
chen. Gegenwartig werden die Menschenrechte in einem breiteren Zusammen-
hang behandelt, was ein umfangreiches Spektrum von Personen und Institutio-
nen, einige Forschungszentren an den Universitaten sowie Diskussionen im Kon-
gress und in den Medien umfasst. Einige NGOs nutzten die Justiz als wirksames 
Instrument zur Forderung der Menschenrechte. Im juristischen Bereich werden 
mehrere Strategien angewandt: Auswahl von Fallen, welche eine Situation von 
allgemeinem Interesse ausdrucken und daher das Potential besitzen, als Modelle 
zu dienen; Bildung von Netzwerken innerhalb der juristischen Gemeinschaft; 

3 Es fanden regionale Konferenzen, Fortbildungen und Workshops in Sudamerika (Argentinien, 
Chile und Peru) statt. So versammelten die Konferenzen der Academia de Humanismo Cristiano 
1986 bis 1987 Menschenrechtsaktivisten aus mehreren Landern (Argentinien, Peru, Brasilien, Ko-
lumbien, USA u. a.). 
4 Im Sinne eines multinationalen Netzes von Akademikern, Institutionen und Juristen; Vereinheitli-
chung von Kriterien zur instrumentalen Auswahl der Falle; Kontakte mit Juristen und Beamten der 
Staatsverwaltung. 
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zielgerichtete Ausbildung der Jurastudenten;5 Entwicklung der Medienkompetenz 
und Optimierung der medialen Prasenz der Menschenrechte. All das geschieht 
mit der festen Uberzeugung, die Starkung der ZGO sei absolut notwendig und die 
Existenz einer aktiven Gesellschaft, die sich ihrer Rechte und der Instrumente zu 
deren Erreichen bewusst ist, eine Voraussetzung fur die erfolgreiche Durchfuh-
rung eines jeden Rechtsprojektes von offentlichem Interesse. 

3 Reformen der zweiten Generation, der Fall der Strafjustiz und die 
Rolle der ZGO 

Der folgende Abschnitt zeigt konkret den Einfluss der ZGO auf fragile Demokra-
tien und die institutionellen Reformen der letzten Jahrzehnte in Lateinamerika. 
Nach einer allgemeinen Darstellung der staatlichen Reformen werden die Refor
men der Strafjustiz sowie die Teilnahme der Zivilgesellschaft am politischen 
Geschehen behandelt. 

3.1 Reformen der zweiten Generation in Lateinamerika 

Die Konzepte von Reformen und Staatsmodernisierung werden gemeinhin im 
Zusammenhang mit Zielen und Anstrengungen seitens des Staates wahrgenom-
men. In der Fachliteratur uber Reformen in Lateinamerika in den letzten drei 
Dekaden wird unterschieden zwischen zwei so genannten Generationen von Re
formen. Die Reformen der ersten Generation werden hauptsachlich als okonomi-
sche Reformen aufgefasst (Bresser 1991; Drake/Jaksic 1999). Die der zweiten 
Generation werden als deren Fortsetzung verstanden, ihr Hauptakzent liegt je-
doch auf institutionellen Themen, d. h. Fragen der politischen Legitimation und 
der Verteilungsgerechtigkeit zur Forderung soziookonomischer und demokrati-
scher Stability (North 1990; Burki/Perry 1998; Diamond 1995). 

In den letzten drei Jahrzehnten - in einigen Einzelfallen seit der Epoche der 
autoritaren Regime und in den meisten Landern seit der Ubergangsphase zur 
Demokratie in den 1980er und 1990er Jahren - sind zahlreiche Staatsreformen 
eingefiihrt worden (Kirby 2003). Im Allgemeinen kann man dabei zwei groBe 
Richtungen oder Phasen beobachten, auch wenn sie oft nur auf der analytischen 
Ebene klar voneinander zu trennen sind. 

Grob betrachtet hatte die erste Phase von Reformen grundsatzlich okonomi-
sche, aber auch soziale Ziele. Man wollte zuerst eine bessere Wettbewerbsfahig-

Diese umfasst die Bildung von Juristen im Geist einer neuen Kultur der Rechtsentwicklung. 
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keit der lateinamerikanischen Wirtschaft im Rahmen der Weltwirtschaft errei-
chen. Die Ziele der Reformen in dieser Phase wurden klar festgelegt: Kontrolle 
der Inflation, Liberalisierung, Ausgleich der internen und externen Defizite, An-
passung an makrookonomische Regeln, Reduzierung der offentlichen Verwal-
tung, Preisfreigabe, Privatisierung der meisten Wirtschaftszweige. Freilich waren 
dies im Rahmen der Strukturanpassungsprozesse vornehmlich erzwungene Ent-
scheidungen. 

Aus der Perspektive der Weltbank schien die Durchfuhrung der Reformen 
auf der Basis der genannten Ziele keine allzu komplizierte Aufgabe zu sein und 
man glaubte, sie Technokratenteams uberlassen zu konnen. Mit Hilfe und unter 
Druck des Internationalen Wahrungsfonds und der Regierungen der Industrielan-
der fiihrten die Regierungen lateinamerikanischer Lander die Reformen zur Libe
ralisierung und Privatisierung der Wirtschaft durch. Die Reformen bedeuteten 
eine radikale Veranderung der urspriinglich verfolgten, staatszentrierten Entwick-
lungsstrategien und implizierten ein neues Wirtschaftsmodell. Sie hatten nicht 
nur okonomische Umwalzungen zur Folge, sondern veranderten auch die Bezie-
hung zwischen Staat und Gesellschaft. Der Staat uberliefi privaten Tragern zahl-
reiche Aufgaben im sozialen Bereich, die bis jetzt eine traditionelle Aufgabe des 
Staates darstellten (z. B. im Gesundheits- und Schulwesen). 

Zuerst - in den 1980er und noch zu Beginn der 1990er Jahre - konnte man 
von einem Erfolg der eingeftihrten Reformen sprechen, da eine Anpassung der 
nationalen Wirtschaftssysteme an die Makrostruktur der Weltwirtschaft teilweise 
erreicht wurde. Die Reformen ermoglichten es den lateinamerikanischen Lan-
dern, Anschluss an das okonomische Weltgeschehen zu finden, aber sie konnten 
keine bedeutSame Verbesserung im sozialen Bereich bewirken. Mehr noch, die 
traditionelle soziale Kluft hatte sich oft drastisch vergroitert. Lateinamerika war 
noch ein von Armut, ungerechten Arbeitsverhaltnissen, Ausbeutung, Gewalt und 
Ungleichheit gekennzeichneter Kontinent (Valdivieso 2003). 

Das wachsende Bewusstsein dieser Situation ftihrte zu einer neuen Reform-
phase. Seitdem wird die vorrangige Herausforderung darin gesehen, nicht nur die 
Okonomie, sondern auch die staatlichen Institutionen zu modernisieren, d. h. 
einen politischen und sozialen Rahmen fur die wirtschaftliche Entwicklung zu 
schaffen. Die aktuellen Reformbemuhungen konzentrieren sich darauf, ein besse-
res Funktionieren der staatlichen Institutionen zu gewahrleisten, sie in den Dienst 
der Gesellschaft bzw. der bis jetzt benachteiligten Schichten zu stellen sowie eine 
breite Unterstutzung seitens der Gesellschaft - ausgedriickt durch ihre Partizipa-
tion am Gestaltungsprozess der Reformen - zu erreichen. Im Grunde genommen 
sucht man eine Verbindung zwischen okonomischem Fortschritt und Demokrati-
sierung. 
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In Lateinamerika spricht man von Reformen zur qualitativen Verbesserung 
der Demokratie. Das Hauptthema fur die Stabilitat des politischen Systems sowie 
ftir das Funktionieren der Demokratie ist eine korrekte Arbeit staatlicher Institu
tionen, die an den Bedurfhissen der Gesellschaft ausgerichtet ist. Aus diesem 
Grunde sind heutzutage in vielen Landern Lateinamerikas ernst zu nehmende 
Bemtihungen zu beobachten, solche Institutionen zu reformieren, die von zentra-
ler Bedeutung ftir die Lebensqualitat der Bevolkerung sind, wie z. B. das Ge-
sundheitswesen, das Bildungssystem oder die Justiz. 

3.2 Strajjustizreform unter besonderer Beriicksichtigung Chiles 

Lateinamerikanische Justizsysteme erfahren seit den 1980er Jahren tiefgreifende 
Veranderungen, insbesondere im Bereich der gesetzlichen Gleichberechtigung 
und der Verteilungsgerechtigkeit. So machen sich die wichtigsten Reformen und 
Erneuerungen zum Ziel, Menschenrechte zu garantieren, die notwendigen Vor-
aussetzungen fur gerechte Gerichtsprozesse zu schaffen, den schwachsten und 
verwundbarsten Gesellschaftsgruppen den Zugang zu erleichtern, die Autonomic 
der Justiz zu sichern sowie Instrumente zur Kontrolle des Regierungshandelns zu 
entwickeln und damit eine Demokratisierung rechtsstaatlicher Institutionen zu 
bewirken. Im Bereich der Strafjustiz haben die lateinamerikanischen Regierun-
gen in Zusammenarbeit mit in- und auslandischen Organisationen ein Paket nor-
mativer, institutioneller und prozessualer Veranderungen entwickelt, was einer 
tiefen institutionellen Umwalzung gleichkommt, die ihrerseits zu einem Impuls 
fur andere Veranderungen innerhalb des Modernisierungs- und Demokratisie-
rungsprozesses des Staates geworden ist (Valdivieso/Vargas 2003). 

Der Begriff Justiz bzw. Strafjustiz war in Lateinamerika lange Zeit aufgrund 
der jiingeren politischen Ereignisse negativ besetzt. Die Justiz hatte allzu oft als 
eine Macht agiert, die die antidemokratischen Regierungen unterstutzte und die 
von ihnen begangenen Verbrechen zu decken half (Maier 2000). Der Ubergang 
zur Demokratie brachte die Notwendigkeit mit sich, dieses negative Image zu 
verandern. Zu diesem Zweck hat man in den 1990er Jahren die Strafjustizreform 
beschleunigt. Das alte System, bekannt als 'Inquisitionssystem', dessen Ursprung 
in der Kolonialzeit zu finden ist, hatte als seine Hauptsttitze die Richter. Der 
Rechtsweg flihrte in keiner Phase an ihnen vorbei: Sie initiierten das Verfahren, 
kontrollierten alle seine Etappen, fallten die Urteile und setzten das StrafmaB 
fest. Im Rahmen des alten Verfahrens hatten weder das Opfer noch der Ange-
klagte ein Aussagerecht. Da eine gewissenhafte Erfullung aller Aufgaben die 
Kapazitat der Richter sehr oft uberstieg, landete der Vollzug der Aufgaben haufig 
in den Handen von untergeordnetem Personal, wie Sekretaren, Praktikanten usw. 
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Jeder Vorgang musste detailliert beschrieben werden, aber der Zugang zu 
den Archiven blieb jeder Person von auften versperrt. Es kam zu drastischen 
Verzogerungen und man musste jahrelang auf ein Gerichtsurteil warten; liberall 
fehlte es an finanziellen Mitteln, was nicht ohne Einfluss auf die moralische Hal-
tung der Verantwortlichen war. Obschon die Mittellosen formell ein Recht auf 
kostenlose juristische Beratung und Beistand hatten, erwies sich dies in der Pra
xis als unwirksam: In den so genannten Zentren fur juristischen Beistand waren 
meistens lediglich Studenten bzw. Praktikanten tatig, die die von ihnen geftihrten 
Falle oft mitten im Verfahren ungelost abgeben mussten (Riego 1998; Maier 
2000). So festigte sich in der BevSlkerung die Wahrnehmung dieser Institutionen 
als Orte, wo nicht Recht, sondern Willkur und staatliche Repression praktiziert 
wurden (Correa 1999). 

Die Reformbewegung entstand aus der wachsenden Uberzeugung, dass ein 
solcher Zustand unhaltbar war. Viele Stimmen forderten eine Reform: Vertreter 
der Menschenrechtsorganisationen, die Strafen fur Verbrechen verlangten, die 
wahrend der Zeit der autoritaren Regierungen begangen worden waren, Vertreter 
von Gruppen, deren Rechte im bisherigen System kaum oder nur sehr geringfiigig 
beriicksichtigt wurden, wie z. B. Minderjahrige und Frauen, sexuelle Minderhei-
ten oder ethnische Gruppen, Vertreter derjenigen, denen das Bestehen des Sys
tems keine Sicherheit garantierte, Vertreter von Interessengruppen, die in dem 
herrschenden Chaos ihre okonomischen Interessen nicht wahrnehmen konnten, 
wie Unternehmer, auslandische Investoren etc. (Valdivieso/Vargas 2003). Das 
Thema der Justizreform errang einen Platz in der politischen Agenda der Regie
rungen - freilich nicht ohne gewissen Druck seitens der genannten Gruppen. Dies 
kann am Beispiel Chiles veranschaulicht werden. 

Chile begann seinen Ubergang zur Demokratie zu Beginn der 1990er Jahre. 
Die Regierung des Prasidenten Patricio Aylwin (1990-1994) entwarf ein Re-
formpaket, in dem die Justizreformen einen wichtigen Platz einnahmen. Die 
Regierungsvorschlage wurden von einer intensiven Debatte begleitet, an der 
sowohl ihre Anhanger als auch ihre Gegner teilnahmen. Die Beflirworter der 
Reformen kamen hauptsachlich aus den Reihen jener, die sich auch in anderen 
Fragen an der Spitze des anvisierten Reformprozesses positionierten. Nicht un-
bedeutend war auBerdem der Einfluss aus dem Ausland. Zu den aktivsten Teil-
nehmern gehorten einige akademische Zentren und politische Stiftungen, welche 
mit Untersttitzung internationaler Fonds rechnen konnten (Ford Foundation, 
USAID, GTZ, Konrad-Adenauer-Stiftung u. a.) und Anschluss an die wichtigsten 
Reformbewegungen in anderen lateinamerikanischen Landern - vor allem Argen-
tinien - und in den USA hatten (Valdivieso/Vargas 2003). 



264 Patricio Valdivieso 

Die folgenden Schlusse konnen aus den Forschungen zum chilenischen Re-
formprozess und zur Modernisierung der Justiz in den letzten zwolf Jahren gezo-
gen werden: 

1. Die Modernisierung der Justiz muss ein gradueller Prozess sein. Im Kontext 
eines politischen Ubergangs mit hohem Polarisierungspotential, wie in Chile 
Anfang der 1990er Jahre, bedarf das Fortschreiten der Justizmodernisierung 
einer strategischen Anstrengung bei Themen, die ein hohes Konfliktpotential 
bergen. 

2. Eine notwendige Bedingung fur den Erfolg der Justizreform ist ein Konsens 
zwischen den wichtigsten gesellschaftlichen Akteuren, besonders der staatli-
chen Verwaltung, den Tragern des Justizsystems und den privaten Ftihrern 
(im Fall von Chile Unternehmer, Personen allgemeinen offentlichen Interes-
ses u. a.). Zum Gradmesser der erreichten inhaltlichen Ubereinstimmung 
werden dann verbindliche kollektive Entscheidungen, wie z. B. Rechtsre-
formen und Allokation der finanziellen Ressourcen. 

3. Die Existenz von Instanzen, die Wissen produzieren und verbreiten, wird zu 
einer unentbehrlichen Achse in den Modernisierungsprozessen. Je mehr un-
terschiedliche intellektuelle Reformtrager auftreten, desto besser sind die 
Aussichten auf eine dauerhafte Erneuerung des Systems. Der Fall Chile 
zeigt dabei, dass Wissen allein keine ausreichende Voraussetzung darstellt, 
da es bestimmter Interaktionswege und Transfermodi der generierten Infor-
mationen bedarf (z. B. Verbindungen zu politischen Parteien oder Bezie-
hungen innerhalb der Sozialnetze). 

Welche neuen Elemente brachte die Justizreform mit sich? Man fuhrte neue Insti-
tutionen, Instanzen, Prozeduren und eine neue Logik fur das Funktionieren des 
Systems ein. Als Erstes wurden die notigen Verfassungsreformen beschlossen. 
Das offentliche Budget verfiigt nun liber wesentlich mehr Mittel fur die Justiz. 
Um den Reformprozess zu initiieren, hat man ein Sonderministerium ins Leben 
gerufen, ausgestattet mit den entsprechenden Mitteln und der Kontrolle tiber die 
Polizei. An einem Strafprozess sind jetzt folgende Akteure beteiligt: 

• Das Ministerio Publico, dessen Aufgabe die Verfolgung und Aufdeckung 
von Straftaten ist. Hier werden Sonderabteilungen zum Schutz und zur 
Betreuung von Opfern und Zeugen eingerichtet. 

• Das staatliche Verteidigungsamt, das sich derjenigen annimmt, die liber 
keine Mittel zur Deckung der Prozesskosten verfligen. 

• Zur Losung von Konflikten wurden so genannte Mediationszentren gegrtin-
det. 
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• Damit der korrekte Verlauf eines Strafprozesses sichergestellt werden kann, 
hat man die Institution der so genannten Garantierichter geschaffen. Die Ga-
rantierichter sollen in alien Phasen die Form und den Inhalt des Verfahrens 
uberwachen und eventuelle Unkorrektheiten auffangen. Fiihrt das Strafver-
fahren zu einem offentlichen Prozess, treten die so genannten Oraltribunale 
in Aktion. Es handelt sich urn jeweils drei Richter, die sich die Aussagen des 
Opfers, der Zeugen sowie der Verteidigung und des Angeklagten anhoren. 

• Das Gerichtsverfahren ist nun miindlich und Cffentlich und richtet sich nach 
dem Prinzip der contradiction. 

• Die Anwaltschaft kann die Prozedur in berechtigten Fallen wesentlich ver-
einfachen und verkiirzen. Dafur sind jedoch prazise Regeln festgesetzt und 
die Garantierichter mussen einer Verktirzung zustimmen. Es wurden auch 
Wege vorgesehen, auf denen die Beteiligten zu einer auBergerichtlichen Ei-
nigung kommen und damit einen Strafprozess vermeiden konnen. Durch 
beide Mafinahmen soil die Effizienz der Strafjustiz gesteigert und den Be-
diirfhissen der Gesellschaft angepasst werden. 

• Sowohl die Anklage als auch die Verteidigung mussen ihre Thesen miind
lich und offentlich darstellen und begrlinden. 

• Der Richter entscheidet direkt auf der Grundlage der mundlichen Verhand-
lung und nicht nach schriftlichen Vorgaben. Beide Seiten mussen ihre Ar-
gumente klar strukturiert vortragen. 

• Urn die neuen Aufgaben zu bewaltigen, hat man eine Richterakademie ge-
griindet, um kompetentes Personal auszubilden. 

Der Reformprozess verlief in den einzelnen lateinamerikanischen Landern unter-
schiedlich. In manchen wurden die Reformen mit sofortiger Wirkung im ganzen 
Land eingefuhrt. Andere Lander verfolgten ein graduelles Modell: In Chile etwa 
hat man mit den Neuerungen zuerst in einer Region begonnen und diese dann 
allmahlich auf ein groBeres Gebiet ausgedehnt, um aus den bisherigen Erfahrun-
gen lernen zu konnen. 

Bei der Einfuhrung von Staatsreformen in Lateinamerika handelt es sich um 
Prozesse, die auch heute noch nicht abgeschlossen sind und die zahlreicher Ver-
besserungen und Modifizierungen bedtirfen. Zweifellos war und bleibt die Straf-
rechtsreform ein wichtiger Schritt zur Demokratisierung des Staates und seiner 
Institutionen. 

Zur Vervollstandigung des Bildes soil auf konkrete Gefahren hingewiesen 
werden, die aus der fehlerhaften Anwendung der Reform resultieren, aber auch 
auf die Moglichkeiten, den Herausforderungen der Reform zu begegnen. Eine 
wesentliche Gefahr besteht in einer 'Reform per Gesetz', d. h. einer bloBen Ver-
anderung der Regeln von oben ohne deutlichen Einfluss auf die Praxis. Das ist in 
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der lateinamerikanischen Geschichte mehrmals in verschiedenen Kontexten und 
Bereichen geschehen (Unabhangigkeitsbewegung, liberate Reformen, Sozialre-
formen des 20. Jahrhunderts, Modernisierungsbestrebungen der 1960er und 
1970er Jahre usw.). Eine andere Gefahr stellt die Tatsache dar, dass sich die 
Kluft zwischen Institutionen und Gesellschaft durch die Reform nicht automa-
tisch verringert. Alle Meinungsumfragen in Lateinamerika weisen auf einen dro-
henden Legitimitatsverlust staatlicher Institutionen in den Augen der Burger hin. 
Dies betrifft besonders die Strafjustiz; sowohl die Polizei als auch die Richter 
erreichen in den Umfragen eine niedrige gesellschaftliche Vertrauensquote. Im-
mer mehr Burger drtlcken die Uberzeugung aus, das neue System sei ihrer Si-
cherheit abtraglich, weil es den Straftatern mehr Rechte und Garantien verleihe. 

Vorausgesetzt, dass die Grundbedingungen erfullt bleiben - wie die Exis-
tenz eines demokratischen Regimes, die Beachtung und Verbesserung der demo-
kratischen Regeln und ein kontinuierliches Bemuhen um die Verbesserung der 
soziookonomischen Rahmenbedingungen - eroffhen sich verschiedene Wege zur 
Steigerung der Akzeptanz der Reformen seitens der Gesellschaft: 

1. Anwendung von Evaluierungsinstrumenten, die die Funktionsfahigkeit und 
die Kapazitat der Institutionen bewerten. Dazu zahlen auch Mechanismen, 
welche die Transparenz der institutionellen Arbeit garantieren und bewah-
ren. 

2. Ein besonderer Akzent ist auf die Arbeit der Institutionen zu setzen, welche 
in der gesellschaftlichen Wahrnehmung in direktem Zusammenhang mit der 
Bekampfung der Kriminalitat stehen, also Polizei und Staatsanwaltschaft. 
Die von ihnen erreichten Resultate bei der Verfolgung von Straftaten und 
bei der Steigerung des Sicherheitsempfindens der Burger werden namlich 
zum Gradmesser fur die Erfolge der Arbeit des gesamten Strafjustizsystems. 
Von Polizei und Staatsanwaltschaft konnte man folgende MaBnahmen er-
warten: ein entwickeltes institutionalisiertes Fortbildungssystem, interne und 
externe Kontrollsysteme, Programme ftlr die Kontakte mit der Gemeinschaft 
usw. 

3. Die Burger mussen iiber ihre Rechte und die Moglichkeiten, mit den Institu
tionen zu kooperieren, informiert werden und von ihnen Gebrauch machen. 

4. Internationale Kooperation und Integration im Bereich der Sicherheit. 

3.3 ZGO in Prozessen der Justizmodernisierung: Fallbeispiel Chile 

Die staatsburgerliche Partizipation in den Institutionen und in der Politik ist ein 
Ziel an sich, anerkannt und gefordert durch die wichtigsten Instanzen auf lokaler 
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und internationaler Ebene. Die Forderung der aktiven Teilnahme der Zivilgesell-
schaft gehort zur offiziellen Politik von Institutionen, wie den UN und der Welt-
bank. Sie ist auch ein Bestandteil der Entwicklungspolitik der Industrielander. 
Daruber hinaus muss man auch auf die historische Erfahrung hinweisen. Erstens 
ist fur ein korrektes Funktionieren der Institutionen die Akzeptanz und die Unter-
stiitzung der Gesellschaft unerlasslich. Zweitens ist aus historisch-politischer 
Perspektive zu konstatieren, dass die Impulse zur Modernisierung bzw. Umges-
taltung der Institutionen von der Gesellschaft, d. h. von den betroffenen Subjek-
ten auszugehen haben, wenn der Modernisierungsprozess Erfolg haben soil (Val-
divieso/Vargas 2003). 

Die Ergebnisse des eingangs genannten Forschungsprojektes bestatigen die 
Annahme, dass erfolgreiche Reformen der Strafjustiz in Lateinamerika mit einer 
aktiven Teilnahme der Vertreter gesellschaftlicher Krafte verbunden sind. 

Die ZGO haben eine nicht zu ubersehende Rolle sowohl in der Entstehung 
als auch in der Umsetzung der Reformen der Justiz in Chile. Ihr Einfluss begann 
in den letzten Jahren der Militarregierung bereits bei der Konzeption und setzte 
sich spater beim Vollzug des Reformprozesses fort. Die Corporacion de Promo
tion Universitaria (CPU) hatte damals Projekte entworfen, die der Fortbildung 
engagierter und qualifizierter Fachkrafte und der Verbreitung der neuen Ansatze 
dienen sollten. Die Akademiker, die am Centro de Investigaciones Juridicas der 
Universidad Diego Portales tatig waren und als bedeutendste chilenische For-
scher im Bereich der Organisation der Strafjustiz galten, lieferten neue Impulse. 
Spater in der ersten Halfte der 1990er Jahre, lieferte auch die Fundacion Paz 
Ciudadana (FPC) wichtige Beitrage im Bereich ihrer Arbeitsschwerpunkte Pre
vention und offentliche Sicherheit. 

Die Interaktion der genannten Krafte wurde zur zentralen Quelle der Straf-
justizreform in Chile; sie lieferten eine integrale Vision der Reform, Strategien 
fur ihre Umsetzung, Forschungs- und Verbreitungsmethoden sowie Instrumente 
fur die Konsensfindung. Die Initiative gewann schnell weitere, nicht selten mach-
tige Anhanger, wie z. B. das Justizministerium, die Asociacion de Magistrados 
(Richtervereinigung), das Colegio de Abogados de Santiago (Vereinigung der 
Rechtsanwalte), Akademiker, Unternehmer usw. Man kann dabei beobachten, 
dass in manchen mit der Reform verbundenen Bereichen ein neuer Interventions-
raum fur die ZGO entstanden ist, so etwa im Fall der Konfliktlosung, der Um-
strukturierung der Ordnungskrafte und der Strafformen. Die Intervention ge-
schieht durch Forschung und Aktion: Im Bereich der Konfliktlosung beispiels-
weise leistete die CPU Pionierarbeit, im Bereich der Umstrukturierung der Poli-
zei tat dies die FPC. Auf dem Feld der Autonomie und Organisation der Justiz 
haben dieselben Organisationen einen wesentlichen Beitrag geleistet. Die CPU 
und die juristische Fakultat der Universidad Diego Portales haben die Struktur 
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der Academia Judicial (Richterakademie) entworfen und dabei einen festen Zu-
sammenhang zwischen Reformstreben und beruflichem Aufstieg der Richter 
vorgeschlagen. 

Im Fall Chiles gibt es viele Belege fur eine erfolgreiche Rolle der ZGO im 
Modernisierungsprozess der Justiz zahlreich. Wie lasst sich der Erfolg der Straf-
justizreform erklaren, wenn man bedenkt, dass diese einen radikalen Wandel 
bedeutete? Was machte das Mitwirken der zivilgesellschaftlichen Akteure erfolg-
reich? 

Zum einen darf man die Wirkung einiger internationaler Impulse nicht un-
terschatzen. Die Entwicklungszusammenarbeit hat immer eine relevante Rolle 
gespielt, als Beispiel dafur dient der Beitrag von USAID zur Modernisierung des 
Justizsystems. Die von dieser Institution uberwiesenen Mittel, verwaltet durch die 
CPU (ohne Aufsicht und Entscheidungsrecht des Staates!), dienten zur Finanzie-
rung von Forschungs-, Fortbildungs- und Verbreitungsaktivitaten. Das gilt auch 
fur die Unterstutzung seitens der Ford Foundation, deren systematische Hilfe die 
bahnbrechende Arbeit einer Gruppe von Akademikern der juristischen Fakultat 
der Universidad Diego Portales ermoglichte. Im Gegensatz dazu blieb im Fall der 
FPC, die sich dafur aber auf entscheidende Hilfe chilenischer Unternehmer und 
wichtiger Medien stutzen konnte, die internationale Unterstutzung aus. 

Ein weiterer wichtiger AnstoB waren Beispiele ahnlicher Prozesse und Initi-
ativen in anderen Landern. Durch eine rege Teilnahme der CPU-Vertreter und 
UDP-Akademiker an internationalen Kongressen und Seminaren entstand eine 
systematische Interaktion, was nicht ohne Einfluss auf das Wirken der chileni-
schen ZGO blieb. So gesehen darf die Tatsache als Schltissel zum Erfolg gelten, 
dass Anfang der 1990er Jahre nicht nur Diagnosen beziiglich der Systemmangel, 
sondern auch greifbare L5sungen vorhanden waren, die bereits vor langerer Zeit 
in anderen Regionen erprobt worden waren. 

Dazu schuf die Tatsache, dass Chile zwischen 1973 und 1990 von einer 
zwar autoritaren, nicht aber totalitaren Militarregierung regiert wurde, bestimmte 
Raume, von denen aus oppositionelle Kritik geubt werden konnte: So konnten 
sich die Stimmen der katholischen Kirche sowie zahlreicher mit ihr verbundener 
ZGO durchsetzen und wahrgenommen werden. Im Allgemeinen erlaubte die 
Existenz dieser Raume eine kritische intellektuelle Diskussion und einen Mei-
nungsaustausch, der auch die Standpunkte der CPU und der juristischen Fakultat 
der Universidad Diego Portales mitzugestalten vermochte. 

In der Ubergangsphase zur Demokratie entstanden neue Interventionsmog-
lichkeiten. Einer offentlichen Einflussnahme durch ZGO, die einen bestimmten 
Grad an Ftihrungspotential aufweisen und autonome Projekte initiieren konnten, 
stand nun nichts mehr im Wege. Die Organisationen, die an der Entstehung der 
Reform beteiligt waren, besitzen Mittel, qualifiziertes Personal sowie ein hohes 



Zivilgesellschaftliche Organisationen in Chile 269 

Niveau an Kompetenz und Kenntnissen. In den drei erwahnten ZGO (CPU, UDP 
und FPC) lasst sich eine verstarkte interdisziplinare Arbeit in der Form beobach-
ten, dass die Rechtswissenschaften Unterstutzung von anderen Zweigen der Sozi-
alwissenschaften erhalten. Dieser Faktor erweist sich als entscheidend bei der 
Durchfiihrung von Untersuchungen, bei der Begriindung und Darstellung von 
Initiativen sowie bei der Konsensfindung. 

Als bedeutend erweist sich die generationsbedingte Gemeinschaft der Per-
sonen, die in der bahnbrechenden Phase der Reform besonders aktiv waren. Das 
Bewusstsein, ein und derselben Generation anzugehoren, darf als kommunikati-
onsfordernd angesehen werden: Es handelt sich um junge Menschen zwischen 25 
und 35 Jahren, mehrheitlich Absolventen der zwei wichtigsten Universitaten des 
Landes (Universidad de Chile und Pontificia Universidad Catolica de Chile) und 
Absolventen von Fakultaten, die traditionell fuhrende Positionen besetzen (Val-
divieso 2001). Bemerkenswert ist, dass die genannten akademischen Institutionen 
lange Zeit kein Interesse am Zuwachs junger, autonomer, akademischer Krafte 
mit kritischer Einstellung gehabt zu haben scheinen. In der Zeit der Militardikta-
tur blieben ihre Tiiren fur die jungen Bewerber praktisch geschlossen. 

Voraussetzung fur den Vollzug einer Reform ist eine weitgehende Loslo-
sung von politischen Vorurteilen. Anfang der 1990er Jahre - in einem Moment, 
in dem sich politische Allianzen in der Auseinandersetzung um die Strafrechtsre-
form bildeten - blieben die politisch bereits fest verwurzelten Organisationen im 
Abseits. Diejenigen, die sich der Arbeit im Bereich der Justiz widmeten, unter-
strichen ihre politische Zugehorigkeit meist nicht allzu deutlich, um ihre Krafte 
nicht in politischen Spielen zu verlieren. 

Um neue Anhanger fur die neuen Ideen zu gewinnen und diesen Ideen brei-
ten Ruckhalt in der Gesellschaft zu verschaffen, ist der Zugang zu Kommunikati-
onsmitteln von groBer Bedeutung. In der gesamten Periode hat die Presse durch 
positive oder negative Kommentare als Transmissionsmechanismus zwischen 
Zivilgesellschaft und Politik gedient. Anders als gewohnlich angenommen sttitzt 
sich die Beziehung zur Presse nicht nur auf personliche Kontakte zu ihren Ent-
scheidungstragern - was zweifellos auch seine Bedeutung hat - , sondern auf die 
Fahigkeit, Berichte so zu bearbeiten, dass diese tiber ausreichende Uberzeu-
gungskraft verfligen. 

Es ist sicherlich nicht auszuschlieften, dass die Konstellation der angefuhrten 
Elemente historisch wie sachlich einzigartig und unwiederholbar ist. Das soil vor 
Schlussfolgerungen warnen, es gebe ein allgemeines, fertiges Rezept, das man 
auf andere Sektoren der Zivilgesellschaft und auf andere gesellschaftliche Ausei-
nandersetzungen tibertragen kGnne. 
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3.4 Interventionsraume der ZGO 

Im Fall Chiles zeigt die Modernisierung der Strafjustiz, wie manche ZGO Ver-
antwortung fur diese Modernisierung ubernommen und die notwendige Interakti-
on mit dem Staatsapparat gestaltet haben. Hier lasst sich eine strategische Allianz 
zwischen den staatlichen Instanzen und den ZGO zur Durchfuhrung der notwen-
digen Modernisierung beobachten. Die staatlichen Institutionen sind von ent-
scheidender Bedeutung, wenn es darum geht, eine solche Anderung zu entwerfen. 
Ihre kooperative Grundeinstellung kann die Reformprozesse begiinstigen, genau-
so wie eine negative sie hemmen kann. Der Fall der Modernisierung der Strafjus
tiz in Chile belegt dies und zeigt, dass die erreichte Verstandigung entscheidend 
fur das Gelingen der Strafjustizreform war.6 

Es lassen sich verschiedene Faktoren aufzahlen, die den Handlungsrahmen 
der ZGO strukturieren oder begrenzen, z. B. die Ubernahme mancher ihrer Funk-
tionen durch den Staat oder das Versiegen der Finanzquellen. Gegenwartig ist die 
Tendenz zu beobachten, dass traditionelle Finanzierungswege abgebaut werden, 
was die Organisationen zur Suche nach anderen Finanzquellen zwingt, etwa uber 
Fortbildungskurse und Beratung fur staatliche Institutionen. Das birgt die Gefahr 
von Klientelismus in sich. Dasselbe ist auch im Fall der Zusammenarbeit mit 
nationalen und internationalen Unternehmen zu befurchten. Zu den Faktoren, die 
einen positiven Einfluss auf den Handlungsspielraum der ZGO haben, gehoren 
eine wachsende Internationalisierung der juristischen Themen, neue Kommunika-
tionsraume in internationalen Foren, ihr Beraterstatus bei internationalen Organi
sationen sowie die zunehmende Bedeutung internationaler Instanzen zur Vertei-
digung und Forderung der Menschenrechte. 

Mit der Strafjustizreform eroffnen sich zahlreiche Raume fur das Funktio-
nieren der ZGO im Dienst der Gesellschaft. Im Folgenden soil die Aufmerksam-
keit auf die Veranderungen im staatlichen Bereich gerichtet werden, denn diese 
haben eine entscheidende Bedeutung fur die Initiativen der ZGO und die vorhan-
denen Interventionsraume. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Prozesse, 
die einen Abbau der ausgepragten Hierarchie des Justizsystems bedeuten (Stu-
dentenbesuche und Praktika bei den Gerichten, Kommunikationsburos, verstarkte 
Aktivitat und Prasenz der Richter in den Regionen, Entstehung eines neuen Rich-
terethos usw.). Die Interventionsmoglichkeiten der ZGO erweitern sich sowohl 
bei der Staatsanwaltschaft als auch bei der Verteidigung durch ihre Vermittlerrol-

6 Die juristische Hierarchie weist eine eher reaktionare Kultur auf, zu der exzessive Rituale gehoren. 
Fehlende Mittel und ubertriebene Vorsicht sind andere Elemente, welche ihre Arbeit negativ beein-
flussen. Ihre Zustimmung war jedoch fundamental fur das Fortschreiten der Reformen (Valdivie-
so/Vargas 2003). 
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le in solch relevanten Themen wie der Behandlung der Opfer und der Angeklag-
ten oder der Koordinierung der Strafverhandlung. 

Auflerdem verlangt die Reform die Herstellung von Evaluationssystemen, 
eine Modernisierung der Lehre an den juristischen Fakultaten, Forschungsarbei-
ten, Fortbildungsaktivitaten, die Modernisierung anderer Dienste innerhalb des 
institutionellen Apparates der Justiz, Innovationen in Mediation und Konfliktlo-
sung, die Suche nach alternativen Strafformen und Reformen der kommunalen 
Entwicklung. Neuer Handlungsspielraum kann auch durch regionale Aktivitaten 
entstehen: durch Burgerinitiativen oder die juristischen Beratungsstellen. Nicht 
zu vergessen sind dabei die so genannten clinicas de interes publico und andere 
juristische Dienste in den Gemeinden, wo ktinftige Juristen mit Zivilgesell-
schaftsorganisationen zusammenarbeiten und Probleme der Burger in situ kennen 
lernen konnen. Eine wichtige Aufgabe besteht folglich darin, Formen horizonta-
ler Intervention zu entwickeln. Es fehlen weiterhin Programme, die eine einfa-
chere, unbtirokratischere und weniger aufwendige Annaherung zwischen fach-
spezifischen Organisationen begtinstigen wtirden. 

4 Politische Bildung in der Justiz 

Die Chancen mit einer Reform, auch mit der Justizreform, effektive Veranderun-
gen auszulosen, hangen nicht nur von normativen Neuerungen und dem Auftau-
chen neuer Akteure innerhalb des Systems ab, sondern vielmehr von einer besse-
ren Integration des betreffenden Verwaltungssystems in die Gesellschaft. Davon 
leitet sich die Notwendigkeit effizienter politischer Bildung ab, damit die Justiz, 
die Rolle der entsprechenden Institutionen sowie die Rolle und das Gewicht der 
Zivilgesellschaft samt ihrer Organisationen auf breiter Basis verstanden werden 
konnen. 

Die bislang angefuhrten Beispiele, wie die Falle von Sammelklagen, die sich 
in Tribunalen und in den Medien abspielen, bedtlrfen einer Evaluierung ihrer 
Ergebnisse, damit sie tatsachlich einen langerfristigen Beitrag zu einer besseren 
Abstimmung zwischen der Gesellschaft und den Institutionen der Justiz leisten 
konnen. 

Eine entsprechend vorbereitete, ausgebildete und bewusste Btirgerschaft 
wird starke Impulse geben, damit das Justizsystem seine Funktion als demokrati-
sches Instrument und Garant der Rechtsstaatlichkeit erftillen kann. Die grundle-
gende mittelfristige Herausforderung besteht darin, das gesellschaftliche Ver-
standnis fur die Ziele, die Inhalte, die neuen Prozeduren und Akteure des Re-
formprozesses und ganz besonders fur die sehr wichtige Rolle der Zivilgesell
schaft zu fordern. Die Justizreform bietet ein groBes Potential an politischer und 
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demokratischer Bildung und lehrt auf praktische Weise die wesentlichen Gliter 
des demokratischen Verfassungsstaates zu schatzen. 

Bis jetzt haben die wichtigsten Akteure des Justizsystems den chilenischen 
Burgern keine klare Vision der Strafjustizreform vermittelt, eine Aufgabe, deren 
Dringlichkeit im Laufe der Zeit immer deutlicher wird. Abgesehen von den for-
mellen Verbreitungskanalen von Staat und Justiz (z. B. ein kurzlich in Chile 
gegrtindetes Kommunikationsbiiro), fallt dabei denjenigen ZGO eine ganz be-
sondere Rolle zu, die uber die notwendigen didaktischen Instrumente und die 
Informationen verfugen. Von unschatzbarer Hilfe sind dabei politikwissenschaft-
liche Erkenntnisse uber die Strafjustizreform, die Gesellschaft sowie die politi-
sche Ethik, Didaktik, Methoden und Evaluierungssysteme. 

Im Allgemeinen fuhren die Ergebnisse der normativen und empirischen For-
schung zu der Erkenntnis, dass es mindestens drei essentielle Kompetenzen fur 
btirgerliche Interventionen im Bereich der institutionellen Ordnung gibt (dies 
wird hier fur die Justiz dargestellt, gilt aber auch fiir andere Gebiete): 
• kognitive Kompetenzen beziiglich des Inhalts der Probleme und der zu tref-

fenden Entscheidungen, 
• prozeduale Kompetenzen beziiglich der Mittel und Prozeduren der Ent-

scheidungsfindung, 
• affektive Kompetenzen in Bezug auf Vertrauen und Verantwortungsgefuhl 

bei der Vertretung individueller und gemeinschaftlicher Interessen. 

Die kognitive Kompetenz besteht aus technischen Informationen uber die zu 
verhandelnden Fragen; in bestimmtem Sinne lasst sie sich mit dem Konsumen-
tenbewusstsein im wirtschaftlichen Leben vergleichen. Diese Kompetenz umfasst 
ebenfalls die Fahigkeit, zu Informationen Uber die diskutierten Themen zu gelan-
gen und sich uber diese zu auBern. Die prozeduale Kompetenz impliziert Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die es erlauben, eigene Ziele im Rahmen der allgemeinen 
regelhaften Vorgehensweise zu erreichen. Auf das Gebiet der Justiz ubertragen 
bedeutet dies Kenntnisse liber die Akteure des Systems, die Prozeduren, die Ent
scheidungen und Interaktionsraume. Die Ergebnisse der Forschung legen den 
Schluss nahe, dass Ausbildung und Praxis dieser Kompetenz zu einer weiteren 
Kompetenz fuhrt: strategisches Denken zu entwickeln und - als Folge davon -
die Interaktion mit anderen zu optimieren. Zusammengefasst kann man behaup-
ten, dass diese beiden Kompetenzen fur jeden Burger von grundsatzlicher Bedeu-
tung sind, damit er Einfluss auf die gesellschaftliche Wirklichkeit ausiiben kann 
und sich der gemeinsamen Ordnung verbunden fuhlt. Die affektiven Kompeten
zen bestehen in den Fahigkeiten und der Bereitschaft, das in die Tat umzusetzen, 
was man fur korrekt halt und als realisierbar einschatzt. Strategien zur Forderung 
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der genannten Kompetenzen sind in zahlreichen Arbeiten dargestellt worden 
(Detjen 1999, 2000; Breit/Gotthard/Schiele 1998; Breit/Schiele 2000a, 2000b). 

5 Schlussfolgerungen 

Der vorliegende Beitrag hat vor allem am Beispiel Chiles dargelegt, dass die 
ZGO einen wichtigen Beitrag zum Entwicklungsprozess des demokratischen 
Staates und seiner Institutionen geleistet haben. Manche von ihnen haben die 
Fahigkeit bewiesen, zentrale Rollen im Kommunikationsprozess zwischen Staat 
und Gesellschaft zu bekleiden. Demzufolge sind sie zu bedeutenden Funktions-
tragern geworden, deren Aufgabe in der Forderung einer aktiven Biirgerschaft 
und deren Einsatz im Verwaltungssystem der Justiz besteht Wie in anderen Lan-
dern Lateinamerikas, wo gerade Modernisierungsprozesse durchgefuhrt werden, 
existieren auch in Chile ZGO, die sich auf den Bereich der Justiz spezialisiert 
haben. Das hat zur Folge, dass seit mehr als einem Jahrzehnt eine Gruppe von 
ihnen die juristischen Themen in den Mittelpunkt ihrer Forschungsaktivitaten und 
ihrer Interventionen gestellt und damit ein hervorragendes Kompetenzniveau 
erreicht hat. 
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Brasiliens zivilgesellschaftliche Organisationen und 
die Regierung Lula 
Mitregieren oder Sprung inspolitische Abseits? 

Gilberto Calcagnotto 

Schon theoretisch sind die Beziehungen zwischen Nichtregierungsorganisationen 
(NRO) und politischen Parteien kompliziert genug, ja widersprtichlich - zielen 
Erstere doch auf die Vertretung sozialer, kultureller, umwelt- und geschlechter-
bezogener Forderungen ab, wahrend Letztere auf die Schaffung von Wahler- und 
Parlamentsmehrheiten aus sind, was zwangslaufig auch Kompromisse mit ande-
ren Interessentragern statt nur mit der eigenen sozialen Basis einschlieBt. In der 
Praxis konnen sich diese Beziehungen bis zur ZerreiBprobe anspannen. Sie kon-
nen aber auch zur Anbahnung neuer Zusammenarbeit frihren, die bis hin zur 
Aufstellung etwa eines neuen Entwicklungsmodells reichen konnen. Die Wahl 
von Luiz Inacio Lula da Silva zum Staats- und Regierungschef erweiterte die 
potenziellen Widerspriiche eines neuen Zusammengehens von NRO und Regie-
rung, aber auch dessen Chancen ganz erheblich (fur diese und folgende Ausfuh-
rungen: vgl. Hochstetler 2004: 7 ff.). Denn zum einen verkorpert der neue Prasi-
dent in seiner Person die Doppelmitgliedschaft in einer Metallarbeitergewerk-
schaft, als deren FUhrer er seine offentliche und politische Karriere als Chef der 
Zentralregierung begann. Zum anderen ist die flihrende Koalitionspartei selbst -
die Arbeiterpartei Partido dos Trabalhadores (PT) - schon von ihrer Griindung 
her tief in der sozialen und gewerkschaftlichen Bewegung verwurzelt. 

Von den Ergebnissen her haben die brasilianischen NRO auch nach 21 Mo-
naten der Regierung Lula wenig Grund zum Feiern, denn ihre wesentlichen Er-
wartungen in sozialer wie umweltpolitischer Hinsicht sind nicht einmal ansatz-
weise in Erfullung gegangen, wahrend - so die Kritik der NRO - die neoliberale 
Politik der Vorgangerregierung noch rigoroser durchgesetzt wurde als bisher. 
Manche Kritiker iibersehen jedoch, dass vom Prozess her die Veranderungen 
erheblich sind: und zwar zum Besseren, denn die Partizipation der NRO an den 
Entscheidungen hat sich verstarkt und die Schnittstellen zwischen der Zivilgesell-
schaft und der brasilianischen Zentralregierung haben unter der Regierung Lula -
im Vergleich zum nur fachlich und sachlich gefuhrten politischen Dialog unter 
dem Amtsvorganger - eine programmatische Aufwertung erfahren. Diese auBert 
sich zum einem in der ausdriicklichen Beauftragung des Prasidialsekretariats mit 
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den Beziehungen der Regierung zur Zivilgesellschaft, zum zweiten in der Griin-
dung eines neunzigkopfigen gemischten beratenden Gremiums zur soziookono-
mischen Entwicklung unter Vorsitz des Staatsprasidenten selbst und schlieBlich 
drittens in der Bestimmung der Beziehungen zur Zivilgesellschaft als einer Quer-
schnittsaufgabe aller Ministerien. Daneben laufen die Tatigkeiten der insgesamt 
29.000 Gemischten Rate (auf alien drei Regierungsebenen und in Sektoren wie 
Gesundheit, soziale Ftirsorge, Erziehung usw.) auf Hochtouren. 

Dies lasst zwar auch bessere Ergebnisse erwarten, doch ob der daftir beno-
tigte Zeithorizont kurzfristig genug ist, um die Loyalitat der NRO zu Lulas Re
gierung aufrechtzuerhalten, ist unklar. Denn nach Meinung einer zunehmenden 
Anzahl von NRO liegt dieses Missverhaltnis nicht einfach an der kurzen Zeit seit 
der Regierungsubernahme durch Lulas Parteienkoalition, sondern an der tatsach-
lichen Unterordnung wesentlicher Aspekte des Regierungsprogramms unter die 
Vorherrschaft des Marktes. Es wird von beiden Seiten intensive Anstrengungen 
kosten, um das Verhaltnis konstruktiv zu halten. Ob diese auch fruchten konnen, 
hangt nicht nur von der gegenwartigen konjunkturellen Entwicklung ab. Der 
historische Werdegang, charakteristische Anspruche und Aktivitaten der Regie-
rung Lula wie der brasilianischen NRO konnten hierfur klarende Hinweise lie-
fern. 

1 Parteien und Zivilgesellschaft: ein theoretischer Rahmen 

Der wissenschaftliche Disput der 1980er Jahre uber die politische Rolle gesell-
schaftlicher Vermittlungsinstanzen, wie etwa zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen und politische Parteien es sind, endete mit einem vorlaufigen Konsens dar-
uber, dass den zivilgesellschaftlichen Organisationen angesichts der offensichtli-
chen Unzulanglichkeiten politischer Parteien kompetitive Funktionen zukommen 
mussten (vgl. Lawson/Merkl 1988). Der Niedergang der Parteien - Staatsverd-
rossenheit hin oder her - fuhrte in der folgenden Dekade zu einem neuen Kon
sens, dass namlich Parteien und zivilgesellschaftliche Organisationen bei der 
politischen Interessenvermittlung teilweise komplementare, teilweise kompetitive 
Funktionen erfullen (vgl. Bartolini/Mair 2001): Parteien seien Vermittlungsin
stanzen umfassender programmatischer Ziele fur groBe Bevolkerungsgruppen, 
zivilgesellschaftliche Organisationen und soziale Bewegungen hingegen solche 
fur die Artikulation und Verschmelzung spezifischerer Interessen. Reibungsfla-
chen kann eine solche Aufgabenteilung allerdings nicht ausschlieBen, denn ge-
sellschaftliche Organisationen beschranken sich in der Regel auf Funktionen des 
politischen „input", wahrend politische Parteien einen direkten Zugang zu ver-
bindlichen, am „output" orientierten Entscheidungsprozessen besitzen (Bartoli-
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ni/Mair 2001: 331-2). Daraus erwachsen den politischen Parteien zwangslaufig 
Konflikte: einerseits die spezifischen Forderungen der Zivilgesellschaft im Vor-
feld des politischen Entscheidungsprozesses, andererseits die Erfordernisse einer 
Balance zwischen spezifischen und allgemeinen Interessen im eigentlichen Ent-
scheidungsprozess. Diese Spannung mag relativ schwach ausgepragt sein, solan-
ge eine bestimmte zivilgesellschaftlich orientierte Partei noch in der Opposition 
stent, da sie sich hier auf ihre Funktion als Transmissionsriemen zivilgesellschaft-
licher Forderungen beschranken kann. Wird diese Partei durch einen erfolgrei-
chen Wahlkampf zur Regierungspartei, so wird die Beziehung zu ihrer gesell-
schaftlichen Basis fast immer durch erheblich verscharfte Spannungen belastet 
(Thomas 2001: 285). Denn in der Regierung muss eine Partei in der Lage sein, 
Forderungen auszubalancieren und Mehrheitsentscheidungen herbeizuflihren. 
Dieses Dilemma ist laut Linz (1994: 24) besonders im Prasidentialismus ausge
pragt, einem Regierungssystem, bei dem der Staatsprasident als Staatsoberhaupt 
eine uberparteiliche Reprasentationsftmktion ausiibt und zugleich als Regie-
rungschef eine spezifische Verantwortung seiner Parteienkoalition gegentiber 
ubernehmen muss. 

Nun ist Lulas Partei der Arbeitnehmer (PT) 1980 als Ergebnis einer Allianz 
von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Intellektuellen, fortschrittlichen 
Teilen der katholischen Kirche und anderen Opponenten der Militarregierung 
entstanden und bis 2002 auf Bundesebene in der Opposition geblieben. Lulas 
politische Relevanz riihrt ursprunglich aus seinem zivilgesellschaftlichen Enga
gement als gewerkschaftlicher Aktivist gegen die autoritare Militarregierung. 
Sowohl der PT als auch Lula personlich schopften bisher ihre politische Bedeu-
tung aus ihren Beziehungen zur Zivilgesellschaft. Wird diese nun, da beide zu 
Bestandteilen des Regierungsapparats geworden sind, zerbrechen - zumal der 
Wahlsieg erst auf Grund eines auBerst heterogenen Bundnisses des PT mit Zent-
rums- und Rechtsparteien moglich geworden ist? Zwar darf die relativ lange 
Anlernphase der Arbeiterpartei als Regierungspartei auf der subnationalen Ebene 
(Gouverneure und Biirgermeister) die Erwartung einer dadurch erworbenen 
Kompetenz im Umgang mit solchen Spannungen aufkommen lassen. 

Doch darf andererseits nicht iibersehen werden, dass der PT im Hinblick auf 
seine politische Vermittlungsfunktion lange Zeit eine Ausnahmeerscheinung 
innerhalb des brasilianischen Parteienspektrums war. Costa driickt eine in Brasi-
lien starke Stromung innerhalb der Politikwissenschaft aus, nach der „die politi
schen Parteien Brasiliens im allgemeinen aufgehort haben, ihre Funktion als 
Mittler zwischen der Zivilgesellschaft und dem Staat auszuiiben, da sie die jewei-
lige Autonomie dieser beiden Spharen verkennen" (Costa 1994: 51). Die Folge 
war, dass zivilgesellschaftliche Organisationen besonders im Prozess der Rede-
mokratisierung ab 1985 zusatzlich direkt politische Vermittlungsfunktionen ii-
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bernahmen. Andererseits sind sie derart differenziert, dass sich fur staatliche 
Instanzen durchaus die Frage nach ihrer Legitimist und Reprasentativitat als 
Gesprachspartner stellt auch und gerade dann, wenn sich etliche zivilgesellschaft-
liche Organisationen in einem Dachverband zusammenschlieBen und mit einer 
Stimme sprechen. 

Insofern eignet sich die Erfahrung der Regierung Lula im Umgang mit zivil-
gesellschaftlichen Organisationen vorzuglich dazu, die oben skizzierte These 
einer besonderen Spannung zwischen regierenden Parteien und zivilgesellschaft-
lichen Organisationen zu revidieren. Bevor auf den aktuellen Stand eingegangen 
wird, soil der Werdegang von Lulas Partei vor dem begrifflichen und histori-
schen Hintergrund der Zivilgesellschaft in Brasilien beleuchtet werden. 

2 Brasiliens Parteien und NRO: eine nicht immer friedliche Koexistenz 

2.1 Zivilgesellschaftliche Organisationen: Begriffund Entwicklung in Brasilien 

Der Begriff 'Zivilgesellschaft' ist Gegenstand eingehender Erorterung in der 
sozialwissenschaftlichen Theorie. Normalerweise dient er als Schirmbezeichnung 
fur nahe liegende Begriffe wie soziale Bewegung, Organisationen der Bevolke-
rung, 'Dritter Sektor' und NRO. Von ihrer normativen Ausrichtung auf Ideale 
wie Demokratie und soziale Gerechtigkeit einmal abgesehen, ist ihnen alien das 
Merkmal ihrer Zugehorigkeit zu einer Vereinigung von Freiwilligen gemeinsam, 
die sich auf einer mittleren Ebene zwischen Individuum und Familie einerseits 
und dem Staat andererseits ansiedelt und nicht gewinnorientiert ist. Ein genaueres 
Verstandnis von Zivilgesellschaft erschlieBt sich jedoch, wenn man ihre histori-
sche Entwicklung in Brasilien kurz skizziert. 

Zivilgesellschaftliche Organisationen christlicher und marxistischer Prove-
nienz verrichteten seit den 1970er Jahren - haufig unter dem schutzenden Schirm 
der christlichen Kirchen - eine politische und soziale Arbeit an der Basis als 
Dimension ihres gewaltlosen Widerstandes gegen die damals herrschende Mili-
tardiktatur (vgl. Horochovski/Cardoso 2004: 7 ff.; Landim 1993a: 33; Scherer-
Warren 1996). Es handelte sich dabei um mehr oder weniger informelle, flexible 
Organisationen, die sich zur Losung von Alltagsproblemen und gegen den Auto-
ritarismus, die Steigerung der Lebenshaltungskosten und die Frauendiskriminie-
rung eher im kleineren als im groBen Rahmen von Massenkundgebungen einsetz-
ten (Scherer-Warren 1996, 1999). In der ersten Halfte der 1980er Jahre weiteten 
die Organisationen der Zivilgesellschaft ihren Aktionsradius auf neue Formen des 
Widerstandes gegen die Militarregierung aus und vernetzten sich zunehmend. 
Nach der Redemokratisierung ab Mitte der 1980er Jahre konsolidierte sich inner-
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halb der zivilgesellschaftlichen Organisationen die Bewegung der NRO, die in 
den 1990er Jahren als Reaktion auf die Krise des Wohlfahrtstaates, auf die zu-
nehmenden Umweltprobleme und den Zerfall des real existierenden Sozialismus 
eine enorme Verstarkung erfuhr. Bereits 1991 wurde durch den Zusammen-
schluss von NRO ABONG {Associagao Brasileria de Organizagoes Nao-
Governamentais), gegrundet. Nicht zuletzt durch die spektakulare Beteiligung an 
der UN-Umweltkonferenz von Rio de Janeiro 1992 etablierte sich die Bezeich-
nung ONG {organizagao nao-governamental) im brasilianisehen Alltagsvokabu-
lar. Zu der Zeit hatte die neoliberale Maxime der Dezentralisierung und Delega
tion staatlicher Aufgaben Hochkonjunktur und die NRO gingen dazu uber, 6f-
fentliche und private Mittel fur bisher staatliche Dienstleistungen einzufordern 
(Landim 1993b; Salamon 1998). Bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts konnten 
sich damit die NRO in der brasilianisehen Offentlichkeit fest etablieren. 

Diese Entwicklung fand jedoch in dem 1999 verabschiedeten Gesetz zur Re-
gelung zivilgesellschaftlicher Organisationen keine Beriicksichtigung; dieses kennt 
nur Organisationen der Zivilgesellschaft {Organizagoes da Sociedade Civil OSQ, 
die nicht gewinnorientierte Vereinigungen und Stiftungen sowohl mit offentlicher 
als auch privater Zielrichtung umfasst, und die Unterart davon, die „Organisationen 
der Zivilgesellschaft mit offentlicher Zielsetzung" {Organizagoes da Sociedade 
Civil de Interesse Publico OSCIP) (vgl. Franco 2002: 61). Eine weitergehende 
begriffliche und rechtliche Eingrenzung der NRO steht noch aus und ist seit 2002 
im Rahmen einer entsprechenden Gesetzesvorlage Gegenstand parlamentarischer 
Beratungen (s. u.). Die Zahl der beim Justizministerium eingetragenen OSCIP be-
lauft sich auf insgesamt 563 (Stand: Mi 2002), und die Antrage auf Anerkennung 
weisen seit Verabschiedung des Gesetzes ein exponentielles Wachstum auf. 

Im Wesentlichen verfolgen sie Ziele in der sozialen Fursorge (33 %), im 
Umweltbereich (20 %), in der Erziehung (13 %), im Kreditsektor (12 %), in der 
Kultur (8 %), in der Forschung (7 %), im Gesundheitssektor und in der Rechtsbe-
ratung (1 %) (Franco 2002: 65). 

Die Statistiken dokumentieren die rasche Entwicklung der nicht gewinnori-
entierten Vereinigungen, Stiftungen und Vereine in den letzten Jahren: Nach 
Angaben des Arbeitsministeriums gab es im Jahr 1995 127.466 solcher zivilge
sellschaftlichen Organisationen. 2001 waren es bereits 183.260, was einem Zu-
wachs um 43,7 % entspricht. Aus diesem Universum vielfaltiger zivilgesell
schaftlicher Organisationen ragt als besonders organisiert der Sektor heraus, der 
sich als Zusammenschluss von NRO besonders die Beobachtung, Aufstellung 
und Implementierung offentlicher Politiken vorgenommen hat. 

Bereits drei Jahre nach Griindung zahlte die ABONG 225 Mitglieder und 
konnte an ihrem zehnten Grtindungstag auf einen weiter angewachsenen Mitglie-
derstamm von 241 NRO blicken (vgl. Landim 1996: IX und Landim 2002: 9). Zu 
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ihrem spezifischen politischen Profil zahlte der damalige Leiter, Sergio Haddad, 
folgende Arbeitsmerkmale: 

• Tradition des Widerstandes gegen den Autoritarismus, 
• Beitrag zur Entstehung neuer politischer Akteure und sozialer Bewegungen, 
• Suche nach alternativen Modellen sozial gerechter und umweltpolitisch 

nachhaltiger Entwicklung, 
• Verpflichtung zum Kampf gegen soziale Exklusion, Elend und soziale Un-

gleichheit, 
• Forderung der sozialen, okonomischen, kulturellen und sonstigen Men-

schenrechte, Konstruktion der 'Staatsburgerlichkeit' und Verteidigung der 
Ethik in der Politik zur Konsolidierung der Demokratie. 

Deshalb betreibt auch die ABONG ihre offizielle Anerkennung als OSCIP. Somit 
wollen die NRO eigene Sichtbarkeit erlangen und damit aufhoren, nur indirekt -
namlich uber die Unterstutzung der sozialen Bewegung (Gewerkschaften, Stadt-
teilbewegungen, kirchliche Basisgemeinden) - wahrgenommen zu werden (Had
dad 2002: 7-8). 

Eine idealtypische Kartierung der zivilgesellschaftlichen Organisationen in 
Brasilien bietet Nogueira (2003) an, indem er deren Einstellung zu Markt, Zivilge-
sellschaft und Staat einordnet (Tabelle 1). Bemerkenswert dabei ist seine Kritik an 
beiden gegenwartig dominierenden Modellen von Zivilgesellschaft in Brasilien, 
denen er als gemeinsames Fundament die Ablehnung des Nationalstaats als regulie-
rende Kraft vorwirft, wobei die einen den Markt, die anderen die Gesellschaft ten-
denziell verabsolutieren. Als Losung sieht er die Relativierung beider gesellschaftli-
cher Subsysteme durch eine Aufwertung des Staates als Ordnungsfaktor. 

Tabelle 1: Zivilgesellschaft, Markt und Staat in Brasilien 

Zivilgesellschaft => 

Einstellung zu It 
Markt 

Zivilgesellschaft 

Libertare 
Zivilgesellschaft 

Markt steuert 

Der nicht staatliche 
Sektor, Organisatio
nen verfolgen 
allgemeine Interes-
sen, ,Dritter Sektor' 

Soziale 
Zivilgesellschaft 

Zivilgesellschaft 
diszipliniert den 
Markt 

Autonomie gegeniiber 
Staat und Markt, 
weltweite Vernetzung, 
kosmopolitische 
Demokratie, Ethik, 
Menschenrechte 

Politisch-staatliche 
Zivilgesellschaft 

Kapitalbewegungen 
durch Staat kontrolliert 
und unter demokrati-
sche accountability 
sowie soziale Logik 
gestellt 
Politisch-staatliche 
Zivilgesellschaft uberle-
gene Synthese, politisch 
und legal einklagbare 
Rechte 
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Zivilgesellschaft => 

Einstellung zu 11 
Staat 

Wichtigste Autoren*) 

Wichtigste Organisa
tionen*) 

Libertare 
Zivilgesellschaft 

Minimalstaat, 
Delegation von 
Aufgaben an den 
'Dritten Sektor', 
Zusammenarbeit 
start Konfrontation 
mit den Regierun-
gen 
Fernandes(1994), 
Fischer/Falconer 
(1998), Franco 
(1998), Salamon 
(1998) 
Programm "Comu-
nidade Solidaria" 
der Regierung 
Cardoso 

Soziale 
Zivilgesellschaft 

Durchfiihrungsinstanz 
sozialer Reformen, 
von der Gesellschaft 
diszipliniert; geringe 
Rolle des Staates als 
Instanz erweiterter 
Demokratie 

Avritzer (1996), Costa 
(1997), Vieira (2001), 
Scherer-Warren 
(1996) 

Neue soziale Bewe-
gungen**), ABONG*) 

Politisch-staatliche 
Zivilgesellschaft 

Ubergeordnete ethische 
Instanz, Nationalstaat 
als Abwehr gegen 
soziale Fragmentierung. 

Gramsci (2000)**), 
Wood (2001) 

* Nach Horochovski/Cardoso (2004) 
** Nach Nogueira (2003) 
Quelle: Nogueira (2003); Horochovski/Cardoso (2004) 

Die Welt der zivilgesellschaftlichen Organisationen in Brasilien ist keine mono-
lithische, sondern spiegelt eine fast unubersehbare Vielfalt an Themen und Rich-
tungen wider, die in obiger Skizzierung lediglich idealtypisch zusammengefasst 
wurden. Zwar weiB eine PT-Regierung sehr wohl zwischen ihnen zu unterschei-
den, doch welche davon letztlich die politische Richtung mafigeblich bestimmen, 
hangt letztlich nicht von Lulas politischem Willen ab, sondern von deren Kraft, 
das koalitionsinterne Krafteverhaltnis zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Es ist 
zwar festzustellen, nach welcher Seite sich Lulas Arbeiterpartei neigt, doch seine 
Regierungskoalition umfasst eben auch Parteien, die viel naher bei der iibertaren 
Zivilgesellschaft' liegen. 

2.2 Lulas ?artel und Reglerungsfuhrung 

Bereits zwei Jahre nach ihrer Grtindung im Jahr 1980 konnte die Arbeiterpartei 
des PT nach den Gouverneurs- und Burgermeisterwahlen von 1982 noch wah-
rend der autoritaren Phase erste Regierungserfahrung sammeln. Bei den Burger
meisterwahlen im Jahr 2000 eroberte sie bereits 187 Regierungssitze, und 2004 
gelang ihr mehr als die Verdopplung der Anzahl von PT-Burgermeistern auf 416 
(darunter neun in Landeshauptstadten). Die ersten beiden PT-Gouverneure wur-
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den 1994 gewahlt, 1998 und 2002 waren es drei. Dabei stellten sich vier Prob-
lemfelder als die wichtigsten Herausforderungen heraus: 

• die haushaltspolitischen Herausforderungen, 
• die konkurrierenden Forderungen an offentliche Mittel, 
• die innerparteilichen Konflikte zwischen verschiedenen Fraktionen, 
• die Notwendigkeit, Koalitionen zu bilden, in denen der PT Minderheitspar-

tei blieb. 

Besonders heikel flir die PT-Kommunalregierungen war dabei das notwendige 
Ausbalancieren von Forderungen, insbesondere der Gemeindeverwaltungen -
eines nicht unwesentlichen Bestandteils ihrer sozialen Basis (Gewerkschaften des 
offentlichen Dienstes) - , mit den Erfordernissen anderer Prioritaten. Die PT-
Regierungen konnten - im Nachhinein gesehen - mit durchaus unterschiedli-
chem, jedoch wachsendem (Wahl-)Erfolg mit diesen widersprlichlichen Heraus
forderungen umgehen. Teilweise sieht sich auch die heutige Regierung Lula mit 
diesen Herausforderungen konfrontiert. 

Als PT-spezifische Art des Regierens destillierten sich im Laufe der Jahre 
laut Baiocchi (2003a; Nylen 2003) zwei Grundlinien heraus: (a) eine inhaltliche 
Verpflichtung auf Umverteilungspolitiken zu Gunsten der armeren Bevolke-
rungsschichten und (b) die Institutionalisierung der Beteiligung der Bevolkerung 
an kommunalen und bundesstaatlichen Entscheidungsprozessen. 

Die Umverteilungspolitik blieb uber alle Prioritatenverschiebungen hinweg 
der harte Kern der ideologischen und praktischen Anziehungskraft des PT und 
bestimmte seine politische Identitat. In diesem Sinne ist sie wohl das wichtigste 
Unterscheidungsmerkmal des PT gegenuber den sonstigen Parteien. Die Partizi-
pationspolitik ist ebenfalls wesentlicher Bestandteil der Regierungsarbeit des PT, 
aber sie ist zugleich eine ungewohnlich starke, voll entwickelte Vision der zivil-
gesellschaftlichen Organisationen Brasiliens, so dass der PT nicht die einzige 
Partei blieb, die sie in die Tat umzusetzen versuchte. Das Markenzeichen der PT-
Kommunalregierung von Porto Alegre, namlich der so genannte 'partizipative 
Haushalt', wurde beispielsweise auch von Zentrumsparteien wie der Partei der 
Brasilianischen Demokratischen Bewegung PMDB und der Demokratischen 
Labour Partei PDT umgesetzt. Fur den PT war diese Partizipationsstrategie je
doch besonders fur die Legitimierung ihres ersten Grundpfeilers - der Umvertei
lungspolitik - nutzlich, denn diese ging zuweilen auch zu Lasten bestimmter 
Segmente der sozialen Basis des PT, darunter insbesondere der Mittelschicht und 
der offentlichen Verwaltung. 

Dieses Modell wurde nicht von alien PT-Regierungen auf der subnationalen 
Ebene mit gleichem Erfolg angewandt; manche wurden sogar zu einem Beispiel 
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daftir, „wie man nicht regieren sollte" (Macaulay/Burton 2003: 131, in: Hochstet-
ler 2004: 9), und immer gab es den Hinweis auf die nicht kooperierende Zentral-
regierung als Grund fur das eigene schlechte Abschneiden. 

Mit der Wahl Lulas zum Staats- und Regierungschef wandelte sich dieser 
Hintergrund zum Positiven, da Lulas Wahlkampf auf den beiden oben genannten 
Grundpfeilern beruhte. Allerdings muss man eine wesentliche Einschrankung 
hinzufugen, die zumeist von ideologischen Kritikern der Regierung Lula iiberse-
hen wird und dem Wahlkampf seit Mitte Juni 2002 eine Wende brachte: Lulas 
„Brief an das brasilianische Volk", in dem er als absolute Prioritat seiner Regie-
rung die kurzfristige Einhaltung der Stabilitatskriterien des Internationalen Wah-
rungsfonds festlegte. Damit verlor insbesondere die Kandidatur des Mitte-Links 
stehenden PPS-Kandidaten Ciro Gomes, dem bis dahin neben Lula die besten 
Wahlchancen in der Meinungsgunst bescheinigt wurden, an Gewicht. 

Diese MaBgabe wurde von zivilgesellschaftlichen Organisationen - darunter 
die bereits erwahnte ABONG - deutlich wahrgenommen. Doch diese hielten sie 
hochstens als eine sehr kurz bemessene Ubergangsfrist fur akzeptabel. Bereits in 
den ersten Monaten der Regierung Lula erfolgte eine deutliche Festlegung der 
Austeritatspolitik durch Lulas Finanzminister Palocci auf einen Zeitraum von 
moglichst zehn Jahren. Bedeutet dies, dass sich PT-Mitglied Palocci tiber den 
einen Grundpfeiler der Regierungsarbeit seiner Partei - namlich den der politi-
schen Partizipation - hinweg setzt und Lula davon uberzeugt, auch noch den 
zweiten Pfeiler - den der Umverteilungspolitik - iiber Bord zu werfen? Oder 
wahnt er sich im Einklang - wenn nicht mit alien, so doch - mit entscheidenden 
zivilgesellschaftlichen Organisationen? 

2,3 Staat und Zivilgesellschaft in Brasilien: Cardosos Modell eines neuen 
Umgangs 

Die demokratische Verfassung von 1988 markiert einen Wendepunkt in der Be-
ziehung Staat-Zivilgesellschaft in Brasilien, ist sie doch selbst teilweise ein Er-
gebnis von millionenfach vorgetragenen Forderungen der Zivilgesellschaft. Ins
besondere die Schaffung von paritatisch besetzten Raten fur Gesundheit, Erzie-
hung, Soziales und Sport auf der Ebene der Kommunen, Bundesstaaten und des 
Bundes bedeutete eine wesentliche Machterweiterung der Zivilgesellschaft (Ta-
tagiba 2002; Dagnino 2004). Von Seiten der Zivilgesellschaft wird anerkennend 
festgestellt, dass diese neuen 'Management-Rate' - gegenwartig 27.000 - tat-
sachlich eine neue offentliche Arena zur Austragung von Konflikten im Rahmen 
der Demokratisierung des offentlichen Managementmodells darstellen. 
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Einen wesentlichen AnstoB zu der Implementierung dieser Verfassungsbe-
stimmung gab die Regierung Itamar Franco ab Mitte 1993 mit der Ubernahme 
des Superministeriums ftir Finanzen durch Fernando Henrique Cardoso, der 1994 
im Sog des erfolgreichen Wirtschaftsstabilisierungsplans Real zum Staatsprasi-
denten und Regierungschef gewahlt und 1998 wiedergewahlt wurde (vgl. Abru-
cio 2002: 215, 218-9). Cardoso gelang es, eine neue Kraftekoalition um den 
Prasidenten zu sammeln, die auf eine Modernisierung, Liberalisierung und De-
zentralisierung des Staates abzielte. Im Wesentlichen suchte seine Strategie der 
Dezentralisierung den direkten Weg vom Bund zur Kommune durch direkte 
Ubertragung von Finanzmitteln und die Einrichtung von paritatisch besetzten 
Kommunalraten, durch die Forderung von Korperschaften des ,Dritten Sektors' 
sowie durch Bildung von Partner schaften. Damit wird die Zivilgesellschaft be-
sonders in die Implementierung der Sozialpolitiken auf lokaler Ebene eingebun-
den. Wie Abrucio treffend bemerkt, wird diese jedoch oft durch Interessengrup-
pen vereinnahmt, ohne dass dies fur die Offentlichkeit sichtbar wird (Abrucio 
2002: 219). Damit wird eine Starkung der Zivilgesellschaft ganz im Sinne des 
iibertaren' Modells (s. Tabelle 1) betrieben. 

Eine Einbindung der Zivilgesellschaft in die Liberalisierungsprogramme der 
Regierung Cardoso erfolgte aber auch und insbesondere auf Bundesebene. Feder-
fuhrend in diesem Sinne war die Initiative des „Rats der Solidarische Gemein-
schaft" unter Vorsitz der Prasidentengattin, Ruth Cardoso, mit der Lancierung 
eines Programms Interlocusao Politica (Politikdialog), an dem „Hunderte von 
Akteuren aus Gesellschaft und Regierung" teilnahmen, um zu einer Verstandi-
gung liber Schlusselthemen einer „Sozialen Agenda" fur das Land zu gelangen 
(vgl. Conselho 2002: 3). Ohne Konflikte zu vertuschen oder zu vermeiden, soil-
ten damit Konsense herausgearbeitet werden, an deren Ende - mehr als nur eine 
akademische Debatte - die Erarbeitung neuer Gesetze, Aufstellung neuer Pro
gramme oder auch nur die Aufhahme neuer Themen in die Agenda der Regierung 
- stehen sollten. Der liberale Charakter dieses Programms wird an deren Ergeb-
nissen, an deren 'Technologie' und an ihrer personellen Zusammensetzung deut-
lich. 

Gesetze, die auf Vorarbeiten der Interlocusao Politica zuriickgehen, bezie-
hen sich auf soziale Brennpunkte wie 

• Agrarreform (Gesetz Nr. 9393/96 zur vereinfachten Eintreibung der Grund-
besitzsteuer), 

• Geburts- und Sterbeurkunde (Gesetz Nr. 9534/97 zur Einfuhrung einer kos-
tenlosen Ausstellung dieser Urkunden fur alle Brasilianer), 

• Mikrokredite (Gesetz Nr. 10194/01 zur Grundung von Kreditgesellschaften 
fur Kleinstunternehmer, Vorlaufige Prasidialrechtsverordnung Nr. 2172-
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32/01 zum Schutz von auf Mikrokredite spezialisierten OSCIPs vor Wu-
cherzinsen), 

• Regulation des ,Dritten Sektors' (Gesetz 9790/99 zur Anerkennung eines 
offentlichen Status fur nicht gewinnorientierte zivilgesellschaftliche Organi
sationen mit offentlicher Zielsetzung sowie zahlreiche andere Rechtsinstru-
mente zu deren Forderung, darunter Steuerbefreiungen). 

Sie zeichnen sich jedoch insbesondere durch ihre kompensatorischen, punktuel-
len Verbesserungen aus, die am insgesamt liberalisierenden Kurs der Regie-
rungspolitik keine Veranderungen herbeizufuhren imstande waren, ihn vielmehr 
davor bewahren sollten. Diskussionen zu ubergreifenden Themen letzterer Art 
fanden allerdings auch statt - etwa in Form von Biichern und umfassenden Pro-
grammen (Programm Aktive Gemeinschaft) und Netzwerken wie DLIS (Desen-
volvimento Local Integrado e Sustentavel) - , deren faktische Auswirkungen 
blieben jedoch kaum spiirbar oder regional begrenzt. Es ist jedoch durchaus mog-
lich, dass die gesetzliche Regelung des 'Dritten Sektors' Wirkungen erzielt, die 
durch eine vereinfachte Forderungsprozedur (uber Partnerschaftsurkunde statt 
uber einen Forderungsvertrag) weit reichen konnen (Horochovski/Cardoso 
2004). Doch insgesamt bleibt das Rahmenwerk nach einer Stellungnahme der 
ABONG innerhalb der Grenzen eines Modells der staatlichen Honorierung zivil-
gesellschaftlicher Dienstleistungen (ABONG 2004). 

Die Methodologie ist auf die Zielerreichung abgestimmt: Von den Kriterien 
der Personen- und Themenauswahl uber die Anfertigung entsprechender Studien 
und deren Vergabe bis hin zur Erarbeitung von Konsens, Schlussdokument und 
Einleitung konkreter Schritte sowie Evaluierung bleibt alles unter Kontrolle des 
Initiators - dem Rat der Solidarische Gemeinschaft. Dieser umfasst 31 von der 
Regierung einberufene Ratsmitglieder, davon zehn Staatsminister und 21 Vertre-
ter der Zivilgesellschaft. Der Rat wahlt seine Gesprachspartner nach Kriterien 
wie Reprasentativitat und hervorragender Leistung im jeweiligen Sektor selbst 
aus, ohne dabei an Vorschlagslisten gebunden zu sein, die auf einen formelleren 
Reprasentationsvorgang schlieBen lieBen. Es verwundert nicht, dass bereits an-
derthalb Jahre nach Ratsgrundung zwei bedeutende Vertreter der Zivilgesell
schaft das Gremium wieder verlieBen. In der personellen Zusammensetzung wird 
Vertretern der akademischen Gemeinschaft (sieben Mitglieder) das selbe Ge-
wicht zugeschrieben wie denen der NRO (sieben Mitglieder) und der Unterneh-
merschaft (sieben Mitglieder), wahrend fur die Arbeitnehmerschaft ein einziger 
Vertreter ausgesucht wurde (Conselho 2002: 44-45) - ein Zustand, der angesichts 
der zuvor gemachten Ausfuhrungen fur sich spricht. 

Selbst wenn das Urteil uber dieses Partizipationsmodell auf den ersten Blick 
hart ausfallt, so muss man doch einschrankend anerkennen, dass es vor dem Hin-
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tergrund gewachsener btirokratischer Staatskultur im Kontrast zur neu entstehen-
den Forderungs- und Konfrontationskultur der Sozialbewegung einen immensen 
Schritt nach vorne bedeutet, erkennt doch das Modell der Solidarischen Gemein-
schaft die Notwendigkeit an, 

• die Zivilgesellschaft zu starken, indem das freiwillige Engagement gefor-
dert, das gesetzliche Rahmenwerk zu Gunsten der Zivilgesellschaft gean-
dert, die Artikulation und Selbsterkenntnis des 'Dritten Sektors' vorange-
trieben wird; 

• die soziale Entwicklung durch neue Programme der Partnerschaft zwischen 
Staat und Gesellschaft besonders fllr junge Leute auf den Gebieten des kul-
turellen Austauschs, Berufsausbildung und Alphabetisierung zu fordern; 

• einen systematischen, auf hoher Ebene angesiedelten Politikdialog auf sozia-
lem Gebiet zwischen den wichtigsten Protagonisten der Regierung und NRO 
liber Prioritaten und MaBnahmen auf der Grundlage von Konsensen liber die 
wichtigsten Themen einer Strategie der Sozialentwicklung fur das Land zu 
fuhren(Conselho2002: 10). 

3 Lulas Regierung und die zivilgesellschaftlichen Organisationen: 
konfliktfreudige Partnerschaft 

3.1 Lulas Modell 

Die radikale Aufwertung der Zivilgesellschaft durch die Regierung Lula auBert 
sich auf viererlei Weise: erstens in Lulas personlichem Engagement, zweitens in 
der Ubernahme von Schllisselpositionen der Regierung durch Vertreter der Zivil
gesellschaft, drittens in der Beteiligung an Konsultationsmechanismen wie dem 
anfangs erwahnten Wirtschafts- und Sozialentwicklungsrat CDES (vgl. Hochstet-
ler 2004: 10-14) sowie viertens in der expliziten Beauftragung des Prasidialsek-
retariats mit der Interaktion zwischen Regierung und Zivilgesellschaft. 

Lulas charismatische Figur und dessen unermtidlicher Einsatz im Umgang 
mit der Zivilgesellschaft ist sicherlich im Vergleich zu den subnationalen Regie-
rungen des PT die wichtigste Innovation im Partizipationsrepertoire der Partei, 
die ansonsten auf der nationalen Ebene insgesamt nicht die positive Bilanz auf 
der subnationalen Ebene (Stichwort: partizipativer Haushalt) hat wiederholen 
konnen. Die Begegnungen mit Vertretern von Arbeitnehmern, Geschaftsleuten, 
Indigenen, Armutsbekampfungsinitiativen, religiosen Gemeinschaften und Frau-
enorganisationen nehmen einen groBen Platz in Lulas Agenda ein. Damit war fur 
die Gruppen ein Prestigegewinn verbunden, fur die Regierung aber auch die 
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Gelegenheit, an gemeinsame Ziele zu erinnern, wie beispielsweise das Null-
Hunger-Programm, sowie - angesichts der 'ererbten' Wirtschaftslage - auf Ge-
duld zu pochen. 

Die Begegnung mit der gegenwartig wohl lebhaftesten Sozialbewegung Bra
siliens, der Landlosenbewegung MST, geschah zwar spater als von dieser er-
wunscht (Wunschtermin Marz 2003), doch fruh genug (Juli/August 2003), um 
eine gemeinsame Arbeit fur einen neuen, ehrgeizigen Agrarreformplan fur die 
Zeit von 2005-2007. 

Das, was Kritiker als Aufteilung offentlicher Stellen unter Gleichgesinnten 
verponen, wird von Hochstetler als "the most systematic inclusion for civil socie
ty organisations" bezeichnet, namlich die Besetzung offentlicher Amter mit Ver-
tretern der Zivilgesellschaft. Fiihrende Funktionare des von Lula mitgegrundeten, 
staatsunabhangigen Arbeitnehmerdachverbandes CUT wechselten zur Regie-
rungsseite uber, um ihre neuen Aufgaben in neuen Bundesministerien, 53 Sekre-
tariaten und Tausenden von Dienststellen auf der zweiten und dritten Fuhrungs-
ebene zu ubernehmen. Andere Beispiele betreffen das Institut fur Agrarreform 
INCRA, dessen erster Leiter enge Beziehungen zum MST unterhielt, und das 
Umweltministerium mit der Umweltaktivistin Marina Silva an der Spitze. Damit 
wird den Aktivisten einerseits die Gelegenheit gegeben, nunmehr von innen her 
das zu beeinflussen, worauf sie bisher von auBen einzuwirken versuchten. Ande-
rerseits fuhlen sich drauBen gebliebene Kollegen der Zivilgesellschaft in ihrem 
Selbstwert herabgesetzt, und dies wirkt noch schmerzlicher angesichts der Tatsa-
che, dass die Kollegen intern selten mehr Erfolge verbuchen konnen als dies mit 
Druck von auBen moglich gewesen war (Hochstetler 2004: 11). 

Drittens versucht die PT-Regierung eine intensivere Beteiligung der Zivilge
sellschaft an Konsultationsmechanismen der Regierung bei grofien Reformvor-
haben aus zwei Grtlnden zu erreichen: Zum einen geht es um deren eigenverant-
wortliche Ubernahme durch die Zivilgesellschaft, um die Moglichkeiten fur 
Kompromisse und Umsetzbarkeit zu vergroBern. Zum anderen handelt es sich um 
die Schaffung eines moglichst breiten sozialen Konsens um strittige Reformen, 
die sonst - angesichts der fur die Regierungskoalition noch fehlenden Mehrheit -
kaum Chancen auf parlamentarische Absegnung hatten. Bereits im Wahlkampf 
hatte Lula die Bildung eines Wirtschafts- und Sozialentwicklungsrates angektin-
digt, mit der er einen moglichst breiten sozialen Konsens uber Schlusselthemen 
der soziookonomischen Entwicklung erzielen wollte. In seinem Grundschema 
entspricht dieser Rat jedoch nicht einem reprasentativen Querschnitt der Gesamt-
gesellschaft, sondern berucksichtigt eher die klassische dreiteilige korporatisti-
sche Besetzung von Verhandlungsgremien aus Staat, Unternehmen und Gewerk-
schaften. Zusammen mit einigen Selbststandigen machen sie die eine Halfte der 
Mitglieder aus, wahrend die andere Halfte aus Vertretern von Gewerkschaften, 
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zivilgesellschaftlichen Organisationen und Regierung besteht. Ihre Bestellung 
erfolgte - anders als beim Rat der Solidarischen Gemeinschaft - auf Grund von 
liber 400 Vorschlagen aus verschiedenen sozialen Organisationen. Jeder Vor-
schlag wurde nach Kriterien wie personliche Integritat, Fuhrungsfahigkeit und 
nationale Reprasentativitat eingehend einzeln geprlift und an Prasident Lula zur 
Ernennung weiter geleitet. 

Der Rat tagte im Februar 2003 zum ersten Mai und behandelte seither in 
neun Plenarsitzungen Themen wie die Renten-, Steuer- und Arbeitsreform. Der 
Status dieses Gremiums wird dadurch unterstrichen, dass Lula selbst seinen Vor-
sitz (ibernommen hat und dass der Ratssekretar Ministerrang besitzt, was ihm den 
direkten Zugang sowohl zum Prasidenten als auch zu seinen Kollegen im Minis-
terium sichert 

Zwar betonte Tarso Genro, Ratssekretar bis Anfang 2004, dass die Aufgabe 
des CDES keine geringere sei, als durch die Bildung einer breiten Mehrheit zu 
einem grundlegend anderen Wirtschaftsmodell zu gelangen, das nicht zu einem 
gesellsehaftlichen Bruch fuhrt (Genro 2003: 37). Dies scheint gerade nicht der 
Fall zu sein, wenn man den geringen Anteil vom CDES an den schlieBlich verab-
schiedeten Renten-, Steuer- und Arbeitsreformen ansieht. Im August 2003 grtin-
deten mehrere Sozialbewegungen, darunter der Arbeitnehmerdachverband CUT 
und die MST, ohne Beteiligung des PT eine eigene Koordinierung der Sozialbe
wegungen, um uber ahnliche Themen zu beraten wie der CDES. Manche Vertre-
ter der Zivilgesellschafl fragen sich inzwischen, ob ein Konsens mit Vertretern 
der Marktwirtschaft uberhaupt erstrebenswert sei. 

Eine weitere MaBnahme der Regierung Lula zur erheblichen Aufwertung 
der Zivilgesellschaft war die explizite Beauftragung des Prdsidialsekretariats mit 
der Koordinierung der politischen Beziehungen der Regierung zu den verschie
denen Gruppen der Zivilgesellschaft. Neben dem Prasidialamt, das die politische 
Koordinierung der Beziehungen zu Ministerien und zum Parlament besorgt, wird 
somit zum ersten Mai in der brasilianischen Geschichte ein Regierungsorgan die 
Pflege der Beziehungen zur Zivilgesellschaft zur Hauptaufgabe haben (Dulci 
2003:42). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass konzeptionell die Beteiligung der 
Zivilgesellschaft an Formulierung und Umsetzung von Sozialreformen mit 
Schlusselbedeutung fur die Regierung Lula eine erhebliche Aufwertung im Ver-
gleich zur Regierung Cardoso erfahren hat. Doch entscheidend bleibt die Frage: 
Was haben die vielfaltigen Partizipationskanale in Bezug auf den zweiten 
Grundpfeiler der PT-Politik erbracht bzw. wie beurteilen die Akteure ihren Er-
folg? 
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3.2 Die Einschdtzungen der Zivilgesellschaft 

Bei seiner Antrittsrede lancierte Lula das Null-Hunger-Programm als sein wich-
tigstes Vorhaben zur Linderung des Armutsproblems. Schnell aber wurde das 
Vorhaben durch eine Haushaltspolitik uberschattet, die gemaB der Ankundigung 
im Wahlkampf (s. o.) in erster Linie die Ruckgewinnung des Vertrauens auslan-
discher Glaubiger durch Erzeugung hoher Haushaltsuberschusse zum Ziel hatte. 
Damit fielen die Sozialausgaben im ersten Jahr der Regierung Lula sogar hinter 
diejenigen der Regierung Cardoso zurtick. Gleichzeitig verscharfte die strenge 
Haushaltsdisziplin die rezessiven Tendenzen der brasilianischen Volkswirtschaft, 
wahrend die offene und versteckte Arbeitslosigkeit in Sao Paulo auf weit iiber 
20 % kletterte. 

Diese Tatsache erzeugte inner- und auBerhalb des PT Kritik vor allem im 
Hinblick auf die fehlenden Wachstumsimpulse der Wirtschaftspolitik. Gleichzei
tig waren zivilgesellschaftliche Organisationen direkt betroffen, da dringend 
notwendige Gelder fur die Finanzierung wichtiger Aktivitaten ausblieben. Diese 
Unterlassungssiinde versuchte die Regierung Lula - teilweise erfolgreich - mit 
Initiativen in weniger kostenintensiven Bereichen zu kompensieren, wie etwa in 
der AuBenpolitik und in der symbolischen Politik. So fand sein internationales 
Auftreten in den UN zu Gunsten eines weltweiten Hungerprogramms im Septem
ber 2004 die explizite Unterstiitzung der ABONG zusammen mit zwei weiteren 
Zusammenschlussen von zivilgesellschaftlichen Organisationen. 

Die Unzufriedenheit der Zivilgesellschaft mit den Wachstumsraten lieB im 
Laufe des Jahres 2004 erheblich nach, als sukzessive Ankimdigungen wachsen-
der Industrieproduktion, Exporterfolge und moderater Reallohnzuwachse laut 
wurden. Mitte April 2004 f&llte die ABONG anlasslich eines Seminars zur Eva-
luierung der Regierung Lula noch ein vernichtendes Urteil: 

„Unter Berufung auf politische Grundsatze, die sich dem Primat des Marktes uber 
der Gesellschaft widersetzen, stellt die ABONG den Kurs der Regierung in Frage 
(...)• Die ganze StoBrichtung der Regierung ist falsch, denn sie verstoBt gegen die 
Minimalgrundsatze der NROs: Kampf gegen Exklusion uns soziale Ungleichheit, 
Forderung der Menschenrechte, Suche nach einem neuen, sozial gerechten und oko-
logisch nachhaltigen Entwicklungsmodell mit Schwerpunkt auf Schaffung von Ein-
kommen und Arbeitsplatzen" (ABONG 2004). 

Im Rundumschlag bemangelt sie in der geplanten Investitionspolitik die fehlende 
Anwendung von soziookologischen Kriterien. Sie begriiBt zwar die Ausweitung 
der Partizipationskanale unter der Regierung Lula, stellt jedoch lapidar fest, dass 
diese oft lediglich den Charakter einer Anhorung gehabt hat und fordert die Ver-
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tiefting des Dialogprozesses im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung PPA. 
SchlieiMich kritisiert sie ebenfalls die Zusammensetzung des CDES, die ihrer 
Meinung nicht die Vielfalt der Gesellschaft, sondern die durch eine Privilegie-
rung von Unternehmerschaft und Arbeiterschaft eingeschrankte Wahrnehmung 
der Gesellschaft durch die Regierung widerspiegele (ABONG 2004). 

Auch die ohne den PT im August 2003 gegrlindete Koordination der Sozial-
bewegungen stimmte in den Chor der kritischen Stimmen ein und stellte im Feb-
ruar 2004 fest: 

„Die laufende Politik behalt einen deutlich neoliberalen Kurs bei und bleibt nach 
wie vor dem Finanzkapital und den Abkommen mit International Wahrungsfonds 
verpflichtet" (Coordena9ao dos Movimentos Sociais 2004). 

Entsprechend verabschiedete die Organisation einen Nationalen Plan fur Mobili-
sierung und Kundgebungen (CMS 2004). 

Das Auseinanderdriften zwischen der Regierung Lula und der Zivilgesell-
schaft brachte das Netzwerk Inter-Redes auf den Punkt: Der vom CDES initiierte 
Dialog mit der Zentralregierung tiber Ziele und Prioritaten der mittelfristigen 
Finanzplanung PPA soil gestoppt und erst dann wieder aufgenommen werden, 
wenn neue Grundlagen geschaffen sind. 

4 Ausblick 

Man konnte drei Szenarien fur die weitere Entwicklung der Beziehungen zwi
schen der Regierung Lula und der Zivilgesellschaft skizzieren, und zwar in Ab-
hangigkeit von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. 

In Szenario I geht die Rechnung Lulas auf, die makrookonomische Stabili-
sierung fruchtet im sozialen Sinne, die Arbeitslosigkeit sinkt, die Reallohne stei-
gen, die Spielraume fur Sozialausgaben werden groBer und auch starker genutzt. 
Die Vereinheitlichung der Sozialpolitik fuhrt zunehmend zu effizienteren direk-
ten Einkommenstransfers zu den Armen. Vor diesem Hintergrund tendieren die 
NRO dazu, ihre Kritik zu differenzieren und werden versuchen, die soziale Off-
nung der Regierung Lula zu untersttitzen. Halt diese Entwicklung bis 2006 an, so 
ist seine Wiederwahl zu erwarten. Fur dieses Szenario ist eine Wahrscheinlich-
keit von mindestens 60 % nicht ubertrieben. 

In Szenario II geht die Rechnung Lulas nicht auf, weil das externe Szenario 
in Folge der schleichenden auBenwirtschaftlichen Krise der USA und des Ruck-
gangs chinesischer Nachfrage eine erhebliche Schrumpfung des brasilianischen 
Handelstiberschusses nach sich zieht, was die Spielraume fur sinkende Leitzinsen 



Brasiliens zivilgesellschaftliche Organisationen und die Regierung Lula 291 

zusatzlich einengt. Das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich erheblich, die 
Staatseinnahmen gehen zuriick, die Austeritatspolitik verscharft sich erneut. In 
diesem Szenario radikalisieren die NRO ihre Kritik an der Wirtschaftspolitik und 
fordern lautstark eine neue Regierung. Diesem Szenario ist eine Wahrscheinlich-
keit von hochstens 10 % beizumessen. 

In Szenario III lauft alles eher mittelmaBig, die Handelsliberschusse fallen 
etwas zuriick, ohne jedoch die Leistungsbilanz erheblich zu belasten, die wirt-
schaftliche Tatigkeit schafft es in Folge der andauernden Hochzinspolitik und der 
hohen Haushaltsuberschusse nicht, eine Wachstumsrate von 4 % beizubehalten, 
die Spielraume fur soziale Ausgaben bleiben relativ eng. Die Kritik der NRO 
wird wieder laut, es brechen jedoch mit der Regierung Lula nicht alle und nicht 
grundsatzlich. In diesem Fall sind die Wiederwahlchancen der Regierung Lula 
geringer als bei Szenario I, erheblich groBer jedoch als bei Szenario II. 
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