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Systemtransformation in Ostmitteleuropa:
Eine erste Erfolgsbilanz

Erfolgsmodell Ostmitteleuropa

Die Gesamtschau des Transformationsgeschehens
in Ostmitteleuropa muss jeden Beobachter in
Erstaunen versetzen. Ein gutes Jahrzehnt nach
dem annus mirabilis 1989 befinden sich die unmit-
telbaren Nachbarn der EU, also die Lånder der
Visegr�d-Gruppe (Polen, Tschechien, Slowakei,
Ungarn) und Slowenien, in çberraschend guter
Verfassung: Demokratie und Rechtsstaatlichkeit,
Marktwirtschaft und freier Wettbewerb scheinen
in der Region einen beeindruckenden Siegeszug
angetreten zu haben.

Ein kurzer Blick auf die vorrangigen ¹Rekon-
struktionsaufgabenª1, die bei der Umformung der
ehemals monozentristisch-staatssozialistisch ver-
fassten Gesellschaftsordnungen zu bewerkstelligen
sind, gibt einen Eindruck vom Zustand, in dem
sich die postkommunistischen ,Baustellen` mehr
als eine Dekade nach dem Zusammenbruch der
kommunistischen Herrschaft befinden. Mit Fran-
ces Millard kænnen fçnf fundamentale Aufgaben
und somit Dimensionen der Transformation unter-
schieden werden, die zur Etablierung einer nicht
nur ¹prozeduralenª, sondern auch ¹substantiellenª
Etablierung von liberaler Demokratie und Markt-
wirtschaft erforderlich sind2:

1. In allen Låndern der Region wurden Institutio-
nen geschaffen, die eine formelle Basis fçr Plura-
lismus, fçr einen demokratischen Rechtsstaat
sowie fçr Minderheitenschutz liefern. Neue Ver-
fassungen, Wahl- und Parteiengesetze brachten
çberall gewaltenteilig organisierte politische
Systeme und kompetitive Parteiensysteme hervor,
machten freie Wahlen mæglich. Allein in der Slo-
wakei kam es zu Stockungen im Prozess der
Demokratisierung. Mit VladimÌr MecÏiar betrat
eine charismatische Fçhrungsfigur die politische
Arena, die mit einer Kombination aus Konfron-
tation und Brachialgewalt ein semiautoritåres

Regime mit ausgeprågten klientelistischen Zçgen
± einen slowakischen ¹Gulaschnationalismusª ±
ansteuerte. Durch die vereinten Anstrengungen
der Anti-MecÏiar-Opposition kam es allerdings
1998 zu einem (wenn auch noch nicht ganz irrever-
siblen) demokratischen Wechsel.

2. Ein in unterschiedlicher Konsequenz realisier-
tes Bçndel von Stabilisierungs-, Liberalisierungs-
und Privatisierungsmaûnahmen induzierte die
Freisetzung von Marktkråften. Nach Preisschocks
und drastischen Produktionseinbrçchen kam es in
Ostmitteleuropa insgesamt bald zu einer Revita-
lisierung des Wirtschaftsgeschehens, zu einer
Umstellung der Auûenhandelsstrukturen und zu
einer Stabilisierung wichtiger makroækonomischer
Indikatoren: Es stellte sich wirtschaftliches Wachs-
tum ein (vgl. Tab. 1), die Inflationsraten konnten
deutlich gesenkt werden. Zur Generierung der
wirtschaftlichen Dynamik trug nicht zuletzt der
beachtliche Zufluss von auslåndischem Kapital in
die Lånder der Region bei (vgl. Tab. 2).

3. Infolge des wirtschaftlichen Umbaus und der
Neuformierung der sozialen Sicherung haben tief
greifende Prozesse der gesellschaftlichen Rekon-
stituierung eingesetzt. Der Strukturwandel in der
Wirtschaft transponiert sich in die Gesellschafts-
struktur, wobei drei Tendenzen im Vordergrund
stehen: Deagrarisierung, Deindustrialisierung und
Tertiarisierung3. Die Umgestaltung der Sozial-
struktur verlåuft naturgemåû wesentlich lang-
samer als die Prozesse des politischen und
wirtschaftlichen Umbaus. Ûberdies weichen die
Ausgangsbedingungen von Land zu Land stark ab.
So stellt in der Tschechischen Republik, in der
Slowakei und in Slowenien die Reduktion çber-
dimensionierter Industriesektoren eine besondere
Herausforderung dar; in Polen muss die Land-
wirtschaft stark reduziert werden. Parallel zum
sektoralen Wandel vollzieht sich der Umbau der
institutionellen Rahmenbedingungen der gesell-
schaftlichen Reproduktion. Die maroden und
kostentråchtigen Strukturen der sozialen Sicherung
mçssen durch neue Konstruktionen ersetzt werden.
Der Fall Polen, wo Rentensystem und Gesund-1 Jon Elster/Claus Offe/Ulrich K. Preuss, Institutional De-

sign in Post-communist Societies, Rebuilding the Ship at Sea,
Cambridge 1998, S. 19.
2 Vgl. Frances Millard, Polish Politics and Society, Lon-
don ±New York 1999, S. 3 ff.

3 Vgl. Michael Landesmann, Structural Change in the
Transition Economies, 1989 to 1999, WIIW Research Report,
No. 269, September 2000, S. 3 ff.

13 Aus Politik und Zeitgeschichte B 15 /2001



heitswesen (und darçber hinaus noch Verwaltung
und das æffentliche Bildungssystem) neugestaltet
wurden, belegt, dass die schwierige Implementa-
tion gesellschaftlicher Strukturreformen ein Stol-
perstein fçr deren Anstoûgeber und Realisatoren
sein kann: Zwar hat das Kabinett Buzek den wohl
græûten reformpolitischen Sprung nach vorne unter
allen Låndern der Region gemacht, doch droht ihr
in Anbetracht der Unzufriedenheit der Bçrger mit
der Umsetzung der Reformen das Schicksal einer
¹erfolgreich scheiterndenª Regierung.

4. Die gemeinhin als langwierigste Aufgabe einge-
schåtzte Transformationsaufgabe besteht im Wan-
del von Denk- und Verhaltensweisen. Ob der
Weg vom homo sovieticus und kommunistischen
Untertanen mit ¹Kundenmentalitåtª zum homo
economicus und selbstståndigen Staatsbçrger min-
destens eine Generation beansprucht, sei dahin-
gestellt. Allzu groûer Optimismus ist eingedenk
der Probleme, die bei der Ønderung von einge-
çbten Verhaltensmustern in den etablierten De-
mokratien anzutreffen sind, keineswegs ange-
bracht. Allerdings ist zu unterstreichen, dass in
Ostmitteleuropa im Gegensatz zu den anderen
Regionen des frçheren Sowjetimperiums die
¹weicheª Transformation von Mentalitåten inso-
fern bessere Erfolgsaussichten besitzt, als hier die
soziokulturellen Parameter weniger stark auf
paternalistischen und klientelistischen Traditionen
basieren.

5. Groûe Fortschritte erzielten die Lånder Ostmit-
teleuropas bei der An- und Einpassung in ein
gewandeltes internationales Umfeld. Die auûen-
politische Neuorientierung nach dem Ende des
Kalten Kriegs sowie die Úffnungs- und Integra-
tionsimperative der Globalisierung wurden hier
durch die Annåherung an und die Einordnung in
die Strukturen vor allem von Europåischer Union
und Nordatlantikpakt bewerkstelligt. Alle drei
1999 in die NATO aufgenommenen Neumitglieder
kommen aus Ostmitteleuropa, die Lånder der
Region gehæren zu den front runners im Prozess
der EU-Osterweiterung; selbst die Slowakei, die
aufgrund des Faktors ¹MecÏiarª zunåchst auûen
vor geblieben war, hat seit dem Gipfel von Hel-
sinki zu ihren Nachbarn aufschlieûen kænnen.

Tab. 1: Wirtschaftswachstum in den Transformationslåndern (Verånderung gegen Vorjahr in v. H.)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Polen 0,2 ± 11,6 ± 7 2,6 3,8 5,2 7 6,1 6,9 4,8 4,1 5
Tschechien 1,4 ± 1,2 ± 11,6 ± 0,5 0,1 2,2 5,9 4,8 ± 1 ± 2,2 0,2 2
Slowakei 1,4 ± 2,5 ± 14,6 ± 6,5 ± 3,7 4,9 6,7 6,2 6,2 4,1 1,9 2
Ungarn 0,7 ± 3,5 ± 11,9 ± 3,1 ± 0,6 2,9 1,5 1,3 4,6 4,9 4,5 6
Slowenien ± 1,8 ± 4,7 ± 8,9 ± 5,5 2,8 5,3 4,1 3,5 4,6 3,8 4,9 5,1

Ostmitteleuropa 0,4 ± 4,7 ± 10,8 ± 2,6 0,5 4,1 5,0 4,4 4,3 3,1 3,0 4,0

Estland 8,1 ± 6,5 ± 13,6 ± 14,2 ± 9 ± 2 4,3 3,9 10,6 4,7 ± 1,1 5
Lettland 6,8 2,9 ± 10,4 ± 34,9 ± 14,9 0,6 0,8 3,3 8,6 3,9 0,1 4,5
Litauen 1,5 ± 5 ± 5,7 ± 21,3 ± 16,2 ± 9,8 3,3 4,7 7,3 5,1 ± 4,2 2,2

Baltische
Staaten 5,5 ± 2,9 ± 9,9 ± 23,5 ± 13,5 ± 3,7 2,3 4,0 8,8 4,6 ± 1,7 3,9

Albanien 9,8 ± 10 ± 28 ± 7,2 9,6 8,3 13,3 9,1 ± 7 8 7,3 7
Bulgarien 0,5 ± 9,1 ± 11,7 ± 7,3 ± 1,5 1,8 2,1 ± 10,9 ± 6,9 3,5 2,4 4
Mazedonien 0,9 ± 9,9 ± 7 ± 8 ± 9,1 ± 1,8 ± 1,2 1,2 1,4 2,9 2,7 5
Rumånien ± 5,8 ± 5,6 ± 12,9 ± 8,8 1,5 3,9 7,1 3,9 ± 6,1 ± 5,4 ± 3,2 1,5

Sçdosteuropa 1,4 ± 8,7 ± 14,9 ± 7,8 0,1 3,1 5,3 0,8 ± 4,7 2,3 2,3 4,4

GUS 0,6 ± 3,7 ± 6 ± 14,1 ± 9,3 ± 13,8 ± 5,2 ± 3,5 0,9 ± 3,5 2,8 5,9

Quelle: EBRD: Transition Report 2000, S. 65.

Tab 2: Auslåndische Direktinvestitionen in
Transformationslåndern
(kumulierte Investitionen 1989±1999)

Land in Millionen
US-Dollar

in US-Dollar
pro Kopf

Polen 20 047 518
Tschechien 14 924 1 447
Slowakei 2 111 391
Ungarn 17 770 1 764
Slowenien 1 400 701

Ostmitteleuropa 964

Estland 268 134
Lettland 2 100 866
Litauen 2 012 545

Baltische Staaten 515

Albanien 454 137
Bulgarien 2 232 284
Mazedonien 268 134
Rumånien 5 647 252

Sçdosteuropa 202

GUS 28 270 146

Quelle: EBRD, Transition Report 2000, S. 74.
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Determinanten eines gelungenen
Umbaus

Die Erfolge in Ostmitteleuropa mçssen eingedenk
der Wirren und Fehlentwicklungen in anderen Tei-
len der ehemals sozialistischen Welt, in vielen Lån-
dern Sçdosteuropas oder in der GUS besonders
hoch veranschlagt werden. Spezielle Beachtung
verdient der Umstand, dass die Gesellschaften den
Kurs der sozial-ækonomischen Umgestaltung mit-
trugen: Trotz der schmerzhaften wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Therapiemaûnahmen hiel-
ten die ¹Patientenª hier weitgehend still. Die
Medikamenturen politischer Quacksalber wurden
gewæhnlich zurçckgewiesen; mehrheitlich wurden
die bitteren, aber wirksamen Pillen der reform-
politischen Schulmedizin geschluckt. Dass sich die
¹Patientenª so zçgig auf den Weg der Gesundung
begeben konnten, ist dem Zusammenspiel mehre-
rer Determinanten zu verdanken, die in der Form
in anderen Låndern des nach-realsozialistischen
Transformationsraums nicht vorhanden waren
bzw. sind.

1. Absenz von Ethno-Nationalismus

Bei Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn
und Slowenien handelt es sich um die einzigen eth-
nisch weitgehend homogenen Staaten æstlich des
ehemaligen Eisernen Vorhangs4. Im Gegensatz zu
den multiethnisch strukturierten Staaten Sçd-
osteuropas und der Ex-Sowjetunion fehlte der
Nomenklatura in Warschau, Prag, Budapest und
Ljubljana das Instrument des legitimitåtsstiftenden
Rekurses auf einen Nationalismus, der sich auf
ethnische Minderheiten richtete. Ein auf ethno-
nationalistischer Mobilisierung beruhender Auto-
ritarismus hat somit in diesen Låndern denkbar
schlechte Startbedingungen5. Gleichwohl ist es
unzutreffend, die ethnische Zusammensetzung als
¹entscheidenden Faktorª zu verabsolutieren, der
çber Wohl und Wehe der Bildung einer pluralisti-
schen, individualistischen und marktorientierten
Gesellschaft entscheidet6. Nationalistische Reflexe
kænnen auch mit Stoûrichtung auf kleine und
kleinste, ja geradezu virtuelle Minoritåten aktuell
werden (man denke an den in ganz Osteuropa

mehr oder minder virulenten Antisemitismus).
Trotz geographischer Begrenztheit kænnen Natio-
nalitåtenkonflikte gesamtgesellschaftliche Reak-
tionen hervorrufen. Und schlieûlich kann natio-
nalistische Mobilisierung auch aus der vermeint-
lichen Gefahr durch åuûere Feinde resultieren.
Der Fall Slowakei zeigt, dass der Aufstieg
VladimÌr MecÏiars weniger durch die Polarisierung
zwischen slowakischer Mehrheit und ungarischer
Minderheit als auf einer Kombination aus charis-
matischem Plebejismus, skrupellosem Machtstre-
ben und einem Emanzipationsstreben gegençber
der angeblichen tschechischen Pråponderanz im
gemeinsamen Staat fuûte. ¹Weitgehende ethnische
Homogenitåtª ist daher nicht als Garantie fçr
demokratische und marktwirtschafts-zentrierte
Entwicklung anzusehen, sondern eher als ein
begçnstigender Faktor im Bukett transformations-
begçnstigender Komponenten.

2. Geographische Nåhe zum Westen/zur EU

Neben der ethnischen Homogenitåt verfçgen die
Lånder Ostmitteleuropas çber einen zweiten
Trumpf, der ihren Transformationschancen von
Anfang an spçrbar zutråglich war: die geographi-
sche Nåhe zu Westeuropa. Dieser Standortvorteil
liegt mit Blick auf die wirtschaftlichen Kontakte
zu den etablierten Marktwirtschaften auf der
Hand, wobei exemplarisch auf den Handelsaus-
tausch verwiesen werden kann. Die geringe
Distanz zu den Mårkten in Westeuropa hat ± im
Verein mit den handelspolitischen Regelungen der
Assoziierungsabkommen ± in den Låndern, die in
unmittelbarer Nachbarschaft zur EU liegen, ent-
scheidend zur Dynamisierung der Exporte und
damit zur Stabilisierung gesamtwirtschaftlichen
Wachstums beigetragen. Die kleinråumliche,
grenzçberschreitende Kooperation zwischen
Regionen aus den potenten EU-Mitgliedslåndern
und den benachbarten Transformationsstaaten
ermæglichte nicht nur eine Verbesserung der
lokalen und regionalen Infrastruktur sowie der
raumplanerischen Koordination, sondern eræff-
nete auch ein weites Feld der Intensivierung
gesellschaftlicher Kontakte.

Die im Vergleich zu Sçdost- und Osteuropa
wesentlich engere Interaktionsdichte im Bereich
des touristischen, kulturellen, wissenschaftlichen
und kommerziellen Austauschs mit dem ¹Westenª
kann in Ostmitteleuropa zumindest mittel- und
langfristig zum Wandel von Mentalitåten und Ver-
haltensweisen beitragen. Schlieûlich darf der geo-
politische Vorteil Ostmitteleuropas hinsichtlich
der Annåherung und Eingliederung in die westli-
chen Integrationsstrukturen nicht unterschåtzt
werden. Insbesondere das vereinte Deutschland,
das nach 1990 zu einem unbefangeneren und noch

4 ¹Weitgehendª bedeutet nicht, dass die Existenz und das
Gewicht einer Reihe nationaler Minderheiten in Abrede ge-
stellt werden soll, sondern dass deren Position im Vergleich
zu anderen Staaten relativiert wird.
5 Vgl. Laslo Sekelj, National-States and the Success of De-
mocratic Transformation in the Former European Commu-
nist States, in: Justyna Miklaszewska (Hrsg.), Democracy in
Central Europe 1989±99, Comparative and Historical Per-
spectives, KrakÕw 1999, S. 247±269, hier: S. 252 ff.
6 Vgl. ebd., S. 254.
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gewichtigeren Mitgestalter der institutionellen
Architektur Europas als bislang avancierte,
drångte und drångt auf eine Ausdehnung der Sta-
bilitåt, Prosperitåt und Sicherheit verbçrgenden
Strukturen von NATO und EU in sein unmittel-
bares æstliches Umfeld. Die Lånder Ostmittel-
europas sind daher naturgemåû die vorrangigen
Nutznieûer der viel diskutierten Ideen von Stabili-
tåtstransfer und Wohlstandsprojektion gen Osten.

3. Rolle der Exkommunisten

Måchtige Agenturen populistischer, autoritårer
oder ethno-nationalistischer Mobilisierung sind,
wie erwåhnt, vielerorts die exkommunistischen
Nachfolgegruppierungen. In den Låndern Sçd-
osteuropas und in der Ex-Sowjetunion (ohne Balti-
kum) mutierten diese Parteien oftmals zu Speer-
spitzen national-sozial-populistischer Sammlung.
Mit Ausnahme der Tschechischen Republik kon-
stituierten sich in den Låndern Ostmitteleuropas
hingegen postkommunistische Parteien, die sich
als konsequente Sachwalterinnen der Reformflç-
gel in den ehemaligen Staatsparteien begriffen.
Die je nach Land unterschiedlichen Gruppierun-
gen von Reformkommunisten, Nomenklatura-
Technokraten und demokratischen Sozialisten
einigten sich rascher als erwartet auf einen ge-
meinsamen inhaltlichen Nenner, der in seiner all-
gemeinsten Form ¹Sozialdemokratisierungª hieû.
Polens Sozialdemokratie (SdRP) bzw. die Demo-
kratische Linksallianz (SLD), die ungarischen
Sozialisten von der MSZP sowie die Demokrati-
sche Linkspartei der Slowakei (SDL) und die Ver-
einigte Liste der Sozialdemokratien (ZLSD) aus
Slowenien konnten bereits Mitte der neunziger
Jahre im sicheren Hafen der internationalen
Sozialdemokratie anlegen.

Nach einer kurzen Phase der absoluten Defensive
und der politischen Paralysiertheit waren die
Abkæmmlinge der kommunistischen Einheitspar-
teien unter dem Druck parteipolitischer Isolierung
gezwungen, sich bei Strafe des Untergangs pro-
grammatisch und personell zu einigen und organi-
satorisch zu konsolidieren. Es entstanden so kohå-
rente und disziplinierte politische Subjekte, die in
Anbetracht wachsender gesellschaftlicher Unzu-
friedenheit zçgig mit steigendem Zuspruch rech-
nen konnten. Der Grund: In Polen sowie in allen
anderen Låndern Ostmitteleuropas war der Reak-
tivierung der historischen bzw. der Grçndung
neuer sozialdemokratischer Parteien zunåchst kein
Erfolg beschieden. Mit Ausnahme der Tschechi-
schen Republik ånderte sich daran auch bis heute
nichts. Vereinfacht gesagt hatte es die ehemalige
antikommunistische Opposition versåumt, schlag-
kråftige Linksparteien zu etablieren. Die natçr-
liche Folge war, dass die postkommunistischen

Gruppierungen in das Vakuum links von der Mitte
vorstieûen. Allein in der Tschechischen Republik,
wo die Reformer in der Parteifçhrung auf den
Widerstand der måchtigen und einzigen massen-
haften Basis stieûen, scheiterte der Versuch einer
grundlegenden Umgestaltung der Partei: Mit der
Kommunistischen Partei Bæhmens und Måhrens
(KSCÏ M) existiert nach wie vor die einzige starke
neokommunistische Gruppierung zwischen Frank-
reich und der Ukraine.

Auf den Prçfstand gelangten die sich sozialdemo-
kratisierenden Nachfolgeparteien, als sie Regie-
rungsverantwortung çbernahmen. Befçrchtungen,
es kænne zu einem Stillstand der Reformen und zu
einer Abkehr von auûenpolitischen Prioritåten
kommen, erwiesen sich bald als falsch. Im Gegen-
teil, die gewandelten Jçnger Lenins profilierten
sich schnell als eifrige Verfechter von Marktwirt-
schaft, Demokratie und Anbindung an den
Westen. Ungarns Sozialisten schnçrten ± im Ver-
ein mit den ehemals auf der anderen Seite der Bar-
rikade stehenden Linksliberalen ± gleich drei
groûe Reformbçndel: eines zur makroækonomi-
schen Gesundung (Bokros-Paket), eines zum Vor-
antreiben der Privatisierung (Suchmann-Paket)
und eines zur Regelung der Auûenbeziehungen
sowie zur Grundlegung der Orientierung auf
NATO und EU (Kov�cs-Paket)7. Und auch in
Polen, wo die exkommunistische Linke 1993 einen
beeindruckenden Wahlerfolg erzielte, war es nicht
die SLD, sondern die Bauernpartei PSL, die sich
als Reformbremserin und europaskeptischer
Hemmschuh erwies. Aleksander Kwasniewski, die
Leitfigur der polnischen Linken, avancierte zum
Symbol eines modernen und weltoffenen Politi-
kers im postsozialistischen Europa. SLD-Politiker
wie der damalige Privatisierungsminister Wieslaw
Kaczmarek oder der Finanzministers Marek
Borowski waren ob ihrer geradezu liberal anmu-
tenden wirtschaftspolitischen Vorstellungen ein
Dorn im Auge sowohl der polnischen Agrarpar-
teien als auch der nationalorientierten Rechten.

4. Kanalisierter Protest

Die protransformative Metamorphose der sozial-
demokratisierten Nachfolgeparteien Osteuropas
trug auch dazu bei, dass gesellschaftlicher Protest
in Ostmitteleuropa nicht ausuferte, sondern
systemkonform aufgenommen wurde. Erinnert
sei in diesem Zusammenhang daran, dass noch
bei den polnischen Pråsidentschaftswahlen vom
Herbst 1990 der politische Abenteurer Stan
Tyminski mehr als 23 Prozent der Stimmen auf
sich vereinte und erst in der zweiten Runde von

7 Vgl. L�szlÕ Lengyel, P�rth�zbÕl palot�ba (Vom Partei-
bçro in den Palast), Budapest 1998.
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Lech Walesa abgefangen werden konnte. Wahlso-
ziologische Untersuchungen belegen, dass das
unzufriedene Tyminski-Elektorat drei Jahre spåter
mehrheitlich zur SLD çberwechselte. Doch nicht
nur die exkommunistischen Gruppierungen, auch
andere Parteien und Gruppierungen trugen dazu
bei, den politisch manifestierten Unmut zu kana-
lisieren. Demagogie in den ¹Grenzen des Geset-
zesª ± wie im Fall der tschechischen Sozialdemo-
kratie unter MiloÉ Zeman ± sowie nationale und
traditionalistische Appelle im Verein mit egalita-
ristischer Rhetorik bei der polnischen Wahlaktion
SolidarnosÂcÂ dokumentierten, dass auch andere
Gruppierungen in der Lage sind, radikalen Stræ-
mungen das Wasser abzugraben.

In der Folge wurde das Potential von Anti-System-
Parteien in Ostmitteleuropa substantiell limitiert.
Lediglich die kommunistische KSCÏ M in der Tsche-
chischen Republik sowie die nationalistische
MI�P Istv�n Csurk�s in Ungarn und die Sloweni-
sche Nationalpartei SNS fanden in den oben
erwåhnten Låndern der Region gençgend Zu-
spruch, um parlamentarische Repråsentanz zu
erlangen. Mit Blick auf die Dynamik national-
populistischer und rechtsextremer Gruppierungen
in Teilen Westeuropas ist fçr die Lånder Ostmittel-
europas ein hypotropher Nationalismus und eine
unterdurchschnittliche Resonanz systemtranszen-
dierender Politikangebote zu konstatieren. Allein
in der Slowakei konnte im Laufe der zurçcklie-
genden Dekade eine Mixtur aus konfrontativem
Politikstil, semiautoritåren Methoden und einer
Tendenz zur hemmungslosen Anwendung des
Mehrheitsprinzips8 vorçbergehend tonangebend
werden. Die gesellschaftlichen Parameter (unga-
rische Minderheit, verspåtete ¹sozialistischeª
Industrialisierung) bildeten und bilden hier ein
fruchtbares Substrat fçr simplifizierte Diskurse
und ruppigen Politikaustrag.

5. Politischer Konsens

Die Einreihung der exkommunistischen Nachfol-
gegruppierungen in das Lager der reformorientier-
ten Kråfte sowie die Schwåche systemfeindlicher
Kråfte ermæglichten die Herausbildung eines
strukturell mehrheitsfåhigen Politikbereichs mit
grundlegend transformationsbejahender Ausrich-
tung. Von groûer Bedeutung war hierbei ferner,
dass die aus der ehemaligen antikommunistischen
Opposition stammenden Eliten bald von diffusen
oder retrospektiven Konzepten lieûen und sich

mehrheitlich fçr den Aufbau von Marktwirtschaft
und parlamentarischer Demokratie einsetzten. Das
Paradebeispiel hierfçr ist wohl der Weg des Ungari-
schen Demokratischen Forums (MDF), das sich
unter der Fçhrung von JÕzsef Antall von den Posi-
tionen einer plebejisch-drittweglerischen Be-
wegung, die das Land zwischen Marktwirtschaft
und Sozialismus sowie zwischen Ost und West
platzieren wollte, in Richtung einer konservativ-
christdemokratischen Partei entwickelte. In diesen
Zusammenhang gehært ebenfalls der Zerfall des
tschechischen Bçrgerforums (OF), an dessen Stelle
dank des Strebens von V�clav Klaus politische Par-
teien mit zumindest verbal klar umrissenen inhaltli-
chen Aussagen traten. Ebenso kann auf das Aus-
einanderbrechen der polnischen Bçrgerkomitees,
also des politischen Arms der SolidarnosÂcÂ, hinge-
wiesen werden ± wenn auch die darauf folgende
Entwicklung in der Entstehung einer Vielzahl klei-
nerer Gruppierungen mçndete und damit weniger
erfolgreich war als im tschechischen Fall.

In der Herauskristallisierung eines ¹nachkommu-
nistischen Verfassungsbogensª, also eines Seg-
ments staatstragender Parteien mit weitgehend
kongruenten Langfristprioritåten, manifestierte
sich der Prozess der konstruktiven Annåherung
von Ûbergangseliten: zunåchst die Formierung
eines Minimalkonsenses çber den einzuschlagen-
den Weg, dann die graduelle Konvergenz von Fun-
damentalzielen9. Nicht von ungefåhr wurde bereits
wåhrend der dunkelsten Phase der MecÏiar-Øra
in der Slowakei gerade çber das Fehlen konsens-
fåhiger Eliten lamentiert und die ¹allmåhliche
Transformation der fragmentierten Eliten in eine
nationale Eliteª gefordert10.

Alles in trockenen Tçchern?

Angesichts der Verwerfungen in anderen Teilen
der ehemals staatskommunistischen Welt erschei-
nen die Fortschritte in Ostmitteleuropa in beson-
ders hellem Licht. Weitab von nationalistischem
Fieber und Ethno-Bellizismus, von wirtschaftli-
chem Niedergang und gesellschaftlicher Desinte-
gration, von Lethargie und Orientierungslosigkeit
scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die
Lånder Ostmitteleuropas nicht nur das Stigma

8 Die slowakische Politologin DarÌna Malov� spricht von
einer ¹Tendenz zur uneingeschrånkten Anwendung der
Mehrheitsregierungª, DarÌna Malov�, Nel'ahk� inÉtitucio-
naliz�cia parlamentnej demokracie na Slovensku (Die
schwierige Institutionalisierung der parlamentarischen De-
mokratie in der Slowakei), ObcÏansk� spolecÏnost', Nr. 5, 1998.

9 Vgl. Guillermo O'Donell/Philippe C. Schmitter, Transi-
tions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about
Uncertain Democracies, Baltimore 1986.
10 SonÏ a Szomol�yni, TransicÏn� cesta Slovenska a vol'by '98,
in: Martin Butora/Grigorij MesezÏnikow/Zora BÙtorov�
(Hrsg.), Kto? PrecÏo? Ako? Slovensk� vol'by '98. (Wer?
Warum? Wie? Die slowakischen Wahlen von 1998), Bra-
tislava 1999, S. 9±20, hier: S. 17.
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¹postkommunistischª definitiv abschçtteln kæn-
nen, sondern auch die Betitelung als ¹neueª
Demokratien und ¹entstehendeª Mårkte hinter
sich lassen werden. Als Erste haben natçrlich Poli-
tiker aus den betroffenen Låndern Erfolgsarien
gesungen. Vollmundig behauptete V�clav Klaus,
der Demiurg der tschechischen Wirtschaftspolitik
in der ersten Hålfte der neunziger Jahre, schon
Mitte des Jahrzehnts, sein Land habe die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Transformation
bereits abgeschlossen. Die Tschechische Republik,
so Klaus, befinde sich nach geglçckter Operation
bereits im Rehabilitationszentrum. Frçh fanden
sich auch in den Reihen der Transformationswis-
senschaft Stimmen, die den demokratischen Ûber-
gang abgeschlossen sahen und sich nur noch mit
der Konsolidierung der neuen Zusammenhånge
befassen wollten11. Doch Vorsicht: Das Ende der
postkommunistischen Geschichte ist auch in Ost-
mitteleuropa noch nicht erreicht. Das Beispiel von
V�clav Klaus muss zu denken geben: Kurze Zeit
nach seiner positiven Lageeinschåtzung musste er
mit ansehen, wie das tschechische Reformwunder
angesichts von Bankenpleiten, schleppender Priva-
tisierung und unzureichenden rechtlichen Rah-
menbedingungen wie eine Seifenblase zerplatzte
und das Land vorçbergehend vom reformpoliti-
schen Musterschçler zum Prçgelknaben wurde.
Richten wir also unsere Aufmerksamkeit auf
einige Mankos der nachkommunistischen Trans-
formation im æstlichen Mitteleuropa.

1. Demokratie zwischen stabilisierender Apathie
und antipolitischer Remobilisierung

Es gehært zu den Gemeinplåtzen des æffentlichen
Diskurses in den und çber die Transformationslån-
der, die schwache gesellschaftliche Fundamentie-
rung des neu errichteten demokratischen Gerçstes
zu kritisieren. Die Unterentwicklung der civitas
socialis implizierte eine nur ansatzweise Ausdiffe-
renzierung der demokratischer Mikro- und Meso-
ebene und fçhrte zur Konzentration von Entschei-
dungsprozessen in Parlamenten, Parteien und
Exekutiven12. Dabei hatte sich Ende der achtziger
Jahre gezeigt, dass die Gesellschaften sich sehr
wohl politisch eingebracht haben, denn letztlich
wurde die demokratische Initialzçndung beinahe
ausnahmslos von måchtigem gesellschaftlichem
Engagement flankiert, wenn nicht sogar ausgelæst.
Dieser wuchtige Impuls brach aber abrupt ab.

Dort, wo die Massen ¹aus dem Schatten der Subal-
ternitåt gegençber den Elitenª herausgetreten
waren, geschah dies ¹nur zwischen der Agonie
eines autokratischen Regimes und der Insitutiona-
lisierung der Demokratieª13. Doch was liegt in den
Låndern Ostmitteleuropas zwischen der rasanten
postrevolutionåren Demobilisierung und einer all-
fålligen ¹breiteren aktiven politischen Partizipa-
tionª, die erst in einer ¹fortgeschrittenen Phase
der demokratischen Konsolidierungª zu erwarten
sein wird?14

Zwei Reaktionsmuster zeichnen sich gegenwårtig
ab: Die erste Variante stellt die von Andr�s Kæræ-
s�nyi in Ungarn identifizierte ¹stabilisierende
Apathieª dar. Trotz handfester Legitimationspro-
bleme infolge von Effizienzdefiziten im Regie-
rungshandeln seien die Eliten in der Lage gewe-
sen, durch eine Strategie der gesellschaftlichen
Demobilisierung die Stabilitåt des politischen
Systems zu erhæhen15.

Die zweite Variante kænnte ¹antipolitische Remo-
bilisierungª genannt werden. Im Gegensatz zur
stabilisierenden Apathie gelingt es den Eliten hier-
bei nicht, die Massen gleichsam ruhig zu stellen.
Das anschaulichste Beispiel hierfçr ist die tsche-
chische Fernsehkrise um die Jahreswende 2000/
2001. Bei der Auseinandersetzung um den Inten-
danten des Tschechischen Fernsehens entlud sich
Frustration vieler Bçrger çber das Machtkartell
der beiden groûen Parteien CÏ SSD und ODS, die
sich in zunehmender Rçcksichtslosigkeit bei der
Realisierung ihrer Partialinteressen çbten. Ange-
fçhrt von den Spitzen der parlamentarischen
Opposition, von Intellektuellen und Kçnstlern
sowie mit der symbolischen Unterstçtzung von
Pråsident V�clav Havel fçllte sich der Wenzels-
platz mit Hunderttausenden. Es erklangen Forde-
rungen nach einer Zurçckdrångung egoistischer
Parteiinteressen, nach mehr Einbeziehung der
Bçrger, nach einer an Moral und Gemeinwohl
orientierten ¹unpolitischen Politikª. Aus einer
åhnlichen Quelle ± aus der Unzufriedenheit mit
Parteienherrschaft, Kungelei und der Ablehnung
der etablierten parteipolitischen Kråfte ± speist
sich auch der rasante Aufschwung eines neuen
politischen Subjekts in Polen, der Bçrgerplattform,
die mit flotten Sprçchen und liberaler Rhetorik
den Unmut der polnischen Mittelklasse artikuliert.

Sowohl die stabilisierende Apathie als auch die
antipolitische Remobilisierung eignen sich indes
nur unzulånglich, um ein solides Fundament fçr

11 Ein kurzer Ûberblick çber die Debatte Transitologie vs.
Konsolidologie findet sich bei Klaus von Beyme, Ost-
europaforschung nach dem Systemwechsel, in: Stefan Creuz-
berger/Ingo Mannteufel/Alexander Steininger/Jutta Unser
(Hrsg.), Wohin steuert die Osteuropaforschung? Eine Dis-
kussion, Kæln 2000, S. 225±244.
12 Vgl. Attila �gh, The Politics of Central Europe, Lon-
don±Thousand Oaks±New Delhi 1998, S. 214.

13 Wolfgang Merkel, Systemtransformation, Opladen 1999,
S. 117.
14 Ebd.
15 Vgl. Andr�s Kæræs�nyi, A magyar politikai rendszer
(Das ungarische politische System), Budapest 1998, S. 374.
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eine partizipative Demokratie zu legen. Dies ist
besonders im ersten Falle evident, da ja ein Rçck-
zug der Gesellschaft aus der Politik bewusst gefær-
dert wird. Doch auch im Falle antipolitischer
Remobilisierung stehen die Chancen schlecht. In
der Tschechischen Republik ist der antipolitische
Reflex der Jahreswende so schnell abgeklungen,
wie er entstand. Dies erinnert stark an das Schick-
sal der um das zehnjåhrige Jubilåum der ¹samte-
nen Revolutionª entstandenen Initiativen, die von
Studenten- und Intellektuellenkreisen getragen
wurden und eine åhnliche Stoûrichtung aufwiesen,
die aber verpufften, ohne nennenswerte Spuren zu
hinterlassen. Was nachdenklich stimmen muss, ist
der Umstand, dass sowohl apathische Demobilisie-
rung als auch antipolitische Remobilisierung unter
bestimmten Voraussetzungen demokratischen
Destabilisierungstendenzen færderlich sein kæn-
nen. Infolge von Manipulationsstrategien seitens
demokratieskeptischer Eliten oder neuer popu-
listischer Stræmungen im einen Fall, infolge von
demokratiegefåhrdenen Reorientierungen der
antipolitischen Eruptionen im anderen Fall.

2. Steuerungsdefizite eines ¹weichenª Staats

Entscheidende transformationspolitische Stimuli
mçssen von der Politik ausgehen. Selbstverstånd-
lich lassen sich weder der politische Ûbergang
noch der wirtschaftliche Umbau und erst recht
nicht die gesellschaftliche Rekonstruktion mecha-
nistisch umsetzen. Gleichwohl ist zur erfolgreichen
Implementation von politisch-institutionellen und
sozial-ækonomischen Reformen die Existenz eines
effizienten Staats und eines funktionierenden
Staatsapparats unabdingbar. Doch wie soll der
Staat Gestaltungskapazitåt erlangen, wenn er
unter den Bedingungen permanenter Ressourcen-
knappheit auch noch Gegenstand parteipolitischer
Penetration wird? Die von polnischen Soziologen
formulierte These, in Polen habe sich ob der Kolo-
nisierung des Staats durch die Parteien eine Art
¹weicher Staatª herausgebildet, hat eine lebhafte
Diskussion hervorgerufen, an der sich mehr visio-
når als pragmatisch auch der polnische Premiermi-
nister beteiligt hat16.

Eine besonders bedenkliche Tendenz ergibt sich
aus der zunehmenden Kommerzialisierung des
Staates im Zuge der zweifelsohne notwendigen
Verschlankung, Effektivierung und Reform des
Staatsapparates. Es entsteht so ein intransparenter
¹æffentlicher Sektorª, der aus einem Netzwerk von

Institutionen besteht, in denen Einfluss, Kontroll-
mæglichkeiten und vor allem Posten zu verteilen
sind (z. B. Råte von Krankenkassen, Aufsichtsråte
von kommerzialisierten Staatsunternehmen, Priva-
tisierungsagenturen u. å.). So wird politischer und
wirtschaftlicher Klientelismus ermæglicht, der die
politischen Parteien auf Kosten des Staats stårkt17.
Sollte der postkommunistische Staat gar zu einem
bloûen ¹Epiphånomenª parteipolitischer Interes-
sen, zu einem bloûen ¹Ritual zur Kreierung der
politischen Klasseª herabsinken18, so wird auch
seine Robustheit gegençber Konsolidierungsrisi-
ken als deutlich eingeschrånkt zu qualifizieren sein.

3. Soziale Defizite jenseits des Wirtschafts-
wunders: Beschåftigung und gesellschaftliche
Kohåsion

Der wirtschaftliche Wachstumspfad, den die
Volkswirtschaften Ostmitteleuropas seit fçnf bis
sieben Jahren beschreiten, bildet die ækonomische
Basis der politischen und gesellschaftlichen Stabili-
sierungsprozesse. Die Aussicht, durch kråftige
Wachstumsraten zu den fçhrenden Wirtschaftsna-
tionen aufzuschlieûen, erhæht die Chancen, die in
ihren Lebensverhåltnissen in Mitleidenschaft gezo-
genen Gesellschaften reformpolitisch bei der
Stange zu halten. Trotz der teils satten Wachs-
tumsraten ist es indes bislang nur ansatzweise
gelungen, Breiteneffekte der wirtschaftlichen
Revitalisierung zu generieren. Eine tiefe Kluft zwi-
schen Transformationsprofiteuren und -verlierern
ist auch im Land mit dem stårksten Wachstum der
letzten Jahre, in Polen, zu konstatieren. Ende der
neunziger Jahre fçhlten sich 30 Prozent der Polen
arm, die Hålfte gab an, aufgrund materieller
Unzulånglichkeiten in den Lebenschancen einge-
schrånkt zu sein19.

Doch der als wichtigste Waffe zur Bekåmpfung
von Armut und sozialer Exklusion gewertete
Abbau der Arbeitslosigkeit kommt bislang nicht
voran. Die restrukturierungsbedingte Arbeitskråf-
tefreisetzung konnte nur partiell durch die Schaf-
fung neuer Arbeitsplåtze kompensiert werden.
Die Redimensionierung der sozialistischen Indus-
trien und der anachronistischen Agrarsektoren
konnte bislang durch die Schaffung neuer Wachs-
tumsindustrien oder dynamischer Dienstleistungs-

16 Vgl. Jerzy Hausner/Miroslawa Marody, Miekki kraj
(Weiches Land), in: Polityka, (2000) 50; Jerzy Buzek, Jak os-
woicÂ Lewiatana (Wie man den Leviathan zåhmt), in: ebd.,
(2000) 53; Janina Paradowska, Tuczarnia Lewiatana (Levia-
thans Måsterei), in: ebd., (2001) 1.

17 Vgl. Jadwiga Staniszkis, PanÂ nstwo postkomunistyczne ±
w poszukiwaniu paradygmatu (Der postkommunistische
Staat ± auf der Suche nach einem Paradigma), in: Studia Po-
lityczne, (2000) 11, S. 7±29.
18 Vgl. Jadwiga Staniszkis, Komercjalizacja panÂ stwa (Die
Kommerzialisierung des Staats), in: Rzeczpospolita vom
17. 7. 1999.
19 Vgl. Stanislawa Golinowska, Nedza, ubÕstwo, niedo-
statek (Elend, Armut, Mangel), in: Rzeczpospolita vom 9. 9.
1999.
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branchen nicht aufgefangen werden. Die Folge ist
eine teils dramatisch hohe Arbeitslosigkeit (vgl.
Tab. 3). In der Slowakei çberschritt die Arbeitslo-
senquote Anfang 2001 die Grenze von 20 Prozent,
womit das Land die hæchste Arbeitslosigkeit in
ganz Europa aufweist. In Polen, wo nach einer
Erholung auf den Arbeitsmårkten seit 1998 wieder
ein negativer Trend zu verbuchen ist, kletterte die
Arbeitslosenquote Anfang 2001 landesweit auf
çber 15 Prozent.

Gerade dort, wo die Erneuerung des Kapitalstocks
(vor allem durch den starken Zustrom auslåndi-
scher Direktinvestitionen) am grundlegendsten
verlåuft, kommt es zu signifikanten Erhæhungen
der Arbeitsproduktivitåt und damit zu dem, was
oft technokratisch als Abstoû von redundanter
Arbeitskraft bezeichnet wird. Ein aus Westeuropa
seit långerem bekannter Sachverhalt wird somit
auch in den Transformationsækonomien sichtbar:

Wirtschaftswachstum allein verbçrgt keinen Rçck-
gang von Arbeitslosenquoten (vgl. Tab. 4). Gleich-
zeitig ist aber ohne ein kråftiges wirtschaftliches
Wachstum mit Sicherheit keine Reduktion von
Arbeitslosigkeit mæglich. Allein in Polen ist es
gelungen, in der Phase zwischen 1993 und 1998
eine substantielle Ausweitung der Beschåftigung
und damit einhergehend einen bedeutenden Rçck-
gang der Arbeitslosenquote zu erreichen. Dies legt
nahe, dass unter einem Wachstumsniveau von fçnf
bis sieben Prozent kaum mit einer erfolgreichen
Bekåmpfung der Arbeitslosenquote zu rechnen
ist.

Was aber wird geschehen, wenn der Wachstums-
motor mit niedrigeren Drehzahlen fahren sollte?
Die extrem exportabhångigen Volkswirtschaften

Ostmitteleuropas kænnten schon bei einer Kon-
junkturdelle in Euroland rasch in Richtung eines
Null-Wachstums oder sogar in den ¹negativen
Wachstumsbereichª abrutschen. Fçr eine aktive
Arbeitsmarkt- und Beschåftigungspolitik, die der
dann rasch ansteigenden Arbeitslosenquote gegen-
steuern wçrde, stçnden dann aufgrund wachsender
fiskalischer Engpåsse noch weniger Mittel als
ohnehin zur Verfçgung. Der Grad sozialer und
regionaler Kohåsion wçrde bedeutend reduziert.
Dass eine solche Entwicklung immense politische
Implikationen mit sich bringt, muss nicht betont
werden.

Nicht Restrisiken, sondern
chronische Pathologien

Der in einer Dekade erreichte Fortschritt bei der
Umgestaltung von Staat, Wirtschaft und letztlich
auch Gesellschaft sowie die Einbindung der ost-
mitteleuropåischen Lånder in çberregionale æko-
nomische und politisch-strukturelle Kontexte
macht eine Abkehr von der prinzipiellen Richtung
des nach 1989 begonnenen Weges åuûerst unwahr-
scheinlich. Elitendemokratie, mangelnde Steue-
rungsfåhigkeit des Staats und dauerhaft ungelæste
soziale Probleme sind nicht mehr, aber auch nicht
weniger als Pathologien des Transformationspro-
zesses mit einer Tendenz zur Verfestigung. Auch
wenn diese teils in enger Wechselbeziehung zuein-
ander stehenden Defizite sich gegenseitig verstår-
ken kænnen, so werden sie sich nicht zu einem
explosiven Gemisch verdichten. Allein schon des-
wegen nicht, weil letztlich die Tråger einer Total-
revision der Transformation fehlen.

Tab 3: Arbeitslosenquoten in Ostmitteleuropa (1990±1999, in v. H.)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Polen 6,5 12,3 14,3 16,4 16 14,9 13,2 8,6 10,4 13
Tschechien 0,7 4,1 2,6 3,5 3,2 2,9 3,5 5,2 7,5 9,4
Slowakei 1,2 9,5 10,4 14,4 14,6 13,1 12,8 12,5 15,6 19,2
Ungarn 1,8 8,2 9,3 11,9 10,7 10,2 9,9 8,7 7,8 7
Slowenien 7,3 8,3 9,1 9,1 7,4 7,3 7,1 7,6 7,4

Ostmitteleuropa 2,55 8,28 8,98 11,06 10,72 9,7 9,34 8,42 9,78 11,2
Quelle: EBRD: Transition Report 2000, S. 101.

Tab. 4: Wachstum von Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Beschåftigung 1990±1998 (in v. H.)

BIP Beschåftigung Verånderung der Beschåftigung
(in 1 000 Personen)

1990±92 1993±98 1990±98 1990±92 1993±98 1990±98 1990±92 1993±98 1990±98
Tschechien ±13,2 10,2 ±4,3 ±8,8 ±1,1 ±9,8 ±475,9 ±53,7 ±529,6
Ungarn ±17,6 15,4 ±4,9 ±21,9 ±9,4 ±29,3 ±1 144,5 ±385,0 ±1 529,5
Polen ±15,6 38,6 16,9 ±13,7 7,7 ±7,14 ±2 325,2 1 123,8 ±1 201,4
Slowakei ±22,1 28,0 ±0,3 ±13,2 ±6,2 ±18,5 ±329,5 ±134,1 ±463,6
Slowenien ±17,9 26,8 4,14 ±17,1 ±5,0 ±21,3 ±162,2 ±38,9 ±201,1

Quelle: M. Landesmann (Anm. 3), S. 6.
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Der ungarische Philosoph Tam�s G�sp�r MiklÕs
hat darauf hingewiesen, dass selbst die Parteien
der extremen ungarischen Rechten und Linken
gezwungen sind, lediglich ¹reformistischeª Forde-
rungen zu stellen, da ein gegen die ¹kapitalistische
Demokratieª als solche gerichteter Appell ohne
Resonanz verhallen wçrde20. Der ehemalige unga-
rische Staatspråsident Ørpåd Gæncz behauptete,
dass der Unmut der Menschen in Osteuropa darin
begrçndet sei, dass sie sich die Einfçhrung der
Demokratie erhofft, aber den Kapitalismus
bekommen håtten21. Gæncz irrt insofern, als die
Menschen beides bekamen: Marktwirtschaft und
Demokratie. Zentral ist dabei, dass die Enttåu-
schung, die nach den ersten Jahren der System-
transformation zweifelsohne auftauchte, nicht in
eine Ablehnung beider Ordnungen umschlug, son-
dern sich in deren konsequenter Affirmation
manifestierte. Die ersten demokratischen Wahlen
in Ostmitteleuropa fçhrten zwar zur Abwahl der
1989 in Regierungsverantwortung gelangten Re-
formequipen; durch die Wahl vorwiegend sozialde-
mokratisch orientierter Gruppierungen (exkom-
munistischer oder exoppositioneller Ausprågung)
wurde aber nicht die Zurçckweisung marktwirt-
schaftlicher Reformen und demokratischer Me-
chanismen zum Ausdruck gebracht, sondern
gerade der Wunsch nach deren sozialer respektive
liberaler Korrektur.

Dass die sozialdemokratischen und sozialliberalen
Stræmungen in Ostmitteleuropa ebenso wenig dazu
in der Lage waren, einen postkommunistischen
New Deal22 zu formulieren, wie die christlich-kon-
servativen Gruppierungen, den Entwurf eines
sozialen Kapitalismus23 zu formulieren ± dass also
weder linke Forderungen nach mehr Partizipation
noch bçrgerlich-liberale oder ¹antipolitischeª Vor-
stellungen von der Schaffung eines ¹kommunitåren
Geistesª wirkungsmåchtig wurden, bedeutet zwei-
erlei: Zum einen, dass in Anbetracht des engen
gesellschaftlichen Gestaltungsspielraums ein ent-
ideologisierter Transformationspragmatismus an
die Stelle von weltanschaulich eingefårbten Gesell-
schaftsprojekten tritt. Dieser postkommunistische
Pragmatismus bietet Gewåhr fçr eine gesteigerte
Problemlæsungskapazitåt und fçr die Wahrung
des ¹Reformbesitzstandsª. Andererseits kænnen
dadurch aber kaum Anstæûe zur Vertiefung demo-

kratiekompatiblen Verhaltens und marktwirt-
schaftlicher Prozeduren gegeben werden. Und vor
allem ist es nur schwer mæglich, eine authentische
staatsbçrgerliche Identitåt zu bilden, die auch die
Spezifitåt der ostmitteleuropåischen Realitåt in
Betracht zieht, sich der Differenzen zwischen
¹Dortª (dem Westen) und ¹Hierª (dem eigenen
Land)24 bewusst ist und so auch besser in der Lage
sein kann, die noch anhaltende Unbill der Umge-
staltungsphase zu akzeptieren.

In Ostmitteleuropa steht die Gefahr eines spåten
Scheiterns der Transformation nicht auf der Tages-
ordnung. Mæglich ist aber eine Konsolidierung auf
niedrigem Niveau, eine verzægerte Anpassung von
Verhaltensweisen, ein durch chronische Patholo-
gien erzeugter Vertrauensverlust gegençber der
Politik. Die Eigenheit der Umgestaltung in Ost-
mitteleuropa besteht darin, dass sich diese
Geschehnisse auf der Basis beachtlicher Transfor-
mationsfortschritte und in der Situation eines
dynamischen Aufholprozesses vollziehen. Die
Gegebenheiten in den westlichen Nachbarlåndern
und den EU-Beitritt vor Augen sind es daher in
den Visegr�d-Låndern und in Slowenien nicht die
Erfahrung von Regression, Stagnation oder ethni-
schen Auseinandersetzungen, die fçr Erschçtte-
rungen des gesellschaftlich-wirtschaftlichen Um-
bau sorgen kænnen, sondern es ist die Un-
zufriedenheit darçber, dass der Abstand zum
¹Zentrumª nicht schnell genug abnimmt. Die
von V�clav Klaus monierte wachsende Ungeduld
seiner Landsleute scheint in der Tat den Kern
des Problems zu treffen25. Untersuchungen, die
unlångst in Polen vorgenommen wurden, zeigen,
dass sich in der polnischen Gesellschaft zwischen
1988 und 1998 vor allem drei Verhaltensweisen
ausgeweitet haben: der Blick auf sich selbst
(Reflexivitåt), der Vergleich mit dem Nachbarn
und der Hang zur Ungeduld26. Was wird passieren,
wenn sich die Polen bewusst werden, dass sie bei
der ganz und gar nicht sicheren Aufrechterhaltung
des Wachstumstempos der letzten Jahre erst in 20
Jahren das wirtschaftliche Niveau von Griechen-
land und in 60 Jahren den EU-Durchschnitt errei-
chen werden?27 Wird den Polen, den Tschechen
und Ungarn dann der Geduldsfaden reiûen?

20 Vgl. Tam�s G�sp�r MiklÕs, Sz�læs�g �s radikalizmus
(Extremitåt und Radikalismus), in: Mancs, (2000) 14.
21 �rp�d Gæncz v BrneÏ (�rp�d Gæncz in Brçnn), Interview
mit �. Gæncz, in: Amicus, (1996) 3, S. 5±9, hier: S. 6.
22 Vgl. J�nos Lad�nyi, Iv�n Szel�nyi, Egy posztkomunista
¹New Dealª es�lyei (Aussichten eines postkommunistischen
¹New Dealsª), in: Kritika, (1996) 2, S. 8±13.
23 Vgl. zu diesem Begriff Kees van Kersbergen, Social Ca-
pitalism. A Study of Christian Democracy and the Welfare
State, London 1995.

24 Vgl. Anna Sosnowska, Tu, Tam ± pomieszanie (Hier,
Dort ± Verwirrung), in: Studia Socjologiczne, (1997) 4, S. 61±
84.
25 Vgl. V�clav Klaus, Pozn�mky k ¹analyÂz�mª trans-
formace (Anmerkungen zu den ¹Analysenª der Transforma-
tion), in: Petr Fiala/FrantiÉek MikÉ (Hrsg.), CÏ esk� konzerva-
tivnÌ a liber�lnÌ politika (Die tschechische konservative und
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