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"Die Gewohnheit kann Menschen mit der Verletzung ihrer 
naturlichen Rech/e so vertraul machen, dass keiner von 
jenen, die sie ver/oren haben, auch nur daran denkt, diese 
Rechte zu jordern, oder glaubt, dass ihm eine Ungerechtigkeit 
wideifdhrt..... Entweder hat kein Individuum der men
schlichen Gattung wahre Rechte, oder aber aile haben die gle
ichen! Und jeder, der gegen das Recht des anderen stimmt, 
welcher Religion, welcher Hautfarbe oder welches Geschlecht 
dieser auch haben mag, hat von da an ouch seinen eigenen 
Rechten abgeschworen. " 

Antoine Condorcet 

1. EINLEITUNG: ZIGEUNER ODER ROMA? 

Wer kennt sie nicht, die romantische Vorstellung des geigespielenden 
Zigeuners, der dem Instrument sowohl sensible, beruhrende als auch tempera
menlVolle dynamische Harmonien gekonnt entloekt und daneben die schone 
dunkelhautige, besehmuekte, tanzende Frau, deren tragisehe Figur wohl in 
Georges Bizets Oper Carmen, die zu den meistaufgefuhrten Werken des interna
tionalen Opernrepertoires geh6rt, eindrucksvoll verewigt wurde. Zu dieser weit 
verbreiteten Vorstellung uber Roma gehort aueh ihre Bezeichnung als"Zigeuner" 
und Besehreibung als ein durehs Land ziehendes, ungebundenes und teilweise 
kriminelliebendes Volk. Diese und ahnliche Stereotype sind wenig rationale aber 
daror umso verbreitetere besehrankte Inform.tionen der Mehrheitsbevolkerung 
uber eine besondere pan·europaische Minderheit - die Rama. 

Stereotype Vorstellungen haben selten mit der tatsaehliehen Lebenswelt von 
Rama zu tun und beruhen oft auf mangelnder Kenntnis von Tatsachen und auf 
Vorurteilen. Urn diese stereotypen Konnotationen mit dem Begriff Zigeuner zu 
vermeiden, setzt sich c1er Begriff Roma als Oberbegriff fur aile "Zigeuner
gruppen" dureh. Obwohl die Herkunft der Roma klar zu sein seheint, bestehen 
aber versehiedene Deutungen, welchen Ursprung die Bezeiehnung "Zigeuner" 
hat. Der Begriff geht einerseits vermutlieh auf das Grieehisehe "thinganein" 
(.beruhren,) zuruek; als "atsinganoi" bzw. "athinganoi" (.Unberuhrbare,) wurden 
im byzantinisehen Reich die Mitglieder einer Sekte in Phrygien und Lykaonien 
bezeiehnet. Crowe! geht andererseits davon aus, dass die Bezeichnung "fahrende 

••• 
1 Crowe M. David, Roma in Ost - und Mineleuropa. Migration , SlaatsbOrgersch:lft und Asyl, in; OSleuropa, 

52/Juni 2002, 774-789 
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Weissager" oder "Zauberer" bedeutet. Die Bezeichnungen "Zigeuner", "Tsigane" 
und "Cigany" haben ihren Ursprung in "Atsinganoi". Mittelalterliche und fruh
neuzeitliche Chronisten nannten die Roma wegen ihrer dunklen Hautfarbe und 
der unbekannten Herkunft aber auch "Agypter". Aber auch die Bezeichnungen 
"Agypter" sowie die Ableitung "Gypsy" haben die gleiche negative Konnotation 
wie die Bezeichnung "Zigeuner". Roma selbst bezeichnen sich als "Rom". Rom 
bedeutet Mensch bzw. Mann wahrend Nichtroma als "Gadje" bezeichnet werden. 

Wie stellt sich die Situation der Roma nun im europaischen Raum dar' Bis 
zum Fall des Eisernen Vorhangs bestanden in West- und Osteuropa unter
schiedliche Romapolitiken. Nach den grausamen Erfahrungen des 2. Weltkriegs,2 
in dem Ro ma ebenso wie Juden und andere Minderheiten Opfer def national
sQzialistischen Vernichtungsmaschinerie waren, blieben illl Westen Roma auch 

nach Kriegsende weiterhin aus der Gesellschaft ausgeschlossen. In den kommu
nistischen Sraaren wurden Roma soziookonomisch zwar integriert, doch wenn es 
sein musste auch durch Zwang. Beide Politiken erwiesen sich aber nicht als 
besonders hilfreich zur tatsachlichen Verbesserung der Lage der Roma. Somit 
stellr sich die Situation def Roma in den meisten Staaten Euro pas nach def Wende 
1989 ahnlich dar und kann generalisierend mit denselben Schlagworten 
beschrieben werden: 

- Ghettoiesierung, 

- Diskriminierung, 

- Segregation, 

Rassismus und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen, wie in der 
Wirtschaft, Politik, Kultur, Bildung und Information. 

2. DIE LAGE DER ROMA 1M SUDOSTEUROpAISCHEN RAUM 

Mit dem Zerfall Jugosiawiens und anderer kommunistischer Staatensysteme 
begann im slidosteuropaischen Raum eine neue Ara def Romapolitik. 
Internationale Organisationen, Menschenrechtsaktivisten, neu entstehende 
Romavereine und Verbande sowie die akademische Welt begannen sich der 
Probleme der Roma vermehrt anzunehmen. Der Europarat, die EU, die OSZE, 
und UNO, sowie internationale und nationale NGO's begannen sich intensiv mit 
der Frage der Roma auseinander zu setzen. Trotz zahlreicher Bemiihungen auf 
internationaler und nationaler Ebene im politischen und rechtlichen Bereich 

* * * 
2 Siehe dazu den Beitrag von Zoltan Barany, Memory and Experience: Anti-Roma prejudice in Eastern Europe, 

in: East European Studies Occasiona! Paper, nr ;0/ 1998 
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blieb die tatsachliche Lage der Roma in Siidosteuropa aber gr6Btenteils unveran
dert. Auf jeden Fall k6nnen wir von einer weitgehenden Sensibilisierung der 
bffentlichkeit sowie der politischen Entscheidungstrager sprechen, obwohl die 
Durchsetzung von Empfehlungen und MaBnahmenprogrammen haufig am fehlen
den politischen Willen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene scheitern. 

2.1. GLEICHDEHANDLUNG UND DISKRIMINIERUNGSVERDOT 

1m ehemaligen Jugoslawien wurden Roma schon 1974 in den 
Republiksverfassungen von Serbien und Montenegro als ethnische Gruppe 
anerkannt und Makedonien garantierte den Angeh6rigen der ethnischen 
Gemeinschaften Gleichberechtigung mit dem makedonischen Yolk und u.a. auch 
die gleichberechtigte Vertretung im Parlament. Bosnien und Herzegowina 
anerkannte Roma sogar als Nationalitat.3 Trotz der rechtlichen Anerkennung in 
den genannten Republiken waren Roma aber noch 1990 6konomisch, sozial, kul
turpolitisch und politisch desintegriert.4 Die wachsende wissenschaftlicheS und 
politische6 Auseinandersetzung mit Romafragen seit Ende der 198o-er Jahre 
sowohl auf nationaler ais auch auf internationaler Ebene fUhrte zu einem 
zunehmend detaillierteren Yerstandnis der komplexen Situation der Roma. Die 
Romafrage kann demnach einerseits als soziales Problem betrachtet werden und 
andererseirs im Kontext der Diskriminierung und der Verletzung von Menschen
und Minderheitenrechteo. Dabei darf der Einfluss von permanenten Vorurteilen, 
Diskriminierung und Gewalt auf die Lage der Roma nicht vergessen werden. 

Einige positive Trends sind nun in der Politik betreffend Roma zu erkennen. 
Das Background Paper 4 der OSZE "Public Policies Concerning Roma and Sinti in 
the OSCE Region" deutet auf einen neuen Abschnitt der Romapolitik auf 
nationaler sowie internationaier Ebene hin. Es werden vermehrt Sicher
heilsfragen und sozio6konomische Aspekte gemeinsam mit MaSnahmen zur 
Beklimpfung von Diskriminierung und Rassismus behandelt. 

* * * 
3 Liht Sonja, Die jugoslawischen Roma zwischen autorirarer und demokratischer Emanzipation, in 

Daub6ck/Baumgartner et nl (Hg.), .... und r:LUS bist Du!, Wien 1988, 100ff 
4 Barany Zolran, Minderheiten, Elhnopolitik und die osteuropaischen Roma, in: Erhnos Nation, 1994/2, ; 

5 Siehe beispielsweise :l.Uch Baub6cklBaumgartner (Hg.), .... lInd ralls bist Du! Elhnische Minderheiren in der 

Politik , Wien 1998; Rose/Weiss, Sinti und Homa im '"Dritten Reich" - Das Programm der Vernichtung durch 

Arbeit, G6t1ingen 1991; Thurner Erika, Zigeuncr: Diskriminierung ohne Ende?, in: Henke (Hg.), Leben lassen 

is! nicht genug, Wien 1988; Suukelj Pavia, E!noloske raziskave romske populacije v Sloveniji, in: Razprave in 

Gradivo 2;, Ljubljana 1991; Tancer t.lladen, Vzgoja in izobrJ.zevanje Romov na Siovenskem, Maribor, 1994; 

KlopeiC/Polzer Oz.), Poti za izboljsanje polotaja Romov v srednji in vzhodni E"ropi, Ljubljana 1999 
6 Siehe insbesondere die Aktivitaten der OSZE im Rahmen des Kontaktpunkles fOr Roma und Sintifragen 

(OSCE Contact Point for Roma and Sinti Issues) httpj!www.osce.org!odihr/cprsVindex.php3?s· 3; auch def 

Europamt setzt weitreichende Akzente mit der ·'Specialist Grollp on Roma/Gypsies in der internationalen 

Romapolitik, hup:/! www.social.coejnt!en!cohesion/aclion/romiL.h tm 
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Wie sooft bei Minderheiten beeinflussen mehrere Faktoren deren Status. 
Besonders augenscheinlich ist dies bei der Minderheit der Roma, wo Yerle
tzungen von Menschen- und Minderheitenrechten sowie Diskriminierungen 
aufeinander tfeffen. Das wirkt sich ullweigerlich auf den soziookonomischen 
Status der Roma aus. oieser Teufelskreis kann daher nur durchbrochen werden, 
wenn sowohl rechtliche, politische als auch soziale Faktoren gleichzeitig bei der 
Erarbeitung von MaBnahmenprogrammen berucksichtigt werden. 

oer effektive Schutz von Personen, die Minderheiten angehoren ist aber auch 
von wesentlicher Bedeutung fur die ourchsetzung von Menschen- und 
Grundrechten und somit wesentliche Garantie fUr eineo stabilen demokrati
schen Staat und dauerhaften Frieden in Europa. Voraussetzung hierfUr ist vorerst 
auf formaler Ebene die Anerkennung von Dlfferenz, denn nUr auf dieser 
Grundlage konnen MaBnahmen geserzt werden, die eine angemessene 
Anwendung des in allen Verfassungen verankenen Gleichheitssatzes garantieren. 

oer Glelchheitssatz als zentrale Grundrechtsnorm demokratischer Staaten ist 
fUr den Minderheitenschutz von besonderer Bedeutung, denn gerade im 
Zusammenhang mit Minderheiten stellt sich die Frage, wie die Besonderheit von 
Menschen/ lndividuen und/oder Gruppen geschiitzt werden soli, vor allem dann, 
wenn man als VergleichsmaBstab die Gleichheit von Gruppen heranzieht. oenn 
Ungleichbehandlungen von einzelnen Menschen lassen sich oft erst dann fest
stellen, wenn man die Auswirkung von gesetzlichen Regellingen auf eine 
gesamte Gruppe untersucht. Minderheitenangehorige sind haufig trotz oder ger
ade wegen der formal en Gleichbehandlung faktisch Ungleichheiten allsgeliefert. 
An den gewaltsamen Auseinandersetzungen im ehemaligen ]ugoslawien sieht 
man, dass nicht irgendwelche Burger, sondern insbesondere Angehorige von 
Minderheiten Zielscheiben von Angriffen waren bzw. sind. Kollektive Rechte der 
Mehrheit bedeuten also nicht automatisch die Gleichheit aller Burger! 

Yom Verstandnis des Gleichheitssatzes entweder als individualistische, formal 
am Prozess orientierte oder aber als gruppenbezogene und materiell an den 
Ergebnissen der politischen Prozesse orientierte Gleichheit hangen die 
konkreten rechtlichen und politis chen Losungsmoglichkeiten ab, die letztlich 
vom Differenzierungsverbot bis hin zum Differenzierllngsgebot reichen kbnnen. 

In diesem Zusammenhang soll auf die Antidiskriminierungsrichtlinien der 
EU7 (2000/43/EC und 2000/78/EG) als Bestandteil des Acquis communautaire 
hingewiesen werden. oiese Richtlinien verpflichten nicht nur die EU- Mitglieds
staaten, sondern im Rahmen des EU-Integrationsprozesses Jllch Staaten, die der 

* * * 
7 Siehe daw Tretter Hannes, Veronika Leila Szente Goldston, European Parliament holds hearing on Roma 
rights, in; Roma Rights 4/ 2001 
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EU beitreten wollen.s Die bedeutendsten Merkmale der Ricbtlinien sind u.a. 

das Verbot unmittelbarer oder mittelbarer Diskriminierung auf Grund ras
sischer oder ethnischer Abstammung. Gemeint ist hierbei die forma Ie 
Gleichbehandlung. Mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn durch eine 
formale neutrale MaSnahme erheblich mehr Trager eines bestimmten per
sonlicben Merkmals tatsachlich nachteilig betroffen werden. Die yom 
EuGH erarbeiteten Kriterien zur Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts werden auch im Faile der Diskriminierung auf Grund der 
Abstammung herangezogen. Fur den Beweis des Vorliegens einer mittel
baren Diskriminierung wird die Vorlage statistischer Materialien zuge
lassen. Damit kann eine mittelbare Diskriminierung bewiesen werden, 
wenn aufscheint, dass eine scheinbar neutrale Bestimmung Angehorigen 
einer Minderheit schlechtere Chancen bietet als Angehorigen einer 
anderen Gruppe. 

der Diskriminierungsschutz gilt sowahl im privaten als auch im 
offentlichen Bereich. Spezifische Regelungen milssen vor allem im 
Bereich der Arbeitswelt, des Wohnungsmarktes, beim Zugang zu Waren 
und Dienstleistungen und zur Bildung und kulturellen Aktivitjten erlassen 
werden. 

Positive MaSnahmen: Besondere MaSnahmen zur Erreichung der vollen 
Gleichberechtigung in der Praxis kbnnen erlassen werden 

Beweisverschiebung: Bei Glaubhaftmachung der Diskriminierung durch die 
kbgende Partei muss die beklagte Partei beweisen, dass das Gleichbehandlungs
gebot nicht verletzt wurde. 

Auch der Europaische Gerichtshof fUr Menschenrechte hat sich in seinen 
Entscheidungen immer wieder mit dem Gleichheitssatz auseinander zu setzen 
gehabt. Wegweisend hir kunftige Entscheidungen in Minderheitenfragen ist hier
bei in Romafragen die Entscheidung Thlimmenos v Greece (6.4. 2000) in der 
bestatigt wird) dass unrechtmaBige Diskriminierung entstehen kann, wenn 
Staaten gleiche MaBnahmen in verschiedenen Situationen anwenden. 

Die Entscheidung Chapman v UK (18.1.2002) des Europaischen Gerichtshofes 
fUr Menschenrechte9 erlangte fUr aile Staaten in denen Roma siedeln, Bedeutung. 
In diesem konkreten Fall wurde die Verletzung des Artikel 8 EMRK (Achtung des 

* * * 
8 Siehe die Staatenberichte uber die Umselzung der eUfopaischen Anti·Diskriminierungsgesetzgebung der 
Migratio n Policy Group hnp://www.migpolgroup.com/ publicationsjdefauh.asp?action - pubtypelist&Pub 
TypelD- 4, 12.11.2002 (Abfragedatum) 
9 Die Entscheidung ist :luch uber die Homepage des Europarates abrufuar: hnp://hudoc.echr.coe.in t/ 
hudoc/def:lu!tasp 
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Privat- und Familienlebens) mit einec Entscheidung von 10:7 Richtern verneint. 
Bei dec Entscheidung ging es maBgeblich um die Frage, inwieweit allgernein 
akzeptierte europaische Standards hinsichtlich der Behandlung von 
Minderheiten bereits bindenden Charakter aufweisen. 10 von insgesarnt 17 
Richtern verneinten das Bestehen eines diesbezuglichen generell akzeptierten 
Standards in Europa. Zwar kann man davon ausgeheo, dass eine wachsende 
Obereinstirnmung zwischen den Vertcagspacteien des Europarates hinsichtlich 
der Aneckennung dec besonderen Bediirfnisse von Mindecheiten und eine 
Pflicht zurn Schutz dec Sichecheit, Identitat und der Lebensart besteht doch die 
Obereinstimmung ("Consensus") ist nicht genug konkcet, um daraus Richtlinien 
abzuleiten. Besonders hervorhebenswert ist in dieser Frage die Analyse des 
Abstimrnungsvechaltens dec einzelnen Richter. Von den 7 aus Mittel- und Ost
europa stammenden Richtern stimmten 6 gegen den Tatbestand ciner Verletzung 
der EMRK! 

Anerkennung von Differenz hat auch ooch eineo anderen Aspekt und zwar 
die Integration der Differenz. Integration setzt also die Anerkennung der 
Verschiedenheit def ethnischen Gemeinschaften voraus. lO Je nachdem, wie die 
anerkannte Differenz dec Mindecheit bei der Konstitution von Einheit behandelt 
wicd, sind aber zwei idealtypische Modelle denkbar: 

- Die "Konstitution von Identitat durch die Exlduslon von Diffecenz" und 

- "dle Aufrechterhaltung der Autonomie durch InkIusion von Diffecenz."11 

Wahcend die Fiktion dec Identitat von Individuen und Nation die politische 
und cechtliche Anerkennung von Differenz ausschlieBt und die Assimilation 
odec/und die Segregation zur Folge hat, ermoglicht die cechtliche Anerkennung 
von Diffecenz die Aufrechterhaltung von Autonornie und Integration12 

* * * 
10 N5.heres 7.ur Bedeutung def Integration ethnischcr Minderheiten in den Sla;nsverband in 
Brems Michael, Die politische Integration ethnischer Minderheiten ~us staats- und v61kcrreehtlieher Sieht, 
Frankfufl :Im Main 1995, 5, def sieh :llIch naheT mit der Integrationslehre von Smend in: Smend Rudolf, 
Staatsrechtliehe Abhandlungen, 2. Auf!., Berlin 1968 und Verfassung und Vcrfasslmgsrecht, Munchen und 
I..eipzig, 1928 auseinandcrsctzl. Vgl. d~zu auch Kelsens kritische Auseinandersetzung mit der Integrationslehre 
von Smend in; Kelsen Hans, Ocr Staat als Integration, \'(lien 1930 
11 Marko Joseph, Autonomic und Integration: Rechtsinstinne des Nationalitalenrechts im funktionellen 
Vergleich, \'(lien, K61n, Graz, 1995, 163 
12 Siehe Marko, Autonomic und Integration, 108ff 
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3. NATIO TALE UNO INTERNATIONALE ROMAPOLITIK 

3.1. INTEGRATION VON ROMA AUF REGIERUNGSEBENE IN BUI.GARIEN 

Als Beispiel zur Veranschaulichung der theoretischen Oberlegungen zur 
Gleichbehandlung, Chancengleichheit und positiven Diskriminierung soli hier 
das bulgarische "Rahmenprogramm zur Integration von Roma in die bulgarische 
Gesellschaft" angefUhrt werden. Diese Vereinbarung wurde von Romavertretern 
und der bulgarischen Regierung (dem nationalen Regierungsrat fUr ethnische 
und demographische Angelegenheiten) am 7. April 1999 abgeschlossen und trat 
am 22.April mit dem Erlass des Rahmenprogramms durch den bulgarischen 
Ministerrat in Kraft. Die Brisanz vieler rechtlicher und dogmatischer Fragen Hisst 
sich am Zustandekommen des bulgarischen Rahmenprogramms erkennen. Die 
langjahrige Tradition, Romafragen ausschlieBlich als soziale Fragen zu behandeln 
und die strikte Verweigerung, permanente Diskriminierungen von Rama 
anzuerkennen, konnte im bulgarischen Rahmenprogramm gebrochen werden. 

Von immenser Wichtigkeit fur das Entstehen des bulgarischen Rahmen
programms ist die geeinte Stellungnahme von Romavereinen zum Rahmen
programm. Eine Integration dieser Anliegen in das Regierungsprogramm konnte 
aber nur mit Hilfe von internationalen Organisationen und durch mediale 
Aufarbeitung durchgesetzt werden. Der zaghafte politische Wille zur Durch
setzung des Rahmenprogramms konnte das Rahmenprogramm auf eine politis
che Willenserklarung ohne Garantie auf Umsetzung reduzieren. Es fehlen im bul
garischen Rahmenprogramm detaiJlierte Aktionsplane. Noch folgenschwerer ist 
jedoch das fehlende Finanzierungsprogramm fur die vorgesehenen MaB
nahmen. Es bleibt daher abzuwarten, wie der erste hoffnungsvolle Schritt, d.h. die 
Erarbeitung des Rahmenprogramms mit Hilfe der Romavertreter auch tatsachlich 
umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz ist aber dieser Schritt ein Beweis daflir, dass 
eine Sensibilisierung im Bereich der Romapolitik bereits eingetreten ist. 
Wesentlich ist dabei, dass die Erkenntnisse der Wissenschaft bezuglich Gleichheit 
und Anerkennung von Differenz und in diesem Zusammenhang die Integration 
unter Aufrechterhaltung einer bestimmten Autonomie von ethnischen Gruppen 
bei politis chen Aktivitaten berucksichtigt werden. 

3.2. INTEGRATION DER ROMA DURCH PARTIZIPATION 1M STAATLICHEN WILLENSBILDUNGS

UNO ENTSCHEIDUNGSPROZESS IN MAZEDONIEN 

Wird der moderne Staat im Sinne Renans 13 Aussage als ein tagliches Plebiszit 
verstanden, so setzt dies notwendigerweise die Integration aller Staatsburger mit 

* * * 
13 Renan Ernest, Was ist eine Nation?, in: GalVKoch (Hg.), Der europilische Uberalismus im 19. Jahrhundert, 
Bd.3, Frankfurt/Main; Berlin; Wien 1981, 132ff 
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ein, dh auch Minderheiren, da ansonsten def Staat selbs( an einem Legitimations
defizit leidet. Die Legitimationsgrundlage des Staates wird dadureh getragen, 
dass die Staatsgewalt das gesamte Yolk zu reprasentieren hat und keine ethnisehe 
Gruppe uber eine andere eine institutionelle Herrsehaft darstellen darf. Oeter 
meint die Staatsgewalt leidet im Faile reehtlieh diskriminierter Minderheiten, bzw. 
bereits im Faile auf krasse Weise faktisch diskriminierter Minderheiten an einem 
ganz fundamentalen Legitimationsmange1.'4 

Das Minderheitenangehorigen nieht das allgemeine und gleiche Wahlreeht 
abgesprochen werden kann, ist angesichts dec geltenden internationalen und 
national en Rechtslagen kaum zu bestreiten. Dass aber eine Gruppe auf ver
sehiedenste Art und Weise von der effektiven Teilnahme am politisehen ProzeB, 
formal gerechtfertigt abgehalten werden bnn, zeigt der Einfallsreiehtum der 
amerikanischen "Gleiehbehandlung" der sehwarzen Bevolkerung15 Zwar 
ermoglicht eine formale Gleichbehandlung von Minderheiten im Wahlrecht die 
Teilnahme am staatliehen Willensbildungs- -und Entseheidungsprozess, aber sie 
wird nicht garantiert. 

Da dec Staat meistens von dec grbBren Nation dominiert wird und zumeist 
diese Nation ihre Interessen durchsetz(, ist fOr eineo umfassenden 
Minderheitensehutz die Reprasentation und PartlzIpation zur Wah rung der eige
nen Interessen der Minderheit, sowohl in der Gesetzgebung als auch in der 
Regierung unabdingbar. Der politisehen Integration in den st.atlichen 
Willensbildungs- und Entscheidungsprozess kommt groBte Bedeutung zu, denn 
die Mitbestimmung und die Dbernahme von Mitverantwortung im Staat 
garantiert der Minderheit, uber das eigene Schicksal selbst bestimmen zu kon
nen. Die Minderheit ist nicht mehr als Objekt einer Mehrheit ausgeliefert. 
Effektive Partizipation setzt aber auch die Einraumung von kollektiven Rechten 
ein, denn Rechte auf Partizipation, wie d.s Recht auf parlamentarische 
Reprasentation und auf Regierungsbeteiligung sind nur als Gruppenrechte 
denkbar. Der Schutz durch individuelle politische Teilhaberechte, insbesondere 
deren kollektive Ausubung, kann zwar eine politische Yertretung ermoglichen 
aber nicht garantieren. Der Einzug in gesetzgebende Korperschaften ist fUr 
Minderheiten oft aussichtslos, wenn im entsprechenden Wahlrecht keine 
Rucksicht auf Minderheiten genommen wird. So kann z.B. das Wahlvor
schlagsrecht und die Wahlkreiseinteilung besonders zerstreut siedelnde 
Minderheiten im politischen Kampf urn Reprasentation einschriinken.l6 

• • • 
14 Siehe Deter Stefan, Selbslbeslimmungsrecht im Wandel: Obcrlegungen zur Debanc lim Sclbstbcstimmung, 

Sezession und "vorzeitige Anerkennung, in ZACRV 52/1992, 759 

15 Siehe Marko, Autonomie und Integmtion, 436ff 

16 Siehe dazu Polzer-Srienz Mirja.m, Reprezentacija in panicipacija etnicnih sku pin v zakonodajinih org:mih, 

in: Razprave in Gradivo 36/ 37. Ljubljana 2000, 227·255 und dieselb., Die Reprasentation ethnischer Gruppen 
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In diesem Zusammenhang muss der Unterschied zwischen politischen und 

ethnischen Minderheiten beachtet werden. Politische Minderheiten mlissen nicht 

immer in der Minderheit bleiben; gelingt es ihnen, eine gute Oppositionspolitik 
zu betreiben, kann sich das Mehrheits-Minderheitsverhaltnis bei den nachsten 

Wahlen andem. Ethnische Minderheiten sind hingegen in der permanenten 

Situation der Minderheit und laufen so Gefahr ihre Interessen nicht wahren Zll 

konnen, denn "Minderheit ist vorrangig kein Zahlen -, sondem ein Macht bzw. 
eine Herrschaftsverhjltnis". Die Minderheit ist eine Gruppe minderer Macht und 

oft auch geringeren Rechts, eine Gruppe, gegenuber der die "Mehrheit" - der 
herrschende Teil einer Gesellschaft - immer einen Dominanzanspruch erhebt.17 

Mazedonien bietet im Hinblick auf die Vertrerung von Roma in gesetzgeben

den Korperschaften sowohl auf staatlicher als auch auf lokaler Ebene einige 

interessante Merkmale. Nach den letzten Parlamentswahlen 1998 waren 2 Roma 
im Parlament vertreten. 18 

Am 13. August 2001 wurde im mazedonischen Ort Ohrid ein politisches 
Rahmenabkommen zwischen Vertretem der albanischen Bev6lkerungsgruppe 

in Mazedonien und fUhrenden mazedonischen Parteien durch den mazedonis

chen Prasidenten und die vier ParteifUhrer unterzeichnet. Das Rahmen- oeier 

Friedensabkommen von Ohrid hat die Integration und ein friedliches 

Zusammenleben der unterschiedlichen Bevolkerungsteile in Mazedonien als 

Ziel.l9 GemaB dem Friedensplan von Ohrid wurde auch die Verfassung geandert 

und Mazedonien als Staat aller Burger definiert. In der Praambel der neuen 

Verfassung werden nun die Albaner und andere in Mazedonien lebenden 

Minderheiten, so auch Roma, als "Volker" bezeichnet. Zur ErfUlIung von 

Sprachenrechten in Verwaltungseinheiten ist mindestens ein 20%iger 
Bevolkerungsanteil erforderlich. Dieser Prozentsatz stellt fUr die zerstreut siedel

nde Romabevolkerung ein Problem dar, deoo our in der Gemeinde Suto Orizari 

liegt der Bevolkerungsanteil der Roma uber 20%20 Nach Schiitzungen liegt der 

Bevolkerungsanteil der Roma in der 1996 gegrundeten Gemeinde Suto Orizari 

sagar bei 80%. Seit 1996 ist ein Rom BGrgermeister, der auch in den Wahlen von 
2000 wiedergewahlt wurde. 

* * * 
im sta:ulichen Willensbildungs- lind EnlscheidungsprozeK Ein Rechtsvergleich Osterreich-Slowenien, Diss. 

Gr:1Z 1999 

17 Reiterer Albert , Karntner Slowenen: Minderheit oder Elite?, Klagenfurt 1966, 18 

18 hllp) / W\V\v.sinf.gov.mkjMacedoniajEN/Political.htm 20.11.2002 

19 Si ehe h t I p://www.bundesregierung.de/ e m agazi n e _en I W ,-64 844/ Pol j Ii sc he-En twi ck 1 u ng-in-M aze.h 1m 

20.11.2002 

20 http://errrs.orglrr_nrl_2002/ snap18.shlml 23.10.2002 
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Am IS. September 2002 wurden aufgrund des Ohrid-Abkommens auch neue 
Parlamentswahlen durchgefiihrt. In diesem Zusammenhang wurden auch drei 
neue Gesetze erlassen: 

- das Parlamentswahlgesetz 

- das Wahllistengesetz und 

- die Wahlkreisordnung. 

Das Wahlgebiet der Republik Mazedonien besteht aus sechs Wahlkreisen. Die 
Mandatshiirde wurde beseitigt, u.a. ouch mit dem Ziel kleineren Minderheiten 
und Parteien eine Reprasentation zu erm6glichen. Auch Romapartei en 
beteiligten sich an der Wahl 2002 in der Koalition "Gemeinsam fiir Mazedonien", 
deren graBte Koalitionsparteien die "Sozialdemokratische Union Mazedoniens" 

und die "Liberale Demokratische Partei" waren. 21 

4. ROMA-POLITIK VON UND FOR ROMA 

4.1. VEREINS~ UND VERSAMMLUNGSFREIHEIT 

Die Integration der Roma hangt nicht nur von der Durchsetzung rechtlicher 
und politischer MaBnahmen ab, sondern auch vom Willen der Roma
bevolkerung, am Prozess der Integration mitzuarbeiten. In dieser Hinsicht ist 
deshalb zuerst die Zusammenarbeit von Rama untereinander von Bedeutung. 
Vereins -und Versamm1ungsfreihelt bieten dazu im allgemeinen den rechtlichen 
Rahmen und ermoglichen den Roma in der Gruppe Meinungen zu formulieren, 
Interessen zu artikulieren und zu bundeln. Wesentlicher Zweck von Vereinen ist 

jedoch die Forderung, Starkung und Weiterentwicklung der eigenen Identitat, 
welche eine unabdingbare Grundlage fiir ein selbstbewusstes politisches 
Auftreten von Rama isr. 

Um effektiv am politischen Leben teilnehmen zu konnen, ist es notwendig, 
dass Rama gegenliber staatlichen Institutionen geeint aufrreren. Dies serzt jedoch 
eine funktionsfahige Organisarionsstruktur von Romavereinen voraus. Der 
Zusammenschluss von Romavereinen mit dem Ziel, im politischen Prozess effek
tiv aufzutreten, setzt ein hohes Mag an Kooperation und Koordination voraus. 
Die Organisation auf vereinsrechtlicher Basis st61St aber insofern auch an 

* * * 
2l Wie viele Roma tatsachlich Mllndate erhalten haben, Hisst sich aus den bisher bestehenden I3erichten nicht 

genau eruieren. Oer OSZFJODIHR Bericht sprichl lediglich von 30 Parlamentariern von insgesamt 120, die 

Minderheitenangehorige sind. Siehe dazu hup//www.osce.orglodihr/ documents/ reports/ election_repons! 

mk/mk_pacsep2002_efr.php3'10 22.11.2002 $eite 14 
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Grenzeo, wenn konkurrierende Vereine bestehen. da keine rechtliche 
Moglichkeit besteht, diese Vereine zu koordinieren. Indem die Vereinigungs
freiheit nicht der Minderheit als solcher kollektive Rechte zuspricht, sondern nur 
der Gesamtheit der einzelnen Angehorigen der Minde rheit Rechte verleiht, ein 
Kollektiv zu bilden, unterscheidet sich die private Minderheitenvereinigung von 
der alternativ denkbaren offentlich-rechtlichen KOrperschaft der Minderheit.22 

bffentlich-rechtliche Minderheitenorganisationen haben den Vorteil, dass in 
ihrem Rahmen ein auf dem demokratischen Prinzip beruhender Willens
bildungs- und Entscheidungsprozess stattfinden kann, der auch die innere 
Vielfalt der Roma berucksichtigt, aber dennoch nach aulSen gegenuber 
staatlichen Organen ein einheitliches Vorgehen ermoglicht. Diesen Organisa
tionen kann def Staat auch verschiedene Aufgaben ubertragen, sodass die 
Minderheit dano autonom in gewissen Belangen ihre eigenen Angeiegenheiten 
e rfullen kann. 

Die autonome Verwaltung (Selbstverwaltung) von eigenen Angelegenheiten 
ermoglicht es den Roma in ihrer Gruppe auf demokratische Art und Weise 
Entscheidungen zu finden und durchzusetzen, wahrend im Gegensatz dazu die 
Partizipation und Reprasentation ethnischer Gruppen die Integration von eth
nischen Gruppen im staatlichen Willensbi!dungs- und Entscheidungsprozess 
ermbglicht. Autonomie und Integration garantieren daher be ides: einerseits c1 en 

Erhalt, die Forderung und Weiterentwicklung der eigenen Identitat und Kultur 
und andererseits die Mitbestimmung an allgemeinen Angelegenheiten, die 
sowohl die Mehrheits- als auch die Minderheitsbevolkerung betreffen. 
Autonomie und Integration bedeutet daher nichts anderes als die Dbernahme 
von Verantwortung, sowohl im Bereich der Minderheitenselbstverwaltung als 
auch im Bereich der staatlichen Entscheidungsprozesse. 

4.2. SELBSTVERWALTUNG UND INTEGRATION DURCH PARTIZI PATION AM BEI SPIEL 

SLQWENIEN 

Wie eine Kombination von Selbsrverwaltung in gewissen Bereichen (z.B. 
Schule und Kultur) und Integration durch garantierte Mitbestimmungsrechte 
ko nkret aussehe n kann, soli hier am Beispiel der Regelung in Slowenien demon
stri er{ werden. Das Konzept ist zwar vorwi egend fUr die autochthon en 
Minderheiten cler Italiener und Ungarn konzipiert worden, es finder aber tei!
weise (bisher nur auf der Gemeindeebene) auch fur Roma Anwendung. 

* * * 
22 Richter D:lgmar, Vereinigungsfreiheit lim.! Parteienrecht, in: Frowein/ Hofman/ Oeter (Hg), Das 
Minderheitenrecht europiiischer Staaten, Teil 2, Berlin, Heidelberg, New York 1994, 452 
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Romavertretern werden in Siowenien reservierte PHirze in den Gesetz
gebungskorperschaften auf lokaler Ebene garantie rt23 Die sogenannten 
"Virilmandate" garantieren die Integration von Minderheiten in den staatlichen 
Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, wah rend die Errichtung von 
Selbstverwaltungsgemeinschaften dazu dienen sollte in eigenen Belangen selbst
andig und alleinverantwortlich auch staatliche Aufgaben zu erfOllen. Nicht 
zuletzt hat e ine garantierte Reprasentation folgende positive Nebeneffekte: Das 
Beispiel Siowenien zeigt, class in jenen Gemeinden in denen auch Roma in den 
Gemeindeorganen vertreten sind, Roma eher als Teil der Gesellschaft akzeptiert 
werden. Die Konfrontation mit Romavertretern im Rahmen dec politischen 
Prozesse auf Gemeindeebene fuhrt 2ur Sensibilisierung clef Mehrheits
bevolkerung in Romafragen und fOhrt auch zur politischen Emanzipation der 
Roma selbst. Derartige Regelungen \Vie kurz am Beispiel Sloweniens angedeutet, 
ermoglichen e ine friedliche und auf demokratischem Wege legitimierte 
Konfliktlosung. 

4.3. POLITISCHE PARTEIEN 

Urn positive Veranderungen zu erreicheo, mussen c1aher auch Raffia selbst 
verstarkt an einer Integration Interesse zeigen und mitarbeiten. Zum Teil 
geschieht dies bereits durch die GrUndung von eigenen Minderheitenparteien 
zum anderen Teil erfolgt der Versuch durch Integration in bestehende politische 
Parteien am politischen Leben zu partizipieren. Die zunehmenden BemUhungen 
in der Politik zu partizipieren, haben bisher aber nur wenige positive Ergebnisse 
gebracht. Einerseits ist die Integration in bestehende Parteien schwierig, da Roma 
haufig eher auf hinteren, nicht wahlbaren Listenpblzen gereiht werden, zum 
anderen haben Parteien haufig noch immer Anti-Romaressentiments und ftircht
en, durch die Aufnahme von Roma auf sichtbaren Platzen in den Wahllisten, 
Wahlerstimmen zu verlieren. 

FUr Romaparteien steHt sich vor aHem das Problem, dass ein Parteiprogramm 
aile Ideologien und Strbmungen zusammenfassen sollte und so die Interessen 
und Forderungen der Romaminclerheit als Ganzes reprasentieren soHte. Ein 
solcherart gestaltetes Parteiprogramm ist aber angesichts der Vielfalt der 
Romabevolkerung beinahe undenkbar. 

Angesichts der grofSen Bevolkerungszahl der Roma ist ihre Partizipation am 
politischen Willensbildungsprozess schon allS demokratiepolischen GrUnden 

* * * 
23 Siehe Polzer-Srienz, "Protection of Roma in SIO\'enia - a Legal Analysis with Comparative References to the 
Situation of Rom:. in Austria, in: In formation and Documentation Centre on the Council of Europe!lnstitUle 
for Ethnic Studies / Austrian Institute of Eat .. and Southeast Europe:m Studies (O>-Publisher), "Sloven ia and 
European Standards for the Protection of National Minorities", Ljubljana 2002, 67-77 
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notwendig. Die Teilnahme von Rama an Initiativen, welche die Lage der Roma 
betreffen, ist unabdingbar. Niemand kann in Romabelangen ein kompetenterer 
Ansprech partner sein als Roma selbst. Zudem ist das Recht auf Selbstbestimmung 
ein wesentliches Recht, das nicht nur fUr die staatskonstituierenden Vblker, son
dem auch fur andere in einem Staat lebenden ethnischen Gruppen gelten muss. 

4.4. DIE ROl.l.E DER NGO's 

Eine Mobilisierung in Roma-Belangen ist aber auch auBerhalb des Rahmens 
der Regierung und Gesetzgebung notwendig. Protestbewegungen, das Eintreten 
fUr die Rechte der Roma durch NGO's, die Bereitstellung von Rechtsbeistand, das 
Ergreifen auBerparlamentarischer MaBnahmen urn Politiker, Parteien, sonstige 
6ffentliche Entscheidungstrager und Medien zu informieren sind nur einige 
Moglichkeiten um eine Sensibilisierung der allgemeinen Offentlichkeit in 
Romafragen zu erreichen. Roma haben traditionell wenig Erfahrung mit 
Offentlichkeitsarbeit. Um rasche Ergebnisse zu erzielen, ist es daher unabding
bar, dass nicht nur im Erziehungs- und Bildungsbereich fur Kinder und 
Jugendliche besondere F6rderpragramme ipitiiert werden, sondern auch im 
Bereich der Erwachsenenbildung. 

Politischen Einfluss k6nnen Roma insbesondere uber NGO's ausuben. NGO's 
spielen eine zunehmend wichtige Rolle fUr die Formierung von politischen 
Strategien und insbesondere auch fur die Dberwachung der staatlichen 
Regierungspolitik. Tatsachlich bestehen sowohl auf internationaler als auch auf 
nationalstaatlicher Ebene zahlreiche NGO's, die im Menschenrechts- und 
Minderheitenbereich und insbesondere in Romafragen tatig sind. 

Das wachsende Interesse von internationalen NGO's wie zum Beispiel 
Human Rights Watch, Soros Foundation, European Roma Rights Center und das 
Project on Ehnic Relations (PER), half den verschiedenen Romavertretern, ihre 
Interessen und Forderungen im Jargon der Menschenrechte zu formulieren. 
Internationale NGO's und private Fonds haben in den vergangenenJahren auch 
beachtliche finanzielle und technische Ressourcen fur Roma in den neuen 
Demokratien Mittel-, Ost- und Sudosteuropas zur Verfugung gestellt. Nichts
destotrotz kann jedoch die wachsende Aufmerksamkeit von NGO's und interna
tionalen Organisationen nieht die Integration von Roma in den staatliehen 
Willensbildungs- und Entscheidungsprozess ersetzen. Die Integration ist von 
essentieller Bedeutung fUr eine Verbesserung der Lage. NGO's und interna
tionale Organisationen, wie z.B. die OSZE k6nnen zwar den ProzeB der 
Einbindung unterstutzen, die Romabevolkerung muss jedoch durch eigene 
Romavertreter unmittelbar am politischen ProzeB beteiligt sein, denn nur so k6n
nen originare Romainteressen auch berucksichtigt und verwirklicht werden. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

UNO, EU, Europarat, OSZE und zahlreiche Staaten in SOdosteuropa haben 
vieWiltige Initiativen zur Verbesserung der Lage der Roma gesetzl. Einzelne 
Aktivitaten k6nnen jedoch nicht systematische, langfristige Konzepte ersetzen. 
Diverse rechtliche und politische MaBnahmen wurden mittlerweile in den meis
ten sOdosteuropaischen Staaten getroffen, leider fehlt aber bis dato der Wille zur 
Umsetzung dieser Regelungen. Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem 
Zusammenhang die Mitwirkung von Roma. Partizipation darf daher nicht eine 
leere Phrase bleiben, sondern muss tatsachlich die Integration, Mitwirkung und 
Selbstbestimmung garantieren. Integration fordert daher vor aHem den 
demokratischen Machthaber, denn dieser hat die Macht und die Pflicht gegen 
negative VOfurreile, Diskriminierungen, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
vorzugehen. Der Staat hat die faktische Macht Menschen- und Minder
heitenrechte umfassend zu verwirklichen! 




