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Einleitung: Praktiken von "Internationaler 

Solidaritat" und "Internationaler Entwicklung" 


"Arbeiterbewegungen und soziaJe 
ist der Ubertitel des Konferenzzvklus 201 0-2012 der International 

altgemem anerkannten oder auch klaren Definitionen 
entziehen.l Unter Praktiken von "Solidaritat" kann man von ~mdererZlel1Ung 
und Altenpflege zwischen den Generationen, den Prinzipien wohlfahrtsstaat
lieher im bis zu den lnternationalen 

"fJCUU,:>viJlvH Biirgerkriegs und versehiedenen Formen des Ressourcen
transfers cine Bandbreite sozialen Handelns fassen, das schwer in einen inhalt
liehen Rahmen zu bringen der es simlVoll erscheinen lieBe, sie in einem Band 
zu versarnmeln. 

einer engeren Konzeption nennt sie in seinem Beitrag "gruppen
ist Solidaritat ein nicht okonomischem Kalkiil unterliegender, 

nieht von einer ovlUllvll\;, 

nieht in Altruismus auf, also einer Untersttitzungsleistung, sondem 
ist ein Beitrag zum Erreichen eines gemeinsamen Zids. Sie Bezie
hungen auf In diesem Sinn bindet eine 
ihren Emofanger sozial. 

Kurt Bayertz (Hg.), Solidaritat. Begriffund Problem, Frankfurt/M. 1998; Reinhart K6sslerlHen
!ling Melber, Globale SolidariUit? Eine Streitschrift, Frankfurt/M. 2002; Rainer Zall, Was bt So

heute? FrankfurtiM. 2000; Jens Beckert a1. eRg.), Transnationale Chancen 
llnd Grcnzen, Frankfurt/M.-New York 2004. 

2 	 Siegfried Schieder, Zur Theorie Solidaritat und internationalen in: Sebastian 
Harnisch/Hannes Maull/Siegfried Schieder (Rg.), Solidaritat und internationale Gemein~chafts
bildung, Frankfurt/M.-New York 2009, 21. 
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Antonio ~lufioz Sanchez 

Die Friedrich-Ebert-Stiftullg und die spanischen 
Sozialisten im Ubergang zur Demokratie 

(1975-1977) 

Unter den vcrschiedenen Krisenherden, die Siideuropa im Jahre 1974 aufzubieten 
hatte, verursachte die Nelkenrevolution in Portugal besondere Unruhe in der so
zialliberalen Rcgierung der Bundesrepublik Deutschland. Die eventuelle Errich
tung einer Volksdemokratie in diesem NATO-Staat den europaischcn 
Status quo und drohtc, das Gelingen der Ostpolitik zunichte zu machen. Die als 
Fatalismus Passivihit der amerikanischen 
dem sich radikalisierenden 
US-A uBenmini ster 

LlllH5HVll in die Moskauer Sphare ent
Wles GegenmaJ5nal1me vom Westen ais sinnlos zuriick und 

pla<-11ene sogar in del' VU\':c1llIlvU1'I..v! fUr seinen Ausschluss aus der Atiantischen 
Allianz.2 Dieses Szenario beschloss der Kanzler Helmut Schmidt sich 

eUlror)aJ~;cblen Strategic zu setzen, deren Ziel die wirtschaftliche 
und politische PortugaIs und somit seine flir den Westen 
war. Kernstiick dieser war eine massive Unterstutzung del' gemaB der Bonner 
Sprache - "demokratischen Parteien". Da die Sozialisten von Mario Soares die 
besten Chancen hatten, die Macht der Kommunisten zu vvurden ihnen 
besondere Aufmerksamkeit und Hilfe zu TeiJ.3 

Je mehr sich die Revolution in desto mehr wuchs in 
der Bundesrepublik die urn die Lage im iberischen Nachbarland. Dort 

tiber die Zukunft nach dem Tode des schonherrschte totale 

Antonio Munoz Sanchez, reponse europeenne ala revolution portugaise, in: Antonio 
Varsori/Guia Migani (cds.), the International Arena during the 19705. Entering a 
Oi fferent WorleL Brussel 20 I 

2 Mario Del Pero, A European Solution for an European Crisis. The International implications of 
Portugal's Revolution, in: Journal of European Integration History 15 (2009),15-34. 

3 Ana Maria Fonseca, The Federal Republic of Germany and the Portuguese Transition to Demo
cracy, in: Journal ofEuropean Integration History 15 (2009), 35-56. 
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Antonio Munoz S{mchez 

schwerkranken Diktators Francisco Franco. Der friedliche Zusammenbruch des 
Regimes hatte die Oppositionskrafte in Spanien aus 

Domroschenschlaf geweckt und nun tdiumten diese, die Diktatur durch politIschen 
Druck zu sturzen. Diese ubermlltige Stimmung \vusste die eurokommunistische 
Partido Comunista de von Santiago Carrillo auszunutzen. 1m 
SOlmner 1974 fliIllie cr in Paris die Grundung der sogenannten Junta Denwcratica 
herbei, der ein groBer Teil der antifranquistischen Opposition beitrat.4 In den 

der del' Bundesrepublik handelte cs sich bei del' Junta Demo
cratica um ein reines Instrument der Kommunisten und stellte somit ein enormes 
Hindernis flir die friedliche Demokratisierung des Landes dar. Diese angestrebte 
)emokratisierung wiirdc nul' mittels cines Verhandlungsprozesses zwischen 

Regime und Opposition erfolgreich sein konnen. Zur Vermeidung eines Chaos
szenariums in Spanien beschloss die Bundesregierung, vorsorglich die nicht
kommunistischen Parteien zu unterstlitzen. Wie in Portugal sah sie auch beim 
iberischen Nachbarn den Schli.issel fUr einen friedlichen Ubergang bei der 
Bigten Linken. 

lu Beginn der 1970er JalIre war der spani sche Sozialisl11us am 
seiner Geschichte angelangt. Die Panido Socialista Obrero EspaFiol (PSOE), 
eine del' aitesten Parteien Europas und Mitbegriinderin del' Sozialistischen Inter

hatte sich langst in einen Club von Exilanten verwandelt, ohne jeglichen 
Einfluss in Spanien. Dieser Situation bewusst, hatte die deutsche Sozialdemo
kratie bereits Mitte der 1960er Jahren als erste in der Sozialistischen Internatio
nale beschlossen, ihre Solidaritat auf die Aktivisten der Anti-Franco-Bewegung 
im Inneren des Landes zu fokussieren. Diese Erfahrung war aber nicht besonders 
erfolgreich. Die neuen sozialistischen Gruppen, welche im Inneren wuchsen, 
waren extrem zersplittert und schwach. Nur die Madrider Gruppe urn den hoch 
anerkannten Professor Dr. Enrique Tierno weckte in den Deutschen 
Hoffnungen und wurde daher durch die Friedrich-Ebert-Stiftung unterstiitzt. 
Die Gruppe bekam Finanzierung, Stipendien flir Studenten in Deutschland und 
Bildungsseminare, so dass sie sich bis zu einer Partei mit dem Namen Partido 
Socialista del Interior (PSI) entwickelte. Weit cntfernt von einer von der SPD 
und anderen sozialistischen europaischen Parteien gewunschten 
und Verstandigung beanspruchten PSOE und PSI die Flihrung des :,palll~l.;llCl1 
Sozialismus und bekamDften sich ohne legliche Riicksicht auf Verluste. Die 

Emanuele Treglia, Fuera de las catacumbas. La politica del PCE y movimiento obrero, Madrid 
2012. 

S 	 Antonio Munoz Sanchez, European Answer to the Spanish Question. The SPD and the End of 
the Franco Dictatorship, in: Journal of European Integration History 15 (2009),77-93. 
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exzentrische Personlichkeit von Tierno fllhrte seine PSI aber zu unbere
chenbaren Schwankungen. Ende 1974 schloss sie sich del' Juma Democratica an. 
Daraufhin stel1tc die ihre Untersti.itzung sofort ein, und 
die deutschen Sozialdemokraten vcrloren damit auch ihren Partner in Spanien. 
In der Zwischenzeit war es den Aktivisten del' PSOE im Inland gelungen, die alte 
Kriegsgeneration im Exit aus dem Parteivorstand zu vcrdrangen. 1m Oktober 
1974 wahlte der Parteikongress einen j ungen Rechtsanwalt aus Sevilla, 
Gonzalez, zum neuen GeneralsekreUir. Von nun an rnachte sich die Partei mit 
neuer Kraft daran, ihr eigentlich schon langst verloren gegangenes wie

derzuerlangen.6 

In der Hoffnung, nun mit der PSOE eincn neuen Partner in ~pal1len zu 
Iud SPD-Vorsitzender Willy Brandt im April 1975 Felipe Gonzalez nach Bonn 

Andalusler uberraschte die mit seiner scharfen Beob
in Spanien SOWle mit seiner konstruktiven und gemaBigten 

Cl1l::>tIVllUU . Das so Gonzalez, sei solide und wiirde es auch liber Fran
b 

cos Tod hinaus bleiben. Der Versuch, die Diktatur mit Druck von der StraBe zu 
sturzen, so wie es den Kommunisten vorschwebe, kame einem Selbstmord 
gleich. Daher kam die PSOE erst gar nicht auf den Gedanken, der von Santiago 
Carrillos Partei gesteuerten Junta Democratica beizutretel1. Die Demokratie, so 
Gonzalez weiter, habe in Spanien nur eine Chance, wenn der von Franco desig
nierte Nachfolger Prinz Juan Carlos die Armee und Ultras unter Kontrolle halten 
und sein Refonnprojekt durchsetzen konne. Vorrangiges liel der PSOE wahrend 
def Ubergangsperiode die Vormachtstellung innerhalb des linken Parteien
spektrums wiederzuerIangen, welcher sich die peE wiihrend der Diktatur 
bemachtigt hatte. Oenn "der entscheidende politische Kampf nach Francos Tod 
wird zwischen den Kommunisten und Sozialisten stattfinden", so Gonzalez zu 
Brandt. lur Erlangung ihres liels wurden die spanischen Sozialisten aUe nur 
erdenkliche Solidaritat der europaischen Genossen brauchen. Die 
logistischen und menschlichen Bedlirfnisse der PSOE waren riesig. So verfUgte 
die Partei zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel gerade mal iiber zwei Funktionare 
in ganz Spanien, wahrend die PCE mehr als hundert hatte. Felipe Gonzalez 
wiinschte, auch von den andercn europaischen Parteichefs wie von Willy Brandt 
empfangen zu werden, urn auf diese Weise in Spanien mehr zu erlangen. 
Daruber hinaus bat er die Friedrich-Ebert-Stiftung um Hilfe fUr die Ausbildung 
der Parteikader der PSOE und der Schwestergewerkschaft UGT.

7 

6 	 Patrik von zur Mlihlen, Die intematlonaleAroen der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2007,209 ff. 
7 	 Berichte von Hans-Eberhard-Dingels (Abteilung Internationale Beziehungen der SPD) und Elke 

Sabiel Abtei!ung der Friedrich-Ebert-Stiftung) liber die Gespriiche von Felipe 
Gonzalez in Bonn, 22.4 und 23.4.1975, Archiv cler sozialen Demokratie (AdsD)' Bonn, SPD 

Parteivorstand 11843. 11491. 

4 
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Die 
f-l V1H1 ;)\AICU Ziele der PSOE mit dem 

der SPD, auf den kommenden Ubergang in Spanicn moderaten Einfluss zu iiben, 
fLihrte zusammen mit dem Vertrauen, das Felipe Gonza.lez in Willy Brandt 

hatte, dazu, die Unterstiitzung der PSOE zu cinem zentralen '-'''''LU'''-'J.il 

enpolitik der sozialliberalen Regierung werden ZLl lassen. 8 In den 
folgenden Tagen IieJ3 die SPD der PSOE eine Beihilfe in Hc)he von 50.000 DM 
zukommen. Ebenso ging die deutschc Schwesterpartei die Verpflichtung 
aIle fUr das Nachfolgejahr vorgesehenen Ausgaben zu finanzieren. 

die Bonner Regierung das franquistisehe Establishment zum ersten 11al an, 
den Dialog mit der PSOE zu suehen. Dieser erfolgte dureh Kanzler Helmut 
Schmidt personlich wahrend seines Treffens mit Premierminister Carlos Arias 
anHisslich des KSZE-Gipfels in Helsinki.]() Start diesem Rat aber zu 
der Premierminister Felipe Gonza.lez seinen Reisepass und verhinderte so, dass 
dieser seine von der SPD organisierte Promotionstour durch Europa antreten 
konnte. 

1m November 1975, als Franco im Sterbebett \vandte die deutsche Rc
sieh an dCll Prinz Juan Carlos, damit Gonzalez durch dessen 

seinen Reisepass wiedererlange, um so dem Parteikongress der SPD in Mann
heim beizuwohnen. Der Botsehafter in 11adrid wies den zukiinftigen Konig dar
auf hin, dass die Erlaubnis zur Teilnahme des Parteichefs der PSOE ein deut
liches Signal an das skeptische Europa sein wiirde, mit dem Juan Carlos seinen 
vVillen und seine Befahigung unter Bevleis stellen mit der franquistischen 

'-'J.F,«UE,"'.H'-'" zu brechen und eine Ara der nationalen Versohnung einzuleiten. 
es dem Prinzen, seinen Willen dem Premier

nUlllster und Felipe Gonzalez konnte in Mannheim die publizis

tische Biihne betreten, die ihm die SPD bot, um vor del' europaischcn Offentlich

keit prasentiert zu werden. Gonzalez nutztc diesen Besuch in Mamilieim auch 


die Zusanunenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stijtung zu konkretisieren. 


8 Bernd Rother, Willy Brandt und die Demokratie in Europa: das Beispiel Spaniens, in: Andreas 
Wilkens Wir sind auf dem richtigen Weg, Willy Brandt und die europaische Einigung, 
Bonn2010. 

Eduardo Lopez Albizu (PSOE an Hans-Eberhard Dinge1s, 30.5.1 AdsD,SPD Parteivorstand 11491. 

10 	 Bericht yom Bundeskanzleramt tiber das Gespriich Helmut Schmidt-Carlos Arias am 30. Juli 
1975 in Helsinki, 4.8.1975, AdsD, SPD Parteivorstand ] 0901. 

Botschafter Georg von Lilienfeld an das Auswiirtige Amt uber sein Gespriich mit Juan 
14.] 1.1975, Politisches Archiv Amt (PAAA), Berlin, Zwischenarchiv 110257. 

12 	 Madrid 2004, 195-200. 
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Es wurde vereinbart, den designierten Vertreter der Stiftung in Spanien, Dicter 
Konieeki, sofort in das Land zu entsellden, um dort vorab einen Arbeitsolan zu 

Die Aullenstelle der Friedrich-Ebert-Stiftung in Spanien 

Die PSOE und UGT, we1che Dieter Konieeki Ende 1975 kenncn 
noch der Schattenjener Organisationcn, welche bis zum Beginn des Btirgerkneges 
die spanische Linke dominiert hatten. Die Partei harte wenige Tausend Mitglieder 
und war nur in der Halfte der Provinzen Spaniens vertreten. Die Infrastruktur der 
Zentrale in Madrid bestand aus der winzigen Kanzlei des Rechtsanwaltes 
Gonzalez und einer angemieteten Wohnung, in der man sich traf, urn Publikatio
nen und Propaganda zu entwerfen. Die Gewerksehaft ihrerseits tiber 
eine vor kurzem angemietete - noeh unmoblierte - Dank der Solidaritat der 
europaischen Sozialisten war es der PSOE und der UGT in den letzten Monaten 
gelungen ihre Funktionare auf zehn Personen zu erweitern. Die war auch in 
anderen Teilen Spaniens, die Koniecki besuchte, nieht besser. fm Baskenland 
und in Asturien, den Regionen, wo die PSOE mit einem Minimum 
an Pdisenz unter der Arbeiterklasse wahrend der Diktatur aufwarten konnte, 
verfligte die Partei tiber keine Lokale. In Sevilla hingegen war die Situation zu 
diesern Zeitpunkt schon vie] gtinstiger ais im Norden, denn hier hatte die Gruppe 
um Felipe Gonzfdez, welche nun die Parteispitze dominierte, jahrelang 
Arbeit geleistet. Die Sozialisten waren in der Nachbarschaftsbewegung SOWle m 
den Kooperativen flir die Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln sehr 
aktiv. In anderen Stadten Andalusiens versuehte die Partei das Erfolgsmodell 
Sevillas zu imitieren, jedoch bis zudiesem Augenblick ohne Erfolg. In Katalo

pektrum von der eurokomrnunistisehcn Partit Socialista 
de Catalunya (PSUC) fast monopolisiert. Die 120 Parteirnitglieder der 

PSOE konnten sich in der selbstbewussten katalanischen Gesellschaft kaum 
Gehor verschaffen, da diese sie als einen "spanischen" Fremdkorper \x,rahrnahm. 
In Valencia wurde die Partei von jungen Pragmatikern die dabei waren, 
sich der Mittelschicht zu offnen. Hier wie in Andalusien harte es allen Ansehein, 

den Schritt zur Massenpartei zu vollziehen. In 
einer Provinzhauptstadt unweit von Madrid, zahlte das frisch gegriindete 

Lokalkomitee der PSOE gerade eben 38 Mitglieder, deren Tatigkeit sich darauf 
beschrankte, Vortrage in der Wohnung des einen oder anderen Mitgliedes zu 
on~anlSlleren, Propagandamaterial zu verteilen und Artikel in der Lokalpresse zu 

Die Laee in Toledo war beispielhaft flir viele andere Provinzhaupt

http:LU'''-'J.il
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sUidte des Landes, in denen die PSOE naeh Jahren Abwesenheit mit 
groBer Mi.ihe versuehte, wieder FuB zu fassen. Trotz der auJ3ergew6hnli.ch 
ren Lage der PSOE war Dicter Koniceki naeh Abschluss seines eimnOlll'ltio-pn 
Besuches in Spanien davon liberzeugt, dass diese "die 
stehende politische Oppositionsgruppe in Spanien ist, die cine potentielle Mas
senpartei ist", da sie uber eine minimale Struktur verfUge und unter den Industrie
arbeitern verwurzelt sei. Die anderen sozialistisehen Gruppen, inklusive der Partei 
von Emique Tierno, seien im Grunde niehts anderes als Cliquen mit einem Fuhrer, 
die nieht liber die fUr die Organisation eines Wahlkampfes notwendigen Mecha
nismen der Mobilisierung verfUgten und naeh den ersten Wahlen versehwinden 
wiirden. 

Nach einer detaillierten Analyse der Lage der PSOE entwarfDieter Konieeki 
in seinem Berieht einen Aktionsplan fUr die Arbeit der Stiftung i~ Spanien. Hier

wurde der VersHirkung der sehwaehen Infrastruktur von PSOE und UGT 
h6ehste PrioriHit Das beinhaltete fUr ihn insbesondere, dass 
praktische HilfsmaBnahme, einsehlieBlieh geseHsehaftspolitischcr f..,,,·rt,,'rlln 

maBnahmen durch Seminare und Sehulungskursc (. , auf die Starkung dieser 
Organisationsstruktur geriehtet [werden muss] und zwar in der Anfangsphase 
fast aussehlieBlieh." Man mtisste die Er6ffnung von Partei- und Gewerksehaftsbli
ros in allen 52 Provmzen finanzieren und injeder eine Person aufVollzeit fUr die 
Organisation und Propaganda def Partei- und Gewerkschaftsarbeit 
denn "ohne eine so1che Minimalzahl von bezahlten Mitarbeitem ist die Schaffung 
einer geeigneten Wahlplattform kaum durchfUhrbar". Die Ausbildungs- und 

tbildungskurse der Provinzdelegierten und Verantwortliehen fUr Organisation 
und Propaganda in der Madrider Zentrale mussten die Themen Organisations 

.uaUUUdLJUllE', von Abzugs
und Setzmasehinen und Minimalapparaturen in Wahlkampfbliros, 
sowie 1\1edien wie Radio und Fernsehen angehen. Als weitere unmittelbare MaB
nabme wurde yom designierten De1egierten der Friedrich-Ebert-StUtung die 
Verlegung von 50.000 Exemplaren einer Parteifibel im Taschenformat geplant, 
we1che die wiehtigsten Daten zu Gesehicbte, Struktur, Programm und Position 
im europaischen Sozialismus enthielt und an die neuen Parteimitglieder gerichtet 
war. 14 

13 	 Bericht von Dieter Konieeki tiber seine Sondierungsreise nach Spanien, 13.12.1975, AdsD, 
Nachlass Bruno Friedrich 336. 

14 	 Idem. 
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diesem Reise- und Lagebericht von Dieter Konieeki Ende Dezember 1975 
beschloss die Friedrich-Ebert-Stiftung, ein Bliro in Spanien zu er6ffnen, und 
begann mit der Antragstetlung fUr die BewilliQunQ der co.".-.,,; ""1"",,, D o,....;"' •. ,,~, 

Zu diesenl Zweeke reisten die bochsten 
Grunwald und Alfred Nau, extra naeh Madrid, urn sieh dort mit dem neu ernann
ten Innenminister und denkenden Kopf der ersten des dem 
Juristen Manuel Fraga, zu treffen. Kurze Zeit spater relste Fraga in die Bundes
republik und erwiderte so den Besueh des Stiftungsvorstandes. Der Minister be
wertete die Unterstlitzung der spanisehen Sozialisten dureh Willy Brandt und die 
deutsche Sozialdemokratie auBerst positiv. Die Konsolidierung einer moderaten 
sozialistisehen Bewegung, welehe der maehtigen peE die Vormaeht entreif3en 
k6nnte, sei vordringlich fUr den Erfolg des Ubergangs und die Stabilitat del' 
zuktinftigen Demokratie in Spanien. Sein Land, so lieE der Minister in Bonn 
weiterhin verlautbaren, brauche "eine Gewerkschaftsbewegung ala DGB, und cine 
sozialistlsehe Partei ala SPD". Sowohl die Friedrich-Ebert-Stiftung ais aueh 
die anderen deutschen Parteistiftungen, welehe sieh zu diesem Zeitpunkt in Spa
nien niedcrlassen wollten, erhielten von Innenminister die Zusage, dass 
ihre Aktivitaten respektiert wlirden, obwohl die uoeh gliltige franquistisehe 
Reehtslage dies eigentlieh verbot. 16 Die Stiftungen konnteu ihre Prasenz in 
nien erst im Laufe des Jahres 1977 zusammen mit den spanisehen Parteien und 

iewerksehaften legalisieren. 

Finanzielle Unterstiitzung und Ausbildung del' Parteikader 

1m Februar 1976 begann Dieter Konieeki mit als der 
Friedrich-Ebert-Stiftung in Spanien. Von der in seinem Bericht vorgeschlagenen 
Marsehroute hatte die Leitung der Stiftung die finanzielle Unterstiitzung der 
UGT entfernt, da es sieh hierbei ihres Eraehtens urn eine Aufgabe der europa
isehen Gewerkschaftsbewegung handelte. Konieeki reiste mit Parteiehefs der 
PSOE dureh Spanien, und zusammen mieteten sie 27 R~iumliehkeiten fUr die zu 
dem Zeitpunkt existierenden Provinzkomitees an. Jedes dieser Komitees wlirde ab 
dem 1. APlil auf Kosten der Friedrich-Ebert-Stiftung tiber eine verantwortliehe 

15 Aktennotiz von Elke Sabiel tiber Besuch von Manuel Fraga im Hause der Friedrich-Ebert-

Stiftung am 5, Marz 1976, 10.3.1976, Handakten Elke Sabicl. 
16 Deutsche Botschaft Madrid an Auswartige Amt, 26.3.1976, PAAA, Zwisehenarchiv 

110262. 

http:verbot.16
http:auJ3ergew6hnli.ch
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Person flir Organisation llnd Propaganda und eine halbtags angestellte Schreib
kraft verfiigen. In den nun folgenden vVochen machte sich die ParteifUhrung 
frenetisch an die Aufgabe der Neugrlindung der Partei. Auch wenn das neue Pro
vinzkomitee nur uber eine Handvoll Parteimitglieder verfUgte, so hatte es doch 
sofort ein Parteibliro und eine verantwortliche Person fUr Organisation mitsamt 
Schreibkraft an seiner Seite. Auf diese Art und Weise gelang der PSOE eine 
schwinde1erregende territoriale Expansion, ohne eigentlich nennenswert an 
Mitgliedern zu wachsen. Auf dem Parteikongress im Dezember 1976 hatte die 
PSOE schon Komitees in allen 52 Provinzen Spaniens, zahlte aber nicht mehr 
als 8.000 Mitglieder. ls Dies entsprach einem Durchschnitt von 150 Personen pro 
Provinz. In den meisten Provinzen aber bestand die PSOE aus nichts weiter als der 
frisch konstituierten Parteilcitung und ciner Gruppe von 
und Freunden. 

Zusatzlich zur vorrangigen Aufgabe der geographischen Expansion der 
Pattei arbeitete Dieter Koniecki schon sehr fruh an der Starkung der Mannschaft 
in der Parteileitung, welche mit der Organisation der Propaganda und des Wahl

fiir die Wahlen betraut \verden wurde. Denn Wahlen wurde des 
tiber kurz oder ausschreiben mtissen. Sie wiirden entscheidend 

fUr die Zukunft des demokratischen Prozesses sein, und die PSOE musstc sich 
dal'auf konzentrieren, ein gutes Wahlergebnis einzufahren. Die Partei nutzte die 
wachsende Toleranz der Regierung der nicht-kommunistischen Op
nosition und grundete im Marz 1976 die GmbH Instituto de Tecnicas Electorales 

fUr Wahltechniken), dessen gesamte Ausstattung und Personal von der 
getragen wurden. Wenige spater nahmen die Ver

antwortlichen des wahltechnisehen Instituts in Deutschland an einem Seminar 
iiber Wahlkampftechniken und Propaganda teil. Die Organisation des l<..ongresses 
der UGT Ende April 1976 wurde zu ihrer Feuertaufe. Au13erdem unterstiitzte der 
Delegierte der Friedrich-Ebert-Stiftung die Schaffung von Propagandaburos in
nerhalb jedes Provinzkomitees. Ihre Funktion war es, die PSOE propagandistisch 
vom Augenblick der Legalisierung bis zum Wahltag bis in den letzten Winkel 
des Landes zu lancieren. '9 

17 	 Bericht von Dieter Konieeki liber seine Tatigkeit in Spanien, 20.3.1976, AdsD, Nachlass Bruno 
Friedrich 1540. 

18 	 Richard Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Espanol, Madrid 1989,334. 
19 	 Bericht von Dieter Konieeki liber seine Tatigkeit in Spanien, 20.3.1976, AdsD, Naehlass Bruno 

Friedrich J 540. 
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nterstiitzung der Genossen war der sensibelste 
f-, )ffff.,/f"~ und der anderen deutschen politischen 

stiftungen in Spanien.20 Sie wurde aus Griindcn der Vel1raulichkeit ausschlieB
heh mit Felipe Gonzalez und seiner rechten Hand, Alfonso Guerra, clem Organi
sationssekretar, verhandelt. Die restlichen Mitglieder der Parteiexekutive der 
PSOE, berichtete Koniecki an die Lcitung der Stiftung in Bonn, "wissen zwar 
von unserem grundsatzlichem ,solidarischen Beitrag', nicht aber uber dessen 

Hohe und Form."21 
Nebcn der finanziellen Beihilfe zur geographischcn Dli.jJdll~lUll 

solidierung der Parteizentrale nahm del' der Friedri('h-h~h(y1 
im Fruhjahr 1976 eine weitere Aufgabe von 
PSOE in Angliff: das Abhalten von Seminaren und Kursen fUr die 
Parteikader. Die meisten dieser Kurse dienten der Schulung der 

sekretare der Provinzkomitees und wurden hinter versehlossenen Turen 

halten. Ganz andere Konturen aber nahm das wichtigste Seminar an, das die 


in wahrencl 1976 abhielt: die Sommerschule der PSOE in El 
In diesem Fall war nicht so sehr der Inhalt als die Verpackung das Ent

Seit 1936 hattc die Partei in Spanien keine Sommerschule mehr 
hgefUhrt und wurde deshalb auf groBes offentliches Interesse stoBen. Genau 

aus diesem Grunde aber musste die Beteiligung der Stiftung vollkommen vel'
deckt sein. Ein dreitagiges Vorseminar, in dem Techniken der Gruppendynamik 
vermittelt wurden, diente als Vorl auf fUr eine perfekt inszenierte Veranstaltung. 
Die Medien prasentierten das Event als Beweis dafUr, dass die historische PSOE 
wahrend des Jahre andauernden franquistischen Winters nicht nur ihre 
ideologischen Essenzen zu wahren gc\.'vusst hatte, sondern auch die Hihigkeit zur 

und -organisation, was fUr den komplexen Prozess des \Viederauf
baus del' Demokratie in Spanien besonders wichtig war. In Wirklichkeit handelte 

es sich hierbei urn cine 100%ige Veranstaltung der 
denn sie harte die Finanzierung, die Logistik und die Inhalte beigesteuert. Dass 
Presse, Radio und Fernsehen und auch fast alle Teilnehmer dies nicht wussten, 
\\'Urde sowohl von Dieter Koniecki als auch von del' Parteispitze der PSOE 
beglu13t. Letztere bat K9niecki, die Sommerschule als Modell fUr eine zukiinftige 

"diskrete Zusammenarbeit" anzusehen. Dank der 

20 So auch in PortugaL Dazu Matthias Stenger, Transnationale Parteienzusammenarbeit. Die 
Beziehungen der deutschen und Christlichen Demokraten von der Nelkenrevo

lution bis zum Vertrag von Maastricht, Dusseldorf2011, 282 
21 Bericht von Dieter Koniecki tiber seine nitigkeit in Spanien, 20.3.1976, AdsD, Nachlass Bruno 

Friedrich 1540. 
22 Berieht von Dieter Koniecki tiber die Sommerschule der PSOE, 3.9.1976, AdsD, Nachlass 

Bruno Friedricb 1540. 

http:Spanien.20


149 

r 

148 	 Antonio Munoz Sanchez 

konnte die PSOE in diesem Jahr 1976 noch eine weitreichende Kaderausbildung 
initiieren, die vom Niveau her nur rmt den Fortbildungen der PCE vergleichbar 
war. 23 Letztendlich waren die Fortbildungsarbeit und die Unterstlitzung des 
sozialen Dialogs die groBten Beitr~ige del' Friedrich
der PSOE ais Massenpartei. Sie organisierte zwischen 1976 und 1981 liber 
2.000 Seminare, Symposien und Versammlungen, die meisten von ihnen flir die 
mittleren Kader der PSOE und UGT.24 

Politische Ziele der Hilfe der Friedrich-Ebert-St(ftullg an die PSOE 

seine Arbeit in Spanien mit zwei sich lIaupt
zieIen: ZUl11 einen, die PSOE auf ein gutes Resultat in den ersten demokratischen 
Wahlen hin vorzubereiten, und zum anderen, die Vormachtstellung der Gruppe 
um de Parteichef Feline Gonzalez innerhalb der Partei zu starken. Denn dieser 

nhaltung einer moderaten Linie innerhalb der der 
auBerdem keine "Einheitsfrontkonstruktion" mit den KOl11munisten elllgt~lle:n 
wlirde. Dieser doppelte Eilekt der Arbeit mit der PSOE soUte gemai3 Koniecki 
der entscheidende Beitrag der Friedrich-Ebert-St~rtung zu einem friedlichen 

Iht'rn·;.nrr Spanicns zur Demokratie sein. Felipe Gonzalez harte schon seit seinem 
ersten Treffen mit der SPD-Flihrung im Jahre 1975 die Starkung der PSOE und 
ihre klare Abgrenzung von der PCE deutlich ais Voraussetzung fUr eine erfoIg
reiche Demokratisierung Spaniens nach Francos Tod herausgestellt. Nur eine 
flexible und zum Dialog bercite Opposition kanne die notwendigen Reformen 
gemeinsam mit der Regierung der l\1.onarchie angehen. Eine vereinte Front der 
Opposition so wie von der Junta Democratica gefordert 
die Verstandigung zwischen und Opposition unmoglich machen und 
die soziale und politische derart anspannen, dass das Land unrettbar in eine 
Katastrophe wie die der 30er Jahre schlittern kanne. Die t{rzeajnC!f7-1'~Oe} 

war sehr beunruhigt dariiber, dass das Wachsen der Partei nicht mit einer 
Schwachung der moderaten Linie der ParteifUhrung Das wird in 
der Analyse Konieckis vom Kongress der sozialistischen Gewerkschaft UGT im 

1976 deutlich zum Ausdruck gebracht: 

23 	 Bericht von Dieter Koniecki tiber die PSOE vor ihrem XXVII Kongress, 4.12.1976, AdsD, DGB 
Archiv 24//371. 

24 Fundaci6n Friedrich Ebert, 20 Mios de la Fundaci6n Ebert en Espana, Madrid oA [1996], 22. 
25 I3ericht von Eugen Loderer (Vorsitzender der fG Metall) anlasslich seines Besuches in Lissabon 

und Madrid, Februar 1976, AdsD, DGB Archiv 2411370. 
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"Der UGT Kongress sehr deutlich, dass dle vruppe urn tellpe Gonza
lez ( ... ) keinen leichten Stand hat. ( ... ) Entscheidend fUr seine Wiederwahl 
und damit auch fUr die Beibehaltung eines gemiH3igten Linkskurses mit einer 
starkeren Abgrenzung zu der KP diirfte fUr ilm die maglichst rasche Schaffung 
eines Netzes von Provinzzentren sein, die von der Zentralc gesteuert 
werden und C... ) dadurch eine Schlllsselfunktion bei der Eruierung von Stim
mungen in den Provinzen einnehmen werden, aus denen das Gros der Dele
gierten stammt. [Vom] Ausgang des Kongresses, del' eng mit der Wiederwahl 
der Person verbunden ist, [wird] die politische Linie des spanischen 
demokratischen Sozialismus abhangen. 1st diese Wiederwahl sichergestel1t 
und eine ihm positiv eingespielte Infrastruktur der Partei konso

so kann die PSOE zur groBen eigenstandigen Partei des spanischen 
Sozialismus werden. Gewinnen die Ideologen die Oberhan~ so erhalten auch 
aIle Experimente, die sich mit Einheitsfrontkonstruktionen alier ,antifaschis 
tischen Demokraten' befassen, Aufwind und damit langfristig Volksfrontpro

in denen die PSOE kaum eine Chance hat, an der Seite einer zweifel10s 
erfahreneren Organisationsmaschinerie, wie die der KP Spaniens, zu beste
hen. Eine selbstsicher agierende eigenstandige sozialistische Partei hingegen 
wiirde sehr schnell zum groBen Integrationsmittelpunkt werden, dem sich 
auch sehr schnell die groBen sozialistischen Personlichkeiten anschlieBen 

die moment an noch abwarten oder noch eigene Wege gehen 

Tierno."26 

Ganz auf der Linie der Gedanken des Delegierten def t"rzemV lr,I1-I<,nf'rl-. 

nahm Felipe Gonzalez persanlich in den folgenden Monaten intensiv an der 
Neugriindung def Territorialstruktur der Partei teil. In Dutzenden von Stadten 
wiederholte sich immer wieder das gleiche Ritual. Eine Gruppe von progressiv 
denkenden Personen versarnmelte sich in einem Restaurant zum Abendessen mit 

Gonzalez. Nach einer mehrsrundigen Debatte schlug man ihnen vor, doch 
an Ort und Stelle einen Ortsverein der PSOE zu grunden. Dank der Initiative von 
Gonzalez konnte die PSOE bald auch in solchen Regionen wieder auftrumpfen, 
in denen vor 40 Jahren alles zum Erliegen gekommen war. Wie von Dieter 
Koniecki erhofft, nahm der Teil der neuen ParteifUhrung auf lokaler und 
Provinzebene - sie kamen in diese Funktionen durch den simnlen Erwerb des 

26 	 Bericht von Dieter Koniecki tiber die politische Lage in Spanien, 11.5.1976, AdsD, DGB Archiv 

2411368. 
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Palieibuchcs die Fiihrung Gonzalez als naturgegeben an und beachteten 
kaum den kritischen Sektor der Partei. Damit war die Wiederwahl des General
sekreHirs auf dem nachsten Partei-Kongress gesichert. 

1m Verlauf des UGTKongresses bemerkte Koniecki, welch wichtigen Beitrag 
die Gewerkschaft fur einen Sieg der Moderaten auf dem im selben Jabr geT)lante:n 
Parteikongress Ie1stcn konnte. 1m Gegensatz zur Partei, welche von 
durch die Lektiire marxistischer Autoren radikalisierten Studenten dominiert 
war, bestand die Gewerkschaft zum gro13ten Teil aus Arbeitern, die mit beiden 
Fii13en fest im Lebcn verankert waren. Je mehr Delegierte aus der Arbeiterschaft 

umso geringer wiirde der Einfluss der prokommunistischen lnt,elllrreJ1tSJ:a 
und desto die Unterstiitzung flir die Gruppe urn Gonzalez sein. Damit 
diese Art von gewerkschaftlicher Lobby aber ihr Gewicht wahrend des Partei
kongresses zur Geitung bringen konne, war wiederum die Starkung der bis dahin 
ziemlich schwachen Territorialstruktur der UGT unabdingbar. Daher sehIug Ko
niecki der Stiftungsleitung vor, die Entscheidung, den Wiederautbau der UGr 
nicht zu finanzieren, doch zu iiberdenken. Sein Vorsehlag wurde akzeptiert, und 
von .Tuni 1976 an trug die aucb zum rasanten Prozess 
der Neugriindung der UGT in ganz Spanien bei. 28 Diese Unterstiitzung 
besondere in Hinsicht auf die Ausbildung der Gewerkschaftskader 
denn im zur PSOE es der UGT an einer "dynamischen 
Fiihrungspersonlichkeit", welche die Unterweisungen Konieekis selbstandig in 
die FortbildungsHitigkeiten der Gewerkschaft iibertragen konnte. In der UGT 
iiberwogen die "handvv'erkliehen Autodidakten, fUr die padagogi sche Fragen 
oder jede methodische Systematik als lebensfremd und als Erfindung arbeits
scheuer Intellektueller" galt. Diese Situation der Unfahigkeit zur Planung der 
Fort- und Ausbildungen der eigenen Kader hielt lange Zeit an und mbrte zu einer 
Verlagerung des Einsatzes der in Spanien von der PSOE 
zurUGT. 

Der im Dezember des Jahres 1976 abgehaltene Kongress der PSOE konsoli
dierte die Vormachtstellung von Felipe Gonzalez und seiner Gruppe innerhalb 
der Partei und bedeutete eine Niederlage des linken Parteifliigels. Aber die 
Verankerung einer aui3erst zentralisierten Struktur rund urn den Generalsekretar 

27 Alfonso S. Palomares, Felipe Gonzalez. homhre el politico, Barcelpna 2005,153-154. 
28 Bericht von Dieter Koniecki tiber seine Tatigkeit in Spanien, 28.10.1976, AdsD, 1G Metall 

Archiv I 608. 
29 Bericht von Dieter Koniecki tiber das Projekt der Friedrich-Ebert-Stiftung in Spanien, 10.1. 

1977, AdsD, FES Hausakten 10749. 
30 Santos Ju[ia, Los socialistas en la politica espanola, Madrid 1997,469 ff. 
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war die Kehrseite der Medaille. Sogar einige fUhrende Stinunen aus dem mode
raten Parteifliige1 hatten diese Situation in der Offentlichkeit kritisiert und den 
harten Kern der ParteifUhrung als "unbewusste Stalinisten" bezeichnet. Der 
Mangel an interner Demokratie und die charismatische Flihrung rund urn 
Gonzalez kOllllten die Umwandlung der eigentlich doch noch sehr kleinen PSOE 
in eine solide Partei mit einer breiten Basis und eehten "Verankerung" in der Ge
sellschaft gefahrden. Dieter Konieeki mrchtete die Wiederholung der ita11e
ruschen Situation fUr Spanien. Dart namlich monopolisierte die K.PI die linken 
sozia1en Bewegungen. Um dieses Szenario zu verhindern, setzte der Delegierte 
der Friedrich-Ebert-St~fhmg seine Hoffnungen vor allen Dingen auf die Lander
mrsten der PSOE. Er hatte sie aIle sowohl in den von der Stiftung 
Seminaren als auch aufden jeweiligen Provinz- und Regionalkongressen kennen 
gelernt und war sieh sichel', dass sie sich nieht ohne Weiteres der erstickenden 

aus Madrid unterwerfen wiirden. In Konieckis Augen wiirden diese 
LanderfUrsten alsbald eine sehr positive Dynamik in die Partei einbringen. Mit 

ptimismus vertraute Konieeki darauf, dass es in der PSOE bald 
\viirde. 

AufzurWahl! 

Konig Juan Carlos erzwang noeh im Juli 1976 den Rlicktritt des 
Premierministers, Carlos und ernannte Adolfo Suarez zu seinem Nachfol
ger. Dieser gab der Demokratisierung den letztendlich entscheidenden 
Er 1egte dem franquistischen Parlament zum allgemeinen Erstaunen einen Ge
setzesentwurf vor, welcher die Legalisierung aller politischen Parteien und die 
Ausschreibung von Neuwahlen vo~sah. Uberraschenderweise stimmten die fran
quistischen Abgeordneten dem Gesetz zu, das 1m Grunde ihre eigene Abschaffung 
bedeutete. Nur Wochen spater stimmte ihm auch das spanische Yolk in einer von 
der Regierung durehgefU.brten Volksabstimmung zu. In dieser vom absoluten Er
foig des Premiers Adolfo Suarez dominierten Stimmung setzte nun die PSOE im 
Dezember 1976 ihren Kongress ais Werbeplattform fUr die inzwischen schon 

31 Francisco Bustelo, Gregorio Peces-Barba, Ciriaco de Vicente, Virgilio Zapatero, Partido 

Socialista Obrero Espanol, Barcelona 1976, 74. 
32 Mit dern Ausdruck "Felipistas" bezieht Dieter Koniecki sich auf die PSOE-MitgJieder. die 

Felipe Gonzalez kritiklos folgten. 
33 Bericht von Dicter Koniecki tiber die Lage der PSOE, o.A. [April 1977], AdsD, DGB Archiv 

24/1369. 
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aw;g(:schneb(~n{~n Neuvv'ahlen in Szene. In Madrid versammeIten sich P1H'r'\1"\"} 


ische Pers6niichkeiten wie Willy Olof Paime, Mitterrand, 

Pietro Nenni und viele andere, Sie trugen mit ihrer Anwcsenheit entseheidcnd 

dazu dem Partei-Kongress del' PSOE eine historische Dimension zu verlei

hen, Die Prasenz all dieser Botschafter des demokratischcn Europas verfehlte 

ihre Wirkung in einer Gesellschaft nicht, in der die Menschen aus tiefster Seele 

das Ende der del' sie die Diktatur Francos unterworfen hatte, herbei

sehnten, Auch die PSOE und vor allen Din2:en ihr 

in den Augen Konieckis zur Zunahme der europ~iischen Freunde 

wuchs, orofitierte yom Durst der nach neuen Horizonten: 


Untefstiitzung hat dazu gefUhrt, dass Gonzalez, vor einem Jahr 
ein praktisch Unbekannter in Spanien, zu einer politischen Figur internatio
nalen Ranges aufgestiegen ist und als relevanter des 
tischen La2:ers' in Spanien alU!esehen wird."3-1 

des Jahres 1977 finanzierte die eine soziolo-
Studie iiber die Vorlieben der Sie diente als Grundlage 

fUr die Erarbeitung des Parteiprogramms und der Wahlkampfstrategie. Die Par
tei entschied ein Bild der Modeme, MaBigung und europiiischen Orientierung 
zu bieten und Hinweis auf die Vergangenheit, insbesondere die 
blik und den Biirgerkrieg, zu verbannen. Die vorgeschriebenen Programm- und 
Organisationspunkte wlirden strikt und ausnahmslos eingehalten werden. Auf 
Wunsch der PSOE verlegte die SPD in Deutschland Zehntausende von LPs mit 

lamencomusik, die wahrend des Wahlkampfes verkauft werden sollten, Als die 
des mit den Schallplatten PSOE, salud! im 

Sliden Frankreichs in Empfang nahmen. vvaren sie entsetzt Auf der Rlickseite 
des Plattencovers hatten die Deutschen einen zu Text von 
Gonzalez abdrucken und zu aHem L1Jerfluss war auch noch die Fahne der 
"'fJU.1ll"''''1I\',U Republik Ais die Parteileitung in Madrid dariiber infonniert 

erlieB sie die Order an die Genossen in Slidfrankreich, die Platten zu ver
nichten. 

Weitaus waren die deutschen Sozialdemokraten mit ihrem Rat 
an die spanischcn Genossen in auf wichtige Schliisselaspekte der Wahl
kampfkampagne. 1m Marz 1977 veranstaltete die Friedrich-Ebert-Stiftul1f! ein 

34 Bericht von Dieter Koniecki liber PSOE vor XXVlI Kongress, 4.12.1976, AdsD, DGB 
Archiv 2411371. 
Jose Martinez Recuerdos fraternales. Espana desde el exilio, 2009,265. 
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Seminar in Deutschland fUr die Wahlkampforganisatoren der PSOE. Die Gast
legten den Genossen wiirmstens ans die Attraktivitat ihres 

"charismatischen Leaders" aufs Beste auszunutzcn und den Wahlkampf auf ihn 
zuzuschneiden. Die Spanier waren emp6rt iiber einen solchen denn 
n3ch fast Jahren Franco-Personenkult war es fUr die PSOE undenkbar, 
den Wahlern ihren Kandidaten als Hauptattraktivitat zu prasentieren. Fiir den 
letzten stand ein Besuch bei der Werbeagentur ARE von Harry vValter 
auf dem Programm. Von ARE waren die erfolgreichen Wahlkampfe von 
Brandt und Helmut Schnlidt entworfen worden. Im Angesicht des riesigen Me
c1ienaufgebotes iinderten die spanischen Gaste ihre Meinung und akzeptier 
den Wahlkampf auf die Person Felipe Gonzalez zu konzentrieren. 

Die Wahlkampfkampagne der PSOE bestand dann auch aus schlichten Ar
gumenten, vielen Luftballons, Musik und einfachen und eingangigen 
Es kamen weder Fiiuste noch irgendwelche Referenzen auf die 

darin vor. Alles drehte sich urn den Parteivorsitzenden und 
kandidaten. Mit einem modemen, von der Partei angemieteten Jet crschien der 

Felipe" an ein und demselben an allen vier Ecken des Landes, 
um dart an riesenhaften Wahlkampfveranstaltungen teilzunehmen, die ganze 
FuBballstadien oder Stierkampfarenen fUIlten. war ein Mann des Volkes, 

und attraktiv. Mit ihm konnten sich weite Schichten der 
identifizieren. Er hatte einen warrnen und aIle ansprechenden Sprachstil, fernab 

Aggressivitat. Seine 6ffentlichen Auftritte vermittelten gleichzeitig die 
Sicherheit eines erfahrenen Politikers mit profunden Kenntnissen und internatio
naler Gonzalez haufig von seinen "sozialistischen Freunden" 
in mit denen Spanien seinen so heiJ3 Eintritt in die Europai
sche Wirtschaftsgemeinschaft verhandeln werde. 

Am 15. Juni 1 erlebte Snanien die erst en demokratischen Wahlen der 
ltierende Parlament erarbeitete die Verfas

sungsvorlage, die dem spanischen Yolk zur Abstimmung im Dezember 1978 
wurde. Die frisch Partei des amtierenden Premierministers 

Adolfo Suarez Union de Centro Democratico (UeD) gewann diese ersten 
Wahlen mit erreichte aber nicht die absolute Mehrheit. Entscheidend 
dafUr war das Abschneiden der deren 29,4 die optimistischsten 
Erwartungen iibertrafen. IvIit diesem traumhaften erfUllte die PSOE 
locker ihre fUr die erste Phase des gesteckten Hauptziele: zum einen, 

36 Bericht von Dieter Schneider iiber das Studienseminar fur Wahl-Organisa1oren aus Spanien in 
der Bundesrepublik Deutschland, 24,3.1977, AdsD, FES Hausakten 10160. 
Santos Julia, Los socialistas en la politica espanola, 477 tI 
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die wichtigste Partei im linken Parteispektrum, und zum anderen, eine \virkliche 
Regierungsoption zu werden. Das Vertrauen der Kommunisten, ihre Vormacht
~,,,,,.'YL'h irn Antifranquismus in ein Meer an Wahlerstimmen verwandeln zu k{)n
nen, wurde schwer enWiuscht. Die Wahlen schufen auch Klarheit zugunstcn der 
PSOE in auf die verschiedenen sozialistischen Anwarter. Keine der ange
tretenen Parteien und Wahlgruppierungen erhielt genug Stimmen, um im Parla

zu sein. Bald setzte eine massive Mitgliederflucht von diesen Par
Richtung PSOE ein und lieB erstere kollabieren. So 

Glll'-'llH16e Herrscherin der demokratischen Linken. 
und die regionale der PSOE im Juni 1977 

stimmten mit dem Ergebnis der letzten demokratisehen Wahlen im 
Februar 1936 uberein. Dieser Parallele sehien den von del' Parteileitung gefOr
derten Eindruck m bestatigen, dass die Partei tief in der "Erinnerung" der 
verankert sei. Die Idee, die PSOE sei die fUr die Verteidigung der 
Ideale der Demokratie, Gleichheit und sei von einer Generation an die 
niiehste worden. Uberzeugt davon, dass die PSOE vorprogrammiert 
war fUr den naeh der Diktatur, sieh die Mehrheit der 
auf natiirliche Art und Weise den Mythos an, dass die von den 
Genossen und insbesondere der deutschen Sozialdemokraten gel'-'l"l~ll:O 

Wiedererstehung der Partei habe. Die wemgen 
die eng mit Dieter Koniecki arbeiteten, waren 

natlirlieh anderer Meinung und wandten sich kurz nach den Wahlen an ihn, urn 
F,Vj.HVUAV~UA die Hauptstrategien fUr die nachste des gemeinsamen 

.... rn,'Av·TC zu entwerfen. Die Wahlen hatten sowohl die PSOE als aueh die UGT an 
den Rand iruer Krafte gebraeht, und das nicht nur in auf die finanziellen 
Ressoureen. Die Mehrheit der leitenden Mitglieder war entweder ais Abgeord
nete ins Parlament oder ais Senatoren in den Senat gewahlt worden. Die hieraus 
resultierende organisatorisehe Leere maehte sich insbesondere auf Provinzebene 
bemerkbar und konnte gravierende Konsequenzen bei den nachsten Gewerk
sehaftswahlen und Kommunalwahlen haben. Die peE mit ihren auBerordentlich 
mobilen Aktivisten wlirde diese Situation zu nutzen. denn sie hatten in der Dik
tatur im zu den Sozialisten der Arbeit im 
Untergrund In Fabriken, Werkstatten und Naehbarschaften waren 
sie bekannt und anerkannt. Die Sozialisten aber wurden im Allgemeinen als 
''-'LtlH.l~v ohne angesehen. Die fiir die 

nachstcn Jahre eine intensive Arbeit vor sieh, mit del' sie weiterhin die Struktur 
und Personaldecke der PSOE und UGT wiirde starken mussen. Das sollte bis zu 
dem Zeitpunkt an dem die Sozialisten an die kamen, Ende 
1982. 

Antonio Munoz Simchez 

Schlussfolgerungen 

1m Laufe der letzten Jahre haben die deutsehen politisehen Stiflungen 
Hunderte von Proj ekten auf allen flinf Kontinenten durehgeflihrt. Keines dieser 
Projekte war so erfoigreich wie die der Priedrich-Ebert-St~ftung in Spanien und 
Portugal in der zweiten Halfte der 1970er Jahre, als beideLander auBerst kom
plexe Demokratisierungsprozesse durchliefen. 1m spanischen Fal1 das Ge
heimnis des Erfolges der insbesondere im enormen Potenzial ihres 
Partners, der PSOE. Die Partei einenerseits liber einen charismatischen 
Vorsitzenden und andererseits uber eine Strategie, die mit der des "I-""'''<'''\.-L''-'H 

absoillt war. AbeT ebenso verfiigte die PSOE liber eine 
RAtCf'h"H- die dem Wunsch der Mehrheit del' snanischen Gesellsehaft entspraeh, 
an einem demokratischen und fortschrittlichen teilzuhaben. Obwahl die 
:'>)J<HH"''-'H'-'H Sozialisten s1ch zu Zeit darliber bewusst waren, dass die 
Bundesrepublik mit ihrer Intervention auf der iberisehen Halbinsel handfcste 
Interessen des Westens sahen sie in der Untcrstlitzllng der Friedrirh

doeh einen Akt der zwischen zwei ~clhwesterr)3r1:elEm 
Genau dies war auch die Sichtweise der deutschen Soziaidemokraten. Flir sie 
die massive Unterstiitzung der spanischen Sozialisten immer liber sehIichtes 
politisches Kalklil weit hinaus. Das deutsehe Yolk hatte durch das Dritte Reich 
zur Zerstorung der demokratischen Republik in Spanien beigetragen und Schuld 
auf sieh geladen. Dieter Koniecki hat mehnnals zum Ausdruek gebracht, dass das 
viele Geld, welches die in Spanien wahrend des zur 
Demokratie ausgegeben hat, nieht eill1l1aI halb so viel wie die Bomben wert war, 
welehe die Luftwaffe liber Guernica hatte.39 

Aus ciner historischen betraehtet, besteht kein Zweifel an del' 
Besonderheit der Beziehungen innerhalb dieses konkreten Zeitraumes zwischen 
der deutschen Sozialdemokratie auf der einen und dem spanischen 
auf del' anderen Seite. Es handelt sieh daher wohl um eine einmalige 
stimmung von Solidaritat und die so schwerlich wiederholbar ist. 

L!v10vtLUHF; aus dem Spanischen: Heike Martinez Figueirido 

38 Halbjahresbericht 1977 yom Biiro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Madrid, 15.7.1977, AdsD, 
Nachlass Bruno Friedrich 1541. 

39 ,,Flick, Flock y la Legion Condor", El Pais, 30.6.2001. 
40 Antonio Munoz Sanchez, El amigo aleman. SPD y cl PSOE de la dictadura a la dernoc:racaa, 

Barcelona 2012. 

http:hatte.39
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