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Vorwort

„wir sind das Volk!”, so schallte es im oktober 1989 zuerst 

durch die straßen leipzigs und dann überall in der ddr, als 

die menschen für eine demokratische erneuerung demons-

trierten. als die mauer fiel, war die parole: „wir sind ein 

Volk!” die menschen im osten deutschlands haben ihre 

freiheit mutig erkämpft. sie haben die einheit ermöglicht. 

heute fragen wir, wie es wirklich um die innere einheit 

bestellt ist.

in den siebzehn Jahren nach der wiedervereinigung ist viel 

erreicht worden. für die menschen in den neuen ländern  

haben sich die lebensbedingungen verbessert. die infra-

struktur ist eine bessere. Viele betriebe haben den schritt in 

die marktwirtschaft erfolgreich bestanden, andere betriebe 

haben sich angesiedelt. 

aber selbstverständlich stehen wir auch weiterhin vor großen 

schwierigkeiten. noch nicht überall sind die folgen von 

vierzig Jahren zwangswirtschaft überstanden. Vor allem die 

viel zu hohe arbeitslosigkeit bleibt ein problem, das unter 

den nägeln brennt. wie haben sich der notwendige um-

strukturierungsprozess, die völlig neue lebenssituation auf 

das politikverständnis ausgewirkt? wie weit haben ängste 

und sorgen zu misstrauen gegenüber unserer freiheitlichen 

demokratie und der sozialen marktwirtschaft geführt?

auf einer tagung hat sich der Gesprächskreis „neue länder” 

der konrad-adenauer-stiftung im oktober 2006 mit den 

fragen der inneren einheit beschäftigt. wir wollen seine 

ergebnisse der breiten öffentlichkeit zugänglich machen.

mein besonderer dank gilt an dieser stelle den referenten 

werner J. patzelt, wolfgang donsbach, bernd lüdkemeier 

und ulrich blum für ihre anregenden beiträge. die autoren 

zeigen nicht nur Gründe für die differenzen und hemmnisse 

bei der Verwirklichung der inneren einheit, sondern sie ver- 

weisen auch auf bereits Geleistetes und zeigen perspektiven 
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politische kultur 
und innere einheit 
eine bilanz der wiederVereiniGunG

Werner J. Patzelt

für die fortentwicklung der inneren einheit auf. die autoren sind sich 

einig, dass dazu vor allem engagement gehört: engagement der Gesell-

schaft und engagement der politik.

auch siebzehn Jahre nach der wiedervereinigung bestehen noch in vielen 

bereichen, wie in der politischen kultur, unterschiede zwischen den 

landesteilen. nach vierzig Jahren der zwangsweisen trennung müssen 

sich die menschen erst wieder kennenlernen, miteinander ins Gespräch 

kommen. das buch soll das gegenseitige Verstehen fördern und zur 

bereitschaft anregen, die angesprochenen probleme mutig anzugehen, 

damit auch die innere einheit deutschlands wirklichkeit werde und ein 

jeder in diesem land mit voller Überzeugung sagen wird: „wir sind ein 

Volk!”

berlin, im september 2007

bernhard Vogel

ministerpräsident a. d.

Vorsitzender der konrad-adenauer-stiftung e. V. ZiELSEtZUng

wer ein impressionistisches Gemälde betrachtet, tut gut 

daran, einen gewissen abstand von ihm zu wahren. andern-

falls wird er nämlich zwar viele farbpunkte, doch nicht die 

aus ihnen aufgebauten strukturen erkennen. nicht anders 

verhält es sich mit komplexeren sozialen phänomenen. beim 

Versuch, in sachen politischer kultur eine „bilanz der wie-

dervereinigung” zu ziehen, ist darum gewiss ein panorama-

blick anzustreben. ihn leiten drei fragen: was ist die lage? 

was verursacht sie? und hin zu welcher art von „innerer 

einheit” geht wohl die entwicklung? 

Gut heranzuziehendes – auch europaweit vergleichendes – 

datenmaterial für einen solchen panoramablick findet sich  

in den unlängst erschienenen studien von van deth über 

Deutschland in Europa und von Gabriel, falter und rattinger 

mit dem titel Wächst zusammen, was zusammengehört?1 

neuere entwicklungen, welche den bis zu diesen arbeiten 

dokumentierten werdegang von deutschlands politischer 

kultur verändert hätten, haben sich seither nicht abgezeich-

net.2 darum werden die im folgenden zu präsentierenden 
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befunde nicht über die in jenen publikationen enthaltenen daten hinaus  

fortgeschrieben.

im Übrigen gibt es sicher konkurrierende blickwinkel auf die lage politi-

scher kultur im wiedervereinten deutschland, weshalb selbst unumstrit-

tene daten einander widersprechende deutungen erlauben, die ihrerseits 

zu umstrittenen bewertungen und ratschlägen führen. der eine betrach-

ter mag etwa davon ausgehen, staatliche einheit werde – und müsse ja 

auch – zu „innerer einheit” führen, letztere ausgedrückt in bundesweit 

ähnlichen lebensverhältnissen, werthaltungen und praxen. falls dem 

auch nach weit über einem Jahrzehnt deutscher wiedervereinigung nicht 

so wäre, dann müsse man defizite feststellen, die für sie Verantwort-

lichen ausfindig machen und endlich effektivere maßnahmen ergreifen. 

ein anderer wird vielleicht betonen, „innere einheit” sei im Grunde nur 

ein diffuses Gefühl, das Verbindendes suche, bei gutem willen womöglich 

finde und dann zum gemeinsamen bezugspunkt des zusammenlebens 

ansonsten weiterhin höchst verschiedener bevölkerungsgruppen mache. 

diesem beobachter liegt wohl auch die Überlegung nahe, vom materiell 

und ideell trennenden werde durch beschwören von „innerer einheit” nur 

abgelenkt, indem man rein postulativ auf eine art „nationales Gemein-

schaftsgefühl” abhebe. ein dritter mag wiederum anführen, dass „innere 

einheit” – wie der blick in die Geschichte lehre – ohnehin in deutschland 

stets bloß „einheit in Verschiedenheit” meinen könne, weswegen das 

fortbestehen selbst wichtiger unterschiede grundsätzlich nicht als son-

derliches problem zu behandeln sei. selbst bei konsens über die fakten-

lage werden sich diese drei beobachter wohl nur schwer auf eine gemein-

same rezeptur zur Verbesserung der „inneren einheit” einigen können. 

sie werden aber dennoch an gemeinsam akzeptablen erklärungen der 

lage interessiert sein.

grUnDLAgEn PoLitiScH-KULtUrELLEr DiffErEnZEn

differenzen erklären sich selten aus sich selbst – auch nicht solche in der 

politischen kultur ost- und westdeutschlands. also lohnt der blick auf 

vermutliche hintergrundfaktoren. unter solchen werden meist vier be-

trachtet: unterschiedliche wirtschaftliche lagen in den alten und neuen 

bundesländern, unterschiedliche persönliche lebenschancen, unterschie-

de in der – aus alledem resultierenden – allgemeinen lebenszufrieden-

heit und unterschiedliche sinnhorizonte, in die eingebettet wird, was 

immer man in seinem alltagsleben erfährt und beurteilt. zwar wurde 

bislang noch nicht empirisch-statistisch der genaue, gewiss um vielerlei 

überlagernde störfaktoren zu bereinigende zusammenhang zwischen 

einesteils den indikatoren für solche hintergrundfaktoren und andernteils 

den verfügbaren daten zur politischen kultur der beiden teile deutsch-

lands dargelegt. doch auch mit rein hermeneutischen mitteln kommt 

man hier recht weit.

die Grafik 1 zeigt die entwicklung des bruttoinlandsprodukts zwischen 

1990 und 2002 in den alten und den neuen bundesländern. leicht 

erkennt man: es gibt einen andauernden, sich kaum verändernden 

unterschied in der so gemessenen wirtschaftlichen leistungsfähigkeit 

der beiden landesteile. wer in den neuen ländern lebt, weiß ebenso wie 

Definition:  Das Bruttoinlandsprodukt entspricht der Summe der Bruttowert-
schöpfung aller ansässigen Wirtschaftseinheiten, die mit der Produk-
tion von Gütern und Dienstleistungen beschäftigt sind.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
Anmerkung: Die Berechnungen für die alten Länder schließen Berlin ein.

Grafik 1: deutsches bruttoinlandsprodukt pro kopf
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die demoskopen, dass sich dieser unterschied auch im alltagsbewusst-

sein sehr vieler ostdeutscher niederschlägt. allgemein ist ferner be-

kannt, dass die in Grafik 1 sichtbare differenz ebenfalls – und aus ganz 

plausiblen Gründen – mit einer durchschnittlichen schlechterstellung der 

ostdeutschen bei arbeitslosigkeit und arbeitslosengeld, bei Gehältern 

und arbeitszeitregelungen sowie bei der tarifvertraglichen sicherung der 

beschäftigungsverhältnisse einhergeht. das alles begleitet ostdeutsches 

alltagsbewusstsein nicht nur wie ein ständiger, wenn auch oft ignorierter 

hintergrundschmerz, sondern ist auch mit keinerlei hoffnung verbunden, 

derlei unterschiede würden in absehbarer zeit abgebaut. ost- und 

west deutsche stellen sich dergestalt auf recht unterschiedliche und auch 

unterschiedlich wahrgenommene persönliche zukünfte ein. dabei wissen 

viele ostdeutsche durchaus um die wirtschaftliche abhängigkeit ihres 

landesteils von den alten bundesländern. die wenigsten ostdeutschen 

revoltieren dagegen; vielmehr hat sich bei einem Großteil eine für ganz 

normal gehaltene subventionsmentalität entwickelt. ihretwegen wird, 

sobald von einem rückbau innerdeutscher transferleistungen die rede 

ist, jeder solche Versuch als anschlag auf die eigenen lebenschancen 

aufgefasst. der solle wohl vollenden, was mit dem – mutmaßlich so  

auch gewollten – „plattmachen” der ddr-wirtschaft einst begonnen habe. 

in solche kontexte gerückt, werden unterschiedliche wirtschaftliche  

lebenslagen zur dauerquelle ostdeutschen leidens am nunmehr eta-

blierten wirtschafts-, Gesellschafts- und politiksystem. in den befunden 

zur politischen kultur der neuen bundesländer spiegelt sich solches 

leiden.

nicht minder prägt ostdeutsches alltagsbewusstsein und politische kultur 

das wissen um die unterschiede zwischen ost- und westdeutschland bei 

der arbeitslosenquote. die Grafik 2 zeigt die zwischen 1990 und 2002 

sich entwickelnden fakten. sie belegen eine stets deutlich höhere und 

nur lose der westdeutschen entwicklung folgende arbeitslosigkeit in den 

neuen bundesländern. nicht minder als diese tatsache selbst beeinflusst 

auch das wissen um sie die ostdeutschen haltungen zur neuen wirt-

schafts-, Gesellschafts- und staatsordnung nachdrücklich. zugleich aber 

verdecken sowohl diese fakten als auch ihr innewerden wesentliches: 

die erwerbsquote – der anteil der erwerbspersonen an je 100 männern 

oder frauen – unterscheidet sich, laut den befunden von eurostat, zwi-

schen ost- und westdeutschland kaum, und soweit sie das doch tut,  

unterscheidet sie sich gar zum leichten nachteil der altbundesländer. 

dort (ohne berlin) betrug nämlich im Jahr 2004 die erwerbsquote  

55,9 prozent, in den neuen bundesländern hingegen 58,6 prozent. tat-

sache ist also, dass in den neuen bundesländern (einschließlich ganz  

berlins) auf das hundert der bevölkerung sogar mehr menschen – wenn 

auch oft zu schlechteren bedingungen – arbeit haben als in den alten 

bundesländern. das bringt der neuen ordnung allerdings keine plus-

punkte. erstens sind die erwerbsquoten, ganz anders als die arbeitslosen-

zahlen, der öffentlichkeit kaum bekannt und liegen obendrein wohl 

deutlich unter denen der ddr, von wo aus ostdeutsche gern die fähig-

keit des „neuen systems” beurteilen, für arbeitsplätze als Grundlage 

gelingender lebensführung zu sorgen. zweitens sind die ursachen der 

ostdeutschen zahlen und die ihnen folgenden anschlussemotionen von 

zentraler bedeutung. hinter der größeren arbeitslosigkeit – bei zugleich 

nicht geringerer erwerbsquote – in den neuen bundesländern steht 

nämlich eine dort viel größere erwerbsneigung der frauen, unter denen 

denn auch die arbeitslosigkeit viel größer ist als unter männern. das ist 

nun wiederum nicht einfach eine form von Gender-diskriminierung, 

Grafik 2: arbeitslosenquoten in deutschland

Definition:  Anteil der registrierten Arbeitslosen an allen abhängigen  
Erwerbspersonen (in Prozent).

Quelle:  Bundesanstalt für Arbeit.
Anmerkung:  Ab 2002 Ostdeutschland einschließlich Gesamtberlin.
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sondern hat tiefreichende kulturelle wurzeln: in der arbeitskultur der 

ddr war erwerbstätigkeit eine zentrale Quelle der selbstachtung sowie 

ein angelpunkt von lebensentwürfen, und zwar – auch im ganz be-

wussten Gegensatz zum „westen” – gerade für die frauen. folglich hat 

die größere (frauen-)arbeitslosigkeit in ostdeutschland folgen nicht nur 

für die materiellen lebenschancen der von ihr betroffenen, sondern 

zeitigt obendrein höchst dramatische wirkungen auf die inneren einstel-

lungen zu jenem Gemeinwesen, das eine gesicherte erwerbstätigkeit als 

wichtige Quelle von selbstachtung anscheinend dauerhaft sowie ganz 

gleichgültig entzieht. 

nun ist an den lebensentwürfen ostdeutscher frauen gewiss nichts aus - 

zusetzen und darum auch nichts zu ändern. dann wird es allerdings bei 

einer im osten viel größeren nachfrage nach arbeitsplätzen durch frauen 

bleiben, die nur dank klar überproportionalem wirtschaftswachstum 

befriedigt werden könnte. an solchem überproportionalen wirtschafts-

wachstum in den neuen bundesländern wird es aber auch in zukunft 

höchstwahrscheinlich fehlen, was politiker – nach langem und verständ-

lichem Verhehlen dieser wahrheit – inzwischen auch zuzugeben begon-

nen haben. angesichts dessen gibt es für viele ostdeutsche freilich 

keinen Grund, mit einem system zufrieden zu sein, das ihnen gerade  

in diesem so wichtigen belang nicht helfen kann.

wichtiges spiegelt sich auch in den befunden zur allgemeinen lebens- 

zufriedenheit aus Grafik 3. brisant sind sie nicht nur deshalb, weil die  

anteile der zufriedenen in den neuen bundesländern sehr deutlich –  

und ohne alle anzeichen für eine Veränderung dieses befundes – unter 

denen der altbundesländer liegen. brisant sind sie vor allem, weil in 

ostdeutschland aufgrund der tradition des – nicht nur sozialistischen! – 

paternalistischen und umfassenden daseinsvorsorgestaates vor allem 

vom staat sowie dem ihn führenden regierungsapparat erwartet wird,  

er solle den bürgern aktiv zum lebensglück verhelfen, nämlich durch die 

schaffung günstiger, ja bestmöglicher rahmenbedingungen. Geringe 

zufriedenheit mit dem eigenen leben münzt sich darum rasch in unzu-

friedenheit mit den vermeintlich schuldigen an solchen defiziten um: 

nämlich in besondere Verdrossenheit über jene politiker, parteien und 

politischen institutionen, die ihr soll eben nicht bringen. wenig ver-

schlägt es da, dass die absoluten werte gar nicht so schlecht sind und 

sich rund zwei drittel auch der ostdeutschen mit ihrem leben zufrieden 

erklären. wichtiger für sie ist der eindruck, es gehe ihnen insgesamt 

„schlechter als den wessis” – und dass daran ganz wesentlich „die politik” 

schuld sei.

Grafik 3: lebenszufriedenheit in west- und ostdeutschland, 1978 –2001

Quelle: Wohlfahrtssurveys bzw. Trendstudien, vgl. Statistisches Bundesamt 2002.

Grafik 4: religiöse selbsteinstufung in deutschland und europa

Angegeben sind Mittelwerte der Gesamtbevölkerung (Mitte) sowie der Kirchen- 
zugehörigen (oben) und der Nichtkirchenzugehörigen (unten). 
Quelle: van Deth, Deutschland in Europa, S. 68.
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nicht minder folgenreich ist, was die Grafik 4 im europaweiten Vergleich 

hinsichtlich einiger religiöser kontexte politischer kultur herausstellt. 

persönliche religiosität ist ja der umfassende rahmen biografischer und 

materieller sowie immaterieller wünsche bzw. hinnahmebereitschaften. 

als solcher übergreifender kontext grundiert persönliche religiosität 

ebenfalls die Vorstellungen von den aufgaben bzw. Grenzen von politik 

oder von politischer ordnung und leitet obendrein vielerlei urteile über 

die leistungen beider an. als faustregel mag dabei gelten: wer nicht 

alles wünschenswerte von den doch nur wenigen Jahrzehnten seines 

lebens erwarten muss, der wird sich viel leichter mit beschränkungen 

seiner möglichkeiten und mit zurücksetzungen abfinden als jemand, für 

den sein leben hier und jetzt alles ist, worauf er hoffen kann. Vor diesem 

hintergrund ist es bestimmt nicht allein von religionssoziologischer be- 

deutung, dass religiosität in deutschlands ostteil selbst im europaweiten 

Vergleich extrem schwach ausgeprägt ist und wohl keine andere euro-

päische nation eine so große und regional so klar markierte kluft in einer 

kulturell derart wichtigen dimension auszuhalten hat. denn wenn alle 

politischen inaussichtstellungen und leistungen bzw. fehlleistungen mit 

so großen unterschieden beim maßstab des urteils über deren letztend-

liche wichtigkeit wahrgenommen werden, dann kann es gar nicht anders 

kommen, als dass sich auf so verschieden akzentuierten transzendenz-

grundlagen gesellschaftlicher ordnung auch zwei dauerhaft sehr unter-

schiedlich akzentuierte ausformungen politischer kultur erheben.

ELEMEntE oSt- UnD WEStDEUtScHEr PoLitiScHEr  

KULtUr iM VErgLEicH

worin nun unterscheiden sich die ost- und westdeutschen Varianten 

unserer politischen kultur? weitgehenden aufschluss gibt die tabelle 1. 

schon ihr erster abschnitt („unterstützung der politischen Gemein-

schaft”) lässt ein markantes profil erkennen: ostdeutsche wünschen sich 

mehr nationalbewusstsein als die westdeutschen – und sie fühlen sich 

jenem land, auf das sie doch in ganz besonderem maß stolz sein wollen, 

klar weniger verbunden als ihre landsleute aus den alten bundesländern. 

so, wie das gemeinsame deutschland geworden ist bzw. sich in seinem 

ostteil anfühlt, gefällt es den ostdeutschen klar weniger als den west-

deutschen.

das hat wohl nicht nur mit den im letzten abschnitt erörterten Gründen, 

sondern vermutlich auch mit andersartigen inneren bindungen an die 

Gesellschafts- und wirtschaftsordnung der ddr zu tun. dass sich das 

wirklich so verhält, macht der dritte abschnitt der tabelle 1 („bindung an 

die ehemalige ddr”) plausibel. Vom sozialismus („eine gute idee, die 

bloß schlecht ausgeführt wurde”) halten nämlich die westdeutschen im 

durchschnitt wesentlich weniger als immer noch die ostdeutschen.3 auch 

entdecken sie an der ddr – wohl gerade darum – ein klar schlechteres 

Verhältnis ihrer „guten” und „schlechten” seiten, als das bis heute die 

ostdeutschen tun4 und somit genau jene landsleute, die durch (mit-)tun, 

dulden oder lassen doch vor gar nicht so langer zeit das staats-, wirt-

schafts- und Gesellschaftssystem der ddr zu fall brachten. offenbar 

be stehen in den neuen bundesländern noch weithin wenigstens diffuse 

bindungen an einen „richtigen” sozialismus als einer mehr oder weniger 

unverzichtbaren transzendenzgrundlage einer guten ordnung. eben diese 

fehlt nun aber dem politischen system der bundesrepublik. hingegen 

wäre die ddr, weil die so gute idee des sozialismus dort nur schlecht 

umgesetzt worden wäre, bloß ein stück weit, doch immerhin dieses 

stück weit, auf dem weg zu einer wirklich guten ordnung vorangekom-

men. hier verbindet sich eine unterschiedliche beurteilung des sozia-

lismus verständlicherweise auch mit einem anders akzentuierten Ge-

schichtsbild, das für viele ostdeutsche recht andere „lehren aus der 

Geschichte” – zumal aus jener zwischen 1945 und 1989 – zu ziehen 

nahelegt, als sie in weiten teilen der westdeutschen bevölkerung für 

vernünftig gehalten werden. damit aber beruht die politische kultur 

ostdeutschlands auf durchaus anders gearteten fundamenten als die 

politische kultur westdeutschlands. 
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tabelle 1:  politische einstellungen in ost- und westdeutschland,  

1994–2002

abl nbl

1994 1998 2002 1994 1998 2002

 Unterstützung politische Gemeinschaft

 nationalstolz .25 .36 .32 .36 .43 .33

 mehr mut zu nationalbewusstsein .07 .23 .19 .16 .25 .27

 Verbundenheit mit deutschland n.e. .39 .47 n.e. .37 .35

 Unterstützung der Demokratie

 recht auf meinungsfreiheit .66 .71 .73 .73 .72 .68

  wichtigkeit der opposition für  
demokratie

 
.59

 
.66

 
.66

 
.71

 
.69

 
.54

 chancengleichheit für parteien n.e. .45 .46 n.e. .60 .49

 wahlbeteiligung als bürgerpflicht .60 .69 .69 .46 .55 .52

 bewertung d. idee d. demokratie n.e. .76 .68 n.e. .53 .40

 ablehnung einer diktatur .59 .70 .77 .46 .39 .36

 demokratiezufriedenheit .22 .24 .21 -.02 .01 -.08

 Bindung an ehemalige DDR

 sozialismus als gute idee -.22 -.23 -.30 .33 .33 .27

 Gute seiten der ddr -.52 -.61 -.63 .04 .05 .03

  Vertrauen zu Entscheidungs- und  
Implementationsinstitutionen

 Vertrauen zu bundestag .26 .21 .17 .21 .05 .06

 … bundesregierung .10 .11 .07 .06 .01 .04

 … bundesverfassungsgericht .45 .46 .45 .27 .29 .30

 … Gerichten .25 .22 .29 .13 .08 .19

 … polizei .27 .37 .37 .15 .24 .24

 Politische Involvierung

 politisches interesse -.05 .02 .07 .02 -.02 -.04

 politik ist zu kompliziert .02 .13 .17 .11 .03 .10

 kann politische fragen gut verstehen .29 .35 .35 .37 .28 .25

 kein einfluss auf die regierung -.39 -.31 -31 -.45 -.47 -.42

 bürger haben kaum einfluss auf politik -.30 -.26 -.24 -.37 -.37 -.34

 kann aktive pol. rolle spielen -.02 -.09 -.11 -.17 -.27 -.23

Angegeben sind standardisierte Mittelwerte zwischen -1 und +1. 
Quelle: Gabriel u.a., Wächst zusammen, S. 13.

folglich braucht auch nicht zu wundern, was der zweite abschnitt der 

tabelle 1 („unterstützung der demokratie”) zutage fördert. er zeigt, dass 

wir mit der etablierung und nachhaltigen sicherung von demokratie in 

den neuen bundesländern wirklich ein problem haben. die absoluten 

werte, überwiegend weit im positiven bereich, täuschen zwar leicht über 

die brüchigkeit dessen hinweg, was sie da anzeigen. dem näheren blick 

entgeht aber nicht, dass in den neuen bundesländern der sinn für den 

wert von konkurrenz in einer demokratie („wichtigkeit von opposition”) 

zwischen 1995 und 2002 kenntlich gesunken ist und die wertschätzung 

von konkreter politischer beteiligung, hier bemessen an ihrer vergleichs-

weise unaufwendigsten form, nämlich der nur alle paar Jahre anstehen-

den teilnahme an wahlen, viel geringer ausfällt als im westen. auch die 

innere bindung an demokratie (bewertung der idee der demokratie, 

ablehnung einer diktatur) ist in den neuen bundesländern deutlich 

schwächer ausgeprägt als in den alten bundesländern und geht seit 1994 

auch noch markant zurück.

hintergrund dieses befunds ist vermutlich, dass ja auch – großenteils 

wohl aus den oben erörterten Gründen – die zufriedenheit mit deutsch-

lands bestehender und praktizierter demokratie in ostdeutschland viel 

geringer ist als in westdeutschland. sie mündet im osten, ganz im un-

terschied zum westen, sogar in ein tendenziell negatives urteil. oben-

drein zeigen zeitreihendaten zur demokratiezufriedenheit seit der wie-

dervereinigung, dass dieser ost/west-unterschied von anfang an bestand 

und bislang ohne jede wendung zum besseren blieb: bei allem nach-

gerade parallelen auf und ab der demokratiezufriedenheit in ost- und 

westdeutschland – mit höhepunkten im Jahr 1990 sowie jeweils im 

umfeld der bundestagswahlen, mit markanten tiefs aber in den Jahren 

1993 und 2003 – bleibt die durchschnittliche demokratiezufriedenheit im 

osten so gut wie konstant um 20 prozentpunkte hinter der durchschnitt-

lichen demokratiezufriedenheit im westen zurück.5 damit liegt sie – wie 

die Grafik 5 zeigt – sogar noch unter dem durchschnitt der demokratie-

zufriedenheit in den anderen postsozialistischen staaten, obwohl – nicht 

nur im europäischen Vergleich – deutschlands demokratie doch wirklich 

gut funktioniert und sich die demokratiezufriedenheit der westdeutschen 

ja auch ganz im durchschnitt der etablierten europäischen demokratien 

bewegt.
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eine ursache für die auch absolut recht geringe demokratiezufriedenheit 

der ostdeutschen scheint darin zu liegen, dass in deutschlands osten – 

ganz anders als im westen – die zufriedenheit mit der demokratie als 

realer staatsform recht eng an die zufriedenheit mit der performanz der 

regierung gekoppelt ist. Jedenfalls legt der Verlauf der einschlägigen 

zwei kurven in der Grafik 5 diese deutung recht nahe. die für Verfas-

sungsstaat und demokratie so wichtige trennung von constitution und 

government, von politischer ordnungsform und konkreter regierung, 

scheint in den neuen bundesländern noch nicht so recht verinnerlicht zu 

sein. obendrein scheinen ostdeutsche für ihr urteil über die leistungen 

der regierung auch anders geeichte maßstäbe zu verwenden als die 

westdeutschen. kern des unterschieds ist die für angemessen erachtete 

rolle des staates, dem in den neuen bundesländern eine viel größere 

rolle zugewiesen wird als im westen. ein indikator dafür findet sich in 

der Grafik 6: nämlich das ausmaß, in dem staatsinterventionismus 

abgelehnt wird.

im hier einschlägigen befund zu ostdeutschland wirken wohl ebenfalls 

denk- und sprechweisen aus ddr-zeiten nach, ebenso erfahrungen mit 

der politischen abfederung des wirtschafts- und Gesellschaftsumbruchs 

seit der wiedervereinigung. sie alle nähren die in den neuen bundeslän-

dern besonders stark verbreitete erwartung, der staat – und somit ge   - 

ra de im parlamentarischen regierungssystem: die jeweilige regierung – 

habe problemlösend zu handeln. das hat er ja auch; doch strittig ist, wie 

weit außerhalb von wirklichen krisenzeiten seine inhaltliche zuständigkeit 

für welche probleme reicht. der europäische Vergleich zeigt nun freilich, 

dass bei der ablehnung von staatsinterventionismus weniger die neuen 

bundesländer als vielmehr die alten eine – ihrerseits noch erklärungsbe-

dürftige – ausnahme darstellen. wo – wie dort – vom staat, konkret also 

von der regierung, weniger erwartet wird, dürfte auch unzufriedenheit 

mit der jeweiligen regierungsperformanz weniger stark auf das urteil 

über das Gesamtsystem durchschlagen. spiegelbildlich wird mit einer 

starken rolle, die man normativ wie faktisch dem staat zuschreibt, auch 

ein starker zusammenhang des urteils über die leistungen der regierung 

mit der bewertung des regierungssystems einhergehen. stimmt dies, so 

Grafik 5: zufriedenheit mit demokratie und regierung

Grundlage:  10-stufige Zufriedenheitsskala; angegeben sind die Prozentanteile  
der Werte 7 bis 10.

Quelle:  van Deth, Deutschland in Europa, S. 37.

Grafik 6: weltanschaulicher und ökonomischer liberalismus in europa

Angegeben sind arithmetische Mittel. 
Quelle: van Deth, Deutschland in Europa, S. 109.
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wäre ein zusätzlicher schlüssel zum Verständnis ostdeutscher demokra-

tieskepsis gefunden. ihn zur hand, wird man die chancen weiterer ost-

deutscher demokratiekonsolidierung besonders skeptisch einschätzen. 

einesteils wird sich ja noch lange nicht jene materielle angleichung von 

lebensverhältnissen und einkommen vollziehen, die im osten wie selbst-

verständlich als eine von der regierung zu bewerkstelligende staatsleis-

tung erwartet wird; und andernteils ist es sehr unwahrscheinlich, dass 

ostdeutsche hoffnungen auf staatsinterventionismus alsbald auf ver-

gleichsweise ausnahmeartige skepsis vieler westdeutscher hinsichtlich 

der segnungen von staatsinterventionismus einschrumpfen werden. 

folglich wird ostdeutsche demokratiezufriedenheit noch lange zeit prekär 

bleiben.

mit dem geringen niveau ostdeutscher demokratiezufriedenheit geht 

auch vergleichsweise geringes institutionenvertrauen einher. das führt 

der vierte abschnitt der tabelle 1 („Vertrauen zu entscheidungs- und 

implementationsinstitutionen”) vor augen. schon ein flüchtiger blick 

zeigt, dass die Vertrauenswerte aller abgefragten institutionen (bundes-

tag, bundesregierung, bundesverfassungsgericht, Gerichte, polizei) in den 

neuen bundesländern deutlich unter denen aus den alten bundesländern 

liegen. am geringsten – wie freilich auch im westen – ist das Vertrauen 

zum bundestag und gar zur bundesregierung, also gleichsam zu den 

politisch „schuldigen” an der als so klar benachteiligend wahrgenom-

menen lage in ostdeutschland. nennenswert groß ist im Grunde nur das 

Vertrauen zu den anscheinend „unpolitischen” institutionen, nämlich zum 

Gerichtswesen und zur polizei, mit denen sich auch ein wohlmeinender 

obrigkeitsstaat betreiben ließe. tatsächlich leiden – wie andere studien 

freilich deutlicher zeigen als die in tabelle 1 zitierte von Gabriel u.a. – an 

politischem Vertrauensmangel in deutschland genau jene institutionen,  

in denen eine von konkurrierenden parteien getragene demokratie ihre 

konkrete Gestalt annimmt: zuvörderst die parteien, sodann die – meist 

aus nationalen parteiführern bestehende – regierung, ferner das so klar 

parteipolitisch organisierte parlament, und am unmittelbarsten jene 

politiker, die in parteien, parlamenten und regierungen agieren.6 dass es 

dabei in ost- wie westdeutschland das gleiche profil einer solchen bilanz 

politischen Vertrauens gibt, ist zeichen einer durchaus gemeinsamen 

deutschen politischen kultur. doch dass dabei jene so markanten Vertrau-

ensunterschiede zwischen ost- und westdeutschen bestehen, führt vor 

augen, um wie viel fragiler die neue, auch im westen längst nicht rund-

weg akzeptierte parteienstaatliche ordnung gerade im osten noch ist.7

Viel weniger gefestigt ist sie dort auch deshalb, weil ostdeutschlands 

bürgerinnen und bürger außerdem ihre ganz persönliche rolle im doch 

auf ihre partizipation hin angelegten politischen system klar weniger als 

wirkungsvoll einschätzen und sie auch in geringerem umfang ausfüllen, 

als das ihre westdeutschen landsleute tun. den ersten teil der hier 

einschlägigen befunde präsentiert der abschnitt 5 der tabelle 1 („poli-

tische involvierung”). er weist nicht nur ein im Vergleich mit den alten 

bundesländern deutlich geringeres politisches interesse in den neuen 

bundesländern aus, sondern auch eine dort viel schwächere Überzeu-

gung, politische themen gut verstehen und politischen einfluss haben  

zu können. auch gibt es unter den ostdeutschen viel weniger zuversicht, 

politische beteiligung sei überhaupt sinnvoll. 

Grafik 7: zustimmung zu partizipatorischen tugenden in europa

Grundlage:  10-stufige Zufriedenheitsskala; angegeben sind die Prozentanteile  
der Werte 7 bis 10.

Quelle:  van Deth, Deutschland in Europa, 183.
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das zeigt auch die Grafik 7: ostdeutschlands bürgerinnen und bürger 

liegen bei der zustimmung zu drei abgefragten partizipatorischen tugen-

den – wert der beteiligung an wahlen, wert politischen engagements, 

wert von aktivität in Vereinen – deutlich unter den durchschnittswerten 

der westdeutschen. das leitbild eines aktiven, partizipationsorientierten 

und gesellschaftlich engagierten bürgers prägt die neuen bundesländer 

also noch viel weniger als die alten. und nicht nur auf der einstellungs-

ebene gibt es diesen unterschied, sondern ebenso, wie unten die tabelle 

2 zeigt, beim tatsächlichen engagement. ob es nämlich um parteiarbeit 

oder um tätigkeit in interessengruppen geht, ob um aktivitäten im 

freizeitbereich oder bei sonstigen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, 

und gleich ob mitgliedschaft, teilnahme, finanzielle unterstützung oder 

ehrenamtliche betätigung das erfragte Verhaltensmuster ist: so gut wie 

überall steht das in ostdeutschland praktizierte engagement hinter dem 

zurück, das in westdeutschland an den tag gelegt wird. offen bleibt 

freilich, ob solche zurückhaltung der ostdeutschen beim nutzen der 

ihnen gebotenen Gelegenheiten gesellschaftlicher und politischer partizi-

pation eher ein effekt mitunter schwierig zu nutzender beteiligungsmög-

lichkeiten ist, ob eher eine folge der in den neuen bundesländern doch 

bis 1989 bestehenden deutschen untertanenkultur, oder ob gar ein 

trotziger reflex von unzufriedenheit mit dem neuen politischen system.

tabelle 2: soziale partizipation in west- und ostdeutschland

formen der aktivitäten

mitglied teil- 
genommen

Geld  
gespendet

ehrenamtlich

w-d o-d w-d o-d w-d o-d w-d o-d

  sportverein oder ein Verein für 
aktivitäten im freien

 
36

 
22

 
23

 
14

 
7

 
5

 
13

 
7

  organisation für kulturelle oder 
freizeitaktivitäten

 
18

 
12

 
16

 
10

 
7

 
4

 
9

 
5

 Gewerkschaft 15 14 3 4 1 1 1 1

  wirtschafts-, berufs- oder  
bauernverband

 
10

 
5

 
4

 
2

 
1

 
0

 
2

 
1

  Verbraucherschutzorganisation 
oder automobilklub 29 26 1 1 1 0 0 0

formen der aktivitäten

mitglied teil- 
genommen

Geld  
gespendet

ehrenamtlich

w-d o-d w-d o-d w-d o-d w-d o-d

  organisation für humanitäre hilfe, 
menschenrechte, minderheiten 
oder immigranten 7 4 3 2 18 12 3 1

  umweltschutz- oder friedensor-
ganisation oder tierschutzverein 7 3 4 3 11 6 2 1

  religiöse oder kirchliche  
organisation 21 12 11 4 11 7 7 2

 politische partei 4 2 4 2 2 1 2 2

  organisation zur förderung von 
wissenschaft oder bildung oder 
lehrer- oder elternorganisation 7 4 5 3 4 1 3 2

  hobby- und freizeitverein, 
Jugendklub, seniorenverein, 
frauenorganisation oder 
serviceklub (z.b. lions club) 14 13 11 9 2 2 5 4

  anderer Verein, Verband oder 
organisation 7 7 4 3 2 2 2 2

 soziale beteiligung insgesamt 48 34 49 43 19 18 13 7

Angegeben sind Prozentanteile; n-west = 1737, n-ost = 1095.
Quelle: van Deth, Deutschland in Europa, S. 299.

in jeder hinsicht hat also die neue freiheitliche demokratische ordnung  

in den neuen bundesländern weniger starke wurzeln geschlagen als in 

den alten. erstaunen mag das dann, wenn man sich an die massenmobili-

sierung zwischen dem herbst 1989 und dem frühjahr 1990 erinnert: 

warum wird nun nicht stärker praktiziert, was damals doch nicht ohne 

anfängliches risiko erstritten wurde? doch auch friedliche revolutionen 

sind reine ausnahmezeiten, von denen her sich keine standards für nor - 

malität ableiten lassen. angemessener wird es darum sein, die gewach-

senen beteiligungsstrukturen und partizipationspraxen westdeutschlands 

zum maßstab zu nehmen und dann in anschlag zu bringen, dass in nor- 

malzeiten die politische beteiligung immer schon verlockender für jene 

war, die sich um die wirtschaftlichen Grundlagen ihrer lebensführung nicht 

weiter sorgen mussten. in einer solchen lage sind aber in den neuen 

bundesländern immer noch viel weniger menschen als in westdeutsch-

land. obendrein erweist der in tabelle 3 unternommene europaweite 
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Vergleich, dass beim politischen und zivilgesellschaftlichen engagement 

die ostdeutschen den bürgern der anderen postsozialistischen staaten 

oft sogar klar voraus sind und sich hier den westdeutschen und westeu-

ropäern als viel ähnlicher erweisen denn ihren schicksalsgenossen bis 

1989/90. 

tabelle 3: Verbreitung politischer aktivitäten in deutschland und europa

e-w d-w d-o e-o

 wahlbeteiligung 75 80 78 70

 kontakt zu politikern 17 13 14 15

 mitarbeit in partei 5 4 4 3

 mitarbeit in organisation 17 19 20 6

 plakette tragen 9 6 4 3

 petition unterzeichnen 27 30 34 10

 legale demonstration 8 10 14 3

 boykott 17 29 19 6

 illegale demonstration 1 1 1 1

 referendum ne 16 23 ne

 parteimitgliedschaft 6 4 2 3

 n 28764 1737 1095 6674

Angegeben sind Prozentanteile; n-west = 1737, n-ost = 1095. 
Quelle: van Deth, Deutschland in Europa, S. 319.

ein solches befundbild legt nahe, dass sich der blick eben nicht allein auf 

die innerdeutschen unterschiede richten darf, wenn deren ausmaß und 

charakter zutreffend eingeschätzt werden sollen. hier wie auch beim 

institutionenvertrauen scheinen ost- wie westdeutsche tatsächlich eine 

gemeinsame, wenn auch unterschiedlich akzentuierte, deutsche politische 

kultur zu praktizieren: geformt sowohl von gemeinsamen erfahrungen, 

die kein halbes Jahrhundert unterbrochen waren, als auch von seit 1990 

wiederum gemeinsamen politischen und gesellschaftlichen institutionen. 

das zu bewältigende problem besteht also nicht in einer grundlegend 

politisch-kulturellen andersartigkeit der ostdeutschen, sondern allein in 

klar anderen – und darin eben für den bestand einer freiheitlichen ord-

nung hinderlichen – akzentuierungen umfangreicher Gemeinsamkeiten.

das geht im Grunde auch aus der Grafik 8 hervor. sie zeigt, dass politik 

den bürgern der neuen bundesländer keineswegs weniger wichtig ist als 

jenen der alten bundesländer. Vielmehr ist das politische interesse selbst 

der ostdeutschen im europäischen Vergleich noch überdurchschnittlich, 

befindet sich die – im europäischen Vergleich ebenfalls überdurchschnitt-

liche – bereitschaft zur politischen diskussion auf westdeutschem niveau 

und gilt politik im Vergleich zu anderen lebensbereichen im osten sogar 

als noch wichtiger denn im westen. letzteres muss auch gar nicht er-

staunen: nicht nur wünschen – wie gezeigt – die ostdeutschen wesent-

lich stärker als die westdeutschen eine gesellschaftsgestaltende rolle des 

staates, sondern sie erfuhren und erleben ja auch, dass ihre lebensver-

hältnisse wirklich ganz tiefgreifend von staat und politik geformt und 

gefährdet bzw. gesichert werden. Gerade dieser sehr große faktische 

stellenwert von politik für die ostdeutschen muss dann aber zu einem 

beträchtlichen problem werden, wenn das politische system nicht ord-

Grafik 8: stellenwert von politik für europas bevölkerungen

Gezeigt werden die Prozentwerte zu den Variablen (‚importance of politics’) mit den 
Kategorien 7–10 von 11, (‚discuss about politics’) mit den Kategorien 1–2 von 7, 
(‚Interesse an Politik’) mit den Kategorien 1–2 von 4 und Salienz mit der Kategorie 
1–4 von 7 (MW = Mittelwert).
Hinweis:   importance = Bedeutung von Politik für das eigene Leben; „Salienz” =  

relative Bedeutung von Politik im Vergleich zu anderen Lebensbereichen.
Quelle: van Deth, Deutschland in Europa, S. 281.
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nungsgemäß zu funktionieren, die politische klasse ihren herausforde-

rungen nicht gewachsen zu sein scheint. eben davon aber sind, wie die 

präsentierten daten belegen, die ostdeutschen in großem ausmaß über-

zeugt.

tabelle 4:  entwicklung der einstellungen zur demokratie in den alten  

und neuen bundesländern, 1990-2002

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 2000 2002 mw

  unterstützung der 
idee der demokratie

 abl .86 .73 .76 .68 .58 .74 .69 .72

 nbl .78 .64 .70 .52 .46 .53 .42 .58

 eta .15*** .11*** .09*** .19*** .12*** .26*** .32***

  präferenz für eine 
demokratie

 abl .61 .69 .75 .77 .71

 nbl .46 .39 .58 .37 .45

 eta .13*** .25*** .15*** .37***

  unterstützung der 
meinungsfreiheit

 abl .62 .67 .61 .62 .72 .81 .74 .68

 nbl .62 .73 .70 .68 .73 .78 .68 .70

 eta .00n.s. .07*** .12*** .08*** .02n.s. .03n.s. .07***

  recht auf opposition

 abl .67 .60 .63 .64 .65 .73 .67 .66

 nbl .72 .71 .74 .67 .68 .68 .56 .68

 eta .06** .12*** .13*** .03n.s. .03n.s. .06* .13***

  alternierende  
parteienregierung

 abl .61 .50 .56 .47 .50 .46 .52

 nbl .58 .66 .66 .61 .48 .50 .58

 eta .03n.s. .15*** .11*** .13*** .02n.s. .03n.s.

  demokratie- 
zufriedenheit

 abl .45 .31 .27 .31 .21 .13 .10 .24 .15 .21 .24

 nbl -.04 .07 .09 -.07 -.02 .01 -.07 .01 -.03 -.07 .01

 eta .46*** .24*** .18*** .36*** .25*** .11*** .16*** .23*** .20*** .27***

Anmerkung: ABL = alte Bundesländer; NBL = neue Bundesländer; MW = Mittel-
wert; * = p ≤ 0.05; ** = p ≤ 0.01; *** = p ≤ 0.001; n.s. = nicht signifikant. 

Im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Angaben wurde auf eine soziodemo-
grafische Gewichtung der Daten verzichtet.
Quelle: Comparative National Election Project 1990 (Idee der Demokratie, Demo-
kratiezufriedenheit); Staat und Nation 1990 (Unterstützung der Meinungsfreiheit, 
Recht auf Opposition, alternierende Parteienregierung); Modelle des Wählerverhal-
tens 1991 und 1992 (Demokratiezufriedenheit); Politische Kulturen in Deutschland 
(Idee der Demokratie, 1992 und 1993; Demokratiezufriedenheit 1993); Politische 
Resonanz (KSPW) 1995 und 1996; Trafo Querschnitt-Datensatz 1994, 1998, 2000 
und 2002.
Angegeben sind standardisierte Mittelwerte zwischen -1 und +1. 
Quelle: Gabriel u.a., Wächst zusammen, S. 254.

das wiederum hat besorgniserregende konsequenzen. sie spiegeln sich 

aufs deutlichste in der tabelle 4. diese stellt hinsichtlich der unterstüt-

zung der idee der demokratie, der präferenz für eine demokratie und 

der konkreten demokratiezufriedenheit, darüber hinaus auch bezüglich 

der unterstützung von meinungsfreiheit, des rechts auf opposition sowie 

eines alternierens von parteienregierungen zusammen, wie ausgeprägte 

innerdeutsche ost/west-unterschiede es zwischen 1990 sowie 2002  

gab und was aus ihnen wurde. der befund ist leicht zu deuten: die ver- 

gleichsweise – doch nicht absolut – großen eta-werte8 zeigen überall 

signifikante unterschiede in den einstellungen der ost- und westdeut-

schen zur demokratie an; und im osten hat – ausweislich der mittel-

werte – seit der wiedervereinigung sowohl die unterstützung der idee 

der demokratie als auch die präferenz für eine demokratie stark nachge-

lassen. wir haben nicht nur ein problem mit der etablierung und nach-

haltigen sicherung von demokratie in den neuen bundesländern, sondern 

dieses problem wurde im lauf der Jahre sogar noch größer. 

wie wenig vernachlässigbar es wirklich ist, führt recht anschaulich die 

tabelle 5 vor augen. sie fasst die bislang ausgebreiteten befunde zusam-

men und erstellt aus den angaben zur konkreten zufriedenheit mit der 

deutschen demokratie sowie zur präferenz für demokratie als einer 

sinnvollen regierungsform eine typologie. diese reiht die deutschen auf 

zwischen „zufriedenen demokraten”, „kritischen demokraten”, „opportu-

nistischen demokraten” und „nichtdemokraten”. zu den letzteren zählt, 

wer einesteils demokratische ordnungsvorstellungen ablehnt bzw. ambi-

valent beurteilt und zugleich mit dem funktionieren unserer demokratie 

unzufrieden ist bzw. es ambivalent bewertet. als „zufriedener demokrat” 

wird hingegen verstanden, wer sowohl die demokratie als regierungs-

form befürwortet als auch mit der aktuellen form unserer demokratie 

zufrieden ist. „kritische demokraten” bejahen ebenfalls die demokratie 
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als ordnungsmodell, stehen dem zustand der deutschen demokratie 

allerdings ambivalent oder negativ gegenüber. „opportunistische demo-

kraten” schließlich sind zwar mit der in deutschland bestehenden demo-

kratie zufrieden, bewerten die demokratie als staatsform aber ambiva-

lent oder negativ.

tabelle 5:  typologie zur Verankerung der demokratie unter den  

deutschen

1994 1998 2002

abl nbl abl nbl abl nbl

 nichtdemokraten 13 28 12 30 8 33

 opportunistische demokraten 11 6 8 8 4 7

 kritische demokraten 37 46 35 39 42 45

 zufriedene demokraten 39 19 46 22 47 16

 n 1582 1892 2113 1002 2069 966

es zeigt sich erstens, dass zwar in ost- wie westdeutschland die zufrie-

denen und die kritischen demokraten gemeinsam die mehrheit darstel-

len, doch in den neuen bundesländern bei weitem keine so große mehr-

heit bilden wie in den alten bundesländern: rund 61 prozent bzw.  

89 prozent recht verlässliche unterstützer unserer freiheitlichen demo-

kratischen ordnung gibt es jeweils. zweitens prägen unter den demo-

kraten in ostdeutschland – anders als im westen – seit jeher die „kri-

tischen” das bild, jene also, die zwar mit demokratie als staatsform 

einverstanden sind, doch von der deutschen realisierung dieser staats-

form keine wirklich gute meinung haben. drittens gibt es immer schon in 

den neuen bundesländern viel mehr nichtdemokraten als in den alten 

bundesländern. und viertens ist seit 1994 die zahl der nichtdemokraten 

in ostdeutschland auf nicht weniger als 33 prozent angestiegen, während 

der anteil der „zufriedenen demokraten” auf gerade einmal 16 prozent 

abgesunken ist, also auf die hälfte des anteils von nichtdemokraten. der 

prozess ostdeutscher demokratiegründung ist offenbar nur äußerlich 

vollendet, während sich bei den urteilen über deutschlands demokratie 

und bei den Grundhaltungen zu ihr in den neuen bundesländern sogar 

destabilisierende entwicklungen feststellen lassen. 

Vor diesem hintergrund muss es nicht verwundern, dass die derzeit 

klarsten herausforderungen unserer freiheitlichen ordnung, nämlich die 

rechtsradikalen und rechtsextremistischen, seit einigen Jahren vor allem 

in den neuen bundesländern viel anklang finden. in wahlergebnissen 

drückt sich das deshalb so klar aus, weil es im osten viel geringere 

bindungen an die ohne wenn und aber systemtragenden parteien gibt als 

im westen. stattdessen wurden seit 1990 starke neigungen zum grund-

sätzlichen oder konjunkturellen protestwahlverhalten ausgelebt. als seine 

folge haben sich von anfang an starke bzw. erstarkende parteien an den 

rändern des politischen spektrums etabliert: zunächst die – inzwischen 

durch tolerierungs- und koalitionsbündnisse ziemlich systemadaptierte –  

pds, seit einigen Jahren die dVu und, durchaus mit weiteren erfolgs-

chancen, mehr und mehr die npd. letztere hat es in weiten teilen der 

neuen bundesländer sogar geschafft, im vorpolitischen raum wie eine 

„ganz normale partei” eingeschätzt zu werden. das alles vor augen lässt 

sich keineswegs sagen, der prozess nachhaltiger demokratiegründung 

und der herstellung einer auch politisch-kulturellen einheit deutschlands 

sei bereits gelungen. er ist zwar gewiss nicht gescheitert, doch noch fern 

vom erhofften ziel einer auch darin geeinten nation, dass allenthalben 

demokratie gemocht und praktiziert wird.

UrSAcHEn DiESEr BiLAnZ

was alles trug zu dieser bestimmt nicht zufriedenstellenden bilanz bei? 

Vermutlich waren das vor allem die politischen besonderheiten der demo-

kratiegründung in den neuen bundesländern, die umstände des mit  

der einrichtung dieser neuen ordnung einhergehenden wirtschaftlichen 

umbruchs, des weiteren die besonderen gesellschaftlichen Voraussetzun-

gen ostdeutscher demokratiekonsolidierung und schließlich auch noch die 

in ost- und westdeutschland unterschiedlichen pfade politisch-kultureller 

entwicklung.

Politische Besonderheiten der Demokratiegründung  

in den neuen Bundesländern

zu den besonderheiten ostdeutscher demokratiegründung gehört gewiss 

jene zunehmende „katerstimmung”, die sich nach dem rund 15 monate 

lang währenden ausnahmezustand vor, während und nach der friedlichen 

revolution bei der rückkehr zu neuer politischer normalität ausbreitete. 

seit dem sommer 1989 war mehr und mehr möglich erschienen und 

bislang unvorstellbares auch möglich geworden: von einer vergleichswei-

se einfachen flucht aus der ddr über den sturz der sed-diktatur bis hin 



30 31

zur wiedervereinigung. welche begeisterungskraft konnte nach solch 

wundersamen zeiten noch die normalität selbst einer demokratie ent-

falten? 

zudem breitete sich rasch enttäuschung über die – nun freilich gerade 

am anfang vor übermenschliche herausforderungen gestellte – leis-

tungsfähigkeit des neuen systems aus. hervorgerufen wurde sie nicht 

minder von realen funktionsproblemen der so rasch und zunächst provi-

sorisch errichteten institutionen als von politikillusionen, die teils von den 

ostdeutschen gerne selbst gehegt, teils von westdeutscher seite gut-

gläubig oder wider besseres wissen genährt wurden. obendrein waren 

sehr viele ostdeutsche davon recht enttäuscht, dass mit dem eindringen 

westdeutscher politiker in ihr land auch westdeutsche ideologische  

fixierungen und frontstellungen einsickerten, die oft schlecht zu den sich 

auftürmenden problemen passten und obendrein sich mehr und mehr  

an die stelle jener „ingenieurhaften” herangehensweise zu setzen began-

nen, die einem Großteil der neuen ostdeutschen eliten von ihrer ausbil-

dung und ihrem habitus her so nahe lag. nicht zuletzt das brachte rasch 

Gift in die beziehungen von west- und ostdeutschen und prägte nachhal-

tig der letzteren wahrnehmung des neuen politischen systems. 

zur negativen wahrnehmung der neuen ordnung trug ferner bei, dass 

die wiedervereinigung und die so schwierige anfangsphase des prozesses 

ostdeutscher demokratiegründung mit einer westdeutschen hochphase 

von politikverdrossenheit zusammenfiel. ihretwegen wurde kein unum-

strittenes, von den westdeutschen selbst parteiübergreifend mit stolz 

getragenes politisches system in die zusammengebrochene ddr expor-

tiert. Vor allem aber gerieten alle schwierigkeiten ostdeutscher umge-

staltung und demokratiegründung ins mahlwerk der 1990 unausweich-

lichen wahlkampfrivalität von zunächst westdeutscher union und spd, 

sodann des gesamtdeutsch bürgerlichen lagers mit der bundesweit sich 

neu aufstellenden politischen linken. und weil die cdu nicht nur die 

weichenstellende bundestagswahl von 1990 gewann, sondern auch noch 

vier der fünf Gründungswahlen in den ostdeutschen ländern, konnte es 

kaum ausbleiben, dass noch jahrelang die politische reflexion des 

schwierigen prozesses ostdeutscher transformation und demokratischer 

konsolidierung auf das niveau rein taktischer – und im hintergrund: 

weithin fundamentalideologischer – auseinandersetzungen zwischen 

union und fdp einerseits sowie spd, Grünen und pds andererseits 

herabgezogen wurde. was damals an wind einer fundamentaloppositio-

nellen kritik des aufbaukurses der – fast ausschließlich – cdu-regierungen 

gesät wurde, ließ sich alsbald als anhebender sturm einer grundsätz-

lichen entfremdung großer teile der ostdeutschen bevölkerung vom 

neuen politischen system ernten: zunächst von der pds, seit kürzerer 

zeit von der npd. die spd brachte ihre systematische kritik an der in 

ostdeutschland praktizierten cdu-politik zwar schrittweise an die 1990 

nicht erlangte regierungsmacht in allen ostdeutschen ländern und seit 

1998 auch im bund, nicht aber auf die position der in ostdeutschland 

führenden kraft links von der union.

freilich war es nicht oppositionelle missgunst allein, deren massenmedi-

ale Vermittlung den ostdeutschen die bundesrepublikanische demokratie 

in so großem ausmaß verdrießlich machte. es waren schon auch die 

ihren aufgaben anfangs eher schlecht als recht gewachsenen neuen 

institutionen, die anlass zu folgenreichem unmut gaben. da waren die 

im auf- und umbau befindlichen Verwaltungsstrukturen, die mit beson-

ders schwierigen steuerungsaufgaben zurechtkommen sollten und oft 

genug personal beschäftigten, das der ddr nachtrauerte und die defizite 

des neuen systems mit klammheimlicher freude beobachtete. da waren 

die schwächen der auch ihrerseits erst im um- und aufbau befindlichen 

Vermittlungsstrukturen des neuen politischen systems: der parteien, der 

Verbände, der Vorfeldorganisationen im vorpolitischen raum, auch der  

– oft genug aus den bezirkszeitungen von sed und blockparteien hervor-

gegangenen – ostdeutschen massenmedien, in denen die pflicht zur 

kritischen berichterstattung so manches mal mit der begleichung offener 

rechnungen verbunden werden konnte. abgerundet wurde das alles 

durch Verankerungs- und führungsmängel des ostdeutschen parlamenta-

rismus während seiner aufbaujahre. zu den folgen gehören weitverbrei-

tete unzufriedenheit mit dem neuen system, der davon profitierende 

aufstieg der pds als einer politischen anklageinstitution sowie später, 

nach der integration auch der pds ins neue system, die entwicklung 

eines rechtsradikalen und rechtsextremen milieus all jener, die weiterhin 

erklärte Gegner der neuen ordnung, doch eben nicht links sein wollen.

Wirtschaftliche Umstände der ostdeutschen Demokratiegründung

dass demokratische konsolidierung und gute wirtschaftliche entwicklung 

hand in hand gehen, prägte westdeutschland. Gleichsam das – im wort-

sinn – Gegenstück sind die seit 1990 in ostdeutschland gemachten 

erfahrungen. zwar ist die ostdeutsche wirtschaft jetzt gewiss in einem 
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besseren zustand als zur zeit der ddr. doch sie durchlief eben eine 

„regulative katastrophe”, die ihrerseits tiefe spuren in ostdeutschlands 

politischer kultur hinterließ. das tat sie umso mehr, als die meisten 

ostdeutschen der wiedervereinigung und umfassenden neugestaltung 

ihres landesteils mit folgendem dreiklang von erwartungen, gar von 

Überzeugungen entgegensahen: politik wurde – vertrauten ddr-mustern 

folgend – mit aktiver wirtschaftsgestaltung, demokratie mit der Gewähr-

leistung sozialer sicherheit zusammengedacht; der anschluss an den 

wirtschaftlich höchst erfolgreichen westdeutschen teilstaat würde, so die 

hoffnung, auch ostdeutschland wirtschaftlich erfolgreich machen und mit 

wohlstand für alle erfüllen; und hierzu glaubte man selbst wichtiges 

beitragen zu können, nämlich mit dem real-, human- und sozialkapital 

einer doch im realsozialistischen Vergleich recht erfolgreichen Volkswirt-

schaft. alle diese erwartungen waren gewiss verständlich, doch großen-

teils nicht fundiert. obendrein kam es 1990 zu weichenstellungen, die 

zwar den präferenzen der meisten ostdeutschen entsprachen und darum 

politisch wohl unvermeidlich waren, doch in gewaltige anschlussprobleme 

führen mussten. zur zentralen weichenstellung wurde bundeskanzler 

kohls von der ddr-führung schwerlich auszuschlagendes angebot einer 

wirtschafts-, währungs- und sozialunion zwischen den beiden deutschen 

staaten. sie war, und zwar ganz absichtlich, das ausschlaggebende 

instrument, die wiedervereinigung herbeizuführen. für die meisten 

ostdeutschen kam nun aber eine andere umstellung des größten teils 

ihrer in ostmark ausgewiesenen bezüge, anwartschaften und Guthaben 

in die neue währung als im Verhältnis von 1:1 nicht in frage, was aus 

darum unabweisbaren politischen Überlegungen, wenn auch wider öko-

nomischen sachverstand, die westdeutsche regierung bereitwillig akzep-

tierte. zugleich ließen sich die träger der sozialversicherungssysteme, 

desgleichen – besonders aktiv – die Gewerkschaften und, wohl wider 

besseres wissen, auch die arbeitgeber auf einen kurs der raschen anglei-

chung ostdeutscher Versicherungsbezüge und Gehälter an westdeutsche 

einkommensstrukturen ein.

ein wirtschaftliches fiasko war als ergebnis all dessen nicht unwahr-

scheinlich. obendrein brach auch noch das wirtschaftsgefüge der ehe-

dem realsozialistischen wirtschaftswelt zusammen und fiel alsbald auch 

die sowjetunion als zentraler handelspartner ostdeutschlands auseinan-

der. nun waren die schlimmen folgen jener weichenstellungen nicht 

mehr zu umgehen: nämlich der zusammenbruch der ostdeutschen 

wirtschaft mit ihrem teils ererbten, teils selbstverschuldeten, teils nur 

erlittenen missverhältnis von produktivität, lohnkosten und absatzmarkt-

stabilität. hinsichtlich national gestaltbarer regionaler Vermarktungsmög-

lichkeiten kam hinzu, dass ostdeutsche gerade in der weichenstellenden 

anfangsphase des neuen wirtschaftssystems mit Vorliebe „westwaren” 

kauften und so die strategie der westlichen Großhandelsketten aufgehen 

ließen, die neuen ostdeutschen märkte über ihre schon im westen eta-

blierten einkaufsketten einfach mitzubedienen. alsbald entstand aus  

allen diesen Gründen in ostdeutschland massenarbeitslosigkeit, die zwar 

sozialstaatlich abgemildert, dennoch höchst schmerzlich erlitten und von 

den meisten nicht entlang ihrer realen Verursachungsketten verstanden 

wurde, die vielfach doch gemäß allzu kurzsichtigen eigenen interessen 

geschmiedet worden waren. einen „schuldigen” aber musste es wohl 

geben, und man fand ihn rasch im neuen system und seinen trägern.

hinzu kamen weitere kränkungen, die sich ebenfalls leicht der neuen 

wirtschafts-, Gesellschafts- und staatsordnung zuschreiben ließen. da 

war die privatisierung des sozialistischen Volkseigentums durch die zwar 

noch von der alten ddr-regierung eingesetzte, sehr bald aber wie ein 

westdeutsches kolonialministerium verstandene treuhandgesellschaft. 

diese erbrachte nicht die im einigungsvertrag doch einvernehmlich 

erwarteten Überschüsse, für deren Verteilung unter die ostdeutschen 

man schon mancherlei regeln ersonnen hatte. im Gegenteil produzierte 

sie neben etlichen erfolgen nicht wenige flops, etliche wirtschaftskrimi-

nelle machenschaften, jede menge an bösem blut und obendrein einen 

riesigen schuldenberg. und war es schon eine große kränkung für viele 

ostdeutsche, ihr Volksvermögen als viel weniger wert und auch wertge-

schätzt zu sehen, als sie sich das lange zeit ausgemalt hatten, so ver-

letzte sie erst recht die diskrepanz zwischen der früheren und der nun-

mehr zutage tretenden leistungsfähigkeit des wirtschafts- und staats-

systems. Von der plötzlichen Verbesserung der warenversorgung und der 

raschen erneuerung von Gebäuden und infrastruktur sahen sich viele 

parteigänger des alten systems regelrecht gedemütigt – und viele unter-

stützer der friedlichen revolution davon, dass sie vom um sich herum 

einsetzenden wirtschaftlichen neubeginn aufgrund sie unvermutet tref-

fender arbeitslosigkeit ausgegrenzt waren und eine rolle als almosen-

empfänger zugewiesen bekamen. 

natürlich wurden, und zwar ganz gemäß der funktionslogik des neuen 

systems, solche enttäuschungserlebnisse und entfremdungserfahrungen 

auch recht unmittelbar in den politischen streit und in die konkurrenz der 
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parteien eingebracht, und zwar teils in nur regierungskritischer, teils in 

ganz systemkritischer absicht. wegen der wahlergebnisse des Jahres 

1990 kam es dabei obendrein zu einem schulterschluss der demokra-

tischen linken mit den wortführern klarer systemfeindschaft von links: 

mit ausnahme von brandenburg regierte auf bundes- und ostdeutscher 

landesebene nun einmal überall die cdu, bekam darum sämtliche schuld 

an den nun wahrlich großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

problemen zugeschrieben und einte dergestalt unter ihrer politischen 

konkurrenz die Gegner der gerade regierenden partei mit jenen der 

neuen staats-, wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.

Besondere gesellschaftliche Voraussetzungen ostdeutscher  

Demokratiegründung

um so wuchtiger wirkten diese (partei-)politischen und wirtschaftlichen 

umstände ostdeutscher demokratiegründung, als die zivilgesellschaft-

lichen Voraussetzungen für pluralistische demokratie in den neuen bun-

desländern vielfach nicht gegeben waren. den – in der ddr schwerlich  

so zu bezeichnenden – „vorpolitischen raum” hatten die sed und ihre 

Vorfeldorganisationen, mit ausnahme von inseln im kirchlichen bereich, 

gründlich durchsetzt und dabei die praxis selbstverantwortlicher eigen-

initiative weitgehend wegplaniert. als die sed und ihre transmissions-

institutionen ab 1989/90 zusammenbrachen, hinterließen sie darum dort, 

wo eine selbstbewusste zivilgesellschaft wünschenswert gewesen wäre, 

ein ruinendurchsetztes brachland mit nur wenigen tauglichen fundamen-

ten für einen neubau. obendrein war der sed weitgehend die entbürger-

lichung der ostdeutschen Gesellschaft gelungen und somit die erosion 

der Grundlagen einer freiheitlichen ordnung. Verstaatlichungen und 

klassenorientierte personalpolitik hatten über die Jahrzehnte hinweg 

einem selbstbewussten bürgertum seine wirtschaftlichen Grundlagen 

weitgehend entzogen. die flucht bürgerlicher elitenangehöriger in den 

westen, solchermaßen nahegelegt und möglich bis zum mauerbau, hatte 

außerdem im klein- und mittelstädtischen bereich die demografische 

basis einer bürgerlichen Gesellschaft sehr stark ausgedünnt. umso leichter 

konnten darum die bildungsvorstellungen des ostdeutschen arbeiter-  

und bauernstaates auf die durchsetzung kleinbürgerlich-proletarischer 

einstellungs- und Verhaltensmuster hinwirken und dabei eine weitgehende 

egalisierung von lebensstilen und gesellschaftlichen normalitätsvorstel-

lungen bewerkstelligen. 

das alles prägte die ddr-bevölkerung dann über Jahrzehnte hinweg auf 

die anforderungen ihres autoritären und paternalistischen systems. im 

zuge dessen verschwand jene rolle, auf welche allein sich ein freiheit-

liches staats- und Gesellschaftswesen gründen kann: nämlich die eines 

selbstbewussten, sich nicht schwach und staatlicher stützung bedürftig 

fühlenden bürgers, der darum politische teilhabe nicht vor allem als 

fordern und einfordern versteht, sondern in erster linie dahingehend 

auffasst, dass er bereitwillig eigene fähigkeiten, energie und zeit in den 

dienst anderer stellt. auch die friedliche revolution konnte, wider man-

che erwartungen, diese rolle nicht rasch ins leben zurückrufen: eines-

teils nicht, weil die etablierung gesellschaftlicher rollen nun einmal  

längerer entwicklungsprozesse bedarf, und andernteils nicht, weil revo-

lutionszeiten reine ausnahmezustände darstellen, die nur schlecht auf 

gewöhnliche dauerbelastungen vorbereiten. doch auch die folgenden 

Jahre der demokratischen konsolidierung waren wenig geeignet, eine 

solche bürgerrolle flächendeckend neu entstehen zu lassen. arbeitslosig-

keit grenzte von solchen persönlichen entwicklungsprozessen nicht 

wenige von vornherein aus. noch mehr gerieten in eine oft schockartig 

erfahrene phase der statusunsicherheit und mussten sich überhaupt eine 

neue berufs- und lebensrolle suchen. also waren sie mehr mit sich selbst 

als mit dem von ihnen möglicherweise mitzugestaltenden Gemeinwesen 

beschäftigt. ferner wurde die anfangsphase ostdeutscher demokratie-

gründung von der recht unerwarteten erfahrung einer großen sozialen 

spreizung geprägt. einige erlebten sie als aufstieg, nicht wenige als 

sozialen abstieg und überaus viele als Quelle sozialer ungerechtigkeit. 

Verbunden waren diese prozesse mit einer höchst verständlichen domi-

nanz des materiellen. das alles legte es durchaus nicht nahe, sich außer-

halb der – damals oft recht zufällig zugewachsenen – rolle eines berufs-

politikers bar materieller Gratifikationen um den aufbau einer ostdeut-

schen zivilgesellschaft  

zu kümmern. damit aber fehlten bald schon die Vorbilder für sich verall-

täglichende muster ehrenamtlichen politischen engagements.

im Übrigen braucht dauerhaftes, nicht auf materielle Gratifikationen 

ausgehendes zivilgesellschaftliches engagement schon auch ein großes 

maß an selbstbewusstsein und an stolz auf das persönlich bereits er-

reichte. doch beides war in den neuen bundesländern nach dem sturz 

der sed-diktatur rar. Viele leistungsträger waren durch ihre rollen im 

alten system kompromittiert, während die neuen eliten sich allenthalben 
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mit westdeutschen konfrontiert fanden, die teils wirklich besser als sie 

auf die anstehenden aufgaben vorbereitet waren, oft aber auch nur in 

entsprechender pose auftraten und dennoch an vielen ostdeutschen 

sozial nach oben vorbeizogen. das alles unterminierte ostdeutsches 

selbstbewusstsein und setzte gar nicht selten einen prozess kolonialar-

tiger hospitalisierung in Gang. noch häufiger aber führten solche erfah-

rungen zu trotz und rückzug. hinzu kam, dass sich der Vergleichsmaß-

stab der ostdeutschen bürgerschaft rasch verschob: weg vom Vergleich 

mit der bevölkerung in anderen vormals realsozialistischen staaten und 

hin zu westdeutschen oder allgemein westlichen standards. damit aber 

geriet man notwendigerweise von einer zu ddr-zeiten im realsozialis-

tischen rahmen ganz selbstverständlich beanspruchten Topdog-position 

in die rolle und in den habitus eines underdog. damit war der „Jammer-

ossi” geboren. mit dem aber konnte man schwerlich eine selbstbewusste 

bürgergesellschaft schaffen. und weil alle diese Verwerfungen und Verlet-

zungen natürlich auch im politischen diskurs vor augen geführt, skanda-

lisiert und zu bezugspunkten ostdeutscher selbstverständigung wurden, 

fand sich in kurzer zeit eine abwärtsspirale ins werk gesetzt. alsbald 

gehörte es sich für einen ostdeutschen nachgerade, sich als schwach, 

ausgenutzt, hintangestellt, arrogant behandelt und sozial verachtet 

anzusehen – und wenn schon nicht persönlich, dann immerhin als teil 

einer wie zweitklassig behandelten konkursmasse. und natürlich konnte 

man dabei keine zuneigung zu jenem system entwickeln, das solches 

offenbar verschuldet hatte: nämlich die wirtschafts-, Gesellschafts- und 

staatsordnung der bundesrepublik deutschland.

Unterschiedliche Pfade kultureller Entwicklung

im Übrigen trug zu den so verschiedenen akzentuierungen ost- und 

westdeutscher politischer kultur bei, dass in der ddr die tradition des 

deutschen autoritarismus ungebrochen hatte weiterleben können: näm-

lich in Gestalt der sed-diktatur. in ostdeutschland fehlte einfach jene 

aussaat und ernte von politischem und kulturellem pluralismus, die zur 

prägenden erfahrung der westdeutschen nachkriegsentwicklung gewor-

den war.

ein sehr wichtiger teil dieser so folgenreich verschiedenen weiterformung 

der deutschen politischen kultur im osten und westen des landes war 

sicherlich die ganz unterschiedliche aufarbeitung der doch gemeinsamen 

zeit des nationalsozialismus, nämlich seiner Vorgeschichte, seiner ursa-

chen, seiner eigentümlichkeiten und jener folgen, die aus seinen Verbre-

chen und seiner katastrophe zu ziehen waren. prägend für ostdeutsch-

land wurde, dass man – ablenkend in „faschismus” umbenannt – den 

nationalsozialismus zu einem erbstück allein des westdeutschen teil-

staates erklärte. und da man die rassistischen und kriegslüsternen züge 

des nationalsozialismus ausdrücklich ablehnte, konnte man im realsozia-

lismus dessen diktatorische Verhaltensformen und autoritären einstel-

lungsmuster leicht – in oftmals sogar recht ungebrochener tradition – 

weiterpflegen.

neben diese wichtige weggabelung ost- und westdeutscher ausprägun-

gen politischer kultur trat vor allem die ganz andere bedeutung und 

wirkung von „1968”. für westdeutschland wurde dieses Jahr zu einer 

chiffre und ikone für einen teils übermütig vollzogenen, teils sorgenvoll 

erlittenen gesellschaftlichen neuaufbruch. neben anderen, durchaus 

nicht lobenswerten wirkungen entzog er, darin aufs ganze konstruktiv, 

dem überkommenen kleinbürgerlichen autoritarismus seine selbstver-

ständlichkeit. auch machte er politisches engagement attraktiv, wenn 

auch in alsbald revolutionsrhetorischer engführung und unter kultivie-

rung jener politikillusionen, auf deren zusammenbruch später die weit-

verbreitete politikverdrossenheit folgen sollte. bei alledem ging diese 

kulturelle massenbewegung eine zeitgeschichtlich wohl gar nicht zu 

vermeidende allianz mit sozialistischen ideologemen ein, führte zu einem 

„marsch durch die institutionen” derer, die so geprägt waren, und ver-

änderte das land tiefgreifend – zwar nicht nur, doch gewiss auch zum 

besseren. für ostdeutschland hingegen war 1968 das Jahr des schei-

terns der reformpolitik in der tschechoslowakei, das Jahr der desillusio-

nierung über die entwicklungspotentiale eines real existierenden sozia-

lismus sowie ein startpunkt zunehmenden gesinnungspolitischen drucks 

auf jene, die sich nicht vom zeitweise erfolgsverheißenden kurs der 

einheit von wirtschafts- und sozialpolitik für den sed-staat einnehmen 

lassen wollten. folge war einesteils die entfremdung einer minderheit 

vom sozialistischen system, andernteils dessen akzeptanz als alternativ-

los seitens einer mehrheit der ddr-bürger. als dann friedliche revolution 

und wiedervereinigung dennoch eine alternative zum ostdeutschen 

realsozialismus verwirklichten, war für sie längst schon ein ganz anderer 

boden bereitet als jener, auf dem seit langer zeit die nunmehr übernom-

mene westdeutsche ordnung gewurzelt hatte. auch darum wurde sie  

in den wenigen Jahren seit 1990 im osten nur eingeschränkt heimisch.
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WAS iSt ZU ErWArtEn, WAS iSt ZU tUn? 

wie skizzenhaft und verkürzt auch immer sie dargestellt wurden: die 

eben bedachten zusammenhänge legen nahe, was für die neuen bundes-

länder in der überschaubaren zukunft politisch-kulturell zu erwarten ist. 

wird es eine angleichung ostdeutscher an westdeutsche kulturmuster 

geben? anfangs wurde das als gleichsam naturwüchsig erachtet. doch 

eine solche angleichung fand nicht statt und ist auf absehbare zeit auch 

nicht zu erwarten. einesteils wurden jene oben erörterten ereignisketten 

ausgelöst, die einer raschen mentalen angleichung nun den weg ver-

sperrten. andernteils erwies sich, dass beide teilgesellschaften bis in tiefe 

schichten ihrer politischen kultur hinein sehr unterschiedlichen formungs-

prozessen unterzogen wurden, die langfristig so nachwirken werden  

wie eine glückliche oder verkorkste kindheit auf das erwachsenenleben.

wenn sich also nicht der osten dem westen angleicht: mag es im lauf 

der Jahrzehnte dann eine angleichung westdeutscher kulturmuster an 

die ostdeutschen geben? immerhin könnte sich derlei folgender zangen-

bewegung verdanken: einesteils von in der ddr bewahrten traditionellen, 

paternalistischen deutschen kulturmustern her, andernteils aufgrund 

eines neuen, von der Globalisierung ausgelösten Veränderungsdrucks, 

welcher die neuen bundesländer bereits gründlich umgestaltet hat, auf 

westdeutschland aber noch zukommen wird. unter titeln wie „die ost-

deutschen als avantgarde”9 wird diese these gerne und jenseits bloßer 

pointenfreudigkeit auch substanziiert vertreten, insbesondere als durch 

erfahrung belehrte replik auf jene eigentlich demütigende anfangserwar-

tung, dass ostdeutschland schnell auf westdeutsche normalitäten ein-

spuren werde. Von der bereitschaft, sich auf sehr flexible arbeitsstruk-

turen einzulassen, bis hin zur großen Volatilität des wahl- und protest-

verhaltens finden sich in den neuen bundesländern tatsächlich vielerlei 

anhaltspunkte dafür, dass manches an der gesamtdeutschen zukunft 

eher dort als in den alten bundesländern begonnen haben könnte. ost-

deutsches abfärben auf westdeutschland kann im Übrigen auch die form 

annehmen, dass in der ddr bewährtes, vom westen aber lange Ver-

kanntes, nun aufs neue aufgegriffen wird: von der Ganztagsbetreuung 

von kindern über die – nunmehr „ärztehäuser” genannten – polikliniken 

bis hin zur Verantwortung von unternehmen für ein kinder- und familien-

kompatibles arbeitsumfeld. ostdeutsches abfärben mag sich freilich auch 

dahingehend vollziehen, dass mit so manchem leichengift der ddr nun 

auch die altbundesländer infiziert werden. Von der mittlerweile am rech-

ten rand offenkundigen demokratiefeindlichkeit reicht derlei bis zur 

weiteren forcierung von erwartungen an die sozialpolitische leistungs-

fähigkeit des nunmehr doch insgesamt auf – behauptetermaßen über-

legener – kapitalistischer Grundlage stehenden deutschen staatswesens: 

immerhin habe sich dieses über die art. 1 und 20 des Grundgesetzes  

an das prinzip sozialer Gerechtigkeit gebunden und möge nun, um einem 

Vertrauensverlust wie einst die sed zu entgehen, solche Versprechen 

endlich erfüllen.

mancherlei dieser art hat klar jetzt schon angefangen, auch west-

deutschlands akzentuierungen politischer und gesellschaftlicher kultur 

mitzubestimmen. es wird aber unwahrscheinlich sein, dass sich drei 

Viertel der deutschen zwar tradierten, doch nun auch ihrerseits unter 

wandlungsdruck stehenden politisch-kulturellen mustern nur eines Vier-

tels ihrer landsleute weitgehend anpassen werden. dürften darum auf 

mittlere frist die identifizierten unterschiede politisch-kultureller prägun-

gen fortbestehen? eben das ist zu erwarten. wird es also im Grunde zwei 

deutsche politische teilkulturen geben? die sache so zu sehen, hieße 

eine richtige beobachtung für jenes Ganze zu halten, das sie gleichwohl 

nicht ist. denn einesteils gibt es tiefe, geschichtlich lange schon sedimen-

tierte schichten deutscher politischer kultur, die in den Jahrzehnten der 

deutschen teilung nur verschieden überbaut, doch nicht beseitigt wur-

den. zu ihnen gehört auch sicher mehr als die – über bismarcks sozial-

reformen bis zum ausbau des fürstenstaates nach dem dreißigjährigen 

krieg zurückzuführende – Überzeugung der meisten deutschen, in ihrem 

land habe sich der staat ganz konkret um das wohl seiner bürger zu 

kümmern und genau darum – modern formuliert – als sozialstaat zu 

gerieren. andernteils aber haben sich bereits jetzt wieder, im zuge der 

seit 1990 aufs neue gemeinsamen Geschichte, über durchaus unter-

schiedlich bleibende merkmale von deutschlands „doppelter” politischer 

kultur fortan wiederum gemeinsame schichten politischer kultur gela-

gert. zu ihnen gehört deutschlands neues staatliches selbstbewusstsein 

als „souveräne friedensmacht” ebenso wie die soziokulturelle Verfesti-

gung einer „neuen rechten” oder die – noch im Gang befindliche – aus-

prägung eines neuen deutschen patriotismus. 

tatsächlich scheint die entwicklung „innerer einheit” in der politischen 

kultur unseres landes vor allem darin zu bestehen, dass es – erstens – 

immer mehr neue, sich zu wiederum gemeinsamen schichten politischer 

kultur sedimentierende gesamtdeutsche politische erfahrungen gibt und 
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diese immer stärker den diskurs der deutschen über sich prägen. zwei-

tens wird die entwicklung „innerer einheit” wohl so vonstatten gehen, 

dass man – im Verlauf der sich seit einiger zeit beschleunigenden histori-

sierung des 20. Jahrhunderts – mehr und mehr eben jenes gemeinsamen 

erbes gewahr wird, das doch vor der teilung des landes und der dann  

so unterschiedlichen prägung seiner teile ganz fraglos deutscher Gemein 

besitz war. Von genau ihm her wird man dann angesichts aktueller heraus-

forderungen immer wieder zu klären versuchen, was für unser land 

heilsame Veränderungen jenes Gemeinwesens wären, welches sich einst 

als westdeutsche teilgesellschaft ausprägte und dessen institutionelle 

bzw. kulturelle formen seit 1990 auch auf das Gebiet und die Gesell-

schaft der zusammengebrochenen ddr übertragen wurden. drittens 

wird, was sich an der ordnung jenes ehedem westdeutschen Gemeinwe-

sens und an neu geschätzten einrichtungen der ddr weiterhin bewährt, 

im lauf der nächsten ein, zwei Generationenwechsel in den neuen wie  

in den alten bundesländern in ziemlich angleichender weise einstellungen, 

habitus und praxen prägen.

erlegt dieser prozess uns politikwissenschaftlern irgendwelche pflichten 

auf? rät er uns mancherlei zum tun oder lassen an? als wissenschaftler 

bleiben wir gewiss im bereich der forschung gefordert: es gilt, dieses – 

uns alle auch persönlich betreffende – Großexperiment weiterhin zu 

verfolgen, die in seinem Verlauf institutionell herbeigeführten kulturellen 

prägungen ausfindig zu machen und zu bewerten, auch chancen und 

Gefährdungen der erreichten freiheitlichen demokratischen ordnung zu 

entdecken sowie die sedimentierungsschichten und Verwerfungszonen 

unserer politischen kultur in ihrem zeitgenössischen werden zu analysie-

ren. 

als für politik in besonderem maße fachkundige citoyens sollten wir uns 

allerdings auch politisch folgenreicheres vornehmen: nämlich kontinuier-

liches einwirken auf jene öffentlichen diskurse über unsere politische 

kultur und ihre entwicklungen, in deren Vollzug eben ihr Gegenstand 

mitgeformt wird. hier sollten wir – erstens – das unsere dazu beitragen, 

dass politiker wie bürgerschaft künftig vom ritualisierten beklagen und 

vom wechselseitigen Vorwerfen aller möglichen „fehler und Versäum-

nisse” bei der wiedervereinigung abstand nehmen. das alles möge bald 

zu einer die politik nicht länger belastenden diskussion unter zeithistori-

kern werden. zweitens sollten wir den Gedanken popularisieren, dass 

staatliche oder nationale einheit sich keineswegs in wirtschaftliche, 

gesellschaftliche oder gar kulturelle einheitlichkeit ummünzen lassen 

muss – und dass solche einheitlichkeit ohnehin nicht recht zur deutschen 

tradition der Vielgestaltigkeit unseres landes passte. drittens aber 

sollten wir, eben der inneren einheit und einer zukunftsfähigen poli-

tischen kultur wegen, sehr wohl auch darauf hinwirken, dass möglichst 

bald ein reflektierter deutscher patriotismus als verlässliches integrati-

onsmittel neu entsteht, und zwar nicht nur zum – ohnehin wenig proble-

matischen – zusammenhalt von ost- und westdeutschen, sondern vor 

allem auch zur integration von lange schon ansässiger und zugewan-

derter sowie auch weiterhin zuwandernder bevölkerung.10 und viertens 

sollten wir uns, wie einst die Gründergeneration unserer disziplin, nach 

kräften im bereich der politischen bildungsarbeit engagieren – gerade  

in den neuen bundesländern mit ihrer noch durchaus nicht nachhaltig 

konsolidierten demokratie.
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möGlichkeiten der  
VeränderunG des politischen 
klimas in den neuen ländern 
 

welche kommunikationsformen mit dem wähler sind  

erforderlich?  

empfehlunGen an die politik

Wolfgang Donsbach

in meiner analyse werde ich mich mit dem kommunikations-

verhalten in den neuen ländern auseinandersetzen. es geht 

erstens um die nutzung der medien, die nutzung der medien-

inhalte und deren relevanz für die informations- und mei-

nungsbildung ostdeutscher bürger. Zweitens werde ich mich 

mit den ursachen für das unterschiedliche kommunikations-

verhalten in ost und west beschäftigen. Drittens soll die 

bedeutung von fiktion als eskapistisches motiv und ersatz-

befriedigung herausgearbeitet werden. Viertens möchte ich auf 

künftige entwicklungen und prognosen eingehen. dies mündet 

fünftens in forderungen für die kommunikation der politik.

KoMMUniKAtionSVErHALtEn in DEn nEUEn  

LänDErn

nutzung der Medien

beginnen möchte ich mit der faktischen mediennutzung. die 

durchschnittliche dauer beim fernsehen ist in ostdeutsch-

land deutlich länger, und auch stabil deutlich länger. ob dies 



44 45

nun gut oder schlecht ist, ist eine frage der bewertung und hängt auch 

eng damit zusammen, welche sendungen konsumiert werden. sachsen 

befindet sich in der mediennutzung am nächsten an den westlichen 

bundesländern. man könnte vermuten, dass dies mit der finanziellen 

situation in sachsen korreliert und dass sich strukturelle angleichungs-

prozesse zwischen ost und west auch in der mediennutzung niederschla-

gen. es fällt auf, dass die privaten sender im osten mehr gesehen wer-

den als die öffentlich-rechtlichen sender. Gleiches gilt für den hörfunk. 

auch hier gibt es eine deutliche präferenz für die privatsender. 

beim dritten großen sektor, den printmedien, erreichen die überregiona-

len medien (magazine, wochenzeitungen und tageszeitungen) der alten 

bundesländer in ostdeutschland drastisch geringere reichweiten als in 

westdeutschland. die reichweite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

beträgt innerhalb der erwachsenen bevölkerung in westdeutschland  

1,7 prozent, die reichweite im osten beträgt lediglich 0,3 prozent. das 

einzige printmedium, das im osten einen deutlichen Vorsprung hat, ist 

die zeitschrift Super-Illu, die im westen praktisch keine leser besitzt, 

aber 17,2 prozent der ostdeutschen erreicht.

insgesamt können wir einen rückgang der zeitungsnutzung in deutsch-

land feststellen, wobei in ostdeutschland der rückgang größer ist als  

im westen. im osten wird weniger zeitung gelesen. innerhalb von nur 

einem Jahr ist die zeitungsnutzung über drei prozent gesunken. das  

ist eine dramatische zahl, die auch die regionalen abonnementzeitungen 

betrifft. für die zeitungsverleger entsteht aus dieser entwicklung ein 

großes problem. beim bundesverband deutscher zeitungsverleger 

bemüht man sich um die ausarbeitung von konkreten plänen, um 

diesem trend entgegenzuwirken. nach internationalen studien, bei-

spielsweise in deutschland und in den usa, korreliert die zeitungs-

nutzung mit der Überzeugung des lesers, politisch einfluss nehmen  

zu können. dies ist ein wichtiger faktor für die politische kultur eines 

landes. 

nutzung der Medieninhalte

betrachten wir die fernsehnutzung, könnten wir zunächst vermuten, dass 

informationssendungen im osten stärker rezipiert werden als im westen. 

da der fernsehkonsum insgesamt gestiegen ist, kommt dies statistisch 

gesehen auch den informationssendungen zugute. das entscheidende ist 

allerdings, dass sich die informationsnutzung im osten in der regel aus 

anderen Quellen speist. 

ein dramatischer unterschied zwischen ost und west, wahrscheinlich der 

stärkste, den wir im fernsehverhalten insgesamt beobachten können, 

besteht in der nutzung politischer magazine (schaubild 1). klassische 

nachrichtensendungen und -magazine der öffentlich-rechtlichen sende-

anstalten wie Tagesschau, Tagesthemen, heute und heute-journal errei-

chen im osten eine deutlich geringere reichweite als im westen deutsch-

lands. politische magazine, die für die westdeutschen bürger in den 

sechziger und siebziger Jahren einen essentiellen bezugspunkt der poli-

tischen information darstellten, bekommen im osten praktisch kein bein 

auf den boden.

schaubild 1: interesse an politischen magazinen

Anmerkung: Angaben in Prozent; n = 1949 (west) und n = 956 (ost).
Quelle: Allbus 2004. 

umgekehrt verhält es sich mit den nachrichtensendungen der privatsen-

der rtl und sat.1, die vorrangig als boulevardmagazine gelten und 

praktisch kaum politische informationen vermitteln. der sender rtl 

erreicht mit einem marktanteil von 23 prozent im osten eine deutlich 

höhere reichweite. auch die dritten programme der ard werden in 

ostdeutschland um vier prozentpunkte häufiger gesehen als im westen. 
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im Vergleich zu westdeutschland zeigt der osten auch ein größeres 

interesse an regionalen programmen und sendungen über das eigene 

bundesland. damit ergibt sich folgendes muster der fernsehnutzung:  

die ostdeutschen beziehen politische informationen in der regel über die 

nachrichtensendungen der privaten und der regionalen fernsehsender, 

während das interesse an politischen magazinen gering ausfällt. 

werfen wir nochmals einen blick auf die tageszeitungs-nutzung. was 

interessiert die deutschen bürger an der berichterstattung in den zei-

tungen? das interesse an der innen- und außenpolitik ist im osten gerin-

ger als im westen. es herrscht somit in ostdeutschland ein tendenzielles 

desinteresse an den klassischen politikressorts. das lokale ist und bleibt 

auch hier der renner. das ist keine ausnahmeerscheinung, sondern gilt 

weltweit. dass man über lokale ereignisse informiert sein möchte, ist ein 

häufiges motiv für ein zeitungsabonnement. 

Bedeutung der Medienberichterstattung 

wenn in den neuen bundesländern insgesamt weniger auf die klassischen 

medien und politischen medieninhalte zurückgegriffen wird, spielen die 

medien folglich für die politische sozialisation insgesamt eine geringere 

rolle. in ostdeutschland sind die medien weniger an der tradierung von 

politischen einstellungen und werten beteiligt. eine größere relevanz 

erreichen andere kommunikationskanäle, vor allem die personale kom-

munikation. 

im wahlkampf wird häufig die frage gestellt: „woher beziehen sie für 

ihre wahlentscheidung die notwendigen informationen?” im osten spielt 

das direkte Gespräch mit anderen menschen, also die personale kommu-

nikation, dabei eine bedeutendere rolle als im westen. dies ist ein indiz 

dafür, dass die persönliche kommunikation für ostdeutsche mehr rele-

vanz besitzt als die medienberichterstattung, wenn es um politik geht 

(schaubild 2). 

UrSAcHEn für DAS UntErScHiEDLicHE  

KoMMUniKAtionSVErHALtEn

Unterschiede in der freizeitgestaltung? 

zu den ursachen für dieses spezifische kommunikationsverhalten gibt es 

mehrere thesen. eine erste these betrifft die Quantität der fernsehnut-

zung. seit der wende zeigt sich in ostdeutschland eine größere nähe zu 

diesem medium. das fernsehen steht bei der nutzung der medien an der 

spitze, stärker noch als im westen. zunächst erklärte man diesen unter-

schied zur westdeutschen bevölkerung mit soziodemografischen merkma-

len, insbesondere der arbeitslosenzahl. selbst die siedlungsgröße hat 

man einbezogen. so wurde argumentiert, es werde in ostdeutschland 

mehr ferngesehen, weil es mehr ländliche Gebiete gibt. 

die methode der statistisch angelegten soziodemografie hat jedoch nicht 

zum erfolg geführt. zwar sehen etwa arbeitslose tatsächlich mehr fern – 

und sind damit übrigens die einzige soziodemografische Gruppe, die in 

ostdeutschland größer ist als im westen. doch dies allein erklärt noch 

nicht das mehr an fernsehnutzung. der erhöhte fernsehkonsum zieht 

sich vielmehr durch alle bevölkerungsgruppen, ob jung oder alt, ob hohe 

schaubild 2:  woher bekommt man die beste hilfe für seine  

wahlentscheidung?

Anmerkung: Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich.
Quelle: Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie, 1998–2002.
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oder niedrige einkommensklasse, ob arbeiter oder angestellter. die 

einzige erklärung für die gesteigerte Quantität der fernsehnutzung ist die 

tatsache, dass ostdeutsche deutlich mehr freizeit zu hause verbringen. 

auf die frage nach ausgewählten freizeitaktivitäten geben 42 prozent der 

ostdeutschen an, nie auszugehen. im westen sind dies nur 30 prozent. 

hier zeigen sich deutliche unterschiede in der alltagsgestaltung. durch 

das mehr an zeit, das ostdeutsche zu hause mit tätigkeiten zu füllen 

haben, steigt schließlich auch die wahrscheinlichkeit der heimischen 

fernsehnutzung. 

Vernachlässigung des ostens in den Medien? 

aus welchen Gründen werden unterhaltungssendungen bei den privat-

sendern und regionale programme in ostdeutschland bevorzugt? und 

weshalb ist das öffentlich-rechtliche programm anscheinend so wenig 

attraktiv für ostdeutsche? anfangs diente der hinweis als erklärung, der 

osten würde sich im programm von ard und zdf nicht wieder finden, da 

er außer in den dritten programmen praktisch nicht vorkommt. aber das 

erklärt nicht die präferenz der ostdeutschen für privatsender, in denen 

der osten ebenso wenig thematisiert wird. 

dies belegt eine inhaltsanalyse von werner früh und hans-Jörg stiehler.1 

die autoren untersuchten insgesamt 560 stunden programm auf die 

herkunft der dort vorkommenden personen. das Verhältnis beträgt  

1 zu 6,9 zwischen ost- und westdeutschen. bei den unterhaltungs- und 

kulturprogrammen, die von ostdeutschen deutlich bevorzugt werden, 

sind diese unterschiede sogar noch stärker ausgebildet. bei rtl, dem 

beliebtesten sender im osten, besteht ein Verhältnis von 1 zu 274. das 

geringe interesse der ostdeutschen an den programmen der ard und 

des zdf lässt sich demnach nicht mit einer Vernachlässigung spezifisch 

ostdeutscher themen begründen. die marktanteile der sender sprechen 

eindeutig gegen einen übermäßigen einfluss des faktors „Vorkommen 

des ostens” auf die programmauswahl. so fanden auch früh und stiehler 

keinen direkten zusammenhang zwischen dem Vorkommen ostdeutscher 

themenfelder im programm und der nutzung des senders. ostdeutsche 

suchen also nicht permanent nach bezügen zu ihrer heimatregion.

Unerfüllte Erwartungen? 

noch weniger plausibel ist folgende these: das öffentlich-rechtliche 

fernsehen hat die erwartungen der ostdeutschen zuschauer nicht erfüllt, 

weshalb diese zu den privatsendern wechselten. in befragungen erken-

nen die ostdeutschen durchaus die Qualität der öffentlich-rechtlichen 

sender im Vergleich zu den privaten sendern an. auch der erfolg der 

Super-Illu spricht dagegen, dass man sich aus Qualitätsgründen vom 

öffentlich-rechtlichen rundfunk abwendet. 

Ungleiche Sozialstruktur? 

in einer anderen these wurde abermals der faktor soziodemografie auf- 

gegriffen. wolfgang darschin und camille zubayr glichen die marktan-

teilsdifferenzen zwischen den öffentlich-rechtlichen und den privaten 

sendern mit den zugehörigen zuschauermerkmalen ab, kommen aber zu 

dem ergebnis, dass nur 20 prozent der differenz durch die sozialstruktur 

(alter, anteil der arbeiter und betroffenheit von arbeitslosigkeit) erklär-

bar sind.2 die ungleichheiten in der sozialstruktur von ost- und west-

deutschland liefern demnach keine hinreichende begründung für die 

unterschiede in der fernsehnutzung.

Distanz zum politischen und wirtschaftlichen System des Westens? 

eine vierte, sehr viel plausiblere these, die allerdings schwer zu belegen 

ist, stützt sich auf das distanzierte Verhältnis der ostdeutschen zum 

politischen und wirtschaftlichen system der bundesrepublik: der osten 

kehrt sich von medienformaten und medieninhalten ab, die wesentlich 

das system der alten bundesrepublik repräsentieren. dies betrifft sowohl 

die sendungen der öffentlich-rechtlichen anstalten als auch die über-

regionale presse. stattdessen wendet man sich verstärkt inhalten zu, die 

erinnerungen an die eigene Vergangenheit und identität wach halten, 

etwa der Super-Illu oder dem mdr. 

das politische interesse in ostdeutschland ist geringer, ebenso der  

Glaube an die eigene einflussnahme im politischen system. die politik-, 

politiker- und parteienverdrossenheit dagegen ist größer. demokratie 

wird in ost und west inhaltlich unterschiedlich definiert. 1999 waren  

57 (ost) zu 31 (west) prozent der auffassung, der staat sei für die 
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bürger verantwortlich. fragt man in ostdeutschland nach den merk-

malen der demokratie, werden liberale bürgerrechte, die presse- und 

reisefreiheit sowie das pluralistische parteiensystem genannt. Gleichheit 

ist den ostdeutschen zudem heute wichtiger als freiheit bzw. werden 

beide werte nahezu identisch verstanden und damit gleichgesetzt. fragt 

man ostdeutsche nach der definition von freiheit, antworten sie mit 

„keine einkommensunterschiede”. auch die wahrnehmung der sozialen 

marktwirtschaft unterscheidet sich in ost- und westdeutschland. stellt 

man die frage: „woran denken sie, wenn sie das wort ‚soziale markt-

wirtschaft’ hören?”, nennen im osten 84 prozent das problem der 

 arbeitslosigkeit. 

man sollte sich vor augen halten, was diese aussage für die innere  

bindung an unser system bedeutet. thumfahrt hat dazu geschrieben: 

„ordnungsbezogene und sehr viel deutlicher noch ergebnisbezogene 

Gerechtigkeitsvorstellungen von Gleichheit sind in ostdeutschland kollek-

tiv verankerte deutungswerte. sie variieren kaum mit der persönlichen 

und materiellen situation.”3 es ist durchaus denkbar, dass diese unter-

schiede im demokratieverständnis und die damit einhergehende system-

distanz der ostdeutschen auch zu einer veränderten mediennutzung 

führen. 

Verlust der bürgerlichen Öffentlichkeit? 

ein weiterer erklärungsversuch für die unterschiedliche nutzung von 

medieninhalten liegt – so die fünfte these – im Verlust der bürgerlichen 

öffentlichkeit infolge der sozialen umwälzungen der ddr-zeit. es finde 

ein rückzug in das häusliche statt. dieser rückzug drücke sich in einem 

mehr an tV-konsum, aber auch in einem desinteresse an gerade jenen 

medieninhalten aus, die eine plattform für den öffentlichen diskurs  

bieten. stattdessen finde eine stärkere unterhaltungsorientierung statt. 

in der tat stützen die vorliegenden daten zumindest indirekt diese 

 these. ein weiterer indikator für den rückzug ins private ist die geringe 

aktive partizipation am öffentlichen leben, etwa durch mitgliedschaften  

in politischen parteien, Gewerkschaften und kirchen. ähnliches gilt für die 

Vereinskultur, wobei hier die mitgliederzahlen im Vergleich gesehen noch 

am höchsten liegen. auch das ehrenamtliche engagement der bürger im 

osten fällt niedrig aus. im allgemeinen finden sich seltener aktivitäten 

der außerhäuslichen freizeit (kino, konzert, sport, restaurant, kneipe). 

im westen liegen alle beteiligungsformen deutlich höher, was gleichzeitig 

mit einer stärkeren teilnahme des einzelnen bürgers an der bürgergesell-

schaft einhergeht (schaubild 3). 

schaubild 3:  aktive mitgliedschaft nach institutionen im  

west-ostvergleich

Anmerkung: Angaben in Prozent; n = 875; 873; 879; 881; 639 (west) und n = 
427; 429; 428; 423; 334 (ost).
Quelle: Allbus 2004.

der FAZ-korrespondent frank pergande, der selbst in der ddr aufge-

wachsen ist, beschreibt diese entwicklung in der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung vom 25. oktober 2001 wie folgt: „das bürgerliche gab es in der 

ddr nur noch in kärglichen resten. eine klasse ist zerschlagen worden. 

im klassenkampf ging auch die bürgerliche kultur verloren, die kultur 

des unternehmerischen, des Geistes und der Vielfalt. […] denn der kleine 

kreis irgendwo in der ländlichkeit musste in der ddr mehr schlecht als 

recht eine öffentlichkeit ersetzen, die heute an jedem zeitungskiosk zu 
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Unzufriedenheit mit dem Bild der Wirklichkeit in westlichen Medien? 

die sechste und letzte these besagt, im osten herrsche eine tiefe unzu-

friedenheit mit dem wirklichkeitsbild, das die westlichen medien in ihren 

non-fiktionalen sendungen zeichnen. Jene unzufriedenheit wiederum 

führe zur nutzung von medieninhalten abseits der öffentlich-rechtlichen 

sender und überregionalen zeitungslandschaft, deren berichterstattung 

auf negativismus und diskussion abzielt, jedoch kaum lösungen anbie-

tet. tatsächlich zeigen medieninhaltsanalysen des instituts für demosko-

pie allensbach aus den neunziger Jahren, dass die politischen parteien, 

die unternehmer, die Qualität der sozialleistungen, die soziale marktwirt-

schaft, die katholische wie auch die evangelische kirche in den medien 

überwiegend negativ dargestellt werden. es gibt nur eine einzige organi-

sation, die ein positives image besitzt, und das ist Greenpeace. 

auch die darstellung der politischen kandidaten wird von negativismus 

beherrscht. nach einer studie der mainzer kollegen Jürgen wilke und 

carsten reinemann aus dem Jahr 2003 bewerten medien die kanzler-

kandidaten seit den wahlen zum 1. deutschen bundestag 1949 bis zur 

vorletzten bundestagswahl 2002 fast ausnahmslos ablehnend.5 die 

bundestagswahl 2002 fiel dabei mit abstand am negativsten aus. hinzu 

kommt, dass die realität der bundesrepublik immer stärker von skanda-

len beherrscht wird. in einer älteren analyse, die auf der auswertung 

zeitgeschichtlicher archive basiert, wurde untersucht, wie viele skandale 

es in der bundesrepublik pro Jahr gegeben hat. hier lässt sich eine 

nahezu lineare entwicklung erkennen: Jedes Jahr wächst die anzahl der 

skandale. dabei werden heute angelegenheiten skandalisiert, die früher 

nur als missstand galten. welche ursachen führten zu dieser entwick-

lung? Verhalten sich politiker korrupter als früher? werden heute eher 

interna aus den eigenen reihen an die presse lanciert? oder recherchie-

ren die Journalisten härter? 

dass sich unser land verändert hat, zeigt eine analyse von hans mathias 

kepplinger.6 Von der Gründung der bundesrepublik bis mitte der neun-

ziger Jahre hat kepplinger die einschlägigen tageszeitungen daraufhin 

untersucht, ob sie eher probleme darstellen oder problemlösungen anbie-

ten. in den sechziger Jahren geht zwischen der problematisierung und 

lösungsfindung eine deutliche schere auf. dies ist ein weltweites phäno-

men und deutet auch auf ein verändertes selbstverständnis der Journa-

listen hin. der bürger fühlt sich folglich immer häufiger als opfer statt als 

nutznießer von problemen. 

wie eine qualitative studie von 2002 mit 40 befragten aus ostdeutsch-

land feststellte, lässt sich das geringere interesse an informierenden 

formaten der öffentlich-rechtlichen sender auch damit erklären, dass die 

menschen im osten aufgrund ihrer sozialisation mehr ergebnis- denn 

diskussionsorientiert denken.7 die meinungsdiskussion, oftmals in form 

unzähliger und unsäglicher talkshows, steht dieser harmonieorientierung 

entgegen und wird als streit verstanden. was westdeutsche vielleicht als 

heilvolle auseinandersetzung in der demokratie ansehen, betrachten 

ostdeutsche als unangenehm. stattdessen sucht man nach einem Ventil. 

man orientiert sich am regionalen und flieht in eine politikfreie, unver-

bindliche welt, in der es unterhaltung und etwas identitätsstiftendes 

gibt. Vergleichen wir die Vermittlung des politikbildes im Stern und in der 

Super-Illu, so kommt der negativismus und das anspruchsdenken in 

beiden magazinen gleich stark zum ausdruck. was beide aber voneinan-

der unterscheidet: die Super-Illu fokussiert stärker auf ungerechtigkeit, 

rückt das regionale in den Vordergrund und stellt die ostdeutschen eher 

als opfer dar. 

fiktion als Ersatzbefriedigung

das fiktionale bietet eine scheinwelt als Gegenpol zur eigenen, oft nega-

tiv erlebten realität, auch zu der realität, die man in der Tagesschau 

oder in der talkrunde bei sabine christiansen sieht. 

selbst bei der einstellung zur werbung lässt sich dieses fluchtmotiv 

ausmachen. nach einer umfrage des instituts für markt- und medienfor-

schung berlin von 1999 erwarten ostdeutsche von werbung, dass sie 

Gefühle anspricht. sie sollte menschen darstellen, die so sind, wie man 

selbst sein möchte, und eine alltagsferne welt erschaffen, in der man 

gern leben würde. es besteht ein interesse an fiktionalen werbeinhalten, 

was wiederum mit dem wunsch nach fiktionalen fernsehinhalten korreli-

ert. andererseits haben ostdeutsche ein starkes bedürfnis nach fakten 

und gebrauchswertorientierten informationen, das medien jedoch nicht 

ausreichend erfüllen können. 

nach frey-Vor et al. kritisieren ostdeutsche dabei vor allem die darstel-

lung des ostens aus der westperspektive, die wenig faktenorientierung 

und Gebrauchswert bietet.8 auf die frage, für welche bereiche man sich 

in der politik interessiere, nennen ostdeutsche politische bereiche, die 

den eigenen ort, die eigene region oder das eigene bundesland betref-

fen. die fokussierung auf das regionale ist durchgängig vorhanden.  
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der Gebrauchswert, der von den ostdeutschen eingefordert wird, findet 

sich auch bei den motivatoren für die wahlentscheidung wieder. in der 

infratest-studie von frank brettschneider sollten die befragten angeben, 

was für ihre wahlentscheidung wichtiger ist, der kandidat, die sachthe-

men oder die parteibindung. im osten treten die sachthemen dabei 

deutlich in den Vordergrund.9 das interesse an sachthemen steht schein-

bar im widerspruch zum fiktionalen. doch die flucht in die fiktion wird 

gerade deshalb gewählt, weil man die faktenorientierte berichterstattung 

über sachthemen in der medienwirklichkeit vermisst. 

das bedürfnis nach dem positiven, nach positiven meldungen ist evident. 

Journalisten argumentieren gerne – zeigt man ihnen die zahlen und 

erwähnt den negativismus in der berichterstattung–, sie bedienten eine 

nachfrage. es ist ein irrglaube, die menschen würden morgens aufstehen 

und hoffen, dass in ihrer zeitung möglichst viele horrormeldungen ste-

hen. dies würde unserem bedürfnis nach harmonie und sicherheit völlig 

zuwiderlaufen. 

EntWicKLUngEn UnD PrognoSEn

Medienkonsum

bei der mediennutzung zeigt sich eine Verweigerung gegenüber den 

öffentlich-rechtlichen sendern im osten wie im westen. was sich an-

passt, ist die reichweitenentwicklung der tageszeitungen. wir haben in 

den jüngsten altersgruppen einen dramatischen rückgang der zeitungs-

nutzung zu verzeichnen. der rückgang im osten gestaltet sich deutlicher, 

insgesamt gesehen aber ist die zeitung für die junge Generation in 

beiden teilen des landes praktisch bedeutungslos. Junge menschen 

kompensieren printmedien mit dem internet. das internet kann umge-

kehrt aber nicht die zeitungsnutzung kompensieren, d.h. es gibt einen 

dramatischen rückgang einer generellen politischen informationsauf-

nahme. 

Politische Einstellung und Partizipation

politische einstellung und aktivität entwickeln sich im osten etwas demo-

kratietauglicher. eine studie von eckhart priller über demokratieentwick-

lung und gesellschaftliche mitwirkung in ostdeutschland aus dem Jahr 

1999 zeigt, dass die unterstützung der demokratie bei jungen leuten im 

osten gewachsen ist.10 die zahl der unter 25jährigen beweist, dass das 

leben in einer demokratischen Gesellschaft für sie sehr wichtig ist. dies 

gilt auch für die unterstützung des pluralistischen parteiensystems und 

seiner Gesellschaft. man könnte daraus folgern, dass die politische bil-

dung hier durchaus früchte trägt. wenn dieser trend stabil bleibt und 

weiter wächst, steigt bei jungen menschen auch die bereitschaft, sich 

politisch-gesellschaftlich zu engagieren. es gibt einen stärkeren Grad der 

organisiertheit, allerdings verlieren dabei die Gewerkschaften; die par-

teien pendeln sich auf einem relativ niedrigen niveau ein. Gewinner sind 

die Vereine. auch im politischen bereich sind die mitgliedschaften gestie-

gen. seit dem ende der neunziger Jahre konstatieren wir ein stärkeres 

politisches interesse. dies ist natürlich ein positiver indikator für die 

allgemeine entwicklung.

es gibt allerdings auch gegenläufige ergebnisse. die langzeitstudie des 

leipziger soziologen peter förster zum mentalitätswandel des ostdeut-

schen Geburtenjahrganges 1952/53 ergibt bei einer 16-welligen panel-

befragung zwischen 1987 und 2002, dass immer noch skepsis bei den 

ostdeutschen Jugendlichen gegenüber dem derzeitigen politischen sys-

tem vorherrscht – trotz politischen interesses.11 der Glaube, politisch 

etwas bewegen zu können, liegt seit 1996 unverändert bei drei bis vier 

prozent. immer weniger Jugendliche sehen für sich selbst eine zukunft in 

ostdeutschland und wandern ab. doch auch bei einem umzug in die 

alten bundesländer besteht die ostdeutsche identität als doppelidentität 

fort. es ist immer eine frage der indikatoren, die man wählt; insofern 

kommt es hier zu unterschiedlichen ergebnissen.

orientierungspunkte Jugendlicher

mit wem fühlen sich ostdeutsche Jugendliche also verbunden: mit Ge-

samtdeutschland, mit ost- oder westdeutschland? die Jugend im osten 

identifiziert sich zwar am stärksten mit dem eigenen landesteil; die 

Verbundenheit mit Gesamtdeutschland ist allerdings gewachsen. im 

westen ist die identifikation mit Gesamtdeutschland am stärksten ausge-

prägt. 

klassische politische und gesellschaftliche organisationen und parteien 

spielen dabei aber im allgemeinen bei den Jugendlichen so gut wie keine 

rolle mehr. die pflicht, sich regelmäßig zu informieren, ist bei jungen 

menschen auf dem rückzug und gilt sowohl für printmedien als auch für 
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das fernsehen (schaubild 4). die zeitungsverleger haben sich lange zeit 

eingeredet, dass die Jugendlichen als leser zurückkehren werden, aber 

sie kehrten nicht zurück. Junge menschen bis 29 Jahre lesen nur noch 

halb soviel zeitung, als sie das noch vor zwanzig oder dreißig Jahren 

getan haben.

wird die junge Generation also generell pragmatischer und hedonisti-

scher? das wäre sicherlich keine wünschenswerte entwicklung. Jugend-

liche würden aktivitäten nur verfolgen oder gutheißen, wenn sie einen 

persönlichen Gewinn bringen oder für Gruppenzugehörigkeiten und 

soziale bindungen entscheidend sind. politik wäre kein orientierungs-

punkt mehr, sondern würde nur den eigenen interessen und dem persön-

lichen sozialen umfeld dienen.

schaubild 4: „duty to keep informed” auf rückzug

Anmerkung: Angaben in Prozent.
Quelle: BDVZ 1989 und 2002.

Emotionalisierung der Politikberichterstattung

es gibt viele indikatoren dafür, dass die medieninhalte immer boulevard-

lastiger, oberflächlicher und unverbindlicher werden. politikberichterstat-

tung erlebt eine emotionalisierung und diese überwiegt die narrativität. 

wir haben die nachrichtensendungen im fernsehen von 1983, 1990 und 

1998 jeweils vier wochen vor der bundestagswahl auf der Grundlage von 

archivmaterial untersucht – 1983 nur ard und zdf, ab 1990 kamen die 

privaten sender dazu. bei allen sendern nahmen die emotionalisierenden 

elemente zu. die nachrichten werden immer unpolitischer und weniger 

sachlich, dafür aber emotionaler. politik wird nach amerikanischem Vor-

bild personalisiert und zeitlich verknappt. es ist allein der deutschen 

sprache zu verdanken, dass sich nicht alles so kurz ausdrücken und 

zusammenfassen lässt, wie es in den usa der fall ist. beiträge werden  

an formate angepasst, die man bislang nur von Viva und mtV kannte: 

grellbunte musikvideos mit schnellen bildschnitten (schaubild 5).12 

schaubild 5: soundbite-politikberichterstattung

Quelle: Donsbach/Büttner, Boulevardisierungstrends.

flucht in private und regionale Medien

das bild vom osten, das ich hier aufgezeigt habe, gestaltet sich also 

zusammenfassend in etwa so: wir haben in ostdeutschland eine andere 

sozialisation, wir haben andere lebensverhältnisse, und dies führt zu 

anderen kommunikationsbedürfnissen. das bedürfnis nach dem Verläss-

lichen, Verbindlichen, das bedürfnis nach positivem und erfolg, das 

bedürfnis nach harmonie, nach sachlichkeit, nach identität und stolz, 

auch stolz auf die eigene Vergangenheit, wird von den medien, die mit 

dem system der alten bundesrepublik in zusammenhang gebracht 

wer-den, anscheinend nicht befriedigt. es entstehen zwei fluchtkorridore:  

"Man sollte auch regelmäßig eine Zeitung lesen"
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die flucht zu den privatsendern, zur unterhaltung, und die flucht zu 

regionalen medien. 

aber selbst regionale zeitungen, die ja eigentlich nur jene zielgruppe zu 

bedienen haben, erfüllen diese „sehnsucht” möglicherweise nicht aus-

reichend, weil man meint, sich dem allgemeinen trend des Journalismus  

im westen anschließen zu müssen. Viele Journalisten in ostdeutschland 

lassen sich nicht genügend auf die besonderen bedürfnisse der menschen 

im osten ein und dies führt wiederum zu einer flucht vor der zeitung,  

die im osten noch einmal stärker ist als im westen.

die folge ist eine geringere erreichbarkeit der menschen im osten mit 

politischen botschaften. wenn klassische nachrichtenformate nicht mehr 

gesehen, überregionale zeitungen nicht mehr gelesen werden, entsteht 

ein informationsdefizit. noch alarmierender gestaltet sich die situation 

für junge menschen, denn hier geht die nutzung jener formate noch 

stärker zurück. diese haltung mündet in einem einflussverlust des bun-

des und führt zu einer Gettoisierung. man vernachlässigt die entwicklung 

in Gesamtdeutschland und zieht sich, auch kognitiv, stärker auf die 

eige-ne region zurück. durch desinteresse und desinformation findet 

eine selbstausgrenzung vom politischen diskurs statt.

forDErUngEn für DiE KoMMUniKAtion DEr PoLitiK

was können wir dagegen tun? politik muss sich darauf einstellen, spezi-

fische bedürfnisse mehr zu berücksichtigen als bisher. Gefragt ist offen-

sichtlich ein mehr an Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, an positivem, erfolg, 

harmonie und stolz. das klingt zunächst einfach, ist aber schwer umzu-

setzen und mit zwei dilemmata verbunden: mit einem dilemma auf der 

mikro- und einem auf der makroebene. 

auf der mikroebene, auf der man sachlichkeit und harmonie darstellen 

will – also alles das, was die menschen mehr ansprechen würde –, 

braucht es immer zwei zur umsetzung; ohne eine partizipation der bevöl-

kerung ist dies nicht zu bewerkstelligen. wir brauchen demnach eine  

größere beteiligung der ostdeutschen bürger an der Gestaltung unseres 

politischen lebens und Gemeinwesens. das dilemma auf der makro-

ebene, sogar auf der Gesellschaftsebene, besteht darin, dass die abwe-

senheit von streit in der gesellschaftlichen kommunikation mit dem ideal 

unseres politischen systems nicht vereinbar ist. die politische auseinan-

dersetzung gehört zu den Grundelementen der demokratie. eine harmo-

nisierung der ansichten würde den normen unseres systems daher 

zuwiderlaufen. 

es handelt sich hier also um einen ausgemachten widerspruch, der 

scheinbar unauflösbar ist. eines jedoch ist sicher: die politik muss neue 

kommunikationsstrategien finden, um die menschen in ostdeutschland 

zu erreichen und zu überzeugen. ansonsten erleben wir einen noch 

massiveren rückzug der bürger im osten aus dem gemeinsamen staats-

wesen.
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Vor welchen spezifischen  
herausforderunGen steht  
die politische bildunG in  
den neuen ländern?

Bernd Lüdkemeier

ich möchte mich im folgenden mit der frage beschäftigen, 

wie sich politische bildung seit 1990 tagtäglich in den neuen 

ländern aus der sicht der staatlich verantworteten politi-

schen bildung darstellt. unerwähnt bleiben darf in diesem 

zusammenhang nicht, dass gerade in den neuen bundes-

ländern neben der staatlichen politischen bildung die nicht-

staatliche, wie zum beispiel die arbeit der stiftungen, eine 

wichtige rolle einnimmt und unverzichtbar ist. im mittel-

punkt meiner ausführungen steht der praxisbezogene 

 ansatz.

Erstens werde ich auf den umbruch 1989 und den neube-

ginn in den neuen bundesländern eingehen, und zweitens 

die hemmnisse für die ausbildung eines politik- und demo-

kratieverständnisses in den jungen bundesländern erläutern. 

Drittens werde ich am beispiel der sozialkunde- und politik-

lehrerausbildung in sachsen-anhalt verdeutlichen, vor 

welchen problemen und herausforderungen wir stehen. 



62 63

UMBrUcH UnD nEUBEginn – DAS JAHr 1989

Enttäuschte Hoffnungen

1989/90 fanden sich die bürger der ddr fast über nacht in einem für  

sie völlig neuen politischen und wirtschaftlichen system wieder. rasch 

mussten sie sich an westliche lebensmuster gewöhnen. bei allem posi-

tiven, was die wende den menschen brachte, darf man im nachhinein  

die nega-tiven begleiterscheinungen nicht übersehen. die transformation 

von der einstigen sozialistischen planwirtschaft zur sozialen marktwirt-

schaft und der zusammenbruch ineffizienter produktionsstrukturen 

führten zu einem entindustrialisierungsprozess in bisher unbekanntem 

ausmaß. mit diesem prozess sind nach wie vor hohe arbeitslosenzahlen 

und eine existentielle Verunsicherung großer teile der bevölkerung 

verbunden. 

seit 1990 hofften viele ostdeutsche auf ein wirtschaftswunder. ernüch-

tert mussten sie feststellen, dass die wirtschaftliche entwicklung weit 

hinter ihren erwartungen zurückblieb. anstelle des vorhergesagten  

und erwarteten wohlstandes lernten die neuen bundesbürger arbeits-

losigkeit kennen. die wiedervereinigung brachte für viele menschen  

in ostdeutschland bis heute ängste mit sich – ängste vor dem beruf-

lichen und sozialen abstieg, vor einer Verschlechterung der persönlichen 

lebensverhältnisse. Junge menschen erlebten und erleben zukunfts-

ängste. 

Sachsen-Anhalt: Das Problem Arbeitslosigkeit

in keinem land der neuen bundesländer fiel dieser industrielle struktur-

wandel nach der wende dramatischer aus als in sachsen-anhalt. die 

ddr-kombinate der schwer-, maschinenbau- und chemieindustrie arbei-

teten nach weltmaßstab 1989/90 bereits ineffizient. ihre Überlebens-

chancen waren gleich null. der strukturwandel oder der strukturbruch 

traf die menschen in sachsen-anhalt härter als die bewohner der anderen 

neuen bundesländer. zwei drittel der arbeitskräfte in sachsen-anhalt 

waren bis 1990 von kombinaten abhängig. 

die arbeitslosigkeit wurde lange mit einer Vielzahl von arbeitsbeschaf-

fungsmaßnahmen kaschiert. es dürfte in sachsen-anhalt, aber auch in 

den anderen neuen bundesländern, nur wenige familien geben, in denen 

nicht mindestens ein angehöriger entweder arbeitslos war oder ist oder 

sich heute noch von erwerbslosigkeit bedroht fühlt. selbst wer heute 

einen ausbildungs- oder arbeitsplatz hat, hat vielfach angst vor dem 

Verlust desselben. 

Andauernde Umbruchsituation

siebzehn Jahre nach der wende befinden sich viele menschen noch 

immer in einer umbruchsituation, in der unsicherheit ihre lebensplanung 

bestimmt. wann das ökonomische tal durchschritten ist, in das die neuen 

bundesländer durch die umwandlung der planwirtschaft in die marktwirt-

schaft geraten sind, ist schwer absehbar. denn zeitgleich mit diesem 

transformationsprozess läuft in allen industrieländern ein umstrukturie-

rungsprozess, der eine hohe zahl von arbeitskräften freisetzt. ein ende 

dieses strukturwandels ist nicht in sicht.

HEMMniSSE für DiE AUSBiLDUng EinES PoLitiK-  

UnD DEMoKrAtiEVErStänDniSSES in DEn nEUEn  

BUnDESLänDErn

Misstrauen gegenüber der Sozialen Marktwirtschaft

die meisten ostdeutschen, die vor 1989 das leben in der bundesrepublik 

nur aus dem fernsehen kannten, in der regel sogar nur aus dem werbe-

fernsehen, mussten sich nach der wende völlig unvorbereitet in einem 

für sie neuen wirtschafts- und Gesellschaftssystem zurechtfinden. damit 

entstand schnell ein misstrauen gegenüber der sozialen marktwirtschaft 

und der demokratie. früher erhielten junge menschen in der ddr nach 

der schulzeit in der regel einen ausbildungsplatz, einen arbeitsplatz, 

eine wohnung und verdienten sich ihren lebensunterhalt. damit verbun-

den war soziale anerkennung. die zukunft erschien bis 1989 sicher und 

übersichtlich – in der ddr besaß man eben arbeit und heimat. 

heute sehen viele, vor allem junge menschen, industriebrachen oder leer 

stehende industrieanlagen und wissen, dass sie dort keinen arbeitsplatz 

mehr finden werden. zugleich erleben sie die errichtung neuer hochmo-

derner betriebe, in denen nur wenige hoch qualifizierte mitarbeiter eine 

arbeit finden. zahlreiche menschen in ostdeutschland, auch viele Jugend-

liche, verbinden mit der deutschen einheit, mit der sozialen marktwirt-

schaft und der demokratie in erster linie negative zukunftsperspektiven. 
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dass der staatssozialismus der ddr die maroden strukturen zu verant-

worten hat und eine wichtige ursache für diese entwicklung darstellt, 

wird dabei häufig übersehen. es gab zahlreiche ddr-bürger, die ihrem 

eigenen system misstrauisch gegenüberstanden. demokratie und markt-

wirtschaft brachten sie anfangs enormes Vertrauen entgegen. doch die 

ungewohnte erfahrung mit der arbeitslosigkeit traf sie ohne Vorbereitung 

und erschütterte dieses Vertrauen zutiefst. 

Misstrauen gegenüber der Demokratie

es verwundert kaum, dass diejenigen, die enttäuscht wurden, nun auch 

der demokratie mit misstrauen begegnen bzw. sie zum teil sogar ableh-

nen. Je länger arbeitslosigkeit und soziale unsicherheit andauern, desto 

mühsamer wird sich eine demokratische politische kultur in den neuen 

bundesländern entwickeln. es steht zu befürchten, dass viele menschen 

die für sie so schmerzhaften ausgrenzungen, wie beispielsweise den 

arbeitsplatzverlust, weniger den schwer durchschaubaren bzw. schwer 

begreifbaren umstrukturierungsprozessen zuschreiben als vielmehr der 

kapitalistischen wirtschaftsordnung und demokratie. im umkehrschluss 

könnte dies bedeuten, dass die beste und wirksamste maßnahme der 

politischen bildung in der schaffung von arbeitsplätzen besteht. in der 

alten bundesrepublik ist dies schließlich in den fünfziger Jahren gelungen, 

als sich das wirtschaftswunder positiv auf die demokratieentwicklung 

auswirkte.

gleichheit vor freiheit

umfragen ergeben eine, wenn auch knappe, aber doch mehrheitliche 

zustimmung zur demokratie in den neuen bundesländern. Jedoch gibt in 

den neuen bundesländern nur eine minderheit an, dass es ihnen wichtig 

sei, in freiheit zu leben und sich ungehindert zu entfalten. aus umfragen 

ist bekannt, dass der mehrheit der menschen in den neuen bundeslän-

dern der Grundwert „Gleichheit” nach wie vor wichtiger ist. in diesem 

punkt besitzt die ddr heute noch ansehen, da sie ihren bürgern arbeit 

und soziale sicherheit garantieren konnte. für viele ist sie sogar ein 

rechtsstaat gewesen, was die menschen in westdeutschland eher ver-

wundert. diese Verklärung zeigt, dass die erinnerung zum fluchtpunkt 

vor der misere in der Gegenwart wird.

in den neuen bundesländern fand seit 1989 eine teils freiwillige, teils 

durch die äußeren umstände erzwungene umorientierung statt, leider 

oftmals in einer die demokratie nicht gerade verstärkenden weise. nicht 

individualisierung, sondern egoismus hieß auf einmal die neue ausrich-

tung. für viele ehemalige ddr-bürger ergibt sich aus der zugehörigkeit 

zur neuen staats- und Gesellschaftsordnung die notwendigkeit, die 

ellenbogen einzusetzen. richtig ist, dass die bürger in ostdeutschland 

heute viel mehr eigenverantwortung für die eigene zukunft übernehmen 

müssen als früher. der zwang zur erwerbsorientierung, zur eigenständig-

keit und zur eigenverantwortung hat zugenommen. dieses umdenken 

fällt in unsicheren und unübersichtlichen zeiten nicht immer leicht.

die erwartungen an den staat sind nach wie vor sehr groß. wenn diese 

erwartungen enttäuscht werden, schlägt dies in der regel in politik-  

oder politikerverdrossenheit um, wie man an der zunehmenden zahl der 

nichtwähler bei den letzten wahlen ablesen kann. das interesse an 

poli-tik geht zurück, das Vertrauen in demokratische institutionen und in 

die problemlösungsfähigkeit des politischen systems sinkt. die unzufrie-

denheit und das misstrauen gegenüber parteien, parlamenten und regie-

run-gen wachsen, die demokratiezufriedenheit insgesamt nimmt ab. 

die aufgabe, mit der neuen freiheit auch eigenverantwortung zu über-

nehmen, wurde in den neuen bundesländern bei vielen bürgern noch 

nicht verinnerlicht. erziehung zur selbständigkeit und zur selbsthilfe 

findet einfach zu wenig statt. noch immer leben viele erwachsene in dem 

bewusstsein, dass der staat für sie die Verantwortung trägt.

Unzufriedenheit mit der Leistungsfähigkeit des demokratischen  

Systems

mit der leistungsfähigkeit des demokratischen systems ist die mehrheit 

der menschen in den neuen bundesländern nicht zufrieden. diese hal-

tung überträgt sich auf Jugendliche, die in dieser stimmung aufwachsen. 

erwähnenswert ist in diesem zusammenhang, dass, mit ausnahme des 

unterrichtsfaches sozialkunde, der schulunterricht in den neuen bundes-

ländern fast ausnahmslos von ehemaligen ddr-lehrern erteilt wird. seit 

der wende mussten diese sich praktisch komplett umstellen und plötzlich 

andere inhalte nach anderen pädagogischen konzepten vermitteln. dies 

kann nur oberflächlich funktionieren. margot honecker herrscht zwar 

nicht mehr in den lehrerzimmern, aber ein falsches lehrer-schüler-

Verhältnis und der damit verbundene schwerpunkt auf wissensvermitt-

lung sowie der erziehungs- und klassenstandpunkt bestimmen vielfach 

noch das unterrichtsgeschehen.
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die lehrer haben nach wie vor mit den nach der wende aufgewachsenen 

Jugendlichen massive schwierigkeiten. Gegenwärtig bevorstehende oder 

durchgeführte schließungen von schulen tragen ebenfalls zur Verunsiche-

rung bei. angesichts sinkender schülerzahlen und finanzieller rahmenbe-

dingungen werden immer weniger neueinstellungen von lehrern vorge-

nommen. Vor diesem hintergrund ist es dann vielleicht verständlich, dass 

von vielen lehrern kein entsprechender impuls ausgeht, Jugendliche  

zur Übernahme von freiheit und eigenverantwortung in der Gesellschaft 

aufzufordern. zur eigenverantwortung eines demokratischen bürgers 

zählt die Verpflichtung gegenüber anderen und dem Gemeinwesen.

Demokratische Bürgerrolle

die akzeptanz der demokratischen bürgerrolle in den neuen bundeslän-

dern ist auch siebzehn Jahre nach der wende noch immer sehr gering. 

trotzdem versuchen die politische bildung und der politikunterricht in den 

schulen, trotz der eben aufgezeigten barrieren, einen beitrag zur Verbes-

serung zu leisten. inwieweit das gelingt, ist schwer einzuschätzen. meine 

beobachtungen sollen niemanden herabsetzen, doch sie spiegeln aus 

meiner sicht die realität wider.

man sollte sich bewusst sein, was die neuorientierung von den bürgern  

in den neuen bundesländern abverlangt. sie, die sich an die mitunter 

schmerzhaft gespürte bevormundung, aber auch an die bequeme obhut 

des sed-staates gewöhnt hatten, sollen jetzt auf einmal nicht nur für ihr 

eigenes leben Verantwortung übernehmen, sondern darüber hinaus auch 

noch für andere eintreten. es ist durchaus verständlich, dass nicht weni-

ge erwachsene und Jugendliche dazu weder willens noch fähig sind und 

auf die neuen staatlichen Verhältnisse, auf die demokratie und ihre 

an-forderungen, sogar mit lethargie, desinteresse oder auch ablehnung 

reagieren. im ergebnis kann sich dieses denken und handeln für die 

stabilität und zukunft der demokratie als verhängnisvoll herausstellen. 

ProBLEME UnD HErAUSforDErUngEn 

Die Politik- und Sozialkunde-Lehrerausbildung

aus den bisherigen schilderungen wird deutlich, dass die politische 

bildung in den neuen bundesländern vor einer schwierigen aufgabe 

steht. nach der wende fiel zu einem frühen zeitpunkt die entscheidung, 

ehemalige staatsbürgerkundelehrer – von wenigen ausnahmen abgese-

hen – nicht mehr im politikunterricht einzusetzen. es mussten also neue 

politiklehrer ausgebildet werden. anfang der neunziger Jahre wurde diese 

herausforderung mit großem personellen und materiellen aufwand ange-

gangen. ausbildungs- und studienmöglichkeiten für politiklehrer wurden 

von der bundeszentrale für politische bildung organisiert und in zusam-

menarbeit mit den universitäten in den neuen bundesländern, später 

auch mit den landeszentralen für politische bildung, ermöglicht. in dieser 

zeit ging es vor allem um die ausbildung von fachfremden politiklehrern, 

also lehrerinnen und lehrer, die aus einem naturwissenschaftlichen fach 

kamen und mit politischen themen bisher nicht in berührung gekommen 

waren. am ende dieser ausbildung stand eine ordentliche prüfung, die 

staatlich anerkannt ist. 

Gleichzeitig schufen die bundeszentrale und später die landeszentralen 

die Voraussetzungen für das neue fach sozialkunde bzw. politikunter-

richt. auf dem Gebiet der politischen bildung glaube ich sagen zu kön-

nen, dass erfolgreich aufbauarbeit in ostdeutschland geleistet wurde.  

die angebote zur ausbildung wurden von den lehrern ausdrücklich 

gewürdigt. neben dem berufsbegleitenden studium wurden in der ersten 

hälfte der neunziger Jahre die neu gegründeten politikwissenschaftlichen 

institute der universitäten in der lehreraus-, -fort- und -weiterbildung 

aktiv.

fachfremde pädagogen traten mit unterschiedlichsten Voraussetzungen 

und Vorkenntnissen zur ausbildung zum sozialkundelehrer oder politik-

lehrer an. ich zitiere aus dem „aufruf zur reform der politischen bildung 

in der schule”, dem so genannten darmstädter appell von 1995: „die 

wichtigste aufgabe der politischen bildung besteht darin, teilnehmern  

frei und ohne druck Gelegenheit zum nachdenken über beibehaltung 

oder revision gewohnter Vorstellungen und denkverhalten und über die 

wahrnehmung ihrer bürgerrolle in der demokratie zu geben.”1

lehrkräften und dozenten der politikwissenschaftlichen institute in den 

neuen bundesländern war von vornherein klar, dass viele ihrer zuhörer 

diese bedingungen nicht erfüllten und nur über geringes Vorwissen ver- 

fügten. Grundkenntnisse über das politische system der bundesrepublik 

deutschland mussten zunächst einmal angeeignet werden. das fehlen 

für das Verständnis von politik und politikunterricht dieser zeit setzt sich 

bis in die Gegenwart fort.
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Mangelndes Politikverständnis

einige beispiele: nach wie vor sind überregionale tages- und wochen-

zeitungen auch bei lehrern weitgehend unbekannt. daraus kann man 

er-sehen, dass der wille und die bereitschaft zur information über das 

po-litische Geschehen hinaus gering ausgebildet sind. lehrer nehmen 

auch heute noch mit Verwunderung zur kenntnis, dass es politikern nicht 

nur um die lösung von problemen, sondern auch um die durchsetzung 

von interessen, um machterhaltung und machterwerb geht. 

wenn alle Verantwortlichen, so argumentierten zahlreiche lehrer, sich mit 

ihrem sachverstand an einen runden tisch setzen würden, dann ließen 

sich die anstehenden probleme doch rasch und vernünftig lösen. auffällig 

ist gerade auch bei lehrern immer wieder der wunsch zu erfahren, was 

richtig und was falsch ist. es mangelt an der fähigkeit, unterschiedliche 

positionen als gerechtfertigt anzusehen und sich mit ihnen auseinanderzu-

setzen. es fällt den teilnehmern der politischen seminare nach wie vor 

schwer, eine eigene meinung zu entwickeln und diese gegenüber anderen 

ansichten offensiv zu vertreten. der begriff pluralismus ist zwar bekannt, 

doch ist es für viele nach wie vor unverständlich, dass man als anhänger 

der partei X die partei Y ablehnt, sich aber zugleich mit deren politik ernst-

haft auseinandersetzen muss und deren anhänger aufgrund des gemein-

samen interesses an politik respektieren oder sogar schätzen kann. 

merkwürdig zwiespältig sieht auch das Verhältnis vieler lehrer und bür-

ger zur politik aus. auf der einen seite sind sie vom Verhalten der poli-

tiker bitter enttäuscht, sie halten diese für unfähig und nur an ihren 

diäten interessiert. die Gleichgültigkeit und Verachtung gegenüber 

politikern sitzt tief und ist weit verbreitet. trotz dieser ablehnung werden 

gleichzeitig überzogene anforderungen an politiker gestellt. in den  

ostdeutschen bundesländern hält sich hartnäckig der feste Glauben, die 

politik verfüge über beinahe unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten;  

die komplexität der probleme wird dabei allerdings überhaupt nicht in 

betracht gezogen. 

noch immer fällt es vielen pädagogen schwer, schüler als selbständige 

persönlichkeiten und nicht als zu erziehende objekte anzusehen. sie 

fühlen sich als Vertreter des staates, die die Jugendlichen auf die aufga-

benerfüllung hin und für diesen staat, natürlich auch für die demokratie, 

erziehen möchten. nicht zuletzt aus pädagogischer fürsorge sträuben sie 

sich gegen selbstbestimmung und emanzipation. doch gerade darin 

besteht die erziehung zur demokratie. 

es gibt zum Glück auch positive beispiele: mit der erfolgreichen absolvie-

rung des studiums und der teilnahme an fort- und weiterbildungsveran-

staltungen, der lektüre der publikationen zur politischen bildung haben 

viele lehrer und viele andere interessierte durchaus ihre individuelle 

leistungsstärke und ihre selbständigkeit unter beweis gestellt. ich bin 

zuversichtlich, dass gerade diese lehrer ihre schüler zur selbständigkeit 

und zur demokratie erziehen werden.

Erwartungen an die politische Bildung und das Politiklehrerstudium

welche erwartungen werden an die politische bildung und an das politik-

lehrerstudium gestellt? lehramtsstudenten in ostdeutschland lösen sich 

nur schwer von der auffassung, politikunterricht diene in erster linie der 

wissensvermittlung. entsprechend sehen auch ihre Vorstellungen von 

einem studium aus. nicht wenige gehen davon aus, den stoff, den sie 

laut rahmenrichtlinie an ihre schüler zu vermitteln haben, in ihrem stu - 

dium von den dozenten vermittelt zu bekommen. die anforderungen,  

mit denen sie in den seminaren konfrontiert werden, kommen daher für 

sie überraschend. 

die selbständige beschäftigung mit unterschiedlichen wissenschaftlichen 

positionen ist ungewohnt und fällt lange zeit schwer, vor allem zu beginn 

des studiums. es bedarf einiger zeit und Überzeugungsarbeit, bis stu-

denten oder lehrer, die im berufsbegleitenden studium eine lehrbefähi-

gung erzielen, die zielsetzung des faches sozialkunde überhaupt begrei-

fen: schüler zum selbständigen sozialen, politischen denken und handeln 

zu befähigen. ist dies gelungen, sehen auch sie die notwendigkeit eines 

politikwissenschaftlichen studiums ein. denn wer zusammen mit seinen 

schülern soziale und politische sachverhalte analysieren und beurteilen 

möchte, muss selbst politikwissenschaftliche analysen und beurteilungs-

verfahren beherrschen.

Wie sieht die Einstellung der Lehrer zum neuen politischen System aus? 

es gibt unter den lehrern kaum jemanden, der die demokratie in ihrer 

Gänze ablehnt. die hohen erwartungen, die die lehrer, ebenso wie die 

meisten anderen bürger der neuen bundesländer, 1989 mit der neuen 
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regierungsform verbunden haben, erfüllten sich in den letzten Jahren 

nicht immer oder nur teilweise. diese enttäuschten erwartungen müssen 

zunächst verarbeitet werden. 

an der demokratie, so wie sie den bürgern im alltag begegnet, wird aus 

enttäuschung und nicht erfüllter hoffnung mitunter harte kritik geübt. 

die nicht gerade günstigen zukunftsaussichten junger menschen erfüllen 

viele lehrer deshalb mit sorge. alle erkennen die neuen freiheiten an, 

doch manchmal drängt sich der Vergleich mit früher auf.

fAZit

zum schluss möchte ich nochmals auf den darmstädter appell zurück-

kommen, in dem es heißt: „es ist nicht selbstverständlich, dass eine 

Gesellschaft demokratisch organisiert ist, und es ist ebenso wenig selbst-

verständlich, dass ein demokratischer Verfassungsstaat in der zukunft 

bestand hat. eine offene Gesellschaft und ihre demokratische ordnung 

verlangen von ihren bürgerinnen und bürgern mehr als andere Gesell-

schaften. es kommt wesentlich auf ihr politisches engagement, ihre 

handlungskompetenz und ihre identifikation mit den zielen der demo-

kratie an.”2 

ohne ein zivilgesellschaftliches fundament wird eine demokratie auf 

dauer keinen bestand haben. für die stabilität eines politischen systems 

sind nicht die funktionsfähigkeit von institutionen, sondern auch die 

be-reitschaft und die fähigkeit der bürgerinnen und bürger zur Übernah-

me von mitverantwortung und zur politischen beteiligung ausschlagge-

bend. die demokratie ist auf bürger angewiesen, die toleranz, respekt 

vor anderen, kompromissfähigkeit und fairness lernen, einüben und 

dieses engagement in die politische sphäre des staates hineintragen. 

lehrer, die bereit und in der lage sind, ihre schüler zu selbständigem 

und wertegeleitetem politischen denken und handeln zu befähigen, 

leisten einen wichtigen beitrag in der Verankerung eines demokratischen 

staats- und Gesellschaftsverständnisses. dass solche lehrer weiterhin in 

großer zahl das fach sozialkunde oder politik unterrichten, entspricht 

einer wunschvorstellung bzw. einem ziel, das noch nicht erreicht wurde. 

an der realisierung dieses zieles müssen die landeszentralen für poli-

tische bildung künftig einen großen anteil haben. 

es wurde viel erreicht, doch gibt es immer noch defizite, schwierigkeiten 

und hemmnisse. dies gilt vor allem für das Überdenken und Verändern 

von einstellungen und mentalitäten. undemokratische, autoritäre und 

obrigkeitsstaatliche denk- und Verhaltensgewohnheiten lassen sich nicht 

einfach abstellen. sie können nur in freier entscheidung nach oftmals 

schmerzhaften innerlichen auseinandersetzungen, in die man zwangs-

läufig während der beschäftigung mit politikwissenschaftlichen abhand-

lungen und theorien hineingezogen wird, abgelegt werden.

es lässt sich festhalten, dass das bisher erreichte anlass gibt zur hoff-

nung. wir sollten uns aber nicht in sicherheit wiegen, wir sollten die 

äußeren und inneren einflüsse, die das Verhalten von menschen prägen, 

nicht unterschätzen, auch nicht die auswirkungen, die sie auf den be-

stand von freiheit und demokratie haben können. zur bewältigung 

dieser herausforderungen wird politische bildung allein wenig ausrichten 

können. hier sind die gesamte Gesellschaft und alle gesellschaftlichen 

Verantwortungsträger gefordert. 

Darmstädter Appell. Aufruf zur Reform der Politischen Bildung in der Schule. 1| 
In: Gegenwartskunde. Zeitschrift für Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und  
Bildung, 4/1995, S. 491–499, hier: S. 493. 
Ebd., S. 496.2| 



wie Geht es weiter mit  
dem aufbau ost?

wirtschaftspolitische ÜberleGunGen  

zur entwicklunG in den neuen ländern

Ulrich Blum

analysiert man die lage in ostdeutschland und betrachtet 

man dabei vor allem die stimmung, so stellt man fest, dass 

beides stark auseinander klafft. in der außensicht wird die 

einheit als vollzogen und großartige aufbauleistung aner-

kannt. in keinem der reformländer konnte ein entsprechen-

der entwicklungsschub ausgelöst werden und auch der 

lebens standard ist für praktisch alle und fast überall besser 

als vor der wende. dieser fast ökonomisch zu nennende 

an satz, den richard schröder immer wieder bemüht, um 

kritik an der „gefühlten” lage zu üben, soll hier vor die 

klam mer der analyse gesetzt werden. allerdings ist nicht  

zu verkennen, dass einige der reformländer in erheblicher 

Geschwindigkeit aufholen, beispielsweise polen in den regi-

onen warschau und posen oder in der tschechischen repu-

blik die region prag. 

immer wieder muss verdeutlicht werden, dass die aufbau-

leistung in den neuen ländern, vor allem in mitteldeutsch-

land und im raum um berlin, infolge der grandiosen in-

dustrialisierung und der hohen einkommen, die bis in die 

1930er Jahre dort realisiert worden sind, mit einer anderen 
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messlatte zu bewerten sind als in den übrigen ostdeutschen regionen. 

dies soll die aufbauleistung nicht schmälern, aber besonders die ältere 

Generation, die sich noch an Vorkriegszeiten erinnert, ist sich des histo-

rischen reichtums dieser region noch durchaus bewusst. insofern gilt  

es, nicht nur die ökonomische stagnation, die der aufbau seit ende der 

1990er Jahre erfährt, zu analysieren und möglichkeiten der Verände-

rungen vor dem hintergrund einer ökonomischen unschärferelation 

anzugeben, sondern auch die Voraussetzungen für diesen aufbau in der 

struktur der wirtschaft der ddr zu suchen. 

der aktuelle fortschrittsbericht ost der bundesregierung verdient vor 

diesem hintergrund eigentlich den namen stagnationsbericht ost. der 

bericht ist zu technokratisch ausgefallen, es fehlt eindeutig an phantasie. 

aber wir können die probleme im osten nur mit kreativität lösen. und 

diese ist uns eigentlich in die wiege gelegt durch das christliche werte-

bewusstsein. wegweisend ist für mich persönlich die am 1. mai 1991 

veröffentlichte enzyklika Centesimus Annus von papst Johannes paul ii1: 

nach dem zusammenbruch der totalitären, planwirtschaftlich ausgerich-

teten systeme in mittel- und osteuropa nahm die katholische soziallehre 

einen kurswechsel vor und anerkannte die freie soziale marktwirtschaft. 

die enzyklika bezieht sich auch auf die schöpfung: die welt wurde von 

Gott erschaffen und jeder mensch ist der schöpfung verpflichtet. wenn 

systeme die kreativen fähigkeiten des menschen zerstören, besitzen sie 

keine moralische Qualität. damit entzog man dem sozialismus und 

kommunismus die moralische legitimierung. papst Johannes paul ii. 

dachte damals ausgesprochen schumpeterianisch2. 

wäre diese herangehensweise in deutschland weiter verbreitet gewesen, 

hätten wir heute viele probleme nicht. die ursachen der fehlentwicklung 

zu therapieren, beinhaltet auch die erkenntnis, dass ein wesentlich 

längerer weg vor uns liegt als die siebzehn Jahre seit der wiedervereini-

gung. dekliniert man nämlich die soziale marktwirtschaft anhand der 

kriterien von walter eucken durch, dann wird schnell deutlich, dass man 

in ostdeutschland so ungefähr alles falsch gemacht hat, was eucken als 

zentrale merkmale der sozialen marktwirtschaft definierte.3 fast alle diese 

sünden fallen in das ressort von theodor waigel, und ein Großteil wäre 

vermeidbar gewesen.

HiStoriScHE ErfoLgE UnD DiE EntWicKLUng  

DEr WirtScHAft in MittELDEUtScHLAnD 

mitteldeutschland war bereits in der zeit der industrialisierung, also um 

die vorletzte Jahrhundertwende, eine reiche region. es zählte zu den 

schwerpunkten der wirtschaftstätigkeit des deutschen reiches, was 

heute vielen nicht mehr bekannt ist. die heutigen zentren im süden 

waren seinerzeit schwach oder überhaupt nicht entwickelt. letztendlich 

wurde der deutsche wirtschaftsraum weitgehend aus mitteldeutschland 

und aus dem rhein-ruhr-Gebiet heraus entwickelt. nordbayern wurde 

von sachsen aus industrialisiert. man nannte die württemberger die 

sachsen des westens. wenn wir uns heute die industrie, insbesondere 

auch deren mittelständisches fundament in diesen wirtschaftsräumen 

ansehen, wissen wir um die entwicklung, die ostdeutschland ohne jahr-

zehntelange sozialistische planwirtschaft hätte erleben können. 

Wirtschaftsentwicklung in der DDr

wie kommt es zu diesem bruch? im wesentlichen durch die forcierte 

anpassung des wirtschaftssystems der ddr an die sozialistischen Vorga-

ben. die enteignungswellen in ostdeutschland verliefen in schüben. die 

letzte große welle der enteignungen erfolgte unter erich honecker. das 

produktivvermögen der ddr stagnierte praktisch seit mitte der 1970er 

Jahre und konnte keine nennenswerten investitionszuwächse mehr 

aufweisen. 

wirft man einen blick auf die offiziellen zahlen, stellt man fest, dass die 

ostdeutsche wachstumsrate im wirtschaftlichen bereich fast regelmäßig 

über der westdeutschen wachstumsrate lag. allerdings liegt die basis 

1945/46 tiefer, weil der osten einen weit schwierigeren start nach dem 

zweiten weltkrieg infolge umfangreicher demontagen aber auch der 

autarkiepolitik, die besonders den energiesektor in den späten 1940er 

und den frühen 1950er Jahren nachhaltig beschädigte, hatte. trotzdem 

hätte ostdeutschland auf basis dieser daten nach der wende deutlich 

besser dastehen müssen als westdeutschland. dies verführte viele be-

trachter, die ostdeutsche wirtschaftslage völlig falsch einzuschätzen. in 

ostdeutschland gab es ein grundsätzliches systemproblem: die Quali-

tätsverbesserung von produkten. Von mitte der 1970er Jahre an beginnt 

die wirtschaftsleistung der ddr zu stagnieren und zu schrumpfen, weil 

durch die Verstaatlichung der produktivste teil der ostdeutschen wirt-
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schaft, der mittelstand, ruiniert wurde.4 diese stagnationszeit wird in der 

offiziellen statistik falsch abgebildet, weshalb sich fehleinschätzungen 

finden, wie sie in nachfolgender tabelle enthalten sind.5

tabelle 1: fehleinschätzung der ddr

wirtschaftsleistung im Vergleich zur (alten) bundesrepublik

Quelle bezugsjahr Jahrbsp/einw. bsp/erwt.

 diw 1980 68,00% 47,00%

 weltbank 1980 53,00%

 marer 1980 43,00%

 summers/heston 1980 80,00%

 diw 1983 76,00% 49,00%

 klinkmüller 1984 43,00%

 ddr 1984 93,00% 70,00%

 cia 1985 102,00%

 cia 1986 76,00%

 filip-köhn/ludwig 1988 44,00%

 ddr 1988 60,00%

 ehrich 1989 70,00%

 diw 1989 53,00% 40,00%

 merkel/wahl 1989 33,00% 27,00%

Die deutsche gesamtsicht

sehen wir uns die historische wirtschaftsentwicklung in deutschland an. 

Von 1820 bis zum ausbruch des zweiten weltkrieges bleibt das pro-kopf-

einkommen lange stabil bzw. steigt langsam, aber kontinuierlich an, 

ausgenommen die weltwirtschaftskrise und die zeit des ersten und 

zweiten weltkrieges. mit der konstituierung der bundesrepublik deutsch-

land nimmt der wirtschaftliche aufstieg des westens über verschiedene 

kleine zyklen seinen anfang. 

nach 1961 gelingt es der ddr, eine neue elite aufzubauen. die ddr  

30 Jahre später kollabieren zu lassen, ist deshalb „genial”, weil umfang-

reiche kohorten extrem systemorientierter kader in den ruhestand 

gehen konnten. zugleich muss man hinzufügen, dass ohne die techno-

kratische intelligenz der ddr der aufbau nicht zu bewältigen gewesen 

wäre. 

Der Untergang: die Zahlungsbilanzkrise und ihre folgen

die zahlungsbilanzkrise anfang der achtziger Jahre manövrierte die ddr 

beinahe ins aus. um den drohenden kollaps abzuwenden, handelten 

alexander schalck-Golodkowski und franz Josef strauß 1983 in der 

staatskanzlei in münchen einen milliardenkredit aus. kronzeuge dieser 

Verhandlungen war edmund stoiber. wenn man parallel die erinnerungen 

von schalck-Golodkowski und strauß liest, entsteht ein schlüssiges bild.6 

durch die kreditvergabe wurde der konkurs des systems letztlich um 

acht Jahre verschoben. in diesen achtziger Jahren fiel die ddr-wirtschaft 

im durchschnitt auf das niveau des „dritten reichs” in den 1930er Jah-

ren zurück. wenn wir uns anschauen, an welchem punkt in westdeutsch-

land der wirtschaftliche aufschwung beginnt, dann geht die wiederverei-

nigung von einer wirtschaftsleistung aus, die in westdeutschland mitte 

abbildung 1: entwicklung der wirtschaft

Quelle: IWH
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der 1950er Jahre gegeben war. wenn wir uns nun überlegen, was wir an 

Geld und struktur in ein land hineingepresst haben, das sich auf dem 

niveau der 1950er Jahre bewegt, dann sagt ihnen jeder ökonom, dass 

die Grenze der absorptionsfähigkeit erreicht ist. politische und wirtschaft-

liche fehleinschätzungen trugen ihr Übriges bei. 

Produktivitätsentwicklung seit 1991

nach der wende entfachte sich in ostdeutschland ein massiver investi-

tionsboom, insbesondere im bausektor, der die dortigen beschäftigten 

auf den dreifachen anteil am gesamten beschäftigungsvolumen im 

Ver-gleich zur bundesrepublik deutschland trieb. dass diese entwicklung 

nicht nachhaltig war, war sofort offenkundig. allerdings kann sie als eine 

arbeitsplatzreserve vor dem hintergrund der erheblichen restrukturie-

rungen im industriellen bereich, der den dortigen wertschöpfungsanteil 

auf weniger als die hälfte verfallen ließ, dienen, wobei die beschäftigung 

auf weniger als ein drittel zurückging. daraus erklärt sich auch die stag-

nation ab der zweiten hälfte der 1990er Jahre, weil das aufholen der 

industrie immer wieder kompensiert wurde durch das wegbrechen der 

baukapazitäten, die sich auf ein „normalmaß” reduzierten. damit war  

es auch schwer, die entsprechenden produktivitäten nachhaltig zu ver-

bessern. die exportorientierte industrie hatte keine andere wahl, als  

sich anzupassen und die lohnstückkosten nachhaltig zu senken. andere 

wirtschaftszweige standen hier unter geringerem druck, was auch heute 

noch die zum teil problematische produktivität der ostdeutschen wirt-

schaft erklärt. die nachfolgende abbildung verdeutlicht dies.

zu den erblasten der restrukturierung zählt die ungünstige wirtschafts-

struktur in bezug auf die Größenklassen: Großunternehmen sind in der 

regel verlängerte werkbänke und treten vergleichsweise selten auf; 

kleinunternehmen, vor allem solche in der Größenklasse bis unter 50 

beschäftigte überwiegen anteilsmäßig den besatz im westen. diese 

kleinteilige wirtschaftsstruktur ist für produktivität und wettbewerbsfä-

higkeit, insbesondere die internationalisierungsfähigkeit nachteilig. denn 

produktivitätsentwicklungen werden, wie die moderne wirtschaftstheorie 

ebenso belegt wie entsprechende empirische forschungen, vor allem 

durch einen hohen internationalisierungsgrad befördert. 

Das transferproblem 

hinzu tritt ein transferproblem zwischen inlandsnachfrage und bruttoin-

landsprodukt: der osten konsumiert mehr als er produziert, die lücke 

beträgt rund sechzig milliarden euro - und die lücke wird durch transfers 

geschlossen. wenn transfers die nachfrage bei lokalen Gütern ausweiten, 

diese aber durch beschränkungen des angebots nur in begrenztem um-

fang bereitgestellt werden (ansonsten gäbe es keinen transferbedarf), 

dann müssen die preise steigen. nur bei international handelbaren Gü-

tern kann ein nachfrageüberschuss durch importe ausgeglichen werden, 

ohne dass das preisniveau reagiert. dies erklärt in erheblichem maße die 

hohen preissteigerungsraten am anfang der restrukturierung im bausek-

tor, die dann hohe lohnsteigerungen nach sich zogen, die dann über die 

abbildung 2: entwicklung der lohnstückkosten

Quelle: IWH
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kopplung zu den industrielöhnen genau diese sektoren unter druck 

setzten, weil sie international nicht mehr wettbewerbsfähig waren.

ein teil der transfers fließt in die renten, die im osten einen wesent-

lichen stabilisator der nachfrage darstellen, insbesondere wegen der 

einzigartigen kombination aus ostdeutscher rentenbiografie und west-

deutschem rentenniveau. aber diese biografien werden brüchiger. damit 

sinken (in jedem fall real) die eingangsrenten der künftigen rentner-

generationen, was zu erheblichen Verwerfungen vor allem im ländlichen 

raum führen kann. es ist davon auszugehen, dass in bestimmten regi-

onen zehn bis fünfzehn prozent der kaufkraft verloren gehen – und junge 

menschen mit beschäftigung sind nicht in sicht, das zu kompensieren, sie 

sind meist im westen. 

Demografie und Qualifikation

als weiteres problem ergibt sich die demografische flanke des ostens: 

während vor der wende die demografische struktur der ddr weit  

günstiger als die der brd war, ergab sich nach der wende ein Geburten-

schock, der die anzahl der Geburten auf weniger als ein drittel zusam-

menbrechen ließ. zugleich verließen viele junge menschen den osten,  

sodass sich das arbeitskräftepotential, vor allem das qualifizierte, die 

sozialkompetenz und das Geburtenpotential insgesamt nachhaltig ver-

ringert haben. insbesondere die süddeutschen bundesländer verdanken 

einen erheblichen teil ihres wachstums der wanderung aus dem osten. 

die Qualifiziertenlücke zeichnet sich bereits heute andeutungsweise ab 

und wird sich weiter entwickeln. nach unseren berechnungen werden  

wir in sachsen und sachsen-anhalt eine der höchsten Verlustquoten an  

humankapital verzeichnen müssen. dies wirkt sich erheblich auf den 

bestand der wirtschaft aus. ein beispiel ist die chemieindustrie. die 

Geschäftsführung wird sich überlegen, billigere arbeitskräfte aus dem 

benachbarten polen anzuwerben, weil es teurer wäre, eine anlage nach 

polen zu verfrachten, als Qualifizierte aus polen einzustellen. was bedeu-

tet das für den sozialen frieden in dieser region? es entstehen rationali-

sierungserfolge. wenn nun plötzlich im chemiedreieck 15.000 bis 20.000 

hochqualifizierte polen arbeiten und 40.000 bis 50.000 junge männer aus 

der umgebung arbeitslos sind, kann diese situation auch politisch prekär 

werden. 

fehler in der geschichte

Gibt es fehler in der Geschichte, die zu dieser Gesamtentwicklung bei-

getragen haben? die frage lässt sich eindeutig mit „Ja” beantworten.  

die historische chance zur wiedervereinigung, von ronald reagan vor-

bereitet, von George bush und michail Gorbatschow ermöglicht und von 

helmut kohl genutzt, war zwar einmalig, die ökonomische flankierung 

entsprach jedoch einer mittleren katastrophe. ich möchte auf einige 

punkte aufmerksam machen, die uns heute noch belasten. befassen wir 

uns zunächst mit der steuer- und finanzpolitik der damaligen bundes-

regierung. 

die finanzierung der wiedervereinigung durch Verschuldung führte zu  �

einer Gegenreaktion der bundesbank, die aus sorge vor einer inflatio-

nären entwicklung die zinsen erhöhte. damit stieg der dm-kurs an. 

deutschland ging mit einer etwa zehn bis zwanzig prozent zu teuren 

währung in den euro. der in ostdeutschland nicht weiter vollzogene 

anpassungsfortschritt bei den löhnen und natürlich auch die lohnkom-

pression in westdeutschland ist eine unmittelbare folge, sodass zwan-

zig prozent lohnkostenvorteil erzeugt werden mussten, die durch die 

währungsunion verloren gegangen waren. das vollzog sich bei löhnen 

und immobilien mit erheblichen konsequenzen. im osten war dieser 

druck besonders zu spüren, weil man stets etwas schneller billiger 

werden musste als der westen, um die konkurrenzfähigkeit auszu- 

bauen.

wenngleich es völlig unstrittig ist, dass die dezentralisierung der kom- �

binate zwingend erforderlich war – auch die westdeutschen konzerne 

wurden in den 1980er Jahren massiv dezentralisiert –, war es sicher 

ein fehler, es ohne rücksicht auf lieferverflechtungen und know-how-

potentiale zu tun. das größte problem war vermutlich, dass es zu 

 wenige internationale investoren gab, die die führungsfunktionen er-

halten wollten. denn zwei Geschäftssitze benötigt ein unternehmen in 

deutschland nicht, weshalb die westdeutschen käufer in der regel die 

ostdeutsche zentrale dichtmachten. damit wurden aber zwanzig bis 

dreißig prozent der wertschöpfung vernichtet. 
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falsch war es mit sicherheit auch, rückkehrwilligen mittelständlern das  �

wiedererrichten ihrer unternehmen im osten durch die priorität beim 

Verkauf unmöglich zu machen anstatt einer rückgabe entsprechender 

werte. als begründung das urteil des Verfassungsgerichts auf der basis 

des einigungsvertrages zu bemühen, erscheint aus heutiger sicht nicht 

zielführend. Viel wesentlicher war wohl die hoffnung, die deutsche ein-

heit aus dem Verkauf des kollektiveigentums finanzieren zu können, 

was allerdings nicht gelang, weil durch die erheblichen lohnsteiger un-

gen im zuge der währungsunion ein Großteil der werte vernichtet  

wurde. und bei den immobilen führte der Verkauf zu wertverlusten im  

westen, der dort die steuerbasis schmälerte. wie schwer es auch für 

ostdeutsche war, ihr eigentum zurückzuerhalten, dokumentiert der  

fall thiele: die gleichen apparatschiks, die ihn 1972 enteignet hatten,  

saßen ihm 1992 gegenüber und versuchten die rückgabe seines alten 

betriebes zu verhindern. heute ist das familienunternehmen, die  

kathi rainer thiele Gmbh, der größte hersteller von backwaren nach 

dr. oetker und gehört zu den Vorzeigeunternehmen in sachsen-anhalt. 

ostdeutschland ist dadurch zu einer eigentümerlosen Gesellschaft  

geworden, wie ein blick auf das regionale erbschaftssteueraufkommen 

zeigt.

grUnDProBLEM oStDEUtScHLAnDS:  

füHrUngSfUnKtionEn UnD EigEntUM

ostdeutschland benötigt zeit, um sowohl die folgen des sozialismus als 

auch die ökonomischen folgen der wiedervereinigung zu verarbeiten.  

in dem sinne ist weniger der mezzogiorno ein guter referenzpunkt als 

vielmehr die usa nach dem sezessionskrieg, als auch dort eigentums-

rechte verändert worden sind, Qualifizierte abwanderten und ein Großteil 

des landes ökonomisch unter fremde führung gelangte. erst mit einer 

neuen technologischen welle gelang es in den 1920er Jahren, bestimmte 

landesteile wieder an die vorderste front der wirtschaftlichen entwick-

lung zu bringen. Genau das ist heute besonders in mitteldeutschland 

durchaus zu sehen. wenn man die neuentstehenden zentren der wirt-

schaftlichen entwicklung analysiert und die technologien betrachtet, die 

sich dort, teilweise im weltmaßstab, entwickeln, so muss man nur darauf 

achten, dass diese die bisher günstigen wachstumsbedingungen weiter-

hin erhalten, um nicht eines tages mit ihren Geschäftssitzen gen westen 

abzuwandern. letztendlich benötigt es zeit, um aus den zentren der 

mittelständischen entwicklung, die sich heute vor allem in technologiege-

triebenen clustern zeigen, wieder netzwerke von großen und mittleren 

unternehmen zu erzeugen, die heute für den süddeutschen wirtschafts-

raum typisch sind, dort aber vor 50 Jahren auch nur in begrenztem maße 

beheimatet waren. mit einem Überschuss an produktion über die nach-

frage wird es auch gelingen, die abgewanderten eigentumstitel wieder 

zurückzukaufen.

mit mehr eigentümern und mehr führungsfunktionen steigen löhne und 

produktivitäten, weitet sich auch die lokale nachfrage aus, damit auch 

die dortigen beschäftigungs- und ausbildungsmöglichkeiten, insbeson-

dere im hochwertigen bereich (z.b. Juweliere). die urbanität verbessert 

sich. eine mittelgroße stadt wie bamberg mit 70.000 einwohnern bei-

spielsweise weist eine geradezu erschreckend hohe antiquar- oder 

Juwelierdichte auf. in halle, einer stadt mit 170.000 einwohnern, gibt  

es nicht annähernd ein derartiges angebot – es fehlt schlichtweg die 

nachfrage.

Politische Lösungsansätze

was können wir tun? Erstens benötigt der aufbau zeit. analog dem 

beispiel usa wird der aufbau mehr als nur fünfzehn Jahre benötigen – 

abbildung 3: fehlende eigentümer

Quelle: Bundesfinanzministerium und IWH.

Erbschaftsteueraufkommen der Länder 2005, € pro Einwohner
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sicher das doppelte. aber die zentren des künftigen erfolgs sind heute 

vor allem in mitteldeutschland gut sichtbar. 

wir brauchen zweitens einen Überschuss junger Qualifizierter. alle füh-

renden wirtschaftsnationen der welt besitzen einen solchen. dieser 

hängt entweder von der Geburtenrate oder von der einwanderung hoch-

qualifizierter ab. europa besitzt in beidem keine tradition. 

es bedeutet drittens auch, dass eine wirtschaftlich erfolgreiche region 

nicht sozialpolitisch übersubventioniert werden darf, damit sie immer 

weiter wachsen kann. in bayern wurden in den 1970er Jahren rund zwei 

drittel der sozialen wohnungsbau-mittel auf drei städte verteilt. kaum 

verwunderlich, dass es auf dem land keine ansiedlungen gibt, wenn man 

die firma siemens in münchen über den sozialen wohnungsbau quer-

subventioniert. der soziale wohnungsbau ist eine der größten unterneh-

menssubventionen weltweit. diese agglomerationsförderung, die nun 

auch in dresden ganz massiv einsetzt, führt natürlich dazu, dass sich  

in der lausitz nie ein betrieb ansiedelt. man muss aufpassen, dass das 

flache land dadurch nicht leer gefegt wird.

ökonomie hat auch immer etwas mit wirtschaftlicher konzentration zu 

tun. entwicklungsprozesse verlaufen nicht gleichmäßig im raum. dies 

sollte viertens genutzt werden. und dazu bedarf es letztlich auch einer 

ostdeutschen kultur des Private Equity, auch um die klassischen förder-

mittel der Gemeinschaftsaufgabe (Ga), die künftig sinken, zu kompensie-

ren. dabei müssen wir aufpassen, die kapitalgeber in der nähe zu behal-

ten, dass wir nicht die eben aufgebauten firmensitze verlieren; zu be-

rücksichtigen ist auch das erfordernis einer benevolenten hand, damit 

nicht bei ostdeutschen firmen die neurosen der staatlichen beteiligung 

von vor 1972 wiedererweckt werden.
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