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vorwort des herausgebers

seit der wiedervereinigung sind die freiheitliche demokratie 

und die soziale marktwirtschaft die grundpfeiler der politi-

schen und gesellschaftlichen ordnung in einem geeinten 

deutschland. nach den langen Jahren der diktatur haben 

sich die menschen im osten unseres landes die freiheit 

erkämpft und sind als mutige demokraten für alle deutschen 

zum vorbild geworden. der übergang von der diktatur zu 

freiheit und einheit vollzog sich friedlich und ohne, dass ein 

tropfen blut floss. im kommenden Jahr feiern wir 20 Jahre 

friedliche revolution. vieles ist seit den tagen des herbstes 

1989 mit der gemeinsamen leistungskraft und leistungs-

bereitschaft der menschen in ost und west aufgebaut, 

probleme sind bewältigt worden. die lebensverhältnisse in 

ost und west haben sich einander in beachtlichem maße 

angeglichen. dennoch bleiben erhebliche herausforde-

rungen, die noch zu meistern sind. vor allem die auswir-

kungen der langjährigen zwangswirtschaft sind bis heute 

spürbar. dazu gehören insbesondere die immer noch zu 

hohe arbeitslosigkeit und das unterschiedliche lohnniveau. 

die konrad-adenauer-stiftung beschäftigt sich seit dem 

mauerfall mit den perspektiven der neuen länder. im  

oktober 2007 tagte in cadenabbia zum zweiten mal der 

gesprächskreis „neue länder”, zu dem erstrangige experten 

eingeladen waren, um mit ihrer expertise die situation der 

neuen länder genauer zu beleuchten. die ergebnisse der 

tagung werden mit dieser publikation der breiten Öffentlich-

keit zugänglich gemacht. mit diesem tagungsband liegt eine 

sammlung von beiträgen vor, die nicht nur eine differen-

zierte betrachtung der spezifischen ostdeutschen gegeben-

heiten vornehmen, sondern auch perspektiven für den um-

gang mit diesen herausforderungen aufzeigen. so geht 

werner J. patzelt im ersten beitrag auf die gemeinsamkeiten 

und unterschiede der ost- und westdeutschen bezüglich 

ihres demokratieverständnisses ein. im darauffolgenden 

text macht rudolf van hüllen deutlich, dass der rechtsextre-

mismus kein primär ostdeutsches phänomen ist, hier aber 
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demokratievertrauen und  
demokratieakzeptanz in den 
neuen ländern

Werner J. Patzelt

worauf sollten politische entscheidungsträger und personen 

mit öffentlichem einfluss achten, wenn sie in den neuen 

bundesländern der stabilisierung von demokratie dienen 

wollen? die antwort ergibt sich einesteils aus einer be-

standsaufnahme zum demokratievertrauen und zur demo-

kratieakzeptanz in den neuen bundesländern, andernteils 

aus einer betrachtung wahrscheinlicher ursachen der beste-

henden lage und ihrer entwicklung.1

1.  DEMoKRAtiEzufRiEDEnHEit in  

DEutScHlAnD 

die ausgangsdaten finden sich in der grafik 1. sie zeigt, wie 

sich in westdeutschland sowie im eu-durchschnitt zwischen 

1976 und 2005 sowie in ostdeutschland seit 1991 die demo-

kratiezufriedenheit entwickelt hat. der befund könnte nicht 

klarer sein: in westdeutschland sank die demokratiezufrie-

denheit in der – gerade auch vom diskurs um „politikver-

drossenheit” gekennzeichneten – ersten wahlperiode nach 

der wiedervereinigung erdrutschartig ab, nachdem sie jahre-

lang stabil weit über dem eu-durchschnitt gelegen hatte; in 

ostdeutschland liegt sie konstant um rund zwanzig prozent-

punkte unter den westdeutschen werten; und im auf oder 

gegenwärtig stärker sichtbar wird als im westen. im dritten beitrag zeigt 

arnold vaatz die versuche von verschiedenen seiten auf, die ddr zu 

verharmlosen und die wirtschaftlichen erfolge nach der wiedervereini-

gung kleinzureden. im abschließenden beitrag untersucht horst metz die 

finanzlage des ostens, die besonderen bedingungen unterworfen ist. 

den autoren sei an dieser stelle herzlich gedankt.

berlin, im august 2008

Prof. Dr. Bernhard Vogel 

Ministerpräsident a.D. 

Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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ab der demokratiezufriedenheit gibt es strikte parallelität zwischen den 

bürgern der alten und der neuen bundesländer. wir haben also eine 

gesamtdeutsche entwicklung vor uns – und zugleich eine besondere lage 

in ostdeutschland.

Grafik 1: Demokratiezufriedenheit in Deutschland und Europa

Grafik 2: Demokratie als Problemlöserin?
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antworten auf die frage: „sind sie mit der art und weise, wie demokratie in (land) 
funktioniert, alles in allem sehr zufrieden, ziemlich zufrieden, nicht sehr zufrieden 
oder überhaupt nicht zufrieden?” dargestellt sind die addierten prozentanteile „sehr 
zufrieden” und „ziemlich zufrieden”.
datenbasis: the mannheim eurobarometer trend file 1970-1999, eurobarometer 
2000-2005.
 
Quelle: Schröder, Klaus: Die veränderte Republik. Deutschland nach der Wieder-
vereinigung. – München: Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, 
2006. – S. 494.

obendrein hat zwischen 2002 und 2004 unter allen „alten” eu-staaten 

gerade in deutschland die demokratiezufriedenheit am meisten abge-

nommen: nämlich um nicht weniger als fünfzehn prozentpunkte. in 

Österreich und belgien, an zweitschlechtester stelle, ging die demokra-

tiezufriedenheit nur um jeweils acht prozentpunkte zurück – und in grie-

chenland sogar um elf prozentpunkte nach oben.2 selbst wenn der in 

grafik 1 für 2005 sichtbare deutsche aufschwung sich fortsetzen sollte, 

erweisen solche befunde deutschland als einen sonderfall, wo – trotz 

nachweislich leistungsfähiger demokratie – es mit der wertschätzung 

dieser staatsform wirklich nicht zum besten steht.
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bejahende antworten auf das statement: „wenn jemand sagt: ‚mit der demokratie 
können wir die probleme lösen, die wir in der bundesrepublik haben.’ – würden sie 
dem zustimmen?” 
datenbasis: institut für demoskopie allensbach. 

Quelle: Schröder, Die veränderte Republik, S. 497.

das zeigt auch die grafik 2. zwar meint immer noch mehr als die hälfte 

der westdeutschen, mit der demokratie könne man die probleme unse-

res landes lösen. doch warum glaubt das ein so großer teil der west-

deutschen eben nicht – ganz ungeachtet der bewundernswerten erfolgs-

geschichte ihres landesteils? in ostdeutschland ist die zuversicht in die 

leistungskraft von demokratie sogar – und, bei allem auf oder ab, im 

zeitverlauf durchgehend – um über zwanzig prozentpunkte geringer als 

in westdeutschland, obwohl doch seit der einführung von demokratie die 

neuen bundesländer einen in den Jahren vor der friedlichen revolution 

ganz unvorstellbaren aufschwung genommen haben.
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Tabelle 1: Demokratie – die „beste Staatsform”?

west ost

2000 2005 2000 2005

in prozent

„die demokratie in deutschland ist die beste  
staatsform.” 80 71 49 38

„es gibt eine andere staatsform, die besser ist.” 9 17 27 41

„die demokratie ist die beste staatsform.” 92 85 78 64

„es gibt eine andere staatsform, die besser ist.” 3 6 8 22

Tabelle 2: Politische Einstellungen in Ost- und Westdeutschland,  

1994-2002

abl nbl

1994 1998 2002 1994 1998 2002

Unterstützung pol. Gemeinschaft

nationalstolz 
mehr mut zu nationalbewusstsein 
verbundenheit mit deutschland

.25 

.07 
n.e.

.36 

.23 

.39

.32 

.19 

.47

.36 

.16 
n.e.

.43 

.25 

.37

.33 

.27 

.35

Unterstützung der Demokratie

recht auf meinungsfreiheit 
wichtigkeit der opposition für demokratie 
chancengleichheit für parteien 
wahlbeteiligung als bürgerpflicht 
bewertung der idee der demokratie 
ablehnung einer diktatur 
demokratiezufriedenheit

.66 

.59 
n.e. 
.60 
n.e. 
.59 
.22

.71 

.66 

.45 

.69 

.76 

.70 

.24

.73 

.66 

.46 

.69 

.68 

.77 

.21

.73 

.71 
n.e. 
.46 
n.e. 
.46 
-.02

.72 

.69 

.60 

.55 

.53 

.39 

.01

.68 

.54 

.49 

.52 

.40 

.36 
-.08

Bindung an ehemalige DDR

sozialismus als gute idee 
gute seiten der ddr

-.22 
-.52

-.23 
-.61

-.30 
-.63

.33 

.04
.33 
.05

.27 

.03

Vertrauen zu Entscheidungs- und 
Implementationsinstitutionen

vertrauen zu 
... bundestag 
... bundesregierung 
... bundesverfassungsgericht 
... gerichten 
... polizei

 
.26 
.10 
.45 
.25 
.27

 
.21 
.11 
.46 
.22 
.37

 
.17 
.07 
.45 
.29 
.37

 
.21 
.06 
.27 
.13 
.15

 
.05 
.01 
.29 
.08 
.24

 
.06 
.04 
.30 
.19 
.24

Politische Involvierung

politisches interesse 
politik ist zu kompliziert 
kann politische fragen gut verstehen 
kein einfluss auf die regierung 
bürger haben kaum einfluss auf politik 
kann aktive politische rolle spielen

-.05 
.02 
.29 
-.39 
-.30 
-.02

.02 

.13 

.35 
-.31 
-.26 
-.09

.07 

.17 

.35 
-.31 
-.24 
-.11

.02 

.11 

.37 
-.45 
-.37 
-.17

-.02 
.03 
.28 
-.47 
-.37 
-.27

-.04 
.10 
.25 
-.42 
-.34 
-.23

datenbasis: konsolidierung der demokratie in mittel- und osteuropa 2000; bürger 
und gesellschaft 2005. 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Datenreport 2006 (in Zusammenarbeit mit WZB 
und ZUMA). – Berlin, 2006. – S. 644.

erklärungsbedürftig sind auch die befunde von tabelle 1. weniger gilt  

das für ihre kernaussage, wonach – und zumal in westdeutschland –  

es eine insgesamt sehr große befürwortung von demokratie als staats-

form gibt. tatsächlich ist ja unter allen politischen ordnungsformen, mit 

denen es deutschland in seiner geschichte versucht hat, keine diesem 

land je nachhaltig besser bekommen als die demokratie. in gewissem 

grad kann man auch verstehen, dass den deutschen demokratie im all-

gemeinen besser gefällt als deren konkrete ausgestaltung im eigenen 

land. immerhin gibt es erhebliche vorurteile gegen unser von starken 

parteien getragenes parlamentarisches regierungssystem3 sowie in der 

praxis funktions- und leistungsdefizite. doch warum ist die wertschät-

zung von demokratie als „bester staatsform” zwischen 2000 und 2005  

in beiden landesteilen so klar gesunken, obwohl sie doch damals in der 

praxis um nichts schlechter funktionierte als zuvor, ja inzwischen sogar 

einige reformkraft unter beweis gestellt hat? warum wird demokratie in 

den neuen bundesländern nicht nur so klar weniger akzeptiert als in den 

alten bundesländern, sondern hat sich ihr ansehen seit 2000 sogar noch 

so stark verschlechtert – obwohl doch die anfangsschwierigkeiten ost-

deutscher demokratiegründung inzwischen überwunden sind? und wie 

mag es nur möglich sein, dass ausgerechnet im aus der friedlichen re-

volution hervorgegangenen ostdeutschen landesteil inzwischen eine rela-

tive mehrheit von 41 prozent der befragten glaubt, es gäbe für deutsch-

land eine staatsform, die noch besser als die demokratie wäre? ganz 

klar zeugen solche daten von einer unguten, womöglich auch gefährli-

chen entwicklung. einige von deren zügen führt die tabelle 2 vor augen.

angegeben sind standardisierte mittelwerte zwischen 1- und +1.

Quelle: Gabriel, Oscar W. / Falter, Jürgen / Rattinger, Hans (Hrsg.): Wächst  
zusammen, was zusammengehört? Stabilität und Wandel politischer Einstellungen 
im wiedervereinigten Deutschland. – Baden-Baden: Nomos, 2005. – S. 13.

wesentliches enthält der zweite abschnitt dieser tabelle („unterstützung 

der demokratie”): er zeigt, dass in den neuen bundesländern der sinn 

für den wert von konkurrenz in einer demokratie (wichtigkeit von oppo-

sition, chancengleichheit für parteien) zwischen 1995 und 2002 kenntlich 

gesunken ist und die wertschätzung von konkreter politischer beteili-
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gung, hier bemessen an ihrer vergleichsweise unaufwendigsten form, 

nämlich der nur alle paar Jahre anstehenden teilnahme an wahlen, viel 

geringer ausfällt als im westen. auch die innere bindung an die demo-

kratie (bewertung der idee der demokratie, ablehnung einer diktatur)  

ist in den neuen bundesländern deutlich schwächer ausgeprägt als in den 

alten bundesländern; obendrein geht sie seit 1994 markant zurück. an 

alledem hat sich, wie die vorstehenden grafiken und die tabelle 1 zeigen, 

in den neuen bundesländern nichts zum besseren gewendet. 

das gilt auch für das in ostdeutschland vergleichsweise geringe ver-

trauen zu politischen institutionen, das der dritte abschnitt der tabelle 2 

vor augen führt („vertrauen zu entscheidungs- und implementationsin-

stitutionen”). schon ein flüchtiger blick zeigt, dass die vertrauenswerte 

aller abgefragten institutionen (bundestag, bundesregierung, bundes-

verfassungsgericht, gerichte, polizei) in den neuen bundesländern deut-

lich unter den aus den alten bundesländern bekannten werten liegen. 

am geringsten – wie freilich auch im westen – ist im osten das vertrauen 

zum bundestag und gar zur bundesregierung, also gleichsam zu den poli-

tisch „hauptschuldigen” an der 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 lei-

den an politischem vertrauensmangel in deutschland insgesamt, beson-

ders stark aber in ostdeutschland, genau jene institutionen, in denen 

eine von konkurrierenden parteien getragene demokratie ihre konkrete 

gestalt annimmt: zuvörderst die parteien, sodann die – meist aus natio-

nalen parteiführern bestehende – regierung, ferner das so klar partei-

politisch organisierte parlament, und am unmittelbarsten jene politiker, 

die in parteien, parlamenten und regierungen agieren.4 dass es dabei  

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

schen vertrauens bzw. vertrauensmangels gibt, ist zeichen einer durch-

aus gemeinsamen deutschen politischen kultur. doch dass dabei auch 

noch so markante vertrauensunterschiede zwischen ost- und westdeut-

schen bestehen, führt vor augen, um wie viel fragiler die neue, auch im 

westen noch längst nicht rundweg akzeptierte parteienstaatliche ord-

nung im osten ist. also haben wir wirklich ein problem mit der etablie-

rung und nachhaltigen sicherung von demokratie in den neuen bundes-

ländern, und dieses problem wurde dort im lauf der Jahre nicht etwa 

kleiner, sondern sogar größer. das zeigt auch die tabelle 3.

Tabelle 3: Typologie zur Verankerung der Demokratie unter den  

Deutschen

1994 1998 2002

abl nbl abl nbl abl nbl

in prozent

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

cramers v .27*** .28*** .39***

Anmerkung: *** Signifikanzniveau: p ≤ 0.001

Quelle: Gabriel, Oscar W. / Falter, Jürgen / Rattinger, Hans (Hrsg.): Wächst  
zusammen, was zusammengehört? Stabilität und Wandel politischer Einstellungen 
im wiedervereinigten Deutschland. – Baden-Baden: Nomos, 2005. – S. 263.

sie formt aus den angaben einesteils zur konkreten zufriedenheit mit der 

deutschen demokratie und andernteils zur präferenz für demokratie all-

gemein als einer sinnvollen regierungsform eine typologie. diese reiht 

die deutschen auf zwischen „zufriedenen demokraten”, „kritischen  

demokraten”, „opportunistischen demokraten” und „nichtdemokraten”. 

zu den letzteren zählt, wer sowohl demokratische ordnungsvorstellungen 

ablehnt bzw. ambivalent beurteilt als auch mit dem funktionieren unse-

rer demokratie unzufrieden ist bzw. es ambivalent bewertet. als „zufrie-

dener demokrat” wird hingegen verstanden, wer einesteils die demokra-

tie als regierungsform befürwortet und andernteils mit der aktuellen 

form unserer demokratie zufrieden ist. „kritische demokraten” bejahen 

ebenfalls die demokratie als ordnungsmodell, stehen dem zustand der 

deutschen demokratie allerdings ambivalent oder negativ gegenüber. 

„opportunistische demokraten” schließlich sind zwar mit der in deutsch-

land bestehenden demokratie zufrieden, bewerten die demokratie als 

staatsform aber ambivalent oder negativ. so zusammengestellt legen  

die daten nahe, dass zwar in ost- wie westdeutschland die zufriedenen 

und die kritischen demokraten gemeinsam die mehrheit haben, doch in 

den neuen bundesländern bei weitem keine so große mehrheit bilden wie 

in den alten bundesländern: noch 2002 gab es jeweils rund 61 prozent 

(ost) bzw. 89 prozent (west) recht verlässliche unterstützer unserer 

freiheitlichen demokratischen ordnung. zweitens prägen unter den 
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demokraten in ostdeutschland – anders als im westen – seit jeher die 

„kritischen” 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. ausweislich der tabelle 1 ist 

deren zahl bis 2005 sogar noch geringer geworden. drittens gibt es 

immer schon in den neuen bundesländern viel mehr nichtdemokraten  

als in den alten bundesländern. und viertens ist bis 2002 – mit seither 

klar weiterlaufender entwicklung – die zahl der nichtdemokraten in  

ostdeutschland auf nicht weniger als 33 prozent angestiegen, während 

der anteil der „zufriedenen demokraten” auf gerade einmal sechzehn 

prozent abgesunken ist. der prozess ostdeutscher demokratiegründung 

ist also allenfalls äußerlich vollendet, während bei der inneren haltung 

zur demokratie in ostdeutschland sogar destabilisierende entwicklungen 

festzustellen sind. zwar schlagen diese noch nicht wirklich durch, son-

dern äußern sich erst einmal im protestwahlverhalten zugunsten der 

pds/linkspartei sowie – seit einigen Jahren – von rechtsextremen par-

teien. gerade für die letzteren gibt es nun, wie die tabellen 4 und 5 

zeigen, ein ihre jetzigen wahlergebnisse und umfragewerte weit über-

greifendes potential.

Tabelle 4: Hat Deutschland eine verteidigungswerte Gesellschafts- 

ordnung?

westdeutschland ostdeutschland

1991 2001 2002 1991 2001 2002

ist es wert, verteidigt zu werden 72 73 79 46 55 50

habe zweifel 19 18 11 35 29 28

unentschieden 9 9 10 19 16 22

summe 100 100 100 100 100 100

antworten auf das statement: „wenn sie jetzt einmal an das leben in deutschland 
denken: ist unsere gesellschaftsordnung, so wie sie jetzt in der bundesrepublik ist, 
wert, verteidigt zu werden oder haben sie da zweifel?” (zahlen in prozent).
datenbasis: institut für demoskopie allensbach. 
 
Quelle: Schröder, Die veränderte Republik, S. 496.

es schien nämlich im Jahr 2002 zwar gut drei vierteln der westdeutschen 

und rund der hälfte der ostdeutschen unsere gesellschaftsordnung ver-

teidigungswert zu sein. doch jeder vierte ostdeutsche hatte da seine 

zweifel, im westen immerhin jeder zehnte. weil aber seither die zustim-

mung zur deutschen demokratie gerade auch in den neuen bundeslän-

dern noch weiter abgesunken ist, sieht es nicht danach aus, als fände sie 

dort im konfliktfall wirklich tatkräftige unterstützung. laut tabelle 5 hielt 

schon 2002 im osten jeder fünfte eine autoritäre staatsform für besser 

als die demokratie und erachtete diese gerade einmal jeder zweite für 

eine bewährte staatsform – wiederum in markantem gegensatz zu den 

westdeutschen. dabei sind es, wie eine detailstudie zu sachsen-anhalt 

im Jahr 2007 zeigte, insbesondere die älteren sowie jene, die – auf 

hauptschulniveau – von der auf realschul- und gymnasialniveau intensi-

vierten politischen bildungsarbeit nicht erreicht werden, welche beson-

ders stark autoritären thesen zustimmen. in gewisser hinsicht macht 

dieser befund immerhin auch optimistisch: sorgt man nur geduldig für 

den weiteren bestand und für gutes funktionieren der nach der friedli-

chen revolution neu errichteten demokratischen ordnung, so werden  

die in ihr groß werdenden Jahrgänge sie schon zu schätzen wissen – und 

intensivierte politische bildung mag obendrein das ihre dazu beitragen 

können.

Tabelle 5: Demokratie oder autoritäre Staatsform gewünscht?

westdeutschland ostdeutschland

1975 1994 2000 2002 1994 2000 2002

demokratie hat sich bewährt 78 79 83 82 49 61 50

autoritäre staatsform wäre besser 9 10 7 7 20 8 20

unentschieden, keine meinung 13 11 10 11 31 31 30

summe 100 100 100 100 100 100 100

antworten auf das statement: „würden sie sagen, die demokratie hat sich bei  
uns im großen und ganzen bewährt, oder meinen sie, eine autoritäre staatsform 
mit einem starken mann an der spitze wäre besser für deutschland?” (zahlen in 
prozent).
datenbasis: institut für demoskopie allensbach. 

Quelle: Schröder, Die veränderte Republik, S. 497.

2.  WARuM StEHt ES uM DAS DEMoKRAtiEVERtRAuEn in 

DEn nEuEn BunDESlänDERn So ScHlEcHt?

drei ursachen tragen besonders zum so wenig zufriedenstellenden 

demokratievertrauen vieler ostdeutscher bei: die attraktivität erhoffter 

alternativen zur bundesdeutschen demokratie; ein anders akzentuiertes 

und der bundesdeutschen ordnung nicht recht angepasstes demokratie-

verständnis; sowie die schlechtere und obendrein auch subjektiv als 

schlechter empfundene wirtschaftliche lage in den neuen bundesländern.
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Die Attraktivität von Alternativen zur Demokratie

grundlegendes zeigt die grafik 3: nicht nur hätten viel mehr ost- als 

westdeutsche nach der wiedervereinigung gerne einen „neuen staat” 

gehabt, sondern deren anteil stieg auch – mit einigem auf und ab – von 

knapp vierzig prozent im Jahr der wiedervereinigung auf knapp fünfzig 

prozent im Jahr 2004. auch westdeutsche, von denen jahrelang gut jeder 

zehnte die wiedervereinigung gerne als chance zur „überwindung des 

brd-system” genutzt hätte, stimmten – im so üblichen innerdeutschen 

gleichklang – dem retrospektiven wunsch nach einem neuen politischen 

system im Jahr 2004 deutlich stärker zu als im Jahr der wiedervereini-

gung. damit spiegelbildlich nahm die anzahl jener westdeutschen deut-

lich ab, die sich darüber zufrieden äußern, dass sich bei der wiederverei-

nigung das westdeutsche system als ordnungsform gesamtdeutschlands 

durchgesetzt hat: von jahrelang etwa drei vierteln auf gut sechzig pro-

zent. parallel dazu sank der entsprechende prozentsatz der ostdeutschen 

von gut vierzig prozent auf knapp dreißig prozent. 

Grafik 3: Neue Staatsform oder BRD-System nach der Wiedervereinigung 

gewünscht?

„Hätte lieber neuen Staat gehabt“
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Quelle: Schröder, Die veränderte Republik, S. 492.

es gibt also allenthalben die schon in tabelle 1 entdeckte wachsende 

entfremdung zur bundesdeutschen demokratie. nur ist diese entfrem-

dung in den neuen bundesländern besonders stark. von anfang an gin-

gen dort sehr viele mit trotz in das neue politische system: die einen, 

weil ihr aufgrund vieler illusionen oder aus klarem eigeninteresse ge-

schätztes sozialistisches staatswesen nun vom „klassenfeind” übernom-

men wurde – und die anderen, weil sie allzu wenig vom in ostdeutsch-

land bewährten in die neue staats- und gesellschaftsordnung einbringen 

durften. obendrein werden viele ostdeutsche die politische klasse – und 

gar erst die wirtschaftlichen mittelschichten – ihres neuen systems noch 

allzu stark und in mitunter empörender weise von parteigängern oder 

opportunistischen gefolgsleuten des alten systems durchsetzt finden. 

nicht zuletzt aus den reihen der letzteren scheint sich ein teil der rechts-

radikalen (protest-)wählerschaft zu rekrutieren. die ersteren finden sich 

hingegen vor allem am linken rand des politischen spektrums, die zweit-

genannten auch in dessen mitte: etwa in den reihen von trägergruppen 

der friedlichen revolution, die sich nun auf randständigen positionen  

befinden oder, aus der politik ausgeschieden, mit einigem echo im vor-

politischen raum wirken und zu dessen systemverachtender emotionali-

sierung beitragen. freilich trugen auch die wahlkämpfe und wahlergeb-

nisse des vereinigungsjahres nicht wenig dazu bei, dass sehr viele ost-

deutsche eher lustlos in die bundesdeutsche demokratie hineinfanden: 

sie verhagelten ost- wie westdeutschen linken die vermeintlich bessere 

„Bin zufrieden, dass sich BRD durchgesetzt hat“

41
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alternative eines „langsamen”, auf gleicher augenhöhe ausgehandelten 

und im vollzug der wiedervereinigung gerade auch westdeutschland 

verändernden zusammenschlusses der beiden deutschen staaten. statt-

dessen gab es die – für so manchen allzu schnelle – wiedervereinigung 

in gestalt eines beitritts der ddr zur ungeliebten „kohl-republik”. 

in diesem zusammenhang ist es von nachhaltiger bedeutung, dass eben 

jener sozialismus, für dessen niederringung helmut kohl stand, bis heute 

– und seit 1991 weitgehend stabil – drei vierteln der ostdeutschen als 

eine „gute idee” gilt, die nur schlecht ausgeführt wurde. unter den west-

deutschen meinte das 2005 auch fast jeder zweite – nach nur 40 prozent 

im Jahr 1991. die tabelle 6 zeigt, wer in west- und ostdeutschland be-

sonders stark der wunschvorstellung eines guten sozialismus anhängt: 

natürlich vor allem die anhänger der linken sowie die arbeitslosen, in 

den neuen bundesländern obendrein die wähler der pds sowie angestell-

te und rentner, desgleichen die – überdurchschnittlich stark von unge-

wollter arbeitslosigkeit betroffenen – frauen. am wenigsten neigen der 

idee des sozialismus verständlicherweise die ostdeutschen selbständigen 

sowie die jüngeren bevölkerungsteile der neuen bundesländer zu. dort 

ist unter den Jugendlichen dafür in besonderem grad der rechtsextre-

mismus attraktiv.

Tabelle 6: Einstellungen zur Demokratie bei verschiedenen Bevölkerungs-

gruppen

„die demokratie 
ist die beste 
staatsform.”

„die demokratie 
in deutschland 
ist die beste 
staatsform.”

„sozialismus ist 
eine gute idee, 

die schlecht aus-
geführt wurde.”

„zufriedenheit 
mit dem  

funktionieren 
der demokratie 
in deutschland.”

2005 2005 2005 2004

west ost west ost west ost west ost

in prozent

insgesamt 85 64 71 38 46 74 58 29

Geschlecht 
- männer 
- frauen

 
86 
85

 
65 
64

 
70 
71

 
36 
39

 
47 
45

 
70 
77

 
60 
55

 
27 
30

Altersgruppen 
- 18-34 Jahre 
- 35-59 Jahre 
- über 60 Jahre

 
85 
85 
87

 
66 
62 
69

 
68 
70 
75

 
38 
37 
40

 
44 
47 
46

 
64 
75 
81

 
48 
61 
61

 
29 
26 
30

„die demokratie 
ist die beste 
staatsform.”

„die demokratie 
in deutschland 
ist die beste 
staatsform.”

„sozialismus ist 
eine gute idee, 

die schlecht aus-
geführt wurde.”

„zufriedenheit 
mit dem  

funktionieren 
der demokratie 
in deutschland.”

2005 2005 2005 2004

west ost west ost west ost west ost

in prozent

Berufliche Stellung 
- selbständige 
- beamte 
- angestellte 
- arbeiter 
- arbeitslose 
-  rentner/ 

pensionäre

 
87 
90 
87 
84 
74 
 

86

 
74 
- 

64 
67 
60 
 

68

 
66 
78 
74 
66 
59 
 

72

 
42 
- 

35 
39 
31 
 

40

 
45 
43 
44 
47 
51 
 

46

 
43 
- 

77 
58 
80 
 

81

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
-

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
-

Ideologische  
Orientierung 
- links 
- mitte 
- rechts

 
 

87 
85 
89

 
 

65 
65 
65

 
 

72 
68 
70

 
 

38 
36 
43

 
 

54 
43 
28

 
 

80 
67 
51

 
 

66 
60 
55

 
 

31 
30 
29

Parteipräferenz 
- pds 
- bündnis 90 /  
  die grünen 
- spd 
- fdp 
- cdu/csu

 
- 
 

85 
93 
86 
89

 
55 
 

71 
79 
79 
67

 
- 
 

60 
80 
72 
76

 
26 
 

55 
50 
28 
42

 
- 
 

61 
50 
28 
33

 
97 
 

62 
71 
67 
47

 
- 
 
- 
- 
- 
-

 
- 
 
- 
- 
- 
-

 
datenbasis: eurobarometer 2004, bürger und gesellschaft 2005.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Datenreport 2006, S. 647.

es scheint jedenfalls so zu sein, dass viele in ostdeutschland wirklich eine 

verbindung von sozialismus und von demokratie wünschen. die pds trug 

solchen „demokratischen sozialismus” denn auch unübersehbar und 

erfolgssichernd im namen. womöglich wäre es für die parteien von der 

mitte bis zum rechten rand darum sinnvoll, diesem ostdeutschen wunsch 

dadurch eine zur linkspartei alternative ausdrucksmöglichkeit zu verlei-

hen, dass etwa die cdu besonders stark auf „soziale demokratie” als ihre 

politikvision ausginge und dies mit dauernd wiederholten sowie offensi-

ven erläuterungen der dafür grundlegenden „sozialen marktwirtschaft” 

verbände. obendrein wäre, in reaktion auf die befunde der tabelle 6, 

dieser doppelvision durch maßnahmen konkreter bildungs-, sozial- und 

familienpolitik substanz zu verleihen.
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„Die DDR hatte mehr gute als schlechte Seiten!“
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Grafik 4: „Die DDR hatte mehr gute als schlechte Seiten!”

antworten „stimme (eher) zu” und „stimme voll und ganz zu” auf die aussage  
„die ddr hatte mehr gute als schlechte seiten”.  
datenbasis: trafo-Querschnitt-datensatz, emnid-zusatzbefragung 2000, konrad-
adenauer-stiftung herbststudien 1996 und 1997, deutsche teilstudien des europe-
an social survey 2003 und 2004. 
Quelle: neller, 2005, s. 352.

Quelle der Grafik 4 insgesamt: Schröder, Die veränderte Republik, S. 334.

doch nicht nur der sozialismus als idee gefällt gerade den ostdeutschen 

weiterhin gut. das tut – ausweislich der grafiken 4 und 5 – auch die ddr 

selbst. sogar eine nennenswerte minderheit der westdeutschen will an 

der ddr – wie im grunde immer schon – mehr gute als schlechte seiten 

entdecken. unter den ostdeutschen tun das ohnehin, bei einigem auf 

und ab, an die vierzig prozent. dabei gab es besonders deutliche ten-

denzen solcher „relegitimierung” der ddr nach den bundestagswahlen 

von 1994 und 2002. hinter alledem steht, wie zumal die grafik 5 vor 

augen führt, eine zwischen 1990 und 2001 kontinuierlich vollzogene 

schönung des bildes der ddr: waren im Jahr der wiedervereinigung 

noch gut siebzig prozent der ostdeutschen der ansicht, die in vorwende-

zeiten bestehenden verhältnisse in der ddr hätten sich unbedingt ändern 

müssen, meinte das zehn Jahre später kaum mehr jeder zweite ostdeut-

sche. stattdessen war der anteil derer, welche die verhältnisse in der 

ddr für ganz erträglich hielten, von zwanzig prozent auf fast jeden 

zweiten ostdeutschen angestiegen.

Grafik 5: Unerträgliche Verhältnisse in der DDR?
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unentschlossene mussten sich unbedingt ändern

waren ganz erträglich

antworten von ostdeutschen auf die frage: „wenn sie jetzt einmal zurückblicken 
auf die letzten Jahre vor der wende in der ddr – waren die verhältnisse eigentlich 
ganz erträglich, oder würden sie sagen, es musste sich unbedingt vieles ändern?” 
datenbasis: institut für demoskopie allensbach.

Quelle: Schröder, Die veränderte Republik, S. 329.

wie aber kommt es zu einem solchen meinungsbild, das die friedliche 

revolution wie die mutwillige zerstörung eines letztlich doch ganz passa-

blen gemeinwesens aussehen lässt? ein stück weit mag sich hier prakti-

sche geschichtspolitik von gestürzten eliten des alten systems auswir-

ken, die nicht auch noch das geschichtsbild ihres siegreichen gegners 

durchgesetzt sehen möchten. mehr noch dürfte eine rolle spielen, dass 

eine aufklärende auseinandersetzung mit dem sed-staat an schulen, 

hochschulen sowie in den massenmedien recht selten geworden ist. das 

lässt der angepassten mehrheit ehemaliger ddr-bürger freie bahn, den 

teil ihrer passablen persönlichen erinnerungen an das gestürzte regime 

für dessen ganzes auszugeben. wohlmeinende westdeutsche wiederum 

sind seit der wiedervereinigung daran gewöhnt, ostdeutschen doch nicht 

ausreden zu wollen, wie die ddr eigentlich gewesen sei – nämlich ganz 

anders, als von ihren kritikern vorgestellt. und da seit entspannungs-

zeiten sehr viele westdeutsche wirklich gern ein positives bild von der 

ddr hegten, versperren auch keinerlei wie selbstverständlich akzeptierte 

tabus politischer korrektheit einer erinnernden schönung der ddr den 

weg. 
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ihr muss man schon aktiv entgegentreten und dabei mit erheblichem 

widerstand rechnen. doch es wäre vermutlich ein großer dienst an der 

gesamtdeutschen demokratie, würde man im osten den kampf um die 

historische deutung der ddr nicht weiterhin vermeiden. er hat wohl 

auch erfolgsaussichten. es ist nämlich keineswegs so, als ob ostdeutsche 

dem sed-staat einfach nachtrauerten. ganz im gegenteil zeigen zeitrei-

hendaten des allensbacher instituts für demoskopie, dass von 1990 bis 

heute für noch mehr ost- als westdeutsche die wiedervereinigung ein 

grund zur freude war und dass viel weniger ost- als westdeutsche sie 

als anlass zur sorge betrachten.5 insgesamt scheint es so zu sein, dass 

mit der errichtung des bundesdeutschen systems in ostdeutschland nicht 

wenige erlebnisse einhergingen, welche den dortigen bürgern vieles an 

der neuen ordnung vergällten und weiterhin vergällen. ebenso erfüllt das 

neue system offenbar etliche ansprüche (immer noch) nicht, welche die 

ostdeutschen vom alten system durchaus erfüllt sahen – ohne es des-

halb auch schon für wirklich gut zu halten.

Anders akzentuierte Erwartungen an „die Demokratie”

tatsächlich zeigen die meisten demoskopischen vergleichsstudien seit der 

wiedervereinigung, dass sehr viele ostdeutsche ein demokratieverständ-

nis hegen, das anders als bei den meisten westdeutschen akzentuiert ist 

und obendrein vielfach dem nicht gerecht wird, wie unser staat gemäß 

seinen leitgedanken wirklich sein will. vergleicht man etwa die einschät-

zungen von ost- und westdeutschen zu zwei staatstypen (einem libera-

len staat, der nur die wichtigsten absicherungen für die bürger unter-

nimmt und sich aus der wirtschaft heraushält, und einem „paternalisti-

schen interventionsstaat”, der sich nachdrücklich um die bürger kümmert 

und nachhaltig in die wirtschaft eingreift), so zeigt sich klar, dass ein 

paternalistischer interventionsstaat, den man auch als vor- und nachsor-

genden sozialstaat bezeichnen mag, allen deutschen, ganz besonders 

freilich den ostdeutschen, als sowohl menschlicher wie auch als gerech-

ter und obendrein als gewiss zum wohlstand führender gilt. einen libe-

ralen staat halten zwar ebenfalls alle deutschen – und insbesondere die 

westdeutschen – für freiheitlicher.6 doch gerade für die ostdeutschen 

zählt freiheit weniger als gleichheit oder soziale sicherheit: seit der wie-

dervereinigung scheint – wie die grafik 6 an den tag bringt – den ost-

deutschen die freiheit weniger wichtig zu sein als die gleichheit, während 

das die westdeutschen gerade anders herum beurteilen.

Grafik 6: Was ist wichtiger – Freiheit oder Gleichheit?
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Wichtigkeit der Freiheit2
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Wichtigkeit der Gleichheit3
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aussagen:  
1 „wenn ich mich entscheiden müsste, ist mir die freiheit/gleichheit wichtiger.” 
2 „wenn ich mich entscheiden müsste, ist mir die freiheit wichtiger.” 
3 „wenn ich mich entscheiden müsste, ist mir die gleichheit wichtiger.” 
datenbasis: institut für demoskopie, allensbach.

Quelle: Schröder, Die veränderte Republik, S. 508.

obendrein zeigen aktuelle befunde zu sachsen-anhalt, dass dort bei 

einer hypothetisch aufgezwungenen wahl zwischen freiheit und sicher-

heit über zwei drittel der bevölkerung sich für die sicherheit entscheiden 

würden, nur ein viertel aber für die freiheit,7 und dass obendrein dort 

fast drei viertel der bevölkerung meinen, es gehe in deutschland – alles 

in allem – eher ungerecht zu.8 wie aber soll man ein ungerechtes ge-

meinwesen mögen – eines außerdem, das im namen der ohnehin so 

recht nicht nutzbaren freiheit jene soziale gleichheit und sicherheit 

verloren gibt, welche die ddr behauptetermaßen einst kennzeichnete? 

tatsächlich klingt vor allem den westdeutschen demokratie in erster linie 

nach freiheit, den ostdeutschen hingegen zunächst einmal nach gleich-

heit und sozialer sicherheit. beides aber ging – im unterschied zum 

aufblühen von freiheit – nach der wiedervereinigung in den neuen 

bundesländern klar zurück. 

Tabelle 7: Zuständigkeit des Staats für die soziale Absicherung seiner 

Bürger?  

„der staat muss dafür sorgen, dass man auch bei krankheit, not,  
arbeitslosigkeit und im alter ein gutes auskommen hat.”

west ost

1991 1994 2000 2004 1991 1994 2000 2005

in prozent

insgesamt 90 87 85 82 99 97 93 92

Geschlecht 
- männer 
- frauen

 
91 
90

 
85 
89

 
83 
86

 
79 
85

 
99 
99

 
96 
97

 
90 
95

 
91 
94

Altersgruppen 
- 18-34 Jahre 
- 35-59 Jahre 
- über 60 Jahre

 
94 
89 
88

 
92 
84 
87

 
91 
82 
85

 
87 
79 
81

 
100 
98 
98

 
97 
96 
99

 
93 
90 
96

 
92 
91 
94

Berufliche Stellung 
- selbständige 
- beamte 
- angestellte 
- arbeiter 
- arbeitslose 
-  rentner/ 

pensionäre

 
83 
90 
88 
96 
96 
 

87

 
74 
84 
83 
92 
93 
 

89

 
75 
77 
81 
89 
91 
 

86

 
66 
67 
78 
88 
87 
 

83

 
98 
100 
99 
98 
99 
 

98

 
83 
94 
96 
100 
99 
 

98

 
83 
82 
91 
90 
96 
 

96

 
77 
87 
91 
91 
96 
 

95

Ideologische  
Orientierung 
- links 
- mitte 
- rechts

 
 

92 
90 
88

 
 

89 
88 
82

 
 

89 
84 
79

 
 

84 
81 
77

 
 

99 
99 
99

 
 

98 
96 
93

 
 

93 
92 
91

 
 

95 
92 
88

Parteipräferenz 
- pds 
- bündnis 90 /  
  die grünen 
- spd 
- fdp 
- cdu/csu

 
- 
 

90 
93 
85 
87

 
- 
 

89 
91 
80 
83

 
- 
 

86 
87 
77 
80

 
- 
 

83 
85 
72 
77

 
100 

 
99 
98 
98 
100

 
99 
 

98 
96 
92 
97

 
92 
 

91 
94 
86 
89

 
96 
 

91 
92 
86 
88

datenbasis: allbus 1991, 1994, 2000, 2004.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Datenreport 2006, S. 649.
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da sich spätestens seit den mittleren 1990er Jahren unübersehbar zeig-

te, dass der deutsche sozialstaat – um nachhaltig zu bleiben – rückzu-

bauen sei, konnte das auch für die wertschätzung von demokratie nicht 

folgenlos bleiben. immerhin halten die allermeisten deutschen – und je 

weiter linksstehend, umso mehr – es für eine staatsaufgabe, „dass man 

auch bei krankheit, not, arbeitslosigkeit und im alter ein gutes auskom-

men hat”. diese überzeugung hat sich, wie die tabelle 7 zeigt, zwischen 

1991 und 2004 zwar in west wie ost abgeschwächt, wird aber trotzdem 

noch im westen von rund 85 prozent, im osten von rund 91 prozent der 

deutschen gehegt. ist aber eben die sozialstaatlichkeit eine zentrale 

Quelle von legitimitätsglauben, dann kann es schwerlich anders sein, als 

dass sozialstaatliche sparpolitik zu verminderter demokratiezufriedenheit 

führt.

Tabelle 8: Kürzung oder Ausweitung von Sozialleistungen?

westdeutschland ostdeutschland

1994 2000 2004 1994 2000 2004

in prozent

„sozialleistungen ausweiten.” 28 21 17 71 46 42

„sozialleistungen wie bisher.” 60 55 57 28 46 48

„sozialleistungen kürzen.” 12 24 26 1 8 10
 
datenbasis: allbus 1994, 2000, 2004.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Datenreport 2006, S. 650.

zwar sind – wie die tabelle 8 vor augen führt – die entsprechenden er-

wartungen der deutschen an den staat seit 1994 durchaus gesunken: 

immer weniger erwarten in ost wie west, dass der staat seine sozial-

leistungen ausweitet, und immer mehr sehen in beiden landesteilen ein, 

dass es zu besseren zeiten eingeführte sozialleistungen zu kürzen gilt. 

doch in den neuen bundesländern ist solcher realismus wesentlich weni-

ger verbreitet als in den alten bundesländern (zehn prozent vs. 26 pro-

zent), während zugleich illusorische hoffnungen auf eine weitere aus-

dehnung der sozialleistungen dort immer noch von nicht weniger als  

42 prozent der befragten gehegt werden (westen: siebzehn prozent). 

vergleicht man den wandel dieses erwartungsprofils an den staat mit der  

in grafik 1 wiedergegebenen entwicklung der demokratiezufriedenheit, 

so wird erst recht klar, dass wachsender sozialstaatlicher realismus eben 

mit wachsender enttäuschung über jenen staat einhergeht, der seine 

gern gemachten und lieber noch geglaubten versprechungen nun nicht 

länger erfüllen kann. und auch der ost/west-unterschied in der demo-

kratiezufriedenheit findet hier eine erklärung: unsere demokratie wider-

spricht stark dem, was gerade die ostdeutschen in recht besonderer 

akzentuierung von einem demokratischen gemeinwesen erwarten. 

Grafik 7: Einschätzungen der politischen Klasse (Sachsen-Anhalt, 2007)
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Quelle: Fürnberg u.a., Sachsen-Anhalt-Monitor 2007, S. 39.

außerdem scheint auch noch die politische klasse selbst zu versagen. 

aktuelle daten aus sachsen-anhalt, wiedergegeben in der grafik 7, 

zeigen das. rund jeder zweite dort meint, die parteien hätten den kon-

takt mit dem volk verloren, und jeweils rund vierzig prozent sind der 

ansicht, die parteien kümmerten sich nicht um die probleme der ein-

fachen leute und wollten eigentlich nur deren stimmen. mit einer solchen 

demokratie könnte man wirklich nicht zufrieden sein. zwar stimmen die 

in grafik 7 wiedergegebenen ansichten ebenso wenig mit den tatsachen 

überein wie viele andere populären vorurteile über politik und politiker. 

doch das bleibt solange folgenlos für die öffentliche einschätzung unserer 

demokratie, wie massenmedien oder politische bildung derlei korrekturen 

nicht wirkungsvoll vermitteln. weil hier besserung freilich nicht zu erwar-
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ten ist, wird man sich auf noch lange zeit anhaltende ostdeutsche ent-

fremdung zu unserer demokratie einstellen müssen. 

Wirtschaftslage und Demokratiezufriedenheit

aus westdeutschlands geschichte ist bekannt, wie stark dort wirtschafts-

aufschwung und akzeptanz der neuen ordnung zusammenhingen. es gibt 

keinen grund, warum das in ostdeutschland anders sein sollte. allerdings 

tritt zwischen die reale lage und die wertschätzung der diese lage er-

möglichende politische ordnung auch noch jener wirkungszusammen-

hang, der vom – nach einem polnisch-amerikanischen soziologen be-

nannten – „thomas-theorem” beschrieben wird. es besagt: wenn men-

schen eine situation als bestehend erachten und von dieser situations-

definition ausgehend handeln, dann sind die folgen ihres handelns real, 

ganz gleich wie irreal die situationsdefinition war. die grafik 8 zeigt, wie 

in ostdeutschland zwischen 1991 und 2004 die wahrnehmung der eige-

nen wirtschaftlichen lage mit der demokratiezufriedenheit zusammen-

hing.

Grafik 8: Subjektive Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage als 

sehr gut/gut – samt Anteilen jener Ostdeutscher, die mit der Demokratie 

im Lande zufrieden sind

60
58

52

46

51

42 43

48

52

58

53

49 48

41

36

32

40 41 41

33

42 41

48 49
47

40

36 37

20

30

40

50

60

70

1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

in
 p

ro
ze

nt

west ost ostdeutsche demokratiezufriedenheit

man erkennt – erstens – ein auf und ab bei der subjektiven einschätzung 

der eigenen wirtschaftlichen lage als gut bzw. sehr gut. dabei halten die 

westdeutschen ihre persönliche wirtschaftliche lage meist für deutlich 

besser, als das die ostdeutschen tun. ferner verlaufen seit etwa 1993 die 

kurven für ost- und westdeutschland – wie so oft – recht parallel. die 

deutschen haben also recht gemeinsame eindrücke von der sie betref-

fenden wirtschaftsentwicklung des landes, wobei sich die ostdeutschen 

allerdings stets schlechter gestellt sehen. also muss – die oben präsen-

tierten befunde und interpretationen vor augen – die geringere demo-

kratiezufriedenheit in ostdeutschland wirklich nicht wundern. zweitens, 

und noch aussagekräftiger, gibt es unter den ostdeutschen eine – wenn 

auch grobe – zeitversetzte parallelität zwischen der einschätzung ihrer 

persönlichen lage und ihrer demokratiezufriedenheit: empfindet man in 

den neuen bundesländern die wirtschaftliche lage für besser, so zieht 

das nach einiger zeit auch die demokratiezufriedenheit nach oben; und 

verdüstert sich das bild von der eigenen wirtschaftlichen lage, so sinkt 

alsbald auch die demokratiezufriedenheit. sofern überdies die sozial-

staatliche absicherung gegen persönliche wirtschaftliche schwierigkeiten 

reduziert wird, hat das ein weiteres absinken der demokratiezufrieden-

heit zur wahrscheinlichen folge.

Grafik 9: Zufriedenheit mit den Lebensverhältnissen in Ostdeutschland – 

samt Anteilen jener Ostdeutscher, die mit der Demokratie im Lande 

zufrieden sind

Quelle: Schröder, Die veränderte Republik, S. 595. Die gestrichelte Linie stammt 
aus Grafik 1 und gibt die Entwicklung ostdeutscher Demokratiezufriedenheit wieder.
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datenbasis: sozialreport 2004 und 16. welle „leben in den neuen bundesländern”.

Quelle: Schröder, Die veränderte Republik, S. 520. Die gestrichelte Linie stammt 
aus Grafik 1 und gibt die Entwicklung ostdeutscher Demokratiezufriedenheit wieder.
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den gleichen zusammenhang veranschaulicht auch die grafik 9. die drei 

dünn eingezeichneten kurven geben wieder, wie sich – mit jeweils etwas 

unterschiedlichen indikatoren erhoben – die lebenszufriedenheit in den 

neuen bundesländern zwischen 1990 und 2005 entwickelt hat. es ist 

leicht zu erkennen, dass diese indikatoren, wenn auch in verschiedener 

weise, ähnliches messen: ein vergleichsweise gutes, da noch stark von 

hoffnungen geprägtes persönliches lebensgefühl, das in den ersten zwei 

Jahren nach der friedlichen revolution stark um sich greift, nach einem 

höhepunkt im wahljahr 1994 bis zum nächsten wahljahr 1998 abnimmt, 

vor 2000 noch einmal einen höhepunkt erreicht – und dann auf 2003 hin 

dramatisch schwindet, um dann wieder anzusteigen. die kurve ostdeut-

scher demokratiezufriedenheit folgt dieser entwicklung im großen und 

ganzen. freilich weist sie dramatische ausschläge auf, welche der wucht 

massenmedialer themenkarrieren geschuldet sein dürften: schon kurz 

nach der wiedervereinigung schlägt die bundesweite „politikverdrossen-

heit” durch, desgleichen das drama des ostdeutschen wirtschaftszusam-

menbruchs; man erkennt die üblichen, zu positiverer einschätzung der 

politischen klasse führenden wirkungen der wahlkämpfe von 1994, 

1998, 2002 und 2005; und nicht minder erkennt man jene politischen 

enttäuschungen, welche auf die zufriedenheitshöhepunkte von wahl-

kämpfen zu folgen pflegen – markant nach 1994 und 2002, wo jeweils 

die regierung gerade noch einmal im amt bestätigt wurde, während die 

indikatoren der lebenszufriedenheit schon nach unten wiesen, und sehr 

deutlich auch – sowie im gegensatz zur entwicklung bei den indikatoren 

der lebenszufriedenheit – während des katzenjammers nach dem eupho-

rischen beginn der rot-grünen koalition. wichtiger ist freilich der in dieser 

grafik sich abbildende grundlegende prozess: subjektive lebenszufrie-

denheit geht in ostdeutschland klar mit demokratiezufriedenheit einher. 

also wird die konsolidierung ostdeutscher demokratie einesteils davon 

abhängen, wie weit sich dort auch fortan gute, möglichst noch bessere 

reale lebensverhältnisse schaffen und auch bewusst machen lassen – 

und andernteils davon, wie weit sich die akzentuierung ostdeutscher 

erwartungen an unser staatswesen sowie ostdeutscher beurteilungsmaß-

stäbe von demokratie ins realistische hinein weiterentwickeln lassen. 

dabei wird zumal das weiterbestehen oder die verminderung ostdeut-

scher arbeitslosigkeit – ihrerseits nicht zuletzt einer viel höheren weib-

lichen erwerbsneigung als im westen geschuldet – über die entwicklung 

des demokratievertrauens entscheiden: gerade in den neuen bundeslän-

dern gehört berufsarbeit zum kern des selbstverständnisses; gerade dort 

wird vom staat die sicherung des bisherigen lebensstils selbst im fall 

von arbeitslosigkeit erwartet; und gerade dort mindert der rückblick auf 

die „vollbeschäftigung” in der – rückblickend auch insgesamt geschönten 

– ddr die wertschätzung des nunmehr bestehenden politischen und 

wirtschaftlichen systems.

Grafik 10: Positive Bewertung des Wirtschaftssystems – samt Anteilen 

jener Ostdeutscher, die mit der Demokratie im Lande zufrieden sind
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positive antworten auf die frage: „haben sie eine gute oder keine gute meinung 
zum wirtschaftssystem in der bundesrepublik?” für westdeutschland keine zahlen 
vor 1994 verfügbar. 
datenbasis: institut für demoskopie allensbach.

Quelle: Schröder, Die veränderte Republik, S. 503. Die gestrichelte Linie stammt 
aus Grafik 1 und gibt die Entwicklung ostdeutscher Demokratiezufriedenheit wieder.

aus somit recht plausiblen gründen scheint insbesondere die wertschät-

zung unseres wirtschaftssystems sehr eng mit ostdeutscher demokratie-

zufriedenheit einherzugehen. dass dies wirklich der fall ist, tritt in der 

grafik 10 zutage. der 1990 gehegte wunderglaube an das bundesdeut-

sche wirtschaftssystem reduzierte sich bis 1993 dramatisch und erlitt 

nach der bundestagswahl von 1994 weitere einbußen, desgleichen – 

nach seit 1997 gelungener restabilisierung auf niedrigem niveau – nach 

dem Jahr 2000. erneut verlaufen die kurven für ost- und westdeutsch-

land recht parallel, wobei verständlicherweise die westdeutschen stets 

mehr vom – in ihrem landesteil nun wirklich höchst bewährten – wirt-

schaftssystem halten als die bürger aus den neuen bundesländern. vor 
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allem aber passt sich in beider kurven auf und ab vorzüglich die kurve 

ostdeutschen demokratievertrauens ein: sie folgt – wiederum durch 

massenmediale themenkarrieren akzentuiert – im großen und ganzen 

den einschätzungskurven unseres wirtschaftssystems. weil aber diese 

letztgenannten kurven seit der wiedervereinigung insgesamt – und vor 

allem in ostdeutschland – nach unten weisen, lässt sich gut verstehen, 

warum es um – nicht nur – ostdeutsche demokratiezufriedenheit so 

schlecht bestellt ist. im grunde kann man das alles auf die formel  

bringen: „die wirtschaft ist unser schicksal” – und zwar nicht nur auf  

der ebene ihrer realen entwicklung, sondern mehr noch auf der ebene 

gesellschaftlich durchgesetzter deutungen ihrer leistungskraft und ihres 

charakters.

Tabelle 9: Struktur der Wählerschaft extrem rechter Parteien, 2005 

west + ost west ost

ges. rechte ges. rechte ges. rechte

männlich 48 67 48 64 48 74

weiblich 52 33 52 36 52 26

mann bis 34 Jahre 12 21 12 19 13 27

frau bis 24 Jahre 12 11 12 11 11 11

mann 35-59 Jahre 22 32 22 29 22 40

frau 35-59 Jahre 22 13 22 12 22 14

arbeiter 26 50 24 47 31 55

angestellte 55 37 56 39 53 31

arbeitslos 5 11 3 6 9 21

eigener arbeitsplatz  
gefährdet/verlust

17 34 15 29 25 43

 
datenbasis: politbarometer. 
Quelle: roth 2006, s. 115.

Quelle: Schröder, Die veränderte Republik, S. 435.

besonders deutlich werden diese zusammenhänge in der tabelle 9.  

sie zeigt an, wie es im Jahr 2005 um die wählerschaft extrem rechter 

parteien in ost- und westdeutschland bestellt war. weil sich grundsätz-

licher systemprotest in den altbundesländern bis zur bundesweiten aus-

dehnung der linkspartei, in den neuen bundesländern seit den ersten 

faktischen regierungsbeteiligungen der pds, eigentlich nur am rechten 

rand des politischen spektrums ausdrücken konnte, ist in den dortigen 

wählerstrukturen besonders gut zu erkennen, mit welchen soziographi-

schen faktoren große unzufriedenheit mit unserem system zusammen-

hängt. leicht sieht man: es sind die am unteren ende der gesellschafts-

pyramide stehenden arbeiter, die von arbeitslosigkeit bedrohten und die 

tatsächlich arbeitslosen, und unter allen diesen gruppen vor allem die 

männer, welche in erster linie die von ihnen gehegte systemunzufrieden-

heit in unterstützung für jenes lager ummünzen, das am allerdeutlichs-

ten unsere staats-, wirtschafts- und gesellschaftsordnung beseitigen 

will. genau diesen drei gruppen – arbeiterklasse, von arbeitslosigkeit 

bedroht, ohnehin arbeitslos – rechnen sich aber viel mehr ost- als west-

deutsche zu. solchermaßen wird klar, bei wem und auf welchen politik-

feldern die cdu in erster linie politisch anzusetzen hätte, wenn sie ihre 

staatspolitische aufgabe als zentrale integrationskraft rechts der mitte 

erfüllen will: es geht um sowohl überzeugende als auch nachhaltige 

wirtschafts- und sozialpolitik im dienst der „kleinen leute”. und deren 

stimmen braucht die cdu obendrein, wenn sie durch die im grunde linke 

mehrheit in deutschland nicht von der regierungsmacht ferngehalten 

werden will.

3. DiAgnoSE unD tHERAPiE

aus vier gruppen von ursachen gibt es in den neuen bundesländern ver-

gleichsweise weniger demokratievertrauen. erstens blieben die leistun-

gen des bundesdeutschen systems durchaus hinter dem zurück, was sich 

die ostdeutschen von ihm erhofften bzw. erwarteten. dazu trug in den 

ersten Jahren nach der friedlichen revolution weniger so manches reale 

defizit unseres systems bei als vielmehr jener wechsel, den die ostdeut-

schen bei der für sie relevanten vergleichsgruppe gleich nach der wieder-

vereinigung vornahmen: nicht länger maßen sie sich an der bevölkerung 

anderer ehedem realsozialistischer staaten, sondern an den bürgern 

westdeutschlands. die aber konnten sie im durchschnitt realistischerwei-

se nicht einholen – zumal dann nicht, wenn es auch im westen des lan-

des zu weiteren wohlstandsgewinnen kam. seit 1994, und erst recht 

nach 2002, wurden außerdem die rückbaunotwendigkeiten des deut-

schen sozialstaates offensichtlich, seit 2003 auch mit der agenda 2010 

angegangen. das bestärkte dann erst recht das ohnehin nie vollends 

vergangene „fremdeln” vieler ostdeutscher mit dem bundesdeutschen 

system. 
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zweitens verwenden viele bürger der neuen bundesländer einen von 

westdeutschen selbstverständlichkeiten markant verschiedenen und dem 

bundesdeutschen system auch nicht angemessenen demokratiebegriff, 

anhand dessen sie die leistungen dieses systems beurteilen: statt in 

erster linie freiheit und eigenverantwortung erwarten sie von der demo-

kratie soziale gleichheit und sicherheit – was beides aber angesichts 

unserer notgedrungen rückbauenden sozialreformen weniger denn je in 

aussicht gestellt werden kann. in dieser lage dienen dann auch noch 

eine idealisierte sozialismusvorstellung sowie ein geschöntes bild von der 

ddr als zusätzliche maßstäbe des urteils. dieses kann für die bundes-

deutsche ordnung darum gar nicht sonderlich gut ausfallen. 

drittens schlagen logik und wirkungsweise massenmedialer darstel-

lungslogik durch. vor allem prägt der den massenmedien notwendiger-

weise eigentümliche negativismus („vor allem schlechte nachrichten sind 

gute nachrichten!”) zumal das fernbild sozialer wirklichkeit: außerhalb 

der eigenen lebenswelt wirkt so gut wie alles schlechter als im eigenen 

sozialen nahbereich. auf eben die einschätzung der allgemeinen lage, 

deren bild allein durch die massenmedien vermittelt wird, und somit ge-

prägt von deren negativismus, gründet sich aber das allgemeine urteil 

über die lage im land und über den wert von dessen demokratischer 

staatsform. negative einschätzungen verschärfend tat der jahrelange 

und nicht selten agitatorische populismus der pds/linkspartei das übri-

ge, um ein schlechtes bild von unserer staats-, wirtschafts- und gesell-

schaftsordnung zu zeichnen. rechter extremismus fährt nun als ernte 

ein, was im kampf gegen „kohls wiedervereinigung” oder gegen die „so-

zial ungerechte” agenda 2010 mit großem eifer gesät wurde. 

abgerundet werden alle diese effekte – viertens – durch den folgenrei-

chen trotz loyaler ddr-bürger in tausenden von alltagsgesprächen. 

gerade sie aber prägen in ostdeutschland das bild von der politischen 

lage.9 im grunde freut es millionen von bürgern der neuen bundeslän-

der, „dass auch die besserwessis nur mit wasser kochen” – womit der 

gegenstand ostdeutscher klagen überdies zur Quelle klammheimlicher 

befriedigung wird. das fällt besonders dort ins gewicht, wo von politi-

scher und gesellschaftlicher macht ausgegrenzte träger des sed-staates 

durch die auf der faktenebene doch ganz unbestreitbare leistungsfähig-

keit des neuen systems nachgerade gedemütigt werden: sind denn nun 

nicht viele jener probleme gelöst, an denen sich die sed-elite ganz er-

folglos versuchte – vom mangelnden wohnraum über eine unzureichende 

versorgung mit gütern des gehobenen bedarfs bis hin zu solcher reise-

freiheit, die sich nicht gleich in republikflucht niederschlägt?

was ist angesichts dieser vier ursachenkomplexe wohl zu tun, um die 

konsolidierung der demokratie in den neuen bundesländern weiter 

voranzubringen? zunächst einmal muss der – alles in allem – erfolgrei-

che wirtschaftspolitische kurs deutschlands, wenn auch unter gewissen 

detailkorrekturen, beibehalten werden. sodann muss unser staat den 

erwartungen an seine sozialen sicherungsleistungen weiterhin gerecht 

werden – und zwar nicht nur faktisch, sondern auch rhetorisch: es muss 

schon auch gegen allerlei schlimmzeichnende propaganda vermittelt wer-

den, wie viel an anderswo schmerzlich vermisster lebensqualität und 

sicherheit unsere sozialsysteme trotz aller sparmaßnahmen immer noch 

gewährleisten. ferner gilt es, den kampf um eine den tatsachen entspre-

chende deutung und bewertung der ddr wenn schon nicht erst aufzu-

nehmen, so doch zu intensivieren: es darf einfach nicht dazu kommen, 

dass in unbemerkter selbstverständlichkeit die ddr überall dort zum 

hoch zu lobenden gegenmodell der bundesrepublik deutschland wird,  

wo es nicht gerade um das ministerium für staatssicherheit oder um die 

unzulänglichkeiten der planwirtschaft geht. schließlich – und wirklich 

nicht zuletzt – ist mehr als bislang in die politische bildungsarbeit zu 

investieren. andernfalls wird sich nämlich weder das zur einschätzung 

der so komplizierten staatsform der demokratie nötige hintergrundwis-

sen sichern noch für angemessene bewertungsmaßstäbe der bundes-

deutschen demokratie sorgen lassen. landespolitiker haben sich zu 

diesem zweck der umsichtigen Qualitätssicherung von politischer bildung 

an schulen, hochschulen und landeszentralen für politische bildung zu 

widmen; und bundespolitiker sollten die politisch-bildnerischen möglich-

keiten der parteinahen stiftungen ausbauen sowie gemeinsam mit der 

bundeszentrale für politische bildung darauf ausgehen, ebenfalls unter 

Journalisten und medienverantwortlichen bewusstsein für gerade auch 

deren politisch-bildnerische aufgabe zu schaffen. obendrein wäre viel 

gewonnen, würden sich möglichst viele (spitzen-) politiker darum bemü-

hen, den millionen von bürgern, die sie im laufe eines Jahres auf ver-

schiedene weise erreichen, besser als bislang den wert und das funktio-

nieren unserer demokratie zu erklären – nicht nur, aber gerade auch in 

deutschlands neuen bundesländern.
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formen und spezifika des 
rechtsextremismus in den  
neuen ländern

schlussfolgerungen für die politik  

und die politische bildung

Rudolf van Hüllen

1.  REcHtSExtREMiSMuS – Ein PHänoMEn  

DER nEuEn BunDESlänDER?

die – zumeist negativen – schlagzeilen, die rechtsextremis-

mus in der presse erzeugt, kommen überdurchschnittlich  

oft aus den neuen bundesländern. gleichwohl wäre der 

eindruck falsch, beim zeitgenössischen rechtsextremismus 

handele es sich um ein „ostdeutsches” phänomen. er ist 

nicht einmal ein spezifisch deutsches problem: praktisch alle 

westeuropäischen nachbarländer kennen mindestens rechts-

gerichtete populistische parteien von einiger größe, und in 

den jungen demokratien osteuropas sind zuvor von der 

kommunistischen gewaltherrschaft nur oberflächlich unter-

drückte nationalistische bewegungen wieder sichtbar gewor-

den. ethnisch, sozial und fremdenfeindlich motivierte ge-

walttaten kommen selbst in gefestigten demokratien vor. 

richtig ist aber, dass im innerdeutschen vergleich rechts-

extremismus in den neuen ländern günstigere „gelegen-

heitsstrukturen” vorfindet; die breeding grounds sind hier 

deutlich ausgeprägter und die folgen werden – anders als in 
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den alten ländern – inzwischen auch auf der parlamentarischen ebene in 

gestalt von wahlerfolgen und landtagsfraktionen sichtbar.

ohne auf wissenschaftliche kontroversen zu den ursachen des rechts-

extremismus näher einzugehen, seien nur einzelne faktoren benannt,  

die für eine stärkere sichtbarkeit des phänomens gerade in den neuen 

ländern von bedeutung sein dürften:

die bürger in den neuen ländern zeigen sich bei wahlen „experimen-

tierfreudiger”, traditionelle parteibindungen wie im westen sind weni-

ger ausgeprägt. damit steigt die bereitschaft, unkonventionelle und 

eben gelegentlich extremistische politikangebote anzunehmen. ein  

Cordon sanitaire der ablehnung gegenüber extremistischen formatio-

nen fehlt weitgehend, das zeigt sich abgesehen von den wahlerfolgen  

der rechtsextremisten auch in der umstandslosen wahrnehmung der 

mehrfach umbenannten sed als demokratische partei.

demokratische werthaltungen sind weniger selbstverständlich veran-

kert; die zustimmungswerte zur aussage, dass demokratie die beste 

staatsform sei, sind weniger hoch, demokratie- und politikverdrossen-

heit weiter verbreitet.

stimmabgaben für rechtsextremistische parteien werden zum teil auch 

als protest und „denkzettel” gegen die „etablierten” benutzt. ähnliches 

gilt für politische aktionen unter rechtsextremistischen vorzeichen: 

auch hier spielt der hohe provokationswert gerade bei jugendlichen  

akteuren eine rolle.

die protestwahltheorie reicht allerdings zur erklärung rechtsextremis-

tischer wahlerfolge nicht mehr aus. wahlanalysen zeigen, dass auch 

themen von rechtsextremisten und teile ihrer agitation bei wählern 

auf ein positives echo stoßen.

kenntnisse über den historischen nationalsozialismus sind nach wie vor 

stark von den geschichtsklitterungen des „verordneten antifaschismus” 

der ddr geprägt; insbesondere ist die wissensvermittlung zur rassisti-

schen komponente des ns-regimes optimierungsbedürftig.

schließlich knüpft rechtsextremistische agitation mit spezifisch „sozia-

listischen” tönen an mentale reste von „ddr-identitäten” an: stärkere 

gewichtung von gleichheits- gegenüber freiheitswerten, ein verständ-

nis des staates als paternalistischer sozialdienstleister, aber auch ein 

verharmlosendes bild der sed-diktatur sind faktoren, die rechtsextre-

misten heute mit erfolg für sich nutzen.













2. EntWicKlungSliniEn DES REcHtSExtREMiSMuS

für die heutige situation in den neuen bundesländern sind die entwick-

lungslinien des rechtsextremismus von bedeutung. sie beginnen nicht 

nur unter dem sed-regime, sondern haben auch einen teil ihrer wurzeln 

in der spezifisch autoritären prägung der ddr-gesellschaft. mit einem 

geschätzten potenzial von rund 15.000, teilweise gewaltbereiten, rechts-

extremisten bereits Jahre vor 1989 war schon zu ddr-zeiten der boden 

für die heutige rechtsextremistische szene bereitet.1 sie trat in den 

ersten Jahren nach der einheit bevorzugt durch – oft spontan und unter 

erheblichem alkoholeinfluss zustande gekommene – gewalttaten gegen 

sozial „andere” wie ausländer, obdachlose, linke oder behinderte in 

erscheinung. besonders im ländlichen raum kam es zur bandenmäßigen 

verfestigung rechtsextremistischer subkulturen, aus denen die heutigen 

neonazistischen „kameradschaften” hervorgingen. eine wirksame politi-

sche bündelung des potenzials gelang – abgesehen von dem strohfeuer 

des wahlerfolgs der dvu 1998 in sachsen-anhalt – in den letzten Jahren 

erst der npd. 

ihre wahlergebnisse bei landtags- und kommunalwahlen deuten darauf 

hin, dass rechtsextremismus nicht mehr nur ein image- und polizeipro-

blem ist, sondern sich als politischer faktor verstetigt hat. darauf deuten 

leider auch die hintergründe der wahlerfolge der npd bei den landtags-

wahlen in sachsen (september 2004) und mecklenburg-vorpommern 

(september 2006) hin.

die npd hatte schon bei der bundestagswahl 2005 mit 748.568 zweit-

stimmen 1,6 prozent erzielen können. dabei lag ihr zweitstimmenanteil 

in den alten bundesländern bei 1,1 prozent, in den neuen bundesländern 

aber bei 3,6 prozent (319.092 stimmen). in sachsen hatte sie 4,8 pro-

zent, in thüringen 3,7 prozent und in mecklenburg-vorpommern 3,5 pro-

zent eingefahren.

insofern kam der einzug in die landtage von sachsen (19. september 

2004 mit 9,2 prozent) und in mecklenburg-vorpommern (17. september 

2006 mit 7,3 prozent) nicht wirklich überraschend. hinzu kommt, dass 

diese stimmanteile nicht für eine rechtspopulistische und scheinseriös 

auftretende partei abgegeben wurden, sondern für eine gruppierung, die 

offen neonationalsozialistisch auftrat und den institutionen und grund-

werten der demokratie insgesamt den kampf angesagt hatte. 
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betrachtet man die wählermotivation, so fällt auf, dass die npd keinen 

auf ihre kandidaten zugeschnittenen persönlichkeitswahlkampf geführt 

hatte. diese botschaft war angekommen. die motivation der wähler, ihre 

stimme für die npd abzugeben, bezog sich auf die von der partei thema-

tisierten politikfelder, und nicht viel anders stellen sich die werte für die 

wiederwahl der dvu in den landtag des landes brandenburg dar:

dvu brandenburg 
2004

npd sachsen 
2004

npd meck.-vorp. 
2006

in prozent

arbeitsmarktpolitik 50 57 39

soziale gerechtigkeit 28 28 34

wirtschaftspolitik 30 26 nicht erhoben

migrationspolitik 28 38 40

die tabelle zeigt, dass 2004 die arbeitsmarktreformen im zentrum 

rechtsextremistischer sozialagitation standen.2 2006 dagegen rückte das 

bei rechtsextremisten traditionelle thema „ausländer”/migrationspolitik 

wieder nach vorne. es spielt für die langlebigkeit dieser vorurteilsstruk-

tur keine rolle, ob tatsächlich negative erfahrungen mit migranten ge-

macht werden können oder nicht, weil deren anteil an der bevölkerung 

wie in den neuen bundesländern (ausgenommen berlin) kaum zwei 

prozent überschreitet. als motive für ihre stimmenabgabe zugunsten der 

npd nannten die befragten mit 47 prozent die migrationsproblematik und 

mit 46 prozent die arbeitsmarktpolitik. in allen fällen waren lediglich je 

rund zehn prozent der befragten von einer feststehenden parteibindung 

oder von den angebotenen kandidaten als persönlichkeiten zur wahl 

motiviert worden. 

gegen die annahme eines ideologisch gefestigten und mit argumenten 

nicht mehr erreichbaren rechtsextremistischen elektorats spricht indes-

sen die herkunft der npd-wähler. bei der landtagswahl in sachsen  

(19. september 2004) stammten rund vierzig prozent der npd-stimmen  

von bisherigen nichtwählern, siebzehn prozent von Jung- und erstwäh-

lern. fast 25 prozent waren frühere cdu-wähler, sechs prozent frühere 

pds-wähler, rund zwei prozent frühere spd-wähler. bei der landtags-

wahl in mecklenburg-vorpommern (17. september 2006) bezog die npd 

21 prozent aus dem fundus der nichtwähler, dreizehn prozent aus Jung- 

und erstwählern, 23 prozent aus früheren cdu-, dreizehn prozent aus 

früheren spd- und acht prozent aus früheren pds-wählern. insoweit die 

npd als zielgruppe auf junge leute gesetzt hatte, ging ihre rechnung 

auf: unter den Jung- und erstwählern erreichte sie in sachsen einen 

stimmenanteil von 21 prozent, in mecklenburg-vorpommern immerhin 

noch von siebzehn prozent. auch in dieser jungen alterskohorte war sie 

bei männlichen erfolgreicher als bei weiblichen wählern. der anteil von 

Jungwählern in diesen bundesländern alarmiert.

3. DiE AKtEuRE DES RElEVAntEn REcHtSExtREMiSMuS

dieses unerfreuliche ergebnis haben rechtsextremisten mit verhältnis-

mäßig geringen kräften zustande gebracht. schon im internationalen 

vergleich ist das mitgliederpotenzial rechtsextremistischer formationen in 

deutschland mit knapp unter 40.000 personen3 im verhältnis zu den 

mehr als 80 millionen einwohnern relativ gering. und von diesem poten-

zial ist nicht einmal die hälfte politisch relevant und in aktuell handlungs-

fähige strukturen eingebunden. unter diesen treten drei akteure hervor:

die 1964 gegründete „nationaldemokratische partei deutschlands” 

(npd) ist nach richtiger aussage eines Journalisten die älteste, aber 

zugleich auch die modernste rechtsextremistische partei in deutsch-

land.4 sie hat 7.000 mitglieder; ihr stärkster landesverband ist sach-

sen mit 1.000 mitgliedern. rund 2.500 ihrer mitglieder wohnen in den 

neuen bundesländern. die npd hat in den letzten Jahren eine doppelte 

wandlung vollzogen. sie hat sich von einer traditionellen rechtsextre-

mistischen partei mit deutschnational-chauvinistischem hintergrund zu 

einer offen neonazistischen formation gewandelt und sich zugleich 

„modernisiert”: ihr auftreten und ihre agitation sind professioneller, ih-

re rund siebzig vollzeitkader sind selbstbewusster geworden. die npd 

verfügt über zehn abgeordnete im sächsischen landtag und über sechs 

im landtag von mecklenburg-vorpommern.

die „deutsche volksunion” (dvu), 1971 als verein und 1987 als partei 

gegründet, ist praktisch ein politisches privatunternehmen ihres ewigen 

und sehr vermögenden vorsitzenden dr. gerhard frey. er gibt die poli-

tische richtung der „phantompartei” durch seine rechtsextremistischen 

publikationen vor, zu denen vor allem die National-Zeitung/Deutsche 

Wochen-Zeitung (auflage wöchentlich 40.000) zählt. die mitglieder der 

dvu entwickeln kaum aktivitäten, ein eigenständiges parteileben findet 

praktisch nicht statt. die partei bekennt sich formal zum grundgesetz, 

ihre programmatik und agitation sind aber eindeutig rechtsextremis-

tisch, vor allem fremdenfeindlich und unterschwellig antisemitisch. die 
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dvu hat sechs abgeordnete im landtag des landes brandenburg und 

einen in der bremischen bürgerschaft. innerhalb der rechtsextremisti-

schen szene und auch unter ihren beobachtern gilt die dvu als aus-

laufmodell. sie wird in der Öffentlichkeit selbst mit ihren landtagsfrak-

tionen kaum wahrgenommen; ihre funktionäre beginnen, zur npd 

überzulaufen.

„kameradschaften” oder „freie nationalisten” sind lose zusammen-

schlüsse von bekennenden neonationalsozialisten. sie verzichten – als 

reaktion auf organisationsverbote in den neunziger Jahren – heute 

weitgehend auf formelle und juristisch fassbare strukturen. selten sind 

diese gruppen größer als 25 personen und zumeist örtlich verankert. 

in den letzten Jahren ist unter den 4.100 anhängern dieser szene ein 

trend zu einem taktisch zivilisierteren auftreten erkennbar; martia-

lische kleidung, gewalt- und alkoholexzesse werden eher vermieden. 

die meisten „kameradschaftler” stehen dem „bündnis” positiv gegen-

über, doch ist die zusammenarbeit nicht überall spannungsfrei.

neben den „kameradschaftlern” existiert weiterhin eine rund 10.000 

anhänger umfassende rechtsextremistische skinhead-szene5, die jun-

ge leute über musik an sich zu binden versucht. skinheads neigen 

nicht zu kontinuierlicher politischer arbeit, stellen aber ein gewisses 

mobilisierungspotenzial für die 17.000 anhänger des „bündnisses” dar. 

die bedeutung der skinhead-szene ist allerdings rückläufig; in länd-

lichen gebieten der neuen bundesländer laufen anpolitisierte Jugendli-

che häufig unmittelbar den „kameradschaften” zu.

4.  DAS nEuE gESicHt DES „MoDERniSiERtEn”  

REcHtSExtREMiSMuS

nicht allein bestimmte gelegenheitsstrukturen sind für die ausbreitung 

von rechtsextremismus verantwortlich. entscheidend zu ihm beigetragen 

hat auch eine in den letzten Jahren erfolgte modernisierung des rechts-

extremistischen politikangebots. „modernisierung” ist in diesem zusam-

menhang durchaus ein ambivalenter begriff. während sich der rechts-

extremismus in seinem erscheinungsbild und auftreten tatsächlich mo-

dernisiert hat, haben wir es auf ideologisch-programmatischem feld mit 

einer rückwärts-„modernisierung” hin zu einem ausgeprägten neonazis-

mus finsterster prägung zu tun.

untersucht man zunächst die politikpraktische modernisierung des 

rechtsextremismus, so fallen folgende aspekte ins auge:





Strategisch konzipierte Bündnispolitik: die zeiten einer uferlosen zer-

splitterung des rechtsextremistischen potenzials sind offenbar vorüber. 

die beiden größeren parteien npd (mit steigender tendenz 7.000 mit-

glieder) und dvu (mit rückläufiger tendenz 8.500 mitglieder) haben im 

Januar 2005 ein als „deutschland-pakt” bezeichnetes förmliches bünd-

nis geschlossen, das bisher zu halten scheint. zusätzlich hat sich die 

npd ideologisch und praktisch an die neonazistischen „kamerad-

schaften” angenähert. diesem spektrum gehören bundesweit mehr als 

4.000 personen an; die große mehrzahl der rund 180 kameradschaften 

sind stark mit der npd amalgamiert, so dass diese als dynamisches 

scharnier zwischen den drei elementen des rechtsextremistischen 

bündnisses fungiert.

Konzentration der Kräfte auf erfolgversprechenden Arbeitsfeldern:  

das gilt einerseits geografisch. die npd erklärte die neuen bundeslän-

der zu ihrem hauptwirkungsgebiet, weil sie dort überdurchschnittliche 

erfolgsbedingungen zu erkennen glaubte. so konzentrierte sie ihre 

kräfte erst in sachsen, verschob sie dann nach mecklenburg-vorpom-

mern. das nächste schwerpunktziel dürfte mit blick auf herannahende 

landtagswahlen thüringen sein. doch selbst in ihren „schwerpunkt-

ländern” vermeiden rechtsextremisten eine verzettelung ihrer kräfte. 

kandidiert und agitiert wird nur, wo man einigermaßen sichtbar präsent 

ist und ein überwinden der sperrklausel denkbar erscheint. mit dieser 

strategie korrespondiert eine konzentration auf bestimmte themen-

felder, denen man mobilisierungsfähigkeit zuschreibt: anti-kapitalis-

mus, soziale gerechtigkeit, anti-amerikanismus, migrationspolitik.

Professionalisierung durch Kaderbildung und -schulung: besonders  

npd und kameradschaften bemühen sich um die heranbildung eines 

professionellen dispositivs von aktivisten. das idealbild des rechts- 

extremistischen „parteisoldaten” weist ähnlichkeiten zum typ des  

kommunistischen parteikaders auf. rekrutierungs- und ausbildungsziel 

ist der hauptamtliche, in ideologischen fragen überzeugte und sattel-

feste berufsrevolutionär, über den die partei, weil opferbereit, familiär 

und beruflich ungebunden, jederzeit verfügen kann. die anzahl solcher 

aktivisten ist zwar begrenzt; die herausbildung eines stammes rechts-

extremistischer „berufspolitiker” dürfte aber schon durch die präsenz 

von rechtsextremisten in kommunalen vertretungskörperschaften und 

in landtagen zunehmen.
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Verbessertes politisches Marketing: hierzu zählen eine professionelle 

agitation und propaganda, die nutzung moderner kommunikationsmit-

tel, moderne pressearbeit und die sorgfältige auswahl „vorzeigbarer” 

parteikader. die landläufige vorstellung, dass rechtsextremismus eine 

hinterzimmerveranstaltung rückwärtsgewandter und eher sehr schlich-

ter gemüter ist, wird so plakativ widerlegt. des weiteren bemühen sich 

rechtsextremisten um „bürgernahe” aktionsformen, die oft regional-

spezifisch ausgerichtet werden. zum marketing gehört, dass rechts- 

extremistische politik als soziales und bürgerschaftliches engagement 

„verpackt” wird, und zwar besonders in regionen, in denen die zivil-

gesellschaft schwach verankert ist.

Taktische Zivilisierung, moderates Auftreten und Zielgruppenorientie-

rung: rechtsextremismus bemüht sich, von der gewalt- und krimina-

litätsaura wegzukommen, die ihn umgibt. bei den zahllosen demons-

trationen, die von rechtsextremisten angemeldet werden, haben die  

„kameraden” weisung, ihre gewaltneigungen im zaum zu halten.  

stellenweise ist das ursprüngliche martialische erscheinungsbild mit 

glatzen, springerstiefeln und baseballschlägern einem „bürgerlichen” 

outfit der aktivisten gewichen. dieses scheinseriöse erscheinungsbild 

soll akzeptanz fördern und letztlich erreichen, dass rechtsextremismus 

nicht mehr als gesellschaftlich geächtetes phänomen, sondern als nor-

maler politischer akteur unter anderen erscheint.

Kulturelle Subversion: rechtsextremismus bemüht sich dementspre-

chend, als „soziale bewegung” wahrgenommen zu werden. dazu  

engagiert er sich mit aktivitäten, die von der bevölkerung als „soziales 

engagement” missverstanden werden. ein npd-funktionär hat schon 

vor Jahren solche felder benannt: „mit aktionen wie spielplatzsäube-

rung, einkaufshilfe oder liederabenden für alte menschen, baumpflan-

zung, kinderbetreuung oder lerngemeinschaften wird jenes soziale  

engagement gezeigt und jene volksgemeinschaft vorgelebt, die auch 

das wesen des national befreiten gemeinwesens ausmachen sollen”6. 

besonders npd und „kameradschaften” mühen sich, in den neuen  

bundesländern in die rolle des sozialpolitischen „kümmerers”7 zu 

schlüpfen. das zitat belegt freilich ausdrücklich, dass es sich lediglich 

um eine subversive taktik handelt, die im dienste der menschenfeind-

lichen völkischen ziele der rechtsextremisten steht.

dieser befund lenkt den blick auf die – in anführungszeichen zu setzende 

– programmatische „modernisierung” des rechtsextremismus. wiederum 

kommt der npd eine schlüsselfunktion zu: die nach ihrer gründung 1964 







eher großbürgerlich-deutschnationale partei, prototypische vertreterin 

der „alten rechten”, hat über die Jahre eine radikalisierung erfahren, als 

deren ergebnis uns heute eine völkisch-rassistische, im wörtlichen sinne 

national-sozialistische formation gegenübertritt. die npd bekennt sich 

zwar nicht zum ns-system als ihrem historischen referenzmodell; 

gleichwohl sind alle voraussetzungen gegeben, um die partei als „nazifi-

ziert” einzustufen. dafür spricht einerseits ihr enger schulterschluss mit 

den neonazistischen „kameradschaften”, deren exponenten heute in den 

vorständen und fraktionen der npd sitzen. zum anderen unterstreicht 

ein vergleich ihrer ideologischen grundpositionen mit denen der nsdap 

die wesensverwandschaft beider parteien. folgende elemente treten 

besonders hervor:

Feindschaft gegen die Fundamentalnormen der Aufklärung: freiheit, 

gleichheit und humanität als zentrale normen der demokratie sind der 

npd, den „kameradschaften” und – in geringerem maße – der dvu 

fremd. ausdrücklich führt die npd einen „kampf gegen die menschen-

rechtsideologie”, von der „alle menschen unsinnigerweise als gleich  

bezeichnet werden.”8 „demokratie” wird zwar als „nationaldemokratie” 

im mund geführt, aber ausdrücklich im sinne eines identitär-demokra-

tischen modells verstanden. gesellschaftlichen pluralismus und liberale 

freiheitsrechte lehnt der „modernisierte” rechtsextremismus ab. poli-

tische systeme sind für die npd und ihre partner nicht das ergebnis 

eines gesellschaftsvertrags freier und gleicher bürger, sondern ergeben 

sich aus tradition und erbgut einer „volksgemeinschaft”.

Ethno-rassistisches Gesellschafts- und Menschenbild: die von den 

rechtsextremisten angestrebte „volksgemeinschaft” als angeblich ge-

netisch und kulturell-historisch bedingte zwangsgemeinschaft ist biolo-

gistisch und offen rassistisch konturiert. grundlage ist ein von der npd 

propagiertes „lebensechtes menschenbild”, das sich auf angeblicher 

einsicht in die verschiedenartigkeit von menschenrassen, ethnien und 

nationen gründet. dem vorwurf, eine wesensverwandtschaft mit der 

rassistischen praxis des nationalsozialismus anzusteuern, weichen 

„moderne” rechtsextremisten aus und führen dagegen das konzept 

des „ethnopluralismus” ins feld: sie betonen, zwar hätten alle kulturen 

und nationen ihre natürliche berechtigung, müssten sich aber rein und 

unvermischt erhalten, um den gefahren einer „multikulturellen veraus-

länderung” und des verlusts ihrer „natürlichen identität” zu entgehen. 

internationale kooperation und konfliktbeilegung, institutionen wie un 

und eu, kultureller und wirtschaftlicher austausch haben in diesem 
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konzept keinen platz. für das system des völkerrechts und der inter-

nationalen konfliktregelung bedeuten die visionen deutscher rechts-

extremisten letztlich die rückkehr des krieges und damit des faust-

rechts als normalem handlungsinstrument zur durchsetzung „natio-

naler souveränität”.

Feindbilder: aus der kruden ideologie ergeben sich zahllose, oft nicht 

näher substantiierte feindbilder der rechtsextremisten. zu ihnen gehö-

ren:

das politische institutionengefüge (npd-diktion: „das system”),

die grundwerte der demokratie (npd-diktion: „menschenrechts- 

ideologie” und „westliche wertegemeinschaft”),

das prinzip offener gesellschaften mit entwickelten internationalen 

beziehungen, freiem reiseverkehr und warenaustausch  

(npd-diktion: „multikulti”, „globalismus”, „one world”),

die marktwirtschaft und der welthandel (npd-diktion: „liberal- 

kapitalismus”),

seltener konkrete akteure und politiker (npd-diktion: „system- 

politiker”),

die usa als prototyp einer multikulturellen gesellschaft und träger 

eines „völkerzerstörenden universalismus” sowie

nicht immer deutlich ausgesprochen: das Judentum als angeblicher 

träger des „liberalkapitalismus”. um nicht offen antisemitisch zu er-

scheinen, verwenden rechtsextremisten für das „jüdische finanzka-

pital” die chiffre „ostküste”.

5. AufgABEn füR PolitiK unD PolitiScHE BilDung

rechtsextremismus ist in der deutschen nachkriegsgeschichte stets  

in zyklischen konjunkturen verlaufen. eine dieser wellenbewegungen 

brachte der npd in den späten 1960er Jahren 28.000 mitglieder, 61 

landtagsabgeordnete in neun bundesländern und mehr als 400 kommu-

nalmandate. davon ist die heutige situation noch weit entfernt. gleich-

wohl wäre es fahrlässig, auf ein selbsttätiges auslaufen der derzeitigen 

rechtsextremismuskonjunktur zu hoffen.

politische gegenmaßnahmen müssen unterschiedliche zielgruppen be-

rücksichtigen und können auf drei verschiedenen interventionsebenen 

ansetzen.

















zielgruppen

es geht in erster linie darum, wähler zurückzugewinnen, die sich für 

rechtsextremistische formationen entschieden haben. die wahlforschung 

kennt, wie beschrieben, für deren entscheidung unterschiedliche motive. 

selbstverständlich kann keineswegs davon ausgegangen werden, dass 

ein kreuz für die npd eine reflektierte und absichtsvolle zustimmung  

zu den ideologischen grundlagen eines völkisch-rassistischen ns-gewalt-

regimes ist. im gegenteil muss eher davon ausgegangen werden, dass 

ein teil der wähler angesichts der fehlenden politik- und problemlösungs-

kompetenz der rechtsextremistischen parteien bei der nächsten entschei-

dung anders votiert. ein anderer teil wird freilich stammwählerverhalten 

und eine gewisse parteibindung entwickeln und so zu einem fest gefügten 

zustimmungssockel des rechtsextremistischen segments beitragen – 

mag er auch bei deutlich unter fünf prozent liegen.

eine dezidierte präventionsarbeit hat in jedem falle Jugendlichen zu gel-

ten, die von rechtsextremisten heute ganz gezielt über musik- und frei-

zeitevents „anpolitisiert” und dann langsam an das gedankengut und die 

sozialen milieus von rechtsextremisten herangeführt werden. durch die 

jugendliche altersstruktur vor allem der neonazistischen „kameradschaf-

ten” und der npd haben diese relativ gute chancen, sich einen zugang 

zu jungen menschen zu schaffen. 

vergleichsweise noch schwieriger dürfte die zurückgewinnung überzeug-

ter sympathisanten und anhänger des rechtsextremismus fallen. die 

effekte pädagogischer arbeit sind hier eher zurückhaltend einzuschätzen. 

eher werden nach aller erfahrung einsichten in den menschenverachten-

den charakter der ideologie, aber auch in die diskrepanz zwischen der 

beschworenen „kameradschaft” und den offenen gewaltverhältnissen in 

den gruppen selber entscheidend für den ausstieg aus rechtsextremisti-

schen milieus sein. politik und politische bildung müssen hier helfen klar 

zu machen, dass nach demokratischer grundüberzeugung menschen 

lernfähig sind, insbesondere aus christlicher oder humanistischer wert-

orientierung heraus niemand verloren gegeben wird und jeder die chance 

verdient, in die gesellschaft zurückzukehren.

politische bildung gegen rechtsextremismus muss sich aber auch an 

menschen richten, die rechtsextremistische politik völlig ablehnen: bei 

den – bewussten oder unbewussten – demokraten geht es um die er-
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munterung zu zivilgesellschaftlichem engagement. zur stärkung der 

gegenkräfte ist die vermittlung von grundwissen über rechtsextremis-

mus, von gegenargumenten (also gleichermaßen begründeten wie auch 

begründenden aussagen) zur widerlegung faktenfälschender und ge-

schichtsklitternder agitation nachgerade von neonazis erforderlich. das 

bleibt tagesaufgabe: selbst engagierte gegner in kommunalpolitik, 

lehrerschaft und andere multiplikatoren reagieren oft auf die rechts-

extremistische herausforderung relativ hilflos. dem gilt es entgegenzu-

wirken und die verteidiger der freiheitlichen ordnung argumentativ zu 

ertüchtigen. denn die stellenweise sichtbar werdende unsicherheit ist 

erklärbar: mit camouflierter nazi-propaganda hatten sich die träger der 

demokratie bisher nicht wirklich auseinandersetzen müssen, weil es sie 

im öffentlichen raum nicht gab. 

interventionsebenen

politikwissenschaftler gehen davon aus, dass man rechtsextremismus 

auf drei interventionsebenen begegnen kann. die erste betrifft das 

rechtsextremistische politikangebot (angebotsstruktur), die zweite des-

sen akzeptanz und den wunsch danach (nachfragestruktur) und die 

dritte – davon eher unabhängig – spezifische „gelegenheitsstrukturen” 

extremistischer politik.

die erste interventionsebene liegt in der verringerung der rechtsextre-

mistischen angebotsstruktur. es liegt auf der hand, dass in diesem 

kontext alle administrativen mittel angewendet werden können, die von 

der wehrhaften demokratie für solche fälle vorgesehen sind. gleichwohl 

ist vor einem übermaß an repression zu warnen: es kann „märtyrer” er-

zeugen und bei offensichtlicher ungleichbehandlung im verhältnis zu an-

deren formen des extremismus das vertrauen in rechtsstaatlichkeit und 

demokratie untergraben. auch sind verbote nur bedingt geeignet, poli-

tische probleme zu lösen. und schließlich steht die schärfste waffe der 

wehrhaften demokratie, das verbot einer politischen partei nach artikel 

21 gg, derzeit nicht zur verfügung, weil das bundesverfassungsgericht 

ein 2001 in lauf gesetztes verbotsverfahren mit einer derart weltfremden 

begründung hat scheitern lassen, dass künftige vorstöße wohl ebenfalls 

zum scheitern verurteilt wären. der frühere bundesminister des innern 

otto schily brachte dieses ergebnis insofern korrekt auf den punkt als  

er erklärte, dass mit dem entscheidungstenor des bundesverfassungsge-

richts vom märz 2003 nicht einmal die nsdap verboten werden könnte.

politik kann sich bemühen, die nachfragestruktur nach rechtsextremis-

mus zu verringern. offensichtlich haben rechtsextremisten themen auf-

gegriffen und im sinne ihrer ziele instrumentalisiert, die von einem teil 

der bürger als probleme wahrgenommen werden und bei deren behand-

lung sie defizite anderer parteien zu erkennen glauben. diesem umstand 

entgeht man nicht, indem man solche themen tabuisiert, weil sie auch 

von rechtsextremisten benutzt werden. viel mehr gilt es aufzuzeigen, 

dass sie auf demokratischer grundlage bewältigt werden können: die 

demokratischen parteien müssen mithin ihre eigene problemlösungskom-

petenz stärker herausstellen. zugleich ist erforderlich, auf die ideologi-

sche instrumentalisierung und die völlig fehlende problemlösungskompe-

tenz der rechtsextremisten hinzuweisen. das ist – abgesehen von der 

moralischen verwerflichkeit völkisch-rassistischer ideologie – auch an 

praktischen politikfeldern möglich. die npd beispielsweise wird nicht 

müde, sich als kämpfer für mehr arbeitsplätze (wenngleich auch nur für 

deutsche) in szene zu setzen, will aber zugleich die exportorientierung 

der deutschen wirtschaft durch eine „raumorientierte volkswirtschaft” 

nach dem vorbild nationalsozialistischer autarkiemodelle ersetzen. die 

verheerenden folgen einer solchen politik sind leicht zu extrapolieren.

schließlich bieten jene „gelegenheitsstrukturen”, die derzeit vor allem  

in den neuen bundesländern die erfolgsaussichten des rechtsextremis-

mus befördern, ansatzpunkte für interventionen. hierzu zählen residuen 

einer spezifischen ddr-mentalität, überzogene erwartungen an den staat 

als sozialer dienstleister, verletzte selbstwertgefühle, aber auch reale 

probleme wie abwanderung, marginalisierte randlage, fehlender wirt-

schaftsaufschwung, gespürte oder auch tatsächliche perspektivlosigkeit 

gerade der jüngeren generation. hier gilt es, gegenkräfte der zivilgesell-

schaft zu stärken, die überlegenheit der freiheitlichen ordnung offensiv 

zu verteidigen und gegen die finsteren visionen der rechtsextremisten 

position zu beziehen. dies kann nicht von heute auf morgen erfolgreich 

sein, auch wird es nicht gelingen, alle zurückzuholen, die der demagogie 

des nazifizierten rechtsextremismus aufgesessen sind. aber gerade für 

den streit um politische kultur jenseits tagespolitischer sofortmaßnah-

men gilt natürlich, dass es sich stets um das sprichwörtliche geduldige 

bohren harter bretter handelt.
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die partei „die linke” – eine  
herausforderung für die volks-
parteien?

ein kommentar

Arnold Vaatz

1. WiEDERVEREinigung

in den siebziger und achtziger Jahren hatte die linke seite 

des politischen spektrums in der bundesrepublik deutsch-

land einen politischen grundkonsens erzwungen. er lautete, 

dass das thema „deutsche einheit” nicht auf der tagesord-

nung stünde, dass es friedensgefährdend, stabilitätsgefähr-

dend, reaktionär und ewig gestrig sei, über dieses thema  

zu sprechen. wer es dennoch tat, wurde weniger mit politi-

schen als mit moralischen argumenten so weit diskreditiert, 

bis er schließlich dieses thema mied. die wenigen, die in 

den medien ausgehalten haben – gerhard löwenthal und 

andere – sind als nicht ganz zurechnungsfähig abgetan wor-

den. wie wir wissen, ist dann die deutsche einheit plötzlich 

im Jahr 1990 eingetreten. 

damit hatte die geschichte selbst nahezu die gesamte mei-

nungsproduzierende elite westdeutschlands – eine große 

zahl an Journalisten, historikern, politologen, Juristen, 

theologen, psychologen – in peinlicher weise ad absurdum 

geführt. entsprechend war das entsetzen über die deutsche 
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wiedervereinigung. allerdings dauerte der schockzustand nur kurze zeit. 

bald konnte festgestellt werden, dass ein allgemeiner aufschrei der 

westdeutschen gesellschaft über das antizipatorische versagen ihrer 

überrumpelten eliten ausblieb. kein professor der politologie, der seinen 

studenten gegenüber das wiedervereinigungsthema als obsolet und 

unmoralisch abqualifiziert hatte, verlor etwa seinen lehrstuhl oder das 

vertrauen der studenten – er blieb professor. der Journalist blieb Jour-

nalist, der politiker blieb politiker. die strukturen, die mit ihrem totalitä-

ren konformitätsdruck nahezu die gesamte gesellschaft in den größten 

kollektiven irrtum der nachkriegszeit geführt hatten – namentlich die 

strikt linke mediendominanz – blieben intakt. 

die von der geschichte überrannten, von der gesellschaft aber ungestraft 

gebliebenen strukturen entwickelten nun ein kernbedürfnis: nach dem 

„supergau” namens wiedervereinigung ihre aus alten zeiten gewohnte 

macht in die zukunft fortzuschreiben. dazu galt es, das durch die ge-

schichte dem gespött preisgegebene eigene geistige koordinatensystem 

so umfassend wie möglich zu reanimieren. dafür war es nötig zu recht-

fertigen, wie recht man doch mit seiner aversion gegen die bürgerliche 

demokratie im allgemeinen und gegen ein vereinigtes deutschland im 

besonderen gehabt hatte. dazu bedurfte es der organisation eines be-

stätigenden echos aus dem osten. 

2. MEDiEn in oStDEutScHlAnD

dort nun korrespondierte mit dem überleben der fehlorientierten west-

strukturen ein gleichfalls erstaunlich unbeschädigtes überleben der  

ddr-medien – erstaunlich weil damit einer der wichtigsten tentakel des 

totalitarismus unbehelligt zur meinungsproduktion in einer demokratie 

überging.

das betraf vornehmlich die zeitungen. die ddr kannte keine unabhängi-

gen tageszeitungen, sondern nur solche, die sich jeweils „organ” einer 

partei nannten. das offiziöse blatt der ddr war das Neue Deutschland, 

zentralorgan der sed. dieses zentralorgan hatte hinter sich ein netzwerk 

aus bezirkszeitungen, den „organen der bezirksleitungen der sed”. die-

se sed-zeitungen unterhielten in den kreishauptstädten eigene lokal-

redaktionen. die blockpartei-zeitungen, die „organe” also von cdu, 

ndpd und ldpd, besaßen solche lokalredaktionen hingegen nicht. sie 

brachten daher immer einen tag später die nachrichten, die zu lokalen 

themen einen tag vorher in der sed-zeitung gestanden hatten. dieser 

logistische vorteil der sed-zeitungen wurde unter marktbedingungen 

zum marktvorteil. dies allein zog, als der zeitungsmarkt ost aufgeteilt 

war. aktualität rangierte vor intellektueller redlichkeit. den großen zei-

tungshäusern west waren die redaktionelle grundausrichtung oder der 

werdegang der personalkörper in ihren ostdeutschen neuerwerbungen 

ziemlich gleichgültig. so konnte sich ungehindert jene betrachtungsweise 

der dinge fortsetzen, die man aus ddr-zeiten gewohnt war. 

Journalist war zu ddr-zeiten ein begehrter beruf. ihn zu erwerben war 

an voraussetzungen gebunden, über die der sozialistische staat streng 

wachte. willi steul hat in seinem buch Genosse Journalist (mainz: kinzel-

bach, 1996) zutreffend beschrieben, dass sich der im so genannten 

„roten kloster” zu leipzig in ausbildung befindliche Journalist als ein 

kämpfer an der unsichtbaren front des klassenkampfes zu verstehen 

hatte – und in der regel auch als solcher verstand. damit waren die 

biografischen grundlagen der interessenparallelität von ost und west im 

medienbereich komplett.

3. intERESSEnPARAllElitätEn

wer im osten immer an die lehren der partei geglaubt und sein leben 

darauf aufgebaut hatte, musste den lauf der dinge als schlag gegen sein 

bisheriges lebenswerk verstehen. ein leitender angestellter beispielweise 

im staatlichen wohnungswesen, der 1989 bereits das dreißigste arbeits-

jahr in diesem metier zubrachte, hatte seine kräfte in dieser langen zeit 

stets eingesetzt, um eine entspannung auf dem wohnraumsektor herbei-

zuführen – und Jahr für Jahr war es ihm misslungen. der zerfall war 

immer stärker und umfassender als die heilung. unter seiner ägide zer-

fielen die dächer, seine arbeit hinterließ erst einzelne häuser unbewohn-

bar und dann ganze stadtteile. was denkt dieser ehemalige leitende 

angestellte, wenn er sieht, wie nach 1990 die verhasste kapitalistische 

staatsform seine aufgaben, die er sein arbeitsleben lang zu bewältigen 

versuchte, en passant innerhalb kürzester zeit löst? es ist ihm unerträg-

lich, dass die von ihm abgelehnte ordnung etwas vollbringt, worum er 

sich sein ganzes leben lang vergeblich gemüht hat. weil er die dinge,  

die sich überall im land optisch deutlich vollziehen und die in jeder stadt 

erkennbar sind, nicht mehr zerstören kann, bemüht er sich, die positive 

wahrnehmung dieser entwicklung in den köpfen der menschen zu zer-

stören.
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er drängt seine mitmenschen zu einer selektiven wahrnehmung des 

negativen, das es natürlich allenthalben gibt. er redet seinen ostdeut-

schen mitbürgern ein, sie seien menschen zweiter klasse; es herrsche 

siegerjustiz; die treuhand habe die ostdeutsche wirtschaft zerstört; der 

westen habe die ostdeutschen ihrer sozialen errungenschaften beraubt; 

an die stelle des warmherzigen, solidarischen sozialismus sei eine kalte 

ellenbogengesellschaft getreten.

seine kommentare hätten keine chance zu verfangen, wenn das erinne-

rungsvermögen der menschen zuverlässig wäre und die darstellung der 

unbezweifelbaren hinzugewinne an freiheit, lebensqualität, wohlstand 

und lebenserwartung gleichberechtigt neben seiner sicht der dinge zur 

darstellung gelangte. allein: diese botschaften haben keine chance. sie 

sind in den ostredaktionen unerwünscht. dort regiert der linientreue  

mitläufer der ddr – der will seine peinliche vergangenheit rechtfertigen. 

und sie sind in westredaktionen unerwünscht. dort regiert der linke 

mainstream-68er – dieser will sein zerstörtes koordinatensystem flicken. 

beide suchen sich die brauchbarsten wahrheiten.

die symbiose der parallelen interessen hat dazu geführt, dass es bis 

heute keine wirklichen ostdeutschen medien gibt. dies gilt insbesondere 

für den elektronischen bereich. es gibt sie nicht und es gab sie nie. bis 

1989 waren sie von der sed okkupiert und deren propagandainstrument. 

und ab 1989 wurden sie mit verbliebenem ostpersonal betrieben und 

von westpersonal regiert. formal mag es einen mitteldeutschen rund-

funk geben. aber die meinungsproduktion deutschlands bestimmt der 

westen des landes. im westen wird definiert, was der osten ist. 

„neue länder” sind selbstverständlich nicht die bis zum Jahr 1945 in der 

deutschen geschichte noch völlig unbekannten länder nordrhein-west-

falen, niedersachsen oder rheinland-pfalz, sondern das sechshundertjäh-

rige sachsen und das tausendfünfhundertjährige thüringen. neu ist das, 

was dem westen neu ist. der westen erklärt dem osten, was der osten 

denkt, wie er fühlt, was er ersehnt, was er fürchtet. der osten formte 

sich nach den vorstellungen des westens. der westen bestimmt, wer für 

den osten spricht und wer nicht.

die angekündigten blühenden landschaften sind in ostdeutschland in 

weit über allen erwartungen liegendem maße realität geworden. wer den 

osten vor 1989 erlebt hat und ein minimum an ehrlichkeit besitzt, der 

muss einräumen, dass er sich eine so schnelle gesundung von umwelt-

situation, infrastruktur, versorgungsnotstand, teilhabechancen, lebens-

erwartung und lebensqualität niemals mehr in seinem leben hat vor-

stellen können, geschweige denn, in einem zeitraum von nur etwa zehn 

Jahren. dies alles mochte zwar die wahrheit sein. wer diese wahrheit 

aber aussprach, dem wurde schon ganz kurz nach dem Jahr 1990 im 

allgemeinen das mikrofon abgestellt. die von westdeutschen redakteu-

ren ausgesuchten und geförderten sprecher ostdeutschlands hießen 

regine hildebrandt, gregor gysi, friedrich schorlemmer. und diese 

sprecher bestätigten das alles nicht. deshalb taugten sie für die medien 

als sprecher ostdeutschlands. 

so wurde im westen ein neues bild des vereinigten deutschland geschaf-

fen, das geeignet war, das desaster der westdeutschen linken zu bemän-

teln und sie für ihren anteil an der desorientierung der deutschen gesell-

schaft zu exkulpieren.

4.  DiE SED WuRDE AuS iHRER VERAntWoRtung  

EntlASSEn

im zuge dessen wurde die sed vollständig aus ihrer verantwortung für 

die ddr entlassen. niemand konfrontiert sie mehr mit dem vorwurf, die 

eigentliche verursacherin all der notwendig gewordenen finanztransfers 

von west nach ost zu sein.

dieses politische versagen der demokratie im umgang mit ihren tod-

feinden macht den wichtigsten wesenszug der postkommunistischen ära 

in ostdeutschland aus. es ist denn auch nicht die politik gewesen, die 

diesen mangel zutage gefördert und gemindert hätte. es war die kunst. 

filme wie „das leben der anderen” und „die frau am checkpoint charlie” 

haben gezeigt, in welche peinliche selbstzensur bereits fünfzehn Jahre 

nach der wiedervereinigung der von der westdeutschen linken aufge-

zwungene konformitätsdruck die gesellschaft getrieben hatte. natürlich 

gehören dazu zwei: der eine, der den druck erzeugt, und der andere, 

der ihm erliegt. erlegen sind wir ihm unter starker mithilfe selbstgemach-

ter fehler. 
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5. untERScHiEDlicHE WESEntlicHKEitEn

der osten hatte keinen begriff von der absurdität westlicher vorgaben 

und der macht westlicher rituale, die der osten grundlos und ohne 

nähere reflexion nachahmte. der osten machte sich keine vorstellung 

von dem maß der inkompatibilität von wesentlichkeiten: streitfragen,  

die im westen die ganze gesellschaft erschütterten, hatten für ihn eine  

in seinen augen die ganze westliche gesellschaft entwürdigende bedeu-

tungslosigkeit. 

ein beispiel: 1991 war die zeit, in der ehemalige treuhandbetriebe nach-

einander umkippten. sobald sie privatisiert waren, stellten sie ihre tätig-

keit ein. es kam zu heute unvorstellbaren entlassungswellen. die arbeits-

losigkeit stieg rasant an. Jeden tag demonstrierten menschen, die ihren 

Job verloren hatten, vor dem landtag. wir wussten nicht ein noch aus, 

und man sollte meinen, dass wir gar nicht anders konnten, als alle unse-

re kräfte dieser lage zu widmen. und worüber stritt, auf initiative der 

grünen, der sächsische landtag? darüber, ob künftig in öffentlichen ver-

lautbarungen die geschlechtsneutrale extragrammatikalische erfindung, 

das große „i” in der mitte einer berufsbezeichnung – Journalistin, pilotin 

usw. – zu verwenden sei. 

dies war ein in westdeutschland von den linken in den rang der wesent-

lichkeit erhobenes und dort von nennenswerten teilen der gesellschaft 

akzeptiertes thema. für die ostdeutschen gab es dringlichere probleme. 

die ostdeutschen fingen daher allmählich an, die westdeutsche gesell-

schaft zu belächeln und nicht mehr ganz ernst zu nehmen. 

ein weiteres beispiel betrifft das schulwesen. in der ddr gab es zwar 

einen bis ins groteske ideologisch indoktrinierten und dominierten schul-

unterricht. aber mitten in dieser malaise lehrten die lehrer in den ddr-

schulen doch leistungsorientiert. mindestens in den naturwissenschaften, 

in den sprachen und trotz ideologischer tendenzeinwirkung oft auch in 

geografie und geschichte zählte die intellektuelle leistung des schülers. 

sie wurde herausgefordert. zwischen schülern fanden leistungsverglei-

che statt, der leistungsfähigere wurde anerkannt und gefördert. nach 

der wiedervereinigung galt nun der angriff auf das ostdeutsche schul-

wesen durch die westdeutsche schulpraxis keineswegs den mängeln 

dieses systems, seiner ideologiebelastung, seinem totalitären geist – 

nein: er galt gerade dem leistungsorientierten lernprozess der schüler. 

„antiautoritäre erziehung”, die zu völliger preisgabe von den im westen 

so angefeindeten aber im osten durchaus geachteten sekundärtugenden 

führt, das unterbinden von leistungsvergleichen aus datenschutzgrün-

den und damit das unterbinden von wettbewerb, die völlige missachtung 

von grundprinzipien, wie respekt und anstand – all das sind erscheinun-

gen im schulwesen, die in ostdeutschland weit über parteibindungen und 

wahlgewohnheiten hinweg den eindruck zulassen, die westdeutschen  

implementierungen im schulsystem dienten keineswegs der ertüchtigung 

der eigenen kinder, sondern schädigten sie eher. 

6. DiE linKSPARtEi

über themen dieser art – denen sich noch viele beispiele hinzufügen 

ließen – findet nun keine ostdeutsche, sondern eine rein westdeutsche 

debatte mit vom westen ausgewählter ostdeutscher hilfestellung für die 

westdeutsche linke statt. mit dieser debatte mag man das ohr der alten 

ddr-eliten gewinnen, aber man sendet an den frequenzen vorbei, auf 

denen die ostdeutschen in ihrer mehrzahl erreichbar wären. das scheint 

mir einer der gründe zu sein, weshalb viele ostdeutsche zu extremen 

parteien wandern. und es hat dazu geführt, dass die sed-nachfolge- 

partei unter den namen pds und „die linke” das gebiet ihrer deutungs-

hoheit immer weiter auszudehnen vermag. 

deutungshoheit ist nicht zu verwechseln mit argumentativer überlegen-

heit. wenn ich im fernsehen erkläre, der amerikanische präsident bush 

sei ein schurke, dann muss ich dies nicht begründen. erkläre ich aber, ich 

halte ihn für unterstützungswürdig, so wird eine begründung verlangt. 

die kurze zeit, die man beim fernsehen gibt, reicht dafür im allgemeinen 

nicht. das heißt: ich breche – falls ich mich gegen die vorgaben der deu-

tungshoheit wende – unter dem widerspruch und dem kopfschütteln der 

anderen zusammen, ohne die gelegenheit zu erhalten, meine position zu 

begründen. 

seit vielen Jahren schrumpfen die bereiche, in denen die cdu die deu-

tungshoheit hat. was man von den grundüberzeugungen unserer pro-

grammatik ohne begründung in der Öffentlichkeit multiplizieren kann, 

wird immer weniger. die menge konkurrierender feststellungen, die ohne 

begründung von der anderen seite in der Öffentlichkeit multipliziert 

werden kann, wird immer größer. schuld daran ist nach meiner auffas-

sung nicht die Qualität unserer argumente, sondern dass wir zu wenig 

um die deutungshoheit in ostdeutschland gekämpft haben.
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im umgang mit der pds galt zunächst, man müsse sich sachlich mit 

ihren thesen auseinandersetzen und solle nicht auf konfrontation setzen. 

gemeint war damit: man solle darauf verzichten, die rezepte der pds an 

ihren vorleistungen als staatspartei zu prüfen. tat man es, dann wurde 

dies moralisch diskreditiert, galt als unschicklich. viele richtige argumen-

te wurden aus angst vor konfrontation von vornherein als unsachlich 

abqualifiziert, obwohl sie eigentlich berechtigt und begründet waren.

die westdeutschen medien beurteilten die politische auseinandersetzung 

aus der oben erwähnten interessenlage denn auch sehr einfach. wer sich 

mit den politischen thesen der pds auseinandersetzte und jemandem 

gegenüber dabei auch deren glaubwürdigkeit mit dem verweis auf die 

sed-vergangenheit der partei erwähnte, dem wurde vorgeworfen, er be-

schränke sich darauf, der pds ausschließlich ihre vergangenheit vorzu-

werfen. Jede erwähnung der vergangenheit dieser partei wurde abge-

wehrt.

diese tabuisierung half der unzutreffenden meinung zum durchbruch,  

die pds – heute „die linke” – sei mittlerweile eine demokratische partei. 

damit vergisst die gesellschaft ein stück geschichte: diese partei war 

1989 zu ihrer gründung identisch mit der sed. die parteizugehörigkeit 

der sed-mitglieder wurde in der sed niemals beendet. voraussetzung  

für den eintritt in die pds war nicht der austritt aus der sed, sondern  

die mitgliedsbücher sind automatisch umgeschrieben worden. dieselben 

leute, die 1989/90 das neue mitgliedsbuch erhielten, haben bis zu die-

sem zeitpunkt nicht nur die parlamentarische demokratie als einen aus-

druck des imperialismus, als eine absterbende und aggressive ausbeute-

rische gesellschaftsordnung bezeichnet und niemals etwa die grundsätze 

akzeptiert, die heute das grundgesetz für alle deutschen vorschreibt, 

sondern sie haben auch millionen unschuldiger menschen dazu gezwun-

gen, ihnen diese verachtung der demokratie unter androhung von ge-

walt nachzusprechen. und sie haben das vermögen und die liegenschaf-

ten der sed soweit wie möglich übernommen. 

diesem thema hat sich die cdu in den letzten Jahren nicht ausreichend 

gewidmet. sie hat es auch immer wieder vermieden die (infolgedessen 

auf 78 prozent zustimmung angewachsene) auffassung anzugreifen, 

dass der sozialismus eigentlich eine gute sache gewesen sei. sie fürchtet 

streit und konfrontation und setzt sich dadurch dem verdacht aus, ihren 

eigenen argumenten zu misstrauen. 

wir müssen uns einig werden, ob wir nun eigentlich führen oder ob wir 

geführt werden wollen. wenn wir auf die umfragen schauen und fragen: 

was will die Öffentlichkeit? – und uns dann dem mehrheitswillen anpas-

sen, dann werden wir die fortschreitende dominanz des pds-koordina-

tensystems in den köpfen der ostdeutschen nicht verhindern können.

wenn wir aber führen wollen, dann heißt das: wir müssen den anspruch 

haben, die öffentliche meinung, so dominant sie auch sein mag, zu ver-

ändern – und nicht uns zu verändern angesichts einer öffentlichen mei-

nung, die unserer auffassung widerspricht. diese grundfrage muss vor 

jeder politischen tagesdiskussion geklärt werden. enthalten wir uns 

dieses anspruchs, dann werden wir höchstwahrscheinlich keine chance 

haben, das interesse an uns zu steigern und das vertrauen in die demo-

kratie zu erneuern.

es ist zeit dazu. denn die linke hat jetzt schon eine wesentlich entwick-

lungsfähigere position als früher. die phase, in der die linke nur negative 

botschaften hatte, nur wusste, was sie nicht wollte, ist vorbei. aus einer 

zeit der ausschließlich negativen botschaft ist jetzt eine zeit auch der 

positiven botschaft geworden. 

7. PoSitiVE unD nEgAtiVE BotScHAftEn

zunächst ein kurzer rückblick: in den achtziger Jahren waren sich zwei 

große kommunistische führer darüber einig, dass ihr system in eine 

sackgasse geraten ist, dass der technologische und der kulturelle ab-

stand zum westen von woche zu woche größer wird, dass man eines 

tages wahrscheinlich mit massenhafter unzufriedenheit im eigenen land 

konfrontiert sein wird und aus diesem grunde gegensteuern muss.

nun beruht der kommunismus auf zwei säulen: die eine ist das einpar-

teiensystem, die andere ist das volkseigentum, die staatseigene wirt-

schaft. der eine kommunistische führer hat gesagt: der erfolg des wes-

tens beruht auf dem wettbewerb der ideen. wenn wir dort ein wenig 

mehr pluralität zulassen, so dass wir als politiker optimale entscheidun-

gen fällen können, weil wir es einfach freier diskutieren, dann könnte 

möglicherweise die andere säule des sozialismus, nämlich die volkseige-

ne wirtschaft, erhalten bleiben und wir kämen aus der sackgasse heraus. 

der andere große politische führer sagte: der erfolg des westens beruht 

auf dem wettbewerb der wirtschaft. wenn wir ihn zulassen und auf diese 
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weise aus unserer wirtschaftlichen stagnation herauskommen, dann 

könnte es sein, dass die andere säule des sozialismus, nämlich das 

einparteiensystem, erhalten bleibt. der eine hieß gorbatschow – der 

andere hieß deng xiaoping. der staat von gorbatschow ist erloschen. 

der staat von deng xiaoping ist heute eines der wirtschaftsstärksten 

gebilde der welt.

dies ist eine botschaft, die mittlerweile auf der welt aufgegriffen wird. 

sie lautet: diktatur und wirtschaftlicher erfolg schließen sich nicht aus. 

der nationalpopulistische linksdruck lateinamerikas hätte ohne das 

vorhandensein dieser chinesischen alternative zur demokratie und zu 

den usa kaum das heutige maß seiner überzeugungskraft in den betrof-

fenen gesellschaften. und nun kommt die positive botschaft der linken: 

schaut euch an, wie sich die welt vom erzfeind amerika abwendet! wie 

sie die alten kommunistischen ideale wieder entdeckt, das alte schema 

von gut und böse, fortschrittlich und reaktionär! 

die konkrete konfliktlage auf der welt kommt diesen wertungen entge-

gen. der fundamentalismus ist von der westlichen welt auf eine frappie-

rende art exkulpiert. nicht ihn lassen die medien als urheber alles ent-

setzens gelten, sondern den, der ihn bekämpft. die präsenz westlicher 

armeen in afghanistan und dem irak wird von den linken im kern ver-

worfen. Jede diskussion, welche folgen dies für die alleingelassenen 

gesellschaften hätte, ersticken sie, weil sie wissen, dass es ihnen in 

diesem fall gelingen wird, die hunderttausende von toten, die der fun-

damentalismus fordern wird, wenn er mit wehrlosen gesellschaften allein 

im haus ist, wiederum als die toten als verschuldet von amerika und 

dem westen auszugeben. dazu wärmen sie schon heute ihre alten theo-

rien auf, wonach die demokratie westlicher bauart im kern aggressiv ist, 

im kern auf die bevormundung und auf die unterwerfung von anderen 

ausgerichtet ist – und auch das mit immer mehr zuspruch in der Öffent-

lichkeit. 

ich glaube, dass wir mit der auffassung, wir könnten ohne konfrontation 

mit der linken politisch überleben, falsch liegen. ich glaube, dass es ein 

fehler war, die harte ansprache der linken mitte der neunziger Jahre auf-

zugeben. 

8. fAzit

wir dürfen nicht schnell das thema wechseln, wenn es heißt: „die ddr 

war doch besser” oder: „sozialismus ist doch eine gute idee” – sondern 

müssen klar und vernehmlich nein sagen und dies auch begründen. die 

mauer war keine böse erfindung von ulbricht. sie war zwingend erfor-

derlich, wenn man den sozialismus weiter am leben erhalten wollte. sie 

war kein individuelles versagen, sie war der stein gewordene system-

immanente zwang. sie war das resultat dessen, was sich bis 1989 mit 

dem verlogenen namen „ddr” benannte. die gestaltungsspielräume, die 

unterstellt werden, wenn man sagt, es hätte einen dritten weg gegeben, 

vermag keiner zu beschreiben, weil es sie nicht gibt und nicht gab. die 

prinzipielle konkurrenzunfähigkeit des gesamtsystems verursachte stag-

nation, die suspendierung von grundrechten und den gebrauch von ge-

walt zur erhaltung des staatsgebildes. weil wir im Jahr 1990 dem glau-

ben an jenen imaginären dritten weg nicht entschieden genug wider-

sprochen haben, hört man nun im osten immer öfter, man habe einzel-

komponenten aus dem system ddr herausnehmen und isoliert weiter-

führen können und dabei die finsteren komponenten – diktatur, über-

wachung, mauer und schießbefehl – nicht ebenfalls in kauf nehmen 

müssen.

ihre stärkung im osten kann die pds heute mit ihrer gelungenen west-

erweiterung krönen. ich glaube nicht, dass die west-linke früher oder 

später die ostidentität der ehemaligen sed vernichtet. es interessiert in 

dresden niemanden, wer in bochum die pds oder die linke repräsentiert 

und wie die leute dort reden. die pds wird ihrerseits sehr sorgfältig 

darauf achten, dass es zu keiner dominanz von splittergruppen und von 

chaotengruppen aus dem westen innerhalb der pds oder der linken 

kommt. die deutschlandweite ausdehnung macht zum ersten mal seit 

1989 aus dem reinen abwehrreflex der pds die reale hoffnung, eines 

tages mitzuregieren und tatsächlich das land verändern zu können. aus 

diesem gedanken wird die linke in den kommenden Jahren enorme kraft 

schöpfen. mit einer appeasement-philosophie werden wir die linken in 

fröhliche sieger verwandeln.



perspektiven der finanzpolitik 
in den neuen ländern

am beispiel sachsen

Horst Metz

neben gesellschaftspolitischen fragen ist auch die finanz-

politik der neuen länder ein wichtiges thema unserer zeit. 

und zwar deshalb, weil finanzpolitik nicht nur per se eine 

Querschnittsaufgabe ist, sondern weil sie mehr und mehr 

andere politische felder beeinflussen wird. 

zudem unterliegt die finanzpolitik in ostdeutschland be-

sonderen bedingungen. es sind die bedingungen des nach-

holprozesses, des aufbaus, der modernisierung von infra-

struktur und wirtschaft. hinzu kommt, dass die finanziellen 

hilfen für den osten zurückgehen. ab 2009 wird der frei-

staat sachsen Jahr für Jahr jeweils knapp 200 millionen euro 

weniger an solidarpaktmitteln vom bund erhalten. 

auch die zuweisungen aus den eu-strukturfonds gehen 

zurück. im länderfinanzausgleich erhalten die ostdeutschen 

länder weniger geld, weil sie einwohner verlieren. Jeder 

einwohner weniger schlägt in sachsen jährlich mit über 

2.300 euro zu buche. 

die länderhaushalte ostdeutschlands werden jeweils nur 

ungefähr zur hälfte aus eigenen steuereinnahmen getragen. 

der rest sind mittel dritter – nämlich vor allem die genann-
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ten solidarpaktmittel oder die fördermittel von bund und eu, die dem 

osten noch überproportional zur verfügung stehen. 

das sind die typischen und erschwerten bedingungen, unter denen in 

ostdeutschland und damit auch in sachsen finanzpolitik gemacht werden 

muss. bereits in den vergangenen Jahren ging es in sachsen darum, sich 

auf diese künftigen bedingungen und herausforderungen einzustellen, 

um eine politik gestalten zu können, die auch künftigen generationen 

noch raum für politikgestaltung lässt und die bürger des landes nicht 

mit belastungen erdrückt. 

an dieser stelle einige bemerkungen zu aspekten ostdeutscher und vor 

allem spezifisch sächsischer finanzpolitik. 

die gesamtverschuldung des freistaates sachsen beträgt etwa 12,1 

milliarden euro. sachsen hat mit rund 2.850 euro je einwohner nach 

bayern die geringste pro-kopf-verschuldung – dank der soliden und 

nachhaltigen finanzpolitik und der moderaten neuverschuldung. dieser 

wert entspricht 13,7 prozent des letztjährigen bruttoinlandsproduktes  

je einwohner. in sachsen ist es seit 1993 gelungen, die nettokreditauf-

nahme einzuschränken und – mit zwei ausnahmen in den Jahren 2002 

und 2003 – von Jahr zu Jahr herunterzufahren (siehe abbildung 1).

Abbildung 1: Nettokreditaufnahme (OG 32) des Freistaates Sachsen im 

Zeitraum 1991 bis 2008

das war nicht immer leicht. als finanzminister habe ich in den Jahren 

von 2002 bis 2005 von steuerschätzung zu steuerschätzung die einnah-

meerwartungen herunterschrauben müssen. das hatte natürlich auswir-

kungen auf den haushaltsvollzug. im Jahr 2004 lagen die tatsächlichen 

steuereinnahmen um rund 600 millionen euro unter den erwartungen. 

wie geht man mit einer solchen situation, mit abweichungen der tat-

sächlichen entwicklung von den plangrößen im haushaltsvollzug vernünf-

tig um? 

die mindereinnahmen wurden durch haushaltsbewirtschaftende maßnah-

men eingespart, z.b. durch eine haushaltssperre, einsparungen bei 

staatlichen baumaßnahmen, kürzungen bei urlaubs- und weihnachtsgeld 

und weiteren maßnahmen. das waren harte einschnitte, die für unmut 

gesorgt haben. auch in den Jahren 2002, 2003 und 2005 wurden die 

mindereinnahmen im wesentlichen durch bewirtschaftungsmaßnahmen 

aufgefangen. 

die erhöhung der neuverschuldung über einen nachtragshaushalt wäre 

einfacher und weniger konfliktträchtig gewesen, aber im sinne einer 

nachhaltigen finanzpolitik ist es notwendig, solche konflikte auszuhalten 

und den schwierigeren weg des sparens zu beschreiten. 

eine umgekehrte – aber nicht weniger konfliktträchtige – situation trat 

im Jahr 2006 ein. es ging um 600 millionen euro unerwarteter mehrein-

nahmen. diese mehreinnahmen weckten begehrlichkeiten. auch hier galt 

es kurs zu halten und insbesondere keine erhöhung bei programmen 

zuzulassen, die zu dauerhaften ausgabesteigerungen führen. im gegen-

teil sollten die mehreinnahmen für maßnahmen der zukunftssicherung 

verwendung finden. dies ist im Jahr 2006 vollständig gelungen, denn der 

seit 2005 bestehende pensionsfonds für die beamtenversorgung wurde 

ausgeweitet und verbindlichkeiten bei staatlichen beteiligungsgesell-

schaften wurden beglichen – beides sind letztlich implizite staatsschul-

den, sind künftige belastungen, die abgetragen, bzw. verringert wurden. 

schulden in höhe von rund 62 millionen euro sind getilgt worden – also 

ist auch die explizite staatsverschuldung gesenkt worden. ursprünglich 

war seitens der staatsregierung vorgesehen, im Jahr 2008 erstmals kei-

ne nettoschulden mehr aufzunehmen. im laufe der parlamentarischen 

haushaltsberatungen zum doppelhaushalt 2007/2008 wurde dieses ziel 

auf 2007 vorgezogen und letztlich bereits im vollzug 2006 mit der netto-

tilgung quasi übererfüllt. 
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die frage geringer verschuldung bzw. der neuverschuldung null ist und 

bleibt ein aspekt der zukunftssicherung. es gibt im laufenden doppel-

haushalt 2007/2008 darüber hinaus weitere ansätze, mit denen dauer-

hafte stabilität und solidität geschaffen werden sollen.

ein beispiel sind die pensionsfonds: es wurde beschlossen, mit dem 

haushalt 2007/2008 den pensionsfonds für die sächsischen beamten  

und richter noch weiter aufzustocken. bis ende 2008 wird im umfang 

von rund 760 millionen euro vorsorge für die beamtenpensionen getrof-

fen sein. im ergebnis sollen die pensionen von über 25 prozent der 

beamten und richter des freistaats komplett aus dem fonds bezahlt 

werden. das ist derzeitiger stand. dadurch, dass jetzt geld für die  

altersversorgung zurückgelegt wird, werden die haushalte der zukunft 

spürbar entlastet. 

auch die investitionen des freistaats bleiben weiterhin auf sehr hohem 

niveau. die investitionsquote beträgt fast 25 prozent im Jahr 2007 und 

über 22 prozent im Jahr 2008. damit wird sachsen wieder die höchste 

investitionsquote aller bundesländer haben (siehe abbildung 2). in abso-

luten zahlen ausgedrückt, werden im Jahr 2007 knapp vier milliarden 

euro und im Jahr 2008 etwa 3,5 milliarden euro für investitionen ausge-

geben. 

Abbildung 2: Die Investitionsquoten der Flächenländer im Vergleich in 

den Jahren 2007 und 2008

auch das ist kein selbstzweck, denn mit investitionen, u.a. in kultur- und 

bildungsinfrastruktur, werden die standortbedingungen verbessert und 

wirtschaftsförderung betrieben – kurzum: so wird wertschöpfung betrie-

ben und werden grundlagen für wertschöpfung geschaffen.

ein weiterer bestandteil ist der stellenabbau im sächsischen landes-

dienst. es ist beschlossen worden, den stellenbestand von derzeit gut 

86.000 auf 80.000 stellen zu reduzieren. der stellenabbau ist weitge-

hend konkret im laufenden haushalt untersetzt. es ist klar: wenn die  

bevölkerung zurückgeht, werden weniger finanzbeamte und auch weni-

ger polizei gebraucht, wenn die schülerzahlen zurückgehen, bedarf es 

weniger lehrer. aber der stellenabbau läuft nicht nach rasenmäherme-

thode ab, sondern richtet sich nach spezifischen bedürfnissen und pro-

blemen. allerdings bin ich der ansicht, dass wir nicht bei der zielmarke 

stehen bleiben dürfen, sondern dass der stellenabbau weitergehen muss. 

vor dem hintergrund zurückgehender bevölkerung in und zurückgehen-

der hilfen für ostdeutschland wird solide und stringente finanzpolitik 

schwieriger. dennoch sollten die ostdeutschen länder unbedingt bei 

ihrem konsolidierungskurs bleiben. und mehr noch: es muss weitergehen 

als bisher – z.b. durch verschuldungsverbote. 

das ist zwar keine spezifisch ostdeutsche angelegenheit. aber vor dem 

hintergrund der zunehmend engeren spielräume bzw. der absehbar zu-

rückgehenden einnahmen in den ostdeutschen länderhaushalten gilt 

umso stärkere disziplin, muss der versuchung neuer schulden umso 

mehr widerstanden und stattdessen eine besonders solide finanzpolitik 

gestaltet werden.

erfreulich ist, dass wir in deutschland überhaupt soweit sind, finanzpoli-

tisch in dieser richtung zu diskutieren. sachsen hat zu dieser entwick-

lung seinen beitrag geleistet. das birgt eine große politische, eine histo-

rische chance, die hoffentlich auch genutzt wird. endlich ist ein stand 

erreicht, wo schuldenmachen nicht mehr als sinnvoll und unvermeidlich – 

oder gar als schick – gilt. 

dass das nicht immer so war, zeigen die aktuellen zahlen: die verschul-

dung des öffentlichen gesamthaushaltes lag im vergangenen Jahr bei 

rund 1.570 milliarden euro, also bei knapp 1,6 billionen euro. die pro-

kopf-verschuldung liegt in deutschland damit bei etwa 18.000 euro.  
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man kann sich denken, was allein mit dem geld, das als verschuldung 

auf uns lastet, alles gemacht werden könnte.

im vergangenen Jahr gab allein der bund 37,5 milliarden euro nur für 

zinsen aus. das zeigt im übrigen: die zinsen sind das hauptproblem. 

der vorteil von verschuldung, nämlich kurzfristig über mehr geld zu 

verfügen, wird mittelfristig aufgehoben und ins gegenteil verkehrt. die 

zinslast schränkt die politische handlungsfähigkeit ein. oder gibt es 

jemanden, der die notwendige kürzungspolitik zum beispiel im land 

berlin als kreative politische gestaltung verkaufen möchte? 

ich bin der meinung, dass die hohen zinsen, die wir in deutschland jähr-

lich ausgeben, besser in vielen notwendigen investitionen angelegt 

wären. zumal dem wachsenden schuldenstand zunehmend weniger 

adäquate vermögenswerte gegenüberstehen. wir leben zunehmend von 

der substanz und das beispiel ostdeutschland zeigt deutlich, wohin das 

führt.

nun zeigt sich, dass die bestehenden rechtsnormen zur schuldenbegren-

zung nicht ausreichen, um die verschuldung wirksam einzudämmen. es 

wird ganz offensichtlich eine strengere regelung mit strengeren kriterien 

für ausnahmesituationen gebraucht.

deshalb spreche ich mich klar für ein strenges verschuldungsverbot für 

alle öffentlichen haushalte aus. falls aber die föderalismusreform ii 

keine wirksame schuldenbremse für alle öffentlichen haushalte bringt, 

sollten einzelne länder vorangehen. dann sollte z.b. sachsen ein 

strenges verschuldungsverbot in die sächsische verfassung aufnehmen, 

das nur sehr klar umrissene ausnahmen z.b. in katastrophenfällen oder 

bei deutlichen einnahmeausfällen vorsieht. damit wäre klarheit geschaf-

fen und weiterer verschuldung wirksam einhalt geboten. 
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� Der Freundeskreis der  Konrad-

Adenauer-Stiftung e.V.  unterstützt mit

Hilfe seiner Mitglieder und Förderer die

Konrad-Adenauer-Stiftung  darin, die

christlich-demokra tischen Grundwerte 

unserer Gesellschaft weiter zu entwickeln

und zu stärken. Dabei stehen die Erzie-

hung zur Demokratie, die jugendpolitische

Bildungsarbeit, die Förderung begabter

und  sozial engagierter junger Menschen,

die Weiterentwicklung der Programme

der Sozialen Marktwirtschaft und der

inter nationale Dialog im Vordergrund.
� Wir laden Sie ein, mit Gleichgesinnten

in angenehmer  Atmosphäre an Seminaren

und Studienreisen im In- und Ausland

teilzunehmen. Erstklassige Referenten aus

Politik, Wirtschaft und den Medien vermit-

teln Ihnen einen umfassenden Eindruck

über ein Land, eine Region oder ein The-

ma. Firmenbesichtigungen, Zeitzeugen -

berichte und ein ausgesuchtes Kunst- und

Kulturangebot runden diesen Eindruck ab

und  lassen die Veranstaltungen zu einem

Erlebnis werden.

� Machen Sie mit! Als Förderer im

Freundeskreis tragen Sie dazu bei, die

Leistungsfähigkeit und die hohe Qualität

des Stiftungsangebotes lang fristig zu si-

chern und wir geben Ihnen die Möglich-

keit, sich im Kreis netter Menschen fort-

zubilden.
� Beitrittserklärungen und ausführliche

Informationen über den Freundeskreis

und die Konrad-Adenauer-Stiftung finden

Sie auf der gegenüberliegenden Seite.
� Ihre Ansprechpartnerin:

Petra Kulcsar

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Rathausallee 12 | 53757 Sankt Augustin

Telefon: 02241/2462616

Telefax: 02241/2462539

petra.kulcsar@kas.de

www.kas.de

DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG



DAMIT WERTE 
ZUKUNFT HABEN

Hiermit ermächtige ich den Freundeskreis der Konrad-Adenauer-Stiftung widerruflich,

meinen  Förderbeitrag zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 

Ab dem: 

Firma 

Titel, Name, Ansprechpartner Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefon  Telefax 

E-Mail  

Geburtsdatum 

Datum  Unterschrift 

Die Zahlung erfolgt: über mein Bankkonto 

Kreditinstitut 

Bankleitzahl 

Karten-Nr. 

Karte gültig bis 

Kontonummer 

Kontoinhaber 

Karteninhaber 

Ort, Datum  Unterschrift 

über meine Kreditkarte   American Express Eurocard/Mastercard Visa 
(nur für Förderer im Ausland)

Tag, Monat, Jahr

JA,  ICH MÖCHTE ZUM FREUNDESKREIS GEHÖREN UND WERDE DIE 

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG REGELMÄßIG UNTERSTÜTZEN.  

Der Mindestbeitrag pro Jahr beträgt: 

Für Einzelpersonen 60,00 Euro. Für Ehepaare gemeinsam 80,00 Euro. 

Für Studenten/Stipendiaten 40,00 Euro. Für Firmen/Institutionen 500,00 Euro. 

Mein Jahresbeitrag € 500,00 € 250,00 € 120,00 € 

80,00 € 60,00 € 40,00 €

Ich zahle meinen Jahresbeitrag jährlich halbjährlich
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