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vorWort

über viele Jahrzehnte hinweg konnten die volksparteien 

zahlreiche gesellschaftliche gruppen und ihre verschiedenen 

interessen integrieren. durch diese leistung entstand ein 

parteiensystem, dessen stabilität wesentlich zum zusam-

menhalt der Bundesrepublik und zur sicherung der demo-

kratie beitrug. diese stabilität stellte jedoch nicht nur den 

innergesellschaftlichen interessenausgleich her, sondern ver-

half auch der Bundesrepublik zu einem beispiellosen aufstieg 

in der nachkriegszeit. 

an ihre hochphase in den 1960er und 1970er Jahren, als sie 

die unterstützung breitester Wählerschichten fanden, konn-

ten die volksparteien in den anschließenden Jahrzehnten 

jedoch nicht mehr anknüpfen. ihre fähigkeit, stabile regie-

rungen zu bilden, blieb von dieser entwicklung zunächst 

aber unberührt. 

mit zunehmender fragmentierung des parteiensystems 

scheint jedoch auch diese fähigkeit gefährdet. vermehrt 

werden jetzt stimmen in Wissenschaft und presse laut, die 

von einer krise der großen volksparteien sprechen oder gar 

das ende der volksparteien ausrufen. schwindende mitglie-

der- und Wählerzahlen, erodierende stammmilieus und eine 

auseinanderdriftende gesellschaft stellen die volksparteien 

vor große herausforderungen. ob die volksparteien jedoch 

in zukunft ihrem ende entgegengehen – wie gern plakativ 

prognostiziert wird – oder sich lediglich in einer notwendigen 

phase der transformation befinden, hängt wesentlich von 

ihrer fähigkeit und Bereitschaft ab, sich an die veränderten 

rahmenbedingungen anzupassen. voraussetzung hierzu ist 

eine selbstkritische analyse sowie klarheit über die rahmen-

bedingen und perspektiven der volksparteien.

aus diesem grund hat die konrad-adenauer-stiftung im Juli 

2007 in cadenabbia am comer see eine tagung ausgerich-

tet, die der frage nach der zukunft der volkspartei nach-

ging. die ergebnisse der tagung werden im vorliegenden 

Band dokumentiert. 
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ein besonderer dank gilt an dieser stelle allen autoren für ihre anregen-

den Beiträge. die autoren zeigen auf, wo die zukunft der volksparteien 

liegt und welche herausforderungen sie dabei bewältigen müssen. die 

Beiträge weisen somit Wege aus der vielbeschworenen krise der volks-

parteien. 

zu danken habe ich auch herrn professor dr. dr. karl-rudolf korte für 

seine mitwirkung an der tagung sowie herrn florian schartau für die tat-

kräftige konzeptionelle unterstützung bei der vorbereitung und durchfüh-

rung der konferenz. mein dank gilt ebenso herrn tobias montag für die 

hervorragende redaktionelle Betreuung des Bandes. 

der vorliegende Band ist in fünf abschnitte unterteilt, die dem verlauf der 

tagung folgen. 

Berlin, im Januar 2009

Dr. Ralf Thomas Baus

Leiter Team Innenpolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

parteiensystem im Wandel
herausforderungen und perspektiven

Ralf Thomas Baus

das deutsche parteiensystem ist im Wandel. seit der letzten 

Bundestagswahl im Jahre 2005 wird ein trend immer sicht-

barer, der sich auch in den letzten landtagswahlen verstärkt 

hat: eine entwicklung zum fünf-parteien-system. mit der 

großen koalition hat eine übergangszeit begonnen, von der 

niemand weiß, wohin sie führt. in der geschichte der Bun-

desrepublik spannte sich vom höhepunkt der ära adenauer 

bis zum ende der ära kohl ein großer Bogen, der stets auf 

zwei säulen ruhte: auf einem stabilen parteiensystem und 

auf einer politik des sozialen ausgleichs. Bis auf das zwi-

schenspiel der großen koalition 1966 bis 1969 galt: eine 

große und eine kleine partei ergeben zusammen eine parla-

mentarische mehrheit und eine handlungsfähige regierung. 

und bis zum Jahr 2003, das zeitgleich der spd die agenda 

2010 bescherte und der cdu den leipziger parteitag, galt 

auch die zweite formel: keine experimente! rührt den deut-

schen sozialstaat nicht an, sonst gibt es keine mehrheiten!

die herausforderungen der globalisierung und die verschul-

deten öffentlichen haushalte haben in den letzten Jahren 

nachhaltige reformen dringend notwendig gemacht. der 

reformdruck führte zu einem paradigmenwechsel in der 

geschichte der Bundesrepublik, deren folgen in einem ge-

wandelten parteiensystem sichtbar werden. Werden die 
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Wähler sich also bald an minderheitsregierungen, große koalitionen als 

regel und nicht als ausnahme und an politische farbkombinationen 

gewöhnen müssen, an die sie bisher nicht einmal zu denken gewagt 

haben? stehen die formeln zur macht und die grundlagen von stabilität 

neu zur diskussion?

wAndlungEn im pARTEiEnSySTEm SEiT 1990

mit der deutschen einheit und dem einzug der damaligen partei des 

demokratischen sozialismus (pds) hat sich das deutsche parteiensystem 

verändert. fünf parteien sind seither parlamentarisch vertreten. zwar 

erreichte die pds nur 1998 mit 5,1 prozent und 2005 mit 8,7 prozent 

fraktionsstärke im deutschen Bundestag, doch zog sie auch 1990 (2,4 

prozent), 1994 (4,4 prozent) und 2002 (4,0 prozent) mit einer anzahl 

von direktmandaten in den Bundestag ein.

die veränderung des deutschen parteiensystems geht demnach bereits 

auf das Jahr 1990 zurück. denn erst mit der Wiedervereinigung etablierte 

sich links von der spd eine weitere politische kraft. die seither stattfin-

dende metamorphose der ehemaligen kommunistischen staatspartei der 

ddr ist ein bemerkenswerter vorgang: im dezember 1989 ergänzte die 

„sozialistische einheitspartei deutschlands” ihren namen durch den zu-

satz „partei des demokratischen sozialismus”, der schon sechs Wochen 

später – anfang februar 1990 – zum alleinigen namen avancierte. im 

sommer 2005 wurde aus der pds „die linkspartei” mit der zusatzbe-

zeichnung „pds” und der kurzbezeichnung „die linke”. seit dem vereini-

gungsparteitag mit der „Wahlalternative arbeit und soziale gerechtigkeit” 

(Wasg) im Juni 2007 nennen sich die postkommunisten nur noch „die 

linke”.

Bis zur Bundestagswahl 2005 konnte sich die pds im vereinten deutsch-

land nicht als gesamtdeutsche politische kraft etablieren, doch liegt ihr 

Wähleranteil in den neuen Bundesländern seit 1990 teilweise bei über  

20 prozent. in Berlin regiert sie derzeit in einer koalition mit der spd und 

auch in mecklenburg ging sie von 1998 bis 2002 und von 2002 bis 2006 

eine koalition mit der spd ein. als machtfaktor im parteiensystem der 

länder präsentierte sich die pds erstmals 1994 in sachsen-anhalt, wo 

sie eine rot-grüne minderheitsregierung tolerierte. im Westen der Bun-

desrepublik blieb die pds bei den Bundestagswahlen 1990 bis 2002 deut-

lich unter zwei prozent. erst bei der Bundestagswahl 2005 konnte sie mit 

4,9 prozent im früheren Bundesgebiet und in Berlin-West ein ergebnis 

erzielen, dass eine dauerhafte etablierung auch in der alten Bundesrepu-

blik anzudeuten scheint. die linkspartei ist in ihrem kern zwar nach wie 

vor eine ostdeutsche regional- und protestpartei. aber mit den landtags-

wahlen in Bremen, hessen, niedersachsen und hamburg hat ihre West-

ausdehnung begonnen. die linkspartei ist jetzt nicht nur in allen ostdeut-

schen landesparlamenten und den stadtstaaten Bremen und hamburg, 

sondern auch in zwei westdeutschen flächenländern in den parlamenten 

vertreten.

mAngElndE inTEgRATionSKRAfT dER VolKSpARTEiEn

nun wären die debatten in der Bundesrepublik um die Wandlungen im 

deutschen parteiensystem nicht so lebhaft, wenn es sich allein um eine 

zusätzliche partei in folge der deutschen Wiedervereinigung handeln 

würde. die Wandlungen sind tiefgreifender und umfassender. nicht nur 

die anzahl der im parlament vertretenen parteien ist gestiegen, vor allem 

die mobilisierungs- und integrationskraft der volksparteien ist gesunken, 

das Wahlverhalten ist volatiler geworden und der anteil an stammwäh-

lern ist zurückgegangen.

die mangelnde integrationskraft der volksparteien lässt sich an drei 

Beispielen deutlich machen: das vertrauen in die parteien ist gesunken, 

die mitgliederentwicklung ist rückläufig und die Wählerattraktivität nimmt 

ab. noch anfang der 1980er Jahre brachte jeder zweite den parteien 

vertrauen entgegen. zwischen 1995 und 2005 fiel dieser Wert von 41 auf 

17 prozent. auch bei der mitgliederentwicklung sprechen die zahlen für 

sich: seit 1990 hat die spd etwa 40 prozent ihrer mitglieder verloren, die 

cdu etwa ein drittel. die Wählerattraktivität hat ebenfalls stark nachge-

lassen. in ihrer hochzeit banden die beiden volksparteien 91,2 prozent 

der Wähler an sich, 2005 nur noch 69,4 prozent. damit nähern sie sich 

ihrem ausgangspunkt von 1949 (60,2 prozent) wieder an. aufschluss-

reich erscheint auch, dass die volksparteien von den Wahlberechtigten 

insgesamt 1976 82,1 prozent, 2005 aber gerade noch 53 prozent an sich 

banden. ursache hierfür ist die zum teil beachtlich gesunkene Wahlbetei-

ligung.
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VolKSpARTEiEn in EinER gloBAliSiERTEn wElT

auf die veränderten rahmenbedingungen der volksparteien hat heinrich 

oberreuter in fünf punkten hingewiesen: erstens setzt sich die erosion 

von parteibindungen und loyalitäten fort. die sozialen milieus im west-

deutschen parteiensystem – im ostdeutschen waren sie kaum vorhan-

den –, die parteiidentifikation gestiftet hatten, lösen sich seit Jahrzehnten 

auf. durch Wandlungen der erwerbsstrukturen, Bildungsexpansion und 

den Wertewandel haben sich diese milieus mittlerweile auf ihren kern 

reduziert. auch wenn 2005 noch 60 prozent der arbeiter mit gewerk-

schaftsbindung spd und 75 prozent der katholiken mit kirchenbindung 

cdu/csu gewählt haben, so machen diese kernmilieus nur noch wenig 

mehr als zehn prozent der gesamtwählerschaft beider parteien aus.1 

zweitens hat der Wertewandel den trend zur individualisierung in der 

gesellschaft verschärft. parteien als kollektive organisationen, die pro-

grammatisch auf den gesamtnutzen abzielen, steht die individuelle 

nutzenmaximierung entgegen. drittens entspricht die politikvermittlung 

in der fernsehdemokratie keineswegs politischen rationalitätskriterien. 

denn die politik hat sich längst den eigengesetzlichkeiten dieser perma-

nenten show unterworfen, die nicht die ratio, das urteilsvermögen und 

die analytischen fähigkeiten der Bürger anspricht, sondern ihre affekte. 

Besorgniserregend ist viertens auch, wenn wir beobachten müssen, wie 

der vorrang der öffentlichen darstellung politischer entscheidungen mitt-

lerweile die herstellung eben dieser entscheidungen bestimmt. Wenn 

politik verantwortlich handeln soll, dann muss sie ihre politischen ent-

scheidungen an der sache und nicht an den „verkaufschancen” in den 

medien ausrichten. schließlich müssen wir fünftens feststellen, dass die 

Bereitschaft zur Beteiligung an politik bei den Bürgern gering ist.

die schwäche der beiden großen volksparteien, insbesondere die der 

spd, hat also vielfältige ursachen. sie hängt mit dem gesellschaftlichen 

Wandel zusammen. die europäischen parteiensysteme – nicht nur das 

deutsche – sind im gefolge der globalisierung im umbruch. sozialstaats-

reform, immigrationsdruck und die Bedrohungen der inneren sicherheit 

durch den internationalen terrorismus erzeugen unruhe und ängste bei 

den Wählern. in ganz europa nutzen links- und rechtspopulisten, aber 

auch rassistisch-nationale rechtsextremisten diese situation mit dema-

gogischen kampagnen für ihre zwecke und präsentieren sich als „neue 

arbeitnehmerparteien” und „anwälte der kleinen leute”. in deutschland 

traf der Widerstand gegen einschnitte in die sozialen leistungssysteme 

die sozialdemokratie am härtesten. das hat zur folge, dass die union 

immer öfter als die letzte volkspartei erscheint. nur cdu und csu haben 

derzeit noch das potential, bei Bundestagswahlen über 40 prozent zu 

erreichen.

pARTEiEnSySTEm dER „BonnER REpuBliK”

die Wandlungen im heutigen parteiensystem erscheinen uns so drama-

tisch, weil wir sie vor der folie der alten Bundesrepublik sehen. das 

„Bonner system”, so karl-dietrich Bracher im rückblick, hat die „histo-

rische zersplitterung des parteiwesens” in deutschland überwunden und 

die probleme anderer „zerklüfteter kontinental-europäischer parteisys-

teme” vermieden – insbesondere das problem der instabilität. in der 

alten Bundesrepublik zeichnete sich die ära des stabilen parteiensystems 

vor allem durch die möglichkeit aus, zwei-parteien-koalitionen aus einer 

volkspartei und einer kleinpartei zu bilden. vor dem hintergrund der er-

fahrungen in der Weimarer republik war der gewinn an stabilität eine 

elementare voraussetzung für die politisch und wirtschaftlich erfolgreiche 

Wiedereingliederung deutschlands in die völkerfamilie. insbesondere  

die cdu hat als starke volkspartei mit ihren Bundeskanzlern konrad ade-

nauer, ludwig erhard, kurt georg kiesinger, helmut kohl und heute 

angela merkel hierzu wesentlich beigetragen.

aber die stabilität eines drei-parteien-systems mit den beiden großen 

volksparteien sowie einem kleineren koalitionspartner gab es nicht 

immer. im ersten deutschen Bundestag waren noch elf parteien vertre-

ten. erst im verlauf der 1950er Jahre unterlag das deutsche parteiensys-

tem einem konzentrationsprozess, bei dem die anzahl der im Bundestag 

vertretenen parteien auf drei zurückging. die volksparteien profitierten 

dabei vor allem von einem konzentrationseffekt, ausgelöst durch die ein-

führung der fünf-prozent-klausel 1953. auch die integrationskraft der 

union, in der mehrere kleine parteien aufgingen, spielte hierbei eine ent-

scheidende rolle.

die anzahl relevanter parteien, das heißt der parteien, mit denen rein 

arithmetisch eine regierungskoalition gebildet werden konnte, sank 

dramatisch. 1957 war sogar nur noch eine relevante partei im deutschen 

Bundestag vertreten – die union. mit der absoluten mehrheit der parla-

mentssitze – eine einmalige konstellation in der geschichte der Bundes-
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republik – war keine koalition gegen sie möglich. das in den 1950er Jah-

ren ausgebildete drei-parteien-system festigte sich in den 1960er und 

1970er Jahren. im zeitraum 1965 bis 1976 vereinten union und spd 

noch über 90 prozent der parlamentssitze auf sich. erst mit dem einzug 

der grünen in den Bundestag 1983 stieg die anzahl relevanter parteien 

von drei auf vier, da theoretisch sofort eine koalitionsbildung mit ihnen 

möglich war. mit der deutschen einheit und dem einzug der pds hat sich 

das format des parteiensystems abermals verändert. mit allen fünf par-

lamentarisch vertretenen parteien sind rechnerisch koalitionen möglich.

KRiSE dES pARTEiEnSySTEmS?

die umbrüche und Wandlungen im deutschen parteiensystem haben 

vielfache ängste heraufbeschworen. alte Befürchtungen werden wieder 

wach. einst lautete die frage: ist Bonn Weimar? nun lautet sie: ist Berlin 

Weimar? hinter diesen metaphern verbergen sich urängste der deut-

schen, erinnerungen an zeiten der massenarbeitslosigkeit, der inflation, 

des hungers, des terrors und des krieges. urängste, die sich mit den 

schlagworten instabilität und chaos beschreiben lassen.

malen wir das Bild aber nicht düsterer als es ist! das ende der volkspar-

teien ist schon oft vorhergesagt worden. in Wahrheit aber ist es erstaun-

lich, wie stabil sich das deutsche parteiensystem über Jahrzehnte hinweg 

gehalten und alles überstanden hat, von der deutschen Wiedervereini-

gung bis hin zum ende der verteilungsdemokratie. in italien oder in 

frankreich sind ganze parteienkonstellationen im orkus der geschichte 

verschwunden oder gründlich umgebaut worden. davon kann in deutsch-

land keine rede sein. cdu und spd dominieren nach wie vor das gesche-

hen, auch wenn die integrationskraft beider volksparteien nachgelassen 

hat.

Bonn ist nicht Weimar geworden, Berlin wird nicht Weimar werden. denn 

die deutschen haben aus ihrer geschichte gelernt. das parlamentarische 

regierungssystem der Bundesrepublik baut auf den parteien als staats-

bildenden kräften auf. ihre kompetenzen unterscheiden sich von den 

parteien Weimars erheblich. artikel 21 des grundgesetzes trägt dieser 

besonderen Bedeutung der politischen parteien rechnung. auch das 

personalisierte verhältniswahlrecht in verbindung mit der fünf-prozent-

klausel stabilisiert das parteien- und regierungssystem. der föderative 

staatsaufbau trägt dazu bei, dass parteien, die auf Bundesebene in der 

opposition sind, auf länderebene regierungsverantwortung übernehmen 

können. eine reine obstruktionspolitik ist in der parteiengeschichte der 

Bundesrepublik nicht bekannt. sachpolitik und kompromissfähigkeit 

gehören nach wie vor zur politischen kultur. Betrachtet man die entwick-

lung der grünen, so sieht man, wie leistungsfähig die integrationskraft 

unseres politischen systems ist.

niemand wird ernsthaft behaupten können, die große koalition habe zu 

instabilität und einer krise des politischen systems geführt. ihre erfolge 

sind mehr als beachtlich. auch wenn die parteienlandschaft bunter ge-

worden ist, so heißt dies nicht zwangsläufig, dass in einem fünf-parteien-

system nur große koalitionen oder Bündnisse aus drei parteien möglich 

sind. die landtagswahl in niedersachsen im Januar 2008 hat gezeigt, 

dass auch in einem fünf-parteien-parlament eine regierungsbildung aus 

cdu und fdp möglich ist. in sachsen sind seit 2004 sogar sechs parteien 

im parlament vertreten. dennoch ist es dort nicht zu instabilen verhält-

nissen gekommen. schließlich darf daran erinnert werden, dass es der 

cdu in einigen ländern in der vergangenheit gelungen ist, die absolute 

mehrheit zu gewinnen. Warum sollte dies in zukunft in dem einen oder 

anderen Bundesland nicht wieder möglich sein? auch die Bildung des 

ersten schwarz-grünen Bündnisses in hamburg macht deutlich, dass 

neue Wege – orientiert an sachpolitik und kompromissfähigkeit – mög-

lich sind. ebenso zeigt das Bremer Beispiel, wo seit 2007 eine koalition 

aus spd und grünen regiert, dass auch für rot-grün in einem fünf-

parteien-parlament noch die politische kraft zur mehrheitsbildung vor-

handen sein kann. einzig in hessen, wo nach den landtagswahlen keine 

regierungsbildung möglich war, ist die lage schwierig, aber nicht neu. 

ministerpräsident roland koch amtiert geschäftsführend weiter, ein fall, 

den es bereits in den 1980er Jahren schon einmal gab.

in den deutschen Bundesländern existierten zwischen 1990 und 2008 

insgesamt vierzehn verschiedene regierungskonstellationen. dies mag 

die fragmentierung des parteiensystems unterstreichen, doch zeigt es 

auch, wie flexibel unser politisches system mit den neuen herausforde-

rungen umgeht. von einer krise des parteiensystems oder sogar des 

politischen systems zu sprechen, wäre völlig unangemessen.
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ZuKunfT dER VolKSpARTEiEn

sorge machen sollte uns vielmehr, dass sich im gewandelten parteiensys-

tem kräfte der erneuerung und der Beharrung gegenüberstehen. sozial-

konservatismus behindert notwendige reformen und gefährdet somit die 

zukunftsfähigkeit deutschlands. dabei läuft die konfliktlinie des erneu-

erns oder Bewahrens mitten durch beide große volksparteien. die links-

partei als neuer populistischer mitspieler hat die hierdurch verursachten 

verwerfungen verstärkt. das parteiensystem droht in eine handlungsun-

fähige Blockadesituation abzugleiten. die zukunft der volksparteien und 

damit auch des parteiensystems hängt aber entscheidend davon ab, ob 

sie bereit sind, die herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die heraus-

forderungen in einer globalisierten Welt anzunehmen. die volksparteien 

müssen antworten auf die großen zukunftsfragen geben. sie dürfen nicht 

im gestern verharren, sondern müssen das morgen gestalten. denn die 

menschen sind verunsichert. verunsicherung führt dazu, am Bewährten, 

am gewohnten festhalten zu wollen. die kräfte der Beharrung gewinnen 

so an zuspruch. die aufgabe der volksparteien aber ist es nicht, den 

populisten hinterherzulaufen, sondern zukunftsvisionen für ein deutsch-

land im 21. Jahrhundert aufzuzeigen, eine entsprechende gestaltungs-

kompetenz zu entwickeln und schließlich mehrheiten für diesen prozess 

zu organisieren. hieran wird sich entscheiden, ob die volksparteien und 

damit auch die stabilität unseres parteiensystems eine zukunft haben. 

nur wer mehrheiten für eine zukunftsfähige politik gewinnt, wird auch zur 

zukunftsfähigkeit unserer politischen ordnung beitragen.

Vgl. Oberreuter, Heinrich: „Haben die Volksparteien Zukunft?” In: Politische 
Studien, 58 (2007) 414, S. 23-26.
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die cdu in der grossen  
koalition zWischen 2005  
und 2007

Melanie Haas

EinlEiTung 

die zweite große koalition auf Bundesebene seit Bestehen 

der Bundesrepublik feierte im november 2007 das ende 

ihrer ersten halbzeit. viele politische publizisten und Jour-

nalisten nutzten diese gelegenheit zu einer ersten zwischen-

bilanz und bewerteten mit einiger ernüchterung die bisherige 

arbeit der Bundesregierung aus cdu/csu und spd, die seit 

ende 2005 unter der führung von angela merkel amtiert. 

Waren zu Beginn die erwartungen noch groß und das zu-

standekommen des Bündnisses wohlwollend kommentiert 

worden, wurde nach zwei Jahren amtszeit einhellig reforme-

rischer stillstand, parteipolitische Blockade und mangelnder 

führungswille beklagt. einig war sich die publizierte öffent-

liche meinung auch darin, die schuld für die wahrgenomme-

ne schlechte regierungsperformanz nicht etwa einseitig 

einer der beteiligten parteien zu übertragen, sondern diese 

gleichmäßig sowohl dem agieren der unionsparteien wie 

dem der spd anzulasten sowie eher in der struktur einer 

großen koalition an sich zu finden. dabei wurde auf die seit 

den ersten Jahren der Bundesrepublik formulierten Befürch-

tungen gegenüber großen koalitionen zurückgegriffen, die 
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als folge des gemeinsamen regierens der beiden großparteien neben 

einer marginalisierung der parlamentarischen opposition vor allem auf 

einen geringen politik-output und eine strukturelle entscheidungsunfä-

higkeit des Bündnisses verweisen.1 verantwortlich dafür sei der lager-

übergreifende charakter einer großen koalition, in der mitte-rechts-  

und mitte-links-parteien miteinander regieren und somit in vielen politik-

feldern an sich unvereinbare politikkonzepte in übereinstimmung ge-

bracht werden müssen. da nach dem ende einer großen koalition ledig-

lich eine der beiden regierungsparteien an der macht bleiben kann, 

besteht in einer solchen konstellation für die beteiligten partner jedoch 

gleichzeitig ein starkes Bedürfnis nach gegenseitiger abgrenzung. somit 

ergeben sich für die entwicklung der regierungsparteien während der 

dauer einer großen koalition gleich zwei positionsstrategische möglich-

keiten: entweder die parteien bewegen sich programmatisch unter auf-

gabe ihres jeweiligen lagerprofils kontinuierlich aufeinander zu und be-

setzen am ende der gemeinsamen regierungszeit zusammen die mitte 

des parteienspektrums oder sie verorten sich nach dem ende der großen 

koalition wieder eindeutig und stärker als zu Beginn in ihrem jeweiligen 

parteipolitischen lager und somit in klarem gegensatz zueinander. 

in den folgenden abschnitten soll die programmatische entwicklung der 

cdu in den ersten beiden Jahren der großen koalition seit 2005 nachvoll-

zogen werden. hat sich die partei innerhalb des parteiensystems in dieser 

zeit eher hin zur mitte oder eher weg von der mitte bewegt? polemischer 

formuliert: stimmt der vielfach geäußerte vorwurf, die cdu habe sich in 

der ersten hälfte der großen koalition „sozialdemokratisiert”? 

die Ausgangslage zur Bundestagswahl 2005

um die programmatische entwicklung der cdu auch in abgrenzung zum 

koalitionspartner spd während der ersten hälfte der großen koalition 

beurteilen zu können, muss zunächst auf die ausgangsbedingungen der 

beiden parteien zu Beginn der gemeinsamen regierungszeit geschaut 

werden. dafür kann auf die ergebnisse von marc debus aus dem Jahr 

2007 zu den programmatischen positionen der parteien zurückgegriffen 

werden.2 er untersuchte mit hilfe eines statistischen textanalyseverfah-

rens die Bundestagswahlprogramme aller im Bundestag vertretenen par-

teien seit 1998 bezogen auf ihre sozioökonomischen und gesellschafts-

politischen aussagen. mit den so erzielten daten können die positionen 

der untersuchten parteien entlang der sozialstaatskonfliktlinie und der 

modernitätskonfliktlinie sowie die jeweiligen veränderungen in der zeit 

ermittelt werden. Beim sozialstaatskonflikt geht es um die unterschied-

lichen positionen der parteien bei der frage nach dem aus- oder abbau 

wohlfahrtsstaatlicher leistungen sowie auf der Werteebene um die kon-

zeption von sozialer gerechtigkeit. nach meinung der einen seite ent-

steht soziale gerechtigkeit durch umverteilung und den ausbau des so-

zialstaates, nach meinung der anderen seite wird soziale gerechtigkeit 

durch die garantie der marktfreiheit erreicht. der modernitätskonflikt 

spiegelt die unterschiedlichen positionen bei kulturellen und gesell-

schaftspolitischen fragen wider und stellt ein eher progressives und 

offenes gegen ein eher konservatives, geschlossenes Weltbild.

Bei der Betrachtung der positionen von cdu und spd aus der perspektive 

des sozialstaats- und modernitätskonfliktes ergibt sich für die Bundes-

tagswahlen seit 1998 folgendes Bild:

Quelle: Eigene Darstellung.  CDU,  SPD. 
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danach erreichen auf der sozialstaatskonfliktdimension bei der Bundes-

tagswahl 2005 sowohl cdu als auch spd ihre jeweils extremste position 

seit 1998. die spd vertritt im Wahlkampf 2005 seit 1998 ihre am weites-

ten links stehenden positionen, während die cdu zur selben zeit ihre 

sozialpolitisch liberalsten positionen seit sieben Jahren besetzt. Bei der 

für die bundesdeutsche politik wichtigen frage nach einem weiteren aus- 

oder abbau des bestehenden sozialstaates starteten die beiden parteien 

nach der Wahl 2005 also mit deutlich voneinander abweichenden vorstel-

lungen in die gemeinsame große koalition. 

doch wie sieht es beim modernitätskonflikt aus, in dem beispielsweise 

fragen zur Bürgerrechts-, familien-, einwanderungs- oder minderheiten-

politik verhandelt werden? auch hier ist während des Bundestagswahl-

kampfes 2005 eine deutliche distanz zwischen den künftigen koalitions-

partnern festzustellen: die spd besetzt gesellschaftspolitisch nach den 

rot-grünen regierungsjahren noch deutlicher progressive positionen als 

bereits 2002 oder gar 1998, als sie sich sogar klar konservativ verortete. 

die cdu vertritt 2005 zwar leicht progressivere positionen als noch 2002, 

zeigt sich aber kurz vor dem Wiedereintritt in die Bundesregierung weit-

aus konservativer als noch 1998, als sie zuvor 16 Jahre lang zusammen 

mit den liberalen regierte. 

insgesamt betrachtet sind also auf beiden konfliktlinien die programma-

tischen ausgangsbedingungen für eine große koalition 2005 als eher 

schwierig zu bezeichnen. anders gewendet bestand so jedoch für beide 

parteien viel platz, sich in der künftigen gemeinsamen regierungszeit 

programmatisch aufeinander zu zu bewegen. 

diE EnTwicKlung dER cdu in RElEVAnTEn  

poliTiKfEldERn

Will man die programmatische entwicklung einer partei in einem be-

stimmten zeitraum nachvollziehen, kommt man nicht umhin, zunächst  

zu klären, worauf sich die Betrachtungen genau gründen sollen. nach 

ossip k. flechtheim ist jedes dokument als programm zu deuten, „das 

über charakter und ziele einer politischen gruppe, partei oder Bewegung 

aufschluß geben soll”.3 das heißt, programmatik bezieht sich stets selbst-

referentiell auf die partei und deren Wesen und ziel, jedoch nicht auf 

deren tun als teil einer regierung oder einer parlamentarischen opposi-

tion. damit kommen für eine untersuchung der programmatischen ent-

wicklung sowohl „klassische” programmdokumente, wie Wahl- und 

grundsatzprogramme, als auch inhaltliche Beschlüsse der unterschied-

lichen parteigremien sowie politische reden des führungspersonals in 

Betracht. das regierungshandeln einer partei ist in diesem kontext daher 

eher als versuch der umsetzung von programmatik zu verstehen, nicht 

jedoch schon als teil von parteiprogrammatik selbst. dennoch kann ent-

gegengesetzt aus regierungshandeln erst programmatik entstehen, wenn 

nämlich programmentstehungsprozesse von parteien die entscheidungen 

der eigenen regierungsmitglieder nachvollziehen und somit erst das 

regierungshandeln parteiprogrammatische entwicklung initiiert.

da die entwicklung der cdu als teil der großen koalition in der regie-

rungszeit seit 2005 betrachtet werden soll, rücken nun also sowohl die 

„klassischen” dokumente als auch das bisherige regierungshandeln in 

den fokus. letzteres konnte direkt in dem seit anfang 2006 laufenden 

programmprozess der partei reflektiert werden, der im dezember 2007 

zur verabschiedung eines neuen cdu-grundsatzprogramms führte.

zur sinnvollen eingrenzung des untersuchungsrahmens wird im folgen-

den die entwicklung der cdu lediglich in ausgewählten politikfeldern 

betrachtet. Bei diesen dreht es sich um drei politikbereiche, in denen es 

während der ersten hälfte der regierungsperiode die stärksten debatten 

sowohl innerhalb der partei als auch innerhalb der großen koalition gab. 

dabei handelt es sich um die gesellschaftspolitischen themenfelder 

familienpolitik und innere sicherheit sowie um das sozioökonomische 

themenfeld sozialpolitik.4

familienpolitik

das regierungshandeln im politikfeld familienpolitik wurde und wird  

von der Bundesministerin für familie, senioren, frauen und Jugend, 

ursula von der leyen, verantwortet, die der cdu angehört. Bereits im 

ersten Jahr der großen koalition konnte sie mit einigen maßnahmen und 

initiativen die öffentliche aufmerksamkeit auf sich lenken, da diese 

scheinbar eher die politik ihrer amtsvorgängerin, der spd-ministerin 

renate schmidt, fortsetzten, denn bisheriger christdemokratischer pro-

grammatik entspringen. exemplarisch seien die folgenden regierungs-

projekte der ersten beiden koalitionsjahre genannt: die einführung eines 

elterngeldes ab dem 1. Januar 2007, der ausbau der kinderbetreuung bis 

2013, die steuerliche entlastung für Betreuungskosten, die initiierung 
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von „lokalen Bündnissen für familie” sowie die einrichtung von „mehr-

generationenhäusern”. die cdu setzte als regierungspartei im politikfeld 

familienpolitik also vor allem die themen vereinbarkeit von familie und 

Beruf, die stärkung von familien allgemein sowie die demografische ent-

wicklung. Während sich das ziel der stärkung von familien nahtlos an  

die aussagen zur familienpolitik im bis dahin gültigen cdu-grundsatz-

programm von 1994 anschloss und sich der themenbereich demografie 

bislang wenig konkret in christdemokratischer programmatik niederge-

schlagen hatte, stellten die maßnahmen zur vereinbarkeit von familie 

und Beruf, vor allem der ausbau und die steuerliche förderung der kin-

derbetreuung, weniger eine umsetzung bisheriger grundsatzprogramma-

tik denn eine neuausrichtung der cdu-familienpolitik dar. so ist zwar im 

1994er programm unter der überschrift „die vereinbarkeit von familie 

und Beruf verbessern” zu lesen, dass „mehr und flexiblere Betreuungs-

einrichtungen für kinder der verschiedenen altersgruppen”5 eingerichtet 

werden müssen, jedoch wird der im neuen grundsatzprogramm von 

2007 zentrale Begriff der „Wahlfreiheit” vor allem im zusammenhang  

mit der möglichkeit zum Wiedereinstieg in den Beruf nach einer „fami-

lienphase” genannt und darüber hinaus gefordert, „die in haus- und 

familienarbeit erworbenen kompetenzen” stärker als Qualifikation zu 

bewerten, vor allem in form von monetären zuwendungen und renten-

ansprüchen.6 die Betreuung von kindern außerhalb der familie findet 

dagegen lediglich unter der überschrift „ehe und familie unterstützen” 

eine nennung mit der forderung nach einem rechtsanspruch auf einen 

kindergartenplatz zur förderung der kindlichen entwicklung. 

im kürzlich verabschiedeten neuen grundsatzprogramm der cdu findet 

sich die neuausrichtung der familienpolitik teilweise aus dem regie-

rungshandeln der familienministerin abgeleitet. dort wird unter der 

überschrift „unsere zukunft: kinder” nun ein rechtsanspruch auf einen 

krippenplatz statt auf einen kindergartenplatz gefordert, jedoch als aus-

gleich gleichzeitig auch ein Betreuungsgeld für eltern, die ihre kinder in 

den ersten drei lebensjahren zu hause betreuen.7 das ziel der verein-

barkeit von familie und Beruf wird im grundsatzprogramm von 2007  

als ein gleichberechtigtes anliegen unter dem punkt „für eine familien-

freundliche gesellschaft” subsumiert und damit jeglicher exotik beraubt.8 

dabei rückt besonders die gemeinsame erziehungsverantwortung beider 

elternteile in den mittelpunkt. die „partnerschaftliche aufteilung von er-

ziehung”9 wird sogar als „schlüssel zur vereinbarkeit von familie und 

Beruf” bezeichnet: „väter, die die erziehung ihrer kinder übernehmen, 

müssen die gleiche gesellschaftliche anerkennung erhalten wie mütter.”10 

zu den weiteren neuerungen des grundsatzprogramms von 2007 gehört 

eine erstmalige christdemokratische definition von familie, die überall 

dort sei, „wo eltern für kinder und kinder für eltern dauerhaft verantwor-

tung tragen”11, und damit unabhängig von der existenz einer ehe kon-

zeptionalisiert wird. alleinerziehende mütter und väter werden damit 

ebenso in den familienbegriff mit aufgenommen wie unverheiratete 

paare mit kindern. ebenfalls zum ersten mal werden im familienkapitel 

auch nichteheliche, kinderlose partnerschaften zwischen frauen und 

männern sowie gleichgeschlechtliche partnerschaften berücksichtigt, ohne 

diese jeweils explizit dem familienbegriff zuzuordnen. das rechtsinstitut 

der eingetragenen lebenspartnerschaft bleibt allerdings unerwähnt und 

die ehe zwischen mann und frau wird weiterhin als „kern der familie” 

und als „leitbild” definiert. insgesamt versucht die cdu mit ihrem neuen 

grundsatzprogramm im politikfeld familienpolitik somit einen ausgleich 

zwischen den progressiven politikentwürfen ihres regierungshandelns 

sowie den unabhängig von der konkreten regierungspolitik formulierten 

neuorientierungen auf der einen seite und dem festhalten an bisherigen 

maßstäben auf der anderen seite zu schaffen. so formuliert die cdu im 

neuen grundsatzprogramm folgerichtig: „unsere politik für die familien 

orientiert sich an traditionellen Werten und neuen Wirklichkeiten.”12

doch bedeutet die entwicklung der regierungspolitik sowie der program-

matik der cdu während der ersten hälfte der großen koalition nun eine 

erneute hinwendung zur mitte oder gar eine „sozialdemokratisierung”? 

misst man die entwicklung nach den einzelnen ebenen voneinander ge-

trennt, also das regierungshandeln seit 2005 an dem regierungshandeln 

vor 1998 oder das grundsatzprogramm von 2007 an dem vorgängertext 

von 1994, dann kann in beiden fällen eine deutliche Bewegung der cdu 

während der großen koalition in die progressive und damit sozialdemo-

kratische richtung in diesem politikfeld festgestellt werden. fasst man 

den Begriff der programmatik jedoch, wie oben beschrieben, über das 

grundsatzprogramm hinaus, dann deutet zumindest für den ausbau von 

kinderbetreuungsplätzen das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 200513 

und zu allen anderen angesprochenen innovationen der Beschluss des 

cdu-Bundesausschusses vom 13. dezember 199914 bereits die später 

augenscheinlich werdenden veränderungen an. die cdu hat sich im poli-

tikfeld familienpolitik also bereits vor dem Beginn der großen koalition 

von einigen eher konservativen positionen verabschiedet, jedoch wurde 

dies erst mit der erneuten regierungsübernahme und dem neuen grund-
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satzprogramm auch für ein breiteres publikum sichtbar – übrigens auch 

innerhalb der eigenen partei. mit ihrer deutlichen hervorhebung der ehe 

vor allen anderen lebenspartnerschaften und familienmodellen hebt sich 

die cdu aber auch nach ihrer familienpolitischen neuausrichtung von den 

positionen der sozialdemokraten ab. 

Sozialpolitik

auf regierungsebene sind die voraussetzungen für sichtbare christdemo-

kratische sozialpolitik deutlich schlechter als bei der familienpolitik: die 

für sozialpolitik maßgeblichen Bundesministerien für arbeit und soziales 

sowie für gesundheit15 werden beide vom koalitionspartner spd geführt. 

der cdu bleibt lediglich die möglichkeit, sich über das vom csu-politiker 

michael glos geführte Bundesministerium für Wirtschaft und technologie 

auf den sozioökonomischen themenfeldern zu profilieren. Jedoch auf-

grund der weit auseinander liegenden politikansätze, mit denen cdu und 

spd, wie oben beschrieben, gestartet waren, haben die sozialpolitischen 

entscheidungen der großen koalition unzweifelhaft kompromisscharakter, 

so dass an deren entstehen die christdemokraten nahezu gleichberech-

tigt beteiligt waren. damit können die entscheidungen der gesamten 

großen koalition jedoch auch nur bedingt als richtungsanzeiger für die 

inhaltliche entwicklung der cdu in der regierung herangezogen werden. 

in den ersten beiden Jahren der großen koalition fielen im Bereich so-

zialpolitik vor allem folgende reformprojekte ins auge: die gesundheits-

reform, die entscheidung zur rente mit 67, ein investitionsprogramm für 

mehr Beschäftigung sowie die möglichkeit zur branchenbezogenen ein-

führung von mindestlöhnen. alle vier projekte zeigen einen genauen 

ausgleich der regierungspolitik der großen koalition zwischen den mög-

lichen sozialpolitischen zielen eines aus- oder abbaus des bisherigen 

sozialstaates. so sind die verstärkt am Wettbewerb orientierte ausge-

staltung des gesundheitssystems durch die gesundheitsreform sowie der 

Beschluss zur heraufsetzung des renteneinstiegsalters auf 67 Jahre als 

klare entscheidungen für einen abbau sozialstaatlicher leistungen zu 

verstehen, während die entscheidung zur öffentlichen förderung von 

Beschäftigung sowie die ersten schritte in richtung eines mindestlohns 

eher für einen ausbau des sozialstaates sprechen.

es liegt also die vermutung nahe, dass sich in den bisherigen regie-

rungsentscheidungen im politikfeld sozialpolitik die positionen der beiden 

regierungsparteien zu gleichen teilen abbilden und daher beide gezwun-

gen waren, gleich stark oder gleich schwach von den eigenen positionen 

abzurücken. ein Blick in das programm der unionsparteien zur Bundes-

tagswahl 2005 zeigt eine übereinstimmung der regierungspolitik mit der 

forderung nach einer heraufsetzung des renteneinstiegsalters sowie von 

weiten teilen des staatlichen investitionsprogramms – vor allem in Bezug 

auf die forschungs- und mittelstandsförderung – mit den programmfor-

derungen der union. in der gesundheitspolitik gelang es der cdu, ihre 

programmatik des verstärkten Wettbewerbs durchzusetzen, sie konnte 

aber die geforderte einheitliche gesundheitsprämie nicht erreichen. und 

mit der zustimmung der cdu zu der einführung eines mindestlohns in 

ausgewählten Branchen entfernte sie sich von ihrem Wahlprogramm, in 

dem sie stattdessen „durch eine ausgewogene kombination aus arbeits-

lohn und ergänzender sozialleistung ein angemessenes auskommen”16 

für arbeitnehmer verlangte. mit dem vorläufigen abrücken von der ge-

sundheitsprämie und dem zulassen einzelner mindestlöhne bewegte sich 

die cdu in ihrem regierungshandeln auf dem sozialstaatskonflikt also in 

richtung eines ausbaus des sozialstaats, während sie in anderen Berei-

chen an ihrer haltung zugunsten eines abbaus festhielt. 

Wie hat sich dagegen die grundsatzprogrammatik der cdu im politikfeld 

sozialpolitik entwickelt? nachdem auf dem parteitag in leipzig 2003 un-

ter dem titel „deutschland fair ändern”17 ein konzept zum umbau der 

sozialen sicherungssysteme vorgelegt wurde, das den schwerpunkt auf 

die senkung der lohnnebenkosten, auf die erhöhung der steuerlichen 

finanzierung des sozialstaates sowie auf die forderung nach mehr eigen-

verantwortung, eigenvorsorge und selbstbeteiligung in den Bereichen 

gesundheit, pflege und arbeitslosigkeit legte, kann die diskussion um 

das neue grundsatzprogramm in den ersten beiden regierungsjahren 

2006 und 2007 in teilen wie ein rückzugsgefecht auf dem gebiet der 

sozialpolitik gelesen werden. Beim cdu-parteitag in dresden 2006 kam 

es zu einem abstimmungssieg des nordrhein-westfälischen ministerpräsi-

denten Jürgen rüttgers, der die forderung nach einer kopplung der 

zahlungsdauer des arbeitslosengeldes i an die dauer der individuellen 

Beitragszahlungen und damit nach einer verlängerung der auszahlung 

durchsetzte, die letztendlich auch ins neue grundsatzprogramm aufge-

nommen wurde. mit dieser entscheidung nahm die grundsatzdiskussion 

im politikfeld sozialpolitik einen neuen zungenschlag an und die fokus-

sierte Betonung von eigenverantwortung und einer Begrenzung staatli-

cher leistungen wich ausgleichenden formulierungen. so heißt es nun im 
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grundsatzprogramm von 2007: „nur eine kombination aus eigenverant-

wortung, staatlichen leistungen und bürgerschaftlichem engagement 

kann die sicherheit schaffen, die die menschen brauchen.”18 auch im 

vorgängerprogramm von 1994 wird noch eindeutig die forderung nach 

eigenverantwortung in den mittelpunkt gestellt, während 2007 stattdes-

sen der „aktivierende sozialstaat, der den einzelnen verstärkt motiviert 

und in die lage versetzt, im rahmen seiner möglichkeiten eigeninitiative 

und eigenverantwortung zu übernehmen” als leitbild beschworen wird.19 

damit wird also dem staat und nicht dem individuum selbst die verant-

wortung für die herstellung der grundvoraussetzungen zur übernahme 

von eigenverantwortung übertragen. daneben wird im neuen programm 

deutlicher auf die Bedeutung von vollbeschäftigung und von stabilen 

sicherungssystemen Bezug genommen und ein klares Bekenntnis zum 

sozialstaat geleistet, gleichzeitig aber auch die stärkung von „Wettbe-

werb, transparenz, effizienz, kosten- und verantwortungsbewusstsein 

und das subsidiaritätsprinzip” in allen sicherungssystemen gefordert. 

Während in dem Beschluss von leipzig20 noch der christdemokratische 

grundwert der „freiheit” in den mittelpunkt gerückt wurde und der 

grundwert der „gerechtigkeit” nur einmal mit dem zusatz „sozial” er-

wähnung fand – wohingegen häufig von „leistungsgerechtigkeit” die 

rede war –, findet sich im grundsatzprogramm von 2007 das Bekennt-

nis, „die verwirklichung der freiheit bedarf der sozialen gerechtigkeit”.21 

gleichzeitig werden jedoch auch weiterhin die flexibilisierung des kün-

digungsschutzes und die lockerung von tarifverträgen gefordert. 

damit ist insgesamt die entwicklung der cdu im politikfeld sozialpolitik 

zum einen durch den zwang zum kompromiss mit dem koalitionspartner 

spd geprägt, zum anderen ist die partei selbst programmatisch bemüht, 

im konflikt zwischen aus- und abbau des sozialstaates stärker den 

ausgleich der interessen in den mittelpunkt zu rücken. 

innere Sicherheit

das thema innere sicherheit versus Bürgerrechte hat in den ersten zwei 

Jahren der großen koalition große aufmerksamkeit erlangt, nachdem im 

sommer 2006 sowie im sommer 2007 geplante sprengstoffanschläge 

islamistischer terroristen in deutschland verhindert und die verdächtigen 

personen jeweils festgenommen werden konnten. doch auch die Bundes-

regierung hat mit gesetzesinitiativen genauso wie die Bundesminister 

des innern und der verteidigung – die beide der cdu angehören – mit 

einzelnen debattenanstößen zu einer stetigen öffentlichen diskussion 

über die innere sicherheit beigetragen. das themenfeld wird auch in der 

großen koalition damit vor allem von der cdu besetzt, die darin in wei-

ten teilen konträre positionen zu ihrem koalitionspartner spd vertritt. 

projekte im Bereich der inneren sicherheit waren auf der regierungs-

ebene in der ersten hälfte der legislatur die verabschiedung des geset-

zes zur datenvorratsspeicherung, die freischaltung einer anti-terror-

datei, in der informationen aller sicherheitsbehörden vernetzt werden 

können, die aufweichung des zeugnisverweigerungsrechtes sowie eine 

von der cdu geplante gesetzesgrundlage für die durchsuchung von 

computerfestplatten zur terrorabwehr („online-durchsuchung”). darüber 

hinaus forderten die cdu-minister den einsatz der Bundeswehr im inne-

ren, eine gesetzesgrundlage für den abschuss von passagierflugzeugen, 

die als Waffen genutzt werden, und im herbst 2007 sorgte der Bundes-

innenminister für eine erneute sicherheitsdebatte mit seiner Warnung 

vor möglichen nuklearen terroranschlägen. 

Bereits im cdu-Bundestagswahlprogramm von 2005 wurden fast alle der 

später in der regierung von der partei initiierten maßnahmen und debat-

ten formuliert. daneben wurde die konsequente abschiebung von auslän-

dischen straftätern und ein härteres vorgehen gegen Jugend- und kin-

derkriminalität gefordert. letzteres führte durch den landtagswahlkampf 

in hessen zum Jahreswechsel 2007/2008 auch auf Bundesebene zu einer 

kontroversen diskussion zwischen den beiden koalitionsparteien. mit 

ihrem regierungshandeln ist die cdu im politikfeld innere sicherheit 

damit also nicht wesentlich von ihren konservativen positionen aus der 

zeit vor der Bundestagswahl 2005 abgerückt, allerdings handelt es sich 

bei der inneren sicherheit um ein mit der spd stark umstrittenes thema. 

Jedoch anders als im politikfeld sozialpolitik scheinen die regierungsent-

scheidungen hier weniger kompromisse zwischen den beiden parteiposi-

tionen widerzuspiegeln. vielmehr führen unlösbare konflikte hier zur ver-

tagung von regierungsbeschlüssen und zur parteipolitischen Blockade.

in der programmatik der cdu hat das thema innere sicherheit in den 

Jahren nach 2001 eine immer stärkere Bedeutung erlangt. ist im grund-

satzprogramm von 1994 noch ganz allgemein unter der überschrift „der 

inneren sicherheit im rechtsstaat priorität geben” über die aufgaben des 

staates in Bezug auf eine wehrhafte demokratie sowie auf die verbre-

chensbekämpfung und über die Bedeutung der prävention zu lesen22, so 
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listet das neue cdu-grundsatzprogramm von 2007 bereits in seinem 

zweiten kapitel „die gefährdete sicherheit” unter den „herausforderun-

gen unserer zeit” auf. dabei wird vor äußeren und inneren gefahren wie 

den „auswirkungen asymmetrischer Bedrohungen”, dem „links- und 

rechtsextremismus, gewaltbereiten fundamentalismus, terrorismus und 

[der] organisierte[n] kriminalität” gleichermaßen gewarnt.23 folglich wird 

die verknüpfung von äußerer und innerer sicherheit gefordert, denn die 

innere sicherheit sei „angesichts weltweiter Bedrohungen gegen unsere 

art zu leben […] kaum mehr von einer politik der äußeren sicherheit zu 

trennen.”24 eine deutlich andere akzentuierung ist im neuen grundsatz-

programm auch innerhalb des spannungsfeldes kriminalitätsbekämpfung 

und datenschutzinteressen festzustellen: im vorgängerprogramm von 

1994 wird die aussage „datenschutz darf nicht zum täterschutz werden” 

mit dem satz „dabei halten wir daran fest, dass der Bürger vor einem 

missbrauch seiner persönlichen daten geschützt wird” eingeleitet.25 das 

programm von 2007 stellt der aussage zum datenschutz stattdessen die 

feststellung voran: „datenschutzinteressen sind mit dem interesse an 

einer wirksamen kriminalitätsbekämpfung in einklang zu bringen.”26 vor 

dem hintergrund neuer Bedrohungen ist die prioritätenverschiebung im 

2007er grundsatzprogramm in richtung kriminalitätsbekämpfung zuun-

gunsten des datenschutzes also deutlich. 

insgesamt kann während der ersten hälfte der großen koalition im  

politikfeld innere sicherheit der cdu also keine verschiebung ihrer posi-

tionen in richtung mitte nachgewiesen werden, ihre positionen als regie-

rungspartei entsprechen fast ausnahmslos den im Wahlprogramm 2005 

formulierten forderungen. allerdings setzt das in derselben zeit entwi-

ckelte grundsatzprogramm im politikfeld innere sicherheit deutlich stär-

kere akzente als das vorgängerprogramm von 1994, was jedoch mit der 

interpretation der veränderten situation aufgrund neuer terroristischer 

Bedrohungen zu erklären ist. 

fAZiT

hat sich die cdu während der ersten beiden Jahre als regierungspartei 

in einer großen koalition mit der spd im politischen spektrum nun also 

eher in richtung mitte oder eher von der mitte weg bewegt? auf dem 

modernitätskonflikt zwischen den beiden polen konservative und progres-

sive parteipositionen zeichnet die partei nach den vorangegangenen 

analysen ein widersprüchliches Bild: sie hat ihre positionen in beiden hier 

betrachteten politikfeldern seit dem eintritt in die große koalition nicht 

mehr verändert und ist sich sowohl im Bereich familienpolitik als auch 

bei der inneren sicherheit trotz der zusammenarbeit mit den sozialde-

mokraten seit der Bundestagswahl 2005 treu geblieben. dennoch hat 

sich die cdu in beiden feldern in den letzten Jahren deutlich bewegt – 

jedoch jeweils schon vor ihrem erneuten eintritt in die Bundesregierung. 

und die richtung war jeweils gegensätzlich: kann man im Bereich der 

familienpolitik bereits mit dem Beschluss von 1999 von einer deutlichen 

modernisierung und damit einer hinwendung zur mitte sprechen, so muss 

für die innere sicherheit eine veränderung in richtung konservative posi-

tionen verzeichnet werden. und das, obwohl die partei hier bereits tradi-

tionell konservativ profiliert ist. im politikfeld innere sicherheit hat sich 

die cdu im laufe des letzten Jahrzehnts also nochmals deutlich konser-

vativer positioniert.

auf der sozialstaatskonfliktlinie zwischen den beiden polen „ausbau des 

sozialstaates” und „marktfreiheit” ist die cdu sowohl in der regierungs-

politik also auch in ihrer programmatik seit dem eintritt in die große 

koalition dagegen um eine ausgleichende positionierung bemüht, die 

weder eindeutig eine priorität für einen ab- noch für einen ausbau der 

sozialstaatlichen leistungen erkennen lässt. verglichen mit ihrer dezidiert 

marktwirtschaftlichen ausrichtung im Wahlprogramm 2005 bedeutet die-

se ausgleichende strategie jedoch eine klare hinwendung zur mitte des 

politischen spektrums. von einer „sozialdemokratisierung” der partei, 

interpretiert als stärkere mitteorientierung, kann nach diesen ergebnissen 

insgesamt also zum teil gesprochen werden – allerdings fand diese ledig-

lich im Bereich sozialpolitik erst in der zeit seit Bestehen der großen 

koalition statt.

Siehe dazu Haas, Melanie: Auswirkungen der Großen Koalition auf das  
Parteiensystem. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, (2007) 35-36, S. 18-26.
Vgl. Debus, Marc: Die programmatische Entwicklung der deutschen Parteien 
auf Bundes- und Landesebene zwischen den Bundestagswahlen 1998 und 
2005. In: Brettschneider, Frank u.a. (Hrsg.): Die Bundestagswahl 2005. Ana-
lysen des Wahlkampfes und der Wahlergebnisse. – Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2007. – S. 43-63.
Flechtheim, Ossip K.: Parteiprogramme. In: Lenk, Kurt / Neumann, Franz 
(Hrsg.): Theorie und Soziologie der politischen Parteien. – Darmstadt; Neu-
wied: Luchterhand, 1974. – S. 179-186.

1|

2|

3|



32
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der Großen Koalition eine große Rolle in der öffentlichen und CDU-internen  
Debatte, jedoch verläuft dieses quer sowohl zum Sozialstaats- als auch zum 
Modernitätskonflikt und lässt sich damit nur schwerlich in das vorgestellte  
Bewertungsschema einordnen. Allerdings kann gerade in diesem Themenfeld 
eine wesentliche programmatische Entwicklung der CDU, welche die Ökologie 
stärker in den Fokus rückt, seit der Bundestagswahl 2005 festgestellt werden.
CDU: Freiheit in Verantwortung. Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands. 
Beschlossen vom 5. Parteitag. – Hamburg, 21.-23. Februar 1994. – S. 18. – 
http://www.grundsatzprogramm.cdu.de/doc/grundsatzprogramm.pdf  
[24. Januar 2008].
Ebd.
CDU: Freiheit und Sicherheit. Grundsätze für Deutschland. Das Grundsatzpro-
gramm. Beschlossen vom 21. Parteitag. – Hannover, 3.-4. Dezember 2007. – 
S. 30-31. – http://www.grundsatzprogramm.cdu.de/doc/071203-beschluss-
grundsatzprogramm-6-navigierbar.pdf [24. Januar 2008].
Vgl. ebd., S. 26-28.
Ebd., S. 29.
Ebd.
Ebd., S. 25.
Ebd., S. 26. 
CDU / CSU: Deutschlands Chancen nutzen. Wachstum, Arbeit, Sicherheit.  
Regierungsprogramm 2005-2009. Verabschiedet in einer gemeinsamen Sit-
zung des Bundesvorstandes der CDU und des Parteivorstandes der CSU. –  
Berlin, 11. Juli 2005. – S. 25. – http://www.regierungsprogramm.cdu.de/
download/regierungsprogramm-05-09-cducsu.pdf [24. Januar 2008].
CDU: Lust auf Familie. Lust auf Verantwortung. Beschluss des Bundesaus-
schusses der CDU Deutschlands. – Berlin, 13. Dezember 1999. –  
http://www.grundsatzprogramm.cdu.de/doc/beschluss_131299.pdf  
[24. Januar 2008].
Gleichzeitig lässt sich das Politikfeld Sozialpolitik auch als Querschnittsaufgabe 
verstehen, die in anderen Bundesministerien bearbeitet wird, wie beispielswei-
se im Bildungs-, Verkehrs- oder Familienministerium. 
CDU / CSU: Deutschlands Chancen nutzen. – S. 12. – (Fn. 13).
CDU: Deutschland fair ändern. Beschluss des 17. Parteitages der CDU 
Deutschlands 2003. – Leipzig, 1.-2. Dezember 2003. –  
http://www.grundsatzprogramm.cdu.de/doc/deutschlandfairaendern.pdf  
[24. Januar 2008].
CDU: Freiheit und Sicherheit. – S. 60. – (Fn. 7).
Ebd.
Vgl. CDU: Deutschland fair ändern. – (Fn. 17).
CDU: Freiheit und Sicherheit. – S. 7. – (Fn. 7).
CDU: Freiheit in Verantwortung. – S. 55-57. – (Fn. 5).
CDU: Freiheit und Sicherheit. – S. 18. – (Fn. 7).
Ebd., S. 21.
CDU: Freiheit in Verantwortung. – S. 56. – (Fn. 5).
CDU: Freiheit und Sicherheit. – S. 90. – (Fn. 7).

4|

5|

6|
7|

8|
9|
10|
11|
12|
13|

14|

15|

16|
17|

18|
19|
20|
21|
22|
23|
24|
25|
26|

dAS dilEmmA dER SoZiAldEmoKRATEn

die ehemalige massenintegrationspartei spd schrumpft 

zusammen. im Juli 2008 konnten sich nur noch 27 prozent 

vorstellen, die sozialdemokraten im Bund zu wählen.1 statt 

knapp einer million mitglieder zu zeiten der Wiedervereini-

gung kann die spd inzwischen nur noch 530.000 Besitzer 

eines sozialdemokratischen parteibuchs vorweisen.2 allein 

auf landesebene hat die spd innerhalb eines Jahrzehnts ein 

viertel ihrer Wählersubstanz verloren. auch das spitzenper-

sonal flieht. die halbwertszeit von parteivorsitzenden scheint 

immer kürzer zu werden und mit franz müntefering hat ein 

sozialdemokratisches urgestein die große Bühne verlassen. 

die spd, nicht gerade gesegnet mit politischen talenten, hat 

ein gigantisches nachwuchsproblem – und das auf allen ebe-

nen. und wenn sogar schon die betulich ausgewogene ZEIT 

vor einiger zeit meinte, in ihrem magazin eine nur halbwegs 

ironisch gemeinte kampagne zur rettung der spd fingieren 

zu müssen, dann scheint es um diese älteste deutsche partei 

wahrlich nicht gut bestellt zu sein.3

man könnte sich darüber auslassen, ob diese strukturelle 

und personelle schwäche die volksparteien insgesamt be-

die spd unter kurt Beck
tragisches scheitern an der sozialdemokratisierung der 

BundesrepuBlik?

Christoph Strünck 
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droht und damit womöglich gleich die bundesdeutsche demokratie. doch 

diese diskussion soll hier gar nicht erst eröffnet werden. stattdessen 

steht im zentrum, die offenkundige krise der spd zu beschreiben, nach 

ursachen zu forschen und das dilemma der sozialdemokraten zu be-

schreiben. dieses dilemma besteht in einer scheinbar paradoxen situa-

tion. nicht erst die deutliche zustimmung der Bevölkerung zum vor-

schlag, die Bezugsdauer des arbeitslosengeldes für ältere zu verlängern, 

hat gezeigt, dass sich die stimmung in der Bundesrepublik gewandelt 

hat. angefacht durch eine überraschend solide Wirtschaftsentwicklung 

haben die deutschen mehrheitlich den sozialstaat und in jedem fall den 

aktiven staat wiederentdeckt. familienministerin ursula von der leyen 

hätte längst schon ein ordentliches problem mit ihrer partei, wenn ihre 

beschlossenen und geplanten maßnahmen nicht so überwältigend populär 

wären. nach dem urteil der meisten sind mindestlöhne keinesfalls ein 

gefährliches instrument, und streikende lokomotivführer können, wenn 

nicht auf umfassende solidarität, so doch zumindest auf erstaunliche 

sympathie bauen. Bereits die diskussion um pisa und die Bildungsaus-

gaben hat eine nachhaltige debatte um chancengleichheit und gerech-

tigkeit entfacht – alles herzensangelegenheiten einer jeden sozialdemo-

kratin und eines jeden sozialdemokraten. sollte es jemals einen echten 

„neoliberalen” moment in der deutschen politik gegeben haben, so 

scheint er verflogen. der zeitgeist trägt einen sichtlich sozialdemokra-

tischen mantel.

paradoxerweise scheint er der spd aber nicht gut zu stehen. Jedenfalls 

profitiert die partei überhaupt nicht von dieser stimmung, im gegenteil. 

nachdem kurt Beck brachial die von vielen unterstützte veränderung der 

hartz-iv-gesetze durchgedrückt hatte, sank die zustimmung zur spd 

sogar noch weiter. dies ist der sichtbarste Beleg für das dilemma der 

spd: hielte sie an wesentlichen glaubensgrundsätzen der agenda 2010 

fest, könnte sie die stimmung kaum für sich nutzen und würde weitere 

stammwähler verprellen. Wendet sie sich von der agenda 2010 ab, gilt 

sie als unglaubwürdig und unbeständig. zugespitzt formuliert: es sieht so 

aus, als scheitere die spd an der sozialdemokratisierung der gesell-

schaft. und das hat nicht nur etwas mit der vertrackten konstellation der 

großen koalition zu tun oder der konkurrenz durch die linkspartei.

dennoch ist dies zunächst nur eine momentaufnahme. Beide volkspar-

teien sind immer wieder totgesagt worden, und totgesagte leben be-

kanntlich länger. ich möchte allerdings im folgenden auf einige tiefer 

liegende trends und entwicklungen hinweisen, welche die spd vor funda-

mentale herausforderungen stellen. einige davon betreffen alle parteien, 

andere wiederum sind typisch für die sozialdemokratie. 

Von dER miTgliEdER- ZuR mulTifunKTionäRSpARTEi

für die spd war es immer wichtig, viele mitglieder zu haben. das hat 

nicht nur die schlagkraft in Wahlkämpfen erhöht, sondern garantierte der 

partei auch die verankerung in der gesellschaft. die partei und ihre vor-

feldorganisationen boten den Boden für sozialen aufstieg in der arbeiter-

klasse und hatten damit unabhängig von fraktionen und parlamenten 

eine ganz eigenständige Bedeutung. Bei der fdp spielt dies weiterhin 

keine rolle. die cdu hat zwar gegenwärtig die spd als mitgliederpartei 

überholt, doch wirklich zum selbstverständnis wie bei der spd gehört es 

bei den christdemokraten nicht, auch wenn es in parteitagsreden immer 

gerne beschworen wird.

doch nicht nur das selbstverständnis der spd als große mitgliederpartei 

ist angeknackst, es brechen ihr auch schlicht die ressourcen weg. monat 

für monat schrumpft die partei um 3000 mitglieder, und seit 1976 hat sie 

eine million mitglieder verloren. von all ihren ortsvereinen haben rund  

20 prozent in den letzen fünf Jahren kein einziges mitglied aufgenom-

men.4 es fehlen menschen und es fehlt auch immer häufiger das geld. 

nicht nur in programmatischer, auch in struktureller hinsicht stecken die 

sozialdemokraten in einem dilemma. Je weniger aktive sie mobilisieren 

können, desto schwerer fällt es ihnen, neue mitglieder zu gewinnen. das 

ausscheiden aus einer reihe von länderregierungen macht das ganze 

noch schwieriger.

auf der lokalen ebene ist die spd daher jetzt schon eine art multifunk-

tionärspartei. um ihre mandate in den kommunalvertretungen auszufül-

len und weitere politische aufgaben zu übernehmen, fehlen schlicht die 

leute. in den nächsten fünf Jahren werden überdies rund 40 prozent 

aller kommunalen mandate frei. doch wer soll sie wahrnehmen? zumin-

dest auf kommunaler ebene wird die spd mehr und mehr zu einer partei 

von multifunktionären, die die politik als klassische karriere planen und 

nicht für den sozialen aufstieg brauchen. damit zerbröselt auch das 

immer noch gehegte soziale milieu. kassierer für ortsvereine ist ein pos-

ten, der immer häufiger vakant bleiben muss. dabei waren es vor allem 

diese scheinbar nur buchhalterischen positionen, auf denen mitglieder 
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viel in kontakt mit der Basis kamen und sich um die probleme vor ort 

kümmerten. damit verstopft allmählich auch ein wichtiger kommunika-

tionskanal.

an solchen problemen ist die partei selbst nicht unschuldig. die unter 

anderem wegen knapper kassen durchgesetzte zentralisierung der in-

ternen parteiorganisation macht einige funktionen vor ort überflüssig, 

die mit wenig ruhm, aber dafür mit ehre verknüpft waren. übrig bleiben 

nur die posten, die unmittelbar auf fraktionskarrieren vorbereiten. da-

durch löst sich auch die spd aus ihrer gesellschaftlichen verankerung.

ZwiScHEn pRogRAmm- und REgiERungSpARTEi

auch in puncto programm unterscheidet sich die spd nach wie vor von 

den christdemokraten als zweiter großer volkspartei. das etikett einer 

programmpartei passte nie so richtig zur cdu. debatten über grundsatz-

programme werden bei den christdemokraten bei weitem nicht mit so 

viel leidenschaft geführt wie unter sozialdemokraten. die spd war von 

Beginn an eine Weltanschauungs- und programmpartei, während die cdu 

längere zeit eine honoratiorenpartei und konfessionelle sammlungspartei 

war, deren programmatik bewusst breit blieb. 

aus politikwissenschaftlicher perspektive werden parteiprogramme leicht 

mit der Bemerkung abgetan, sie müssten vor allem nach innen die mit-

glieder zufriedenstellen und zu Wahlkämpfen mobilisieren. mit anderen 

Worten: Was dort drin steht, ist für die reale politik von keiner sonder-

lichen Bedeutung. abgesehen davon, dass gerade die mobilisierung der 

mitglieder nach wie vor unverzichtbar ist für Wahlkämpfe, lässt sich an 

der jüngsten programmdiskussion der spd ablesen, warum auch grund-

satzprogramme wichtig sein können. die medien haben versucht, eine 

mögliche richtungsänderung im neuen hamburger programm aufzuspü-

ren. „die spd rückt nach links” war die häufigste schlagzeile. insofern ist 

das grundsatzprogramm eben doch nicht nur eine interne angelegenheit, 

um die aktiven mitglieder bei der stange zu halten und selbstauskünfte 

zu geben.

aber kann man die these vom linksruck wirklich an einem grundsatz-

programm festmachen? tatsächlich geht es wohl um mehr als die vielen 

seiten papier, nämlich um ein weiteres grundlegendes dilemma der spd 

und das liegt in der tat auf programmatischer ebene. die diskussion um 

das grundsatzprogramm ist dafür nur eine art seismograph. die agenda 

2010 kam mehr oder weniger über nacht über die partei. das Bundes-

kanzleramt sah sich genötigt, eine kehrtwende einzuleiten, um den ab-

sturz von kanzler und regierung aufzuhalten. der heutige vize-kanzler 

frank-Walter steinmeier war daran als chef des Bundeskanzleramtes 

maßgeblich beteiligt und hatte die sache über längere zeit zusammen 

mit engsten schröder-vertrauten entwickelt. gerhard schröder konnte 

schon deshalb die partei nicht besser auf diese radikalkur vorbereiten, 

weil er sich selbst nicht darauf vorbereitet hatte. vieles von dem, was zu 

Beginn der ersten rot-grünen legislaturperiode in gestalt des schröder-

Blair-papiers schnell wieder in der schublade verschwunden war, tauchte 

jetzt handfest wieder auf. da dieses papier jedoch nie als leitlinie für die 

parteipolitische diskussion ausgegeben worden war, geriet die agenda 

2010 zu einer klassisch exekutiven strategie eines stoßtrupps, um sich 

aus höchster not mit einem Befreiungsschlag zu retten und die initiative 

wieder an sich zu reißen. so etwas kann in der deutschen parteiendemo-

kratie nicht ohne folgen bleiben.

und die folgen sind bis heute unübersehbar. schröder zog etwas durch, 

was für seine regierende partei eine ganz klare kurskorrektur sogar in 

programmatischen grundsatzfragen mit sich brachte: Was ist der Wert 

der arbeit, ist gerechtigkeit über umverteilung machbar, was ist die Wur-

zel von arbeitslosigkeit? hinter den Worthülsen der hartz-kommission 

lauerten überall solche sprengminen. und die sind bis heute nicht ent-

schärft worden, auch nicht durch das hamburger programm, obwohl  

dies keineswegs so eindeutig einen linksruck markiert, wie die meisten 

medien getitelt haben. doch das eigentliche problem liegt darin, dass mit 

der agenda 2010 eine richtung eingeschlagen wurde, die in der partei 

nicht verarbeitet und beeinflusst werden konnte. normalerweise erneuern 

sich parteien programmatisch in der opposition. regierungsperioden eig-

nen sich aus vielerlei gründen nicht für neue grundsatzprogramme: das 

tagesgeschäft beherrscht die partei und manche visionären gedanken 

könnten über kreuz sein mit der eigenen regierungspolitik. für die cdu 

waren die 1970er Jahre der opposition nicht ohne grund eine prägende 

phase, in der heiner geißler als generalsekretär mit der neuen sozialen 

frage eine intensive diskussion anzettelte. in dieser phase verwandelte 

sich die cdu allmählich in eine echte programmpartei.

auch die cdu hat sich, obwohl sie an der regierung ist, vor kurzem ein 

neues grundsatzprogramm verordnet. das lief jedoch bei den christ-
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demokraten deutlich geräuschloser ab als bei der spd, weil es eher 

grundwerte als grundsatzprogramme sind, die bei der cdu den ton 

angeben. und die cdu muss sich nicht mit dem erbe der agenda 2010 

herumschlagen.

politikwissenschaftler gehen gerne mit der these hausieren, nur linke 

parteien oder parteien der linken mitte seien in der lage, unpopuläre 

sozialreformen durchzusetzen. denn nur ihnen gelänge es, die gewerk-

schaften dabei einigermaßen im zaum zu halten und nur ihnen würde  

ein großteil der Wählerinnen und Wähler vertrauen, dass sie den Wohl-

fahrtsstaat nicht einfach abschaffen wollen. das ist schön gesagt bzw. 

geschrieben. es vernachlässigt aber die enormen kosten, die eine solche 

politik für die parteien erzeugt. Warum parteien diese kosten akzeptieren 

sollten, dazu sagt die these grundsätzlich nichts. 

die agenda 2010 mag ein strategisches manöver kleinster kreise um 

schröder gewesen sein, das die partei mürrisch nachvollziehen musste, 

um nicht als regierungsunfähig dazustehen. doch anders als die cdu 

musste die spd die agenda 2010 verdauen, während sie regierte. und 

sie muss – jetzt wieder an der regierung – eine antwort auf ihre eigene, 

unverdaute politik finden. die irritationen für die partei haben dadurch 

eher zugenommen. der Bundespräsident, viele medien, Ökonomen und 

andere experten loben die spd dafür, dass sie die agenda 2010 angesto-

ßen hat. im gleichen moment, wo diese experten sogar umfassende Wir-

kungen ausmachen, muss sich aber die spd sowohl der cdu als auch der 

linkspartei stärker entgegenstemmen. der parteienwettbewerb verlangt 

von ihr, sich von ihrer eigenen, vergangenen regierungspolitik teilweise 

loszusagen. den parteimitgliedern fällt das nicht sonderlich schwer, wie 

die programmdiskussion gezeigt hat. der unmut an der Basis ist groß. in 

einem schreiben an die mitglieder hatte sich kurt Beck noch klar hinter 

die agenda 2010 gestellt, doch jetzt ist verschämt von einer „Weiterent-

wicklung” die rede.5

Was der mittleren funktionärsebene wie eine rückbesinnung auf kern-

kompetenzen erscheint, kommt bei der Bevölkerung allerdings als Wan-

kelmut an. der absturz in den umfragen ist ganz deutlich, auch wenn 

einzelne personen wie frank-Walter steinmeier davon ausgenommen 

sind. das neue hamburger programm der spd kann dieses problem si-

cherlich nicht lösen. zum einen ist es – wie jedes grundsatzprogramm – 

widersprüchlich. gerade die zaghafte abkehr von der umverteilungs-

gerechtigkeit in den kapiteln über den vorsorgenden sozialstaat zeigt, 

dass dieses programm die partei keineswegs weiter nach links rückt. 

allerdings sind diese versuche eben nur zaghaft, und an anderen stellen 

kommen staatsfixierte vorlieben zum vorschein. die spd hat sich eben 

nicht über sich selbst vergewissert, und das ist an der regierung auch 

gar nicht möglich. ihr spitzenpersonal muss regieren und nebenher ver-

suchen ein bisschen zu polarisieren. viele mitglieder gefallen sich jetzt 

schon in der rolle der gefühlten opposition, die franz müntefering einst 

noch für „mist” hielt.6

aber wer ist eigentlich die spd, wenn diese frage an so später stelle 

noch erlaubt sein darf? ein großteil, wenn nicht sogar alle sozialdemo-

kratischen regierungsmitglieder haben keine wirklichen probleme mit 

dem paradigmenwechsel in der ära schröder gehabt und haben sie auch 

jetzt nicht. das gilt aber keineswegs für die mittlere funktionärsebene, 

die besonders allergisch auf die agenda 2010 reagiert und wo nach wie 

vor das ideologische herz der spd schlägt. die einfachen mitglieder sind 

gespalten, während die Wählerinnen und Wähler vor allem ein klares 

profil erwarten. nur so ist zu erklären, warum die umfragewerte der spd 

weiter sanken, nachdem kurt Beck sich mit seiner populären forderung 

nach verlängerung des arbeitslosengeldes durchgesetzt hatte. denn die 

Wählerschaft verstand nicht, warum es zunächst lauthals hieß, wir stehen 

hinter der agenda 2010 und dann zum rückzug geblasen wurde.

viel bringen konnte dieser vorstoß den sozialdemokraten ohnehin nicht, 

da die cdu sehr schnell auf den vorschlag eingegangen ist und er so- 

mit nicht zur kontrollierten polarisierung taugte. auch der mindestlohn 

könnte sich als „rohrkrepierer” herausstellen, weil die union nun den 

postmindestlohn mitträgt. ob daraus dann noch ein echter Wahlkampf-

schlager wird, darf bezweifelt werden. die cdu ist nach wie vor (auch) 

sozialstaatspartei. doch sie muss dieses label nicht verkrampft gegen 

die neue linkspartei verteidigen, weil die spd ihre kernkompetenz wieder 

entdeckt und einen streit um „original und fälschung”7 vom zaun gebro-

chen hat.

diE undAnKBARE gRoSSE KoAliTion

zu dieser auseinandersetzung, die den programmatischen schwebezu-

stand der spd überdeckt, kommt die taktische zwickmühle in der regie-

rung hinzu. die spd ist mehr oder weniger sehenden auges in die res-
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sortfalle getappt. das arbeits- und sozialministerium muss sich mit un-

populären dingen wie der rente mit 67 oder der Beaufsichtigung diverser 

Baustellen in der arbeitsmarktpolitik beschäftigen. obwohl sozialdemo-

kratische kernkompetenz, ist die ausgangslage in der sozialpolitik eher 

schwierig, auch wenn die mindestlohn-diskussion neue Wege aufzeigt. 

gerade in der familienpolitik wird deutlich, wie wenig die sozialdemokra-

ten zu ihren eigenen leistungen stehen wollen bzw. stehen können. 

alles, was frau von der leyen auf die agenda gesetzt hat, wurde im 

familienministerium von renate schmidt bereits ausgedacht. doch die 

zeit war noch nicht reif, um in ihrer eigenen regierung damit wirklich 

weit zu kommen. nicht nur die spd hat ihre eigene tragik, sondern 

gerade auch einige ihrer ehemaligen spitzenpolitiker. Je mehr sich die 

spd nun zu ihren eigenen forderungen und ideen bekennt, desto mehr 

stärkt sie zugleich ursula von der leyen und zwar auch gegen die cdu 

selbst. denn viele einfache mitglieder sind überhaupt nicht einverstanden 

mit dem richtungswechsel. doch die spd kann sich nicht einmal mit ih-

ren eigenen federn schmücken.

das familienministerium, in dem lauter publikumsrenner verkündet wer-

den können, hat sich die spd leichtfertig abnehmen lassen. Womöglich 

hielten immer noch viele dieses ressort für weiches „sozialgedöns”, wie 

gerhard schröder einst gejuxt hatte, eine seiner größeren fehleinschät-

zungen.8 Wahrscheinlich haben die sozialdemokraten außerdem ursula 

von der leyen falsch eingeschätzt, genauso wie die cdu selbst sowie 

teile der Öffentlichkeit. dass sozialdemokratische politik erst von einer 

christdemokratischen ministerin so richtig zur Blüte gebracht würde, hat 

sich kaum einer träumen lassen.

in dieser situation muss die spd außerdem erleben, wie sie als partei  

mit ihrem vorsitzenden immer mehr an Boden verliert. eigentlich ist kurt 

Beck der ideale kandidat für eine partei, die ihre stammwählerschaft auf 

eine schwere probe gestellt hat. die üblichen versatzstücke modernen 

regierungsvokabulars kommen ihm kaum über die lippen. er spricht eine 

sprache, die endlich auch mal normale menschen verstehen können. kurt 

Beck ist als typus das, was man in der politikwissenschaft auch „Bürger-

meister-politiker” nennt: ein bürgernaher, an konkreten problemen inte-

ressierter regent, aber ohne interesse an großen linien. diese rolle füllt 

er als ministerpräsident im eher konservativen rheinland-pfalz optimal 

aus, was auch seine dortigen erfolge erklärt.

doch nicht nur rheinland-pfalz, alle Bundesländer sind als arena bes-

tenfalls zweite liga gegen die Bundesliga in Berlin. die programmati-

schen vorstöße von kurt Beck und sein eher lustloses moderieren der 

programmdiskussion haben gezeigt, dass er sich in der ersten liga immer 

noch nicht richtig wohl fühlt. darüber kann auch sein inszenierter kampf 

mit franz müntefering nicht hinwegtäuschen.

ein wenig bizarr mutete Becks versuch an, mit einem in der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung platzierten artikel eine schneise für die spd als 

sozialstaatspartei zu schlagen.9 der cdu hielt er kalten neoliberalismus 

vor, obwohl in der cdu die leipziger leitsätze inzwischen wie ein Be-

triebsunfall wirken. ein bisschen so wirkt es, als wolle Beck hier einen 

popanz errichten. nach wie vor ist die cdu ebenso eine sozialstaatspartei 

wie die spd. nicht nur ist der deutsche Wohlfahrtsstaat bekanntlich mehr 

von der christdemokratie als von der sozialdemokratie geprägt worden. 

die cdu bildet mit der spd zusammen außerdem eine ausnahme in allen 

europäischen parteisystemen, weil sich hier zwei ausgeprägte sozial-

staatsparteien gegenüberstehen. die cdu ist zwar weiterhin der wich-

tigste konkurrent im parteienwettbewerb, doch die größte Bedrohung ist 

der spd durch die linkspartei erwachsen. Becks erster größerer ausflug 

in die intellektuelle und programmatische auseinandersetzung mit dem 

gegner hat den eigentlichen gegner also gar nicht beim namen genannt. 

in dER KlEmmE ZwiScHEn cdu und linKSpARTEi

die spd und ihr vorsitzender sind nicht zu beneiden: die kanzlerin sonnt 

sich im amtsbonus, franz müntefering und ulla schmidt mussten die 

schwierigen themen vom eis holen und oskar lafontaine kann ungeprüft 

einfache „Wahrheiten” unters volk bringen und die spd des verrats an 

sich selbst bezichtigen. für eine Weltanschauungs- und mitgliederpartei – 

und beides ist die spd nach wie vor – gibt es kaum eine schwierigere 

situation als derzeit. das liegt vor allem daran, dass die linkspartei eine 

verunsicherte sozialdemokratie trifft, die nach wie vor mit sich und ihrer 

früheren regierungspolitik nicht im reinen ist. und im reinen ist die 

partei ebenfalls nicht mit sich, wenn es um den umgang mit der links-

partei geht. strategisch betrachtet gibt es eine mehrheit links von der 

mitte in deutschland. eine partei, die sich bewusst und dauerhaft gegen 

das regieren stemmt, weil sie bestimmte koalitionen ausschließt, wäre 

eine seltsame partei. vieles spricht dafür, dass oskar lafontaine und 

nicht die linkspartei selbst das eigentliche hindernis ist. nichts ist für 
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sozialdemokraten schlimmer als verrat und übertritt nach links. solange 

lafontaine für die linkspartei spricht, wird es schwierig mit Bündnissen 

im Bund. doch warum sollte sich die spd von ihren konkurrenten einre-

den lassen, nicht regieren zu dürfen? 

die jüngsten absatzbewegungen von der agenda 2010 – im schönsten 

parteijargon als so genannte „Weiterentwicklung” getarnt – mögen die 

koalition treffen, aber sie zielen auf die linkspartei. es geht gar nicht so 

sehr darum, sich von der cdu abzugrenzen, sondern sich der linkspartei 

zu nähern, ohne ihr ins gesicht sehen zu müssen. es ist daher strate-

gisch nachvollziehbar, dass die agenda 2010 aus sozialdemokratischer 

sicht modifiziert werden muss. dies war im kern auch die Botschaft von 

gerhard schröder an seine genossen, die agenda 2010 nicht als die zehn 

gebote zu betrachten.10 das war nicht eine erneute Wende des wendigen 

ex-kanzlers, sondern eine erinnerung daran, die veränderten rahmen-

bedingungen der politischen auseinandersetzung ernst zu nehmen. oder 

anders: Wieder rechte und nicht nur pflichten zu betonen. doch was 

strategisch richtig zu sein scheint, stürzt die spd zugleich in Widersprü-

che. denn mit den beiden Baustellen arbeitslosengeld und mindestlohn 

hat die spd themen besetzt, die so gar nicht zu ihrem schwenk im 

grundsatzprogramm passen wollen. hinter dem Begriff „vorsorgender 

sozialstaat” verbirgt sich nämlich eine klammheimliche abkehr von der 

finanziellen verteilungsgerechtigkeit als maxime sozialer sicherung. 

stattdessen hat die spd ihre sozialpolitik stärker darauf ausgerichtet,  

in infrastruktur zu investieren, etwa in der Bildung oder kinderbetreu-

ung, um damit nachhaltiger für chancengleichheit zu sorgen, als das die 

klassischen geldleistungen jemals könnten. auch wenn sich beide ansät-

ze nicht ausschließen, ist das doch eine klare akzentverschiebung. den 

mindestlohn allerdings könnte man noch am ehesten zum indirekten erbe 

der agenda 2010 zählen. denn wer den arbeitsmarkt stärker flexibilisiert, 

wie es die spd mit diversen arbeitsmarktreformen getan hat, muss mög-

licherweise die rutschbahn nach unten etwas korrigieren, indem er min-

destlöhne einführt.

im übrigen war es ausgerechnet der neue arbeitsminister olaf scholz, 

der nicht nur einst den demokratischen sozialismus aus dem programm 

streichen lassen wollte. scholz hat sich auch zu agenda-zeiten klar dafür 

ausgesprochen, sich nicht mehr so sehr auf die verteilungsgerechtigkeit 

zu fixieren, sondern die chancengerechtigkeit zu betonen. insofern ist 

der „linksruck”, den so viele medienvertreter entdeckt haben wollen, 

eher auf einigen unmut der parteibasis mit der agenda zurückzuführen 

und weniger auf kernelemente des hamburger programms. Betrachtet 

man die sozialpolitik insgesamt, so gelingt es der spd jedoch nicht, eine 

zentrale pointe für sich zu setzen: nämlich dass die sozialdemokratisch 

anmutenden konzepte von frau von der leyen, eine bessere soziale 

grundsicherung sowie andere vorschläge, die in der Bevölkerung viel 

anklang finden, den deutschen sozialstaat in eine andere richtung 

schieben – und zwar in eine sozialdemokratische. 

die ironie der ganzen geschichte liegt darin, dass der konservative deut-

sche sozialstaat, der auf dem männlichen normalarbeitsverhältnis auf-

baut und die soziale sicherung nach einkommensbezogenen Beiträgen 

staffelt, maßgeblich von der cdu gestaltet worden ist. obwohl sich ein 

eher sozialdemokratisches sozialstaatsmodell am horizont abzeichnet, in 

dem universelle soziale dienstleistungen statt einkommensbezogener 

geldleistungen im vordergrund stehen, kann die spd dies jedoch kaum 

für sich nutzen. die sozialdemokraten scheinen an der sozialdemokrati-

sierung der gesellschaft zu scheitern. ob man dies tragisch findet, hängt 

natürlich vom standpunkt ab. Bemerkenswert ist es allemal. 
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die csu vor dem inner- 
parteilichen machtWechsel1

Matthias F. Lill 

für außenstehende erscheint die csu immer wieder als ein 

phänomen, das scheinbar nur schwerlich zu begreifen ist. 

seit fünfzig Jahren steht sie auf landesebene ununterbro-

chen in der regierungsverantwortung, und seit 45 Jahren 

regiert sie den freistaat Bayern sogar mit absoluter mehr-

heit. im Jahr 2003 errang sie sogar die zweidrittelmehrheit 

der mandate im bayerischen landtag. ein solcher erfolg war 

zuvor noch nie einer partei auf Bundes- oder landesebene  

in der Bundesrepublik deutschland gelungen. die csu ist 

damit zweifelsohne die erfolgreichste partei der deutschen 

nachkriegsgeschichte.

aber auch auf europäischer ebene sucht man vergebens 

nach einer vergleichbaren erfolgsgeschichte. allenfalls die 

„südtiroler volkspartei” kann auf eine ähnliche kontinuität in 

der regierungsverantwortung zurückblicken, wobei die von 

ihr geführte italienische region allerdings deutlich kleiner ist 

als Bayern. schließlich zählt der freistaat mit 12,5 millionen 

einwohnern mehr landeskinder als 19 der 27 mitgliedsstaa-

ten der europäischen union. Wie aber kann es einer partei in 

einem land, das auch im internationalen vergleich nicht zu 

den kleinsten zählen würde, gelingen, über einen solch lan-

gen zeitraum derart unangefochten zu regieren? Worin liegt 

das geheimnis dieses außergewöhnlichen erfolgs? 

Vgl. u.a. Schulte-Döinghaus, Uli: „Gedöns” als wirtschaftlicher Faktor. 
In: Handelsblatt.com vom 12. Juni 2007. –  
http://www.handelsblatt.com/News/Politik/Deutschland/_pv/grid_
id/1174152/_p/200050/_t/ft/_b/1280399/default.aspx/gedoens-als-wirtschaft-
licher-faktor.html [1. Februar 2008].
Vgl. Beck, Kurt: Das soziale Deutschland. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom 11. Juni 2007.
Vgl. u.a. Doemens, Karl: Vom alten Moses und dem Piano-Mann. In: Handels-
blatt.com vom 18. Oktober 2007. –  
http://www.handelsblatt.com/News/Politik/Deutschland/_pv/grid_
id/1548623/_p/200050/_t/ft/_b/1338759/default.aspx/vom-alten-moses-und-
dem-piano-mann.html [1. Februar 2008].
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skeptiker könnten nun die frage stellen, ob es wirklich die eigene stärke 

ist, der die csu ihre großen erfolge verdankt – oder nicht doch die 

schwäche der politischen Wettbewerber, die sie regelmäßig zu großen 

Wahlerfolgen bei landtags- und Bundestagswahlen trägt. in der tat 

geben spd, grüne und die seit dreizehn Jahren gar nicht mehr im land-

tag vertretene fdp nicht das beste Bild ab und können wohl kaum als 

ernstzunehmende alternative zur csu angesehen werden. ein solcher 

erklärungsversuch würde aber viel zu kurz greifen. 

BESondERHEiTEn dER cSu

einzigartige erfolge, wie sie die csu vorzuweisen hat, sind niemals zu-

fallsprodukt oder ergebnis der schwäche anderer, sondern ausdruck 

eigener stärke und überzeugungskraft. nur so konnte die csu über Jahr-

zehnte das vertrauenskapital aufbauen, dank dessen sie gleichsam zur 

natürlichen regierungspartei avanciert ist. dazu hat sicher auch der mut 

beigetragen, mit dem sie zunächst unpopuläre entscheidungen durch-

gesetzt hat, die Bayern letztlich aber nach vorne gebracht und sich als 

segensreich für die Bevölkerung erwiesen haben. 

eine erklärung des außergewöhnlichen erfolgs der csu liegt somit in der 

fähigkeit, sich immer wieder aus sich selbst heraus zu erneuern. die 

partei hat sich verändert und modernisiert, ohne dabei ihre Wurzeln zu 

verleugnen oder gar aufzugeben. aus diesem grund war sie auch die 

richtige kraft, um den strukturwandel Bayerns vom vornehmlich land-

wirtschaftlich geprägten land zu einem weltweit anerkannten high-tech-

standort zu bewältigen. 

mit diesem bereits in den 1960er Jahren einsetzenden strukturwandel 

beginnt die erfolgsgeschichte Bayerns, die seither andauert und die csu 

von einem Wahlerfolg zum nächsten geführt hat. denn die csu hat es 

geschafft, aus einem vergleichsweise armen land im südosten der repu-

blik, seinerzeit gerne belächelt von den reicheren nachbarn im industria-

lisierten norden und Westen der Bundesrepublik, ein kraftzentrum zu 

machen, das heute vielerorts bewundert und beneidet wird. dass ihr dies 

gelungen ist, ohne die besondere identität des noch immer eher ländlich 

geprägten Bayerns aufs spiel zu setzen, kommt sehr bildhaft in dem 

mittlerweile sprichwörtlichen Bonmot von „laptop und lederhose” zum 

ausdruck. 

die menschen in Bayern wissen, wem sie den spektakulären und zumin-

dest in deutschland einzigartigen aufstieg ihres landes verdanken. des-

halb wurde der erfolg des freistaats zunehmend auch zu einer erfolgs-

geschichte der csu. nicht nur in Bayern, sondern noch mehr außerhalb 

der grenzen des freistaats begann man bayerische politik und die her-

vorragende entwicklung bayerischer Wirtschaftskraft und innovations-

freude immer stärker mit der csu zu identifizieren. der stolz auf das 

erreichte, der stolz auf Bayern wurde der regierenden partei angerechnet 

und damit zur grundlage der fortsetzung des erfolgskurses. 

dass für viele menschen Bayern und csu zu synonymen geworden sind, 

liegt sicherlich auch an der Bedeutung, die die partei der spezifischen 

bayerischen identität und den traditionen des landes beimisst. die csu 

hat Bayern nicht in die moderne gestoßen, sondern geführt und dabei 

sorge dafür getragen, dass der freistaat ein land mit einem ganz beson-

deren regionalen charakter geblieben ist. Wo sonst in deutschland findet 

man noch trachten und volksfeste wie in altbayern, franken und schwa-

ben, wo sonst wird auch der eigene dialekt so gepflegt, während er an-

dernorts längst als Bildungshindernis diffamiert wurde?

in den augen der menschen verkörpert die csu bayerische lebensart – 

und damit auch die besondere identität, die den freistaat auszeichnet. 

die menschen in Bayern fühlen sich ihrer regionalen herkunft eben 

stärker verhaftet als dies etwa in nordrhein-Westfalen oder sachsen-

anhalt der fall ist. ein Bayer begreift sich in der regel nicht nur als 

deutscher, sondern ausdrücklich auch als Bayer, und ist stolz auf seine 

herkunft. schließlich blickt das land auf eine über tausendjährige ge-

schichte zurück und ist damit deutlich älter als das geeinte deutschland.

die csu repräsentiert diesen stolz auf die bayerische heimat. damit 

steht sie durchaus auch in der tradition der längst in der Bedeutungs-

losigkeit versunkenen „Bayernpartei”, deren vermeintliches eintreten für 

bayerische Belange seinerzeit schon einen zwanghaften charakter ange-

nommen hatte und meist auch von separatistischen losungen begleitet 

war. damit verlor sie aber je länger desto mehr ihre Berechenbarkeit in 

der demokratischen auseinandersetzung. als dezidiert bayerische partei 

hat die csu bereits vor fünf Jahrzehnten dieses erbe angetreten. im 

unterschied zur Bayernpartei steht sie aber nicht für sektierertum, son-

dern für den selbstbewussten einsatz für bayerische interessen in 

deutschland und europa. 
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die csu ist eine bayerische partei mit bundespolitischem gestaltungs-

anspruch. dabei empfinden sie die menschen gleichzeitig auch als die 

partei, die für Bayern steht. eine vergleichbare symbiose ist weder der 

cdu noch der spd in irgendeinem anderen teil deutschlands gelungen. 

es gibt keine „hessen”- oder „nrW”-partei, auch wenn Wahlstrategen 

immer wieder versucht haben, diesen eindruck zu vermitteln. spd und 

cdu haben ihre hochburgen, aber es wird niemand behaupten, sie stün-

den für ein ganzes Bundesland. das kann nur die csu von sich behaup-

ten, bei der eine landes- mit der Bundespartei identisch ist. 

deshalb tritt die csu auch wie keine andere partei für die stärkung des 

föderalistischen systems in deutschland ein. Was auf landesebene ge-

staltet werden kann, soll im sinne der subsidiarität auch dort entschie-

den werden. das entspricht auch dem erbe der deutschen geschichte als 

einer nation, die schon immer sehr durch die eigenständigkeit und eigen-

art seiner regionen geprägt war. innerhalb der Bundesrepublik verdan-

ken wir dem föderalismus die entstehung eines Wettbewerbs zwischen 

den ländern, der sich letztlich als befruchtend für ganz deutschland 

erwiesen hat. dabei hat Bayern von seinen entscheidungskompetenzen 

und gestaltungsspielräumen in wichtigen politikfeldern natürlich ganz 

besonders profitiert – und ist durch seine großen erfolge zum vorbild und 

maßstab für andere avanciert. 

eine weitere bayerische Besonderheit liegt in der starken verankerung 

der csu in den vereinen und verbänden. die meisten mandatsträger der 

union sind in Bayern über ihr politisches engagement hinaus auch im 

vorpolitischen raum tätig und ehrenamtlich aktiv. dadurch sind sie in der 

tat „näher am menschen” und wissen besser über die anliegen und sor-

gen der „durchschnittsbürger” Bescheid als politiker, die sich neben ihren 

zahlreichen verpflichtungen keine zeit mehr für vereinsaktivitäten neh-

men. die politiker der csu sind folglich besonders „geerdet” und zeich-

nen sich durch große Bürgernähe aus. gleichzeitig fungieren sie in ihren 

ehrenämtern als multiplikatoren für die vermittlung der politik der csu. 

cdu und csu sind nach dem zweiten Weltkrieg als überkonfessionelle 

sammlungsparteien entstanden. damit sollte die noch in der zwischen-

kriegszeit virulente spaltung in der vertretung christlicher Werte in der 

politik überwunden werden. seit ihrer gründung bekennen sich die 

unionsparteien ausdrücklich zum christlichen menschenbild und den aus 

der katholischen soziallehre hergeleiteten prinzipien der subsidiarität und 

der solidarität. die sich daraus ergebenden ethischen maßstäbe sind ihr 

kompass. alle ihre entscheidungen müssen sich daran messen lassen, ob 

sie aus christlicher überzeugung heraus verantwortbar sind. 

manche mögen einwenden, dass sich ein derartig explizites Bekenntnis 

zu christlichen Werten in einer zeit abnehmender kirchenbindung eher 

nachteilig im politischen Wettbewerb auswirken könnte. die erfahrung 

der csu spricht für das gegenteil. die klare position der csu zu fragen 

wie abtreibung und sterbehilfe, ihr eintreten für das kruzifix in den klas-

senzimmern und der intensive innerparteiliche diskussionsprozess über 

die grenzen der gentechnologie haben selbst jenen respekt abgenötigt, 

die anderer meinung waren. für die csu ist die Würde des menschen und 

der respekt vor seiner einzigartigkeit maßgabe allen handelns. dabei 

steht die partei für die prinzipien der subsidiarität und solidarität, die aus 

der Bereitschaft erwachsen, verantwortung für sich und andere zu über-

nehmen. 

die csu hat ein klares profil als christliche partei – und ist stolz darauf. 

das heißt nicht, dass sie nicht auch für menschen ohne Bekenntnis oder 

anderer religionszugehörigkeit offen wäre. voraussetzung für deren 

mitgliedschaft ist, dass sie die von ihr vertretenen, ganz wesentlich aus 

dem christlichen glauben erwachsenen Wertmaßstäbe anerkennen. das 

beinhaltet natürlich auch das Bekenntnis zu einer christlich-europäischen 

leitkultur, die nicht nur ein teil der bayerischen, sondern in gleichem 

maße auch der deutschen identität ist. 

zweifelsohne profitiert die csu davon, dass Bayern innerhalb deutsch-

lands das land ist, das am stärksten vom christlichen glauben geprägt 

ist. das gilt für beide großen konfessionen und alle landesteile gleicher-

maßen. dagegen sieht sich die cdu im osten deutschlands, aber auch  

in weiten teilen norddeutschlands einer gesellschaftlichen entwicklung 

gegenüber, in der glaubensinhalte und die zugehörigkeit zu einer kirche 

eine immer geringere rolle spielen. auch ausnahmen wie etwa die katho-

lischen hochburgen um fulda, im Westerwald oder in der region um 

cloppenburg können diesen trend nicht widerlegen. 

als bayerische und christliche partei bindet die csu viele menschen,  

die für eine ausschließlich konservative partei nur schwer zu erreichen 

wären. ohnehin war dieser Begriff lange zeit negativ besetzt. im Wort-

schatz des vom linksliberalen meinungsmainstream seit den 1970er 
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Jahren verordneten codes der Political Correctness galt „konservativ” 

völlig zu unrecht als synonym für rückständig und reaktionär. die csu 

hat diesen anfeindungen des zeitgeistes stets widerstanden und sich 

dazu bekannt, eine konservative kraft zu sein. das gehört zu ihrer iden-

tität. dabei bedeutet „konservativ” zu sein für die csu, wie es franz-

Josef strauß einmal treffend formuliert hat, „an der spitze des fort-

schritts zu marschieren”. 

die csu steht für eine politik, die am Bewährten festhält und zugleich 

offen für das neue ist. diese verwurzelung ermöglicht es ihr, auf der 

grundlage eigener erfahrungen und fester Wertvorstellungen fernab  

aller dogmen entscheidungen darüber zu treffen, wie die zukunft zu 

gestalten ist. damit liegt die csu voll im trend. denn gerade in der 

jüngeren generation ist die sehnsucht nach klaren positionen und tradi-

tionellen Werten sehr verbreitet. das ist verständlich, denn schließlich 

sind es die Jüngeren, die heute die von den so genannten „altachtund-

sechzigern” auf ihrem marsch durch die institutionen verursachten lasten 

zu tragen haben. denn für den konservativen Wert der „nachhaltigkeit” 

war in deren letztlich regierungspolitik gewordenen phantastereien  

sozialistischer Weltbeglückung kein platz.

eine entscheidende stärke der csu liegt auch darin, dass sie scheinbar 

Widersprüchliches vereint. als wertorientierte, aber ideologiefeindliche 

partei lehnt sie die Behauptung ab, dass es einen unvereinbaren gegen-

satz zwischen konservativ, liberal und sozial geben müsse. Während sich 

in anderen ländern anhand dieser Begriffe politische scheidelinien auf-

tun, vereint die csu in ihrer politik konservative, liberale und soziale 

programmatik in einer Weise, die dem Wunsch der menschen nach le-

bensnahen lösungen entspricht. damit ist sie gleichsam die natürliche 

mehrheitspartei Bayerns, denn sie lässt ihren politischen Wettbewerbern 

kaum eine möglichkeit zur inhaltlichen profilierung gegen die csu.

so definiert sich die csu schon in ihrem namen als „soziale” partei. denn 

als sammlungspartei für eine breite Bevölkerungsmehrheit fühlt sie sich 

gerade auch den interessen und Belangen der „kleinen leute”, der in 

Bayern so genannten „leberkäs-etage” verpflichtet. und das zeigt sich 

auch in ihrer politik. nicht ohne grund findet die csu die größte zustim-

mung unter den menschen mit kleinem und mittlerem gehalt. dabei ist 

die sozial verantwortliche politik der csu natürlich frei von jenem umver-

teilungswahn, der der programmatik von spd und linkspartei eigen ist. 

schließlich geht es gerade in der sozialpolitik um ein miteinander –  

und man stärkt die schwachen nicht, indem man die leistungsträger 

schwächt. 

die csu ist auch eine liberale partei. sie steht für den grundsatz, dass 

sich jeder in Bayern selbst verwirklichen kann, solange er keinem ande-

ren dabei schadet, sie steht für das prinzip des „leben und leben lassen”. 

dabei ist die csu aufgrund ihres festen Wertefundaments aber alles 

andere als libertär. denn wo alles erlaubt scheint, werden früher oder 

später im namen kruden gewinnstrebens oder vermeintlicher „künstleri- 

scher freiheit” grenzen überschritten, die das gefühl sittlicher verant-

wortung oder die freiheit und das selbstbestimmungsrecht anderer  

gefährden. folglich kann auch in wirtschaftlicher hinsicht die freiheit  

nur so weit gehen, wie sie nicht in skandalöser Weise die interessen 

schwächerer bedroht. freiheit findet immer dort ihre schranken, wo sie 

lebenschancen und freiheit der anderen beeinträchtigt.

die csu vereint also eine vielfalt geistiger und politischer strömungen 

gleichsam unter einem dach. Wer wollte einer partei seine stimme ver-

weigern, die gleichermaßen konservativ, liberal und sozial ist, wertebe-

wusst, aber niemals doktrinär, die für heimatliebe steht und doch weltof-

fen ist, den traditionen verbunden und gleichzeitig offen für das neue? 

und die sich dabei immer an den anliegen der Bürger orientiert – und als 

„verein für deutliche aussprache” jederzeit bereit ist, auch dort klare 

aussagen zu treffen, wo sich andere alle optionen offen halten und den 

Bürger mit lauwarmen versprechungen vertrösten. 

ERfolgE dER cSu

alle diese aussagen über die Besonderheiten und den einzigartigen cha-

rakter der csu blieben aber wohlfeil, wenn sie nicht durch praktische 

resultate bestätigt würden. am leichtesten lässt sich der erfolg der csu 

anhand der ergebnisse erklären, die ihre politik auf europäischer ebene, 

im Bund, im freistaat und in den kommunen erbracht hat. das beste an-

schauungsmaterial bietet dabei Bayern selbst, denn nur hier war es über 

Jahrzehnte hinweg möglich, eine politik der „csu pur” zu verwirklichen, 

während die partei im Bund auch zu zeiten ihrer regierungsbeteiligung 

immer teil einer größeren koalition war und ist. 
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Bayern steht heute nicht nur in deutschland an der spitze, sondern ge-

hört auch im europäischen vergleich zu den leistungsfähigsten regionen. 

es gibt kaum einen landstrich innerhalb der „eu der 27”, der seinen 

Bürgern eine so hohe lebensqualität bietet wie Bayern. deshalb leben 

die menschen gerne hier. in den vergangenen zehn Jahren hat die Bevöl-

kerungszahl Bayerns allein durch zuzug um über eine million zugenom-

men, weil menschen aus anderen teilen deutschlands, aber auch aus 

dem ausland, in Bayern bessere zukunftsperspektiven für sich sehen. 

vor allem auf junge familien übt das land anziehungskraft aus. 

inzwischen zählt Bayern in fast allen vergleichskategorien, anhand derer 

man die leistungsfähigkeit eines landes errechnet, zu den „top 3” inner-

halb der Bundesrepublik. lag der freistaat in den 1950er Jahren noch am 

ende des feldes, so war er dank der von alfons goppel und franz-Josef 

strauß erfolgreich ins Werk gesetzten politik des strukturwandels und der 

technologischen modernisierung bis mitte der 1990er Jahre bereits ins 

mittelfeld unter den ländern der alten Bundesrepublik vorgestoßen. 

dabei blieb das land aber noch bis 1987 nettoempfänger im rahmen  

des länderfinanzausgleichs. erst seit den 1990er Jahren ist Bayern mit 

Baden-Württemberg und hessen hinsichtlich seiner wirtschaftlichen 

leistungskraft gleichgezogen und hat seine nachbarländer zum teil be-

reits hinter sich gelassen. 

es ist schwer, eine solche spitzenposition zu erreichen, noch schwieriger 

aber, sie zu verteidigen. deshalb hat Bayern gerade in der eben erst zu 

ende gegangenen ära stoiber vor allem auf forschung und hochtechno-

logie gesetzt, um angesichts neuer herausforderungen international 

wettbewerbsfähig zu bleiben. durch die vernetzung und zusammenarbeit 

von hochschulen, forschungseinrichtungen und unternehmen sind in 

verschiedenen landesteilen cluster entstanden, die in ihrem gebiet heu-

te vielfach weltweit führend sind. so verwundert es nicht, dass bundes-

weit nirgendwo heute so viele neue patente angemeldet werden wie in 

Bayern. und mit der lmu und der tu münchen befinden sich auch zwei 

der drei hochschulen, die der Bund für seine exzellenz-initiative ausge-

wählt hat, im freistaat. 

da Bayern im unterschied zu anderen Bundesländern nach dem zwei-

ten Weltkrieg auf keine leistungsstarke industrielle infrastruktur zurück-

greifen konnte – und auch über keine nennenswerten Bodenschätze ver-

fügt –, sah man sich früher als andere gezwungen, auf das zu setzen, 

was den reichtum eines landes eigentlich ausmacht: seine menschen 

und ihre kenntnisse und fertigkeiten. aus diesem grund hat sich Bayern 

schon von Beginn an den aufbau eines Bildungssystems zum ziel ge-

setzt, in dem kinder und Jugendliche ihren fähigkeiten entsprechend 

optimal gefördert werden. der erfolg dieses konzepts hat alle erwartun-

gen übertroffen, denn Bayerns schulen zählen heute zu den besten in 

europa. 

die pisa-studie hat bestätigt, dass das bayerische schulsystem nicht nur 

innerhalb deutschlands unerreicht ist, sondern auch europaweit zu den 

spitzenreitern zählt. dabei sieht es sich im gegensatz zu den ländern, 

die noch besser abgeschnitten haben, mit problemen konfrontiert, die es 

dort nicht – oder zumindest nicht in dem maße wie in Bayern – gibt. 

denn unabhängig vom jeweiligen Bildungssystem haben es die lehrer 

weder in finnland noch in südkorea in den klassenräumen mit einer 

wachsenden zahl von kindern aus zuwandererfamilien zu tun, deren 

eltern aus einem kulturkreis kommen, in dem die Bewahrung altherge-

brachter sitten der heimat wichtiger ist als die integration in die gesell-

schaft. selbst das erlernen der sprache des gastlandes ist in diesen krei-

sen alles andere als selbstverständlich.

dennoch erreichen kinder ausländischer herkunft in Bayern mitunter 

sogar bessere ergebnisse als ihre deutschen altersgenossen in anderen 

Bundesländern. auch deshalb hat sich die leistungsfähigkeit des bayeri-

schen Bildungswesens und seines dreigliedrigen schulsystems herumge-

sprochen. so entscheiden sich immer mehr familien nicht nur wegen der 

besseren Berufsaussichten und verdienstmöglichkeiten für einen umzug 

nach Bayern, sondern auch der zukunftschancen ihrer kinder wegen. 

denn die fundamente, die in bayerischen gymnasien, realschulen und 

hauptschulen gelegt werden, zahlen sich später aus. 

auf diesen grundlagen bauen die bayerischen hochschulen auf. unter  

der ägide der csu wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche neue 

universitäten und fachhochschulen gegründet und die bestehenden 

ausgebaut. in kaum einen anderen Bereich hat der freistaat in der ver-

gangenheit derart umfassend investiert, was sich auch an der ausstat-

tung und am niveau von lehre und forschung ablesen lässt. so haben 

die bayerischen hochschulen sowohl die elite der hochschullehrer und 

forscher als auch besonders begabte studenten angezogen. viele haben 

sich anschließend dauerhaft in Bayern niedergelassen und als unterneh-
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mensgründer oder hoch qualifizierter mitarbeiter den Wirtschaftsstandort 

weiter gestärkt. 

zur attraktivität eines landes gehören aber nicht nur seine Wirtschafts-

stärke und seine infrastruktur, sondern auch, ob man sich gut aufgenom-

men fühlt. das gilt gerade für familien. seit jeher misst die csu den 

familien und ihrer förderung einen besonderen stellenwert bei. schließ-

lich sind familien das herzstück und der kern jeder gesellschaft – und 

ihre zukunftsfähigkeit bemisst sich auch daran, wie sie mit den kindern 

als ihren kleinsten und schwächsten mitgliedern umgeht. für die csu 

gehört familiengemäßes handeln zu den kernaufgaben von politik. und 

das ist in Bayern deutlich spürbar: zum Beispiel zahlt der freistaat als 

eines von nur vier ländern ein landeserziehungsgeld, das direkt an das 

Bundeselterngeld anschließt und so die schwierige familiengründungs-

phase wesentlich erleichtert. 

lebensqualität bemisst sich nicht nur am Wohlstand. freiheit und indivi-

duelle entfaltung verlieren ihren Wert, sobald die menschen sich nicht 

wirklich sicher fühlen. für die csu ist sicherheit ein menschenrecht, das 

gerade für familien und ältere menschen von besonderer Wichtigkeit ist. 

die csu hat mehr verständnis für das sicherheitsbedürfnis der menschen 

als für die problematische lebensgeschichte von kriminellen und gewalt-

tätern. deshalb genießt die polizei im freistaat die volle rückendeckung 

der politik – und die der Bürger. das ergebnis sind die niedrigste krimina-

litätsrate und die höchste aufklärungsquote unter den ländern der Bun-

desrepublik. Bayern gilt europaweit als vorbild in sachen sicherheit. 

War Bayern in sachen Bildung, familie und innere sicherheit schon 

immer vorreiter, so hat es in den vergangenen fünfzehn Jahren auch 

wirtschaftlich zu den stärksten regionen europas aufgeschlossen. in den 

Jahren seit 1994 hat kein anderes Bundesland ein so hohes Wirtschafts-

wachstum erzielt wie Bayern. im durchschnitt lag es ein prozent höher 

als der gesamtdeutsche zuwachs. trotz zahlloser zuwanderer und ein-

pendler im grenzgebiet zu thüringen, sachsen und tschechien ist die 

arbeitslosigkeit nur in Baden-Württemberg geringer als im freistaat. und 

in keinem anderen land sind so wenige menschen auf sozialhilfe ange-

wiesen wie in Bayern. dieser erfolg gibt den menschen vertrauen in die 

zukunft.

denn die Bürger Bayerns wissen, dass sich die csu nicht auf diesen lor-

beeren ausruht, sondern in dem Bewusstsein handelt, dass diese erfolge 

erst noch bestätigt und ausgebaut werden müssen. es ist nicht selbstver-

ständlich, dass Bayern als noch immer stark ländlich geprägter flächen-

staat das nach hessen zweithöchste Bruttoinlandsprodukt pro kopf ver-

zeichnet. und es ist kein naturgesetz, dass selbst die strukturschwäche-

ren regionen Bayerns im norden und osten des freistaats nach wie vor 

viele arbeitskräfte aus den nachbarländern anziehen und deutlich besser 

dastehen als weite teile niedersachsens oder nordrhein-Westfalens, um 

einmal zwei ähnlich große Bundesländer zum vergleich heranzuziehen. 

die csu arbeitet hart daran, stärken weiter auszubauen und schwächen 

zu überwinden.

diE cSu AlS VolKSpARTEi

für die csu steht der mensch im mittelpunkt. deshalb orientiert sich  

die politik in Bayern daran, was die menschen bewegt. manche kritiker 

mögen das als „populismus” geißeln, aber das belegt nur, dass sie längst 

den kontakt zu den Bürgern verloren haben. in Bayern ist es keine 

schande, sondern eine notwendigkeit, zu wissen, was der „stammtisch” 

denkt, denn schließlich soll politik jenseits aller erfolgsdaten doch den 

menschen dienen. deshalb ist es das regierungsprinzip der csu, die 

menschen zu überzeugen und „mitzunehmen” – und dabei ist sie gerne 

bereit, mögliche fehleinschätzungen auch einmal zu korrigieren. 

ist die csu damit die letzte volkspartei – oder basiert ihre erfolgs-

geschichte auf strukturen, die nur in Bayern anzutreffen sind? die 

besondere regionale verbundenheit, der stolz auf die heimat, die reli-

giöse prägung vieler menschen, die Bedeutung von vereinen und des 

gemeinschaftslebens und die reservierte haltung der Bayern gegenüber 

Weltanschauungen, was sie auch daran zweifeln lässt, dass soziale, libe-

rale und konservative politik in einem Widerspruch zueinander stehen 

müssten? Was ist der grund für den erfolg der csu?

die csu betreibt nicht nur eine höchst erfolgreiche politik – das trifft  

auf ihre schwesterpartei vielerorts ganz genauso zu –, sondern sie steht 

auch für eine besondere verbundenheit mit den menschen, für eine 

Bürgernähe, die ihresgleichen sucht. und sie hat es verstanden, den 

menschen ihre liebe zur bayerischen heimat zu vermitteln. die menschen 

spüren, dass es der csu um sie und um Bayern geht – und das honorie-



56

ren sie. und sie fühlen, dass sie stolz auf dieses land, auf ihre Werte  

und traditionen, auf ihre eigenarten und Besonderheiten sein dürfen.  

die Wähler übertragen dieses Bewusstsein der eigenen identität auf die 

csu, die sie zu recht als alleinigen sachwalter ihrer – und bayerischer – 

interessen begreifen.

damit ist sie in der tat eine wahre „volkspartei”, denn sie steht für das 

land – und nicht für eine schicht, eine interessengruppe, die anhänger 

einer religion oder Weltanschauung. nichts vermittelt diese symbiose 

zwischen den menschen, der csu und Bayern so sehr wie ein Wahlslogan 

aus dem außerordentlich erfolgreichen landtagswahlkampf 2003, der 

eine zweidrittelmehrheit im Bayerischen landtag zum ergebnis hatte. 

damals war auf den plakaten zu lesen: „zum glück gibt’s Bayern” – und 

viele menschen haben daraus den berechtigten schluss gezogen: zum 

glück gibt es für die politik in Bayern die csu. 

Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wieder.1|

teil ii: 
volksparteien im europäischen 
und internationalen vergleich



die konservative partei in  
der Bürgerlichen „allianz 
für schWeden”
eine neue volkspartei? 

Sven Jochem

schweden wird in der literatur als das modellhafte Beispiel 

einer sozialdemokratischen hegemonie behandelt.1 seit dem 

ende des zweiten Weltkrieges dominierte die sozialdemo-

kratische arbeiterpartei schwedens (sap) in enger koope-

ration mit den mächtigen schwedischen gewerkschaften die 

innen- wie außenpolitik. grundlage hierfür war, dass sie es 

als einzige schwedische partei erreichte, den status einer 

gesamtgesellschaftlich integrierenden volkspartei zu erlan-

gen.2 spätestens mit dem politisch hart umkämpften sieg in 

der rentenpolitik im Jahre 1959 öffnete sich die partei für 

weite teile der mittelschichten.3 von einer reinen arbeiter-

partei mutierte die sap endgültig zur hegemonialen partei 

für alle schweden und besetzte das zentrum des schwedi-

schen parteiensystems. eine beachtliche organisatorische 

vielfalt ermöglichte die integration unterschiedlichster ge-

sellschaftsschichten und ließ die sap zu einer catch-all-partei 

wachsen. in diese „goldene” zeit des schwedischen modells 

fällt die Blütezeit des gemeinschaftlich-integrierenden Begrif-

fes vom schwedischen „volksheim”.4
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seit 2002 ereignet sich in dem kleinen land im norden europas „un-

geheuerliches”. Während sich die sap in der endphase der ära göran 

persson, dem langjährigen sozialdemokratischen regierungschef, perso-

nell und ideell zu erschöpfen schien, steuerte die konservative partei 

schwedens (m) in ihrer programmatik deutlich nach links, ebnete die 

programmatischen differenzen im bürgerlichen lager ein und konnte  

als führende kraft in der bürgerlichen „allianz für schweden” am  

17. september 2006 einen regierungswechsel erreichen, der für die 

schwedische nachkriegsgeschichte einmalig ist. 

ziel dieses Beitrages ist es, über die Bedeutung dieses regierungswech-

sels aufzuklären sowie der frage nachzugehen, ob die konservative partei 

schwedens auf dem Weg ist, sich strategisch als neue volkspartei in der 

mitte der schwedischen parteienlandschaft zu positionieren. im einzelnen 

soll im nächsten abschnitt die historische dynamik des schwedischen 

parteienwettbewerbs skizziert und die perspektive auf mögliche schwedi-

sche volksparteien gelegt werden. anschließend wird der regierungs-

wechsel von 2006 und insbesondere die veränderte politische strategie 

der schwedischen konservativen partei analysiert. der abschließende ab-

schnitt resümiert und führt die these weiter aus, dass sich die konserva-

tive partei schwedens zwar in der mitte des parteienspektrums positio-

niert und sich tendenziell breiteren Wählerschichten programmatisch 

öffnet. allerdings kann sie auf keine organisatorische pluralität und in-

stitutionalisierte Brücken zur gesellschaft aufbauen. und letztlich scheint 

in der Wahlbevölkerung – und bei den politischen konkurrenten – diese 

programmatische Öffnung als kurzfristig-strategisches public-relations-

manöver wahrgenommen zu werden, welchem das gegenwärtige regie-

rungshandeln widerspreche. 

ScHwEdiScHE pARTEiEn im wETTBEwERB – 

HiSToRiScHE gRundlAgEn

die hegemonie der sozialdemokraten im parteien- und regierungssys-

tem kann aus historischer perspektive auf die zersplitterte bürgerliche 

parteienlandschaft zurückgeführt werden.5 die sap verstand es in der 

nachkriegszeit geschickt, aus einer relativ starken, aber sehr selten die 

parlamentarische mehrheit überschreitenden position heraus die pro-

grammatischen und strategischen unterschiede im bürgerlichen lager  

für ihre ziele auszunutzen. auf der rechten seite des parteienspektrums 

wurde die konservative partei am rechten rand nahezu isoliert, wohinge-

gen die nicht christlich, sondern agrarisch basierte zentrumspartei sowie 

die liberale volkspartei als klassische mitte-parteien zu kooperationen mit 

der sap bereit waren. 

ein wichtiger institutioneller anreiz für eine solche kooperationsneigung 

war im schwedischen zweikammernsystem angelegt. die zusammen-

setzung der oberen kammer, die ein vetorecht in der gesetzgebung aus-

üben konnte, wurde faktisch durch lokale Wahlen und Wahlmänner 

bestimmt. allerdings war die legislaturperiode dort länger als in der 

unteren kammer; es wurden im Wahlturnus lediglich ein achtel der 

mandate neu bestellt. dadurch konnte die sap mit effektiver verzögerung 

ihre hegemoniale position just in dieser oberen kammer zementieren, 

politische meinungsverschiebungen wurden durch diesen verzögerungs-

effekt geglättet.6 die mitte-parteien sahen – wie zum Beispiel bei der 

rentenreform 1959 – ein, dass an einer solchermaßen institutionell ab-

gesicherten mehrheit der sap im oberhaus kein Weg vorbeiführte. 

die verfassungsreform aus dem Jahre 1970 etablierte ein reines einkam-

mersystem in schweden. damit brach die institutionalisierte machtbasis 

der sap schlagartig zusammen. seither ist es einzig die mehrheit im uni-

kameralen reichstag, die über die gestaltungsmacht im schwedischen 

modell entscheidet. dieses institutionelle signal verstärkte die Bemühun-

gen für eine stärkere zusammenarbeit im bürgerlichen lager.7 tatsächlich 

konnten erstmals nach dem zweiten Weltkrieg zwischen 1976 und 1982 

insgesamt fünf rein bürgerliche (und instabile) koalitionen die schwedi-

schen regierungsgeschäfte leiten. in dieser zeit zeigte sich, dass die 

gemeinsame programmatische Basis der drei bürgerlichen parteien dünn 

und brüchig war. Während die konservative partei einen raschen und 

fundamentalen Wandel des schwedischen Wohlfahrtsmodells einforderte, 

waren die mitte-parteien in dieser hinsicht zögerlicher und lehnten zudem 

die von der konservativen partei eingeforderten steuersenkungen und 

privatisierungen ab. die zentrumspartei profilierte sich lieber im umwelt-

schutz (ablehnung der kernenergie), wohingegen sich die liberale volks-

partei (noch) als Bewahrerin der sozialpolitik darstellte. 

die 1980er Jahre standen erneut im zeichen stabiler sozialdemokrati-

scher minderheitsregierungen unter olof palme beziehungsweise ingvar 

carlsson, die allerdings zunehmend mit der damals kommunistischen und 

heutigen linksozialistischen partei im gesetzgebungsprozess kooperierten 

(nach 1996 unter göran persson zunehmend auch mit der grünen par-
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tei). im bürgerlichen lager wurden zwar einige programmatische diffe-

renzen ausgeglichen. allerdings zeigte sich bei der erneuten bürgerlichen 

minderheitsregierung unter carl Bildt zwischen 1991 und 1994 die wei-

terhin bestehende uneinigkeit im bürgerlichen lager. zudem musste 

diese bürgerliche koalition erfahren, dass sie im ökonomischen krisen-

management entweder auf die kooperation mit den sozialdemokraten 

setzen oder sich auf eine (schwerlich kalkulierbare) kooperation mit der 

rechtspopulistischen und programmatisch flatterhaften protestpartei 

(NyDemokrati) einlassen musste.

nach erneuter sozialdemokratischer dominanz zwischen 1994 und 2006 

unter ingvar carlsson und göran persson schälte sich immer stärker eine 

deutliche Block- oder lagerlogik im parteienwettbewerb heraus. die 

sozialdemokraten kooperierten bei der gesetzgebung einzig mit den 

parteien im linken Block. dies führte nach der Wahl von 2002 so weit, 

dass beständig vertreter der beiden offiziellen oppositionsparteien in  

die arbeit der sozialdemokratischen regierungskanzlei integriert wurden. 

und obwohl der regierungs- und parteichef göran persson im hinblick 

auf die machtarithmetik im parlament auf eine stützpartei hätte verzich-

ten können, setzten er und die sap bewusst auf eine breite kooperati-

onsbasis. diese Blocklogik wurde abgesichert durch die in der Öffentlich-

keit dominierende auffassung, dass die sozialdemokraten eine höhere 

regierungskompetenz besäßen. strategisch geschickt nutzte die sap 

wiederholt die uneinigkeit im bürgerlichen lager aus. 

diE REicHSTAgSwAHl 2006 – AnAlySE EinER 

HiSToRiScHEn ZäSuR 

Bereits der reichstagswahl 2002 kam eine besondere Brisanz zu. die 

konservative partei konnte 1998 mit über 22 prozent der stimmen das 

beste Wahlergebnis seit 1982 erzielen, wohingegen die sap mit nur 36,6 

prozent der stimmen auf einen (bis dato) historischen tiefstand absack-

te. die zeit schien also „reif” für einen machtwechsel. dieser eindruck 

bestärkte sich in meinungsumfragen bis zum ende des Jahres 2001, in 

dem die konservative partei Werte von über 25 prozent erreichte.8 sie 

profilierte sich unter der führung von Bo lundgren als kompromisslose 

steuersenkungspartei. aber: im Wahlkampf 2002 war der bürgerliche 

Block – wie gewohnt – programmatisch gespalten. die konservative 

partei dominierte zwar im bürgerlichen lager, ihrer elite wurde jedoch 

keine sympathie von der überwiegenden mehrheit der Bevölkerung 

entgegengebracht.9

die sap konnte die Wahl im september 2002 entgegen dem trend der 

meinungsumfragen mit fast 40 prozent der stimmen deutlich für sich 

entscheiden. einen einbruch erlitt vor allem die konservative partei, die 

lediglich 15,3 prozent der stimmen erreichte, während ihr noch eine 

Woche vor der Wahl von der schwedischen meinungsforschung ein ergeb-

nis von über 21 prozent prognostiziert wurde. für die liberale volkspartei 

(fp) zahlte sich hingegen ihre (rechts-)populistische profilierung auf dem 

gebiet der einwanderungspolitik aus: sie erlangte 13,3 prozent der Wäh-

lerstimmen und rückte im Wahlergebnis als zweite bürgerliche kraft nahe 

an die konservative partei heran. insgesamt fiel das Wahlergebnis deut-

lich zugunsten der drei parteien im linken lager aus. mit 33 sitzen mehr-

heit für den linksblock konnte die sap sicher im unikameralen reichstag 

regieren.

die niederlage der konservativen partei bei der reichstagswahl 2002 

führte zu personellen konsequenzen und einer verkleinerung sowie per-

sonellen straffung der parteizentrale. viele vertreter der parteiführung 

traten unmittelbar nach der Wahl zurück. der vorsitzende Bo lundgren 

verteidigte sich noch gegen parteiinterne kritik; auf dem parteikongress 

am 25. oktober 2003 wurde er jedoch von fredrik reinfeldt als parteivor-

sitzender abgelöst. unmittelbar nach amtsantritt forcierte der ehemals 

streng libertäre konservative10 eine vollständige programmatische um-

kehr der konservativen partei. ähnlich wie New Labour in großbritannien 

wurde die konservative partei in „neue konservative partei” umbenannt 

(nya moderaterna). das ziel weitreichender steuersenkungen ließ die 

partei ebenso fallen, wie die politische rhetorik insgesamt entschärft 

wurde. fredrik reinfeldt selbst spitzte diese veränderung in der aussage 

zu, die konservative partei sei jetzt die „neue arbeiterpartei”.

dass die minderheitsregierung der sap bis zum ende der legislatur-

periode durchhielt ist ebenso bekannt wie der ausgang des eu-referen-

dums, in dem die schwedische Bevölkerung 2003 mit 55,9 prozent gegen 

die einführung des euro votierte (bei einer Wahlbeteiligung von 82,6 

prozent).11 Wichtiger als diese niederlange der sap-führung war jedoch 

die ermordung der außenministerin und engagierten euro-Befürworterin 

anna lindh am 10. september 2003 in der stockholmer innenstadt. 

anna lindh war als nachfolgerin für ministerpräsident göran persson 

ausersehen. tatsächlich wurde durch dieses attentat eine fließende 

amtsübergabe erschwert, da der „präsidentielle” regierungschef12 göran 

persson, der auf einen kompromisslosen führungsstil und die inszenie-
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rung seiner persönlichkeit Wert legte,13 keine anderen führungspersön-

lichkeiten als fähig für dieses amt ansah. mit der ermordung von anna 

lindh wurde ein geräuschloser führungswechsel innerhalb der sap 

unmöglich.

Während die sap nach der ermordung von anna lindh von trauer und 

einer schwelenden führungskrise erfasst schien, geschah im bürgerlichen 

lager ein historisch zu bezeichnendes ereignis. fredrik reinfeldt verän-

derte nicht nur die programmatik der konservativen partei, er schickte 

sich auch an, ein grunddilemma bürgerlicher politik in schweden zu 

beheben: die parteipolitische zersplitterung.14 im august 2004 forderte 

er im so genannten „vaxholm-Brief” die führungen der bürgerlichen 

parteien zu einer stärkeren zusammenarbeit und einer gemeinsamen 

Wahlplattform auf, was im frühling 2005 zur vereinbarung von Bankeryd 

sowie zur erstmaligen institutionalisierten zusammenarbeit aller großen 

bürgerlichen parteien führte.

die „allianz für schweden” hatte nur ein ziel: den machtwechsel 2006.15 

in sechs arbeitsgruppen wurden zentrale Bereiche wie Wohlfahrt, Wirt-

schaft, innere sicherheit und außenpolitik ausgehandelt. zwar wurden 

die notorischen streitpunkte im bürgerlichen lager keineswegs alle ge-

löst, zum teil erfolgte eine kaschierung weiterhin bestehender differen-

zen, aber es gab auch annäherungen und innovationen: die konservative 

partei16 schraubte ihre radikalen steuersenkungspläne zurück, die christ-

demokraten formulierten ihre wertkonservativen forderungen zurückhal-

tender, die zentrumspartei schwächte ihr veto gegen einen weiteren 

ausbau der kernenergie ab und die liberale volkspartei (fp) verzichtete 

schließlich auf eine aggressive thematisierung der einwanderungspolitik. 

häufig präsentierten sich im Wahlkampf 2006 die vier bürgerlichen par-

teiführer mit einer geschlossenheit, die vor dem hintergrund der Jahr-

zehnte währenden Querelen mitunter unreal anmutete. Wahlstrategisch 

versuchte die bürgerliche allianz zudem, in den kernlanden der sozial-

demokratie zu wildern: bei der Beschäftigungs- und Wohlfahrtspolitik. 

fredrik reinfeldt brachte es auf folgenden punkt: „Was auch immer die 

sozialdemokraten im Bereich der Wohlfahrt, der schule und fürsorge 

vorschlagen, wir werden mehr vorschlagen”.17

die größte gefahr für die bürgerliche machtwechselstrategie bestand 

2006 darin, in eine ähnliche situation zu gelangen wie zwischen 1991 

und 1994, als sich eine rechtspopulistische protestpartei als zünglein an 

der Waage zwischen den Blöcken etablieren konnte. tatsächlich vereinig-

te bereits im Jahre 2002 eine neue rechtspopulistische partei, die schwe-

dendemokraten (Sverigedemokraterna, sd), landesweit 76.300 stimmen 

auf sich, allerdings ohne in die nähe der vier-prozent-hürde zu gelangen. 

die sd hat ein genuin rechtspopulistisches programm: eine verschärfte 

immigrationspolitik, eine wohlfahrtsstaatliche politik für die einheimi-

schen sowie eine ablehnung der europäischen integration. dieser partei 

wurde viel aufmerksamkeit im Wahlkampf zuteil, einige umfragen sahen 

die partei bereits nahe der vier-prozent-hürde. Bei der Wahl kam die 

partei landesweit schließlich auf 2,9 prozent. im süden schwedens, in 

skåne, erreichte sie in einer kommune gar ein zweistelliges Wahlergebnis 

(Bjuvs kommun). insgesamt fehlten der partei ungefähr 60.000 stimmen 

zum einzug in den reichstag.18

erstaunlicherweise gelang es der bürgerlichen allianz, in der ureigen 

sozialdemokratischen frage erfolgreicher Beschäftigungspolitik zu punk-

ten. mit nachdruck konnten die bürgerlichen parteien die notwendigkeit 

weiterer arbeitsmarktreformen und einer weiteren Beschäftigungssteige-

rung der Wahlbevölkerung vermitteln, wohingegen sich die sap darauf 

fokussierte, die bisherigen erfolge zu betonen.19 mit diesem strategischen 

schachzug stellte sich die bürgerliche allianz als aktive reformkraft in 

der öffentlichen debatte dar, wohingegen die sozialdemokraten in die 

defensive gerieten.

der Wahlkampf stand zudem im zeichen der tsunami-katastrophe vom 

26. dezember 2004. für schwedische urlauber war thailand zum „neuen 

mallorca” avanciert. ersten meldungen zufolge waren insgesamt 2.000 

schweden als vermisst gemeldet (dies hätte in relation ungefähr 16.000 

bundesdeutschen urlaubern entsprochen). mit den letztlich 543 schwe-

dischen todesopfern wurden zwar die ersten Befürchtungen relativiert. 

Während die schwedische außenministerin laila freivald aber nach den 

ersten katastrophenmeldungen noch in die oper ging und sich minister-

präsident göran persson völlig aus den regierungsgeschäften zurückge-

zogen hatte, reagierten andere länder bereits mit hilfsmaßnahmen. 

insbesondere die finnische regierung reagierte zügiger und mit deutlich 

stärkerer präsenz. 

das krisenmanagement der sozialdemokraten wurde seither intensiv 

kritisiert und von einer parlamentarischen kommission heftig verurteilt. 

noch nie in der schwedischen geschichte brandmarkte eine parlaments-
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kommission die handlungsweise einer regierung mit solch scharfen 

Worten.20 die politische verantwortung übernahm leila freivald erst im 

april 2006. kurz vor der heißen phase des Wahlkampfes trat sie von 

ihrem amt zurück. im Wahlkampf wurde immer stärker auf die füh-

rungsqualitäten beider spitzenkandidaten abgehoben. dies entsprach  

der strategie der sap, die von Beginn an göran persson in den mittel-

punkt ihres Wahlkampfes setzte. angeschlagen durch die lange amtszeit, 

das missmanagement der tsunami katastrophe und den kauf einer feu-

dalen landhausvilla im Wert von über 1,3 millionen euro21 geriet göran 

persson zusehends in öffentliche missgunst. 

auf der anderen seite gelang es fredrik reinfeldt, sich als ein um aus-

gleich bemühter staatsmann zu präsentieren. insbesondere in den fern-

sehduellen unmittelbar vor der Wahl konnte der spitzenkandidat der 

konservativen partei wiederholt den bestimmenden führungsstil von 

persson an den pranger stellen. gegen ende des Wahlkampfes zeigte sich 

deutlich, dass sich der „präsidentielle” regierungsstil von göran persson 

negativ gegen ihn selber richtete, wohingegen der agile herausforderer 

fredrik reinfeldt einen pragmatischen stil ohne rhetorische spitzen 

pflegte.22

im schlussspurt des Wahlkampfes drohte ein skandal die bürgerlichen 

chancen zunichte zu machen. mitarbeiter der liberalen volkspartei (fp) 

verschafften sich zugang zum zentralen rechner der sozialdemokraten, 

um dort die planung des weiteren Wahlkampfes auszuspionieren. als dies 

bekannt wurde, erstattete die sap anzeige gegen die fp. ein juristischer 

prozess mit großer medialer resonanz prägte die letzen tage des Wahl-

kampfes. in dieser zeit brach die unterstützung für die fp in der Wähler-

schaft ein. dieser skandal, nach dem namen des vorsitzenden der fp als 

„leijongate” in den medien tituliert, reduzierte zwar deutlich das Wahl-

ergebnis für die fp, allerdings schwenkten die meisten sympathisanten 

der liberalen volkspartei auf andere bürgerliche parteien um, insbeson-

dere auf die konservative partei.

mit einer im vergleich zur Wahl von 2002 nochmals leicht angestiegenen 

Wahlbeteiligung konnte die bürgerliche allianz den Blockwettkampf knapp 

für sich entscheiden. im parlament besitzt sie einen vorsprung von sie-

ben sitzen, der allerdings deutlich geringer ist als die mehrheit des linken 

lagers nach 2002. gewinnerin der Wahl war mit 26,2 prozent der stim-

men die konservative partei (2002: 15,2 prozent), wohingegen die libe-

rale volkspartei aufgrund des skandals von 13,3 prozent (2002) auf 7,5 

prozent absackte. die sap erreichte mit 35 prozent das schlechteste er-

gebnis ihrer nachkriegsgeschichte (2002: 39,8 prozent). und während 

sich die grüne partei leicht auf 5,2 prozent verbessern konnte, verlor die 

linkspartei mit 5,9 prozent deutlich an rückhalt (2002: 8,3 prozent). 

interessante rückschlüsse auf das Wahlverhalten offenbaren die Wähler-

wanderungen zwischen den Wahlen von 2002 und 2006. für die sap ist 

zu berichten, dass sie stimmen nach links und rechts verlor. dass aller-

dings insgesamt acht prozent der ehemaligen sap Wähler – insbesondere 

aus steuerpolitischen gründen23 – zur konservativen partei wechselten, 

stellt einen historisch einmalig großen abwanderungsprozess dar. im Jahr 

2002 verließen zum Beispiel nur zwei prozent der sap Wähler von 1998 

„ihre” partei in richtung konservativer partei.24

Bei der Besetzung der ministerien sticht ins auge, dass die konservative 

partei mit elf von 22 kabinettssitzen ihre hegemonie im bürgerlichen 

lager zementieren konnte. nicht nur von der zahl her ist diese partei in 

der regierung dominierend, auch die für die Wiederwahl neuralgischen 

ministerien befinden sich in der hand der konservativen partei: das 

außen-, finanz-, verteidigungs-, Justiz- sowie arbeitsmarktministerium. 

mit jeweils vier kabinettssitzen für die zentrumspartei sowie die liberale 

volkspartei und drei sitzen für die christdemokraten wurde ein proporz 

angewandt, der der zentrumspartei nicht gänzlich ihren Wahlerfolg gou-

tiert und die liberale partei durchaus verhältnismäßig überrepräsentiert. 

immerhin konnte maud olofsson als vorsitzende der zentrumspartei und 

Wirtschaftsministerin die phalanx der konservativen ministerien durch-

brechen. 

der auftakt der neuen bürgerlichen regierung verlief nicht unproblema-

tisch. Während das erste bürgerliche Budget vorbereitet wurde, deckte 

die schwedische presse nach und nach einzelne skandale verschiedener 

minister auf. insbesondere die kultur- sowie die handelsministerin gerie-

ten unter druck, da bekannt wurde, dass beide über Jahre keine rund-

funkgebühren entrichtet hatten. letztlich führten diese vorwürfe in der 

Öffentlichkeit dazu, dass sowohl cecilia stegö chilò als auch maria Bore-

lius rasch von ihren ämtern zurücktraten und von lena adelsohn liljeroth 

respektive sten tolgfors ersetzt wurden. im dezember 2006 geriet auch 

außenminister carl Bildt in die kritik, der seit dezember 2001 im vor-

stand der vostok nafta ag, einer tochter-ag von gazprom, beschäftigt 

war. er besaß 2.000 aktien und insgesamt 15.000 optionsscheine dieser 



68 69

aktiengesellschaft. von Beginn an wurden in der Öffentlichkeit mögliche 

interessenkonflikte aus dieser vermögensverflechtung des außenmini-

sters kritisch diskutiert. als carl Bildt im dezember 2006 seine options-

scheine einlöste und einen gewinn von 4,8 millionen kronen realisierte 

(rund 500.000 euro), geriet er in heftigste kritik. im Januar 2007 wurde 

schließlich ein untersuchungsausschuss eingerichtet, in dem die interes-

senverflechtungen des außenministers untersucht werden.25

die rigide haushaltspolitik der allianz führte im sommer 2007 zu einer 

weiteren krise innerhalb der koalition. da die mittel für die landesvertei-

digung deutlich abgesenkt werden sollten, trat der konservative verteidi-

gungsminister mikael odenberg (Moderata samlingspartiet, m) aus pro-

test zurück. ein schritt, welcher die spannungen innerhalb der konserva-

tiven partei blitzlichtartig erhellte, da just die frage der verteidigungs-

politik von der konservativen partei im Wahlkampf als eine wichtige 

zukunftsaufgabe stilisiert wurde. Weitere von der veröffentlichten mei-

nung erzwungene rücktritte in der regierungskanzlei lassen die strate-

gische regierungsfähigkeit der konservativen partei sowie der allianz in 

ihrer gesamtheit als politisches thema immer wieder in der öffentlichen 

debatte aufleuchten – was von der sap selbstverständlich ausgenutzt 

wird.26

diese „schwächen” der bürgerlichen allianz werden nicht nur von der 

sap ausgenutzt. sie schlagen sich auch in den meinungsumfragen nieder. 

Jüngere untersuchungen zeigen, dass seit der reichstagswahl 2006 die 

umfragewerte für die sap bis zum oktober 2007 deutlich angestiegen 

sind. für die sozialdemokraten wird ein anstieg der unterstützung um 

9,3 prozentpunkte berichtet, für die konservative partei ein rückgang um 

2,8 prozentpunkte. Bedrohlich für die allianz ist, dass die christdemokra-

ten exakt auf der entscheidenden vier-prozent-hürde verortet werden. 

insgesamt muss die bürgerliche allianz einen verlust von acht prozent-

punkten hinnehmen, wohingegen die linksparteien um neun prozent-

punkte zulegen und damit wieder eine deutliche mehrheit in der Bevölke-

rung hinter sich bringen könnten.27 

Weitere schlechte nachrichten für die konservative partei fördert die 

meinungsforschung zutage, wenn die problemlösungskompetenz der 

parteivorsitzenden erfragt wird. Während fredrik reinfeldt hinsichtlich 

der außenpolitischen kompetenz deutlich vor der am 17. märz 2007 neu 

gewählten vorsitzenden der sap, mona sahlin, rangiert, schwindet seine 

innenpolitische kompetenz in der meinung der Wahlbevölkerung deutlich. 

dies betrifft vor allem die frage, wer eine bessere zukunft für die schwe-

dische Bevölkerung erreichen könnte (Werte für oktober 2007: 34 pro-

zent für reinfeldt versus 51 prozent für sahlin). auch bei der Benotung 

der regierungsführung büßt reinfeldt seinen vorsprung ein. hier sinken 

die Werte für reinfeldt von 53 prozent (märz 2007) auf 48 prozent (okto-

ber 2007), wohingegen sahlin im selben zeitraum aufholen kann (von 31 

prozent auf 37 prozent). für die interpretation dieser daten ist die Beob-

achtung bedeutsam, dass reinfeldt gegen persson just in dem Bereich 

vor der Wahl punkten konnte, in dem jetzt sahlin einen deutlichen vor-

sprung erreicht hat: der zugetrauten verbesserung der lebensverhält-

nisse in schweden. reinfeldts stärke im Wettbewerb mit persson wandel-

te sich also innerhalb eines Jahres zur schwäche im Wettbewerb mit 

sahlin.28 

fügt man diese teile zu einem Bild zusammen, dann ist die zukunft für 

die bürgerliche allianz sowie die konservative partei prekär. die beein-

druckende programmatische neujustierung der konservativen partei 

sowie des rechten lagers insgesamt ermöglichte den regierungswechsel 

im Jahr 2006. dadurch konnten diese parteien die regierungsmacht 

erlangen. allerdings offenbart die koalition deutliche probleme bei der 

regierungsfähigkeit – zumindest wird dies so in der Öffentlichkeit wahr-

genommen und so auch von der sap im parteipolitischen Wettbewerb 

herausgestellt. 

fAZiT: Auf dEm wEg Zu EinER nEuEn VolKSpARTEi?

die „neue” konservative partei hat nach 2002 die logik der schwedischen 

politik von grund auf verändert. durch die programmatische neujustie-

rung schwenkte die partei deutlich nach links und konnte gleichzeitig die 

jahrzehntelang vorhandene programmatische uneinigkeit im bürgerlichen 

lager überwinden. die „allianz für schweden” ist resultat einer weitge-

hend gewandelten konservativen partei – und ein persönlicher erfolg für 

fredrik reinfeldt.29

die konservative partei entschärfte ihre politische rhetorik und profiliert 

sich nicht mehr als resolute steuersenkungspartei. im gegenteil wird 

jetzt das Bild einer „neuen arbeiterpartei” propagiert. Während sich die 

programmatik öffnet und potentiell neue Wählergruppen angesprochen 

werden, ist jedoch die organisatorische verankerung der partei in der 
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gesellschaft lückenhaft. die konservative partei besitzt sehr enge verbin-

dungen zum schwedischen arbeitgeberverband, allerdings konnte sie 

bislang weder kontakte zu den schwedischen gewerkschaften aufbauen, 

noch innerhalb der partei nennenswerte organisationen hierfür schaf-

fen.30 die konservative partei strebt nach stimmen der politischen mitte, 

die organisatorischen ressourcen hierfür sind jedoch (noch) nicht vor-

handen. 

kurz nach der reichstagswahl im Jahr 2006 wurde über die gründung 

einer bürgerlichen volkspartei bestehend aus den vier allianz-parteien 

spekuliert. der politologe tommy möller zum Beispiel sah dies als einen 

konsequenten schritt an, worin ihm viele parteianhänger folgten. aller-

dings stellten fredrik reinfeldt sehr rasch sowie die generalsekretäre der 

vier parteien geschlossen dann im mai 2007 klar, dass die zusammenar-

beit in der allianz nicht zu parteifusionen führen soll. die hegemonie der 

konservativen partei bei der vergabe der ministerien sowie die personel-

len affären innerhalb der konservativen partei vermehrten seit herbst 

2006 innere spannungen in der allianz. die errichtung einer schwedi-

schen volkspartei, emporwachsend aus den vier bürgerlichen allianz-

parteien, steht nicht auf der politischen tagesordnung.31

die konservative partei hingegen hat weiterhin das Bestreben, zu einer 

solchen volkspartei zu werden. die programmatische kehre hin zu einer 

„neuen arbeiterpartei” wird vom schwedischen politologen Bo rothstein 

als ultimativer sieg der arbeiterbewegung angesehen. die konservative 

partei habe das sozialdemokratische fundament des schwedischen  

modells programmatisch akzeptiert und ziele jetzt auf diesem Boden 

aufbauend auf eine hegemoniale stellung im parteiensystem ab.32

diese interpretation übersieht, dass mitunter die pro-sozialstaatliche 

rhetorik der konservativen partei durch regierungshandeln konterkariert 

wird. die deutlichen anhebungen der Beiträge für die arbeitslosenversi-

cherungen führen zu einer flucht aus diesen sicherungssystemen, was 

die gewerkschaften als träger dieser versicherungen schwächt.33 zudem 

zeigen untersuchungen, dass von den erfolgten (moderaten) steuersen-

kungen vor allem die Bezieher höherer einkommen profitieren.34 die 

erhöhung der Benzinsteuer und andere maßnahmen führen dazu, dass 

nicht nur die unteren einkommensschichten die bürgerliche regierung als 

finanzielle Belastung interpretieren, sondern zunehmend auch die ökono-

mischen mittelschichten. 

Jüngst hat die vorsitzende der sap, mona sahlin, diese punkte vehement 

in der öffentlichen debatte aufgenommen und die bürgerliche allianz 

sowie insbesondere die konservative partei eines historisch einzigartigen 

„Betruges” gegenüber den Wählern angeklagt.35 die meinungsumfragen 

zeigen, dass sie mit einer solchen konfrontativen strategie in der Öffent-

lichkeit durchaus rückhalt für die sap erreichen kann. auch aus dieser 

perspektive erscheint die strategie der konservativen partei prekär. eine 

neue volkspartei der mitte mit einem stimmenpotential von über 30 pro-

zent ist sie gegenwärtig nicht. hier wird die parteiführung der konserva-

tiven partei die koordination der regierungspolitik verbessern, die inte-

ressen der mittleren einkommensschichten stärker berücksichtigen und 

insbesondere das verhältnis zu den mächtigen gewerkschaften schwe-

dens entkrampfen müssen. Wenn eine volkspartei die politische mitte 

programmatisch, organisatorisch und mit einem großen Wählerrückhalt 

besetzen soll, dann gelang der konservativen partei auf beeindruckende 

Weise ein erster schritt hin zu diesem ziel im Wahlkampf 2006. hier 

steht nicht die frage zur disposition, ob volksparteien in europa über-

haupt eine zukunft haben.36 aber für die schwedische konservative partei 

ist seit 2006 die Wahrscheinlichkeit eher gesunken als gestiegen, dass sie 

diese strategisch wichtige mitteposition im parteienwettbewerb wird ver-

teidigen und die hegemonie der sap mittelfristig wird beenden können. 
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die neuauflage der grossen 
koalition in Österreich

Christian Moser | Ilse Simma

kaum jemand hätte am vorabend des 1. oktober 2006 

ernsthaft darauf gewettet, dass die sozialdemokratische 

partei Österreichs (spÖ) unter alfred gusenbauer nur eine 

chance hätte, als erste in der Wählergunst zu landen. die 

amtliche hochrechnung des Wahlabends bestätigte aber, was 

viele nicht vermutet hätten. trotz des BaWag-skandals und 

der person des spÖ-spitzenkandidaten alfred gusenbauer, 

der sich seit Jahren in der kanzlerpräferenzfrage in einem 

umfragedauertief befunden hatte, konnte die spÖ die mehr-

heit der stimmen auf sich vereinigen. claus raidl, generaldi-

rektor des großen österreichischen unternehmens Böhler-

uddeholm, meinte angesichts dieser Wahlniederlage der 

Österreichischen volkspartei (Övp), wer reformiert, würde 

vom Wähler dafür bestraft werden. Wenn man sich die Wah-

len in europa in den letzten Jahren anschaut, dann bestätigt 

sich diese vermutung claus raidls. Bei der nationalratswahl 

stürzte die kanzlerpartei Övp von 42,3 auf 34,3 prozent ab 

und verlor damit den ersten platz an die sozialdemokratie, 

die 35,3 prozent der stimmen erlangte. drittstärkste kraft 

wurden mit elf prozent erstmals die grünen, die mit nur 532 

stimmen vorsprung die freiheitlichen überholten. 
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die spÖ schuldete ihren sieg neben der latenten unzufriedenheit der 

Bevölkerung mit dem reform- und konsolidierungskurs von Bundeskanz-

ler Wolfgang schüssel vor allem einer radikalen – für österreichische 

verhältnisse einmaligen – negativ-kampagne gegen die person des 

Bundeskanzlers und verfolgte damit wahlpolitisch laut dem Werber der 

spÖ im Wahlkampf, luigi schober1, zwei strategische ziele:

eine rückholaktion bzw. mobilisierung der spÖ-stammwähler und

die demobilisierung der Övp-stammwähler.

luigi schober hatte schon ende august in einem profilinterview für auf-

regung gesorgt, als er den kommenden spÖ-Wahlkampf als „pures 

napalm” gegen die Övp ankündigte.2 nach schobers daten waren 60 

prozent der Wähler mit Wolfgang schüssel als kanzler nicht zufrieden. 

auch jeder fünfte Övp-Wähler war mit der kanzlerschaft schüssels unzu-

frieden. und genau an diese zwei zielgruppen adressierte schober die 

negativ-Wahlkampagne der spÖ, um die unzufriedenheit für die spÖ zu 

kapitalisieren. mit der demobilisierungsstrategie – die darauf zielte, 

Wähler am Wahltag von der stimmabgabe fernzuhalten – folgte die spÖ 

im nationalratswahlkampf 2006 der empfehlung einer studie von harald 

katzmaier aus dem Jahr 2001.3

TABuBRucH dER poliTiScHEn KulTuR in ÖSTERREicH

die sozialdemokratie versuchte, ein negatives Bild von Bundeskanzler 

Wolfgang schüssel und der Bundesregierung zu zeichnen. mit einer 

intensiven attacke wurde die person „Wolfgang schüssel” angegriffen. 

diese Wahlkampfstrategie stellte in der österreichischen Wahlkampf-

geschichte einen tabubruch dar, weil intentional und systematisch eine 

untadelige person diskreditiert wurde.

als ein umstrittener leserbrief von hans Weiss4 („Brief über pflegenot-

stand in Österreich”) in der tageszeitung Der Standard erschien, in dem 

behauptet wurde, die schwiegermutter von Wolfgang schüssel werde 

durch eine illegal arbeitende pflegerin umsorgt, wurde auch die familie 

Wolfgang schüssels in den Wahlkampf hineingezogen. das ad personam 

argument lautete, schüssel lasse seine schwiegermutter von illegalen 

zum hungerlohn pflegen.





der spÖ gelang es zudem, der Övp eine mitverantwortung für den Ba-

Wag-skandal anzuhängen. aufbauend auf den argumentationssträngen 

„taus besucht elsner”5 und der „Bulgarienreise schüssels”6 wurde der 

eindruck erzeugt, die Övp würde eine mitverantwortung für den BaWag-

skandal tragen. mit dieser strategie erzielte die spÖ den vom kommuni-

kationswissenschaftler mcguire entdeckten „inokulationseffekt”. inokula-

tion ist eine technik, wie das publikum (in diesem fall spÖ-Wähler) 

gegen propaganda resistent gemacht wird. am wirksamsten sind laut 

mcguire dabei Botschaften, die sich mit den gegenargumenten auseinan-

dersetzen und dieselben entkräften. das Wahlvolk behielt die Botschaft: 

die BaWag ist zwar ein roter skandal, aber auch die bürgerliche Övp ist 

mitverantwortlich (oder zumindest nicht besser). 

inhaltlich setzten die sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm und bei 

ihren Werbemitteln wie schon bei der Wahl 2002 auf die themen arbeits-

losigkeit, gesundheit, Bildung, pensionen und eurofighter. als positives 

metathema konzentrierte sich die sozialdemokratie auf das thema Wohl-

standsverteilung, als negatives metathema brandmarkte die spÖ die 

„schwarze allmacht” in der republik Österreich. das ziel der sozialdemo-

kratie lautete, stimmenstärkste partei zu werden. das konnte – da die 

wechselbereiten mittewähler durch den BaWag-skandal von der spÖ 

unerreichbar waren – nur mittels massiver stammwählermobilisierung 

auf spÖ-seite und demobilisierung des Övp-elektorats funktionieren. ziel 

musste es sein, jeden fünften Övp-Wähler, der schüssel nicht wollte, zum 

nichtwählen zu veranlassen. die spÖ wollte sich mit den Claims „für fair-

ness” und „gusenbauer. Weil er Wort hält” als glaubwürdige alternative 

zur Övp positionieren.

STRATEgiE dER ÖSTERREicHiScHEn VolKSpARTEi

die volkspartei setzte auf einen personen- statt auf einen themenwahl-

kampf. im kanzlerduell schüssel gegen gusenbauer sollten der amts-

bonus und die guten wirtschaftlichen kennzahlen der republik den aus-

schlag für schüssel und die volkspartei geben. sechs Jahre nach der 

politischen Wende – vorher stellten die sozialdemokraten dreißig Jahre 

lang den Bundeskanzler in Österreich – zog der Wahlkampf der volks-

partei daher eine leistungsbilanz der letzten legislaturperiode. dabei 

wurden besonders die positive grundstimmung im land sowie die person 

schüssels betont. inhaltlich forderte die Övp einen abbau der arbeits-

losigkeit, eine rückkehr zur vollbeschäftigung sowie mehr Budget für 
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sicherheit, forschung und entwicklung. als negativthemen thematisierte 

die volkspartei die misswirtschaft der spÖ bei der gewerkschaftsbank 

BaWag und beim skandal des sozialdemokratischen autofahrerclubs 

arBÖ. die Övp machte es zu ihrem deklarierten ziel, den ersten platz zu 

verteidigen und eine „rot-grüne” Wende zu verhindern. 

die strategie des Wahlkampfes mit dem Claim „vier weitere Jahre” mit 

dem team Wolfgang schüssels war aus strategischen überlegungen die 

erfolgversprechendste. Während der Bundeskanzler bei den fernsehrun-

den den rezipienten einmal mehr seine erfahrungen und staatsmänni-

schen fähigkeiten eindrucksvoll vermittelte, fiel der Track Record seines 

teams (vor allem von unterrichtsministerin elisabeth gehrer und finanz-

minister karl-heinz grasser, die beide in der heftigen kritik der opposi-

tion standen) diesmal bei weitem nicht so gut wie 2002 aus. 

eine stärke der nr-kampagne war das harte, faktenorientierte Perma-

nent Campaigning des ÖaaB (Österreichischer arbeiter und angestellten 

Bund, teilorganisation der Övp) und vor allem von generalsekretär 

Werner amon gegen die misswirtschaft des Österreichischen gewerk-

schaftsbundes. ergänzend dazu kommunizierte der ÖaaB mit dem thema 

„mitarbeiterbeteiligung” auch ein starkes, emotional besetztes thema.

nach der schmerzlichen niederlage und dem rücktritt Wolfgang schüs-

sels übernahm der ehemalige klubobmann Wilhelm molterer die Övp,  

die als Juniorpartner der neuen großen koalition auf neue inhaltliche 

schwerpunkte setzt. 

inHAlTlicHER nEuSTART miT dEm pERSpEKTiVEn- 

pRoZESS

rund eine Woche nach der für die Österreichische volkspartei schmerz-

lichen niederlage in der nationalratswahl 2006 beschloss der Bundespar-

teivorstand der Övp, unter der leitung von landwirtschafts- und umwelt-

minister Josef pröll eine „perspektivengruppe” ins leben zu rufen. Wäh-

rend der pressekonferenz sagte der noch-Bundesparteiobmann Wolfgang 

schüssel, dass es das ziel sei, zeitgemäße antworten auf brennende 

zukunftsfragen zu finden – etwa in den Bereichen ausländer und inte-

gration, generationen und familienpolitik, Bildung und arbeit, energie- 

und umweltpolitik. dabei gehe es vor allem um die schärfung des Blicks 

auf die Wirklichkeit. aufbauend auf einer festen Wertebasis muss auch 

die perspektive einer inhaltlichen neuausrichtung möglich sein. 

modern und konservativ – ein widerspruch?

das grundsatzprogramm der volkspartei von 1995 formuliert diese 

Werte7: die Österreichische volkspartei ist die christdemokratische partei 

Österreichs, die partei der ökosozialen marktwirtschaft, des entschlosse-

nen rechtsstaates und des weltoffenen patriotismus. das menschenbild 

der Övp lässt sich sehr gut mit drei schlüsselbegriffen beschreiben, die 

als handlungsanleitung für die politik verstanden werden: frei – sicher – 

sozial. in diesem gedankendreieck sollte sich ein modern-konservativer 

politiker bewegen.

der freiheitsbegriff im modernen konservatismus einer christdemokrati-

schen partei bedeutet in erster linie „befreien statt beherrschen”. die 

freiheit, den eigenen lebensweg wählen zu können, ist ein menschliches 

grundbedürfnis. diese Wahlfreiheit zu fördern, zu stärken und auszubau-

en, ist das ziel der Övp. politik muss den menschen immer wieder chan-

cen eröffnen, ihnen die nötigen fähigkeiten, den mut für und die lust auf 

diese möglichkeiten vermitteln und chancen aufzeigen, sich zu entschei-

den, wie das eigene leben gestaltet sein soll. mut zur freiheit zu bewei-

sen bedeutet aber auch, verantwortung für seine entscheidungen zu 

tragen. ein freies leben zu führen bedeutet, ein hohes maß an verant-

wortung für sich selbst, aber auch für sein umfeld zu übernehmen. 

sicherheit im konservatismus ist breit gefächert. im übertragenen sinn 

steht sie für verlässlichkeit. verlässlichkeit einerseits den eigenen Werten 

treu zu bleiben, den kurs zu halten. mit einem Wort: nicht beliebig zu 

sein. nur so nehmen die menschen die politik als zuverlässigen partner 

wahr und an. andererseits ist es der auftrag, für die klassische sicherheit 

im alltag zu sorgen. eine der dringlichsten aufgaben ist, die menschen 

vor kriminalität, armut und vor hilflosigkeit im alter oder krankheitsfall 

zu schützen. auch die sicherung des guten gesundheitswesens gehört zu 

dieser alltagssicherheit. für alle diese aspekte gilt: sicherheit kann nur 

gewährleistet werden, wenn menschen aufeinander rücksicht nehmen, 

einander achten, einander helfen und füreinander verantwortung über-

nehmen. Bei der sicherheit bekennen sich moderne konservative zu 

einem leistungsfähigen, starken staat, der mit seinem gewaltmonopol 

verantwortungsbewusst und effektiv im sinne der menschen umgeht.

es ist aufgabe der politik, dem auseinanderdriften der gesellschaft in 

gewinner und vermeintliche verlierer entgegenzuwirken sowie armut und 



80 81

sozialer ausgrenzung vorzubeugen. Jede hilfe muss zuerst hilfe zur 

selbsthilfe sein. das soziale netzwerk muss so dicht geknüpft sein, dass 

all jene, die die hilfe des staates oder der gesellschaft brauchen, diese 

auch erhalten. die solidarität in der gesellschaft ist aber nicht als hänge-

matte misszuverstehen, sondern als trampolin in eine unabhängige 

zukunft zu nutzen. es muss die gewissheit geben, dass sich leistung und 

arbeit lohnen. es muss die gewissheit geben, dass all jenen geholfen 

wird, die die veränderungen nicht aus eigener kraft bewältigen können.

wer wir sind und was wir wollen

mit dem perspektivenprozess hat sich die Övp die aufgabe gestellt, sich 

außerhalb der parteistrukturen bewusst und mit allem risiko einer öffent-

lichen und breiten diskussion zu öffnen. sechzehn impulsgruppen zu 

den themen arbeit, Bildung, europa, familie und kinder, frauen, genera-

tionen, gesundheit, kultur und medien, lebensräume, mittelstand, politik 

und Bürger, sicherheit, soziales, umwelt und lebensqualität, Wirtschaft 

und globalisierung, Wissenschaft und forschung haben sich im laufe 

eines Jahres dieser diskussionsarbeit verschrieben. mehr als 10.000 

menschen haben substantielle ideen geliefert, impulse gesetzt und 

mitdiskutiert. eine million zugriffe auf die perspektiven-plattform bestä-

tigen die sehnsucht nach diskussion und Bewegung: nach Jahren eines 

vor allem durch die regierungsarbeit bedingten pragmatismus muss sich 

die partei wieder stärker, erkennbarer und intensiver an den eigenen 

grundsätzen orientieren. 

wir haben verstanden

in einem umfassenden papier8 zieht der leiter der perspektivengruppe, 

Bundesminister Josef pröll, seine schlüsse aus den fragen, die während 

der perspektivenarbeit gestellt wurden: Was verbindet die Övp im inne-

ren? Wofür steht die volkspartei? Was unterscheidet sie von den anderen 

politischen mitbewerbern? 

in diesen schlussfolgerungen plädiert die perspektivengruppe für einen 

„ausbalancierten dreiklang des engagements der Övp”9: gerechtigkeit 

und chancen für jeden menschen, sicherheit im doppelten sinne – als 

antwort auf die globale soziale frage und mit null-toleranz in fragen der 

inneren und äußeren sicherheit zur Wahrung österreichischer interessen. 

die Övp soll sich als eine aufgeschlossene partei präsentieren, die ihrem 

handeln das prinzip der nachhaltigkeit zu grunde legt. 

für die perspektivengruppe bedeutet politik für die zukunft mehr, als nur 

die sozialen errungenschaften der vergangenheit zu verteidigen – die 

gerechtigkeitsfrage stellt sich in jeder generation neu. auf Basis dieser 

erkenntnis definiert die perspektivengruppe über 230 konkrete zukunfts-

projekte: vom steuerlichen familiensplitting über das klare Bekenntnis 

zum leben bis zu vorschlägen zu gleichgeschlechtlichen partnerschaften, 

mehrheitswahlrecht und e-voting, die Österreich-card als antwort auf 

zuwanderungsfragen, kein abschluss ohne anschluss in der Bildungspoli-

tik, gratis-laptops für schülerinnen und schüler, kindergärten als erste 

Bildungseinrichtung, förderung des „vier-Jahreszeiten-tourismus”, aus-

weitung der Bildungskarenz, die internationalisierung österreichischer 

unternehmen und vieles mehr.

die umsetzung erfolgt dabei auf dem Weg der mitte: er versucht, alte 

Werte und neue Wirklichkeiten zusammenzubringen. er versucht, Wohl-

stand und soziale sicherheit in einer veränderten Welt zu schaffen und 

bei allem den gedanken der nachhaltigkeit nicht aus den augen zu ver-

lieren. mit diesem Weg der mitte erteilt die perspektivengruppe jeglicher 

form eines rechts- oder linkspopulismus eine klare absage.

die perspektivengruppe will die christlich-sozialen Wurzeln der volkspar-

tei wieder sichtbarer machen, denn die kraft des konservativen besteht 

„nicht darin, zu bewahren, was sich bewährt hat”. sie zeigt sich vor allem 

darin „neues zu schaffen, das es verdient, bewahrt zu werden”.10 moder-

ner konservatismus, so gelebt, ist keine ideologie, sondern versucht, 

seine ideale täglich in der praxis zu leben. 

„aus der mitte des volkes. an der seite der menschen. auf der höhe  

der zeit”11 – so beschrieb perspektivengruppenleiter und Bundesminister 

Josef pröll die positionierung der österreichischen christdemokratie. Bun-

desparteiobmann vizekanzler Wilhelm molterer sieht die erkenntnisse aus 

dem perspektivenprozess als klaren umsetzungsauftrag für die Övp. sie 

sollen in die politische arbeit der Övp einfließen. Bereits umgesetzt sind 

zum Beispiel die ausweitung der Bildungskarenz, der Wegfall der gebüh-

ren bei der geburt eines kindes und – europaweit als erstes land – die 

senkung des Wahlrechts auf 16 Jahre. 
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und diE ÖSTERREicHiScHE SoZiAldEmoKRATiE? 

seit spÖ-vorsitzender alfred gusenbauer 2001 den Begriff der „solidari-

schen hochleistungsgesellschaft” in der opposition geprägt hatte, hörte 

man von der heimischen sozialdemokratie programmatisch wenig sub-

stantielles. auch und vor allem als kanzlerpartei. es bleibt abzuwarten, 

ob sich Österreichs sozialdemokraten weiterhin hinter traditionellen 

Werten verschanzen oder ob es ihnen gelingen wird, eigenständige und 

zeitgemäße interpretationen sozialdemokratischer politik zu formulieren. 

aus demokratiepolitischer räson wäre der heimischen sozialdemokratie 

auf jeden fall eine programmatische erneuerung und inhaltliche Öffnung 

zu wünschen. vereinfacht zusammengefasst lässt sich sagen, dass die 

sozialdemokratie auch im Jahre 2008 nach wie vor etatistisch argumen-

tiert und die konzepte des Deficit-Spender-vordenkers keynes nach wie 

vor für der volkswirtschaftlichen Weisheit letzten schluss hält. 

das staatsverständnis der sozialdemokratie lässt sich am besten mit 

dem Begriff „paternalistischer versorgungsstaat” umschreiben. Werte wie 

eigenverantwortung scheint der gelernte sozialdemokrat nach wie vor für 

„neoliberales teufelswerk” zu halten. der staat wird hier als dienstleis-

tungsunternehmen und als nationale versicherungsanstalt mit der haupt-

aufgabe der umverteilung definiert. 

immer wieder verblüfft die grenzenlose staatsgläubigkeit der sozialde-

mokratie, die sich im zweifelsfall in folgende formel gießen lässt: einfach 

steuern erhöhen, wenn der staat geld braucht. die sozialdemokratie  

als kanzlerpartei lässt jeden Willen zur nachhaltigen gestaltung des 

gemeinwesens vermissen, sie besitzt mit karlheinz Bohrer „keinen Willen 

zur macht. nicht zu wollen heißt hierzulande nunmehr vor allem eines: 

reduktion von politik auf sozialhilfe. sozialpolitik wäre schon zuviel ge-

sagt.”12 aber es kommt noch dicker. auf der symbolischen ebene insze-

niert sich die regierungspartei sozialdemokratie bisweilen wie eine oppo-

sitionspartei. niemand verkörpert diese aktuelle tendenz der österreichi-

schen sozialdemokratie besser als sozialminister Buchinger.

Bundesminister Buchinger wird von den Wählern zwar als sozial enga-

giert und für sozialpolitik zuständig beschrieben. die Bewertung seines 

arbeitsstils wird einerseits als „idealistisch mit ideologischem stand-

punkt”13, andererseits auch als umsetzungsschwach bezeichnet: dabei 

wird moniert, dass generell versprochenes nicht umgesetzt werde und 

bloße ankündigungspolitik bleibe. außerdem vertritt Buchinger eine art 

klassenkampf light: „er möchte alles gratis haben und zwar auf kosten 

jener, die mehr haben.” diese ankündigungspolitik wird gleichzeitig auch 

als erklärung für seine ausschweifende mediale inszenierung verwendet. 

impliziter subtext ist der vorwurf, dass Buchinger politische themen nur 

wegen seiner „mediengeilheit” besetze, wobei sein öffentlicher friseurbe-

such (inszeniert als charity-haarschnitt) für einen guten zweck negativ 

und als gekünstelt bewertet wird. mit dieser medienwirksamkeit ist ihm 

aber die thematisierung dieses politikfeldes gelungen („hat da ein biss-

chen einen Wirbel reingebracht”), aber Buchingers art der medienarbeit 

ruft entgegengesetzte Bewertungen hervor – gleichermaßen zustimmung 

und ablehnung, kaum neutrale. auf der sachlichen ebene wird aus seiner 

salzburger amtszeit – Buchinger war vorher landesrat für soziales im 

Bundesland salzburg – durchsetzungsfähigkeit vermisst. Buchinger sei 

einer, der „gerne mehr machen würde, dem aber die finanziellen mittel” 

fehlen. 

dAS dilEmmA dER SpÖ in dER wiRTScHAfTS- und 

SoZiAlpoliTiK

Buchinger steht damit paradigmatisch für die entwicklung und das stra-

tegische dilemma der österreichischen sozialdemokratie. gleichwohl die 

sozialdemokraten den kanzler stellen, inszenieren sie sich als opposi-

tionspartei, die „hilflos” den entwicklungen von globalisierung und inter-

nationalisierung ausgeliefert sei. ängstlich wird die passive frage „was 

wird mit uns geschehen” gestellt, anstatt die probleme des landes mit 

der frage „was sollen wir tun” aktiv anzugehen.

dass spÖ und Wirtschaft nicht wirklich zusammenpassen, hat in Öster-

reichs zweiter republik eine lange, unrühmliche tradition. im november 

2003 hat der vorsitzende der spÖ, alfred gusenbauer, sein „kompetenz-

team Wirtschaft” gegründet. ziel war es unter anderem, ein neues Wirt-

schaftsprogramm zu erarbeiten.14 der ende 2004 erarbeitete entwurf 

stelle „eine gute grundlage dar, damit Österreich aus niederem Wachs-

tum und arbeitslosigkeit herauskommt”, so gusenbauer damals.15 mittler-

weile ist es um dieses „programm” sehr leise geworden. auch die liste 

der „experten” ist still und heimlich von den verschiedenen, der spÖ 

zuzuordnenden internetseiten verschwunden. aus guten gründen: mit 

kompetenzteam-mitgliedern wie ex-BaWag-generaldirektor Johann 

zwettler oder ex-ÖgB-präsident fritz verzetnitsch könnte man die  
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Öffentlichkeit von der „Wirtschaftskompetenz” der spÖ nicht wirklich 

überzeugen. zwettler hat inzwischen im BaWag-prozess ein teilgeständ-

nis abgelegt. gute nacht Österreich, wenn solche leute den Wirtschafts-

kurs im land bestimmt hätten!

dass die spÖ von Wirtschaften nichts versteht, zeigt sich nun auch an 

der aktuellen finanziellen malaise der Wiener gebietskrankenkasse. die 

zahlungsunfähigkeit droht – und wiederum wird die allgemeinheit, wer-

den andere als die verantwortlichen – die der spÖ zuzurechnenden 

manager – dafür zahlen müssen, damit die gesundheitsversorgung intakt 

bleibt. die rote linie, die sich durch Österreichs Wirtschaftsgeschichte 

zieht, ist lang und teuer: verstaatlichtenkrise, konsumpleite, Bank Bur-

genland, BaWag-krimi, ÖgB-skandal – und jetzt die konkursreife Wiener 

gebietskrankenkasse. die spÖ mit politikern wie Bundesminister Buchin-

ger hat nach wie vor nicht begriffen, dass Wirtschaften nicht bloß hem-

mungsloses ausgeben heißt. daher sind auch zweifel an der vermeint-

lichen „sozialkompetenz” der spÖ angebracht, weil sozialkompetenz 

immer auch hohe Wirtschaftskompetenz erfordert. schulden und finanzi-

elle krisen verursachen und dann die allgemeinheit dafür zahlen zu 

lassen – das ist höchst unsozial. 
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WahlentWicklung in den 
niederlanden

volksparteien in der krise

Ton Nijhuis

der niederländische Wähler wendet sich scharenweise und  

in großem tempo von den klassischen volksparteien ab. er 

verlässt die mitte und begibt sich stattdessen an die ränder 

des politischen spektrums, übrigens ohne dabei bei unde-

mokratischen parteien anzukommen. auf der linken seite 

hat die sozialdemokratische pvda (Partij van de Arbeid) 

angst einflößende konkurrenz von der sozialistischen partei 

(Socialistische Partij, sp, vergleichbar mit der linkspartei) 

bekommen. Wenn man den meinungsumfragen glauben 

schenken darf – obwohl weitläufig bekannt ist, wie vorsichtig 

man damit sein muss –, kann selbst nicht ausgeschlossen 

werden, dass die sp bei den nächsten Wahlen größer wird 

als die pvda. auf der rechten seite werden die liberalen, 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (vvd), von den 

rechtspopulistischen abspaltungen von geert Wilders (Partij 

voor de Vrijheid,1 pvv) und rita verdonk in eine tiefe krise 

gestürzt. verdonks anti-immigrationspartei Trots op Neder-

land2 (ton) könnte sogar, wenn jetzt Wahlen abgehalten 

werden würden, die zweitgrößte partei der niederlande wer-

den. lediglich die christdemokraten (Christen Democratisch 

Appèl, cda) haben bisher alle elektoralen stürme größten-

teils an sich vorbeiziehen sehen.
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es sind unruhige Wahlzeiten, in denen politische kommentatoren dazu 

tendieren, von einer krise zu sprechen und sich darum drängeln, die 

parteiendemokratie zu grabe zu tragen. sogar das schicksal der Weima-

rer republik wird angeführt, um die niederländischen Wahlturbulenzen zu 

deuten. obwohl dieses Bild übertrieben und wenig zutreffend ist, kann 

man tatsächlich von einer ernsten krise sprechen, die vor allem die eta-

blierten parteien der mitte trifft. um die entwicklungen im Wahlverhalten 

besser zu verstehen und die kurzatmigkeit von umfragen zu vermeiden, 

ist es sinnvoll, diese über einen längeren zeitraum zu betrachten. auf 

diese Weise können zunächst strukturelle entwicklungen und konjunktu-

relle bzw. inzidentelle schwankungen herausgearbeitet werden. im an-

schluss daran können wir versuchen, diese zu erklären, um so zu einer 

prognose über die mittelfristige entwicklung der parteiendemokratie in 

den niederlanden zu kommen.

es ist dabei wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die niederlande über 

eine bunte parteienlandschaft verfügen, die neben den sozialdemokra-

tischen und christdemokratischen volksparteien und der vvd auch einer 

vielzahl kleinerer parteien auf der linken und der rechten seite platz 

bietet. das verhältniswahlrecht und die nicht vorhandene sperrklausel – 

wie etwa die fünf-prozent-hürde bei der Bundestagswahl in deutschland 

– schaffen raum für eine vielzahl von Bewegungen, denen es gelingt, 

sich eines oder mehrerer der 150 sitze des parlaments, der Tweede 

Kamer, zu bemächtigen. für einen sitz benötigt man lediglich 0,7 pro-

zent der stimmen. gewöhnlich sitzen ungefähr zehn parteien im parla-

ment. durch die starke zersplitterung müssen immer koalitionsregierun-

gen gebildet werden, die sich in der regel aus drei oder mehr parteien 

zusammensetzen. durch die diffusion von macht und verantwortung als 

folge dieses koalitionssystems ist der Wähler weniger als in einem mehr-

heitswahlsystem geneigt, die (regierungs-)parteien aufgrund ihrer ge-

führten politik abzustrafen. er orientiert sich stärker an dem programm, 

das die parteien für die zukunft präsentieren. diese tatsache führt dazu, 

dass sich der verlauf des Wahlkampfes noch schwerer voraussagen lässt. 

Wahlergebnisse der Zweiten Kammer von 1989 bis 2006 in Prozent

1989 1994 1998 2002 2003 2006

cda (Christen Democratisch Appèl) 35,3 22,2 18,4 27,9 28,6 26,5

pvda (Partij van de Arbeid) 31,9 24,0 29,0 15,1 27,3 21,2

vvd (Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie)

14,6 19,9 24,7 15,4 17,9 14,7

sp (Socialistische Partij) 0,4 1,3 3,5 5,9 6,3 16,6

GroenLinks 4,1 3,5 7,3 7,0 5,1 4,6

d66 (Democraten ‘66) 7,9 15,5 9,0 5,1 4,1 2,0

sgp (Staatkundig Gereformeerde Partij) 1,9 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6

Christen Unie [2,3] [3,1] [3,3] 2,5 2,1 4,0

gpv (Gereformeerd Politiek Verbond) 1,3 1,3 1,3

rpf (Reformatorische Politieke Federatie) 1,0 1,8 2,0

lpf / fortuyn (Lijst Pim Fortuyn) 17,0 5,7 0,2

Leefbaar Nederland 1,6 0,4

Partij voor de Vrijheid (Wilders) 5,9

eénnl 0,7

cd (Centrumdemocraten) 0,9 2,4 0,6

aov / unie 55+ [4,4] 0,5

aov (Algemeen Ouderen Verbond) 3,6

Unie 55+ 0,8

Partij voor de Dieren 0,5 1,8

Quelle: www.nlverkiezingen.com.

wAHlEnTwicKlung und VERTRAuEn in diE poliTiK 

anhand der tabelle mit den Wahlergebnissen der Jahre 1989 bis 2006 

wird auf den ersten Blick deutlich, dass die niederlande im gegensatz zu 

deutschland kein Wahlsystem haben, bei dem die zwei großen volkspar-

teien den großteil der stimmen unter sich aufteilen. dennoch ist die tat-

sache, dass die großen christdemokratischen und sozialdemokratischen 

parteien gemeinsam weniger als 50 prozent der Wähler an sich binden 

können, ein relativ neues phänomen. dies war zum ersten mal im Jahr 

1994 der fall. schon wesentlich früher zeichnete sich ab, dass die christ- 

und sozialdemokratischen parteien ihre traditionellen milieus oder säulen, 

wie sie in den niederlanden genannt werden, langsam aber sicher verlie-

ren. die volksparteien sind, stärker als in deutschland, heimatlos gewor-
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den. es ist unwahrscheinlich, dass die beiden parteien ihren status als 

echte volksparteien in zukunft wieder zurückerobern werden. das ist 

auch für Wahlforscher ein problem. es ist nicht länger möglich, aufgrund 

von faktoren wie beispielsweise religionszugehörigkeit und sozialökono-

mischem status das Wahlverhalten zu prognostizieren. die suche nach 

neuen strukturellen kennzeichen, die das Wahlverhalten voraussagen 

könnten, hat bisher wenig gebracht. kurz gesagt, wir erleben das ende 

eines weltanschaulich geprägten Wählersystems, ohne dass sich bisher 

eine neue ordnung abzeichnet. es hat daher auch wenig sinn zu sagen, 

dass Wahlergebnisse in den letzten Jahren immer stärker vom üblichen 

Bild abweichen. die abweichung ist vielmehr zur norm geworden. 

ein zweites phänomen, das sofort ins auge fällt, wenn man sich die 

Wahlergebnisse über einen längeren zeitraum anschaut, ist eine starke 

abnahme des Wählerpotentials im zentrum und eine starke zunahme der 

Wähler an den rändern des politischen spektrums. im Jahr 1989 befan-

den sich weniger als zehn prozent der Wähler an den rändern, während 

sich im Jahr 2006 mehr als ein drittel der Wähler dort aufhielt.3

die zugenommene vitalität der Wähler geht hand in hand mit der nei-

gung, sich erst spät zu entscheiden, welche partei man wählt. Wahl-

prognosen sind durch diese entwicklung immer ungenauer geworden.  

es zeigt sich auch noch ein weiteres phänomen. Weil sich die parteien im 

großen und ganzen bei den klassischen sozialökonomischen themen 

einig sind, werden diese fragen für den Wähler bei der entscheidung für 

eine partei weniger wichtig. die aufmerksamkeit des Wählers kann sich 

deshalb bei der parteiwahl auf andere, selbst kleinere themen wie immi-

gration und integration richten. die tatsache, dass die parteien sich 

ideologisch nicht oder kaum voneinander unterscheiden, bietet neuen 

parteien, die sich gerade auf diese spezifischen punkte konzentrieren, 

eine chance. auch die Partij voor de Dieren („partei für die tiere”), die 

zwei sitze (von 150) errungen hat, passt genau in dieses schema. eine 

derartige partei kann sich nur ein land mit einem breiten konsens bei 

anderen themen erlauben.

die feststellung, dass der Wähler sich vom zentrum an die ränder des 

politischen spektrums begeben hat, bedarf allerdings der nuancierung. 

in diesem Bild bleiben die parteien unverändert, während sich die Wähler 

bewegen. man kann das Bild aber auch umdrehen. nicht der Wähler ver-

ändert sich, sondern die parteien bewegen sich hin zur mitte. damit 

bleiben die Wähler am rand zurück. das heißt also, dass nicht nur die 

Wähler, sondern auch die parteien ihren angestammten platz verlassen 

haben. vor allem die pvda und die vvd erinnern an steuerlose schiffe 

auf hoher see. sie schwanken zwischen der einnahme von radikaleren 

standpunkten, um die Wähler, die am rechten oder linken rand weg-

sacken, zurückzugewinnen und der Betonung darauf, dass populistische 

standpunkte nur von parteien eingenommen werden können, die keine 

regierungsverantwortung übernehmen wollen. 

dass von einer krise der etablierten politischen parteien gesprochen 

werden kann, heißt noch nicht, dass sich die repräsentative demokratie 

selbst in einer krise befindet. obwohl während der unruhigen Jahre nach 

dem aufstieg und tod pim fortuyns von einer zunehmenden unzufrieden-

heit über das funktionieren der demokratie gesprochen wurde, stellte 

niemand das system an sich in frage. die zufriedenheit mit dem politi-

schen system liegt zurzeit höher als in den 1970er Jahren.4 selbst die 

populistischen parteien ziehen das system nicht in zweifel. man kann 

also nicht von Weimar sprechen. auch das vertrauen in die politik unter-

liegt nicht strukturell der erosion.5 auch hier gilt, dass mit und nach 

fortuyn die vertrauenswerte kurzzeitig eine sinkende tendenz hatten, in 

den letzten Jahren aber wieder anstiegen. strukturell hat das vertrauen 

in die politik in den letzten Jahrzehnten zugenommen.6 

dasselbe gilt für den politischen skeptizismus. dieser nimmt ebenfalls 

nicht strukturell zu. im gegenteil, man kann heute viel weniger von 

skeptizismus sprechen als in den 1970er Jahren. auch der prozentsatz 

derjenigen, die an nationalen Wahlen teilnehmen, bleibt unvermindert 

hoch. der moderne politische Bürger ist darüber hinaus im allgemeinen 

besser als früher informiert, mündiger und hat stärker das gefühl, dass 

er oder sie auch tatsächlich etwas in der politik verändern kann. kurz 

gesagt, man kann nicht von einer krise der demokratie an sich sprechen. 

die politischen parteien, die den demokratischen prozess managen, 

befinden sich in der krise. 

diese erkenntnis kann man auf verschiedene Weisen begründen. im 

folgenden möchte ich die zwei wichtigsten erklärungsansätze kurz anrei-

ßen. zum einen gibt es den erklärungsansatz, der sich mit der entwick-

lung der politischen parteien an sich beschäftigt, zum anderen gibt es 

modelle, die sich mit den ideologischen grundstrukturen beschäftigen, 

die das Wählerverhalten bestimmen. Beim ersten erklärungsansatz geht 
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es also um die veränderte rolle der politischen parteien in der gesell-

schaft und im staatsapparat. dadurch, dass parteien ihre gesellschaft-

liche verankerung und ihre heimat verloren haben, ist mehr platz für 

populisten als eine art anti-establishment-Bewegung. der politisch-

inhaltliche erklärungsansatz orientiert sich vor allem am gegensatz 

zwischen links und rechts. diese politisch-ideologische dimension, die 

das politische spektrum seit jeher kennzeichnet, wird zwar von vielen als 

überholt bezeichnet, strukturiert die parteienlandschaft aber immer noch 

deutlich. 

poliTiScHE pARTEiEn ZwiScHEn STAAT und 

gESEllScHAfT

traditionell bewegten sich politische parteien auf der grenze zwischen 

staat und gesellschaft. politische parteien waren früher fest in der zivil-

gesellschaft verankert. das lag nicht allein an der parteimitgliedschaft 

von Bürgern, sondern auch daran, dass parteien oder ihre mitglieder 

auch in anderen gesellschaftlichen sphären sichtbar und aktiv waren. 

Beispiele hierfür sind die gewerkschaften oder andere zivilgesellschaft-

liche organisationen. parteien spielten lange eine zentrale rolle bei vielen 

organisierten formen von protest oder dem richten von aufmerksamkeit 

auf gesellschaftliche probleme. 

gleichzeitig sind politische parteien notwendig, um demokratie zu mana-

gen. außerdem sind sie Brutkästen und lieferanten von kandidaten für 

politische ämter. ohne parteien wird es schwierig sein, Wahlen zu orga-

nisieren und menschen für politische ämter zu trainieren. obwohl politi-

sche parteien noch immer gerne ihre verwurzelung in der gesellschaft 

betonen, hat sich ihre position in richtung staat verschoben. sie haben 

ihre natürliche anhängerschaft, ihre säule oder ihr milieu verloren und 

haben daher keine gesellschaftliche heimat mehr. die zeit der massen-

parteien ist vorbei. auch kann man kaum noch von mitgliederparteien 

sprechen. die partei wird von einer relativ kleinen gruppe Professionals 

betrieben. da das wichtigste ziel einer partei das erreichen guter Wahl-

ergebnisse ist, wird sowohl das parteiprogramm als auch die parteiorga-

nisation hierauf ausgerichtet. die partei muss eine gut geölte maschine 

sein. die volksparteien haben sich zu Wahlkampfparteien entwickelt.7

in diesem prozess haben sie immer mehr mitglieder verloren, die für den 

kontakt zur Basis sorgen konnten. der mangel an aktiven mitgliedern 

macht es darüber hinaus für die parteien schwer, in der zivilgesellschaft 

sichtbar und aktiv zu bleiben. diejenigen, die mitglied werden, haben 

nicht selten die ambition, parteipolitisch karriere zu machen oder ein 

staatsamt zu erhalten. dementsprechend richten sie ihre aufmerksam-

keit eher auf die partei oder den staat als auf die kontaktaufnahme mit 

dem Bürger.8

gleichzeitig sind die parteien auch in ihrer finanzierung immer abhängi-

ger vom staat geworden. daraus folgt, dass sich die politischen parteien 

eher am staat orientieren und somit der gesellschaft den rücken zukeh-

ren. parteien hatten immer zwei wichtige funktionen: eine repräsentative 

funktion und die funktion, das politische system zu managen. die reprä-

sentative funktion ist in den letzten Jahrzehnten immer stärker ausge-

höhlt worden. in diesem sinne kann also von einer krise der repräsenta-

tiven parteiendemokratie gesprochen werden. 

diese krise der repräsentativen funktion von parteien bedeutet nicht, 

dass parteien an sich schwächer geworden sind. im hinblick auf die rolle, 

die die parteien im staatssystem spielen, hat ihr einfluss kontinuierlich 

zugenommen. Was das managen von demokratie und das verteilen von 

politischen ämtern betrifft, verfügen sie beinahe über eine monopolposi-

tion. diese doppelte Bewegung führt zu einem parteipolitischen paradox: 

die parteien sind in der krise und in den niederlanden in einem armseli-

gen zustand, aber gleichzeitig sind sie noch nie so mächtig gewesen, weil 

sie den staat betreuen.

populiSTiScHE BEwEgungEn und diE 

„SociAliSTiScHE pARTij”

die entkoppelung von partei und gesellschaft und der niedergang der 

milieus, aus denen parteien ihre mitglieder rekrutieren, schaffen auf zwei 

Wegen möglichkeiten für politische newcomer, Wähler für sich zu gewin-

nen. zum einen sind das populistische Bewegungen und parteien und 

zum anderen sind das parteien, die wieder das gefühl vermitteln können, 

sich um den Bürger zu kümmern und in der zivilgesellschaft verwurzelt 

zu sein.9 in den niederlanden zeigt sich die erste variante auf der rechten 

seite des politischen spektrums und die zweite auf der linken seite.

pim fortuyn richtete seine pfeile in erster linie auf die politische elite als 

ein in sich geschlossenes system, eine haager clique unter einer käse-
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glocke. fortuyn fand, dass die etablierten parteien in erster linie mit sich 

selbst und miteinander beschäftigt seien und als folge dessen den kon-

takt zum Bürger verloren hätten. seine strategie war also nicht, inner-

halb des politischen systems eine neue position einzunehmen, sondern 

stattdessen die herrschende unzufriedenheit über die politik dafür zu 

nutzen, sich selbst als außenstehenden in diesem system zu präsentie-

ren. fortuyn wollte aus diesem grund auch keine eigene partei gründen, 

sondern sprach konsequent von einer Bewegung. seine „nachfolger” 

schlagen genau denselben Weg ein. Wilders Partij voor de Vrijheid kennt 

nur ein mitglied und das ist geert Wilders selbst. die pvv verfügt über 

neun sitze im parlament. das heißt die anderen acht abgeordneten der 

pvv sind also formell nicht einmal parteimitglieder. Wilders verhindert 

damit internen parteistreit, aber auch die formierung einer struktur. 

auch rita verdonks Trots op Nederland hat keine mitglieder. man kann 

hier also von Bewegungen sprechen, die sehr schnell aufkommen, ihr 

Bestehen aber allein der popularität ihrer politischen leiter verdanken.

es entwickelt sich kaum infrastruktur, was dazu führt, dass die Bewegun-

gen sehr instabil sind.

die andere variante zeigt sich am linken rand des politischen spektrums, 

bei der Socialistische Partij (sp). die sp hat in den 1970er Jahren als 

maoistische partei angefangen und sich lange zeit abseits der nationalen 

politik gehalten. das ziel der partei bestand darin, in erster linie auf 

lokaler ebene aktiv zu sein. man gründete gesundheitszentren, unter-

stützte arbeiterstreiks und hausbesetzungen ebenso wie jegliche art von 

protesten von mietervereinigungen und ähnlichen organisationen. das 

vorgehen der sp ähnelte der strategie einer moslembruderschaft: zu-

nächst war man hilfsbereit in der nachbarschaft, um im anschluss daran 

die politische Botschaft zu verkünden. erst im Jahr 1994 erhielt die partei 

zum ersten mal zwei sitze im parlament. Bei den nächsten Wahlen im 

Jahr 1998 waren es bereits fünf, bei den Wahlen in den Jahren 2002 und 

2003 neun und schließlich, im Jahr 2006, stieg die zahl der parlaments-

sitze auf 25. in den prognosen kommt die partei derzeit auf rund dreißig 

sitze. damit wäre die sp ebenso groß wie die pvda. 

im gegensatz zu den populistischen Bewegungen von fortuyn, Wilders 

und verdonk kann man bei der sp nicht von einem schnellen aufstieg 

ohne parteibildung sprechen. es handelt sich vielmehr um eine langsam, 

aber stetig aufgebaute politische infrastruktur. im hinblick auf ihre 

struktur gehört sie zu den stärksten parteien der niederlande. dabei ist 

vor allem die gesellschaftliche verwurzelung einer der stärksten punkte 

der sp. gerade diese macht es der sozialdemokratischen pvda so schwer, 

sich aktiv als alternative zu präsentieren. die sp ist momentan bei den 

gewerkschaften und anderen traditionell sozialdemokratischen organisa-

tionen viel stärker vertreten als die pvda. die sp ist eine „kümmerer-

partei” und somit in gewisser Weise vergleichbar mit der linkspartei in 

deutschland. die versuche innerhalb der pvda, den stimmenverlust an 

die sp dadurch einzudämmen, dass man die Betonung wieder stärker auf 

das eigene sozialdemokratische profil legt, indem man die auswüchse der 

liberalen marktwirtschaft härter kritisiert und die errungenschaften des 

versorgungsstaats stärker verteidigt – eine strategie, die auch innerhalb 

der spd viele anhänger hat –, gehen völlig an diesem zentralen punkt 

vorbei. die pvda bekommt ihre Wähler nicht dadurch zurück, dass sie 

sich inhaltlich wieder stärker links profiliert. das klassische milieu der 

pvda fühlt sich durch die partei nicht mehr vertreten. hier hilft nur eine 

strategie, bei der die partei wieder stärker gesellschaftlich aktiv wird. 

linKS-REcHTS-ScHEmA nAcH wiE VoR gRundlAgE 

poliTiScHER oRiEnTiERung 

die volatilität der Wähler beschränkt sich größtenteils auf den mitte-

rechts- und den mitte-links-flügel. Bei der verteilung zwischen links und 

rechts gibt es dahingegen ein auffallendes maß an stabilität im Wahlver-

halten. für den Wähler sind links und rechts also immer noch wichtige 

Begriffe für die eigene politische orientierung. in dieser hinsicht scheint 

es verfrüht zu sein, den gegensatz zwischen links und rechts als obsolet 

über Bord zu werfen. 

der Wähler handhabt zwar noch immer das links-rechts-schema, doch 

für die eigene politische orientierung sind inzwischen andere themen 

wichtiger geworden. früher waren das vor allem sozialökonomische 

fragen wie die verteilungsproblematik, jetzt sind es eher themen wie 

immigration und integration. Wir müssen daher im links-rechts-schema 

zwei dimensionen unterscheiden. neben der sozialökonomischen ebene 

müssen wir auch mit einer ebene der normen und Werte arbeiten. rechts 

steht in diesem zusammenhang für wertkonservativ und links für eine 

starke Betonung von freiheiten sowie der Begrüßung von globalisierung 

und einer offenen multikulturellen gesellschaft. mit hilfe dieser beiden 

ebenen im links-rechts-schema sind sowohl die elektoralen entwick-

lungen in den niederlanden als auch die probleme der volksparteien, 
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Wähler dauerhaft an sich zu binden, zu erklären. sie bieten außerdem 

eine antwort auf die frage, warum die christdemokratischen volkspar-

teien weniger mit stimmverlusten an extremere parteien zu kämpfen 

haben als die sozialdemokraten oder die liberalen. Wenn wir die sozial-

ökonomische ebene mit der normativen kreuzen, können wir vier grund-

haltungen unterscheiden: 

1) sozialökonomisch und im hinblick auf normen und Werte links,

2) sozialökonomisch und im hinblick auf normen und Werte rechts, 

3) sozialökonomisch links und im hinblick auf normen und Werte rechts,

4) sozialökonomisch rechts und im hinblick auf normen und Werte links.

die traditionellen niederländischen parteien bewegen sich sowohl sozial-

ökonomisch als auch im hinblick auf die normen und Werte in diesem 

schema entlang der rechts-links-ebene (also wie bei punkt 1 und 2). 

die große mehrheit der Wähler orientiert sich, wenn es um die sozial-

ökonomische ordnung geht, links. das heißt, die meisten Wähler befür-

worten den erhalt möglichst vieler sozialstaatlicher leistungen und 

arrangements. gleichzeitig spricht sich eine große mehrheit für eine 

verringerung des einkommensgefälles aus. die Wähler haben wenig 

vertrauen in die liberale meinung, dass sich aktuelle probleme am besten 

lösen, wenn man sie dem markt überlässt. man überträgt lieber dem 

staat die verantwortung. gleichzeitig neigen viele Wähler zu rechten 

standpunkten, wenn es um fragen wie immigration und multikulturalis-

mus, kriminalität, öffentliche ordnung und terrorismusbekämpfung geht. 

viele Bürger sind der meinung, dass die toleranz in den letzten Jahren 

über das ziel hinausgeschossen sei und dass die anything-goes-haltung 

dazu beigetragen habe, dass die gesellschaft inzwischen verwahrlost ist. 

der ruf nach mehr zucht und ordnung wird daher lauter.

dies alles zeigt, dass es eine große gruppe von Wählern gibt, die in so-

zialökonomischer hinsicht eher linke positionen vertreten, in normativer 

hinsicht hingegen als konservativ einzuordnen sind. sie gehören daher 

zur kategorie 3. zu dieser kategorie gehört jedoch fast keine politische 

partei. linksradikale parteien wie die sp (und in deutschland die links-

partei) haben sich in den letzten Jahren jedoch zunehmend in diese 

richtung entwickelt. sie kombinieren die empörung über den erfolg des 

freien marktes und über das scheitern des Wohlfahrtsstaates mit einer 

konservativen haltung zu immigration und integration. mit dieser hal-

tung werden diese „empörungsparteien” zu einer attraktiven alternative 

für traditionell sozialdemokratische Wähler, die sich im stich gelassen 

fühlen. auf der rechten seite können wir beobachten, dass die eher 

rechtspopulistischen, aber noch immer demokratischen parteien dazu 

neigen, sich vom liberalen, freien marktdenken zu verabschieden. sie 

durchlaufen also einen ähnlichen prozess wie die linksparteien, aber 

dann vom umgekehrten ausgangspunkt aus. Wilders und verdonk, die 

beiden rechtspopulistischen absplitterungen der vvd, betonen immer 

wieder, sich für den kleinen mann einzusetzen und ihn vor immigranten 

einerseits und dem „raubkapitalismus” andererseits zu beschützen. darin 

liegt die antwort auf die frage, warum die christdemokratischen parteien 

weniger unter dieser polarisation und dem verlust von Wählern an popu-

listische parteien leiden. die christdemokratischen parteien sind seit jeher 

soziale und wertkonservative parteien. sie haben den versorgungsstaat 

in weiten teilen aufgebaut, aber gleichzeitig immer darauf hingewiesen, 

dass eine gesellschaft auch ein normatives fundament braucht, das die 

Bürger verbindet. in dieser hinsicht zeichnen sich christdemokratische 

parteien seit jeher durch eine soziale Wirtschaftspolitik auf der einen  

seite und einen gemäßigten Wertkonservatismus auf der anderen seite 

aus.10

ScHluSSBEmERKung 

es bleibt festzuhalten, dass der Wähler in den niederlanden den etablier-

ten parteien immer mehr den rücken zukehrt und sein heil bei neuen 

parteien und gruppierungen am linken und rechten rand des politischen 

spektrums sucht. gleichzeitig zeichnet sich jedoch auch eine entgegen-

gesetzte entwicklung ab. die parteien an beiden rändern müssen, um 

eine anziehende alternative zu sein, einen teil ihrer radikalität aufgeben. 

so sehen wir beispielsweise, dass sich die sp von einer maoistischen 

splittergruppe zu einer relativ durchschnittlichen sozialdemokratischen 

partei entwickelt hat, die eigentlich ohne probleme auch regierungsver-

antwortung übernehmen könnte. das heißt also, dass aufgrund der tat-

sache, dass sich die Wähler am politischen rand orientieren, sich die 

parteien, die sich dort befinden, zur mitte hin bewegen. gleichzeitig kön-

nen wir konstatieren, dass die parteien der mitte bei themen wie immi-

gration, integration, kriminalität, öffentliche ordnung und missbrauch 

des sozialstaats, mit denen populistische parteien ihre Wähler gewinnen, 

immer härtere standpunkte einnehmen. der stil, in dem zurzeit im  

parlament über die probleme der multikulturellen gesellschaft debat- 

tiert wird, wäre noch in den 1990er Jahren unmöglich gewesen.11 die 
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etablierten parteien entwickeln sich also nicht nur aufeinander zu in rich-

tung mitte, sondern bei einigen politischen themen entwickeln sie sich in 

richtung der ränder des politischen spektrums. es gelingt dem nieder-

ländischen parteiensystem durch diese doppelte Bewegung von extremen 

parteien in richtung mitte und von parteien der mitte bei bestimmten 

themen in richtung der ränder sehr gut, populistische Bewegungen in 

das system zu integrieren, zu disziplinieren und die themen, die sie an-

bringen, auf die reguläre politische agenda zu setzen.
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regieren Wie gott in  
frankreich?

die konservativ-liBerale präsidentenpartei ump

Daniel Eisermann 

scheinbar gehen in frankreich die politischen uhren anders. 

Während in den meisten westeuropäischen ländern die 

volksparteien der rechten mitte mit schwierigkeiten der 

Wählerbindung und wachsender parteienkonkurrenz zu 

kämpfen haben, verfügt die Union pour un Mouvement Po-

pulaire („volksbewegungsunion”, ump) seit ihrer gründung 

vor sechs Jahren über eine komfortable absolute mehrheit in 

der nationalversammlung und stellt den staatspräsidenten. 

die von der ump getragene regierung kann sich nach dem 

erfolg bei der präsidenten- und parlamentswahl im frühjahr 

2007 ganz auf die lösung politischer und wirtschaftlicher 

probleme und die durchführung der von präsident nicolas 

sarkozy angekündigten reformen konzentrieren. es ist zu 

fragen, wie der ungewöhnliche erfolg dieser konservativ-

liberalen regierungspartei zustande kommt. zu diesem 

zweck sind zunächst die institutionellen Bestimmungsfak-

toren der fünften republik zu umreißen und die geschichte 

der partei zu betrachten. der Blick auf das wechselvolle ver-

hältnis der partei zum staatspräsidenten und die ausgestal-

tung des innerparteilichen pluralismus ergibt näheren auf-

schluss zur stellung der ump in der französischen politik. 

Weicht dieser fall vom erwähnten trend in der westlichen 
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parteienentwicklung ab oder führt eine nähere Betrachtung dazu, den 

erfolg der ump zu relativieren? schließlich stellt sich die frage nach den 

entwicklungsperspektiven der sammelpartei der bürgerlichen rechten.

pRäSidEnTiAliSiERung dER fRAnZÖSiScHEn pARTEiEn

im unterschied zu den rein parlamentarischen systemen nehmen par-

teien im semipräsidentiellen regierungssystem frankreichs eine abge-

wandelte stellung ein. hinsichtlich ihres politischen gewichts sagen 

programme und die zahl ihrer mitglieder weniger aus als in den meisten 

anderen europäischen ländern. die zielrichtung der französischen par-

teien ist vorrangig auf die teilnahme an Wahlen gerichtet und damit auf 

die auswahl und die unterstützung der kandidaten. die finanzierung der 

parteien und ihrer Wahlkämpfe wurde nach 1988 auf eine gesetzliche 

grundlage gestellt. seitdem erhalten die parteien abhängig vom Wahler-

folg und der größe ihrer parlamentarischen vertretung öffentliche zu-

schüsse (die möglichkeit von unternehmensspenden wurde dagegen 

1995 abgeschafft). im inneren oftmals in ausdifferenzierte strömungen 

zersplittert, gehören die parteien in der regel einem Bündnis des linken 

oder rechten politischen lagers an.1 schneiden sie bei der Wahl zur 

nationalversammlung erfolgreich ab, haben es parteien und fraktionen 

aufgrund der verfassungsordnung trotzdem schwer, wirksamen einfluss 

auf die regierung auszuüben.2 dies hat vor allem mit der herausgehobe-

nen Bedeutung der präsidentschaft zu tun. die aussicht auf übernahme 

oder Bewahrung des höchsten staatsamtes mit seinen einzigartigen 

privilegien – darunter der vorrang in der außen- und sicherheitspolitik, 

das recht, den premierminister zu ernennen oder die nationalversamm-

lung auflösen zu können – strukturiert den Wettbewerb von parteien und 

spitzenpolitikern in entscheidendem maße.3

das übergewicht der exekutive blieb nicht unangefochten. es gab in den 

1980er und 1990er Jahren zeitweilig anzeichen eines machtgewinns des 

parlaments – und damit indirekt der parteipolitischen kräfte –, zumal in 

zeiten der kohabitation wie zuletzt von 1997 bis 2002, wenn präsident 

und regierungsmehrheit unterschiedlichen politischen lagern entstamm-

ten. seit der am 24. september 2000 durch ein referendum beschlosse-

nen verkürzung der amtszeit des präsidenten von sieben auf fünf Jahre 

(und damit auf die dauer der legislatur) und der sich daraus ergebenden 

Justierung der Wahltermine modifizierte sich das Bild. das system hat 

sich wieder stark auf den präsidenten ausgerichtet. in den Jahren 2002 

und 2007 fand die Wahl zur nationalversammlung unmittelbar nach der 

präsidentenwahl statt. so wird es auch in zukunft geschehen, obwohl 

nicht ausgeschlossen ist, dass die abfolge zwischenzeitlich einmal durch-

brochen wird, etwa durch eine vorzeitige neuwahl der nationalversamm-

lung. darüber hinaus ist es psychologisch gesehen unwahrscheinlich, 

dass die Wähler einem neu gewählten staatschef eine parlamentarische 

mehrheit und damit die möglichkeit, sein politisches programm zu verfol-

gen, verweigern werden. daher erscheint die Wahl der legislative im 

normalfall darauf reduziert, das ergebnis der präsidentenwahl noch ein-

mal zu bestätigen und hinsichtlich der politischen kräfteverhältnisse im 

parlament näher auszugestalten.

aus der machtstellung des präsidenten ergibt sich die „präsidentialisie-

rung” der französischen parteien, deren spitzenkräfte als ziel ihrer karri-

ere die erringung des präsidentenamtes verfolgen. parteien mit einem 

aussichtsreichen präsidentschaftsanwärter (présidentiable) haben eine 

deutlich bessere ausgangsposition. umgekehrt hat sich gezeigt, dass die 

parteien bei der auswahl der présidentiables eine dominante rolle spie-

len. ohne die unterstützung des apparats und mächtiger personeller 

netzwerke in einer partei kann sich ein präsidentschaftskandidat kaum in 

eine günstige startposition begeben. so ist es bezeichnend, wie die 

letzten amtsträger – françois mitterrand, Jacques chirac oder nicolas 

sarkozy – erst aus der position von politikern, die in ihrer partei unbe-

stritten die macht ausübten, erfolgreich zum entscheidenden sprung 

ansetzen konnten. als mythos erwies sich dagegen die vorstellung, eine 

überparteiliche persönlichkeit könne an die spitze des staates gelangen, 

wie dies charles de gaulle als ideal der präsidentenfunktion der fünften 

republik vorgeschwebt hatte. natürlich sind große parteien auch in 

anderen ländern um politische führer und mögliche regierungs- oder 

staatschefs herum aufgestellt. doch sind die französischen parteien im 

vergleich stärker personalisiert. außerdem unterliegen sie von zeit zu 

zeit bedeutenden umgestaltungen, sie verbinden sich unter verändertem 

namen zu Wahlallianzen, um anschließend wieder getrennte Wege zu 

gehen. oder es kommt wie im falle der ump zu einer förmlichen neu-

gründung. sofern sie nicht bereits als hausmacht des staatspräsidenten 

fungieren, verstehen sich parteien, sobald sich ihnen die aussicht bietet, 

ihr jeweiliger aspirant könne in absehbarer zeit in den elysée-palast 

einziehen, zumindest als potentielle „partei des präsidenten”.
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auf der linken nehmen die sozialisten eine vorrangstellung ein. faktisch 

hat die partei ein monopol darauf, den kandidaten auszuwählen, der als 

spitzenkandidat des „fortschrittlichen lagers” in Betracht kommt. dage-

gen gab es bei den mitte-rechts-parteien in der vergangenheit hart ge-

führte auseinandersetzungen und konkurrierende präsidentschaftskandi-

daturen, die dann beim zweiten Wahlgang die siegesaussichten des ver-

bliebenen rechtskandidaten nachhaltig schmälern konnten. analog galt 

dies bei der Wahl zur nationalversammlung, bei der in den einerwahl-

kreisen ebenfalls zwei runden nach dem mehrheitswahlrecht vorgesehen 

sind. aus diesem machtstrategischen ansatz heraus wurde daher schon 

lange über einen zusammenschluss der neogaullistischen „sammlungs-

bewegung für die republik” (Rassemblement pour la République, rpr) 

und der „union der französischen demokratie” (Union pour la Démocratie 

française, udf) nachgedacht. anders als bei den präsidentenwahlen hatte 

bei den Wahlen zur nationalversammlung schon seit den 1980er Jahren 

die tendenz zugenommen, enger zu kooperieren und bereits in der ers-

ten runde gemeinsame kandidaten aufzustellen.4 hinzu kam, dass ge-

gensätze etwa in der Wirtschaftspolitik und auf anderen politikfeldern 

häufig quer durch bisherige parteigrenzen verliefen. die organisatorische 

trennung zwischen rpr und udf hatte daher in den augen vieler Be-

trachter inhaltlich und praktisch ihre Berechtigung eingebüßt.

diE gRündung dER ump

der konkrete impuls zur neugründung ging von dem Wiederwahlprojekt 

Jacques chiracs aus. seine partei hatte sich gegen die regierungsmacht 

des sozialistischen premierministers lionel Jospin zu behaupten und 

strebte nach einem möglichst breiten Wahlbündnis, das seit april 2001 

den namen Union en Mouvement („union in Bewegung”, uem) trug. zu 

den Befürwortern einer neuen kandidatur des präsidenten stießen viele 

zentrumspolitiker, die nur mit ihm die aussicht verbanden, eine fortge-

setzte dominanz der linken zu verhindern. Bald zeichnete sich ab, dass 

aus dem Wahlbündnis zugunsten des präsidenten die seit Jahren anvi-

sierte einheitspartei der bürgerlichen rechten hervorgehen würde. die  

im verlauf des Jahres 2002 schrittweise vollzogene gründung der ump 

bedeutete, wie auf der Website der partei zu recht festgestellt wird, eine 

„größere politische Wende in der französischen politischen landschaft”.5 

dabei wurde der zusammenschluss am ende nicht vollständig durchge-

führt. um diese vorgänge besser zu verstehen, muss man zunächst die 

vorgängerparteien der ump betrachten.

die rpr war der kern, um den herum sich die fusion oder, wie kritiker  

es sahen, die „aufsaugung” der udf vollzog. die mitgliederstärkere und 

relativ straff geführte neogaullistische Bewegung war während der ersten 

amtszeit chiracs die „partei des präsidenten”, befand sich jedoch seit der 

missglückten parlamentsauflösung und neuwahl von 1997 in der opposi-

tion. die im Jahr 1976 von chirac gegründete rpr, nachfolger mehrerer 

vorläuferparteien, definierte sich als politischer erbe des gaullismus.  

als Wesenszüge des gaullismus gelten die verbundenheit mit den institu-

tionen der fünften republik und das Betonen der autorität des staates 

im inneren ebenso wie der äußeren souveränität eines starken frank-

reichs.6 hinzu kam das selbstverständnis einer „Bewegung” mit teilweise 

populistischen zügen, die zugleich als loyale unterstützerin des präsiden-

ten auftrat. neben konservativen zügen bot die rpr ebenso wirtschafts-

liberalen, proeuropäischen wie linksgaullistischen strömungen ein politi-

sches dach. die damit verbundenen Widersprüche waren in der persön-

lichkeit chiracs aufgehoben, der sich je nach lage der dinge zu einem 

konservativen staatsverständnis, zu liberalen forderungen oder zu ap-

pellen an die „soziale kohäsion” bekannte. Beim thema europa waren die 

ideologischen risse aber nicht zu überbrücken, wie sich beim maastricht-

referendum von 1992 gezeigt hatte, als chirac nur einen teil der partei 

ins lager der Befürworter ziehen konnte. Beim gescheiterten referendum 

zur europäischen verfassung am 29. mai 2005 bestätigte sich, dass auch 

die „postgaullistische” ump beim thema europa nicht zu einer geschlos-

senen position finden kann.

ein anderes Bild bot die – tendenziell europafreundliche – udf, die gleich 

mehrere „politische familien” der französischen geschichte integrierte. 

ihre gründung im Jahr 1978 war typischerweise im zeichen der samm-

lung um einen einzelnen politiker, den damaligen staatspräsidenten 

valéry giscard d’estaing, erfolgt. von rpr und sozialisten unterschied 

sich die udf besonders in zweierlei hinsicht. sie wies zum einen den 

charakter einer honoratiorenpartei mit relativ geringer mitgliederzahl 

auf, die auf der ebene von amts- und funktionsträgern in parlamenten 

und verwaltungen verwurzelt war. zum anderen stellte sie ein kartell 

mehrerer parteien dar, die rechtlich und tatsächlich fortexistierten, ob-

gleich auch die möglichkeit bestand, der udf als mitglied direkt beizutre-

ten. die beiden wichtigsten formationen waren, vereinfacht gesprochen, 

die liberalen republikaner, welche die ursprüngliche politische heimat 

giscard d’estaings ausmachten, und die zentristen, die eine christlich-

soziale tendenz einschlossen und in der vergangenheit oft in distanz zum 
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gaullismus gestanden hatten. der zusammenschluss zu einer homoge-

neren „neuen udf” stand 1998 nach der Wahl françois Bayrous zum 

vorsitzenden auf der tagesordnung. die von dem entschiedenen Wirt-

schaftsliberalen alain madelin geführten republikaner (seit 1997 unter 

dem parteinamen Démocratie libérale, dl) koppelten sich jedoch ab und 

begannen sich nach der trennung vom zentrum den neogaullisten anzu-

nähern. mit diesem vorgang setzte, wie aus heutiger sicht gut zu erken-

nen ist, eine unaufhaltsame erosion der mitte ein. Bei der ersten runde 

der präsidentenwahl am 21. april 2002 landete Bayrou mit 6,8 prozent 

abgeschlagen auf dem vierten rang. der dl-kandidat madelin erzielte 

lediglich 3,9 prozent. Während dieser daraus den schluss zog, die verei-

nigung mit der rpr mitzumachen und seine formation aufzulösen, be-

wahrte Bayrou die eigenständigkeit seiner partei.

nachdem sich präsident chirac, der in der ersten runde nur 19,9 prozent 

der stimmen bekam, gegen den überraschend in die stichwahl eingezo-

genen kandidaten der nationalen front, Jean-marie le pen, die Wieder-

wahl gesichert hatte, stand im Juni 2002 die Wahl zur nationalversamm-

lung an. Bereits am 23. april war zu diesem zweck die uem zu dem 

Wahlbündnis Union pour la Majorité Présidentielle („union für die mehr-

heit des präsidenten”, ump) erweitert worden, die als vorstufe der par-

teigründung gedacht war. die unter diesem label antretenden kandida-

ten gewannen mit 367 mandaten mehr als drei fünftel der zu vergeben-

den sitze und vereinigten in der ersten runde zusammen 33,3 prozent 

der stimmen auf sich. in den stichwahlen stieg der anteil mit dem Weg-

fall der in den Wahlkreisen unterlegenen kandidaten der kleineren 

rechtsparteien und gruppierungen sogar auf mehr als 47 prozent an. 

diese zahl besagt allerdings wenig über den realen Wähleranteil, sondern 

ergibt sich aus der verstärkungswirkung des mehrheitswahlrechts.  

vorausgesetzt, dass in einem Wahlkreis kein kandidat eine absolute 

mehrheit erreicht, sind bei den eine Woche später angesetzten stichwah-

len nur jene kandidaten teilnahmeberechtigt, die wenigstens die stim-

men von 12,5 prozent der Wahlberechtigten bekommen haben. zudem 

tritt im zweifel nur der bestplatzierte kandidat des jeweiligen politischen 

lagers zur zweiten runde an. in der folge spielte Bayrou mit seiner 

partei, der 29 abgeordnete verblieben, die rolle einer von der ump unab-

hängigen kraft. obwohl die udf einen minister in der regierung stellte, 

nahm sie eine distanzierte haltung zur politik der premierminister Jean-

pierre raffarin und später dominique de villepin ein.

triumphiert hatte die ump, deren gründungskongress am 17. november 

2002 in le Bourget stattfand, und mit ihr noch einmal das politische ge-

schick Jacques chiracs. ihm war es nach jahrelangen versuchen gelun-

gen, die bürgerliche mehrheitspartei ins leben zu rufen, zu deren vorsit-

zenden er einen vertrauten, den früheren premierminister alain Juppé, 

wählen ließ. Welchen namen sollte die formation künftig tragen? an 

diesem punkt zeigte sich symbolisch die schwierigkeit, die ideologische 

spannbreite der „präsidentenmehrheit” auf den gemeinsamen punkt zu 

bringen. keine der richtungen, die sich unter dem neuen dach eingefun-

den hatten, sollte sich ausgeschlossen fühlen. schließlich wurde der Be-

zeichnung Union pour un Mouvement Populaire der vorzug gegeben und 

damit das kürzel, an das sich die Öffentlichkeit bereits gewöhnt hatte, 

beibehalten. der parteiname ist so wenig aussagekräftig wie möglich. 

die „union” spielt auf die überwindung des gegensatzes von rpr und 

zentrum an, und die „volksbewegung” lässt verhalten die gaullistische 

tradition anklingen.7 die in der neuen partei zusammengefassten strö-

mungen waren inhaltlich auf chiracs Wahlplattform, die als richtschnur 

der regierungsarbeit diente, eingeschworen.

mAcHTKAmpf und TRiumpH dER SARKoZy-pARTEi

die ump ist als partei im sinne der fünften republik primär ein instru-

ment der mobilisierung zugunsten des jeweiligen präsidenten oder partei-

führers. und genau hier fingen die probleme an, als sich der populäre 

minister nicolas sarkozy anschickte, die partei des staatschefs von innen 

zu erobern und nach und nach zur „partei des kandidaten” sarkozy um-

zugestalten. sarkozy hatte sich als rpr-politiker bereits in der vergan-

genheit unbotmäßig verhalten und bei der präsidentenwahl 1995 nicht 

chirac, sondern dessen innerparteilichen rivalen und damaligen regie-

rungschef edouard Balladur unterstützt. eine später erfolgte aussöhnung 

konnte das einstige vertrauensverhältnis niemals wieder ganz herstellen. 

als generalsekretär (und kurzzeitig als vorsitzender) war sarkozy nach 

1997 in die parteiführung aufgerückt. nach dem misserfolg einer von ihm 

geführten rpr-dl-liste bei der europawahl 1999, die mit 12,8 prozent 

der stimmen miserabel abschnitt, zog sich sarkozy eine zeit lang zurück. 

nach seiner Wiederwahl holte chirac den quirligen politiker jedoch ins 

kabinett und berief ihn zum innenminister. sarkozy stand bald bei den 

anhängern der rechten in großer Beliebtheit. dafür war nicht zuletzt das 

im märz 2003 in kraft getretene „gesetz zur inneren sicherheit” verant-

wortlich, das auf rigorose maßnahmen zur kriminalitätsbekämpfung 
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abzielte und den strafbehörden im verdachtsfall tiefe eingriffe in die 

privatsphäre gestattet.

neben seinem unverkennbar populistischen stil sollte sich der von politi-

schen gegnern angefeindete innenminister als durchsetzungsstark er-

weisen. nach den regeln des politischen lebens in frankreich stieg er 

zum présidentiable auf und damit aus sicht der chirac-anhänger zum 

möglichen „königsmörder”. auf die frage eines fernsehmoderators im 

november 2003, ob er oft an das präsidentenamt denke, entgegnete 

sarkozy mit dem später geflügelten Wort: „nicht nur morgens beim 

rasieren!” ende märz 2004 wurde der innenminister anlässlich einer 

kabinettsumbildung zum „superminister” für Wirtschaft, finanzen und 

industrie weggelobt. in der neuen funktion sollte sarkozy die verantwor-

tung für geplante, tendenziell unpopuläre Wirtschaftsreformen überneh-

men. in dem einsetzenden machtkampf wurden von beiden seiten alle 

politischen register gezogen.8 das geschehen nahm allerdings früh eine 

entscheidende Wendung. parteichef Juppé musste infolge einer korrup-

tionsaffäre, die praktisch chiracs gesamte frühere amtszeit als pariser 

Bürgermeister ins zwielicht rückte, zurücktreten. unversehens war für 

sarkozy der Weg an die spitze der ump frei, und am 28. november 2004 

wählten ihn die parteimitglieder mit rund 85 prozent der stimmen zum 

vorsitzenden. der präsident reagierte, indem er sarkozy wegen „ämter-

häufung” das ministeramt entzog. das verhältnis der parteiführung zum 

staatspräsidenten prägte fortan offene konkurrenz.

chirac hatte sich lange die option aufrechterhalten, noch einmal selbst 

die Wiederwahl anzustreben, bis er sich entschied, einen anderen präten-

denten gegen sarkozy aufzubauen. premierminister raffarin wurde nach 

dem gescheiterten europa-referendum entlassen und ende mai 2005 

durch innenminister dominique de villepin ersetzt. am übergewicht des 

parteichefs sarkozy, der in die regierung zurückkehrte und erneut das 

freigewordene amt des innenministers übernahm, war freilich zu diesem 

zeitpunkt kaum zu zweifeln. dies war eine folge der sich noch länger 

hinziehenden (nach einer luxemburger Wertpapiersammelbank benann-

ten) clearstream-affäre. in deren verlauf sollte sich de villepin durch den 

versuch, sarkozy anzuschwärzen und zu unrecht mit Bestechungszahlun-

gen in verbindung zu bringen, am ende selbst kompromittieren. sarkozy 

konnte den premierminister innerparteilich in den hintergrund drängen 

und wurde schließlich am 14. Januar 2007 bei einer urwahl von rund 

234.000 an der abstimmung teilnehmenden parteimitgliedern ohne ge-

genkandidat einmütig als präsidentschaftskandidat inthronisiert. in der 

gesamten phase der rivalität offenbarte sich das eigengewicht der ump, 

die sich machtbewusst an ihrem gründer chirac vorbei auf den parteifüh-

rer als „kommenden mann” ausrichtete und auf diese Weise frühzeitig in 

einen neuen zyklus als präsidentenpartei eintrat. dahinter steckte das 

objektive interesse einer um einigkeit bemühten partei, die sich vor einer 

Wahlauseinandersetzung um den erfolgversprechendsten kandidaten 

scharte.

in seinen amtszeiten als innenminister hatte sich sarkozy als politiker 

des Law and Order profiliert, der von der „reinigung” sozialer problem-

zonen in den vorstädten sprach. dahinter verbarg sich die absicht, stim-

men vom rechten rand ins bürgerliche lager zurückzuziehen. seine 

popularität verhalf sarkozy dann im ersten Wahlgang der präsident-

schaftswahl am 22. april 2007 zu dem ausgezeichneten ergebnis von 

31,2 prozent der stimmen. das resultat chiracs fünf Jahre zuvor, mit 

dem diese zahl verglichen wurde, war um elf prozentpunkte übertroffen. 

letztlich vermochte sarkozys sozialistische gegenkandidatin ségolène 

royal die entstandene dynamik nicht abzubremsen. die stichwahl ergab 

eine mehrheit von 53 zu 47 prozent für das konservative lager. das aus-

maß des sieges wird offenbar, wenn der niedergang der rechtsextremen 

und der kollaps des zentrums bei der folgenden parlamentswahl am  

10. und 17. Juni in die rechnung einbezogen werden. die ump gewann  

in der ersten runde 39,5 prozent – mit kandidaten der verbündeten 

gruppierungen summierte sich dies auf mehr als 45 prozent der stim-

men. im ergebnis entstand eine fraktion von 320 abgeordneten. ergänzt 

um die 23 sitze des von Bayrou abgefallenen Nouveau Centre ergab dies 

eine sichere absolute mehrheit. die fraktion der ump ist, wie bei ihrer 

konstituierung erklärt wurde, politisch „um den staatspräsidenten ver-

eint”.9 dies und die eindeutigen mehrheitsverhältnisse scheinen präsident 

sarkozy und der von ihm ernannten regierung für die nächsten Jahre ein 

nahezu ungehindertes „durchregieren” zu ermöglichen.

der Wahlerfolg der ump, der nach der parteifarbe so bezeichnete „blaue 

tsunami”, basierte nicht zuletzt darauf, dass das unabhängige zentrum 

um françois Bayrou ausmanövriert wurde. dieser hatte bei der präsiden-

tenwahl 18,6 prozent der stimmen erreicht, jedoch hinter ségolène royal 

(25,9 prozent) den einzug in die stichwahl verpasst. in überschätzung 

seiner position entschloss sich Bayrou dazu, mit seiner zum Mouvement 

Démocrate („demokratische Bewegung”, modem) erweiterten partei als 
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unabhängige kraft ins rennen zu ziehen. die riskante strategie ging 

damit einher, die zugehörigkeit zum rechten gesamtlager in zweifel zu 

ziehen. Bayrous anhang schrumpfte daraufhin binnen Wochen auf 7,6 

prozent und drei abgeordnete in der nationalversammlung. die gelich-

teten Bänke der zentristen nahm faktisch die fraktion des neuen zen-

trums (Le Nouveau Centre) ein. die dahinter stehende absetzbewegung 

erinnerte an vorgänge bei der gründung der ump. prominentester über-

läufer und späterer chef der neuen partei war hervé morin, der zuvor 

eine führende rolle in Bayrous Wahlkampf eingenommen hatte. fast 

sämtliche bisherigen udf-parlamentarier schlugen sich auf die seite 

sarkozys, um im Bündnis mit der präsidentenpartei ihre politische exis-

tenz zu retten. als gegenleistung verzichtete die ump darauf, in den be-

treffenden Wahlkreisen eigene kandidaten aufzustellen. es handelt sich 

bei dem neuen zentrum trotz ihres landesweiten apparats und der eige-

nen fraktion um keine wirklich eigenständige kraft. die regierungstreue 

formation sichert die stellung der ump zur mitte hin ab und der ur-

sprünglich taktisch motivierte gegensatz zwischen den „abtrünnigen” 

und Bayrous modem dauert fort.10

Tabelle: Zusammensetzung der Nationalversammlung (577 Sitze)

fraktionsstärke und stimmenanteil der parteien im ersten Wahlgang

parlamentswahl 2002 parlamentswahl 2007

ump 365 (33,3) 320 (39,5)

neues zentrum – 23 (2,0)

udf / modem 29 (4,9) 3 (7,6)fl

sozialisten 141 (24,1) 204 (24,7)

kommunisten 21 (4,8) 20 (4,3)*

grüne 3 (4,5)fl 4 (3,3)*

nationale front – (11,3) – (4,3)

andere 18 3
 
die Wahlergebnisse wurden aus mehreren Quellen zusammengestellt. aufgrund des 
Wahlrechts stehen sitzzahlen und stimmenanteile nicht in direktem Bezug. in der 
tabelle sind die prozentualen stimmenanteile in klammern neben den sitzzahlen 
angeführt. die notwendige fraktionsstärke beträgt zwanzig abgeordnete. die parla-
mentarier des Mouvement Démocrate (modem) sind fraktionslos (fl). die grünen 
abgeordneten (*) schlossen sich 2007 der fraktion der kommunisten (Gauche dé-
mocrate et républicaine) an, die somit 24 mitglieder umfasst. die Apparentés –  
unabhängige und abgeordnete kleiner parteien, die den fraktionen nur mit gast-
status angehören – sind hier nicht gesondert ausgewiesen.

an dieser konstellation zeigt sich, dass es neben der – verfassungsrecht-

lich nicht zwingenden, aber faktischen – fixierung des politischen sys-

tems auf das präsidentenamt, die zwänge des absoluten mehrheitswahl-

rechts sind, welche die struktur des parteiensystems nachhaltig beein-

flussen. prozent- und sitzzahlen geben in frankreich häufig nur ungenau 

aufschluss über die realen Wähleranteile. diese können bei regionalwah-

len oder bei der europawahl, wenn das verhältniswahlrecht gilt, überprüft 

werden. Bei der Wahl zur nationalversammlung kommt es dagegen vor 

allem darauf an, ob die parteien in den einerwahlkreisen ihre kandidaten 

gegeneinander antreten lassen oder nicht. Bayrous partei hat dies getan, 

sie hat in 535 Wahlkreisen Bewerber aufgestellt und ist damit gegen die 

phalanx der ump-kandidaten angerannt. es sieht so aus, dass modem  

als unabhängige kraft in zukunft bestenfalls mit wenigen köpfen in der 

nationalversammlung vertreten sein wird. dieses randschicksal würde 

sie mit anderen kleinen parteien, die außerhalb der großen lager stehen, 

teilen. sollte die Bayrou-partei weiter stagnieren, wird zudem für die 

getreuen die versuchung groß sein, bei der nächsten parlamentswahl  

in den schoß des präsidentenlagers zurückzukehren und sich auf Wahl-

absprachen mit der ump einzulassen.

die präsidentenpartei übt auf die anhänger der rechten eine anhaltende 

anziehung aus. die ump verzeichnete auf ihrer homepage zum Jahres-

ende 2007 insgesamt 370.247 mitglieder, was einem zuwachs um mehr 

als 40.000 mitglieder innerhalb eines Jahres entspricht. dennoch sollte 

man sich von der vorherrschaft im bürgerlichen lager, die das mehrheits-

wahlrecht begünstigt, nicht zu sehr beeindrucken lassen. so errang die 

partei bei der europawahl 2004 gerade einmal 16,6 prozent der stim-

men. die ump, die damals durch interne machtkämpfe belastet war (und 

auch bei den regionalwahlen im gleichen Jahr schlecht abschnitt), hatte 

sich starker konkurrenz anderer parteien zu erwehren. darunter befand 

sich die integrationsfeindliche „Bewegung für frankreich” (Mouvement 

pour la France, mpf) des früheren udf-politikers philippe de villiers, der 

später als präsidentschaftskandidat 2007 nur 2,2 prozent der stimmen 

gewann. seine nationalkonservative partei, die im zweiten Wahlgang die 

ump zu unterstützen pflegt, ist im zwischenraum zwischen dieser und 

den rechtsextremen angesiedelt.11 in frankreich bieten europawahlen 

die seltene gelegenheit, den parteienwettbewerb unter den Bedingungen 

der verhältniswahl zu organisieren. das abschneiden bei der europawahl 

2009 verspricht daher – bei allen einschränkungen, die an dieser stelle 

hinzugedacht werden müssen, darunter die meist niedrige Wahlbeteili-



112 113

gung – einigen aufschluss über die mobilisierungskraft der ump und die 

konkurrenzsituation im rechten lager.

innERpARTEilicHER pluRAliSmuS

Wie das nebeneinander verschiedener „sensibilitäten” und strömungen 

in und um die ump herum organisiert ist, gehört zu den bestimmenden 

faktoren des parteilebens. Bei den französischen parteien besteht eine 

neigung, klar definierte innerparteiliche strömungen auszubilden, die 

häufig als courants bezeichnet werden. sie weisen teilweise eine spezielle 

mitgliedschaft auf, ein eigenes führungspersonal und konkurrieren mit-

einander um die inhaltliche wie personelle ausrichtung der gesamtpartei. 

in die neu gegründete konservativ-liberale sammelpartei fand eine viel-

zahl politischer familien und parteien eingang. anfangs war entschieden 

worden, die Bildung organisierter strömungen in den parteistatuten zu 

verankern.12 dabei ging es um deren förmliche anerkennung, das recht 

der strömungen, einen gesonderten programmantrag (motion) auf 

parteitagen einzubringen, und eine anteilige finanzierung. von diesen 

„Bewegungen” (mouvements), wie die strömungen im parteistatut der 

ump benannt sind, sollte eine lebendige innere debatte profitieren. die 

Bereitschaft, den pluralismus so stark zu institutionalisieren, war aber 

nicht von langer dauer. tatsächlich sind diese Bestimmungen ein toter 

Buchstabe geblieben und niemals ausgeführt worden. gerade die partei-

führung versuchte die vorgesehene entwicklung zu blockieren. dahinter 

stand die Befürchtung, die strömungen könnten sich zu plattformen 

künftiger präsidentschaftsanwärter entwickeln und so den überwunden 

geglaubten innerparteilichen führungskampf wieder anfachen. ferner 

drohte gefahr, dass am ende die alten parteigrenzen in neuer gestalt 

auferstehen würden. dann stellte sich das chirac-lager dagegen, das  

die ausformung einer mehrheitsströmung der sarkozy-anhänger mit aller 

macht unterbinden wollte.

nach der Wahl sarkozys zum parteichef und erst recht nach seinem 

einzug in den präsidentenpalast hat sich das thema der mouvements 

vorübergehend erledigt. an dem sichtbarwerden eines großen überge-

wichts der mehrheitsgruppierung hatten weder die „sarkozysten” noch 

die anderen richtungen ein echtes interesse. über die zulassung formel-

ler strömungen wird von zeit zu zeit diskutiert, aber die tatsache, dass 

sechs Jahre seit gründung der ump vergangen sind, ohne dass etwas 

geschehen ist, spricht für sich. in der konsequenz hieß dies jedoch, dass 

sich der innere pluralismus anderweitig Bahn verschaffen musste. die 

statuten eröffnen mit dem instrument der „assoziierung”, das unten 

erläutert wird, einen zusätzlichen Weg und auch informelle tendenzen 

machen sich bemerkbar. und so durchzieht die partei ein kaum zu über-

sehendes geflecht von gruppierungen, vereinigungen, regelrechten 

unterparteien und politischen klubs, die, von der ump mitfinanziert, um 

einen zuwachs an mitgliedern und mandatsträgern und damit um einfluss 

in den strukturen der gesamtpartei wetteifern. der nachteil in demokra-

tischer hinsicht liegt darin, dass die strukturen wenig transparent sind 

und die ump-führung mit unterschiedlichen gruppierungen jeweils  

besondere regelungen trifft. daraus resultiert leicht eine ungleichbe-

handlung, die formen der abhängigkeit und den politischen klientelismus 

fördern kann.

unter den zahlreichen gruppierungen im regierungslager lassen sich 

nach rechtlichen und politischen kriterien mehrere typen unterscheiden. 

zunächst kommt bei der ump ein spezifikum französischer parteien zum 

tragen, nämlich die oftmals unscharfen abgrenzungen. nicht immer ist 

ganz klar, wer zu einer bestimmten partei oder nur zum „lager” gehört. 

charakteristisch sind kleinparteien, die im umfeld der größeren parteien 

existieren und den parteinamen bestenfalls eingeschränkt verdienen. 

diese formationen führen ein gewisses eigenleben, wenngleich sie meist 

auf wenige hochburgen konzentriert sind. manche unter ihnen bewahren 

das erbe einst berühmter „politischer familien”, die im laufe der zeit an 

Bedeutung verloren haben. das erwähnte Nouveau Centre ist eine ab-

hängige partei, die bei Wahlen praktisch nicht mit der ump konkurriert. 

ihr vorsitzender ist verteidigungsminister hervé morin. die nächste stufe 

bilden „assoziierte parteien”, die nach dem prinzip der doppelmitglied-

schaft konstruiert sind. angeschlossen sind der ump ausdrücklich jene 

parteien oder vereinigungen, die gemäß dem parteistatut als assoziierte 

juristische personen firmieren. sie werden vom nationalrat, dem „parla-

ment” der ump, anerkannt und sind in den parteigremien vertreten.13  

ihre mitglieder nehmen am innerparteilichen leben der dachpartei teil. 

zu nennen ist an erster stelle die auf die älteste französische partei 

zurückgehende „radikale partei” (vormals ein teil der udf), deren führer 

Jean-louis Borloo als umweltminister der regierung angehört. die radi-

kalen stellen 18 abgeordnete in der ump-fraktion und einige senatoren.14 

daneben gibt es das christlich-konservative „forum der sozialen republi-

kaner” (frs), das zwei abgeordnete stellt. parteichefin ist die Wohnungs-

bauministerin christine Boutin. sie entstammt ebenfalls der udf und 
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kandidierte 2002 für die präsidentschaft – sie erzielte 1,2 prozent der 

stimmen –, bevor sie sich der ump anschloss. als marginal einzustufen 

sind die „unabhängigen und Bauern” des Centre National des Indépen-

dants et Paysans (cni, zwei abgeordnete), die den überrest einer älteren 

konservativen partei bilden.

hinzu kommt ein ganzer kranz von „assoziierten” vereinigungen, die 

nicht einzeln aufgezählt werden können. häufig stehen dahinter einzelne 

politiker, die sich mit einer eigenen gruppierung profilieren wollen. dieses 

geflecht von klubs oder im hintergrund wirkender think-tanks steht wie 

die assoziierten parteien in verbindung mit den für den pluralismus der 

ump bedeutsameren ideologischen grundtendenzen. deren genaue stär-

ke ist nur schwer zu ermitteln. eine untersuchung, die auf der Befragung 

der teilnehmer am ump-parteikongress vom 28. november 2004 basiert, 

liefert am ehesten näheren aufschluss. dabei wurden als vorherrschende 

ausrichtungen die „gaullisten” (34,3 prozent) und die „liberalen” (33,5 

prozent) herausgefiltert. identifiziert wurden zudem eine zentristische 

tendenz (11,4 prozent), die europakritischen „souveränisten” (7,4 pro-

zent) und ein sozialer flügel (7,6 prozent).15 neben den linksgaullisten, 

zu deren traditionellen themen die betriebliche mitbestimmung (partici-

pation) zählt, können zu dem „sozialen pol” die erwähnten radikalen, die 

so genannten „blauen Ökologen” und eine anzahl von in das sarkozy-

lager gewechselten sozialisten gerechnet werden.

anfang der 1990er Jahre versammelte sich der souveränistische flügel 

der rpr in einem großen courant, der die linksgaullisten einschloss, um 

die politiker philippe séguin und charles pasqua. entschieden bekämpft 

wurde seinerzeit der liberale europakurs der parteimehrheit um Jacques 

chirac. pasqua hatte dann den neogaullisten zeitweilig den rücken 

zugewandt und eine eigene partei gegründet, die „sammlungsbewegung 

für frankreich” (Rassemblement pour la France, rpf), die nach wechsel-

voller geschichte wieder zerfiel.16 die souveränisten haben heute in der 

ump aus einer reihe von gründen kein größeres gewicht, zumal ihr 

gedankengut teilweise von einer anderen partei, nämlich der mpf, ver-

fochten wird. auch die vereinigung Debout la République, die zeitweise 

viele souveränisten in der partei zusammenfasste, hat sich inzwischen 

von der ump getrennt.

auffällig ist, in welchem maße sich die ehemaligen udf-mitglieder und 

deren politiker in die gesamtpartei eingefügt haben. die integration der 

einstigen udf-Bestandteile ist weit fortgeschritten. deren einstige spit-

zen, soweit sie nicht in den assoziierten parteien oder dem neuen zen-

trum platz fanden, üben inzwischen nur noch geringen einfluss aus. einer 

ihrer exponenten war philippe douste-Blazy, ein ehemaliger vorsitzender 

der udf-fraktion, der nach dem eintritt in die ump zunächst generalse-

kretär der partei war und unter premierminister de villepin von 2005 bis 

2007 das amt des außenministers bekleidete. er spielt inzwischen eben-

so wenig eine rolle wie alain madelin, der die wirtschaftsliberale dl in die 

einheitspartei eingebracht hatte. dagegen gehört der frühere premiermi-

nister Jean-pierre raffarin, ursprünglich ein dl-politiker, der parteifüh-

rung weiter an. alles in allem bestätigte sich die erwartung, dass die 

„honoratioren” der udf sich in der neogaullistischen mehrheit bald verlie-

ren würden. es mangelte ihnen ohnehin an einer eindeutigen inhaltlichen 

abgrenzung, und darin lag ja von anfang an ein hauptargument für die 

gründung der einheitspartei. die stark vorangetriebene mitgliederwer-

bung der ump hat dann zusätzlich dazu beigetragen, die alten parteilinien 

zu verwischen.

der wichtigste akzentunterschied innerhalb der präsidentenpartei trennt 

heute liberale und gaullisten. die wirtschaftsliberalen kräfte, die bei 

gründung der ump durch den Beitritt der dl eine wesentliche stärkung 

erfuhren, sind breit aufgestellt und verfügen insbesondere um einen klub 

von wenigstens achtzig abgeordneten, die sich als die „reformer” (Les 

Réformateurs) bezeichnen (eine weitere teilweise personell überlappende 

vereinigung ist Génération Entreprise). liberale themen sind die Befür-

wortung einer entschiedenen steuerreform, der abbau des öffentlichen 

dienstes und die kritik an der in frankreich geltenden „reichensteuer”. 

nichtsdestoweniger verläuft die wirtschaftspolitische debatte in der ump 

recht konfus, da sich in dem komplizierten nebeneinander der tendenzen 

und gruppierungen kaum ein führender akteur in einen offenen gegen-

satz zur regierungspolitik begeben mag.17 in deren konservativ-liberaler 

„reformagenda” wird der gegensatz zwischen den hauptrichtungen über-

brückt. so setzten sarkozy und mit ihm die ump im Wahlkampf liberale 

akzente. versprochen wurden eine senkung der steuern- und abgaben-

last, die rückführung öffentlicher defizite und das aufbrechen bestehen-

der verkrustungen im französischen sozial- und Wirtschaftsmodell. doch 

wird diese rhetorik „gaullistisch” aufgefangen. hierfür steht das ver-

ständnis von der eu als einem wirtschaftlichen schutzraum, an dem sich 

namentlich die Wechselkurspolitik der europäischen zentralbank ausrich-

ten soll, und das Bekenntnis zu einer staatlichen industriepolitik in tech-

nologischen schlüsselsektoren.18 die genaue interpretation des Wähler-
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auftrags ist dabei weniger die aufgabe der regierungspartei, sondern die 

des staatspräsidenten und der von ihm berufenen regierung, an deren 

spitze der angesehene premierminister françois fillon steht.

oRTSBESTimmung dER ump

dies führt zurück zur Beurteilung einer partei, die primär auf die unter-

stützung der politik des neu gewählten präsidenten hin orientiert ist. ihre 

dienende rolle ist im parteistatut insoweit fixiert, als im Juli 2007 beson-

dere regelungen eingeführt wurden für den – bereits eingetretenen – 

fall, dass der amtierende parteichef die funktion des staatspräsidenten 

ausfüllt. in der aktuellen situation wird die parteispitze durch einen 

generalsekretär und zwei stellvertreter gebildet, die das oberste lei-

tungsorgan (Bureau politique) bestellt hat und jederzeit wieder abberu-

fen kann. der posten des parteiführers bleibt somit bis zur nächsten 

präsidentenwahl vakant, währenddessen der staatspräsident als eigent-

liches „moralisches” parteioberhaupt die wirkliche macht in der ump aus-

üben kann. das amt des generalsekretärs hat mit patrick devedjan ein 

enger vertrauter des staatschefs inne. für den charakter der „sarkozy-

partei” ist es weiterhin bezeichnend, dass im sinne des pluralismus zwar 

die wichtigeren gruppierungen und tendenzen auf allen parteiebenen 

vertreten sind, zugleich aber plebiszitäre elemente ins spiel kommen. 

neben der direktwahl des (regulären) parteiführers durch die mitglieder 

ist an dieser stelle zu erwähnen, dass auch das offizielle programm der 

partei, der „contrat de législature 2007-2012”, im november 2006 von 

97,6 prozent der abstimmenden parteimitglieder (die Wahlbeteiligung lag 

bei rund 50 prozent) verabschiedet wurde. ein allzu großes eigengewicht 

kommt der präsidentenpartei unter diesen Bedingungen nicht zu. die 

ump dient so in erster linie der integration der „um den präsidenten ver-

einten” strömungen und der rekrutierung des politischen nachwuchses.

praktisch ist die partei auf die vorbereitung der Wahlkämpfe ausgelegt. 

ihre landesweite organisation folgt konsequent der gliederung nach 

parlamentswahlkreisen. auch ein vorstellbares gegengewicht zur pariser 

parteiführung in den anderen landesteilen kann sich nur schwer heraus-

bilden – nicht zuletzt, weil das rechte lager bei den letzten regional-

wahlen im märz 2004 nur in zwei von 22 regionen (im elsass und in 

korsika) eine mehrheit erzielte. immerhin wird der gedanke einer effek-

tiven stärkung des pluralismus durch eine aufwertung der regionalver-

bände seit gründung der partei diskutiert. hierbei gab das modell der aus 

französischer sicht erfolgreichen volkspartei cdu ein vorbild ab, das 

auch hinsichtlich der professionalisierung des parteiapparats und der 

zielgerichteten mitgliederwerbung in gewisser Weise pate stand.19 die 

entwicklung hat gezeigt, dass aus der ump dennoch keine „volkspartei” 

im überkommenen sinne geworden ist, sondern ein eigenartiger typ der 

modernisierten, teils mit direktdemokratischen angeboten werbenden 

„präsidentenpartei”, wie sie eben nur das politische system der fünften 

republik hervorbringen kann.

die ump ist dabei ein kompliziertes gebilde. Jedem versuch, das innen-

leben der partei zu studieren, steht die schwierigkeit entgegen, in einen 

kaum durchschaubaren nebel persönlicher rivalitäten und ambitionen 

und daraus gespeister netzwerke hineinzuleuchten. zusammengehalten 

wird die präsidentenpartei wesentlich durch die gemeinsame machtper-

spektive und institutionelle faktoren, vor allem die zwänge und vorteile 

des mehrheitswahlrechts. das inhaltliche Bindeglied der in der ump ver-

einigten tendenzen ist bis auf Weiteres die orientierung am „sarkozys-

mus” – ein konservativ-liberales amalgam, das durch eine geschickte 

populistische verpackung („präsident der kaufkraft”) und eine dynamik 

des aufbruchs sogar anziehungskraft auf einige überläufer aus dem 

linken lager entfaltete. ob man das programm des staatschefs noch als 

neogaullistisch kennzeichnen kann, erscheint eher fraglich. sarkozy be-

ruft sich auf die denkschule des gaullismus, versteht darunter aber 

praktisch nur einen politischen stil, der geistige freiheit bedeute und das 

prinzip, „das ewige frankreich durch aktivität und reformen zu bewah-

ren, statt in Bewegungslosigkeit zu verharren”.20

noch kann sich die partei auf die Wahlerfolge der vergangenen Jahre 

stützen. der kritische moment für die ump wird dann eintreten, wenn 

sich das nächste mal die führungsfrage neu stellt und ein neuer zyklus 

im leben der präsidentenpartei anhebt. gelingt es sarkozy, dessen erstes 

amtsjahr viele erwartungen enttäuschte (was im märz 2008 einen rück-

schlag für die ump bei der kommunalwahl provozierte), sich politisch zu 

behaupten, wird ihm niemand die erneute kandidatur streitig machen 

können. sollte es anders kommen und eine Wiederwahl des präsidenten 

als möglichkeit entfallen, wäre ein offener nachfolgekampf zu erwarten. 

alles spricht aber dafür, dass die partei auch dann zusammenbleiben 

würde. die vielfalt der akteure und tendenzen wird nicht dazu verleiten, 

bei einer parlamentswahl auf die aufstellung gemeinsamer kandidaten  

zu verzichten. Bei einer zunehmenden politischen abnutzung der regie-
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rungspartei wäre allerdings die herausforderung durch einen neu beleb-

ten rechtspopulismus nicht ausgeschlossen. letzten endes wird das 

Wahlrecht zur nationalversammlung weiterhin den trend zur herausbil-

dung zweier pole um die ump und die sozialisten begünstigen. und jeder 

politiker im lager der rechten, der präsident sarkozy irgendwann zu 

beerben hofft, wird nicht darum herumkommen, zuerst eine führende 

stellung in der ump erobern zu müssen.

frankreichs konservativ-liberale sammelpartei trägt im vergleich zur  

cdu stärker den charakter eines dauerhaft etablierten Wahlbündnisses, 

das ein miteinander verschiedener politischer tendenzen organisiert. 

insofern fällt die französische präsidentenpartei aus dem muster westeu-

ropäischer konservativer und christdemokratischer parteien heraus. für 

die entwicklung der noch verhältnismäßig jungen partei existiert daneben 

ein szenario, dass sich unter führung des präsidenten ein homogener 

parteikern herausbildet. voraussetzung dafür wären vor allem spürbare 

erfolge der regierungstätigkeit in den nächsten Jahren. dadurch könnten 

fortbestehende innerparteiliche gegensätze und rivalitäten in den hinter-

grund rücken. die entscheidende koordinierung und der ausgleich wider-

streitender positionen müssten in jedem fall von der spitze und nach 

stand der dinge von der staatlichen exekutive her geleistet werden. das 

entspricht dem grundprinzip der präsidentenpartei. die gründung der 

ump war die spezifische antwort auf die probleme der einst stark zerstrit-

tenen bürgerlichen rechten in frankreich. von der Wirkung des mehr-

heitswahlrechts mitgetragen und zielstrebig auf das höchste staatsamt 

ausgerichtet, wird die partei auf viele Jahre hinaus eine dominante der 

französischen politik bleiben.
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„grosse zelte”
entWicklungen amerikanischer „volksparteien” und  

mÖgliche rückschlüsse für die deutsche diskussion

Martin Thunert

AmERiKAniScHE „VolKSpARTEiEn” AlS 

„gRoSSE ZElTE”

die unterschiede zwischen amerikanischen und europä-

ischen bzw. deutschen parteien wurden in deutschsprachigen 

darstellungen des amerikanischen politischen systems 

immer wieder herausgestellt.1 die deutschsprachige fach-

literatur – aber nicht nur sie – charakterisiert die beiden 

großen parteien der usa – demokratische partei und repu-

blikanische partei – häufig als Wahlvorbereitungsmaschine-

rien, die weniger klar ideologisch ausgerichtet seien, son-

dern verschiedenen gruppierungen einfach nur als vehikel 

zur interessendurchsetzung und zur Wahl in öffentliche 

ämter dienten. dies bringe es mit sich, dass die us-groß-

parteien in sich sehr viel heterogener seien als europäische 

traditionsparteien. us-amerikanische parteien erscheinen 

nicht als bürokratisch durchorganisierte, allgegenwärtige 

gesellschaftliche institutionen, sondern als lockere Bündnis-

se regionaler und lokaler aktivisten, die vor allem kandida-

ten aufstellen und Wahlen gewinnen wollen. das primäre 

interesse der nordamerikanischen großparteien sei nicht die 

programmatische innovation oder die pflege geselligen par-

teilebens, sondern die organisation von herrschaft und die 
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herstellung von strukturellen (Wähler-)mehrheiten auf zeit. inhaltlich 

würden die parteien eher mit Wahlkampfplattformen als mit grundsatz-

programmen an die Öffentlichkeit treten. das ziel beider großparteien 

sei es, pragmatisch eine heterogene Wählerschaft unter einem großen 

zeltdach zu vereinen. die formelle mitgliedschaft sei ebenso unbekannt 

wie parteibücher oder obligatorische mitgliedsbeiträge. 

diese lehrbuchdarstellung amerikanischer parteien ist nicht falsch, aber 

ergänzungsbedürftig, da sie zwar deren schwächen benennt, aber den 

regenerierungspotentialen der großen us-parteien zu wenig aufmerk-

samkeit schenkt. manche krisenphänomene deutscher volksparteien 

lassen sich in den usa beobachten – so etwa die entfremdung gegenüber 

dem politischen system –, andere wiederum nicht – wie etwa der auf 

unter 40 prozent absinkende Wähleranteil. die Beziehungsstörung zwi-

schen Bürgern und parteien drückte sich in den usa primär durch Wahl-

abstinenz, gelegentlich auch durch ein erstarken von protestbewegungen 

und protestparteien aus – sie vollzieht sich aber auch durch innerpartei-

lichen Wandel. ähnliche rahmenbedingungen für parteien auf beiden sei-

ten des atlantiks sind gestiegene anforderungen an das regieren sowie 

die „Belagerung der politik durch die medien und durch vetospieler”.2 der 

folgende Beitrag untersucht den gegenwärtigen Wandel der amerikani-

schen großparteien der demokraten und republikaner auf unterschied-

lichen ebenen und richtet im letzten teil das hauptaugenmerk auf deren 

revitalisierungspotentiale und mögliche rückschlüsse für die deutsche 

diskussion.

TypologiSiERung, SElBSTVERSTändniS und  

EnTwicKlungEn dER AmERiKAniScHEn  

„VolKSpARTEiEn”

das selbstverständnis der großen parteien der usa ist mit der metapher 

des „großen zeltes” (big tent) am anschaulichsten beschrieben. dieses 

selbstverständnis kommt dem der allerweltspartei (catch-all-party), das 

als nordamerikanische entsprechung des typus der „volkspartei” gilt, 

sehr nahe.3 früher als in deutschland und kontinentaleuropa – etwa seit 

den 1960er Jahren – ordneten die amerikanischen parteien ihre Wahl-

kämpfe den massenmedialen produktionsgesetzen unter und professio-

nalisierten die Wahlkampfführung sowie die politische kommunikation 

unter den aktivisten und mit der Wählerschaft. die durch das gewalten-

teilige präsidialsystem der usa induzierte kandidatenzentrierung des 

politischen Wettbewerbs trug ein übriges dazu bei, den politischen Wett-

bewerb der allerweltsparteien in richtung personalisierter und symbo-

lisch inszenierter Wahlkämpfe zu drängen. daher schien es folgerichtig, 

die amerikanischen „volksparteien” dem typus der „professionellen 

Wählerpartei” zuzuordnen.4

ebenfalls deutlicher und früher als die europäischen volksparteien ver-

folgten die amerikanischen allerweltsparteien ein traditionell eher ideo-

logiefreies stimmenmaximierungskonzept, das sich aufgrund von Wahl-

recht und parteiensystem stets am medianwähler orientierte. eine positi-

onierung etwas links oder rechts des medianwählers würde ausreichen, 

um sowohl die mitte als auch die jeweiligen ränder des politischen spek-

trums zu mobilisieren. in der tat verfügten in den usa sowohl die repu-

blikaner als auch die demokraten über „traditionalistisch-konservative” 

und „progressive” parteiströmungen. so bestanden die us-demokraten 

über Jahrzehnte nicht nur aus sozialdemokratisch orientierten, linkslibe-

ralen und gewerkschaftlich gebundenen anhängern, sondern besaßen 

einen primär in den südstaaten beheimateten sozial-konservativen 

parteiflügel sowie landesweit eine unternehmerfreundliche parteiströ-

mung. umgekehrt beinhaltete das „zelt” der republikanischen partei 

insbesondere im nordosten der usa und im Westen beheimatete Wähler 

und kandidaten, die vor allem in sozialmoralischen fragen, aber auch bei 

themen wie umweltschutz und einwanderung deutlich andere, liberalere 

und progressivere akzente setzten als die parteimehrheit. moderate 

republikaner standen konservativen demokraten somit weitaus näher als 

den konservativen mehrheitsvertretern ihrer partei. dies galt umgekehrt 

etwa auch für militärpolitische falken der demokraten, die mit republika-

nischen außenpolitikern besser zurechtkamen als mit dem friedensbe-

wegten flügel der eigenen partei.

gegen die in den nachkriegsjahrzehnten zutreffende charakterisierung 

der us-großparteien als programmatisch eher konturlose allerweltspar-

teien spricht heute die empirisch eindeutig belegbare gestiegene welt-

anschauliche und parteipolitische polarisierung der politischen amtsträger 

in den usa und ihres medial-kommunikativen umfeldes. die politisch-

programmatischen auffassungen der kongressmitglieder liegen heute 

weiter auseinander als zu jedem anderen zeitpunkt seit dem ende des 

zweiten Weltkrieges.5 entsprechend „parteitreuer” wurde das abstim-

mungsverhalten der kongressmitglieder, das in den usa als sehr guter 

indikator für polarisierung taugt, da es im gewaltenteiligen präsidial-
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system keine institutionelle notwendigkeit für fraktionsdisziplin gibt. 

Beobachter sahen die parteipolitische szene der usa vor einer rückkehr 

zu rigideren Weltanschauungsparteien, die von vergleichsweise radikalen 

aktivistenkernen getrieben werden. damit korrespondiert die insbeson-

dere im präsidentschaftswahlkampf 2004 auf seiten der republikaner 

sichtbare strategie, weniger die so genannten „Wechselwähler” anzu-

sprechen, als die eigenen anhänger zu mobilisieren.6 

die amerikanischen volksparteien sind weniger schwache als hochkom-

plexe und lernende gebilde. die politische landschaft der usa wird seit 

Beginn des 21. Jahrhundert trotz der großen zahl als „unabhängig” 

registrierter Wähler nahezu exklusiv von den anhängern, Wählern und 

gewählten vertretern der beiden großen parteien bestimmt. der stim-

menanteil für unabhängige kandidaten „dritter” parteien bei präsident-

schaftswahlen, der in den Jahren von 1992 bis 2000 zwischen 19 und 

vier prozent lag, ist 2004 in den promillebereich zurückgegangen.7  

unterhalb der „großen zelte” beider parteien verbergen sich indes jeweils 

drei bis vier strömungen bzw. koalitionen von anhängern und Wählern 

sowie jeweils ein weiteres dutzend untergruppierungen. ein teil dieser 

strömungen macht die stammwählerschaft der partei aus, andere fühlen 

sich weniger der partei und ihren kandidaten als sachthemen verbunden 

und sind für die jeweils andere partei potentiell gewinnbar. aus den 

inneren auseinandersetzungen dieser parteiströmungen resultieren die 

chancen der in den vorwahlen antretenden kandidatinnen und kandi-

daten für den präsidentschaftswahlkampf 2008 sowie die politische 

ausrichtung der parteien im kongress und auf dem Wahlparteitag. die 

integrationskraft eines kandidaten bzw. einer kandidatin der diversen 

strömungen sowie über die ränder der partei hinaus beeinflusst wiede-

rum die mobilisierungschancen der präsidentschaftskandidaten. um den 

vielfältigen dimensionen der us-volksparteien gerecht zu werden und um 

vorschnellen pauschalisierungen von teilentwicklungen entgegenzuwir-

ken, ist es sinnvoll, stärken und schwächen unterschiedlicher erschei-

nungsformen („gesichter”) der beiden parteien zu analysieren.

diE dREi gESicHTER AmERiKAniScHER pARTEiEn

Bei der organisationsanalyse unterscheidet die europäische parteienfor-

schung unter anderen zwischen den ebenen parteielite, parteimitglied-

schaft und Wählerschaft.8 für die analyse der us-amerikanischen par-

teien ist diese unterscheidung nur begrenzt tauglich, da sich die partei-

mitgliedschaft in ermangelung von parteibüchern und mitgliedsbeiträgen 

nicht sauber von der sich durch entsprechende angaben bei der Wähler-

registrierung zur partei bekennenden Wählerschaft unterscheiden lässt. 

sinnvoller ist daher die von katz und mair eingeführte unterscheidung 

von unterschiedlichen erscheinungsformen der institution politische 

partei. zu den drei gesichtern der parteien gehören erstens die mandats-

trägerpartei, zweitens die partei an der Basis und drittens der parteiap-

parat.9 um die amerikanischen Bezeichnungen zu verwenden: mit party-

in-public-office sind die mandatsträger der partei in fraktionen und 

parlamentarischen gruppierungen sowie in exekutivfunktionen gemeint. 

die party-on-the-ground ist die „partei an der Basis bzw. in der anhän-

gerschaft”, worunter man die gliederungen der lokalen und regionalen 

Basis, der geldgeber, der registrierten Wähler sowie der befreundeten 

interessengruppen und Bewegungen versteht. schließlich die party-in-

central-office, was die parteizentrale(n), die spitzenfunktionäre und die 

parteiapparate mit einschließt.

die mandats- und Amtsträgerpartei

die überwältigende mehrheit aller kandidaten für politische Wahlämter 

auf Bundes- und landesebene wird von großen politischen parteien nomi-

niert. im falle der gewählten kandidaten bestehen auf Bundesebene,  

d.h. in beiden kammern des us-kongresses, bis zu 98 prozent aller 

amtsinhaber aus kandidaten der beiden größten parteien der usa. ein 

wichtiges, wenngleich umstrittenes volksparteikriterium, wonach eine im 

parlament vertretene partei dieses typus das potential besitzen müsse, 

etwa 40 prozent der Wähler und/oder der mandate zu erreichen, erfüllen 

die us-mandatsträgerparteien mit leichtigkeit. das in den usa fast 

ausschließlich zur anwendung kommende relative mehrheitswahlrecht  

in einerwahlkreisen kommt der herausbildung großer inklusiver volks-

parteien auf der ebene der mandatsträgerpartei sehr entgegen. nur die 

großen „parteizelte” der republikaner und demokraten in den usa kön-

nen glaubhaft den eindruck verhindern, dass eine stimmabgabe für sie 

verschwendung ist. nur die großen parteien können in einem Bundes-

staat kontinentalen ausmaßes wie den usa die hohe finanzielle und orga-

nisatorische hürde einer kandidatenpräsenz im gesamten land überwin-

den.10

die gefahr einer erosion der mandatsträgerparteien durch abspaltungen 

und ausgründungen ist in der mehrheitsdemokratischen kultur nordame-
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rikas somit grundsätzlich geringer als in den gemischten Wahlsystemen 

der meisten europäischen demokratien. der anreiz zur ausgründung 

neuer parteien ist nur im falle der chance auf regionale hochburgen-

bildung groß, während er im falle von ideologischem und programma-

tischem dissens eher gering ist.11 dagegen ist der anreiz, programma-

tische und weltanschauliche konflikte innerhalb der strukturen des 

großen parteizeltes auszutragen, statt sich abzuspalten, vergleichsweise 

hoch.

ein erster faktor, der den anreiz zum innerparteilichen konfliktaustrag 

erhöht, ist das institut der vorwahlen, die es nicht nur bei der auswahl 

der präsidentschaftskandidaten, sondern auch für die kandidatenaufstel-

lung zum kongress gibt. parteiströmungen und einzelpersonen mit ab-

weichender meinung bietet sich durch die aufstellung entsprechender 

kandidaten die chance auf gehör und im günstigen fall sogar auf sieg. 

reine hinterzimmerkarrieren führen im amerikanischen parteiensystem 

aufgrund des Wahlrechts und der institution der vorwahlen nicht zu 

einem politischen mandat. parteikarrieren ohne direkten erfolg bei den 

Wählern, wie es sie in deutschland als landeslistenkarrieren ohne di-

rekten Wählerkontakt vermehrt gibt, sind in den usa so gut wie ausge-

schlossen.

Weitere faktoren begünstigen den innerparteilichen konfliktaustrag 

ideologischer und programmatischer differenzen sowie persönlicher 

rivalitäten: im gewaltenteiligen system der usa herrscht auf der ebene 

der mandatsträgerpartei nur ein schwach ausgeprägter fraktionszwang, 

da der machterhalt des präsidenten nicht von einer parlamentsmehrheit 

abhängig ist. das abweichen eines mandatsträgers von der abstim-

mungsposition der fraktionsführung ist in den usa dann auch wiederholt 

möglich, solange die Wählerbasis des abweichenden abgeordneten diese 

haltung mitträgt.

da sowohl die usa als auch kanada für die zweite parlamentskammer 

das senatsprinzip gewählt haben, sind die spitzen der einzelstaats- und 

provinzregierungen nicht direkt in die entscheidungsfindung auf natio-

naler ebene eingebunden. dies bedeutet, dass die landesparteien sowohl 

programmatisch als auch personell nur lose mit der partei auf Bundese-

bene verbunden sein müssen. so gibt es zum Beispiel in den usa starke 

programmatische überschneidungen zwischen liberal-konservativen 

demokraten aus dem rocky mountain-Westen mit den gemäßigten 

republikanern des nordostens und erhebliche innerparteiliche differen-

zen zwischen den südstaatenrepublikanern (religiös-konservativ) und 

den parteigliederungen des nordostens (moderat). die programmatische 

elastizität der us-volksparteien ermöglicht somit die akzeptanz regiona-

ler abweichungen von der linie der Bundespartei.12

die Bindungskraft der mandatsträgerpartei hat sich paradoxerweise durch 

den prozess der re-ideologisierung der „fraktionen” im kongress seit 

den späten 1990er Jahren deutlich erhöht. die kongressfraktionen der 

demokraten und republikaner waren programmatisch und weltanschau-

lich noch nie weiter voneinander entfernt als zwischen 1998 und 2006.13 

im süden der usa verloren konservative weiße demokraten ihre man-

date an zumeist konservative republikaner, im nordosten des landes 

wurde das politische überleben gemäßigter republikaner immer schwie-

riger. Was die geschlossenheit und die schlagkraft der fraktionen im 

kongress erhöht, könnte indes den zeltcharakter der beiden großen par-

teien gefährden.14

die mandatsträgerpartei besitzt zwei machtzentren: das erste machtzen-

trum bilden die fraktionsführungen in repräsentantenhaus und senat im 

zusammenspiel mit den vorsitzenden wichtiger ausschüsse insbesondere 

dann, wenn die partei mehrheitsstatus besitzt und damit den „sprecher” 

(speaker) des repräsentantenhauses bzw. die ausschussvorsitzenden 

stellt. ausschussvorsitzende und fraktionsführung kommen zunehmend 

aus sehr sicheren und politisch einseitig strukturierten Wahlkreisen und 

Bundesstaaten. da die Wiederwahlquote konservativer republikaner und 

linksliberaler demokraten sehr hoch ist, besteht für die führung der 

mandatsträgerpartei weder ein kompromisszwang mit der gegenseite, 

noch besitzt dieses machtzentrum der parteien über erfahrung im um-

gang mit politischen kompromissen. das zweite machtzentrum der man-

datsträgerpartei sind die strategischen Wahlkampfausschüsse in senat 

und repräsentantenhaus. das hauptinteresse der führungen der Wahl-

kampforganisationsteams gilt nicht weltanschaulicher reinheit, sondern 

pragmatisch der rekrutierung aussichtsreicher kandidaten für unsichere 

und daher kompetitive Wahlkreise. Wählbarkeit und gewinnchancen 

werden zum hauptkriterium bei der kandidatensuche. mit dieser pragma-

tischen zielsetzung geraten die kampagnenverantwortlichen im kongress 

nicht nur in einen latenten prioritätenkonflikt mit den politisch einseiti-

geren fraktionsführungen, sondern mit dem kern der aktivsten gruppie-

rungen der parteibasis.
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in der mandatsträgerpartei besteht somit ein latenter konflikt zwischen 

denjenigen, die über sichere Wahlkreise verfügen oder in Bundesstaaten 

mit klaren strukturellen mehrheiten leben einerseits und den repräsen-

tanten politisch umkämpfter Wahlkreise und regionen sowie amtsträ-

gern, die auf nationale ämter wie die präsidentschaft schauen, anderer-

seits. erstere haben einen hohen anreiz, auf die aktivisten innerhalb ihrer 

anhängerschaft zu hören, um innerparteiliche gegenkandidaturen bei 

den vorwahlen zu verhindern und tragen somit zur verankerung der 

mandatsträger in der anhängerschaft, aber auch zur re-ideologisierung 

der partei bei.

die partei an der Basis: die wähler- und Anhängerpartei

zur „partei an der Basis” gehören in den usa aufgrund fehlender forma-

lisierter mitgliedschaft mit parteibuch neben den für die partei registrier-

ten Wählern insbesondere die aktivisten, geldgeber und die sich stark 

mit einer partei identifizierenden stammwähler. Jüngst kommt noch der 

medial-kommunikative komplex im umfeld der partei – bestehend aus 

der infrastruktur parteinaher medien, zeitschriften, think-tanks, Beratern 

und consulting-firmen, lobbyisten und der Blogoshäre – hinzu. eine 

krise der amerikanischen „volksparteien” oder zumindest einer der bei-

den parteien müsste sich insbesondere anhand dieses parteiengesichts 

ablesen lassen.

parteien insgesamt und große, integrative parteien im Besonderen wer-

den für das funktionieren der repräsentativen demokratie als unerläss-

lich angesehen, aber sie werden von den Bürgern der entwickelten de-

mokratien als politische institutionen nicht geschätzt.15 dieser Befund 

galt und gilt auch für die usa. die dortigen parteien wurden vom allge-

meinen vertrauensverlust in politische institutionen, der sich für die 

periode zwischen 1960 und 2000 mühelos nachweisen lässt, voll erfasst. 

dies lässt sich nicht zuletzt an der Wahlbeteiligung in den usa seit dem 

zweiten Weltkrieg ablesen: zwischen den 1930er und 1960er Jahren 

bewegte sich die Wahlbeteiligung auf nationaler ebene auf Werten deut-

lich oberhalb von 60 prozent. mitte der 1960er Jahre kam es zu einem 

absinken der Wahlbeteiligung auf Werte um die 50 prozent bei präsident-

schaftswahlen und kaum mehr als 40 prozent bei kongresswahlen. dieser 

trend hielt bis zu den Wahlen im Jahr 2000 an. 2004 beteiligten sich 

etwas mehr als 56 prozent der wahlberechtigten amerikaner an den 

präsidentschaftswahlen. von den registrierten Wählern beteiligten sich 

1964 noch 94 prozent, 1983 75 prozent und 2000 nur noch 67 prozent 

an den präsidentschaftswahlen.16

inwieweit schlug die Wahlabstinenzkrise auf die Wählerunterstützung für 

die großparteien durch? amerikanische Wahlberechtigte müssen sich 

registrieren lassen, um an Wahlen teilnehmen zu können. sie können 

sich als demokraten, republikaner oder „unabhängige” registrieren 

lassen. zwei drittel aller registrierten melden sich für eine der beiden 

großparteien an, was ihnen das recht einräumt, bei den „geschlossenen” 

vorwahlen und parteiversammlungen ihrer präferenzpartei teilzunehmen. 

Bei den so genannten „offenen” vorwahlen können auch die als „unab-

hängige” registrierten Wähler teilnehmen. als Beleg für die these vom 

Bedeutungsverlust der beiden großparteien galt stets der zwischen 1964 

und 1976 stark ansteigende und seitdem konstante anteil der sich selbst 

als „unabhängige” einschätzenden Wähler17. zwischen 1964 und 1976 

stieg deren anteil von 23 prozent auf 37 prozent und steht heute bei 

knapp unter 40 prozent. dieser anteil ist größer als der beider großpar-

teien: als republikaner identifizieren sich demnach 33 prozent und als 

demokraten 28 prozent. Je nach deutung der datenlage zur parteiidenti-

fikation und der Wählerregistrierung lässt sich die these aufstellen, die 

Bindungskraft amerikanischer großparteien habe „an der Basis” in einem 

ähnlichen maße nachgelassen wie die deutscher volksparteien aufgrund 

rückläufiger mitgliedschaft. lediglich das aufgrund des Wahlrechts man-

gelnde angebot ernsthafter drittparteien in den usa, so die krisendeu-

tung der daten, zwinge die überwiegende mehrheit der Wählerschaft 

dazu, sich unter eines der beiden großen parteizelte zu begeben, ohne 

sich allerdings unter diesen dächern wohlzufühlen.

eine alternative deutung setzt am tatsächlichen politischen verhalten 

vieler „unabhängiger” an, das in den usa strukturierter und parteinaher 

ist, als die obigen zahlen vermuten lassen.18 zieht man von knapp 40 

prozent der „unabhängigen” diejenigen ab, die einer der beiden parteien 

zuneigen, ohne sich voll mit ihr zu identifizieren, bleibt ein rest von nur 

zehn prozent wahrhaft ungebundener und permanent unentschiedener 

Wähler. mit anderen Worten: nahezu 90 prozent der amerikanischen 

Wählerschaft identifiziert sich entweder stark mit einem der beiden 

„parteizelte” oder ist einem zumindest grundsätzlich zugeneigt. das 

tatsächliche Wahlverhalten der einer partei zuneigenden Wähler unter-

scheidet sich kaum von dem der sich schwächer mit einer partei identifi-

zierenden Wähler. der anteil der „wahrhaft unabhängigen” Wähler, die 
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keiner der beiden parteien auch nur zuneigen, war 1976 mit 15 prozent 

auf dem nachkriegshöhepunkt und nahm bis 2004 auf knapp 10 prozent 

ab. Bei den sich identifizierenden oder zuneigenden Wählern bezeichne-

ten sich 2004 49 prozent als demokraten und 41 prozent als republika-

ner. für die demokraten war dies im vergleich zu den „goldenen zeiten” 

der 1960er Jahre ein rückgang um fünf bis acht prozent, für die republi-

kaner bedeutet es einen faktischen gleichstand seit der reagan-ära. 

allerdings erwiesen sich die republikanisch orientierten Wähler seit den 

1980er Jahren als zuverlässiger, was die stimmabgabe für republikani-

sche kandidaten angeht, als die demokratischen anhänger.

für die amerikanischen volksparteien besteht die strategische aufgabe 

weniger in der rückgewinnung von mitgliedern, sondern in der registrie-

rung und mobilisierung von ihnen zuneigenden Wählern sowie im gewinn 

einer kleineren gruppe von parteipolitisch ungebundenen Wählern.

die partei an der Basis hat durch das institut der vorwahlen (siehe un-

ten) deutlich an einfluss gewonnen, nicht zuletzt dadurch, dass sich die 

inoffizielle und die offizielle vorwahlphase zeitlich immer weiter ausdehnt, 

während die phase des „heißen Wahlkampfes”, in der die rolle der partei-

organisation deutlicher hervortritt, zeitlich gleich bleibt. ein weiterer 

grund für den einflussanstieg der parteianhängerschaft ist die reformier-

te Wahlkampffinanzierung in den usa, die den kandidatenwahlkampf 

einerseits stärker reglementiert, es aber andererseits den mit der partei 

oder mit den parteigliederungen „befreundeten” unterstützergruppen 

erlaubt, finanziell nahezu unbegrenzt für ihre anliegen zu werben, was 

die so genannten „527-gruppen” in der regel in gestalt negativer Wahl-

werbung ausgiebig tun. schließlich revolutioniert das internet die logik 

und die praxis des spendensammelns. tausende von kleinstspenden kön-

nen gebündelte großspenden weniger spender durchaus kompensieren, 

was die chancen von charismatischen außenseitern oder populistischen 

parteirebellen bei den vorwahlen deutlich erhöht.

die parteiorganisation

die traditionelle parteiorganisation mit der parteiführung oder dem „par-

tei-establishment” an der spitze, die ihr fundament bis in die 1970er 

Jahre in den lokalen „parteimaschinen” auf der Bezirksebene (precinct) 

hatte, wurde durch die einführung von vorwahlen und durch bessere 

ressourcenausstattung der amtsträgerpartei sowie durch den Wegfall 

von patronagemöglichkeiten zunächst deutlich geschwächt. seit den 

1980er Jahren werden auch in allen kommunen der usa stellen nach 

dem öffentlichen dienstrecht besetzt, was die patronagemöglichkeiten 

zumindest eingrenzt. zweitens werden rund 75 prozent aller kommu-

nalen mandate durch weitgehend parteienfreie Wahlen, d.h. durch die 

kandidaturen parteiloser Bürger (analog zu den freien Wählern) besetzt. 

drittens wurde die rolle der lokalen parteiorganisation als transmissions-

riemen in die anhängerschaft durch die einführung des fernsehens und 

später des internets obsolet. die ansprache der anhängerschaft geschah 

durch audiovisuelle medien.

heute spielen die lokalen parteiorganisationen bei der Wahlkampfführung 

eine wichtige rolle, werden aber von zentralisierten Wahlkampfbüros auf 

einzelstaatlicher und nationaler ebene koordiniert. die parteiorganisation 

auf einzelstaatsebene (Democratic or Republican Central Committee) hat 

ebenfalls einen spürbaren Bedeutungswandel erfahren. Waren sie früher 

einrichtungen der Wählermobilisierung, so sind sie heute vor allem im 

Wahlkampfmanagement und bei der ausbildung von aktivisten tätig. 

machtvoller als jemals zuvor sind heute die wichtigsten nationalen partei-

organisationen: auf der ebene der mandatsträgerpartei sind dies die 

bereits oben genannten jeweiligen Wahlkampfkomitees beider volkspar-

teien im repräsentantenhaus und im senat. auf der ebene der parteior-

ganisation geht es um die Republican (rnc) und Democratic (dnc) 

National Committees in Washington d.c. an deren spitze steht der party 

chair, der aber nicht mit dem deutschen parteivorsitzenden identisch, 

sondern mit einem sehr machtvollen generalsekretär und obersten 

parteimanager vergleichbar ist. im gegensatz zu den Wahlkampfkomi-

tees der mandatsträger kümmern sich dnc und rnc nicht nur um die 

Wiederwahlchancen von amtsträgern und die auswahl geeigneter kandi-

daten für öffentliche Wahlämter, sondern insbesondere um die entwick-

lung der parteiinfrastruktur und des parteiumfeldes zwischen den Wahl-

zyklen sowie um die politische kommunikation der partei. rnc und dnc 

wirken innerparteilich in erster linie über ihre logistischen und kommuni-

kativen dienstleistungsangebote. insbesondere ressourcenschwache 

kandidaten und solche, die in hochburgen der gegenpartei leben und 

antreten wollen, sind von den dienstleistungen der nationalen parteiorga-

nisation in hohem maße abhängig. zwischen der nationalen parteiorgani-

sation und den mandatsträgervertretungen kann es insbesondere bei der 

verteilung von ressourcen hin und wieder zu ziel- und mittelkonflikten 

kommen.
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BEiSpiElKRAfT und REgEnERATionSquEllEn 

AmERiKAniScHER „VolKSpARTEiEn”

das amerikanische Beispiel zeigt, dass – gestützt durch das relative 

mehrheitswahlrecht – parteipolitische zersplitterung kein unabwendbares 

schicksal moderner politik sein muss, sofern sich die großen parteien als 

„große zelte” und „sammlungsparteien” verstehen und einzelnen strö-

mungen, gliederungen und einzelkandidaten faire artikulations- und 

mitwirkungschancen einräumen. diesbezüglich wirkten beide parteien, 

zuletzt die demokratische partei mehr als die republikanische partei, 

inspirierend für parteizusammenschlüsse in staaten mit zersplitterter 

parteientradition wie italien oder frankreich.

auch die generellen funktionen moderner parteien in der mediengesell-

schaft erfüllen die us-volksparteien gut. die amerikanischen zeltparteien 

verstehen es durchaus, verschiedene gesellschaftliche „interessen zu 

sammeln und in einer systemkompatiblen form zusammenzubringen”.19 

auch als transmissionsriemen in die gesellschaft werden die us-parteien 

aufgrund fehlender formalisierter und zahlender parteimitgliedschaft 

vielfach unterschätzt.

Keine mutation zur Kartellpartei

eine besondere stärke amerikanischer volksparteien könnte darin liegen, 

dass keine mutation zu einem in der fachliteratur kontrovers diskutierten 

parteitypus – zur etatisierten kartellpartei – auszumachen ist.20 die 

zuordnung der us-parteien zum typus der kartellpartei dürfte sehr 

fragwürdig sein, wenn man die „verstaatlichung” der parteien zum haupt-

charakteristikum einer kartellpartei macht.21 das liegt zunächst an der 

amerikanischen variante der politikfinanzierung, die gemeinhin weder 

demokratietheoretisch noch praktisch als vorbildlich gilt. die einnahmen 

der amerikanischen parteien basieren anders als in kontinentaleuropa 

nicht auf einem drei-säulen-modell aus mitgliedsbeiträgen, staatlichen 

zuwendungen und spenden. letztere spielen in den usa eine dominante 

rolle, erstere sind nicht existent. eine umfassende staatliche alimentie-

rung der parteien durch staatliche parteienfinanzierungssysteme ist in 

den usa unbekannt. es existiert in den usa allerdings die möglichkeit  

der staatlichen Wahlkampffinanzierung für präsidentschaftskandidaten 

sowie die staatliche finanzierung großer abgeordnetenstäbe im kongress 

und die politische Besetzung von mehr als 3.000 hohen verwaltungs-

positionen auf zeit in der exekutive. da die notwendigkeit des spenden-

sammelns für die organisationskraft und die fähigkeit zu effizienter 

Wahlkampfführung essentiell ist, sind die amerikanischen parteien weit-

aus weniger halbstaatliche institutionen als viele europäische und insbe-

sondere deutsche parteien. gerade wegen fehlender formalmitgliedschaft 

und staatlich umfassender politikfinanzierung sind die us-parteien stär-

ker auf die pflege ihres umfeldes, das sowohl aus professionellen politik-

beratern, ideologischen geldgebern wie aus einfachen aktivisten und 

unterstützergruppen besteht, sowie auf die ihnen zuneigende Wähler-

schaft angewiesen als die unter kartellverdacht stehenden deutschen 

parteien.22 eine abschottung der us-volksparteien von ihrer anhänger-

schaft wird durch die notwendigkeit des spendensammelns und die  

Begrenzung der Wahlkampfspenden für einzelspenden auf 2.300 us-

dollar pro Wahlsaison zumindest sehr erschwert. da die pfründe der 

regierungsübernahme aufgrund des winner-takes-all-systems und des 

Beuteprinzips bei der Besetzung wichtiger verwaltungsämter hoch sind, 

gibt es einen starken anreiz zum parteipolitischen Wettbewerb.

programmatische Elastizität und Selbsterneuerungskraft

innerhalb der beiden amerikanischen volksparteien gibt es ein beacht-

liches programmatisches spektrum, dessen gesamte Bandbreite insbe-

sondere während der vorwahlen für die präsidentschaftskandidatur sicht-

bar wird. die volksparteien können aufgrund ihrer programmatischen 

elastizität zahlreiche ein-punkt-gruppierungen und deren anliegen unter 

das zeltdach der partei bringen. allerdings spüren die parteien immer 

wieder, dass die loyalität der anhänger dieser einzelthemen und sozialen 

Bewegungen zu ihren sachthemen größer ist als die loyalität zur partei. 

daher müssen die anhänger von einzelthemen oder die vertreter be-

stimmter strömungen immer wieder neu mobilisiert werden – weniger 

aus dem grund des parteiwechsels, sondern eher aufgrund der gefahr 

der Wahlabstinenz.

die programmatische elastizität amerikanischer großparteien erklärt – 

zusätzlich zu institutionellen erklärungsfaktoren wie dem mehrheitswahl-

recht –, weshalb sich trotz großer unzufriedenheit mit den volksparteien 

keine „dritten” parteien auf nationaler ebene längerfristig zu etablieren 

vermochten. demokraten und/oder republikanern ist es seit den 1960er 

Jahren stets gelungen, die von kleineren „drittparteien” oder von sozi-

alen Bewegungen aufgebrachten neuen themen aufzunehmen und sich 

so immer wieder zu stabilisieren.23
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gleichzeitig zeigt das Beispiel der us-parteien auch, dass die populistisch 

anmutende erneuerung von unten – bei den republikanern ein phäno-

men der späten 1980er und frühen 1990er Jahre, bei den demokraten 

eine gegenwärtige entwicklung24 – zwar die partei belebt, aber durch 

re-ideologisierung den anspruch als volkspartei des großen zeltes zu 

gefährden vermag.

Vorwahlen als Revitalisierungsinstrument

das mit abstand wichtigste regenerationsinstrument der us-volkspar-

teien ist das komplexe gebilde der vorwahlen. diese haben ihre Wurzeln 

zwar in einer gesellschaftlichen erneuerungsbewegung des frühen  

20. Jahrhunderts (progressive movement), wurden flächendeckend aber 

erst als reaktion auf das debakel des parteitages der demokratischen 

partei 1968 in chicago eingeführt. damals unterlag der populäre anti-

vietnamkriegs-kandidat eugene mccarthy dem von den parteioberen 

gekürten vizepräsidenten (von präsident lyndon B. Johnson) hubert 

humphrey als präsidentschaftskandidat. demokratische aktivisten de-

monstrierten daraufhin vor der tagungshalle und wurden gewaltsam – 

vor laufenden fernsehkameras – von der polizei zurückgedrängt. diese 

Bilder wurden zum symbol der antidemokratischen struktur der demo-

kratischen partei. daraufhin wurde die (george) mcgovern-kommission 

eingesetzt, um den nominierungsprozess der partei zu reformieren.

grundsätzlich wurden vorwahlen eingeführt, um der parteibasis größeren 

einfluss auf die kandidatenwahl zu geben. dabei wurde den landesorga-

nisationen weitgehend freigestellt, diese parteiinternen vorwahlen zu 

organisieren. manche staaten halten so genannte „caucuses” ab – eine 

art Wahlparty, bei der sich die anwesenden aktivisten um die vertreter 

„ihrer” kandidaten scharen und versuchen, andere in „ihr” lager zu 

ziehen. am ende des abends wird dann ausgezählt, wer die größte 

gruppe von unterstützern in „seine ecke” ziehen konnte. Weniger zeit-

aufwendig für die teilnehmer sind echte vorwahlen (Primaries). hier 

unterscheidet man zwischen „offenen” (open) und „geschlossenen” 

(closed) vorwahlen. Bei offenen Primaries darf jeder registrierte Wähler 

mitmachen. das heißt ein republikaner könnte bei der demokratischen 

vorwahl den kandidaten der demokraten mitbestimmen. geschlossene 

vorwahlen sind reine parteiinterne Wahlen, d.h. republikaner dürfen nur 

für republikanische kandidaten wählen und demokraten nur für demo-

kraten.

auf diese art wird ein teil der delegierten zu den nationalen parteitagen 

(Conventions) gewählt. diese sind in der regel pledged, d.h. sie haben 

sich (durch ehrenwort) verpflichtet, auf dem parteitag für „ihren” kandi-

daten zu stimmen. um dem einfluss dieser „amateurdelegierten” entge-

genzuwirken, hat die mcgovern-kommission demokratischen parteifunk-

tionären und amtsträgern die teilnahme am parteitag garantiert, ohne 

dass sie sich im vornherein auf einen kandidaten festlegen müssen. das 

sind die so genannten „super-delegierten”. Bei den demokraten wurden 

2008 auf diese Weise 4.049 delegierte (davon 796 super-delegierte) und 

bei den republikanern 2.380 (davon 168 Super Delegates) gewählt. in 

den demokratischen vorwahlen werden den kandidaten delegierte in der 

regel nach dem verhältniswahlrecht und in den republikanischen vor-

wahlen nach dem mehrheitswahlrecht zugeordnet.

anders als von vorwahlskeptikern befürchtet, haben die vorwahlen zur 

kandidatenauswahl die amerikanischen volksparteien nicht beschädigt. 

sie haben auch nicht dazu geführt, dass stets die vertreter der reinen 

parteilehre vorwahlen gewinnen und die partei dadurch von einer allge-

meinen Wählerschaft kaum zu akzeptierende kandidaten aufstellt – eine 

Befürchtung, die nach der nominierung von george mcgovern zum prä-

sidentschaftskandidaten 1972 mehrfach geäußert wurde. zweifellos wird 

gerade den kandidaten für die präsidentschaft durch das vorwahlsystem 

ein gewisser spagat abverlangt – in den vorwahlen müssen sie ihre posi-

tionen auf die parteianhänger zuschneiden, im hauptwahlkampf auch auf 

Wähler außerhalb der engeren parteianhänger. aber wie die Beispiele 

Jimmy carter, michael dukakis, Bill clinton und zuletzt Barack obama auf 

seite der demokraten oder george h.W. Bush, Bob dole oder nun John 

mccain zeigen, hat das system immer wieder als gemäßigt geltende par-

teivertreter ganz nach oben gebracht. mit amtsinhabern geht das vor-

wahlsystem meistens – aber nicht immer – sehr respektvoll um. tritt ein 

amtierender präsident oder ein amtierender senator zur Wiederwahl an, 

wird er aus der mitte der partei höchst selten durch einen ernsthaften 

innerparteilichen konkurrenten herausgefordert. Weder Bill clinton 1996 

noch george W. Bush 2004 mussten sich vorwahlen stellen. ausnahmen 

gibt es immer dann, wenn ein amtsinhaber als schwach oder als zu sehr 

von der parteilinie abweichend angesehen wird. so forderte etwa 1980 

der einflussreiche senator edward kennedy den amtierenden präsidenten 

der demokratischen partei, Jimmy carter, zu einem innerparteilichen 

duell heraus, das carter schließlich gewann.25 2006 enttäuschte der lang-

jährige senator des staates connecticut und einstige vizepräsident-
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schaftskandidat (2000) der demokraten Joseph lieberman die friedens-

bewegte parteibasis durch seine zustimmende haltung zum irak-krieg 

und zur außenpolitik george W. Bushs. Was als internetkampagne be-

gann, endete mit dem sieg des anti-kriegs-kandidaten ned lamont bei 

der vorwahl im august 2006. lieberman akzeptierte die niederlage nicht, 

sondern trat bei der senatswahl im november 2006 als unabhängiger an 

und gewann so seinen sitz erneut.26

lässt sich das uS-Vorwahlsystem übertragen?

europäische parteien scheinen sich auf höchst unterschiedliche und un-

einheitliche Weise vom Beispiel der us-vorwahlen inspirieren zu lassen. 

aufgrund systembedingter unterschiede scheiden eine eins-zu-eins-über-

nahme amerikanischer vorwahlmodelle von anbeginn aus. denkbar ist 

indes die anwendung von urwahlen bei der aufstellung von spitzenper-

sonal für hohe parteiämter und spitzenkandidaturen oder die Befragung 

von parteimitgliedern bei sachthemen. ob die anwendung von urwahlen 

in europa auch bei der aufstellung von Wahlkreiskandidaten und partei-

listen sinnvoll ist, kann der vorliegende aufsatz nicht beantworten. zur 

gretchenfrage bei den grundsätzlichen Befürwortern von urwahlen au-

ßerhalb der usa wird die frage der parteimitgliedschaft. in den usa 

können selbst im restriktivsten vorwahlmodell alle anhänger, die sich  

qua registrierung zu einer der großparteien bekennen, an den vorwahlen 

teilnehmen – das sind zum Beispiel bei den demokraten mehr als 79 mil-

lionen menschen landesweit.

Wäre außerhalb der usa eine Öffnung der urwahlen über den begrenzten 

kreis zahlender parteimitglieder hinaus legitim, technisch umsetzbar und 

sinnvoll? Wer würde weiter mitgliedsbeiträge bezahlen, wenn er als nicht-

mitglied die gleichen möglichkeiten der innerparteilichen einflussnahme 

hätte? andererseits würde eine Begrenzung der urwahl auf parteimitglie-

der und parteiaktivisten die gefahr, dass der favorit der aktivisten nicht 

der favorit der allgemeinen Wählerschaft bzw. der potentiellen parteian-

hänger sein müsste, sehr virulent erscheinen lassen. Wenn es also nicht 

nur um die nominierung für hohe parteiämter, sondern um die nominie-

rung für hohe öffentliche ämter wie kanzlerkandidat oder ministerpräsi-

dentenkandidat geht, scheint es sinnvoll, auch nicht-mitgliedern eine 

teilnahme an der urwahl zu ermöglichen. allerdings müsste den anhän-

gern, die sich an der auswahl beteiligen wollen, ein der registrierung 

analoger loyalitätsbeweis zur partei unterhalb der vollmitgliedschaft 

abverlangt werden. denkbar wäre zum Beispiel die zahlung eines kleinen 

geldbetrags, der zur finanzierung der vorwahl genutzt werden könnte, 

oder eine mehrwöchige, ebenfalls mit gebühr zu versehende schnupper-

mitgliedschaft.

diesen Weg hat eine europäische partei eingeschlagen, die mehr als alle 

anderen parteien auf dem alten kontinent das amerikanische modell der 

großen zeltpartei oder sammlungsbewegung einschließlich des urwahl-

prinzips zum maßstab gemacht hat. die erst im oktober 2007 gegründete 

demokratische partei italiens übernahm unter ihrem durch urwahl be-

stimmten vorsitzenden und spitzenkandidaten Walter veltroni27 auch in 

der namensgebung das modell der ältesten partei der usa – demokra-

tische partei – und hat sich nicht für einen in der europäischen linken 

gängigen namen entschieden.

in deutschland scheint das amerikanische partei- und vorwahlmodell bei 

den parteiführungen seit geraumer zeit höchst unbeliebt, bei einfachen 

parteimitgliedern dagegen sehr populär zu sein. dieses verhaltensmuster 

ähnelt der situation in den usa ende der 1960er Jahre. so lehnte der 

von mai 2006 bis september 2008 amtierende spd-vorsitzende kurt 

Beck die idee der Bestimmung des kanzlerkandidaten 2009 nahezu ohne 

Begründung mit dem verweis auf die bisherige Top-Down-praxis ab.28 

andere gegner einer kanzlerkandidatenvorwahl wie das spd-vorstands-

mitglied hermann scheer argumentieren gegen die urwahlidee, diese 

mache nur sinn, wenn es konkurrierende kandidaten gäbe. seine aussa-

ge, „das gesündeste für die spd ist es, wenn wir generell akzeptieren, 

dass der jeweilige parteivorsitzende auch der geborene kanzlerkandidat 

ist”, nimmt sich aus dem munde eines politikers des linken flügels, der 

sich auch in eigenen schriften für partizipatorische demokratieformen 

etwa im umweltbereich eingesetzt hat, sonderbar aus – gerade vor dem 

hintergrund, dass 91 prozent der parteimitglieder eine urwahlentschei-

dung begrüßen würden.

festzuhalten ist, dass die volkspartei spd bei der frage der urwahl in 

unterschiedliche richtungen geht. 1993 wurde der parteivorsitzende 

durch eine urwahl bestimmt. der siegreiche rudolf scharping gewann 

mit einer relativen mehrheit, hatte also mehr mitglieder gegen sich als für 

sich und verlor als kanzlerkandidat 1994 die Wahl gegen helmut kohl 

und 1995 den parteivorsitz durch eine art innerparteilichen putsch an 

oskar lafontaine. keiner der weiteren spd-vorsitzenden wurde seither 
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durch urwahl bestimmt. in jüngster zeit entschieden die landesverbände 

hessen und thüringen, ihre spitzenkandidaten für das amt des minister-

präsidenten durch mitgliederbefragungen, die eher den us-parteiver-

sammlungen als vorwahlen ähneln, zu bestimmen. in hessen wurde das 

ergebnis der parteiversammlungen auf Bezirksebene, aus denen der 

damalige fraktionsvorsitzende Jürgen Walter sehr knapp als sieger her-

vorging, durch den nominierungsparteitag im november 2006 zugunsten 

der zuvor unterlegenen hessischen landesvorsitzenden andrea ypsilanti 

revidiert. in thüringen führte die mitgliederbefragung zu einem eindeu-

tigen sieg des parteivorsitzenden matschie. damit haben in der spd bei 

anwendung von urwahlähnlichen verfahren stets die als gemäßigt einzu-

stufenden kandidaten gewonnen.

in der cdu scheint der gedanke, dass der/die parteivorsitzende(n) auf 

Bundes- und landesebene auch die natürlichen kandidaten für spitzen-

ämter seien, noch fester verankert zu sein als in der spd. Je weiter der 

prozess der oligarchisierung einer partei fortgeschritten ist, desto größer 

die Widerstände gegen die einführung von urwahlähnlichen elementen. 

dieses phänomen lässt sich besonders anschaulich anhand der partei 

Bündnis 90/die grünen beobachten, wo sich die spitzenkandidaten für 

den Wahlkampf 2009 per akklamation selbst ernannten.

vor dem hintergrund der amerikanischen erfahrungen sind vorwahlen 

bzw. urwahlen keine verlegenheitslösung, wenn es unsichere parteivor-

sitzende gibt oder mehrere personalalternativen existieren, sondern ein 

institut, welches garantiert, dass ein wie auch immer eng oder breit zu 

fassender kreis von parteimitgliedern oder parteianhängern darüber 

entscheiden kann, welche persönlichkeit die grundüberzeugungen einer 

partei bzw. konkrete politikvorschläge am überzeugendsten als spitzen-

kandidat für höchste ämter vertreten soll. urwahlen als solchermaßen 

verstandene institution machen es erst möglich, dass nicht-parteivorsit-

zende für die nominierung für spitzenämter kandidieren, ohne riskieren 

zu müssen, als parteischädigende spalter oder profilneurotiker be-

schimpft zu werden. Wer urwahlen politisch will und einführt, wird sich 

über einen mangel an kandidaten nur selten beklagen müssen.

urwahlen sind für jene teile der politischen klasse eines landes, die es 

sich in funktionärsstellen und spitzenämtern gemütlich eingerichtet 

haben und die führungsämter als anrecht, das ihnen zusteht, auffassen, 

eine provokation, da das überraschungsmoment – zumindest potentiell – 

sehr groß ist. die jüngere geschichte der usa ist voll von selbsternann-

ten parteigranden, denen die nominierung für höchste ämter, die in 

hinterzimmern gelungen wäre, aufgrund des vorwahlprinzips verweigert 

wurde – das jüngste Beispiel ist hillary clinton. das vorwahlsystem ist 

jedoch keine garantie, dass sich die in der hauptwahl stärksten kandi-

daten innerparteilich durchsetzen.

im zeitalter dramatisch zurückgehender mitgliedschaften bei den so ge-

nannten volksparteien ist eine Begrenzung der vorwahlen auf die mit-

gliedschaft kaum zu rechtfertigen. Wer sich zu einer partei bekennt und 

dafür einen geringen Betrag zu zahlen bereit ist, sollte an einer vorwahl 

teilnehmen dürfen – wie unter anderem in italien im mitte-links-lager 

mehrfach praktiziert.

ScHluSSBETRAcHTung

als hauptproblem der amerikanischen volksparteien identifizierte der 

vorliegende Beitrag die abstinenz- und vertrauenskrise. ob es am ende 

des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts hinsichtlich der Wahlbeteili-

gung eine trendwende zurück zu den Werten der nachkriegszeit gibt, 

zeigt nicht zuletzt die präsidentschaftswahl 2008. vieles spricht indes 

dafür, dass sich die usa von den Werten der späten 1990er Jahre, als  

die Wahlbeteiligung am niedrigsten und die entfremdung von den institu-

tionen der repräsentativen demokratie am ausgeprägtesten war, zumin-

dest vorübergehend erholt haben. die Bindungskraft der großen parteien 

scheint ihren abwärtstrend, der nach 1964 über mehr als dreißig Jahre 

anhielt, zumindest aufgefangen, wenn nicht revidiert zu haben. 

auch einige zahlen aus dem am 3. Juni 2008 beendeten vorwahlzyklus 

des präsidentschaftswahljahres 2008 deuten in diese richtung. nimmt 

man die vorliegenden Beteiligungswerte bei den vorwahlen als gradmes-

ser, ist das resultat folgendes: Bei den republikanern war das rennen 

bereits anfang märz 2008 entschieden, so dass es keine aussagekräftigen 

zahlen für den gesamten vorwahlzyklus gibt. die innerparteiliche Wahl-

beteiligung hatte sich im vergleich zu früheren vorwahlzyklen bei den 

republikanern nicht erhöht. anders bei den demokraten. hier lag die 

Beteiligung bei den frühen vorwahlen, für die es vergleichsdaten aus 

früheren Wahlzyklen gibt, deutlich höher als 2000 oder 2004. mehr als  

37 millionen anhänger der demokraten gaben 2008 ihre stimmen für 

Barack obama, hillary clinton oder einen der früher ausgeschiedenen 
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kandidaten ab, was auf einen für amerikanische verhältnisse sehr hohen 

mobilisierungsgrad der anhänger dieser partei hinweist. zu den wahlab-

stinentesten gruppen der us-Bevölkerung zählten in der jüngeren ver-

gangenheit die menschen ohne sekundären Bildungsabschluss und ohne 

studium, die Wähler unter 34 Jahren sowie die mittlerweile größte nicht-

weiße gruppe, die Hispanics.29 Was die Jungwähler angeht, so gelang der 

vorwahlkampagne des später siegreichen senators Barack obama ein 

außerordentlicher mobilisierungsschub – zumindest bei den anhängern 

der demokratischen partei. 

doch auch weitere anekdotische evidenz unterstützt die these, dass  

die entfremdung der Bürger von der politik – und damit auch zu den die 

amerikanische politik prägenden parteien – im vergleich zu den späten 

1990er Jahren deutlich abgenommen hat: politik gilt 2008 in den usa 

zum ersten mal seit den 1970er Jahren wieder als „sexy” – gerade bei 

jungen leuten und bei frauen. dies kann man unter anderem daran ab-

lesen, dass die amerikanischen People-magazine der Berichterstattung 

über politikerinnen und politiker im frühjahr 2008 mehr platz einräumen 

als den üblichen Berichten über schauspielerehepaare, drogenabhängige 

sängerinnen oder sonstige prominente. einblicke in das leben der als 

trocken und langweilig geltenden politiker verkaufen sich gerade bei 

jüngeren und weiblichen zielgruppen mindestens so gut wie die Home-

stories der üblichen glamourprominenz. auch der politikfernere teil der 

amerikaner beginnt, von der politik nicht nur in ruhe gelassen werden  

zu wollen, um unbehelligt der privaten prosperitätsmehrung nachgehen 

zu können, wie dies in den 1990er Jahren der fall war, sondern aktivere 

erwartungen an die politik zu entwickeln. es setzt sich die auffassung 

durch, dass fragen von krieg und frieden politisch zu entscheidende 

fragen sind, dass der schutz vor terror, sozialem abstieg und unzurei-

chendem versicherungsschutz im krankheitsfall sowie vor Jobverlage-

rungen ins ausland von den kräften des marktes und der privatwirtschaft 

allein nicht gewährleistet werden kann.
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Ob Carter seine Wiederwahl im November 1980 gegen Ronald Reagan verlor, 
weil er durch die innerparteiliche Herausforderung geschwächt war oder ob die 
Niederlage beweist, dass Kennedy Carters Chancen zu Recht als schlecht ein-
geschätzt und einen stärkeren Kandidaten gefordert hatte, ist bis heute um-
stritten.
Vgl. Bai: The Argument. – S. 257-282. – (Fn. 24).
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rund 6 Prozent mehr Stimmen erreichen als die kombinierte Stimmenzahl ihrer 
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Weit überdurchschnittlich ist dagegen die Wahlbeteiligung der Wähler mit 
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teil iii: 
perspektiven des  
parteiensystems



Wählermarkt und  
koalitionsmarkt

der strategische zielkonflikt im deutschen 

parteienWettBeWerB

Hans Jörg Hennecke

diE nEuE unüBERSicHTlicHKEiT

an die stelle des zweieinhalb-parteien-systems, das die alte 

Bundesrepublik zwischen 1961 und 1983 prägte, ist schon 

seit längerem ein mehrparteiensystem getreten, das eine 

annäherung an die normalität vieler europäischer staaten 

bedeutet. Bereits in der spätphase der alten Bundesrepublik 

erschwerten die entstehung der grünen und das gelegent-

liche auftauchen rechtsradikaler oder rechtspopulistischer 

parteien manche regierungsbildung auf landesebene. erst 

recht nach der Wiedervereinigung wurde das parteiensystem 

komplizierter und unberechenbarer: Werthaltungen und 

Wahlverhalten in ost und West weisen nach wie vor deutli-

che unterschiede auf, rechtsradikale bis rechtsextremistische 

parteien können in ostdeutschland ein beachtliches Wähler-

potential mobilisieren und insbesondere blieb die sed kein 

postdiktatorisches übergangsphänomen, sondern behaupte-

te sich unter mehrfachen namenswechseln als milieu- und 

protestpartei in ostdeutschland. durch die fusion mit der 

Wasg, die als protestpartei altlinke und enttäuschte sozial-

demokraten in Westdeutschland sammelte, wurde sie inzwi-
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schen zu einer gesamtdeutschen kraft. in Westdeutschland bietet der 

Wählermarkt zudem einem breiten spektrum von radikalen, populisti-

schen oder eher lokalpolitisch motivierten parteien (dvu, republikaner, 

statt-partei, arbeit für Bremen, pro/„schill-partei”) gelegenheiten für 

zumindest punktuelle erfolge. 

dass sich in der Bundesrepublik in den letzten beiden Jahrzehnten ein 

regional differenziertes mehrparteiensystem herausgebildet und das 

lange zeit prägende system von zwei großparteien mit einer, später zwei 

kleinparteien abgelöst hat, schafft neue Bedingungen für den bislang 

recht überschaubaren und berechenbaren parteienwettbewerb auf län-

der- und Bundesebene. die neue unübersichtlichkeit eines parteiensys-

tems mit fünf, sechs oder mehr parteien erhöht die anforderungen an die 

strategiefähigkeit1 von Bürgern und parteien: Wahlergebnisse werden 

mehrdeutiger, etabliertes lagerdenken wird in frage gestellt, die akteure 

werden zu unkonventionellen, riskanten und bisweilen auch ungewollten 

regierungsbildungen gezwungen. gegenüber der bisher in der Bundes-

republik vorherrschenden praxis ergeben sich hieraus vor allem zwei 

auffällige konsequenzen. zum einen verändert sich in einem unübersicht-

lichen mehrparteiensystem der charakter von regierungen und koaliti- 

onen, zum anderen bilden sich mit Wählermarkt und koalitionsmarkt 

zwei unterschiedliche arenen des parteienwettbewerbs heraus. Beide 

märkte stehen in Wechselwirkung zueinander und können die parteien in 

zielkonflikte zwischen stimmenmaximierung und mehrheitsbildung 

stürzen.

REgiERungSKulTuR im wAndEl:  

diE nEuEn pATcHwoRK-KoAliTionEn

die allmähliche ausdifferenzierung des mehrparteiensystems hat in der 

Bundesrepublik eine ära der koalitionspolitischen experimente eingeläu-

tet, die in einzelnen Bundesländern schon in den 1980er Jahren begann 

(v.a. hessen 1983 bis 1987) und sich in den 1990er Jahren fortsetzte 

(Brandenburg 1990 bis 1994, Bremen 1991 bis 1995, sachsen-anhalt 

1994 bis 2002, mecklenburg-vorpommern 1998 bis 2006, hamburg 2001 

bis 2004). auf Bundesebene hätte diese situation schon deutlich früher 

als bei der regierungsbildung 2005 auftreten können, wenn nicht bei den 

Bundestagswahlen von 1994 und 2002 die jeweils amtierenden Bundes-

regierungen dank einiger überhangmandate knapp bestätigt worden 

wären. 

in zukunft sind zwar auf Bundesebene bevorzugte zweierkoalitionen 

nicht völlig ausgeschlossen und weiterhin wird es etliche Bundesländer 

geben, in denen dank der dominierenden stellung einer volkspartei 

alleinregierungen oder zumindest bevorzugte zweierkoalitionen der 

regelfall bleiben werden. aber parteien und Wähler müssen sich darauf 

einrichten, dass im Bund und in den ländern jenseits der üblichen und 

erprobten koalitionsmuster ein breites spektrum von koalitionsoptionen 

und koalitionszwängen auftreten wird. große koalitionen, drei- bis vier-

parteienkoalitionen, tolerierungsmodelle, vorübergehende oder auf dauer 

angelegte minderheitsregierungen werden an Bedeutung gewinnen, 

mögen sie auch noch so wenig zur politischen kultur der stabilitätsver-

wöhnten Bundesrepublik passen und die bisherigen erfahrungen mit 

solchen experimenten auch noch so enttäuschend ausgefallen sein. die 

große koalition, die 2005 auf Bundesebene gebildet wurde, muss kein 

Betriebsunfall sein, sondern könnte mit all ihren strukturproblemen zu 

einem fanal für entscheidungsschwache und fragile koalitionen der zu-

kunft werden. Wie sehen diese koalitionen der zukunft aus? 

an die stelle von koalitionen der Willigen werden häufiger koalitionen 

von unwilligen treten, die durch komplizierte Wahlergebnisse erzwungen 

werden. selbst der ausweg einer großen koalition muss nicht immer 

offen stehen: in einigen großstädten und sogar in einzelnen Bundeslän-

dern wie Berlin oder sachsen laufen spd und union gefahr, gemeinsam 

keine mehrheit mehr bilden zu können, da zumindest eine der beiden 

großparteien ihren anspruch als volkspartei nicht einlösen kann. Wenn 

aber die mehrheitsverhältnisse komplizierter werden, müssen alle par-

teien über die erweiterung ihrer koalitionsoptionen nachdenken und sich 

auf den umgang mit ungewollten koalitionszwängen einstellen. parteien 

können unversehens in die lage geraten, die irritierende gleichzeitigkeit 

höchst unterschiedlicher koalitionssituationen in Bund, ländern und 

kommunen kommunikativ und programmatisch bewältigen zu müssen. 

solche situationen verlangen von ihnen einen großen politischen spagat 

und die fähigkeit, sich begrenzt schizophren zu verhalten, ohne dass 

integrationskraft, glaubwürdigkeit und konsistenz allzu sehr leiden. 

nicht nur wird die vielfalt der koalitionen zunehmen, sondern koalitionen 

in Bund und ländern werden auch häufiger auf prekären mehrheiten 

beruhen und deshalb eine durchschnittlich kürzere lebensdauer aufwei-

sen. der vergleich zur alten Bundesrepublik zeigt, dass bereits in den 

1990er Jahren in westdeutschen ebenso wie in ostdeutschen Bundeslän-
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dern die zahl der regierungs- und koalitionswechsel deutlich zugenom-

men und die lebensdauer von regierungen abgenommen hat. die  

größere volatilität des Wählerverhaltens hat dazu ebenso beigetragen  

wie die gelegentliche einbindung von schnelllebigen protestparteien 

(statt-partei, pro/„schill-partei” in hamburg 1993 bis 1997 bzw. 2001 

bis 2004). die chance, ein koalitionsmodell über mehrere legislatur-

perioden hinweg am leben zu erhalten, wird insgesamt abnehmen.

unter diesen Bedingungen werden koalitionen der zukunft nur noch 

selten zu historisch-biographischen „projekten” stilisiert werden können, 

wie dies den verschiedenen politischen generationen der alten Bundesre-

publik angelegen war. nicht mehr integrierte deutungen von „soziallibe-

ralen”, „rotgrünen” oder „bürgerlichen” koalitionen werden der regelfall 

sein, sondern additive Bindestrichdeutungen, in denen jede der parteien 

auf eigenständige profilbildung achten wird. notgedrungen werden sich 

diese koalitionen mit der aura des pragmatismus und der nüchternheit 

umgeben. versuche zu einer weiterreichenden sinnstiftung dürften zwar 

hin und wieder unternommen werden, vor allem wenn es darum geht, 

koalitionspolitische tabubrüche wie beispielsweise die einbindung der 

linken in eine koalition auf Bundesebene seitens der spd zu legitimieren. 

insgesamt werden solche versuche aber vordergründige inszenierung 

bleiben und nur dann programmatische substanz haben, wenn eine 

stabilisierung über mehrere legislaturperioden hinweg gelingt, zu signifi-

kanten politikwechseln führt und das interesse am gemeinsamen erfolg 

wächst. 

solche koalitionen dürften sich schwer damit tun, gemeinsame ziele zu 

definieren und ihren vereinbarungen einen gemeinsamen sinn zu geben. 

nicht immer werden sie sich auf eine kohärente, alle drängenden fragen 

erfassende regierungspolitik verständigen können. eine analogie zu den 

leadership-Begriffen von James macgregor Burns2 bietet sich daher an: 

Während in der Bundesrepublik bislang transformational coalitions domi-

nierten, denen es in wichtigen themen gelang oder die zumindest den 

anspruch formulierten, die je eigenen programmziele der partner in ge-

meinsame zielsetzungen und sinnstiftungen zu überführen, wird die 

Bedeutung von transactional coalitions zunehmen. in ihnen werden die 

partner eine art friedliche koexistenz und unterstützung auf gegensei-

tigkeit im sinne eines „do ut des” vereinbaren. Jeder partner wird versu-

chen, für sich das Beste herauszuholen und sich wenig um das gesamt-

ergebnis oder die Befindlichkeiten der gegenseite scheren. 

koalitionen der zukunft werden offenkundiger als bisher nur in teilberei-

chen handlungsfähig sein. mehr oder weniger große themenfelder wer-

den als „blinde flecken” aus koalitionsvereinbarungen und regierungs-

politik ausgeklammert werden, wie dies beispielsweise mit der wichtigen 

frage des flughafenausbaus in der koalition zwischen cdu und grünen  

in der stadt frankfurt am main geschehen ist. die partner können sich in 

solchen fällen aufs nichtstun verlegen und jeder für sich abwarten, ob er 

seine ziele zu einem späteren zeitpunkt in einer anderen koalition durch-

setzen kann. alternativ können die Beteiligten auch die koalitionsloyalität 

punktuell außer kraft setzen und einander zugestehen, dass sie sich über 

die grenzen der koalition hinweg auf die suche nach themenspezifischen 

ad-hoc-mehrheiten begeben. koalitionen der zukunft werden dem Be-

trachter also kein feinabgestimmtes, harmonisches muster und keine 

elegant fließenden stoffe bieten, sondern buntscheckiges patchwork aus 

groben stoffen, dessen flicken mit dickem zwirn notdürftig zusammen-

genäht werden und bei dem auch an sensiblen stellen große löcher 

klaffen können.

ob neue koalitionsvarianten substantielle antworten auf die großen 

herausforderungen der Wirtschafts-, finanz-, arbeits- oder sozialpolitik 

finden und ausdauernde reformprozesse bewältigen können, ist fraglich. 

neue koalitionen – beispielsweise eine cdu-grüne-koalition in der um-

weltpolitik – haben zwar durchaus potential für innovative, kreative pro-

blemlösungen, da sie etablierte konfliktrituale des parteienwettbewerbs 

außer kraft setzen und neuartigen konsens ihrer anhängerschaften er-

zielen können. allerdings kann die Wirksamkeit dieses innovativen poten-

tials durch größere interne zielkonflikte und heterogenere politische kul-

turen bei programmerwartungen und koalitionsmanagement vermindert 

werden. 

in der Bundespolitik werden die erfolgschancen neuer koalitionen auch 

davon abhängen, inwieweit sie sich auf eine mehrheit im Bundesrat 

stützen können: Je vielfältiger die koalitionsvarianten in den Bundeslän-

dern werden, desto seltener werden sich Bundesregierungen der unter-

stützung durch die Bundesratsmehrheit sicher sein können. die situation 

im Bundesrat dürfte sich auch nach der föderalismusreform 2006 eher 

restriktiv auf die erfolgschancen von koalitionspolitischen experimenten 

im Bund auswirken, da sich derzeit nur unionsgeführte Bundesregierun-

gen auf die unterstützung des Bundesrats halbwegs verlassen können. 

aus sicht der union spräche die aktuelle situation im Bundesrat sogar 
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eher für eine „Jamaika”-koalition mit fdp und grünen als für eine 

schwarz-grüne koalition, selbst wenn letztere rechnerisch im Bundestag 

möglich und politisch gewollt wäre. neue Bündnisoptionen der spd hät-

ten überhaupt erst nach einer kettenreaktion von koalitionswechseln in 

den Bundesländern eine chance auf rückhalt im Bundesrat, wobei wegen 

der lage in den ostdeutschen ländern eine Bundesratsmehrheit für eine 

koalition aus spd, grünen und linkspartei vermutlich eher zu erreichen 

wäre als für eine koalition aus spd, grünen und fdp. 

sollte sich das mehrparteiensystem wiederholt als unfähig erweisen, 

stabile koalitionsbildungen hervorzubringen, könnte der ruf nach re-

formen des parteipolitischen Wettbewerbs und der verfassungsmäßigen 

institutionenordnung zunehmen. möglicherweise wächst wegen der 

schwierigen entscheidungsprozesse auf Bundesebene das interesse der 

politischen akteure an einer weiteren entflechtung des föderalismus, 

durch die die rolle des Bundesrates weiter reduziert wird. Bislang allen-

falls in akademischen zirkeln geführte debatten über die stärkung des 

Bundespräsidenten, die einführung des mehrheitswahlrechts3 oder der 

direktwahl von ministerpräsidenten4, vielleicht sogar des Bundeskanzlers, 

könnten lauter und zielführender erfolgen. die stadtstaaten hamburg, 

Bremen und Berlin könnten, wie aktuelle diskussionen bereits zeigen, 

dabei eine vorreiterrolle übernehmen. Wenn das parteiensystem als 

stabilisierender faktor der politischen ordnung ausfällt, gibt es in der tat 

plausible argumente zugunsten einer präsidialisierung der regierungs-

systeme in Bund und ländern, denn die einführung von direktwahlen der 

regierungen würde parteien und parlamente von der funktion der konti-

nuierlichen mehrheitsbildung entlasten. negative folgen der ausdifferen-

zierung des parteiensystems würden damit zumindest teilweise kompen-

siert.

auch aus sicht der Wähler erscheint der parteienwettbewerb in einem 

anderen licht. instabile mehrheitsverhältnisse und koalitionspolitische 

experimente mit all ihrem publizistischen schlachtenlärm dürften das 

ansehen der parteien bei den Bürgern auf lange sicht nicht steigern, 

sondern zu einer weiteren entfremdung und distanzierung der parteien 

beitragen. vor allem aber dürfte die erweiterung des parteienspektrums 

und der koalitionsvarianten mit einer selbstentmachtung der Wähler 

einhergehen. die Wähler müssen mehr denn je unter einem „schleier des 

nichtwissens” wählen, weil das koalitionsverhalten der parteien vorab 

unbeschadet von Wahlkampfaussagen nicht verlässlich einzuschätzen ist. 

Je mehr parteien für die mehrheitsbildung relevant werden und je mehr 

koalitionsoptionen existieren, desto aussichtsloser und riskanter wird für 

den Wähler der versuch, durch strategische stimmabgabe zur stärkung 

einer bestimmten koalitionsoption beizutragen. die Wahlergebnisse wer-

den aus sicht der parteien mehrdeutiger werden und keine klaren Bot-

schaften des Wählers zur regierungsbildung enthalten. paradoxien sind 

bei der regierungsbildung möglich: auch vom Wähler deutlich gestärkte 

parteien, die einen regierungsauftrag für sich reklamieren, können man-

gels koalitionspartner in der opposition enden, während andere parteien 

trotz starker verluste für die regierungsbildung unentbehrlich werden 

können. Wenn Wahlergebnisse uneindeutiger werden, gewinnen die par-

teien an autonomie gegenüber dem Wähler. der durchschnittliche Wähler 

wird sich gegenüber den parteien noch ohnmächtiger fühlen, anhänger 

von programmatischen überzeugungen werden noch häufiger enttäuscht, 

die parteien werden noch größere schwierigkeiten bei der rekrutierung 

von mitgliedern bekommen und mehr denn je nur für karrierewillige 

attraktiv sein. kartelltendenzen, Bedeutungsverlust des ehrenamtlichen 

engagements, rückläufigkeit der mitgliederzahlen und professionalisie-

rung der parteiorganisation sind vor diesem hintergrund die wahrschein-

lichsten trends.

dER KoAliTionSmARKT AlS STRATEgiScHE AREnA

mehrparteiensysteme, in denen die koalitionsoptionen nicht gemäß italie-

nischem vorbild durch den zusammenschluss von parteien zu auf dauer 

angelegten Blöcken, parteifamilien oder allianzen künstlich verringert 

werden, stellen die parteien vor die anspruchsvolle aufgabe, auf dem 

koalitionsmarkt partner für die mehrheitsbildung zu finden. sie müssen 

als organisationen größere flexibilität erlernen und sich zu multioptions-

parteien entwickeln, die auch in noch so überraschenden konstellationen 

das heft des handelns in die hand bekommen und auch schwierige lagen 

zu ihren gunsten wenden können. parteien müssen deshalb parallel zu 

Wahlkämpfen mehr ressourcen in die szenario-planung stecken, um sich 

rasch auf komplexe verhandlungssituationen in zweit- oder drittbesten 

szenarien einzustellen und in ihnen vorzeigbare, vertretbare ergebnisse 

auszuhandeln.

taktische flexibilität bei der Bildung von koalitionen setzt aber, wenn sie 

nicht zur puren Beliebigkeit geraten soll, eine klärung der langfristigen 

ziele einer partei voraus. nur eine programmatisch selbstbewusste partei 
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wird in der lage sein, chancen und risiken von koalitionen abzuschät-

zen, die Bildung von koalitionen überzeugend zu interpretieren und sich 

in den entscheidungsprozessen komplexer koalitionen durchzusetzen. 

Während die langfristigen programmaussagen den inneren kompass für 

mitglieder und anhängerschaft darstellen, lässt sich über aktuelle the-

menpositionierungen die Bereitschaft für koalitionsoptionen signalisieren. 

von den schnittmengen der aktuellen themenagenden hängt es ab, ob 

koalitionsoptionen verwirklicht werden. angesichts der kurzlebigkeit und 

anfälligkeit von mehrheiten kommt auf die parteien eine weitere strate-

gische herausforderung zu: sie haben sich nicht mehr die einfache frage 

zu stellen, mit welchem partner sie grundsätzlich ihre ziele am besten 

verwirklichen können, sondern müssen über mehrere koalitionsoptionen 

hinweg die komplexere frage beantworten, welche ihrer programmpunk-

te sie mit welchem partner wann am besten durchsetzen können. par-

teien müssen darauf eingestellt sein, dass sie während der dauer eines 

programmzyklus auf die nutzung mehrerer koalitionsoptionen angewie-

sen sind und brauchen langfristige programmaussagen als reservoir, aus 

dem Begründungen zu unterschiedlichen koalitionsentscheidungen ge-

schöpft werden können. die eigene programmatik muss ein arsenal von 

Begründungen bereithalten, mit denen koalitionsbildungen, koalitions-

brüche und koalitionswechsel glaubwürdig erklärt werden können. 

da bei koalitionspolitischen experimenten die gefahr von unlösbaren 

kontroversfragen groß ist, wird es aus sicht der parteien wichtig, durch 

die nutzung unterschiedlicher koalitionsoptionen mehrheiten für eigene 

programmpunkte zu organisieren. Bestimmte programmpunkte bereits 

rechtzeitig in der einen koalitionsoption im eigenen sinne entschieden zu 

haben, kann unter umständen den Weg in eine andere koalitionsoption 

erleichtern, in der sich wiederum andere schnittmengen für andere 

programmpunkte ergeben. das Wissen um die möglichkeit, kurz- oder 

mittelfristig eine andere koalitionsoption nutzen zu können, kann helfen, 

den fragmentarischen konsens in einer bestehenden koalition anzuneh-

men. aus sicht der union beispielsweise ist eine spätere zusammen-

arbeit mit den grünen oder der fdp umso unproblematischer, als sie 

zuvor in einer großen koalition kontroverse fragen der zuwanderungs-

politik bereits halbwegs in ihrem sinne entschieden hat. umgekehrt ver-

liert aus sicht der grünen eine koalition mit der union an Brisanz, da sie 

den atomausstieg bereits mit der spd entschieden haben und ein für sie 

annehmbarer status quo geschaffen wurde. Wie die regierung merkel am 

Beispiel der gesundheitspolitik vorgeführt hat, kann auch die kunst des 

ausklammerns und des verlegens auf interimistische lösungen, die 

beiden seiten in kontroversfragen für spätere zeiten alle optionen offen 

lassen, stabilisierend wirken. mögen die ergebnisse inhaltlich auch noch 

so unbefriedigend sein, können solche entscheidungsmoratorien die 

legitimation für spätere koalitionswechsel vorbereiten und gestaltungs-

spielräume bewahren. doch eine programmatische selbstvergewisserung 

ist die voraussetzung dafür, dass sich parteien taktisch klug verhalten 

und über bloßes koalitionskrisenmanagement hinaus ihre gestaltungs-

ziele auf umwegen, aber hartnäckig verfolgen können. 

parteien, die auf mehrere koalitionsoptionen vorbereitet sein wollen, 

benötigen neben der programmatischen selbstvergewisserung, die als 

kompass bei taktischen entscheidungen dient, auch ein realistisches 

erwartungsmanagement, denn in koalitionspolitischen experimenten 

bleiben der konsens fragmentarisch und viele entscheidungen unbefriedi-

gend. Bei mitgliedern, anhängern und Wählern dürfen keine übersteiger-

ten hoffnungen geweckt werden, die im regierungsalltag nicht eingelöst 

werden können und dann zu vertrauens- und integrationskrisen führen 

müssen. es muss auf annehmbare Weise kommuniziert werden, welche 

inhaltlichen erwartungen man an welche koalitionen richten kann. Befin-

den sich parteien in experimentellen koalitionen, müssen sie mehr als 

zuvor die kunst des kontrollierten antagonismus beherrschen. sie müs-

sen eine höhere frustrationstoleranz entwickeln, wenn programmatische 

auffassungen oder politikstile der koalitionspartner divergieren. auch bei 

zermürbenden alltagskompromissen müssen sie ihr kernprofil wahren 

und verdeutlichen, worin trotz allem die erfolge der jeweiligen koalition 

bestehen. für den fall, dass dies nicht mehr in hinreichendem maße ge-

lingt, müssen die parteien aber auch Begründungskorridore für koali-

tionsbrüche und koalitionswechsel offen halten. auch die kunst des  

präemptiven koalitionswechsels müssen parteien beherrschen lernen. 

Wer wie die spd in nordrhein-Westfalen 2000 und 2002 eine erschöpfte 

koalition lediglich in frage stellt, ohne aber letztlich den mut zum Wech-

sel aufzubringen, kann seine mehrheitsfähigkeit bald darauf einbüßen. 

Wer sie hingegen wie die spd 2001 in Berlin beherrscht, kann sogar aus 

einer ungünstigen ausgangslage heraus die politische landschaft zu 

eigenen gunsten entscheidend umgestalten.
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STRATEgiEwAHl ZwiScHEn wäHlERmARKT und 

KoAliTionSmARKT

da mehrparteiensysteme nicht nur den parteienwettbewerb im Wähler-

markt offener gestalten, sondern auch einen komplexen koalitionsmarkt 

hervorbringen, muss die strategiewahl der parteien beide arenen im 

Blick haben. Was in dem einen markt nützt, kann nachteile in dem ande-

ren eintragen. stimmenmaximierung im Wählermarkt kann in einen 

strategischen zielkonflikt mit der fähigkeit geraten, durch koalitionen 

mehrheiten zu schmieden. 

die zielkonflikte, die durch das auseinandertreten von Wählermarkt und 

koalitionsmarkt entstehen können, verlangen von den parteien eine 

differenzierung ihrer strategie. die bisher übliche strategie, regierungs-

beteiligungen über stimmenmaximierung zu erreichen, wird allerdings 

keineswegs obsolet. das kerngeschäft von parteien, nach innen identität 

zu stiften, organisation aufzubauen und finanzmittel einzuwerben und 

nach außen eine hohe Wählerattraktivität zu erreichen, bleibt bestehen. 

dazu gehört insbesondere die herausarbeitung eines programmatischen 

kernprofils, das alleinstellungsmerkmale der parteien erkennen lässt und 

in annehmbarer Weise antworten und perspektiven für die jeweils drän-

genden ordnungsprobleme bietet. in zeiten überlappender programm-

aussagen und flüchtiger aufmerksamkeit in der publikumsdemokratie 

müssen die parteien darauf achten, dass ihnen die verdeutlichung des 

markenkerns durch attraktive, wiedererkennbare vorhaben, themen und 

symbole gelingt. Wer über solche duftmarken nicht verfügt, dem wird es 

schwer fallen, diffuse kompetenz- und sympathiezuschreibungen in um-

fragen durch Wahlkämpfe auch in Wählerstimmen umzusetzen. dass es 

der union trotz allgemein hoher kompetenzwerte in wichtigen politikfel-

dern an solchen attraktiven duftmarken zur konkretisierung ihrer positi-

on mangelte, während die spd trotz schwacher allgemeiner kompetenz-

werte mit mindestlohn und Bürgerversicherung über eben solche verfüg-

te, dürfte seinen anteil am überraschenden Wahlausgang 2005 gehabt 

haben.

zu einer auf stimmenmaximierung im Wählermarkt ausgerichteten stra-

tegie gehört auch eine erneuerung der organisationskultur der parteien. 

die breit verankerte mitgliederpartei wandelt sich zur professionalisierten 

mitarbeiterpartei, immer weniger menschen stehen neben den erhöhten 

anforderungen der Berufs- und arbeitswelt für eine dauerhafte, ehren-

amtliche parteimitgliedschaft zur verfügung. flexiblere, situationsgebun-

dene und punktuelle ansprache von zielgruppen und das eröffnen ebenso 

begrenzter mitwirkungsmöglichkeiten werden für parteien an Bedeutung 

gewinnen. Jenseits der schrumpfenden mitgliederbestände müssen die 

parteien ihre unorganisierte, aber für punktuelles engagement aufge-

schlossene anhängerschaft intensiver pflegen. in zeiten nachlassender 

parteibindungen sind Wahlkämpfe weniger denn je missionarische über-

zeugungsschlachten, sondern mehr denn je mobilisierungskampagnen, 

die sich darin entscheiden, welcher der parteien es in dem größten aus-

maß gelingt, eigene anhängerschaft und stammwähler zur stimmabgabe 

zu mobilisieren. 

angesichts der komplexen veränderungsprozesse im Wählerverhalten,  

in der medienkommunikation und in der parteiorganisation stellt die 

optimierung der direkten strategie eine enorme herausforderung für alle 

parteien dar. und es wird auch in zukunft viele Wahlkämpfe geben, deren 

ausgangslage so beschaffen ist, dass sich für die parteien die frage nach 

dem koalitionsmarkt nicht ernstlich stellt. in solchen fällen ist eine di-

rekte strategie angezeigt, die unmittelbar und ohne rücksichtnahme auf 

konkurrenten im parteienwettbewerb auf stimmenmaximierung zielt und 

in einer alleinregierung oder einer Wunschkoalition münden soll. in vielen 

Bundesländern können dominante parteien realistischerweise auf den 

erfolg einer solchen strategie setzen und wären nicht gut beraten, wenn 

sie durch ein kokettieren mit koalitionsoptionen zur verunsicherung der 

eigenen anhänger und zur ermutigung anderer anhänger beitragen wür-

den. 

für die parteien besteht nun aber die besondere schwierigkeit darin, 

handlungsoptionen auf dem koalitionsmarkt zu erweitern, ohne glaub-

würdigkeit und authentizität auf dem Wählermarkt einzubüßen. die de-

batte in der spd um den umgang mit der linkspartei hat dieses dilemma 

vor und nach der hessischen landtagswahl von 2008 eindrucksvoll illus-

triert. Wer nur auf ein klares profil und eine scharfe abgrenzung von poli-

tischen konkurrenten setzt, kann zwar unter umständen auf dem Wäh-

lermarkt relative vorteile erringen. aber wenn es nicht gelingt, mit ande-

ren parteien mehrheiten zu bilden, können Wahlerfolge zu pyrrhus-siegen 

geraten, bei denen sich der vermeintliche Wahlsieger unvermittelt in der 

opposition wiederfindet. parteien müssen sich daher vor Wahlkämpfen 

rechtzeitig entscheiden, ob ihr strategisches ziel die regierungsbeteili-

gung, die maximierung des stimmenanteils oder die Wahrung ihrer 
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programmatischen kohärenz oder gar ihrer problemlösungsfähigkeit ist. 

unter Beachtung der jeweiligen umstände werden die parteien in dieser 

frage zu verschiedenen antworten gelangen und in parallelen Wahlkämp-

fen verschiedene strategien verfolgen müssen, je nachdem ob sie sich 

auf stimmenmaximierung im Wählermarkt konzentrieren können oder ob 

sie gezwungen sind, wegen ihrer schwachen stellung im koalitionsmarkt 

andere prioritäten zu setzen. 

die gleichzeitigkeit unterschiedlicher koalitionsstrategien lässt sich aus 

sicht der parteien nur glaubwürdig kommunizieren, wenn ihre profilbil-

dung regionalisiert wird und die regionalen parteiverbände auf der Bun-

desebene das spektrum verschiedener optionen verkörpern. so wird  

die cdu in Bundesländern wie Baden-Württemberg oder niedersachsen 

Wahlkämpfe auf den gewinn absoluter mehrheiten oder auf die Bildung 

einer koalition mit der fdp ausrichten können, hingegen kann es in Bun-

desländern wie hamburg oder Berlin zur selben zeit erforderlich sein, 

jenseits des Bewährten andere koalitionsoptionen zu eröffnen. das Bei-

spiel der landtagswahl 2006 in mecklenburg-vorpommern zeigt, dass 

eine reine Wählermarktstrategie nicht in jedem fall klug wäre: aus sicht 

der cdu, die sich in einem drei-parteien-system einer spd-pds-koalition 

gegenübersah, hätte eine bloße stimmenmaximierung nicht ausgereicht. 

erst ein schwaches ergebnis, das die führungsrolle der spd denkbar 

knapp bestätigte, und das erstarken kleiner parteien, das die bisherige 

regierungsmehrheit zusammenschmelzen ließ, machten es möglich, dass 

die spd auf eine – knapp mögliche – fortsetzung der bisherigen koalition 

verzichtete und die cdu als regierungspartner auf augenhöhe akzeptier-

te. Wäre die cdu nach einem profilierten Wahlkampf zulasten der spd 

oder kleinerer parteien hingegen die stärkste partei geworden, wäre sie 

vermutlich nicht bei der regierungsbildung zum zuge gekommen. 

daraus wird ersichtlich, dass entscheidende geländegewinne auf dem 

koalitionsmarkt gelegentlich erst durch ein schwaches abschneiden auf 

dem Wählermarkt möglich werden. dies zeigt zugleich, dass ein offen-

sichtliches ausrichten der strategie auf den koalitionsmarkt zu einer 

empfindlichen schwächung auf dem Wählermarkt führen kann. glaub-

würdigkeit und verlässlichkeit des auftritts im Wahlkampf können darun-

ter leiden. mögliche gewinne bei Wechselwählern werden in solchen 

fällen durch die einbußen bei irritierten und unzureichend mobilisierten 

stammwählern zumindest aufgewogen. 

die optionen auf dem koalitionsmarkt zu erweitern, ohne auf dem Wäh-

lermarkt allzu starke einbußen zu erleiden – und dadurch auch auf dem 

koalitionsmarkt erreichbare positionen zu verlieren –, verlangt eine 

differenziertere strategie, denn die unverhüllte kommunikation neuer 

optionen kann zumal in Wahlkämpfen eine empfindliche schwächung 

von selbstbewusstsein und attraktivität signalisieren. sie könnte im an-

schluss an den britischen militärwissenschaftler Basil h. liddell hart als 

„indirekte strategie”5 bezeichnet werden. 

eine indirekte strategie, die diese zielkonflikte zu umgehen versucht, 

kann auf unterschiedlichen Wegen verfolgt werden. verschiedene abstu-

fungen des strategischen handelns sind möglich. so kann bereits die 

pflege einer stillen konsultationskultur zwischen den parteien vertrauen 

aufbauen, auf das bei allfälligen regierungsbildungen zurückgegriffen 

werden kann. darüber hinaus bieten die entscheidungsprozesse in der 

Bundesrepublik vor allem wegen der rolle des Bundesrates und der ver-

waltungsfunktion der Bundesländer auch gelegenheiten, bei denen an-

dere parteien über bestehende koalitionen hinaus in sachorientierte ver-

handlungen einbezogen werden müssen. damit kann ihnen anerkennung 

als möglicher politischer partner signalisiert werden, wie dies etwa bei 

der einbindung der fdp durch die spd-grüne-koalition bei der reform 

des staatsbürgerschaftsrechts 1999 oder bei der steuerreform 2000 der 

fall war. noch deutlicher wären offene sondierungsangebote im vorfeld 

von regierungsbildungen (z.B. zwischen cdu und grünen nach der land-

tagswahl 2006 in Baden-Württemberg) oder personalpolitische signale, 

wie sie gelegentlich bei der Wahl des Bundespräsidenten, des Bundes-

tagspräsidiums oder bei der Besetzung von Bundesrichterstellen gesetzt 

werden.

ein weiterer ansatzpunkt einer indirekten strategie kann darin liegen, 

themen programmatisch zu besetzen, die zwar mit dem eigenen marken-

kern vereinbar sind, insofern also nicht irritierend auf die anhängerschaft 

wirken, die aber die anschlussfähigkeit an potentielle koalitionspartner 

erhöhen. mit ihnen kann man signalisieren, dass man bestimmte pro-

blemwahrnehmungen eines potentiellen partners teilt und chancen auf 

gemeinsame lösungen anerkennt. eine solche programmatische erweite-

rung sendet nach außen signale der kooperationsfähigkeit und nach 

innen signale eines vorbereitens und einstimmens auf neue optionen. 

ob beispielsweise die grünen den Begriff der nachhaltigkeit auf fragen 

der Wirtschafts- und finanzpolitik übertragen und sich damit ordnungs-
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politischen vorstellungen von union und fdp annähern oder ob sie auf 

dem felde der sozialpolitik kollektivistische konzepte von einheitsschule, 

Bürgerversicherung und bedingungslosem grundeinkommen ausformu-

lieren, lässt sich beides aus dem markenkern der partei plausibel ablei-

ten, bedeutet aber jeweils eine andere Weichenstellung für koalitions-

optionen. 

eine indirekte strategie kann also in diesem sinne positiv darauf gerich-

tet sein, das eigene image bei einem potentiellen partner und dessen 

image in den eigenen reihen zu verbessern. solche indirekten strategien 

können daher auch als positive strategien bezeichnet werden, weil sie 

darauf abzielen, neue schnittmengen und koalitionsoptionen ausdrücklich 

und positiv zu benennen. subtiler und unverfänglicher wären dagegen 

solche indirekten strategien, die man als negative strategien bezeichnen 

könnte, da man nicht mit positiven angeboten an potentielle partner 

jongliert, sondern in einem negativen sinne feindbilder definiert und da-

mit die gemeinsame abgrenzung potentieller partner gegenüber anderen 

parteien erleichtert. der vorteil solcher negativer strategien im vergleich 

zu positiven strategien besteht darin, dass sie weniger gefahr laufen, 

ungünstige und irritierende Wirkungen auf dem Wählermarkt auszulösen.

politische strategie kommt ohnehin kaum ohne feindbilder aus. feind-

bilder tragen zur integration von parteien viel bei, da sie von der not-

wendigkeit entlasten, die eigene position allzu präzise festzulegen. eine 

in sich heterogene gruppe erzeugt ein größeres zusammengehörigkeits-

gefühl, wenn sie sich zumindest über eine abschreckende Wahrnehmung 

der gegenseite verständigt hat. feindbilder können nicht beliebig kon-

struiert werden, sondern müssen um ihrer glaubwürdigkeit willen an 

etablierten vorstellungen anknüpfen. aber es besteht durchaus ein ge-

wisser spielraum, um sie je nach strategischer situation zu akzentuieren 

und zu justieren. Wem es gelingt, eine feindbildwahrnehmung durchzu-

setzen, muss bei den eigenen anhängern weniger offensive überzeu-

gungsarbeit für koalitions- oder sachentscheidungen aufbringen, sondern 

kann sich zu einem gewissen grade darauf verlassen, dass diejenigen, 

die sich ein feindbild zu eigen gemacht haben, daraus selbst auch 

schlussfolgerungen für politische optionen und tabus ziehen. 

die neujustierung von feinbildern kann zwei zwecken dienen: erstens 

kann eine schärfere herausarbeitung einzelne koalitionsoptionen aus-

schließen und dadurch indirekt und stillschweigend andere koalitions-

optionen nahelegen. zweitens kann eine behutsame schleifung von 

feindbildern bisher bevorzugten optionen ihre selbstverständlichkeit 

nehmen und neue optionen denkbar machen. dabei darf man aber nicht 

nur eigene anhänger, sondern muss auch dritte parteien im Blick haben. 

nur wem es gelingt, ein feindbild des direkten konkurrenten durchzuset-

zen, das auch aus der perspektive von dritten parteien plausibel ist, kann 

damit koalitionspolitische allianzen befördern. Wem dies hingegen nicht 

gelingt, der kann sich selbst ins abseits manövrieren. so kann die spd 

zwar durchaus den versuch unternehmen, die cdu als „neoliberal” zu 

etikettieren, aber eine solche feindbildkommunikation ist nur ratsam, 

wenn die spd damit die Bereitschaft zu einer koalition mit der linken er-

höhen will. setzt sie hingegen auf eine koalition unter einbeziehung der 

fdp als strategisches ziel, wäre der „neoliberalismus”-vorwurf an die 

cdu jedoch ausgesprochen kontraproduktiv: Weder ließe sich mit einer 

solchen grundmelodie den eigenen anhängern dann eine koalition mit 

der gewiss noch viel „neoliberaleren” fdp glaubhaft vermitteln, noch 

könnte man sich dann der fdp als attraktiver und näher stehender part-

ner empfehlen. in diesem fall wäre die spd besser beraten, die cdu in 

der innen- und sicherheitspolitik als gefahr für bürgerliche freiheits-

rechte zu attackieren und damit indirekt auf gemeinsame schnittmengen 

zur fdp hinzuweisen. umgekehrt stellt sich für die union die frage, wie 

ein sozialdemokratisches und auf die linke gemünztes feindbild ausse-

hen könnte, dessen kritikpunkte auch von der fdp und den grünen ge-

teilt werden, dessen durchsetzung die schnittmengen der nichtsozialis-

tischen parteien verdeutlicht und insbesondere den grünen die scheu 

davor nimmt, sich in das bürgerliche lager zu integrieren. positive stra-

tegien, die auf die durchsetzung neuer leitbegriffe setzen, und negative 

strategien, die neue feindbilder etablieren sollen, können parallel einge-

setzt werden, müssen aber zueinander kohärent sein und in ihrer ge-

samtwirkung dominante konfliktlinien herausarbeiten.

diESSEiTS und jEnSEiTS dER poliTiScHEn mäRKTE

die union dürfte auf mittlere sicht die besseren aussichten auf dem 

Wählermarkt haben, zumal die regionale arbeitsteilung zwischen cdu 

und csu auch in zukunft die integrationsleistung der union als ganzes 

begünstigen wird. die primäre ausrichtung auf die fdp und die mangeln-

de notwendigkeit, sich in grundsätzliche richtungsdebatten über koaliti-

onen mit eventuellen rechtsparteien zu verstricken, erhöht die Berechen-

barkeit und verlässlichkeit der union und macht sie für ihre anhänger-
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schaft attraktiver. sie hat daher gute chancen, ihre stellung als größte 

Wählerpartei auf einem niveau von 35 bis 40 prozent zu behaupten. die 

spd hingegen dürfte auf mittlere sicht schwierigkeiten haben, sich deut-

lich über der 30 prozent-marke zu halten, nachdem sie die regierungs-

verantwortung von 1998 bis 2005 erneut mit der abspaltung einer kon-

kurrierenden partei bezahlt hat und die partei „die linke” tief in sozialde-

mokratische kernmilieus eindringt. allerdings hat die spd gegenüber der 

union eindeutige vorteile auf dem koalitionsmarkt, da sie mit allen kon-

kurrierenden parteien koaliert hat und koalieren kann. da sie mehr alter-

nativen hat, ist ihr drohpotential in großen koalitionen auf Bundes- und 

landesebene deutlich größer. gelingt es ihr, ihre vorteilhafte stellung auf 

dem koalitionsmarkt zu nutzen, könnte sie selbst nach dem verlust ihres 

status als volkspartei mit einem stimmenanteil von 25 bis 30 prozent  

die union als dominante regierungspartei verdrängen. ohne erweiterung 

ihrer koalitionsoptionen läuft die union hingegen gefahr, dass regie-

rungsbildungen trotz ihres vorsprungs auf dem Wählermarkt ohne sie 

erfolgen. 

vieles spricht dafür, dass der programmatische Wettbewerb der parteien 

sich in zukunft an der konfliktlinie individualismus vs. kollektivismus 

entscheidet: soll politik vom einzelnen und seinen freiwilligen gruppen-

bildungen her gedacht werden oder bilden große kollektive den Bezugs-

rahmen, innerhalb dessen die politik dem einzelnen seinen platz zuwei-

sen soll? Während linke, spd und fdp sich in dieser frage klar positio-

niert haben, changieren die grünen und teile der union. einiges deutet 

darauf hin, dass sich im wiedervereinigten deutschland die Waagschale 

bereits zugunsten kollektivistischer ordnungsvorstellungen geneigt hat, 

weil der Wohlfahrtsstaat auf lange sicht von Werten wie freiheit, eigen-

verantwortung und leistungsdenken entwöhnt und bequemere lebenser-

fahrungen hervorbringt und belohnt. es wäre freilich kurzsichtig zu glau-

ben, dass man seine mehrheitsfähigkeit nur durch konzessionen an den 

zeitgeist erhalten könne. Wer so denkt, hat seinen politischen gestal-

tungswillen bereits aufgegeben und wird sich langfristig in eine strate-

gische abseitsposition ohne deutungsmacht und ohne anziehungskraft 

manövrieren. trotz aller kurzfristigen und situativen herausforderungen, 

die sich für die parteien im Wählermarkt und im koalitionsmarkt beim 

kampf um die erringung und verteidigung von macht stellen, erfordert 

eine weitblickende, über das tagesgeschehen hinausweisende strategie, 

dass die parteien sich mit dem gegebenen stand an Werten und meinun-

gen nicht abfinden. es liegt zumindest in einem gewissen maße in ihrer 

hand, durch substantielle reformpolitik lebensdeutungen, lebenserfah-

rungen und Werte der menschen auf lange sicht zu beeinflussen und 

damit den grundkonsens über ordnungsprinzipien des gesellschaftlichen 

zusammenlebens mitzugestalten. Wem dies am besten gelingt, der hat 

auch größere chancen, sich im anspruchsvollen tagesgeschäft von Wäh-

lermarkt und koalitionsmarkt mit seinen angeboten durchzusetzen. 
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„ampel”- und „Jamaika”- 
Bündnisse als modelle  
zukünftiger mehrheitsBildung? 
zu den entWicklungsperspektiven kleinerer parteien in 

mehrparteienkoalitionen 

Hans-Jörg Dietsche 

seit dem unerwarteten ausgang der Bundestagswahl 2005, 

bei der die beiden volksparteien cdu/csu und spd zusam-

men nur noch 69,4 prozent der Wählerstimmen auf sich ver-

einigen konnten, wird immer wieder das drohende ende der 

großen volksparteien beschworen und damit das menetekel 

für das deutsche parteiensystem in seiner bisherigen form 

an die Wand gemalt. gleichzeitig werden lebhaft neue for-

men der mehrheitsbildung diskutiert und das öffentliche 

interesse an dreierbündnissen, denen auch spitzenpolitiker 

einen gewissen „charme” attestieren, nimmt deutlich zu1;  

so war nach der Bundestagswahl 2005 „Jamaika” in aller 

munde. Währenddessen stilisieren andere solche Bündnis-

optionen zu zukunftsmodellen für eine neue form von 

politikgestaltung.2

VERändERTE BEdingungEn füR diE 

mEHRHEiTSBildung

die konstante schlechthin des bundesdeutschen parteiensys-

tems war bis 2005 die dominanz der volksparteien cdu und 
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spd, die zusammen stets einen anteil von wenigstens drei vierteln der 

Wählerstimmen auf sich vereinigten und damit letztlich den Wahlausgang 

„unter sich” ausmachten, d.h. im regelfall eine volkspartei mit einem 

kleineren koalitionspartner die regierungsmehrheit bildete. dies blieb 

auch bei den Wahlen nach der Wiedervereinigung so. 1972 und 1976 lag 

der anteil der volksparteien sogar bei über 90 prozent der stimmen.3

die mehrheitsbildung erfolgte in diesem system im regelfall durch ein 

Bündnis einer volkspartei mit einer kleineren partei. die absolute mehr-

heit von cdu/csu 1957 war hier die ausnahme; die erste große koali-

tion 1967 ist bereits nicht mehr als echte ausnahme anzusehen, da  

diese mehrheitsbildung koalitionstaktisch abseits der numerisch mög-

lichen mehrheiten aus einer großen und einer kleinen partei erfolgte. 

mit der Bundestagswahl 2005 hat diese konstante in der mehrheitsbil-

dung einen Bruch erfahren. zum ersten mal war eine mehrheitsbildung 

im Bund nur möglich durch eine mehrparteienkonstellation – eine volks-

partei und zwei kleinere parteien – oder eben ein Bündnis beider großer 

volksparteien. in der tat war zuvor bei verschiedenen Wahlen eine ten-

denz in richtung segmentierung des parteiensystems, verbunden mit 

Wahlerfolgen kleinerer parteien und asymmetrischen zuspitzungen, zu 

beobachten. so hatte 2001 die „schill-partei” pro (partei rechtsstaatli-

cher offensive) mit aus dem stand 19,4 prozent den massivsten stim-

menzuwachs und 2004 mit einem ergebnis von gerade noch 0,4 prozent 

den massivsten verlust zu verzeichnen. 2004 rutschte die spd in sach-

sen in den einstelligen prozentbereich und erlitt mit 9,8 prozent das 

schlechteste ergebnis, das die beiden volksparteien bis dahin zu ver-

buchen hatten. im gleichen Jahr rutschte in Brandenburg die cdu mit 

19,4 prozent erstmals unter die 20-prozent-marke, während zugleich mit 

der dvu erstmals eine extremistische, die parlamentarische mitarbeit 

verweigernde partei mit über fünf prozent der stimmen zum zweiten mal 

in folge in ein parlament gewählt wurde. mit der landtagswahl in sach-

sen 2004 waren erstmals sechs parteien – cdu, spd, die linke/pds, 

fdp, grüne und npd – in fraktionsstärke in einem parlament vertreten. 

vor diesem hintergrund erscheint das in der Bundesrepublik bis dahin 

übliche modell, eine regierungskoalition aus einer der beiden volkspar-

teien zusammen mit einer kleineren partei, bisweilen wie ein auslauf-

modell. zwar gibt es zurzeit in deutschland kein drei-parteien-Bündnis in 

irgendeiner form, aber unklare mehrheitsverhältnisse haben des Öfteren 

große koalitionen der beiden politischen marktführer erzwungen. anfang 

2007 stellten lediglich noch in vier ländern – in Berlin, niedersachsen, 

nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg – klassische koalitionen 

aus einer volkspartei und einem kleinen partner die regierungsmehrheit. 

demgegenüber regierten neben der großen koalition im Bund schwarz-

rote Bündnisse in sechs von sechzehn ländern, nämlich Bremen, schles-

wig-holstein, sachsen-anhalt, mecklenburg-vorpommern, Brandenburg 

und sachsen. lediglich in Bremen hat 2007 ein rot-grünes Bündnis die 

große koalition nach nunmehr zwölf Jahren abgelöst.

da große koalitionen auch weiterhin von den beiden volksparteien als 

ausnahmefälle betrachtet werden, liegen gedanken- und planspiele in 

Bezug auf neue möglichkeiten für dreierkonstellationen nahe. neben 

einer „ampelkoalition” aus spd, fdp und grünen wären dies die varian-

ten „schwarze ampel” („schwampel” oder „Jamaika”) aus cdu, fdp und 

grünen sowie „rot-rot-grün” als fortführung des „rot-grünen projekts” 

unter einschluss der linkspartei. so gänzlich neu sind solche konstella-

tionen jedoch – von „Jamaika” einmal abgesehen – nicht. „ampelkoali-

tionen” regierten in Brandenburg von 1990 bis 1994 und in Bremen von 

1991 bis 1995. rot-rot-grün waren letztlich die beiden pds-tolerierten 

rot-grünen minderheitsregierungen in sachsen-anhalt („magdeburger 

modell”) von 1994 bis 1998 sowie in Berlin – nach dem zerbrechen der 

großen koalition bis zu den neuwahlen – von Juni bis oktober 2001.  

eine andere dreierkonstellation aus cdu, fdp und pro (partei rechts-

staatlicher offensive, beziehungsweise „schill-partei”) bestand von 2001 

bis 2004 in hamburg. Wie der Berliner „übergangssenat” von 2001 war 

auch die von der pds tolerierte spd/fdp-minderheitsregierung in Bran-

denburg von märz bis september 1994 als reine übergangsregierung bis 

zur abhaltung von landtagswahlen angelegt; beide losen dreierbündnis-

se haben politisch keine gestaltungswirkung entfaltet. demgegenüber 

kam in schleswig-holstein das nach der landtagswahl im februar 2005 

geschmiedete Bündnis von spd, grünen und „südschleswigschem Wäh-

lerverband” (ssW), der partei der dänischen minderheit, in form einer 

rot-grünen minderheitsregierung unter ssW-tolerierung („dänen-ampel”) 

nicht zum tragen, da die Wahl der ministerpräsidentin im landtag am  

17. märz 2005 in drei Wahlgängen scheiterte.4 in förmliche koalitionsver-

handlungen über die Bildung einer „ampel” in Berlin waren spd, fdp und 

grüne nach der Wahl 2001 eingetreten, wobei sich die gegensätze je-

doch als unüberbrückbar erwiesen.5 
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diE BiSHERigEn dREiERBündniSSE in dEn dEuTScHEn 

ländERn

Bei allen spekulationen über zukünftige Bündniskonstellationen lohnt 

daher ein Blick zurück auf die dreierbündnisse der jüngeren bundes-

republikanischen geschichte: die „ampeln” in Brandenburg und Bremen 

und die cdu/fdp/pro-koalition in hamburg.

zunächst ist hierbei augenfällig, dass in allen drei fällen der Wähler am 

ende die koalition nicht bestätigt hat und in allen fällen immer nur eine 

partei von dem Bündnis profitierte, das heißt an stimmen zulegen konn-

te, während die beiden anderen partner jeweils in erheblichem maße an 

stimmen einbüßen mussten. in allen fällen hatte zudem die Beteiligung 

an der koalition für wenigstens eine der kleineren parteien den verlust 

der parlamentarischen vertretung zur folge. 

in Brandenburg wuchs 1994 der stimmenanteil der spd von 38,2 prozent 

auf 54,1 prozent an, während ihre Bündnispartner Bündnis90/die grünen 

– von 9,3 prozent auf 2,9 prozent – und fdp – von 6,6 prozent auf 2,2 

prozent – deutlich an der fünf-prozent-hürde scheiterten. ähnlich verlief 

die entwicklung 2004 in hamburg, wo die cdu, rein numerisch betrach-

tet, die gesamte Wählerschaft der „schill-partei” (pro) für sich gewinnen 

konnte und von 26,2 prozent auf 47,2 prozent emporschnellte, während 

pro von 19,4 prozent auf 0,4 prozent abstürzte und auch die fdp – von 

5,1 prozent auf 2,8 prozent – deutlich unter der fünf-prozent-hürde 

blieb. ein etwas differenzierteres Bild ergab sich 1995 beim ende der 

Bremer „ampel”. die fdp stürzte von 9,5 prozent auf 3,4 prozent, wäh-

rend sich die grünen von 11,4 prozent auf 13,1 prozent etwas verbessern 

konnten. hingegen hatte die spd schwere verluste von 5,4 prozent hin-

zunehmen und verbuchte mit 33,4 prozent ihr bislang schlechtestes er-

gebnis in ihrem stammland Bremen. 

eine hauptursache für das schlechte abschneiden der spd und auch der 

bürgerlichen fdp in Bremen war der erfolg der afB (Wählervereinigung 

„arbeit für Bremen und Bremerhaven”), einer rechten abspaltung der 

spd, die aus dem stand 10,7 prozent der stimmen erzielte. die afB 

hatte sich anfang 1995 mit dem ziel konstituiert, eine neuauflage der 

„ampel” zu verhindern und stattdessen eine bürgerlich geprägte „sanie-

rungskoalition” anzustreben. damit war der erfolg der afB unvermittelter 

ausdruck der unzufriedenheit eines teils der spd-Wähler – und offen-

sichtlich auch eines teils der fdp-klientel – mit der politikgestaltung 

durch ihre partei in der konstellation „ampelkoalition”.6 als „sieger” aus 

diesem von dauerkonflikten gekennzeichneten dreierbündnis gingen die 

grünen hervor, die sich mit einer gewissen kompromisslosigkeit in der 

verfolgung ihrer politischen ziele gegenüber ihrer Wählerklientel erfolg-

reich auf kosten der anderen koalitionäre profiliert hatten. am augenfäl-

ligsten kam dies in der so genannten „piepmatzaffäre” zum ausdruck: 

der grüne umweltsenator ralf fücks hatte das als gewerbegebiet aus-

gewiesene gebiet hemelinger marsch ohne absprache mit den koalitions-

partnern als vogelschutzgebiet bei der europäischen union gemeldet.7 

diese düpierung war anlass für die fdp, die auch den Wirtschaftssenator 

stellte, noch vor der anstehenden Bürgerschaftswahl 1995 die koalition 

zu verlassen. der „seniorpartner” spd und die sich mit wirtschaftspoli-

tischem sachverstand schmückende fdp waren vom grünen koalitions-

partner vorgeführt worden. dies verstärkte beim Wähler den eindruck, 

beide seien nicht in der lage, ihre interessen bzw. die interessen ihrer 

Wähler in der koalition hinreichend um- bzw. durchzusetzen.8

das ende der ersten „ampel”, der koalition aus spd, fdp und Bündnis90/

die grünen in Brandenburg, vollzog sich vor dem hintergrund der debat-

te um die vergangenheit von ministerpräsident manfred stolpe. im märz 

1994 erklärten Bündnis90/die grünen den vorzeitigen ausstieg aus der 

koalition. Bis zu den regulär im september 1994 stattfindenden land-

tagswahlen regierte eine spd/fdp-minderheitsregierung unter duldung 

der pds weiter.9 aus der landtagswahl ging die spd des charismatischen 

landesvaters stolpe mit einer satten absoluten mehrheit hervor und we-

der der koalitionstreuen fdp noch den grünen gelang der Wiedereinzug 

in den landtag. der charismatische manfred stolpe mit seiner spezifisch 

ostdeutschen Biografie verkörperte für das gros der Wähler in Branden-

burg den sich um die Belange der menschen kümmernden landesvater 

so perfekt, dass die koalitionspartner schlicht nicht wahrgenommen wur-

den. die kritik an seiner ddr-vergangenheit vermochte dieses Bild in 

den augen der regierungsanhänger nicht zu beeinträchtigen; im gegen-

teil schien ein entsprechender teil der grünen Wählerschaft die von den 

grünen geäußerte kritik offenkundig nicht zu teilen und gab daher der 

spd den vorzug.

die galionsfigur der nach ihm „schill-partei” genannten „partei rechts-

staatlicher offensive” (pro), der als „richter gnadenlos” bekannt gewor-

dene hamburger strafrichter ronald Barnabas schill, verkörperte – durch 
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eine entsprechende mediale Berichterstattung sekundiert – den proto-

typus des Law-and-Order-politikers. mit seinem ganz auf das thema 

kriminalität/innere sicherheit ausgerichteten Wahlkampf 2001 stieß er in 

der hamburger Bevölkerung auf breite resonanz und erzielte mit seiner 

neu gegründeten partei – die er als „csu des nordens” bezeichnete – 

19,4 prozent, womit sie nahezu auf augenhöhe mit der cdu angelangt 

war, die 26,2 prozent der stimmen erreichte. die cdu bildete mit der 

pro und der mit 5,1 prozent schwachen fdp eine dreierkoalition. mit 

schill als innensenator und zweitem Bürgermeister sowie den zwei wei-

teren senatoren für Bauwesen sowie umwelt und gesundheit hatte die 

„schill-partei” aus dem stand einflussreiche positionen in der hamburgi-

schen landespolitik erobert, während für die fdp nur das Bildungsressort 

verblieb. 

allerdings entsprach die politische Wirklichkeit in der gestaltung der 

landespolitik in etwa dem inhalt des Wahlprogramms der cdu, die 

koalitionspartner waren inhaltlich letztlich nicht zu erkennen. selbst ihre 

kernforderung, die schaffung von 2.000 neuen stellen im polizeidienst – 

die gekoppelt war an das Wahlversprechen, binnen hundert tagen die 

kriminalität in der hansestadt zu halbieren –, vermochte die „schill-par-

tei” nicht durchzusetzen; die neueinstellungen beliefen sich auf die von 

Bürgermeister von Beust zuvor benannten größenordnungen.10 dazu 

häuften sich skandale um schill und funktionäre seiner partei. und auch 

der koalitionspartner fdp agierte in dem von ihm verantworteten Bil-

dungsressort glücklos. demgegenüber stieg die popularität des charisma-

tischen cdu-Bürgermeisters ole von Beust, der für die erfolge der regie-

rung stand, beständig. nach einem erpressungsversuch schills entließ er 

diesen als innensenator11 und kündigte schließlich ende 2003 – die Bür-

gerschaftsfraktion der pro hatte sich zwischenzeitlich gespaltet – die 

koalition auf.12 aus den im februar 2004 folgenden Wahlen ging die cdu 

mit 47,2 prozent und einer absoluten mehrheit der mandate als strah-

lender sieger hervor, während beide koalitionspartner ihre parlamenta-

rische vertretung verloren; die pro wurde mit verlusten von 19 prozent 

geradezu weggefegt.

einen sonderfall eines drei-parteien-Bündnisses stellt das „magdeburger 

modell” in seiner ersten variante einer pds-tolerierten rot-grünen  

minderheitsregierung von 1994 bis 1998 dar, das mit einer tolerierungs-

vereinbarung als Bündnis unterhalb einer förmlichen koalition angelegt 

war.13 die pds war hierbei im vorteil, sich weiterhin als oppositionelle 

kraft profilieren zu können und gleichzeitig konkreten einfluss auf die 

politikgestaltung durch rot-grün nehmen zu können, ohne sich dabei mit 

dem „klein-klein” alltäglicher regierungsarbeit auseinandersetzen zu 

müssen und sich dadurch angreifbar zu machen.14 dennoch unterschied 

sich das resultat der nächsten landtagswahl 1998 in der tendenz nicht 

von den bei den drei echten dreierkoalitionen gemachten Beobachtun-

gen. die spd verbesserte sich von 34,0 prozent auf 35,9 prozent, wäh-

rend die grünen mit 3,2 prozent deutlich unter die fünf-prozent-hürde 

abstürzten. die pds verbuchte nur geringe verluste von 0,3 prozent und 

erzielte 19,6 prozent. der pds kam offensichtlich ihre oppositionelle 

grundhaltung zugute, durch das tolerierungsabkommen war sie durch 

keinerlei koalitionsdisziplin gehemmt und musste auch ihre grundsätz-

liche, systemoppositionelle haltung nicht revidieren. für die grünen war 

offensichtlich zwischen einer staatstragenden spd und einer opponierend 

mitgestaltenden pds kein raum für eine eigenständige profilierung. 

diE STRuKTuREllEn pRoBlEmE Von dREi-pARTEiEn- 

KoAliTionEn und iHRE AuSwiRKungEn

Worin liegen nun genau die inhärenten schwierigkeiten in einer drei-

parteien-koalition? in dreierbündnissen stehen die kleinen koalitionäre 

unter einem besonders hohen profilierungsdruck. auf ihnen lastet be-

ständig der druck, ihre politische „marktlücke” verteidigen, d.h. in der 

koalition erkennbar bleiben zu müssen; sind sie dies nicht mehr, werden 

sie aus sicht ihrer anspruchvollen Wähler sehr schnell „entbehrlich”.15 

eine kleinere partei wird daher – wie in zwei-parteien-konstellationen 

auch – versuchen, möglichst viel von ihrem politischen programm zu 

verwirklichen bzw. gegen die koalitionspartner durchzusetzen. indes  

sind die Bedingungen, unter denen sie dies erreichen muss, gegenüber 

zweierbündnissen deutlich ungünstiger. objektiv betrachtet verdoppeln 

sich in einem Bündnis mit einem weiteren partner der abstimmungsauf-

wand innerhalb der koalition sowie die anzahl der verschiedenen posi-

tionen, die in den abstimmungsprozess eingebracht werden bzw. dort 

Berücksichtigung finden müssen. hierdurch werden die entscheidungs-

prozesse und die strukturen innerhalb des regierungsbündnisses deutlich 

komplexer. dies hat zwangsläufig auswirkungen auf den politischen ge-

staltungsprozess, verzögerungen bei der entscheidungs- bzw. kompro-

missfindung und bei der umsetzung von vorhaben sind die folge.16 einen 

entsprechenden eindruck in der Öffentlichkeit wird dies nicht verfehlen 

und kann auf diesem Wege bereits dem politischen erfolg der koalition 

abträglich sein.
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Bei mehreren partnern mit einem dementsprechend breiteren spektrum 

an inhaltlichen positionen steigt zudem das risiko, dass entscheidungen 

in einzelnen Bereichen von einem der koalitionäre blockiert werden. 

politische Blockaden wiederum werden vor allem für die kleineren par-

teien als politisches instrument interessant, da sie unter einem besonde-

ren profilierungs- und rechtfertigungsdruck gegenüber ihren Wählern 

stehen und ihnen unter umständen nur dieses mittel als ultima ratio 

verbleibt, um sich innerhalb der koalition und – noch viel wichtiger – 

gegenüber der Öffentlichkeit und dem Wähler gehör zu verschaffen und 

als durchsetzungsfähig zu präsentieren.17

naturgemäß ist in einem dreierbündnis die position und durchsetzungs-

kraft der volkspartei als dem großem „seniorpartner”, der neben der 

größten fraktion und den meisten posten und apparaten auch über den 

die richtlinienkompetenz in der regierung ausübenden regierungschef 

verfügt, besonders stark. erfolge der dreierkoalition werden in aller regel 

mit der großen partei „nach hause gehen”, die bereits über die von ihr 

gestellte person des regierungschefs – als von der Öffentlichkeit wahr-

genommenes „gesicht” der regierung – deutlich im vorteil ist. Bei den 

Wahlen schlägt sich dies regelmäßig in einem „amtsinhaber-Bonus” für 

die große partei nieder. da diese „Bonus-stimmen” nicht nur aus dem 

oppositionellen lager, sondern auch aus den das regierungslager stüt-

zenden Wählerschaften stammen, gehen diese stimmenzuwächse für 

den „senior-partner” wiederum mindestens teilweise zu lasten der 

kleineren koalitionspartner, die dadurch wiederum in die gefahr geraten, 

geschwächt zu werden. dies um so mehr, wenn die koalition geräuschlos 

arbeitet und die kleineren koalitionspartner hinter der arbeit des regie-

rungschefs und seiner partei zurücktreten. hier wird der Wähler bald 

nicht mehr differenzieren können, ob und welche inhalte und verdienste 

dem einzelnen kleineren koalitionär zuzurechnen sind.

auf der anderen seite ist ein dauerkonflikt der beiden kleineren koaliti-

onspartner untereinander schwerlich vermeidbar. um in dem regierungs-

bündnis wahrgenommen zu werden, wird die einzelne kleinere partei vor 

allen dingen beständig versuchen, ihren platz als „nummer zwei” und 

damit als führende kraft unter den beiden kleineren koalitionären, zu 

behaupten bzw. zu verteidigen. im unterschied zu zweierbündnissen, wo 

eine profilierung des kleineren koalitionärs auf kosten des großen part-

ners einfacher möglich ist – und bisweilen auch von beiden seiten kalku-

liert so praktiziert wird –, sind den profilierungsmöglichkeiten der kleinen 

koalitionäre in dreierbündnissen enge grenzen gesetzt. 

in zweierbündnissen kann die profilierung des kleineren partners auf 

kosten des großen partners eine die regierung stabilisierende funktion 

erfüllen. in umstrittenen politischen fragen kann der kleine koalitionär 

die rolle der oppositionellen kraft innerhalb der regierung wahrnehmen, 

was einerseits die profilierungsmöglichkeiten der parlamentarischen 

opposition erschwert und andererseits die kontroverse innerhalb der 

anhängerschaft des regierungslagers artikuliert. auf diese Weise lassen 

sich kritiker aus dem eigenen Wählerlager wieder einbinden. zudem 

kann eine solche profilierung des kleinen auf kosten des großen koali-

tionärs – zumal wenn er sich teilweise durchsetzen sollte – einen „david 

gegen goliath”-effekt auslösen und dem kleinen koalitionär neue sympa-

thien und damit ihm selbst wie auch der gesamten koalition neue anhän-

ger verschaffen. 

dies ist jedoch unter den Bedingungen einer dreierkonstellation nur ein-

geschränkt möglich. Bei zwei kleineren koalitionspartnern wird sich 

gegenüber dem zweierbündnis die anzahl der zu profilierungszwecken 

betriebenen und ausgetragenen konflikte zwangsläufig erhöhen. da in 

dieser konstellation auch die aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gegen-

über den beiden kleineren koalitionspartnern der großen regierungspar-

tei gleichsam „aufgeteilt” ist, sind beide kleinere koalitionäre dazu ge-

zwungen, stärker an ihrer profilbildung zu arbeiten. hierbei stehen die 

beiden kleineren koalitionsparteien nun zudem in einem direkten konkur-

renzkampf. Jeder der kleineren partner muss seine stärke in dem regie-

rungsbündnis unter Beweis stellen. Jeder wird vor allen dingen danach 

streben, als die führende kraft unter den kleineren koalitionären, als die 

„nummer zwei” wahrgenommen zu werden. dazu ist es notwendig, dem 

anderen kleinen koalitionspartner die eigene stärkere durchsetzungskraft 

zu demonstrieren. die folge wird sein, dass die kleineren koalitionäre 

den konflikt auch direkt miteinander, d.h. in politischen fragen, die das 

selbstverständnis und das regierungshandeln des anderen kleinen kon-

kurrenten und weniger des großen partners betreffen, suchen werden. 

solche beständigen „zündeleien” sind dabei ganz sprichwörtlich ein „spiel 

mit dem feuer”: diese zwangsläufig gesteigerte konfliktfreudigkeit inner-

halb der dreierbündnisse und hier insbesondere zwischen den beiden 

kleinen koalitionären sind zwar durchaus geeignet, den Blick der Öffent-

lichkeit auf die koalition und besonders auf den jeweils sich positionie-

renden koalitionär zu richten, doch vermitteln solche ständigen konflikte 

sehr rasch den eindruck der zerstrittenheit. und der Wähler goutiert dies 
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erfahrungsgemäß nicht. hier gilt die banale alltagsweisheit: „Wenn zwei 

sich streiten, freut sich der dritte.” hat die koalitionsregierung dennoch 

erfolge vorzuweisen, wird der Wähler geneigt sein, diese dem großen 

koalitionspartner anzurechnen und ihm vor den zerstrittenen kleinen 

parteien den vorzug geben. 

Jedoch birgt eine koalition mit zwei kleinen partnern im dauerkonflikt 

auch für die große partei risiken. in einem von andauernder auseinan-

dersetzung und schwieriger kompromissfindung geprägten koalitionskli-

ma besteht über kurz oder lang gefahr für die geschlossenheit der 

großen regierungspartei.18 ihre diversen gruppen und flügel werden 

versucht sein, zur durchsetzung ihrer interessen den koalitionskonflikt 

gegenüber eigenen parteifreunden zu instrumentalisieren, die große 

regierungspartei agiert irgendwann nicht mehr einheitlich, flügelkämpfe 

erhalten neue nahrung. zu guter letzt erweckt auch die große volkspar-

tei selbst den – gegenüber dem Wähler abträglichen – eindruck der zer-

strittenheit.19 

fAZiT

die kleineren parteien in dreierkonstellationen unter führung einer  

der beiden volksparteien bewegen sich beständig zwischen skylla und 

charybdis, zwischen der notwendigkeit konstruktiven „geräuschlosen” 

handelns, um die koalition zum erfolg zu führen, und dem zwang zur 

eigenen profilierung. ordnen sie sich im Bestreben um eine konstruktive 

arbeit in der koalition unter, werden sie schnell profillos und für den 

Wähler unattraktiv, arbeiten sie vermehrt an ihrer profilierung, ver-

schrecken sie die Wähler durch ein abbild der zerstrittenheit. 

als fazit lässt sich festhalten, dass die kleineren parteien in dreierkon-

stellationen von vornherein die schlechteren ausgangsbedingungen vor-

finden als in zweierkonstellationen. im regelfall dürften kleinere parteien 

aus dreierbündnissen geschwächt hervorgehen, was zum vorteil für die 

in einer solchen koalition führende volkspartei gereichen wird. da bei 

kleineren parteien das „polster” an Wählerstimmen ohnehin grundsätzlich 

deutlich dünner bemessen ist als bei den volksparteien, können sich an-

gesichts der fünf-prozent-hürde stimmenverluste für diese sehr schnell 

existenzbedrohend auswirken. gelingt es folglich der großen partei, die 

erfolge des dreierbündnisses für sich zu reklamieren und hierdurch ihre 

kleinen partner elektoral zu schwächen – unter umständen gar unter die 

fünf-prozent-hürde zu drücken –, ginge letztlich nicht nur die bislang 

koalierende volkspartei gestärkt aus dem dreierbündnis hervor, sondern 

durch ein solches „schrumpfen” von kleineren konkurrenten am Wähler-

markt würden die beiden großen volksparteien in ihrer rolle als politische 

marktführer gestärkt. das zuvor weiter aufgesplitterte parteiensystem 

wäre wieder ein duopol, geprägt von zwei starken volksparteien, die die 

mehrheitsbildung günstigstenfalls allein oder aber wiederum in einem der 

bislang als regel anzusehenden zweierbündnisse bewerkstelligen kön-

nen.20 für die volksparteien können solche dreierbündnisse als „durch-

gangsstationen” in einem segmentierten parteienwettbewerb dienen, um 

wieder zu eindeutigeren mehrheiten zu gelangen.

die entwicklungsperspektiven kleinerer parteien in dreierkoalitionen sind 

gegenüber den beschriebenen strukturell vorprogrammierten nachteilen 

vergleichsweise gering. das risiko, aus einer solchen konstellation ge-

schwächt hervorzugehen bzw. sogar in existenznot zu geraten, ist, wie 

auch die entsprechenden Beispiele zeigen, ungemein höher. aus sicht der 

kleineren parteien erscheint es – so sachzwänge eine mehrheitsbildung 

aus drei parteien unumgänglich machen – gegebenenfalls als weniger 

riskant, nur ein tolerierungsmodell einer zwei-parteien-koalition anzu-

streben. dies erlaubt es der partei, neben entsprechendem einfluss auf 

das regierungshandeln auch weiterhin eine der eigenen profilierung 

zuträgliche oppositionelle haltung zu wahren. diese alternative könnte 

dann vorzugswürdig sein, wenn die partei unter den beiden kleineren 

Bündnispartnern der volkspartei die schwächere ist und von daher am 

stärksten gefahr läuft, in einer dreierkoalition aus den genannten grün-

den „unterzugehen”.

So erklärte der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Peter Struck, ein 
„Ampelbündnis” hätte großen „Charme”. Vgl. „Struck sehnt Ende des Bünd-
nisses herbei. Für SPD-Fraktionschef Peter Struck ist die Große Koalition nur 
eine Übergangslösung.” In: Focus online vom 5. Mai 2007. – http://www.focus.
de/politik/deutschland/grosse-koalition_aid_55451.html [23. Januar 2008].
So der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus 
Friedbert Pflüger, der eine „Jamaika”-Koalition propagierte. Vgl. hierzu Pflüger, 
Friedbert: Bürgertum trifft Bürgertum. In: Spiegel online vom 27. März 2007. 
– http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,474182,00.html  
[23. Januar 2008], wo er den grünen Vordenker und Vorsitzenden der  
Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf Fücks, zitiert: „Schwarz-Grün steht für eine neue 
Bürgerlichkeit. Das ist kein Parteiprojekt, sondern etwas, das sich gesellschaft-
lich bereits entwickelt hat – und in einer Koalition aus CDU und Grünen seinen 
politischen Ausdruck fände.”
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Lediglich bei der ersten Bundestagswahl 1949 haben die beiden Volksparteien 
mit zusammen 60,2 Prozent schlechter abgeschnitten – allerdings unter den 
Bedingungen eines ohne die Fünf-Prozent-Hürde noch segmentierteren Par-
teiensystems, weshalb hier direkte Vergleiche hinken müssen. 
Vgl. „Wahldebakel – Einer hat die Solidarität verraten.” In: FAZ.net vom 
18. März 2005. –  
http://www.faz.net/s/Rub61EAD5BEA1EE41CF8EC898B14B05D8D6/Doc~E124
C0DD734FB48F69C62F9FCFBAC3619~ATpl~Ecommon~Scontent.html  
[23. Januar 2008]. 
Die Berliner SPD führte die Verhandlungen offenkundig vor allem auf Druck  
des SPD-Vorsitzenden, Bundeskanzler Gerhard Schröder. Vgl. hierzu Klaus, 
Hartung: Raus aus dem Rathausghetto. In: Die Zeit, 45/2001. – 
http://www.zeit.de/2001/45/200145_hauptstadt-wahl.xml?page=all  
[23. Januar 2008].
Dietsche, Hans-Jörg: Arbeit für Bremen und Bremerhaven (AFB). In: Decker, 
Frank / Neu, Viola (Hrsg.): Handbuch der deutschen Parteien. – Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. – S. 151-154.
Vgl. „Grüne feiern 20-jähriges Bestehen. Fraktion zog 1983 erstmals in die 
Bremische Bürgerschaft ein.” In: Welt online vom 12. November 2003. – 
http://www.welt.de/print-welt/article272482/Gruene_feiern__20-jaehriges_
Bestehen.html [23. Januar 2008].
Eine dementsprechend vernichtende Bilanz der ersten „Ampelkoalition” zieht 
ihr damaliger Regierungschef, Bürgermeister Klaus Wedemeier: „Die beiden 
kleinen Koalitionspartner der SPD haben unter einer Profilneurose gelitten. Die 
Grünen taten so, als könnten sie ihre schöne Oppositionszeit von immerhin 
zwölf Jahren ohne Verantwortung in der Regierung fortsetzen. Die FDP hatte 
nur eine vierjährige Parlamentserfahrung vorzuweisen und wollte sich ständig 
gegen die Grünen durchsetzen – unabhängig vom Thema und den Sachinhal-
ten.” Vgl. das Interview mit Klaus Wedemeier über die Bremer „Ampel” in 
Denkler, Thorsten: „Nur schlechte Erinnerungen.” Warnungen an Wowereit: 
Der ehemalige Bremer Bürgermeister denkt mit Schaudern an Deutschlands 
erste „Ampelkoalition” zurück. In: Süddeutsche Zeitung vom 26. Oktober 
2001. –  
http://home.arcor.de/thorsten.denkler/inarbeitsprobenintwedemeier.html  
[23. Januar 2008].
Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen im brandenburgischen 
Landtag, Günter Nooke, kommentierte Stolpes Auftritt vor einem Untersu-
chungsausschuss des Landtages zu seinen Stasi-Verstrickungen mit der Fest-
stellung, Stolpe habe gelogen. Als Nooke die Aufforderung der SPD, die Äuße-
rung zurückzunehmen, zurückwies, kam es am 22. März 1994 zum Bruch. Die 
beiden bündnisgrünen Kabinettsmitglieder, Umweltminister Matthias Platzeck 
und Bildungsminister Roland Resch, blieben in ihren Ämtern und verließen da-
raufhin die grüne Landtagsfraktion. Vgl. „Ampelkoalition in Brandenburg aus-
einandergebrochen.” In: German News. Deutsche Ausgabe vom 23. März 
1994. –  
http://www.germnews.de/archive/gn/1994/03/23.html [23. Januar 2008].
Vgl. zu Ankündigung und Umsetzung von Vorhaben der PRO in der hambur-
gischen Landesregierung: Drieschner, Frank: Hauptstadt des Versprechens. 
In: Die Zeit, 51/2002. – http://www.zeit.de/2001/51/Schill-Bilanz?page=all 
[23. Januar 2008]. Als einziges „Erbe” der politischen Arbeit des Innensenators 
Schill und der PRO sind letztendlich nur die von ihm 2003 eingeführten dunkel-
blauen Uniformen für die Hamburger Polizei anzusehen.
Vgl. „Von Beust entlässt Innensenator Schill.” In: Hamburger Abendblatt vom 
19. August 2003. – http://www.abendblatt.de/daten/2003/08/19/198319.html 
[23. Januar 2008].
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Vgl. „Koalition in Hamburg geplatzt: Neuwahlen.” In: Hamburger Abendblatt 
vom 9. Dezember 2003. –  
http://www.abendblatt.de/daten/2003/12/09/239212.html [23. Januar 2008].
Hierzu Renzsch, Wolfgang / Schieren, Stefan: Große Koalition oder Minder-
heitsregierung: Sachsen-Anhalt als Zukunftsmodell des parlamentarischen 
Regierungssystems in den neuen Bundesländern? In: Zeitschrift für Parla-
mentsfragen, 28 (1997) 3, S. 391-407.
„Ohne Rücksicht auf die Stabilität der Finanzen des Landes setzte sie (die PDS, 
H.-J.D.) hohe Forderungen vor allen Dingen für Lehrer und die kommunale  
Sozialverwaltung durch. Politische Akzente in der Landespolitik setzte die PDS 
nicht”, so Schieren, Stefan: Die Landtagswahl vom 26. April 1998: „Magdebur-
ger Modell” mit einigen Mängeln. In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 30 
(1999) 1, S. 59.
Es wird vorliegend von der These ausgegangen, dass kleinere Parteien in 
einem von zwei sich alternierend in der Regierungsverantwortung abwechseln-
den Volksparteien geprägten, nach Art eines Duopols funktionierenden Par-
teiensystem dort reüssieren können, wo in diesem System Integrationslücken 
klaffen. Diese Integrationslücken treten in bestimmten Formen auf und können 
bei entsprechender Größe kleineren Parteien als Marktlücke im Parteienwett-
bewerb dienen. Vgl. Dietsche, Hans-Jörg: Die kleineren Parteien im Zweikräf-
tefeld des deutschen Volksparteiensystems. Eine funktionalistische Typologie 
unter Vergleich mit dem Vereinigten Königreich. – Frankfurt/M. u.a.: Peter 
Lang, 2004. – S. 90. 
Vgl. das Interview mit Wedemeier in Denkler: „Nur schlechte Erinnerungen.” – 
(Fn. 8): „Wenn in Bremen der Grüne Umweltsenator und der liberale Wirt-
schaftssenator etwas abzustimmen hatten, dauerte das ewig. Die kamen ein-
fach nicht zueinander. Irgendwann war der vermittelnde Koalitionsausschuss 
das Gremium, das am häufigsten tagte. Am besten war es, wenn sich die strei-
tenden Senatoren nur in den Senatssitzungen begegneten und nicht in der 
täglichen Arbeit.”
In besonderem Maße schien dies für das Abstimmungsverhalten der Hanse-
stadt Bremen im Bundesrat während der „Ampel” zu gelten, da hier abseits der 
„Niederungen” der Landespolitik die Landesregierung an den „großen” Themen 
der Bundespolitik mitwirken kann. Für die kleinen Koalitionäre ist die plakative 
Stellungnahme zu bundespolitischen Themen über den Bundesrat daher für die 
politische Profilierung besonders interessant. Vgl. auch Denkler: „Nur schlechte 
Erinnerungen.” – (Fn. 8): „In Bremen hatten wir praktisch eine Dauerblockade, 
weil einer der beiden kleinen Koalitionspartner immer ausgeschert ist. Das ist 
für ein Land, das wie Berlin oder Bremen unter einer finanziellen Notlage leidet 
und auf die Hilfe der Bundesregierung angewiesen ist, sehr nachteilig. Wenn 
man der Bundesregierung im Bundesrat nicht helfen kann, hat das Land auch 
schlechtere Karten bei eigenen Anliegen.”
Vgl. Denkler: „Nur schlechte Erinnerungen.” – (Fn. 8).
Vgl. ebd.
Allen Tendenzen zur Segmentierung im Parteiensystem zum Trotz sind ab- 
solute Mehrheiten für eine Partei heute immer noch alles andere als eine Aus-
nahmeerscheinung. Im Jahr 2007 regierten in sechs von sechzehn Ländern 
Parteien mit absoluter Mehrheit: die CDU in Hamburg, Thüringen, Hessen und 
dem Saarland; die CSU in Bayern sowie die SPD in Rheinland-Pfalz.
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politische führung durch  
kommunikation

Ulrich Eith

der nachfolgende essay verbindet die frage nach der zu-

kunft der volksparteien in deutschland mit den kommunika-

tiven aspekten erfolgreicher politischer führung. ausgangs-

punkt ist hierbei gerade nicht die vielfach vertretene these, 

dass sich die ära der volksparteien fast zwangsläufig als 

konsequenz der aktuellen veränderungen des politischen 

Wettbewerbs ihrem ende zuneigt. ohne zweifel haben die 

volksparteien zurzeit große schwierigkeiten, zielgerichtete, 

mehrheitsfähige politikangebote zu formulieren. die traditio-

nellen stammwählergruppen sind weiter geschmolzen, 

parteibindungen lockern sich. und die Wahlverweigerung 

wird von einer zunehmenden anzahl von Wählern als be-

wusste protestoption wahrgenommen und eingesetzt. aller-

dings hat dieser protest ganz unterschiedliche ursachen. Je 

nach situation und individueller ressourcenausstattung er-

warten Bürgerinnen und Bürger von der politik eine anwalt-

liche vertretung und effektive problemlösung im sinne ihrer 

politischen interessen oder auch die eröffnung von umfang-

reicheren mitsprache- und entscheidungsmöglichkeiten. die 

volksparteien tun sich außerordentlich schwer, diesen teils 

widersprüchlichen anforderungen gerecht zu werden. in 

sozialwissenschaftlicher terminologie ausgedrückt stehen 

input- und output-forderungen nebeneinander, vermischen 

sich und bestimmen zugleich die erwartungshaltung der 
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Wählerinnen und Wähler. und dennoch ist die zukunft offen. volkspar-

teien können ihre chancen nutzen, so die hier im folgenden näher aus-

geführte these, indem sie „zuhören” und sich „kümmern”, also den 

direkten, unmittelbaren dialog mit potentiellen Wählerinnen und Wählern 

als selbstverständlichen Bestandteil von politischer führung ansehen.

EnTfREmdung Von poliTiKERn und BüRgERn

These 1: das verhältnis von parteien und Wählern ist durch wechselsei-

tige entfremdung und unverständnis gekennzeichnet. politiker und Bür-

ger haben unterschiedliche erwartungen von der politik und sprechen 

zunehmend weniger dieselbe sprache. 

im zuge der ausdifferenzierung moderner gesellschaften hat sich auch 

der politische sektor zu einem teilsystem mit eigenen gesetzmäßigkeiten 

und rationalitätskriterien entwickelt. politik ist zwischenzeitlich ein eigen-

ständiges Berufsfeld mit überschaubaren karrieremustern geworden. und 

wie in jedem anderen Beruf bemisst sich der erfolg eben auch am eige-

nen Weiterkommen. von außen betrachtet wird insbesondere der jünge-

ren politikergeneration gerne eine gewisse konformität und stromlinien-

förmigkeit attestiert. nun mag es verschiedentlich zutreffen, dass politi-

sche positionen vor allem instrumentell, mit Blick auf persönliche profi-

lierungschancen vertreten werden. darüber hinaus ist das parteiübergrei-

fend vergleichbare auftreten von politikern aber auch das ergebnis der 

fortgeschrittenen professionalisierung des politischen Betriebs und der 

damit einhergehenden herausbildung eigenständiger verhaltens- und 

handlungsroutinen. längst haben sich auch in der politik berufsspezifi-

sche rollenmuster herausgebildet, etwa auf Bundesebene der nach 

außen polarisierende generalsekretär, der nach innen wirkende Bundes-

geschäftsführer, der auf fraktionelle geschlossenheit bedachte parlamen-

tarische geschäftsführer oder auch der fachlich spezialisierte sachpoliti-

ker. Bezeichnenderweise haben seiteneinsteiger heute seltener erfolg als 

in früheren Jahrzehnten, ihren eigenen platz zu finden. paul kirchhof ist 

an den politischen spielregeln gescheitert, ursula von der leyen hinge-

gen beherrscht sie virtuos.

hinzu kommen eigene sprachcodes. im inner- und zwischenparteilichen 

Wettbewerb finden verabredete sprachregelungen, gesprochene oder 

auch ausgelassene nebensätze sowie besondere Begrifflichkeiten und 

nuancierungen verwendung, deren vollständige Bedeutung sich oft nur 

noch den direkt Beteiligten erschließt, bestenfalls noch manchen Beob-

achtern und analytikern des politischen prozesses. der breiten Öffentlich-

keit hingegen sind die verlautbarungen von politikerinnen und politikern 

vielfach eher fremd, erscheinen künstlich, zumindest weit entfernt von 

umgangssprachlichen formulierungen und alltagsweltlichen gewohnhei-

ten. vergleichbares lässt sich natürlich auch über Juristen oder mediziner 

sagen.

und so leben politiker und Bürger häufig in unterschiedlichen Welten. 

erfolgreiche politik bemisst sich aus sicht vieler akteure zunächst an den 

sich dadurch eröffnenden individuellen karrierechancen. inhaltlich richtet 

sich der Blick vor allem auf makroökonomische indikatoren, etwa den 

rückgang der arbeitslosigkeit, den abbau der staatsverschuldung, den 

anstieg von Wachstumsraten oder auch die stabilisierung der sozialen 

sicherungssysteme. richtig daran ist, dass diese Wirtschaftsdaten in der 

tat teilaspekte, rahmenbedingungen einer erfolgreichen lösung politi-

scher probleme sind. dennoch beruhen die politischen Bewertungen und 

forderungen der Bürgerinnen und Bürger in erster linie auf der einschät-

zung der eigenen situation und den individuellen erfahrungen. Bei vielen 

sind diese erfahrungen in den letzten Jahren durch einen massiven,  

bedrohlichen anstieg von unsicherheit geprägt. inzwischen kennen selbst 

große teile der eigentlich etablierten mittelschichten die ängste vor  

dem verlust des arbeitsplatzes und – damit verbunden – dem eigenen 

sozialen abstieg. positive konjunkturdaten können daran kaum etwas 

ändern. selbst stabile gewinne stellen in vielen Betrieben längst keine 

garantie mehr für die sicherheit des eigenen arbeitsplatzes dar. Wich-

tiger teil des gegenseitigen unverständnisses zwischen politikern und 

Bürgern ist somit die derzeit nur schwer zu überbrückende kluft zwischen 

den gesamtwirtschaftlichen daten und den individuellen Wahrnehmungen 

und Bewertungen. die schnittmengen der lebenswelten werden offenbar 

kleiner, die Betrachtungsperspektiven unterscheiden sich deutlich.

doppElfunKTion dER VolKSpARTEiEn 

These 2: volksparteien haben eine doppelte funktion. zum einen wirken 

sie als konsensmaschinen, zum anderen strukturieren sie durch ihre an-

gebote den politischen Wettbewerb. 

die volksparteien der nachkriegszeit unterscheiden sich von den integra-

tionsparteien der Weimarer republik. Waren diese in erster linie noch 
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„politische aktionsausschüsse”1 einzelner gesellschaftlicher milieus, kon-

kurrieren volksparteien heute um die mehrheit bei Wahlen und spiegeln 

in auftreten und strategischer Wähleransprache die Bedingungen der 

pluralistischen Wettbewerbsgesellschaft wider. Bereits in den 1960er 

Jahren hat otto kirchheimer das prinzip der stimmenmaximierung als 

spezifisches kennzeichen der volkspartei herausgearbeitet.2 vorausset-

zung und grundlage sind demnach eine gewisse entideologisierung der 

politischen programme und zielsetzungen, ein größerer handlungsspiel-

raum für die parteispitzen und eine ausrichtung der politik eher an den 

interessen potentieller Wähler als an denjenigen der mitglieder. 

für die stabilisierung und entwicklung der demokratie in der Bundes-

republik waren die beiden volksparteien cdu/csu und spd von großem 

vorteil. im „zweieinhalb-parteiensystem” der ersten drei Jahrzehnte 

konnten sie breite Wählerschichten repräsentieren und diesen im politi-

schen Wettbewerb gehör verschaffen. außerparlamentarischen gruppen 

gelangen keine dauerhaften erfolge. und selbst die etablierung der 

grünen nach 1980 hat an diesem stabilen grundmuster und der domi-

nanz von union und sozialdemokratie nur wenig geändert. fortan stan-

den sich im vier-parteien-system zwei festgefügte, ideologische Blöcke 

gegenüber. mit der deutschen einheit relativierte sich dann schrittweise 

die beherrschende stellung der beiden volksparteien. zunächst auf ost-

deutschland beschränkt versammelte die pds das alte sozialistische 

milieu und die kritiker des vereinigungsprozesses. in manchen ostdeut-

schen städten und regionen erreichte sie hierbei bereits den charakter 

einer volkspartei. realistische chancen auf eine erfolgreiche etablierung 

im Westen ergaben sich allerdings erst als folge der frustrationen über 

den reformkurs der schröder-regierung. die neue linkspartei – im os-

ten deckungsgleich mit der bisherigen pds – hat derzeit gute chancen, 

in weitere westdeutsche landtage einzuziehen. so steht besonders die 

spd in der ernsthaften gefahr, ihre stellung als volkspartei zu verlieren. 

doch auch die union hat realisiert, dass die mehrheitsfähigkeit stets aufs 

neue erarbeitet werden muss. ihre derzeitigen Bemühungen, im gesell-

schaftspolitischen Bereich wieder anschluss an die lebenswirklichkeit 

moderner mittelschichten zu finden – etwa bei kinderbetreuung, zuwan-

derung, integration oder Bildung –, verdeutlichen die defizite der ver-

gangenen Jahre. 

die demokratiestabilisierende funktion von volksparteien liegt zunächst 

im innerparteilichen interessenausgleich, den die parteien über breite 

Wählerkreise hinweg herstellen. pro partei gibt es nur ein Wahlprogramm 

und nur einen spitzenkandidaten. volksparteien wirken somit als kon-

sensmaschinen in pluralistischen gesellschaften und tragen so zur ver-

lässlichkeit der politischen rahmenbedingungen bei. die herstellung 

eines innerparteilichen konsenses erleichtert etwa eventuelle koalitions-

verhandlungen. in parteiensystemen ohne volksparteien muss die regie-

rungsbildung häufig durch wesentlich aufwendigere verhandlungen zwi-

schen mehreren kleineren parteien abgesichert werden. entsprechend 

größer sind dann das risiko des scheiterns und die Wahrscheinlichkeit 

vorzeitiger neuwahlen.

zentral für die akzeptanz eines parteiensystems ist jedoch seine respon-

sivität, das ausmaß, in dem die parteien relevante gesellschaftliche the-

men und konfliktlagen aufgreifen und in alternative politische handlungs-

optionen umsetzen. die repräsentation gesellschaftlicher interessen be-

schränkt sich jedoch keineswegs auf ein passives nachvollziehen gesell-

schaftlicher veränderungen und Wandlungsprozesse. mindestens ebenso 

gewichtig sind die aktiven gestaltungsmöglichkeiten des politischen spit-

zenpersonals. in vielen themenbereichen besitzen die parteien neben 

und im verein mit den medien faktische deutungsmacht. vor allem in 

Wahlkämpfen definieren sie die aktuellen gesellschaftlichen problemlagen 

– und somit die Welt, in der wir leben – entsprechend ihren jeweiligen, 

von den Wählern zugeschriebenen kompetenzen. dem liegt die macht-

strategisch legitime absicht zugrunde, mit den eigenen politischen vor-

stellungen und lösungsangeboten punkten zu wollen. so hat die spd in 

der vergangenheit zumeist soziale konflikte in den vordergrund gerückt, 

die union hingegen aufgrund ihrer Wirtschaftskompetenz stärker die 

rahmenbedingungen der ökonomischen entwicklung. 

pluralistische gesellschaften mit breit gestreuten interessenlagen und 

unterschiedlichen politischen Weltbildern eröffnen spielräume für erfolg-

reiches Agenda-Setting, das erfolgreiche setzen von politischen themen. 

parteien konkurrieren hierbei mit medien, verbänden und interessen-

gruppen. ein besonderes augenmerk muss deshalb auf der kommunika-

tiven vermittlung ihrer politik liegen. 

HERSTEllung Von AKZEpTAnZ füR poliTiScHE füHRung

These 3: politische führung erschöpft sich nicht in der vorgabe und 

durchsetzung politischer ziele. erfolgreiche politische führung bedarf der 
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breiten akzeptanz, die in der regel nur durch einen dialog zwischen 

regierenden und regierten zu erreichen ist.

legitime herrschaft gründet nach max Weber auf der zustimmung der 

regierten.3 demokratien setzen hierzu auf regelmäßige Wahlen und die 

überzeugungskraft von argumenten. verordnete reformen im stile einer 

„Basta”-politik sind zumeist wenig hilfreich, sowohl angesichts der seit 

den 1980er Jahren gestiegenen partizipationsbedürfnisse als auch mit 

Blick auf die neuerdings sich verstärkenden sozialen spaltungen und die 

damit verbundenen existenzängste. die spd zahlt heute den preis für die 

jahrelangen versäumnisse ihres politischen spitzenpersonals, die eigene 

politik nicht ausreichend kommuniziert und für entsprechende unterstüt-

zung geworben zu haben. 

politik kann heute nicht mehr wie in zeiten unverrückbarer parteibindun-

gen über die köpfe der menschen hinweg durchgesetzt werden. aller-

dings meint kommunikation im hier verstandenen sinne mehr als stim-

mungsdemokratie, mehr als allein den Blick auf demoskopische moment-

aufnahmen. längerfristig angelegte politische kommunikation hat auch 

wenig gemein mit den üblichen marketingstrategien zu Wahlkampfzeiten. 

das vertrauen in die politik und die volksparteien kann nur wachsen und 

sich festigen, wenn Bürgerinnen und Bürger sich ernst genommen fühlen 

– trotz im allgemeinen begrenzter detailkenntnisse der politischen zu-

sammenhänge. hilfreich erscheint der vergleich mit der medizin. auch 

patienten entwickeln ein gespür dafür, ob sie der diagnose und den the-

rapievorschlägen ihres arztes trauen können, ob der arzt sich seiner 

sache sicher ist, ob er überzeugend wirkt oder ob unsicherheiten spürbar 

sind. hier wie auch in der politik geht es um vertrauen, dass letztlich nur 

durch intensive kommunikation aufgebaut werden kann.

politik ist dienstleistung und politische führungsstärke erwächst im dia-

log. allerdings müssen diese dialoge auch von politikern stets aufs neue 

initiiert und organisiert, parteistrukturen weiter geöffnet und mitsprache-

rechte ausgebaut werden. inhaltlich geht es um eine lebensnahe und 

offene diskussion gesellschaftlicher problemlagen. Wen überzeugen ver-

weise auf passable makroökonomische zahlen, wenn etwa die kalte pro-

gression und gestiegene energiepreise den eigenen monatlichen finanz-

rahmen stetig schrumpfen lassen? eigene erfahrungen lassen sich nicht 

wegdiskutieren und klagen über die undankbarkeit oder unwissenheit 

mancher Wähler sind kontraproduktiv. die individuellen lebensrealitäten 

sind der ausgangspunkt des politischen geschäfts. vor diesem hinter-

grund gilt es für die parteien, perspektiven und handlungsalternativen für 

die kommenden Jahre zu entwerfen und dafür mit guten argumenten zu 

werben. und im falle des Wahlsiegs zählt dann natürlich auch die konse-

quenz bei der umsetzung.

politische führungsstärke bemisst sich in demokratien nach dem grad 

der überzeugungskraft und weniger nach dem ausmaß der durchset-

zungsmacht. Wenn die volksparteien ihre politischen angebote wieder 

stärker auf die tatsächlichen lebensumstände ihrer Wählerinnen und 

Wähler beziehen, dann haben sie auch zukünftig gute chancen. Wenn die 

situationsdeutungen der etablierten parteien jedoch längerfristig an den 

lebenswelten der menschen vorbeigehen, steigen die chancen für politi-

sche populisten.

Lepsius, Mario Rainer: Parteiensystem und Sozialstruktur. Zum Problem der 
Demokratisierung der deutschen Gesellschaft. In: Ritter, Gerhard Albert 
(Hrsg.): Deutsche Parteien vor 1918. – Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1973. – 
S. 56-80. – (Neue wissenschaftliche Bibliothek; 61). 
Vgl. Kirchheimer, Otto: Der Wandel des westdeutschen Parteiensystems. In: 
Politische Vierteljahresschrift, 6 (1965) 1, S. 20-41. 
Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziolo-
gie. Studienausgabe. – 5., rev. Aufl. – Tübingen: Mohr, 1990. 
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politische kommunikation in 
zeiten der grossen koalition 

das kommunikationsmanagement der parteien unter 

talkshoWisierungseinfluss

Jörg-Uwe Nieland

foRScHungSfRAgE

die aktuellen analysen zum verhältnis von medien und poli-

tik diagnostizieren eine interpenetration. interpenetration  

ist zu verstehen als die wechselseitige überlagerung und 

durchdringung zweier ausdifferenzierter systeme – also des 

medien- und politiksystems. Beide systeme kommen in den 

funktional bedingten austauschprozessen nur zur erreichung 

ihrer jeweiligen ziele, wenn sie die ziele des jeweils anderen 

systems in ihr kalkül einstellen und mitbedienen. als ver-

mittlungszone zwischen medien und politik dient vor allem 

das sich zunehmend professionalisierende feld der politi-

schen Öffentlichkeitsarbeit.1 gleichwohl kann an bestimm-

ten stellen und zu bestimmten zeiten das verhältnis um-

schlagen. ein solches umschlagen wurde prominent durch 

den medienrechtler und ehemaligen verfassungsrichter 

Wolfgang hoffmann-riem beschrieben. er sah – auch vor 

dem hintergrund seiner erfahrungen als parteiloser Justiz-

senator in hamburg – die politiker „in den fesseln der  

mediengesellschaft”.2
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der folgende Beitrag greift die these von hoffmann-riem3 auf; er fragt, 

ob unter den sonderbedingungen, die in zeiten der großen koalition 

gelten, das kommunikationsmanagement krisenhafte züge aufweist. als 

Basis dienen die Befunde aus zwei untersuchungen zur politischen kom-

munikation: zum einen aus dem Jahr 2005 während des Bundestags-

wahlkampfes und der Bildung der großen koalition4 und zum anderen 

aus dem sommer 2006 während der fußballweltmeisterschaft.5 in den 

beiden untersuchungen werden aktuelle Beobachtungen zur „talkshowi-

sierung” zusammengetragen und ein entwicklungsschritt in richtung 

„talkshowisierung – next generation” herausgearbeitet.

dieser hintergrund führt zu folgendem argumentationsaufbau: zunächst 

wird die ausgangssituation für das kommunikationsmanagement der 

großen koalition beschrieben; im zweiten schritt werden die Bedingun-

gen für die politische kommunikation in der Berliner republik erläutert; 

daran schließt eine auseinandersetzung mit der these der talkshowisie-

rung unter besonderer Berücksichtigung der sendung „hart aber fair” an. 

Bevor im letzten schritt thesen zum kommunikationsmanagement prä-

sentiert werden können, wird eine zwischenbilanz der regierungstätigkeit 

und -kommunikation gezogen. die weiterreichende diskussion, nämlich 

welche auswirkungen diese entwicklung auf die regierungstätigkeit und 

den status der volksparteien hat, kann an dieser stelle nicht ausführlich 

diskutiert werden.

ausgehend von der einsicht, dass kommunikation und kommunikations-

management6 für modernes regieren in einer „entgrenzten demokratie”7 

immer bedeutsamer werden, sucht der vorliegende Beitrag nach verbin-

dungsstellen zwischen der politikwissenschaft und der kommunikations-

wissenschaft.

diE AuSgAngSSiTuATion

in den Bundestagswahlkampf 2005 starteten union und sozialdemo-

kraten mit unterschiedlichen, in vielen Bereichen geradezu gegensätz-

lichen positionen. auch die Wahlkampfstrategien unterschieden sich 

deutlich: Bemerkenswerterweise führte die union (zusammen mit der 

fdp) einen regierungswahlkampf, während spd und grüne neben der 

verteidigung der „agenda-politik” die zumutungen des schwarz-gelben 

lagers kritisierten.8 gemeinsam war den parteien die identifikation des 

reformdrucks und die diskussion von reformkonzepten – die union 

wiederholte nicht den fehler des Wahlkampfes 1998 und die spd verab-

schiedete sich von überholten Beharrungskonzepten.9 die Wahlverspre-

chen waren angesichts des Wahlergebnisses nicht mehr einzulösen – die 

große koalition wurde von den Wählern quasi erzwungen.10 nicht nur 

das unerwartete Wahlergebnis und die (für deutschland) ungewohnte 

parteienkonstellation11 erschwerten die koalitionsverhandlungen.12 der 

koalitionsvertrag beschränkte sich auf ein klares arbeitsprogramm und 

sparte die problematischen felder aus.13 laut koalitionsvereinbarung 

wurde der reformbedarf in fünf Bereichen benannt: der familienpolitik, 

dem föderalismus (bzw. der föderalismusreform), der gesundheitspoli-

tik, der staatsverschuldung und dem arbeitsmarkt. einerseits bestand 

eine erhebliche übereinstimmung bei den allgemeinen reformzielen, aber 

andererseits gab es gravierende unterschiede bei der präzisierung der 

ziele und konkretisierung der instrumente.14 vor diesem hintergrund fiel 

die halbzeitbilanz der großen koalition ambivalent aus. die arbeitsmarkt-

daten und die wirtschaftliche entwicklung verschafften der regierung luft 

und trugen zu realisierung von zwischenschritten der reformmaßnah-

men bei. hinzu kamen die euphorie der fußballweltmeisterschaft 2006 

im eigenen land und das von nahezu allen Beobachtern gelobte auftre-

ten der Bundeskanzlerin auf dem internationalen parkett (eu-ratspräsi-

dentschaft, g8-präsidentschaft), aber die vorhaben in der sozialpolitik 

konnten nicht umgesetzt werden.

zur ausgangssituation gehört, dass die Beteiligten in der großen koali-

tion ihre profilierung intern und extern vorantreiben müssen. auch unter 

den Bedingungen der großen koalition herrscht der zustand eines per-

manenten Wahlkampfs und sind parteipolitische pfadabhängigkeiten zu 

berücksichtigen. trotz der positiven halbzeitbilanz kommen mittelfristige 

machtstrategien zum tragen.

ERKEnnTniSinTERESSE

nicht nur die parteipolitischen akteure sahen sich mit neuen konstella-

tionen konfrontiert, auch die politikwissenschaft muss zentrale fragen 

der regierungsforschung umformulieren. Während die analysen zur 

regierungsbildung, zu den koalitionsverhandlungen und den hundert-

tage-Bilanzen in den letzten Jahrzehnten vergleichbare und wenig über-

raschende Befunde hervorbrachten15, haben sich seit 2005 sowohl die 

bundesdeutsche parteienlandschaft und der parteienwettbewerb16 als 

auch die „möglichkeiten” der regierung deutlich verändert.17 vor dem 
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hintergrund der beschriebenen ausgangssituation ist nun zu fragen, wie 

es um die strategiefähigkeit der parteien bestellt ist. konkreter: Wie 

schnell gerät auch die große koalition unter kommunikationsstress? so-

mit ist die suche nach den „sollbruchstellen” der großen koalition aus-

geschrieben. zu unterscheiden sind zwei szenarien: erstens der koa- 

litionszerfall, zweitens das „durchregieren”. im zweiten fall mit den 

untervarianten einer Weiterführung der großen koalition auch nach der 

nächsten Bundestagswahl oder dem eintritt in neue koalitionskonstella-

tionen.

der vorliegende Beitrag sieht das kommunikationsmanagement der par-

teien unter talkshowisierungseinfluss. dieser einfluss droht „der politik” 

fesseln anzulegen und die große koalition zu belasten bzw. ihren Bruch 

herbeizuführen. um diesem verdacht nachgehen zu können, ist es zu-

nächst erforderlich, die neuen Bedingungen für die politikvermittlung18 in 

der Berliner republik aufzuzählen und an die these der talkshowisierung 

zu erinnern.

poliTiScHE KommuniKATion in dER BERlinER  

REpuBliK

mit dem viel beschriebenen übergang von der Bonner in die Berliner 

republik sind auch einschneidende veränderungen im mediensystem 

verbunden. die veränderungen lassen sich in zwei dimensionen verdich-

ten: zum einen die Ökonomisierung des mediensektors und zum zweiten 

das neue selbstverständnis der Journalisten.19 sichtbar werden diese 

beiden dimensionen sowohl in einem nahezu ständig wachsenden ange-

bot als auch in der unterordnung der medien unter die marktbedingun-

gen. es scheint die formel zu gelten: „nicht das programm bestimmt die 

Quote, sondern immer öfter bestimmt die Quote das programm.”

die parteien und politiker sind angehalten, im politischen Wettbewerb 

die medienlogik zu beachten. dies führt zu der politikwissenschaftlichen 

frage, ob es einen Wandel von der politischen „elite” zur medienfixierten 

(un)politischen „prominenz” gibt. zu vermuten ist, dass die traditionellen 

politischen institutionen und verfahren an durchschlagskraft verlieren. 

schließlich ist zu problematisieren, wie sich politische prozesse im kon-

text von regierung, parlament und parteien verändern, wenn diese zu-

nehmend medienfixiert agieren.20 

die zentrale strukturveränderung der politischen kommunikation ist jene, 

dass „politainment” kein schimpfwort mehr ist.21 vielmehr kann ein dif-

ferenziertes Bild gezeichnet werden: sowohl von der Wissenschaft als 

auch den politikern wird akzeptiert, dass erstens politische inszenierung 

stattfindet und zweitens keine strikte trennung zwischen darstellungs- 

und entscheidungspolitik22 mehr zu treffen ist.

diese entwicklung hat auswirkungen auf das verhältnis von politik und 

medien. orientiert an einer detaillierten auseinandersetzung sind acht 

dimensionen zu nennen.23 erstens lässt sich eine verselbständigung des 

rundfunks feststellen. verselbständigung deutet an, dass sich der öffent-

lich-rechtliche rundfunk spürbar aus der umklammerung der politik (ge-

nauer der landespolitiker) zu lösen vermag. gleichwohl ist er von der 

unterstützung und zum teil auch dem Wohlwollen der medienpolitiker 

(auf landes- wie auch auf Bundesebene) abhängig, wie die zähen ver-

handlungen über die gebührenerhöhung, die internetaktivitäten und 

personalentscheidungen zeigen. zweitens hat eine entpolitisierungswelle 

die medien ergriffen. insbesondere die großen privaten rundfunkanbieter 

lagern die politische Berichterstattung aus (und zwar in die nachrichten-

sender n-tv und n24). drittens befindet sich das akteursspektrum in 

einem umbruch. neue, international tätige unternehmen haben auf dem 

deutschen medienmarkt fuß gefasst. zum teil handelt es sich um hedge-

fonds oder andere finanzinvestoren, die auf hohe renditen schielen und 

kein langfristiges engagement anstreben. viertens erleben wir bezogen 

auf die übertragungsgeschwindigkeit und verfügbarkeit eine deutlich 

verbesserte informationsqualität. fünftens haben personalisierung und 

hierarchisierung zu einer konzentration auf wenige „darsteller” bzw. ak-

teure geführt. hinzu kommt sechstens die zunehmende emotionalisie-

rung der politikdarstellung und siebtens aufgrund des konkurrenzdruckes 

zwischen den einzelnen anbietern die skandalisierung politischer vorgän-

ge. insgesamt sind achtens divergenzen in der temporalstruktur „der 

politik” und der politischen Berichterstattung zu beobachten. dies führt 

zu einem ungleichgewicht zwischen politik und medien.

die aufgezählten tendenzen lassen eine klare Bestimmung der rolle, die 

die medien spielen, nicht mehr ohne weiteres zu. offenbar entscheidet 

sich von person zu person, von thema zu thema immer wieder neu, ob 

die medien mitspieler oder gegner der politischen akteure sind – lutz 

hachmeister spricht deshalb von einer „nervösen zone”, in der sich politik 

und medien begegnen.24 die nervosität lässt sich besonders in den talk-

shows beobachten.
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TAlKSHowiSiERung

gesprächsrunden im fernsehen sind seit Jahrzehnten gegenstand der 

öffentlichen und auch der wissenschaftlichen debatte.25 so wurden empi-

rische (d.h. gesprächs- und inhaltsanalytische) forschungen zu politi-

schen diskussionsrunden bis in die 1980er Jahre – insbesondere zu den 

so genannten „elefantenrunden”, in denen sich die spitzenkandidaten 

und die alpha-Journalisten versammelten, und der sendung „Journalisten 

fragen – politiker antworten” – vorgelegt. es folgten in den 1990er Jah-

ren forschungsarbeiten über die Confrontational Talks der privaten an-

bieter sowie eine intensive Beschäftigung mit den Daily Talks (die stu-

dien behandelten zum teil mehrere analyseebenen, nämlich die inhalte, 

die rezeption und die Wirkung der nachmittäglichen sendungen). nach-

dem die Daily Talks ihren siegeszug durch die programme der privaten 

und öffentlich-rechtlichen anbieter ende der 1990er Jahre beendet hat-

ten – sie wurden meist durch gerichtsshows ersetzt –, startete die wis-

senschaftliche auseinandersetzung mit den inhalten politischer talkshows 

sowie mit politikerauftritten im fernsehen. Während die sozial- und 

kommunikationswissenschaftlich ausgerichteten arbeiten einen trend  

zur „talkshowisierung” diagnostizierten, häuften sich medien- und kultur-

kritische studien in form von pseudowissenschaftlichen sowie essayisti-

schen Betrachtungen.26 die forschungsarbeiten konzentrierten sich 

hauptsächlich auf sendungen des deutschen fernsehens, international 

vergleichende studien sind bis heute kaum zu finden.27

der aufstieg der politischen talkshows ist eng verbunden mit der  

„empfehlung” des damaligen cdu-Wahlkampfmanagers und langjährigen 

Bundesgeschäftsführers peter radunski, der den talkshowauftritt von 

politikern als erfolgversprechenden Weg ansah, die politik- und partei-

müden Wähler im wahrsten sinne des Wortes wieder anzusprechen. 

tatsächlich hat das format der politischen talkshows das spektrum der 

(politischen) informationsvermittlung und die präsenzmöglichkeiten für 

politiker im fernsehen deutlich vergrößert.28 der „run der politik in die 

talkshows” führte ende der 1990er Jahre zu einer „talkshowisierung des 

politischen”. talkshowisierung meint mit ulrich sarcinelli und Jens ten-

scher die veränderungen televisionärer politikvermittlung aufgrund der 

dauerhaften vermischung von politischem und alltäglichem diskurs, von 

politischem und unpolitischem, von information und unterhaltung sowie 

von Öffentlichem und privatem.29 

im rahmen der talkshowisierung haben sich unterschiedliche formen der 

politischen talkshows herausgebildet. mithin ist talkshow nicht gleich 

talkshow. sinnvoll erscheint die unterscheidung zwischen erstens (klas-

sischen) politischen diskussions- und interviewsendungen (wie etwa 

„Was nun, ...?” oder sommerinterviews), zweitens den politischen talk-

shows (zuerst „sabine christiansen”, heute auch „2 plus 4”) und unpoli-

tischen talkshows. um den grad der talkshowisierung zu bestimmen, 

bieten sich als klassifizierungskriterien für eine untersuchung die fragen 

nach dem politikgehalt, den unterhaltungselementen, der strukturiert-

heit, der seriosität, dem zuschauerkreis sowie dem Agenda-Building und 

dem Image-Building an.30 in verschiedenen studien konnte herausgear-

beitet werden, warum politiker in talkshows gehen. oppositionspolitiker, 

neu- und Quereinsteiger verfügen oftmals nicht über einen zugang zu 

den klassischen medienformaten. talkshows bieten größere freiheiten, 

die eigenen standpunkte zu vermitteln, da sie im gegensatz zu einem 

interview nicht so durchstrukturiert sind. es gibt also mehr zeit für die 

selbstdarstellung und seltener unterbrechungen durch die Journalisten. 

der auftritt in talkshows ist kostenlos und verspricht enorme reichweite; 

dabei werden politische inhalte „leicht” verpackt dem zuschauer vermit-

telt. schließlich sind auch medienberichte über diese auftritte zu erwar-

ten. neben diesen vorteilen verbirgt sich eine reihe von risiken in talk-

showauftritten. so kann aufgrund der unstrukturiertheit der sendungen 

unsicherheit bei den politikern aufkommen. erwartet wird darüber hinaus 

„sendungskonformes auftreten” und spontaneität – dies ist nicht allen 

personen oder themen zuträglich. deshalb kann die resonanz beim 

oftmals politikkritischen publikum umschlagen.

der test der talkshowisierungsthese im nordrhein-westfälischen land-

tagswahlkampf 2000 führte vor augen, dass die politischen talkshows 

eine domäne der öffentlich-rechtlichen sender sind. gleichzeitig bringt  

es die dualisierung des fernsehens mit sich, dass auch die öffentlich-

rechtlichen anbieter die grenzen zwischen den nachrichten- und unter-

haltungsabteilungen verwischen31 – die sendung „sabine christiansen” 

bei der ard, die der abteilung „unterhaltung” zugeordnet war, ist ein 

konkretes Beispiel. zur ausdifferenzierung des angebots auf dem deut-

schen talkshowmarkt gehört außerdem, dass den politikern auch im 

öffentlich-rechtlichen fernsehen unterhaltende talkshowformate zur 

verfügung stehen: Johannes B. kerner (zdf), reinhold Beckmann und 

sandra maischberger (beide ard) präsentieren den „politiker als per-

son”.32
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es konnte festgestellt werden, dass trotz einer vielzahl von sendungen 

nur ein überschaubarer kreis von politikern in die sendungen geht – sich 

also den risiken solcher auftritte aussetzt. die meisten politiker legen 

eher routinierte auftritte hin. Während die unpolitischen talkshows vor 

allem dem Image-Building dienen, eignen sich die politischen talkshows 

in erster linie zur verkündung politischer Botschaften. insgesamt haben 

die politischen talkshows zu veränderten kommunikationsstrategien der 

politischen akteure geführt: zu konstatieren ist die zunehmende Bedeu-

tung der unterhaltungskommunikation für politische kommunikation. 

pessimistische stimmen verlängerten den trend der talkshowisierung 

und fragten, ob die talkshow den ortsverein ersetzt?33 für diese ein-

schätzung ließen sich ansatzweise Belege finden.34 der vorwurf, dass  

die politischen talkshows reine Werbeveranstaltungen seien, trägt nur 

bedingt. in den sendungen finden tatsächlich keine diskussionen im 

üblichen sinne statt, es kommt vielmehr zu einer „medienspezifischen 

inszenierung von propaganda und diskussion”35 und argumentationen 

geraten bzw. missraten häufig zu „pseudo-diskursen”.36 Bei der differen-

zierten Betrachtung fällt auf, dass der anteil an „echten” diskursen vom 

sendungsformat, vom thema und schließlich auch von den teilnehmern 

abhängt. den politikern, für die der reiz von talkshowauftritten in ihrer 

profilierung liegt, kommt ein wertender moderationsstil entgegen. neben 

der inszenierung ist zu berücksichtigen, dass in Wahlkampfzeiten die 

talkrunden für eine mobilisierung sorgen. überhaupt: die zuschauer 

kalkulieren inszenierung und selbstdarstellung mit ein, insofern wird die 

(negative) Wirkung der politischen talkshows37 zumeist überbewertet. 

insbesondere die studie von tanjev schultz38 konnte nachweisen, dass es 

in den talkshows nicht um meinungsbildung und das aufklären komplexer 

politischer sachverhalte geht, sondern mehr um „politainment” und das 

schaffen eines feel-good-faktors.39 selbst bei boulevardesker orientie-

rung der sendungen bleiben politische themen im mittelpunkt – dies vor 

allem deshalb, weil sich information und unterhaltung eben nicht gegen-

seitig ausschließen. das fazit von schultz lautet daher: die politischen 

talkshows können durchaus einen öffentlichen diskurs schaffen.

TAlKSHowiSiERung – nExT gEnERATion

nachdem jahrelang sendungen wie „sabine christiansen” oder „Berlin 

mitte” für den erfolg der politischen talkshows standen, haben inzwischen 

andere sendungen bzw. moderatoren für aufsehen gesorgt. vor allem die 

ehemalige Wdr-sendung „hart aber fair” ist hier zu nennen. Bereits das 

Setting der sendung unterscheidet „hart aber fair” von den anderen 

angeboten. der moderator frank plasberg nimmt nicht inmitten seiner 

gäste platz, sondern steht hinter seinem pult außerhalb des halbrunden 

tisches. diese position macht den moderator agiler und mobiler. er hat 

die möglichkeit effektiver in die diskussion einzugreifen und kann seine 

lenkende position als moderator besser umsetzen. das prinzip seiner 

sendung beschreibt plasberg mit der devise: „Jeder wird so lange aus-

kunft geben müssen, bis die frage wirklich beantwortet ist”.40 er will 

fragen, ohne vorzuführen, nachhaken, ohne zu verletzen, so sieht frank 

plasberg seinen arbeitsauftrag bei „hart aber fair”.

im unterschied zu den anderen talksendungen beschränkt sich „hart 

aber fair” nicht auf wenige „Wiederholungstäter”. plasberg lädt vielmehr 

experten, Wissenschaftler, Betroffene und vor allem medienvertreter 

ein.41 eine auszählung der gästeliste von elf sendungen im Jahr 2005 

(genauer vor und unmittelbar nach der Bundestagswahl) ergab, dass von 

den insgesamt 44 talkshowgästen bei 55 auftritten 21 politikerinnen und 

politiker insgesamt dreißigmal vertreten waren (elfmal die spd, zehnmal 

die cdu, sechsmal die fdp – wobei in vier fällen dirk niebel die sendung 

besuchte – und zweimal Bündnis90/die grünen – vertreten durch Bärbel 

höhn – und nur einmal die linke/Wasg). darüber hinaus kamen zehn 

Journalisten, vier unternehmer, zwei unternehmer bzw. verbandsvertre-

ter, zwei gewerkschaftlerinnen bzw. gewerkschaftler, zwei schauspieler, 

ein Wissenschaftler und zwei laien in die sendung. plasberg agiert, so 

konnte die untersuchung von korte, Ballensiefen, klingen und nieland 

zeigen, konfrontativer als andere kolleginnen und kollegen.42 gleichwohl 

bergen der aggressive moderationsstil und die polarisierenden einspieler 

risiken. eine reihe von talkgästen fühlte sich in der sendung ungerecht 

behandelt (u.a. familienministerin ursula von der leyen und die stellver-

tretende dgB-vorsitzende ursula engelen-kefer).

eine zweite untersuchung zur talkshowisierung des politischen offenbarte 

eine krise der talkshows. hintergrund war, dass in zeiten der großen 

koalition die politischen talkshows den anteil an politischen themen und 

gästen aus der politik deutlich reduzierten. hans leyendecker brachte es 

auf den punkt: „Wenn in einer talkshow, wie am 8. oktober [2006] bei 

christiansen, der spd-Bundesminister (umwelt) sigmar gabriel und der 

hessische cdu-ministerpräsident roland koch über strom, atom und 

heizung reden, fliegen nicht mehr die fetzen, sondern die soße der har-

monie wird vergossen.”43 Während der fußballweltmeisterschaft im eige-
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nen land verschärfte sich die situation noch einmal: das regierungs-

handeln fand im schatten des fußballs nahezu unbeobachtet statt. nie 

waren die spielräume zur gestaltung von politik abseits der medienagen-

da größer.44 angesichts dieser Beobachtungen ist nach den konsequenzen 

für das konzept der politischen talkshow zu fragen. die verschiebung der 

themenagenda und eine „unpolitische” gästeliste werden wahrschein-

licher. der Wechsel von „hart aber fair” vom Wdr in die ard sowie die 

ablösung von sabine christiansen durch anne Will hat eine gewisse re-

naissance der politischen talkshow nach sich gezogen. es treten weniger 

politiker auf, es gibt eine stärkere Berücksichtigung von experten und die 

einspielfilme helfen, die diskussion zu strukturieren. aber auch der Be-

deutungsaufschwung der talkshows kann nicht verhindern, dass sich die 

große koalition aus der Öffentlichkeit zurückzieht. „es gehört zum re-

gierungsstil von angela merkel, nichts nach draußen dringen zu lassen.”45 

Weiterhin ebnen die talkshows parteikarrieren: mediale präsenz bietet 

dem Wähler eine identifikationsfigur. und auch parteiintern stärkt der 

auftritt die eigene position. gleichwohl können medienauftritte – auch 

nicht in den politischen talkshows – die parteiarbeit nicht ersetzen. 

angesichts des eintritts in eine neue phase der talkshowisierung ist zu 

fragen, welche Wechselwirkungen beim kommunikationsmanagement 

und regierungshandeln – sowie letztlich auch auf den zustand der gro-

ßen koalition – festzustellen sind.

REgiERungSHAndEln Auf dEm pRüfSTAnd:  

KAnn dAS duRcHREgiEREn gElingEn?

ein zentrales cdu-Wahlkampfversprechen im sommer 2005 lautete, die 

reformblockaden aufzubrechen und „durchzuregieren”. die erwartung 

einer entscheidungsfreudigen exekutive schürte nicht nur im Wahlkampf 

hoffnungen, mit der Bildung der großen koalition wurde die realisierung 

großer reformen in aussicht gestellt. denn anders als gerhard schröder, 

dem sein parteiferner regierungsstil letztlich zum verhängnis wurde, 

schienen merkel und müntefering die beiden parteien auf das gelingen 

der koalition und der reformpolitik eingeschworen zu haben.46 

doch fast im Widerspruch zu den ankündigungen und möglichkeiten wird 

der Bundesrepublik deutschland eine schlechte leistungsbilanz attestiert. 

im internationalen vergleich fällt das Wachstum im untersuchungszeit-

raum von 1995 bis 2005 gering aus, es bestehen weiterhin eine hohe 

verschuldung und eine hohe arbeitslosigkeit. vor allem aber wird eine 

schlechte leistungsbilanz in der Bildung sowie ein teures und leistungs-

schwaches gesundheitssystem diagnostiziert.47 im regierungsbilanz-

vergleich der dreißig oecd-staaten belegt deutschland im gesamtindex, 

der das Bruttoinlandsprodukt (Bip), das Wirtschaftswachstum, die  

arbeitsmarktintegration, die Bildungsinvestitionen sowie die ausgaben  

für forschung und entwicklung zusammenfasst, lediglich platz 19. als 

ursache für diese platzierung wird in der politikwissenschaftlichen analy-

se vor allem das sozialversicherungssystem, welches die soziale siche-

rung (alter, pflege, gesundheit, arbeitslosigkeit) im hohen maße an den 

faktor arbeit koppelt und damit Beschäftigung im unteren dienstleis-

tungssektor behindert und wirtschaftliches Wachstum hemmt, ange-

führt.48 

um die „verschachtelten problemlagen” zu überwinden, reicht es nicht 

mehr aus, an stellschrauben zu drehen. vielmehr wären reformen drit-

ten grades notwendig; also grundsätzliche Weichenstellungen, die sowohl 

instrumente als auch ziele und paradigmen verändern. dabei ist die ge-

staltungs- und reformfähigkeit des regierungshandelns abhängig erstens 

von den institutionen, die den handlungskorridor bestimmen, zweitens 

dem reformwillen der relevanten politischen akteure, drittens der fähig-

keit, reformkoalitionen zu schmieden und viertens den möglichkeiten, 

Wählermehrheiten zu gewinnen.

reformblockaden kann eine regierung überwinden, wenn es ihr gelingt, 

den einfluss der vetospieler49 zu begrenzen. die anzahl der tatsächlichen 

vetospieler in der Bundesrepublik hängt zum einen davon ab, welche 

parteien die regierung bilden, und zum zweiten, welche parteien die 

mehrheiten im Bundestag einerseits und im Bundesrat andererseits stel-

len. zu beachten ist nicht nur die zahl der vetospieler, sondern auch ihre 

ideologische distanz sowie ihre interne kohäsion. in deutschland ist eine 

„tief gestaffelte phalanx effektiver vetospieler gegenüber der regierungs-

politik” anzutreffen.50 

große koalitionen sind in deutschland die ausnahme – in anderen west-

europäischen ländern nicht. diese konstellation ist demokratietheore-

tisch problematisch, denn die effektive kontrolle der regierung, transpa-

renz und parlamentarische deliberation können eingeschränkt sein.
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grundsätzlich haben parteien drei ziele: policy seeking, vote seeking  

und office seeking. regierungsparteien benötigen eine ausreichende 

programmatische schnittmenge in wichtigen politischen fragen (winset), 

die durchsetzung gemeinsamer reformüberzeugungen muss priorität 

haben.51 

in einer großen koalition untergräbt ein ungefilterter parteienwettbewerb 

(vote seeking) die grundlage des wechselseitigen vertrauens. unpopuläre 

reformen bedürfen einer zeitweisen abkopplung von Wählerpräferenzen. 

die relativen Wählerverluste können nur dann für die beiden parteien 

entschärft werden, wenn keine von ihnen aus der koalitionsdisziplin 

ausbricht, um einseitig Wählerkapital aus einer unpopulären reform zu 

schlagen. andererseits hat die große koalition ihre daseinsberechtigung 

mit der notwendigkeit wichtiger reformen begründet. Beide parteien 

werden am erfolg gemessen. das rationale motiv des office seeking be-

grenzt die rationalität der Wählerstimmenmaximierung, der die parteien 

nicht zuletzt aufgrund der häufig stattfindenden landtagswahlen unterlie-

gen können.

als zwischenfazit ist festzuhalten: das versprochene „durchregieren” 

steht der großen koalition konstitutionell nicht zur verfügung. nach 

ansicht von Wolfgang merkel52 fehlt der kanzlerin hierzu charisma.53 in 

keinem der fünf im koalitionsvertrag identifizierten problemfelder konnte 

der einstieg in einen pfadwechsel realisiert werden, teilweise wurde die 

gelegenheit bzw. der zeitpunkt, reformen anzustoßen, gar nicht erst 

erkannt. merkels fazit ist ernüchternd: die zukunftsfähigkeit deutsch-

lands bleibt begrenzt.54 

KonSEquEnZEn füR dAS KommuniKATionSmAnAgEmEnT

diese analyse hat auswirkungen auf das kommunikationsmanagement 

der regierung und auch der parteien.55 denn hinsichtlich des handlungs-

korridors der politiksteuerung durch regierungen sind die parteien die 

„zentral positionierten, heterogenen und konfliktriskanten mitregenten”.56 

in den letzten Jahren kam es deshalb vermehrt zu den in einer „räte-

republik”57 typischen konsensrunden, expertenkommissionen sowie 

konsensgesprächen zwischen den koalitionspartnern (oder den flügeln 

der parteien). die talkshows „befeuern” diesen prozess regelrecht, denn 

sie sorgen für einen austausch zwischen einen einzelnen „räten”.

dies bleibt nicht ohne folgen für das „regieren”. regieren vollzieht sich 

im spannungsfeld von erstens „authentizität” – also der Widerspiegelung 

des gesellschaftlichen Willens bzw. der Wählerpräferenzen – und zwei-

tens „effektivität” – der lösung von gesellschaftlichen problemen. Öffent-

lichkeit ist dabei eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für 

die ausübung von macht, denn es stehen ebenso verfahren der infor-

mellen kommunikation zur verfügung.58 einerseits verfügt die politik in 

den verschiedenen politikfeldern über entscheidungsinseln, also räume, 

die sich dem direkten einfluss der medien entziehen. andererseits ist die 

vetomacht der medien zu beachten.59 diese vetomacht ist erstens latent. 

denn bereits aufgrund der existenz der medien besteht ein letztlich nicht 

kontrollierbares Beobachtungssystems. hier wirken die medien als poten-

tielle vetokraft, denn öffentliches handeln (ob sachorientiert oder symbo-

lisch) gewinnt an Bedeutung. zweitens manifestiert sich die vetomacht 

der medien prozessual und akteursspezifisch. regierung und parteien 

benötigen unterstützung und zustimmung nicht nur über die medien, 

sondern in den medien (und dies tag für tag). drittens gibt es eine ini-

tiative vetomacht der medien. denn nicht erst von der politik hervorge-

hobene inhalte sind potentiell öffentlichkeitsinteressant, sondern alle 

vorgänge im politischen system und ihre (faktischen oder unterstellten) 

folgen.

der politische prozess ist als mehrdimensional mit vetospielern, „neben-

regierungen” oder „mitregenten” und der einbindung eines heterogenen 

intermediären systems in die politische Willensbildung gekennzeichnet. 

das kommunikationsmanagement und die entscheidungsfindung gelin-

gen nicht nur über den parteienwettbewerb und die dezisionskraft von 

parlamenten und exekutive(n), sondern auch durch verbindliche konflikt-

regulierung im modus des aushandelns (integration gesellschaftlicher 

akteure).60

für politische akteure und organisationen, insbesondere die parteien, 

wird angesichts der pluralität im mediensystem, in der gesellschaft und 

im politischen prozess der faktor kommunikationsdisziplin ihrer partei-

mitglieder und spitzenpolitiker zu einer operativen, kurzfristigen und 

taktischen frage der profilierung und positionierung. angesichts des 

drucks durch medienzeit und medienlogik drohen die parteien, sich von 

der politischen gesinnungsgemeinschaft zum optimierten dienstleis-

tungsbetrieb zu entwickeln: sie gewinnen an „Beobachtungskompetenz” 

(z.B. meinungsmarkt, demoskopie, auftragsforschung) und professionali-
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sieren ihren kommunikationsapparat (presse- und Öffentlichkeitsrefe-

rate) durch ausdifferenzierung, spezialisierung und mitunter system-

übergreifende ausweitung.61 

talkshowisierung einerseits und „Beobachtungskompetenz” andererseits 

sind zwei seiten einer medaille. insofern bleibt festzuhalten, dass die 

interpenetration zwischen politik und medien – verstanden als wechsel-

seitige durchdringung der beiden systeme – nicht nur funktional ist, 

sondern auch „funktioniert”. Bezogen auf die gefahren der „fesselung” 

der politiker durch die medien lassen sich die Betrachtungen zur politi-

schen kommunikation in zeiten der großen koalition in vier thesen zu-

sammenfassen. erstens: die veränderungen im verhältnis von politik und 

medien wurden von der großen koalition nur zaghaft in ihrem kommuni-

kationsmanagement berücksichtigt. zweitens: Wenn mit sendungen wie 

„hart aber fair” (oder auch „links – rechts”) die talkshowisierung eine 

neue stufe erreicht hat, dann ist die „kuschelphase” für die vertreter der 

großen koalition vorbei. drittens: das „durchregieren” gelingt kaum – 

die große koalition befindet sich in der politikverflechtungs- und reform-

falle. viertens: das kommunikationsmanagement bewegt sich zwischen 

populismus und professionalisierung, zwischen medien- und mitglieder-

ansprache. dies steht der überwindung der asymmetrie zwischen pro-

gramm, köpfen und reformkommunikation im Weg.

Neidhardt, Friedhelm: Massenmedien im intermediären System moderner  
Demokratien. In: Jarren, Otfried u.a. (Hrsg.): Entgrenzte Demokratie? Heraus-
forderungen für die politische Interessenvermittlung. – Baden-Baden: Nomos, 
2007. – S. 33-49, hier S. 41. 
Hoffmann-Riem, Wolfgang: Politiker in den Fesseln der Mediengesellschaft.  
In: Politische Vierteljahresschrift, 41 (2000) 1, S. 107-127.
Vgl. die Beiträge in Schatz, Heribert / Rössler, Patrick / Nieland, Jörg-Uwe 
(Hrsg.): Politische Akteure in der Mediendemokratie: Politiker in den Fesseln 
der Medien? – Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2002, die sich mit der These 
von Hoffmann-Riem auseinandersetzen.
Korte, Karl-Rudolf / Nieland, Jörg-Uwe / Ballensiefen, Moritz / Klingen, Tobias: 
Ergebnisbericht der Medienanalyse zum Image und der Bewertung von Spit-
zenpolitikern und Parteien in der Politikberichterstattung 2005. – Duisburg, 
2006. – (Unveröffentlichtes Manuskript). Vgl. auch den Beitrag von Moritz  
Ballensiefen in diesem Band.
Ballensiefen, Moritz / Nieland, Jörg-Uwe: Talkshowisierung des Fußballs. Der 
Volkssport in den Fesseln der Medien. In: Mittag, Jürgen / Nieland, Jörg-Uwe 
(Hrsg.): Das Spiel mit dem Fußball. Interessen, Projektionen und Vereinnah-
mungen. – Essen: Klartext Verlag, 2007. – S. 325-348. 

1|

2|

3|

4|

5|

Kamps, Klaus: Politisches Kommunikationsmanagement. Grundlagen und  
Professionalisierung moderner Politikvermittlung. – Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2007.
Jarren, Otfried / Lachenmeier, Dominik / Steiner, Adrian (Hrsg.): Entgrenzte 
Demokratie? Herausforderungen für die politische Interessenvermittlung. –  
Baden-Baden: Nomos, 2007. Vgl. grundlegend zu den unter dem Begriff  
„Governance” gefassten Veränderungen für die Regierungstätigkeit und das 
Steuerungsvermögen moderner Staaten die Beiträge in Benz, Arthur (Hrsg.): 
Governance. Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine Einführung. – Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004.
Vgl. Brettschneider, Frank: Bundestagswahlkampf und Medienberichterstat-
tung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, (2005) 51-52, S. 19-26 und Korte, 
Karl-Rudolf: Was entschied die Bundestagswahl 2005? In: Aus Politik und Zeit-
geschichte, (2005) 51-52, S. 12-18.
Vgl. mit zahlreichen Analysen des „rot-grünen Projektes” die Beiträge in Egle, 
Christoph / Zohlnhöfer, Reimut (Hrsg.): Ende des rot-grünen Projektes. Eine 
Bilanz der Regierung Schröder 2002-2005. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften, 2007. Vgl. auch Brettschneider, Frank / Niedermayer, Oskar / 
Wessels, Bernhard: Die Bundestagswahl 2005: Analysen des Wahlkampfes und 
der Wahlergebnisse. In: Brettschneider, Frank u.a. (Hrsg.): Die Bundestags-
wahl 2005. Analysen des Wahlkampfes und der Wahlergebnisse. – Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. – S. 9-21.
Jung, Michael / Wolf, Andrea: Der Wählerwille erzwingt die große Koalition.  
In: Aus Politik und Zeitgeschichte, (2005) 51-52, S. 3-12.
Vgl. mit einer politikwissenschaftlichen Einordnung Müller, Wolfgang C.: Koali-
tionstheorien. In: Helms, Ludger / Jun, Uwe (Hrsg.): Politische Theorie und  
Regierungslehre. Eine Einführung in die politikwissenschaftliche Institutionen-
forschung. – Frankfurt/M.: Campus, 2004. – S. 267-301 sowie Zohlnhöfer, 
Reimut: Zwischen Kooperation und Verweigerung: Die Entwicklung des Par-
teienwettbewerbs 2002-2005. In: Egle, Christoph / Zohlnhöfer, Reimut 
(Hrsg.): Ende des rot-grünen Projekts. Eine Bilanz der Regierung Schröder 
2002-2005. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. –  
S. 125-150.
Vgl. Jun, Uwe: Parteiensystem und Koalitionskonstellationen vor und nach der 
Bundestagswahl 2005. In: Brettschneider, Frank u.a. (Hrsg.): Die Bundestags-
wahl 2005. Analysen des Wahlkampfes und der Wahlergebnisse. – Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. – S. 491-515. Erinnert sei außerdem 
an den Ausbruch von Bundeskanzler Schröder am Wahlabend (vgl. zu seinem 
Vorwurf der Meinungsmacht der Medien Konken, Michael: Medienmacht und 
Medienmissbrauch. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, (2005) 51-52, S. 27-
32), die Personaldebatten in der SPD (vor allem den Verzicht Münteferings 
auf den Parteivorsitz) und schließlich die unklare Positionierung von Edmund 
Stoiber.
Pehle, Heinrich / Sturm, Roland: Die zweite Große Koalition: Regierung der 
„neuen Möglichkeiten”? In: Pehle, Heinrich / Sturm, Roland: Wege aus der  
Krise? Die Agenda der zweiten Großen Koalition. – Opladen: Barbara Budrich, 
2006. – S. 7-21.
Vgl. ebd. und Merkel, Wolfgang: Durchregieren? Reformblockaden und Reform-
chancen in Deutschland. In: Kocka, Jürgen (Hrsg.): Zukunftsfähigkeit Deutsch-
lands. Sozialwissenschaftliche Essays. – Berlin: Edition Sigma, 2007. – S. 27-
45, hier S. 33. – (WZB-Jahrbuch 2006).
Vgl. die Beiträge in Derlien, Hans-Ulrich / Murswieck, Axel (Hrsg.): Regieren 
nach Wahlen. – Opladen: Leske + Budrich, 2001. Grundlegend zur Regierungs-
forschung: Korte, Karl-Rudolf / Fröhlich, Manuel: Politik und Regieren in 
Deutschland. – Paderborn: Schöningh, 2004.

6|

7|

8|

9|

10|

11|

12|

13|

14|

15|



204 205

Zohlnhöfer: Zwischen Kooperation und Verweigerung. – (Fn. 11).
Vgl. Pehle / Sturm: Die zweite Große Koalition. – (Fn. 13).
Vgl. grundlegend zur Politikvermittlung Sarcinelli, Ulrich: Politische Kommuni-
kation in Deutschland. Zur Politikvermittlung im demokratischen System. – 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005 sowie Jarren, Otfried / 
Donges, Patrick: Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft. Eine Ein-
führung. – 2., überarb. Aufl. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
2006.
Hachmeister, Lutz: Nervöse Zone. Politik und Journalismus in der Berliner  
Republik. – München: DVA, 2007.
Sarcinelli, Ulrich: Politik als „legitimes Theater”? In: Vorgänge, 158 (2002) 2, 
S. 10-22, hier S. 12.
Vgl. grundlegend zum Politainment Dörner, Andreas: Politainment. Politik in 
der medialen Erlebnisgesellschaft. – Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2001.
Vgl. zum Verhältnis von Darstellungs- und Entscheidungspolitik die Beiträge in 
Sarcinelli, Ulrich / Tenscher, Jens (Hrsg.): Machtdarstellung und Darstellungs-
macht. Beiträge zur Theorie und Praxis moderner Politikvermittlung. – Baden-
Baden: Nomos, 2003.
Vgl. ausführlich Schatz, Heribert / Nieland, Jörg-Uwe: Zum Verhältnis von 
Fernsehen und Politik in Zeiten der Medialisierung politischer Kommunikation. 
In: Blum, Roger u.a. (Hrsg.): Mediengesellschaft: Strukturen, Merkmale, Ent-
wicklungsdynamiken. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005. 
– S. 376-399; zum Mediensystem und speziell zu seinen Wechselwirkungen 
mit dem politischen System Marschall, Stefan: Das politische System Deutsch-
lands. – Konstanz: UVK, 2006 (v.a. Kap. 4) sowie Jarren / Donges: Politische 
Kommunikation. – (Fn. 18).
Hachmeister: Nervöse Zone. – (Fn. 19).
Vgl. mit einem Überblick zum Forschungsstand sowie zahlreichen Analysen zu 
neuen Formaten die Beiträge in Tenscher, Jens / Schicha, Christian (Hrsg.): 
Talk auf allen Kanälen. Angebote, Akteure und Nutzer von Fernsehgesprächs-
sendungen. – Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2002 sowie Schultz, Tanjev: 
Geschwätz oder Diskurs? Die Rationalität Politischer Talkshows im Fernsehen. 
– Köln: Herbert von Halem, 2006.
Vgl. bspw. Rossum, Walter van: Meine Sonntage mit Sabine Christiansen. – 
Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2004.
Vgl. Schicha, Christian: Die Inszenierung politischer Diskurse. Beobachtung zu 
Politikerauftritten in Fernsehtalkshows. In: Tenscher, Jens / Schicha, Christian 
(Hrsg.): Talk auf allen Kanälen. Angebote, Akteure und Nutzer von Fernsehge-
sprächssendungen. – Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2002. – S. 213-232.
Vgl. Tenscher, Jens: „Sabine Christiansen” und „Talk im Turm”. Eine Fallanaly-
se politischer Fernsehtalkshows. In: Publizistik, 44 (1999) 3, S. 317-333 und 
Nieland, Jörg-Uwe / Tenscher, Jens: Talkshowisierung des Wahlkampfes? Eine 
Analyse von Politikerauftritten im Fernsehen. In: Sarcinelli, Ulrich / Schatz,  
Heribert (Hrsg.): Mediendemokratie im Medienland? – Opladen: Leske +  
Budrich, 2002. – S. 319-394.
Sarcinelli, Ulrich / Tenscher, Jens: Polit-Flimmern und sonst nichts? Das Fern-
sehen als Medium symbolischer Politik und politischer Talkshowisierung. In: 
Klingler, Walter u.a. (Hrsg.): Fernsehforschung in Deutschland. Themen –  
Akteure – Methoden. – Teilbd. 1. – Baden-Baden: Nomos, 1998. – S. 303-318. 
– (Medienforschung / Südwestfunk; 1).
Vgl. Nieland / Tenscher: Talkshowisierung. – (Fn. 28) sowie Schultz:  
Geschwätz oder Diskurs? – (Fn. 25).
In den USA ist dieser Trend schon seit den 1980er Jahren zu beobachten.

16|
17|
18|

19|

20|

21|

22|

23|

24|
25|

26|

27|

28|

29|

30|

31|

Hinzu kommen noch eine Reihe von unterhaltenden Talkshows in den Dritten 
Programmen der ARD (v.a. WDR, NDR, BR und SWR).
Diese Prognose äußerte 1999 der Politik- und Medienberater Albrecht Müller 
vor dem Hintergrund seiner Beobachtungen zum Bundestagswahlkampf 1998. 
Vgl. Müller, Albrecht: Von der Parteiendemokratie zur Mediendemokratie.  
Beobachtungen zum Bundestagswahlkampf 1998. – Opladen: Leske + Budrich, 
1999. – (Medienforschung / Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen; 
30).
Vgl. Nieland / Tenscher: Talkshowisierung. – (Fn. 28) und Schultz: Geschwätz 
oder Diskurs? – (Fn. 25).
Schultz: Geschwätz oder Diskurs? – S. 305. – (Fn. 25).
Ebd., S. 299-300.
Vgl. Rossum: Meine Sonntage mit Sabine Christiansen. – (Fn. 26).
Schultz: Geschwätz oder Diskurs? – S. 305. – (Fn. 25).
Dörner: Politainment. – (Fn. 21).
Siehe http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/frankplasberg/index.php5  
[21. April 2008].
Vgl. Korte / Nieland / Ballensiefen / Klingen: Ergebnisbericht. – (Fn. 4).
Ebd.
Leyendecker, Hans: Völlig egal? Noch nicht ganz. Der Auftritt Franz Becken-
bauers bei Maybrit Illner macht deutlich, warum nach neuen Talkshowformaten 
gesucht wird. In: Süddeutsche Zeitung vom 4./5. September 2006. – S. 23. 
Vgl. auch Korte, Karl-Rudolf: „Nie war Politik so unbeobachtet.” Interview 
mit Karl-Rudolf Korte im Deutschlandradio (Moderation Dirk Müller) am  
22. Mai 2006. – http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/503045/ 
[9. Juni 2006].
Vgl. Korte: „Nie war Politik so unbeobachtet.” – (Fn. 43) und Ballensiefen /  
Nieland: Talkshowisierung des Fußballs. – (Fn. 5).
Korte: „Nie war Politik so unbeobachtet.” – (Fn. 43). Vgl. auch Schumacher, 
Hajo: Die zwölf Gesetze der Macht. Angela Merkels Erfolgsgeheimnisse. –  
München: Blessing, 2006.
Vgl. zur Reformkommunikation der Großen Koalition auch den Beitrag von 
Karl-Rudolf Korte in diesem Band.
Merkel: Durchregieren? – S. 29-30. – (Fn. 14).
Ebd.; vgl. auch Pehle / Sturm: Die zweite Große Koalition. – (Fn. 13).
Vetospieler sind individuelle oder kollektive Akteure, deren Zustimmung  
notwendig ist, um den Status quo in einem Politikfeld zu ändern. Vetospieler 
können sowohl Institutionen (institutional veto players) als auch Parteien  
(parisan veto players) sein; vgl. beispielsweise Merkel: Durchregieren? –  
S. 33. – (Fn. 14).
Merkel: Durchregieren? – S. 35. – (Fn. 14).
Ebd., S. 32-33.
Vgl. ebd., S. 42-43.
Karl-Rudolf Korte spricht von „protestantischer Demutsethik”. Vgl. zum Politik- 
bzw. Regierungsstil von Angela Merkel Schumacher: Die zwölf Gesetze der 
Macht. – (Fn. 45).
Vgl. mit diesem Befund auch weitere Beiträge in Kocka, Jürgen (Hrsg.):  
Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Sozialwissenschaftliche Essays. – Berlin:  
Edition Sigma, 2007. – (WZB-Jahrbuch 2006).
Vgl. grundlegend auch Helms, Ludger: Regierungsorganisation und politische 
Führung in Deutschland. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
2005 sowie die Beiträge in Köhler, Miriam Melanie / Schuster, Christian H. 
(Hrsg.): Handbuch Regierungs-PR. Öffentlichkeitsarbeit von Bundesregierun-
gen und deren Beratern. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
2006.

32|

33|

34|

35|
36|
37|
38|
39|
40|

41|
42|
43|

44|

45|

46|

47|
48|
49|

50|
51|
52|
53|

54|

55|



206

Kamps: Politisches Kommunikationsmanagement. – (Fn. 6).
Heinze, Rolf G.: Die Berliner Räterepublik. Viel Rat – wenig Tat? – Wiesbaden: 
Westdeutscher Verlag, 2002.
Kamps: Politisches Kommunikationsmanagement. – (Fn. 6). Vgl. auch Helms: 
Regierungsorganisation. – (Fn. 55).
Vgl. v.a. Kamps: Politisches Kommunikationsmanagement. – (Fn. 6) sowie 
Neidhardt: Massenmedien. – (Fn. 1).
Kamps: Politisches Kommunikationsmanagement. – (Fn. 6).
Ebd.

56|
57|

58|

59|

60|
61|

picture politics
der BundestagsWahlkampf 2005 im Bild der medien

Moritz Ballensiefen

als am nachmittag des 22. mai 2005 die ersten prognosen 

zur landtagswahl in nordrhein-Westfalen aus düsseldorf 

nach Berlin geschickt wurden, war schnell klar, dass an die-

sem tag die letzte rot-grüne landesregierung abgewählt 

wurde. nachdem heide simonis zuvor in schleswig-holstein 

eine bittere Wahlniederlage erlitt, markierte der machtver-

lust im spd-stammland nrW den tiefpunkt in der zustim-

mung der Bürger für die Berliner regierungsparteien. die 

politische tragweite dieses maitages wurde noch dadurch 

verstärkt, dass kurz nach dem Bekanntwerden des düssel-

dorfer ergebnisses eine direkte reaktion aus der Berliner 

spd-parteizentrale folgte: der parteivorsitzende franz mün-

tefering kündigte aufgrund der zunehmenden machterosion 

vorgezogene neuwahlen auf Bundesebene an. die entschei-

dung dazu war, soweit es sich heute rekonstruieren lässt, 

zwischen gerhard schröder und franz müntefering allein 

entstanden – jedoch nicht vorab mit der parteiführung oder 

dem koalitionspartner abgestimmt worden.1 die ankündi-

gung überraschte zu diesem zeitpunkt nicht nur die Wähler, 

sondern auch die parteien, deren spitzenpersonal, die me-

dien und die Wissenschaft – letztlich aber auch die spd 

selbst. sogar der Bundespräsident soll erst aus dem tv von 

den neuwahlplänen erfahren haben. 
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unter diesen voraussetzungen bildet die Bundestagswahl 2005 eine aus-

nahme- bzw. überraschungswahl, die in die Wahlgeschichte der Bundes-

republik deutschland eingeht.2 nach den Wahljahren 1972 und 1983 

wurde der Bundestag 2005 zwar bereits zum dritten mal erfolgreich 

frühzeitig aufgelöst, jedoch bilden die umstände der neuwahlentschei-

dung eine Besonderheit, die sich entscheidend auf den verlauf des Wahl-

kampfes auswirkte. 

über nacht war es aufgabe der Wahlkampfplaner, eigene programme und 

strategien ohne zeitlichen vorlauf zu entwerfen.3 denn obwohl noch drei 

staatsrechtliche hürden zu nehmen waren – das misstrauensvotum im 

Bundestag, die auflösung des parlaments durch den Bundespräsidenten 

sowie die entscheidung des Bundesverfassungsgerichts –, begann der 

Wahlkampf am 22. mai um 18.22 uhr mit münteferings tv-statement zur 

neuwahl.4 

die herbeiführung vorgezogener neuwahlen wurde zu diesem zeitpunkt 

mit Blick auf die schlechten umfragwerte der rot-grünen regierung 

zwar als verzweifelte „harakiri-aktion” wahrgenommen und bewertet, 

strategisch brachte schröders entscheidung jedoch ein wichtiges über-

raschungsmoment ein. im vergleich zu den vorangegangenen Wahl-

kämpfen, die mit zunehmender professionalität und damit einhergehend 

mit hohem kosten- und zeitintensiven aufwand geführt wurden5, ließ der 

Wahlkampf 2005, beeinflusst durch verschiedene faktoren, diese aus-

führliche planung und umsetzung nur bedingt zu.6 das zusammenwirken 

dieser faktoren erhöhte den druck auf die parteien, für die vermittlung 

ihrer Wahlbotschaften – sowie zum aufbau der kandidatenimages7 – neue 

kommunikationswege zu nutzen. um die Wähler in dieser ausnahme-

situation zu informieren und zu mobilisieren, griffen die Wahlkampfstra-

tegen der parteien im vergleich zu den vorjahren überdurchschnittlich 

intensiv auf das instrument der medienkommunikation zurück: mit dem 

ziel, den stark heterogenen und volatilen Wählermarkt zu erreichen, 

entschieden sich die Wahlkämpfer bewusst gegen infostand, Wahlplakat 

und Bürgerveranstaltung und für einen medienwahlkampf, der eine hohe, 

kommunikative effizienz ermöglichte.8 Welche aufgabe der medienbe-

richterstattung zur Bundestagswahl 2005 zukam, machte der auftritt 

gerhard schröders in der elefantenrunde am Wahlabend deutlich. als 

grund für seine Wahlniederlage führte der Bundeskanzler „medienmacht 

und medienmanipulation” an. Wie sich dieser vorwurf – und damit die 

funktion von medienberichterstattung in der Wahlkommunikation – unter 

Berücksichtigung der visuellen ebene untersuchen lässt, soll im folgen-

den erörtert und exemplarisch dargestellt werde. die konkrete fragestel-

lung – orientiert am vorwurf einer tendenziellen Berichterstattung – lau-

tet daher: Wie haben die meinungsbildenden printmedien in den ver-

schiedenen phasen des Bundestagswahlkampfes die kandidaten visuell 

dargestellt?

imAgE STATT inHAlT?

den massenmedien kommt eine leitfunktion zur information der Wähler 

zu, die in der Wahlkampfkommunikation der parteikampagnen einen 

hohen stellenwert einnimmt. der Bundestagswahlkampf 2005 hat ge-

zeigt, dass der hohe grad an professionalität der wahlkämpfenden par-

teien9 sich in dem versuch auswirkt, über den klassischen paid-media- 

kanal der parteieigenen kampagnen hinaus auch verstärkt einfluss auf 

die free-media-Berichterstattung zu nehmen.10 die parteieigenen Wahl-

teams beschäftigen dazu ehemalige Journalisten und pr-profis, welche 

die politischen Botschaften maßgerecht an die Bedürfnisse der medien 

anpassen, um die selektionskriterien der Gatekeeper zu erfüllen, und 

damit die parteibotschaft medial transportieren zu können.11 dabei ver-

schob sich die parteienkommunikation im Bundestagswahlkampf 2005 

von der Öffentlichkeitsarbeit hin zu dem „versuch der einflussnahme auf 

redaktionelle Berichterstattung”.12 einen Bereich vernachlässigen die 

kommunikationsexperten trotz zunehmender personeller wie instrumen-

teller professionalisierung bisher jedoch: die visuelle politik(er)darstel-

lung.

Wie bereits aufgezeigt wurde, bietet der Bundestagswahlkampf 2005 eine 

besondere ausgangssituation für die politiker, parteien und ihre medien-

teams. auf der anderen seite stellte der Wahlkampf aber auch die Jour-

nalisten selbst vor eine herausforderung, da sie durch das gesteigerte 

Öffentlichkeitsinteresse der parteien einerseits sowie den informations-

bedarf der Bürger nach politischer Wahlberichterstattung andererseits 

selbst zu akteuren des Wahlkampfes wurden. dabei zeigt die praxis, dass 

„ständig neue Wege gegangen werden, um die distanz zwischen politik 

und Journalismus abzubauen”.13 

siegfried Weischenberg stellt im vergleich zur medialen Berichterstattung 

über die Wahlkämpfe 1998 und 2002 eine verdichtete, qualitative über-

schneidung zwischen politik und medien heraus. darüber hinaus lasse 
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sich in einigen phasen des Wahlkampfes innerhalb der leitmedien ein 

medialer mainstream nachweisen, da Journalisten zunehmend damit 

überfordert seien, ihre eigene rolle als außenstehende, kritische Bericht-

erstatter wahrzunehmen. es stelle sich daher die frage, „welche leute 

das heutzutage eigentlich sind, die in und für die medien das geschäft 

der information und orientierung über die politik betreiben sollen”.14 

hinzu kommt die begleitende sichtweise aus dem wissenschaftlichen 

Blickwinkel. denn auch die Wahlforschung war von der neuwahlankündi-

gung im mai 2005 überrascht, die planungen zur analyse der Bundes-

tagswahl waren erst ein Jahr später terminiert. so mussten auch im 

Bereich der Wissenschaft innerhalb kürzester zeit instrumentarien zur 

Beobachtung des Wahlkampfes aufgestellt werden. um den medienwahl-

kampf und die funktion der politischen Berichterstattung der medien zu 

untersuchen, wurde kurzerhand auf das klassische analyseinstrument 

der inhaltsanalyse zurückgegriffen. dabei ist die medienanalyse als 

instrument nur bedingt anwendbar, um die Besonderheiten des medien-

wahlkampfes 2005 zu erfassen. denn beispielsweise der ausgeprägte 

kommunikationskanal der visuellen politikvermittlung lässt sich mit 

diesem standardisierten tool bisher lediglich quantitativ untersuchen. 

dieser analyseansatz liefert jedoch in der bisherigen auslegung lediglich 

ergebnisse mit beschränkter aussagekraft.15 Bis eine semantisierung und 

damit eine feste zuschreibung einzelner Bildmotive abgeschlossen ist, 

muss auf dem feld der Bildanalyse noch viel pionierarbeit geleistet wer-

den.16

anhand einer darstellungs-analyse der free-media-Berichterstattung wird 

explizit der teil der visuellen politischen Berichterstattung untersucht, der 

über die gängigen anwendungsverfahren im Bereich der inhaltsanalyse 

bisher nicht zu leisten ist. zu diesem zweck wurde ein modifiziertes  

kategoriensystem sowie ein spezielles analysevorgehen entwickelt.17 als 

untersuchungsmaterial dienen fünf ausgewählte leitmedien mit hohen 

auflagen- und reichweiten.18 konkret wurden die folgenden titel inhalts-

analytisch untersucht:

Süddeutsche Zeitung (sz),

Die Welt,

Bild Zeitung, 

Financial Times Deutschland (ftd),

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (Waz).











die untersuchung der Berichterstattung beschränkt sich jeweils auf den 

politischen teil der printmedien. den analysegegenstand bilden alle 

redaktionell publizierten visualisierungen innerhalb der Berichterstattun-

gen.19 der untersuchungszeitraum der analyse umfasst insgesamt sechs 

monate der Berichterstattung, beginnend mit der landtagswahl in nrW 

und endend mit der regierungserklärung der großen koalition. dabei 

wurden sechs phasen innerhalb des Wahlkampfes markiert und anhand 

dieser zeitpunkte mit hoher medialer intensität insgesamt neun analyse-

wochen ausgewählt, die dadurch eine periodische auswertung im hinblick 

auf die konstanz der jeweiligen Berichterstattung zulassen. 

mEdiAlE ZugAngSKRiTERiEn

zugang zu den massenmedien erhalten nur die informationen, die die 

anforderungen der medialen Gatekeeper erfüllen. um die selektionskrite-

rien der zugangsregulierung zu erfüllen, müssen sich politiker den spiel-

regeln der medienbranche anpassen.20 aber auch die medien selbst sind 

auf möglichst exklusive informationen aus dem politischen prozess an-

gewiesen. langfristige dominanzen einer seite lassen sich nicht belegen, 

eher kann man das verhältnis zwischen medien und politik als „wechsel-

seitige dominanz und abhängigkeit” ansehen.21

zweifellos kommt der massenmedialen vermittlerrolle eine zentrale 

funktion innerhalb der politikformulierung zu22, denn anders als bei der 

Face-to-Face-kommunikation23, wie der informationsveranstaltung einer 

partei oder der rede des kandidaten vor Bürgern im Wahlkreis, steigt die 

rezipientenzahl durch einen medienauftritt um ein vielfaches.24 diese 

erkenntnis bewirkt durchaus eine veränderung der täglichen, politischen 

arbeit in der medienrepublik und der formulierung politischer Botschaften 

generell. 

in Wahlkampfzeiten als „hochphase politischer kommunikation”25, kommt 

die going-public-strategie noch einmal in verstärktem maße zum tragen. 

„anstatt über klassische Wahlveranstaltungen und den infostand in der 

fußgängerzone, werden im medienwahlkampf die politischen Botschaften 

als […] politik-häppchen verbreitet”.26 kurzum: die mediale Berichterstat-

tung ist ein höchst effizientes kommunikationsinstrument für politische 

akteure und ihre Botschaften. doch wie verändert die mediendarstellung 

die Wahrnehmung politischer prozesse und ihrer akteure?
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VERändERTE mEdiEnnuTZung – VERändERTE 

poliTiKdARSTEllung

im Jahr 2005 verbrachte jeder Bürger durchschnittlich 600 minuten pro 

tag mit medienkonsum.27 diese ansteigend hohen nutzungswerte resul-

tieren aus einer immer größer werdenden reichweite der klassischen 

massenmedien sowie dem ausbau von medienzugängen, hier insbeson-

dere der verbreitung des Breitbandinternets, und den so genannten 

neuen medien.28 auffällig ist das niedrige niveau der tageszeitungsnut-

zung, welches nur noch bei 28 minuten pro tag liegt. die zeiten des 

morgendlichen und über generationen etablierten rituals, dass zum 

frühstück die tageszeitung wie kaffee und Brötchen gehört, scheinen 

vorbei zu sein. allgemein lässt sich durch die etablierung des neuen 

medienmarktes ein relatives absinken der klassischen medien in Bezug 

zur gesamtnutzungsdauer feststellen, die sich unmittelbar auf die dar-

stellung politischer inhalte in den medien auswirkt.29

als grund für den nutzerrückgang der printmedien sind die ausbreitung 

des internets und die übernahme von online-spezifischen mustern zur 

informationsaufnahme zu benennen. um dem Bedeutungsverlust entge-

genzuwirken, müssen klassische medien – und hier insbesondere die 

gruppe der printmedien – daher ihre inhaltliche wie visuelle ausrichtung 

überarbeiten, um sich auf dem meinungsmarkt zukünftig noch behaupten 

zu können. neben der formalen anpassung der tageszeitungen – bei-

spielsweise durch lesefreundliche tabloid-formate – an ihren schleichen-

den Bedeutungsverlust lassen sich weitergehende inhaltliche anpassun-

gen feststellen. dazu zählen auch die zu konstatierende gestiegene ver-

wendung von visuellen elementen und die damit verbundene verkürzung 

von textinhalten innerhalb der Berichterstattung.30

mit dem handlungsschritt, printmedien konkurrenzfähig zur internetkom-

munikation zu machen, greifen die Blattmacher vermehrt auf visuelle 

darstellungen – in form von fotos, grafiken, karikaturen, infodiagram-

men usw. – zurück. auf seiten der Journalisten hat sich dieser hang zur 

Bebilderung in eine „sucht nach Bildern” gesteigert.31 diese visuelle 

darstellungsverschiebung hat sich auch auf die politische Berichterstat-

tung ausgewirkt. 

diE mAcHT dER BildER

die aufgeführten entwicklungen der printmedien verdeutlichen, welche 

inhaltlichen wie formalen aspekte Bilder innerhalb der medienberichter-

stattung erfüllen: sie weisen eine anziehungskraft auf, um auch komple-

xen, sachlichen themen einen entscheidenden aufmerksamkeitsvorteil zu 

verschaffen. dabei verfügen Bilder innerhalb der Berichterstattung über 

drei zentrale funktionen. erstens die Belegfunktion. Bilder dokumentie-

ren scheinbar die realität und erzeugen darüber eine suggestive authen-

tizität. zweitens die Werbefunktion, also die verwendung von Bildern als 

eyecatcher und aufmerksamkeitserzeuger. drittens erfüllen Bilder eine 

Darstellungsfunktion, die für die verstärkung der textlichen nachrichten-

elemente verantwortlich ist. thomas schierl vertieft diese Beobachtung 

des Bild-text-verhältnisses und nennt zentrale merkmale dafür, warum 

Bilder im darstellungswettbewerb gegenüber texten vorteile erlangen32:

Bilder werden früher, häufiger und länger beachtet als andere gestal-

tungselemente,

Bilder werden nicht nur zuerst fixiert, sondern auch schneller erfasst 

als texte,

Bilder eignen sich besonders gut für einen emotionstransfer,

Bilder werden besser behalten als verbale informationen.

aufbauend auf diesem spezifischen vorteil der visuellen kommunikation 

gegenüber der textlichen33, erwirkt diese visuelle zeitenwende einen 

direkten einfluss auf die politische kommunikation. denn der visualisie-

rungsdruck wirkt sich einerseits auf die Berichterstattung über politische 

ereignisse aus – andererseits ändert sich das mediale anforderungsprofil 

an die darstellungspolitik. um den medienzugang zu bekommen, müssen 

politische nachrichten neben dem newswert nun also auch Bildkriterien 

erfüllen, um „berichtenswert” zu sein. das erzeugt für den generell dar-

stellungsarmen politischen alltagsbetrieb eine gesteigerte sensibilität hin 

zu inszenierten Bildmomenten. der kampf um die Bildhoheit ist damit 

eröffnet. 

BildKommuniKATion im BundESTAgSwAHlKAmpf 2005

dass der Bildkommunikation in Wahlkämpfen, als hochphase politischer 

kommunikation, eine exponierte funktion zukommt, geht einerseits auf 

die emotionalisierende und aufmerksamkeitsstarke Wirkung von Bild-
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elementen zurück, andererseits ist es als reaktion auf den visualisie-

rungsdruck der klassischen medien zu werten. im folgenden sollen 

exemplarisch einige zentrale ergebnisse der inhaltsanalyse zur Bedeu-

tung der visuellen kommunikation innerhalb der Wahlberichterstattung 

2005 aufgezeigt werden. 

verschiedene inhaltsanalysen haben anhand einer vielzahl von for-

schungsfragen die mediale (kandidaten-)kommunikation untersucht.34 

dabei ist auffällig, dass im Bundestagswahlkampf 2005 ein rollentausch 

der akteure stattfand.35 die rot-grüne regierung wurde aufgrund ihrer 

kritischen ausgangslage und der neuwahlankündigung bereits als oppo-

sition wahrgenommen. die union auf der anderen seite trat, aufbauend 

auf souveränen vorsprüngen in meinungsumfragen, bereits als desig-

nierte regierungspartei auf.36 die union und ihre spitzenkandidatin pro-

fitierten dabei von der schwäche der spd, nicht von der eigenen stärke. 

die union führte einen gouvernementalen Wahlkampf – anstatt eines 

Wahlprogramms wurde gleich ein regierungsprogramm vorgestellt –, 

was den rollentausch innerhalb des Wahlkampfes komplettierte. die 

inhaltsanalytische auswertung der print-Berichterstattung zeigt analog, 

dass sich kein kanzlerbonus für den amtsinhaber gerhard schröder 

nachweisen lässt. im gegenteil: angela merkel wird vielmehr bereits als 

gefühlte kanzlerin dargestellt, ihr kompetenzteam um den finanzexper-

ten kirchhof wird gleichzeitig zur ministerrunde. dass sich dieses ver-

zerrte Bild auch durch die analyse der visuellen Berichterstattung bele-

gen lässt, zeigt abbildung 1. anhand der quantitativen auswertung lässt 

sich nachvollziehen, dass angela merkel in allen untersuchten medien, 

gemessen an der visuellen präsenz, einen vorteil gegenüber gerhard 

schröder besitzt. Besonders signifikant ist dieser kontrast in der Financial 

Times (merkel ist auf dreißig Bildern mehr abgebildet), Die Welt lässt 

angela merkel sogar auf 35 Bildern mehr erscheinen. dadurch dass Bilder 

aufmerksamkeit erzeugen und innerhalb des Wahlkampfes in der lage 

sind, den Blick auf eine person oder ein nachfolgendes thema zu lenken, 

besitzt angela merkel im Bereich der visibilität einen deutlichen vor-

sprung gegenüber dem amtsinhaber. 

Abb. 1: Vergleich quantitative Bildpräsenz Gerhard Schröder und  

Angela Merkel

Quelle: eigene darstellung.

relativierend muss jedoch angemerkt werden, dass die alleinige aussa-

gekraft der häufigkeit der Bilddarstellung lediglich gering einzuschätzen 

ist. Bei der aufschlüsselung der jeweiligen kandidatenfotos nach ihrer 

größe wird jedoch deutlich, dass angela merkel als herausforderin nicht 

nur häufiger auf Bildern erscheint, sondern auch prominenter platziert 

wird. innerhalb der inhaltsanalyse wurde die größe und platzierung des 

jeweiligen Bildes festgehalten. als Beispiel für besonders hohe aufmerk-

samkeit ist die kategorie des aufmacherbildes zu betrachten. angela 

merkel taucht in der Wahlberichterstattung auf 113 titelbildern auf, 

amtsinhaber gerhard schröder bringt es im gegensatz auf 89 abdrucke. 

die qualitative Bildauswertung wird durch einen besonderen kriterien-

katalog ermöglicht, der auf interdisziplinären forschungsergebnissen der 

Bildkommunikation aufbaut. durch verschieden angelegte untersuchun-

gen zur Bildwirkung konnten merkmale separiert werden, denen eine 

bestimmte Bedeutung in der Wahrnehmung zugemessen werden kann – 

beispielsweise werden ein gesenkter Blick, ein abgeknickter kopf, eine 

aufnahme von oben herab oder ein durch die hand verdeckter mund als 

negativ wahrgenommen. anhand einer vielzahl differenzierender indika-

toren entstand ein analysetool, mit dem sich die Bildtendenz der Bericht-

erstattung in form einer kumulativen gesamtwertung ermitteln lässt. die 
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methodische anforderung an das verfahren besteht – anders als z.B. in 

der kunstwissenschaft – nicht darin, die attraktivität eines Bildes zu be-

werten, sondern nach objektiven, nachvollziehbaren kriterien die ten-

denz eines medienbildes anhand der abwägung einzelner darstellungs-

merkmale zu ermitteln. dem gegenübergestellt wurde die textliche kom-

mentierung in form von Bildunterschriften- und kommentaren sowie den 

dazugehörigen artikelüberschriften.

Abb. 2: Bildtendenz der Berichterstattung über Gerhard Schröder und 

Angela Merkel
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Quelle: eigene darstellung.

die erhebung der Bildtendenz innerhalb der Berichterstattung, siehe 

abbildung 2, belegt eine positivere visuelle darstellung angela merkels. 

auffallend ist der hohe anteil negativer darstellungen beider kandidaten. 

die visualisierungen der unions-kandidatin werden jedoch im vergleich 

zum amtsinhaber weniger häufig negativ, dafür deutlich häufiger neutral 

sowie eher positiv dargestellt. die neutralen Bildtendenzen, die bei ger-

hard schröder 34,0 und bei angela merkel 40,2 prozent der gesamten 

Berichterstattung ausmachen, erhalten zusätzliche Bedeutung dadurch, 

dass die texttendenz bei jeweils 70,2 und 68,8 prozent an neutralen 

Wertungen liegt. im vergleich zwischen textlicher und visueller kandi-

datendarstellung lässt sich festhalten, dass sowohl schröder als auch 

merkel im Bild deutlich negativer dargestellt werden als im text.

vor diesem hintergrund nimmt das operationalisierungsdefizit aus wis-

senschaftlicher sicht eine besondere Bedeutung ein. denn während 

instrumente zur inhaltsanalytischen ermittlung der texttendenz mittler-

weile zum standardprogramm der kommunikationsforschung gehören, 

stehen der Bildanalyse bisher kaum praktikable methoden zur verfügung. 

oder anders formuliert: Wenn Journalisten – wie im fall hans-ulrich 

Jörges und seiner Stern-kolumne „zwischenruf” öffentlich kritisiert – im 

Wahlkampf partei ergreifen, kann dies empirisch belegt werden und fällt 

dadurch recht schnell auf. im Bereich der Bildkommunikation ist so eine 

Beobachtungs- und kontrollfunktion der medienberichterstattung bisher 

nicht ausreichend möglich.

fAZiT: Vom mEdiEn- Zum BildERwAHlKAmpf?

der medienwahlkampf 2005 hat gezeigt, dass sich die politische Bericht-

erstattung in einem wesentlichen punkt verändert hat: der visualität des 

politischen. die Bedeutung der medien zur information und mobilisierung 

der Wähler innerhalb des Wahlkampfes war im Wahljahr 2005 als beson-

ders hoch einzustufen. durch die veränderungs- und anpassungsten-

denzen der klassischen medien an neue darstellungslogiken sind direkte 

auswirkungen auf die politikberichterstattung nachzuweisen. daraus 

ergibt sich, dass es für politische spitzenvertreter längst nicht mehr 

ausreicht, sich nur auf mediengerechte statements vorzubereiten, um 

medial wahrgenommen zu werden – die strategie muss mittlerweile  

verstärkt dahin gehend ausgelegt werden, diese Botschaft auch visuell 

vermitteln zu können. parallel zur professionalisierung der politischen 

kommunikation muss folglich auch die visuelle präsenz der politiker 

geschult werden, um massenmediale aufmerksamkeit für die eigene 

person – und darüber für die partei – anzuziehen.37 „politiker, die nicht 

willens oder nicht fähig sind, dem vor dem Bildschirm thronenden souve-

rän das ihm mundende nonverbale futter zu reichen, werden verschwin-

den. an ihrer stelle wird ein neuer, weitaus geschmeidigerer typus von 

politiker auf der Bildfläche erscheinen, der gewissermaßen maßgerecht 

für das auge des Betrachters gezüchtet wurde”.38

in den usa gehört das visuelle kandidatencoaching und der einsatz 

eigener Bildstrategien – spätestens seit ronald reagan – zum festen 

instrumentenkatalog der kommunikationsexperten und hat sich mittler-

weile auch in der darstellung des politischen alltags etabliert. dieser 

sensibilisierungsprozess hat in der politischen kommunikation der par-
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teien in der Bundesrepublik deutschland erst zu einem geringen teil 

stattgefunden. dabei zeigt das fallbeispiel des Bundestagswahlkampfes 

2005, dass in einer hochphase der politischen kommunikation, in dem 

die Bürger mit politischen informationen und deutungsansätzen über die 

medien überflutet werden, Bilder eine ankerfunktion einnehmen, die 

images, positionen und sympathien subsumieren. folglich führt in einer 

mediendemokratie „Bildverlust zu machtverlust”.39

gründend auf der „macht der Bilder”, die sie in der quantitativen wie 

qualitativen funktion als mediale simplifizierung und emotionalisierung 

erfüllen, ist für die politik die strategische ausrichtung zur schaffung 

eigener, authentischer Bildmomente notwendig, um einerseits die medi-

alen zugangskriterien weiter zu erfüllen und andererseits selbst mög-

lichst viel einfluss auf die mediale Bilddarstellung nehmen zu können und 

somit die „macht über die Bilder” der journalistischen seite vorwegzuneh-

men.
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tung vor allem deshalb attraktiv, weil diese […] vergleichsweise große Chancen 
besitzen dürfte, Wahlberechtigte zu beeinflussen.” Vgl. Schoen: Walkampf- 
forschung. – S. 510. – (Fn. 7).
Vgl. Korte, Karl-Rudolf / Fröhlich, Manuel: Politik und Regieren in Deutschland. 
– 2., überarb. Aufl. – Paderborn u.a.: Schöningh, 2005. – S. 263. 
Konken, Michael: Medienmacht und Medienmissbrauch. In: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, (2005) 51-52, S. 28. 
Ebd., S. 27. 
Weischenberg, Siegfried: Zerreißprobe. Die breite Selbstkritik blieb aus nach 
dem Wahldebakel für Medien und Demoskopen. In: Journalist, 11 (2005),  
S. 12. 
Vgl. etwa Knieper, Thomas: Die ikonologische Analyse von Medienbildern und 
deren Beitrag zur Bildkompetenz. In: Knieper, Thomas / Müller, Marion G. 
(Hrsg.): Authentizität und Inszenierung von Bilderwelten. – Köln: Herbert von 
Halem, 2003. – S. 193-213.
Vgl. ebd.; Wolf, Claudia Maria: Bildsprache und Medienbilder. Die visuelle  
Darstellungslogik von Nachrichtenmagazinen. – Wiesbaden: VS Verlag für  
Sozialwissenschaften, 2006. – S. 36; Frey, Siegfried: Bild dir deine Meinung. 
In: Marcinkowski, Frank (Hrsg.): Politik der Massenmedien. – Köln: Herbert 
von Halem, 2000. – S. 146; Petersen, Thomas: Der Test von Bildsignalen in 
Repräsentativumfragen. Vorschlag für ein Forschungsprogramm. In: Knieper, 
Thomas / Müller, Marion G. (Hrsg.): Kommunikation visuell. Das Bild als For-
schungsgegenstand. Grundlagen und Perspektiven. – Köln: Herbert von Halem, 
2001. – S. 160. Darüber hinaus lassen sich die Beobachtungen des Fallbei-
spiels – innerhalb der Politikwissenschaft selbst, aber auch in angrenzenden 
Themengebieten wie beispielsweise der Betriebswirtschaft – auf die visuelle 
Darstellungsanalyse von Personen, Organisationen, Unternehmen, Policyfelder 
usw. übertragen und für die jeweiligen Bereiche ausbauen. 
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Die methodische Grundlage der Medienanalyse bilden zwei Untersuchungen, 
die im Rahmen der Landtagswahlen 2000 in Nordrhein-Westfalen und der 
Bundestagswahl 2005 an der Universität Duisburg-Essen durchgeführt wurden: 
Sarcinelli, Ulrich / Schatz, Heribert (Hrsg.): Mediendemokratie im Medienland? 
Inszenierungen und Thematisierungsstrategien im Spannungsverhältnis von 
Medien und Parteieliten am Beispiel der nordrhein-westfälischen Landtagswahl 
im Jahr 2000. – Opladen: Leske + Budrich, 2002 und Ballensiefen, Moritz / 
Klingen, Tobias / Nieland, Jörg-Uwe: Imagesetting im Bundestagswahlkampf 
2005. Eine Untersuchung der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung und 
Bild-Zeitung. In: Gassen, Vera u.a. (Hrsg.): Düsseldorfer Forum Politische 
Kommunikation. – Münster u.a.: LIT Verlag, 2007. – S. 35-54. – (Schriften-
reihe DFPK; 2).
Die Auswahl dieser Medien erfolgte darüber hinaus anhand der differierenden 
thematischen und politischen Ausrichtung.
Werbeanzeigen, Sonderveröffentlichungen oder sonstige Visualisierungen  
außerhalb des redaktionellen Teils wurden nicht erhoben. 
Pfetsch, Barbara: Politik und Medien – neue Abhängigkeiten? In: Balzer, Axel 
u.a. (Hrsg.): Politik als Marke. Politikvermittlung zwischen Kommunikation und 
Inszenierung. – Münster u.a.: LIT Verlag, 2006. – S. 34.
Schulz, Winfried: Poltische Kommunikation. Theoretische Ansätze und Ergeb-
nisse empirischer Forschung zur Rolle der Massenmedien in der Politik. –  
Opladen: Westdeutscher Verlag, 1997. – S. 235. 
Vgl. Kamps, Klaus: Politisches Kommunikationsmanagement. Grundlagen und 
Professionalisierung moderner Politikvermittlung. – Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2007. – S. 190; Korte / Fröhlich: Politik und Regieren in 
Deutschland. – S. 259. – (Fn. 11); Kepplinger, Hans Matthias / Maurer, Mar-
cus: Der Einfluß verbaler und visueller Eindrücke auf die Wahrnehmung von 
Kohl und Schöder anhand der Fernsehberichterstattung im Bundestagswahl-
kampf 1998. In: Knieper, Thomas / Müller, Marion G. (Hrsg.): Kommunikation 
visuell. Das Bild als Forschungsgegenstand – Grundlagen und Perspektiven. – 
Köln: Herbert von Halem, 2001. – S. 58. 
Sarcinelli, Ulrich: Elite, Prominenz, Stars? In: Balzer, Axel u.a. (Hrsg.): Politik 
als Marke. Politikvermittlung zwischen Kommunikation und Inszenierung. – 
Münster u.a.: LIT Verlag, 2006. – S. 64.
Darüber hinaus kommt der Berichterstattung in den Medien eine wichtige 
Funktion im Image-Setting zu. Einzelne Personenprofile verdichten sich über 
zugeschnittene persönliche und fachliche Attribute, um im Zuge größer wer-
dender Personalisierung im Wahlkampf Identität und Orientierung auf einem 
volatilem Wählermarkt zu leisten. Vgl. Greger, Volker: Politische Kompetenz 
oder persönliche Sympathie? Kandidaten-Images und Parteienbewertung im 
NRW-Landtagswahlkampf. In: Sarcinelli, Ulrich / Schatz, Heribert (Hrsg.): 
Mediendemokratie im Medienland? Inszenierungen und Thematisierungsstrate-
gien im Spannungsverhältnis von Medien und Parteieliten am Beispiel der  
nordrhein-westfälischen Landtagswahl im Jahr 2000. – Opladen: Leske +  
Budrich, 2002. – S. 201.
Schoen: Wahlkampfforschung. – S. 503. – (Fn. 7).
Ballensiefen / Nieland / Klingen: Imagesetting im Bundestagswahlkampf 2005. 
– S. 37. – (Fn. 17).
Vgl. Eimeren, Birgit van / Ridder, Christa-Maria: Trends in der Nutzung und 
Bewertung der Medien 1970 bis 2005. In: Media Perspektiven, 10 (2005),  
S. 500. Die Daten stammen aus einer Langzeitstudie der öffentlich-rechtlichen 
Fernsehsender. Im Vergleich dazu waren es im Jahr 2000 noch 502 Minuten 
täglich im Durchschnitt, die Werte für das Jahr 1980 liegen bei lediglich 346 
Minuten.
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Dazu zählen beispielsweise DVD, UMTS-Handy, Blackberry, MP3-Player,  
Podcast usw.
Die verkaufte Auflage der Tageszeitungen lag im dritten Quartal 2007 bei täg-
lich durchschnittlich 24,27 Millionen Exemplaren. Innerhalb eines Jahres verlo-
ren die Tageszeitungen damit rund 750.000 Käufer. Der Großteil der verkauf-
ten Ausgaben geht dabei mit rund 15,5 Millionen Exemplaren auf Abonnements 
zurück. Vgl. Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von 
Werbeträgern e.V.: Deutscher Pressemarkt im Sommer 2007 ohne einheit-
lichen Auflagentrend. Pressemitteilung – IVW-Quartal 3/2007. –  
http://www.ivw.de/index.php?menuid=52&reporeid=209 [15. Januar 2008].
Im Oktober 2007 vollzog die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) einen  
Layout-Relaunch. Das traditionelle Blatt, das seit Jahrzehnten tief greifende 
Anpassungen des äußeren Erscheinungsbildes ablehnte, führte unter anderem 
eine Titelvisualisierung in Form eines Aufmacherfotos ein. Zuvor bestand die 
Titelseite nur aus Textteilen. In der 58-jährigen Geschichte der Zeitung waren 
nur zu 33 besonderen Ereignissen Bilder auf der Titelseite abgedruckt worden. 
Mit dem neuen Layout versucht die FAZ eine Anpassung an den Visualisie-
rungstrend herzustellen, darüber wieder attraktiver für die Leser zu werden 
und so den Auflagerückgang zu stoppen. 
Siehe Schrag, Wolfram: Medienlandschaft Deutschland. – Konstanz: UVK, 
2007. – S. 338. 
Schierl, Thomas: Schöner, schneller, besser? Die Bildkommunikation der Print-
werbung unter veränderten Bedingungen. In: Knieper, Thomas / Müller, Marion 
G. (Hrsg.): Kommunikation visuell. Das Bild als Forschungsgegenstand – 
Grundlagen und Perspektiven. – Köln: Herbert von Halem, 2001. – S. 118-
130; vgl. auch Wolf: Bildsprache und Medienbilder. – S. 57. – (Fn. 16).
Beispielhaft für diese Entwicklung lässt sich das Magazin „View” anführen, das 
die Entwicklung der zunehmenden Visualisierung in ihr Konzept aufnahm. Das 
Leitmotto des Magazins, das zum Nachrichtenmagazin „Stern” gehört, lautet: 
„Bilder, die man nicht vergisst”. Das monatlich erscheinende Magazin präsen-
tiert doppelseitige Fotos, denen jeweils nur ein einspaltiger, wenige Zeilen  
langer Infokasten hinzugesetzt wird. Die ausgewählten Bilder sind bereits so 
ausdrucksstark, dass die Textbausteine lediglich Zusatz- oder Hintergrund- 
informationen enthalten. Reportagen werden grundsätzlich mit ausgiebigen 
Fotoserien bebildert. In einer anderen Rubrik werden die wichtigsten Ereignisse 
des Monats anhand der dazugehörigen Bilder in Erinnerung gerufen. Die kur-
zen Texte stellen lediglich eine zusätzliche Kommentierung dar.
Vgl. Rattinger / Juhasz: Bundestagswahl 2005. – (Fn. 1); Korte: Was entschied 
die Bundestagswahl 2005? – S. 12-18. – (Fn. 3); Ballensiefen / Klingen / Nie-
land: Imagesetting im Bundestagswahlkampf 2005. – S. 35-54. – (Fn. 17).
Vgl. Bretterschneider: Bundestagswahlkampf und Medienberichterstattung. – 
S. 19-26. – (Fn. 3).
Frank Brettschneider untersuchte die Parteien- und Kandidatenpräsenz im TV 
und fand heraus, dass „aufgrund des gouvernementalen Wahlkampfes der  
Union […] in den Fernsehnachrichten deutlich häufiger über die Oppositions-
parteien berichtet wurde als über die Regierungsparteien”. Vgl. ebd. – S. 22. 
Vgl. Kamps, Klaus: Poltisches Kommunikationsmanagement. Grundlagen und 
Professionalisierung moderner Politikvermittlung. – Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2007. – S. 117.
Frey: Bild dir deine Meinung. – S. 148. – (Fn. 16).
Korte, Karl-Rudolf: Die Bilder-Demokratie. Wie Politiker tagtäglich verzweifelt 
um Aufmerksamkeit kämpfen. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom  
20. Oktober 2007. 
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„politik 2.0”
Welche zukunft haBen die volksparteien im netz? 

Daniel Dettling

politik und gesellschaft sind auf kommunikation angewiesen. 

in der modernen demokratie ist der dialog zwischen regie-

renden und regierten das ideal der politischen kommunika-

tion. die politische kommunikation in deutschland basiert 

dagegen bislang auf den klassischen massenmedien. allen 

voran dominiert das fernsehen die vermittlung politischer 

inhalte. offenbar gilt noch immer der alte satz von gerhard 

schröder: „Bild, Bams, glotze – mehr braucht man nicht.”1 

tatsächlich erfüllt kein anderes medium wie das fernsehen 

die ansprüche der deutschen politischen kommunikation: 

flächendeckend, schnell und leicht konsumierbar. allerdings 

kann auf diesem Weg kein wirklicher dialog zwischen regie-

renden und regierten, parteien und Bürgern stattfinden. der 

informationsfluss verläuft einseitig. die folge: parteien und 

politiker werden am seltensten als glaubwürdige absender 

politischer informationen beurteilt. 

in den letzten Jahren hat sich das medien- und Wählerver-

halten in Westeuropa, auch in deutschland, massiv verän-

dert. seit 1990, der stunde des internets, hat es stärkere 

veränderungen in der mediennutzung gegeben als zwischen 

1970 und 1990. die zunahme des politischen desinteresses 

ist besorgniserregend. die neuesten ergebnisse aus der 

meinungsforschung zum informationsverhalten und poli-
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tischen interesse der Bevölkerung belegen den neuen trend des Web 2.0 

auch in der politik: Bei den Jüngeren liegt das internet bereits knapp vor 

den zeitungen. das informationsverhalten verändert sich grundlegend 

von der kontinuierlichen information hin zu einer „information on de-

mand”2. fast 90 prozent der unter 30-Jährigen nutzt das internet vor 

allem zur kommunikation. das internet wird damit zum medium der 

gezielten informationssuche und kommunikation. die veränderung der 

mediennutzung belegt einen anderen trend: die Bürger haben ein wach-

sendes Bedürfnis nach zeitautonomie und lehnen zunehmend feste zeit-

raster der nutzung ab. 

Welche möglichkeiten bietet das internet als neues massenmedium im 

hinblick auf mehr dialog und partizipation in der politik? vor allem für die 

beiden an Bindung und stammwählern verlierenden volksparteien stellt 

sich diese frage mit aller dringlichkeit. 

inTERnETnuTZung in dEuTScHlAnd

die herkömmlichen print-, radio- und fernsehmedien bieten der politik 

einen indirekten zugang zur breiten Öffentlichkeit. als formelle vermittler 

von informationen, meinungen und anderen inhalten verwandeln sie die 

gesellschaft in eine medienöffentlichkeit. die gesellschaft selbst ist auf 

die medien als informationskanal angewiesen. auch die bisherige nut-

zung des internets leistet eine nur monologische erweiterung des infor-

mationsangebots. 

gerade multimediale angebote wie Bild, audio und video werden für die 

nutzer zunehmend interessant. schon jeder vierte internet-anwender 

sieht zumindest gelegentlich im netz videos an oder schaut live im inter-

net fern. der anteil der internet-nutzer stieg in deutschland von 1997 

bis 2006 von 6,5 prozent auf 59,5 prozent. 2007 ist die nutzungsrate 

zum ersten mal über 60 prozent gestiegen und liegt heute bei 62,7 pro-

zent. damit sind 40,8 millionen Bundesbürger über 14 Jahren online.3

zu den Bevölkerungsgruppen mit der höchsten nutzungsrate gehören 

schüler mit über 90 prozent, dicht gefolgt von Bürgern mit hochschul-

reife oder abgeschlossenem studium, deren nutzungsrate bei über  

80 prozent liegt (siehe grafik 1). innerhalb der altersgruppen liegen  

die jüngeren Jahrgänge vorne. so haben fast 90 prozent der 14- bis  

29-Jährigen einen internetanschluss, fast 80 prozent der 30- bis 49-

Jährigen und immerhin 35,4 prozent der über 50-Jährigen4 (siehe  

grafik 2). die generation 50plus holt aber zunehmend auf. 

Grafik 1: Bildungsgrad und Internetnutzung
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Grafik 2: Alter und Internetnutzung
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inTERnET und poliTiScHE KulTuR

Wie spiegeln sich die grundlagen der Web-philosophie (neuer pluralis-

mus, kommunikation von unten) in der deutschen politischen kommuni-

kation wider? Welche art von kommunikation macht gute politik „von 

unten” aus? 

die Bundestagswahl 2005 hatte die niedrigste Wahlbeteiligung seit 1949. 

politische kommunikation wird daher mehr denn je auf die trends Bür-

gernähe und individualisierung setzen müssen. vergangene kampagnen 

wie „teamarbeit für deutschland” oder „land der ideen” haben es nicht 

geschafft, zielgerichtet an die Bürger und Wähler heranzutreten. statt 

auf effizienz und effektivität setzten sie auf reichweite. Wertvolles Bür-

gerwissen bleibt dabei auf der strecke. das Wachstum sowie die damit 

verbundenen dezentralisierungskräfte des internets als massenkommuni-

kationsmittel weisen auf die entwicklung einer neuartigen form der poli-

tischen information und der politischen kultur hin. eine Weiterentwick-

lung der politischen kommunikation in deutschland wird stark durch die 

potentiale des internets beeinflusst sein. diese erneuerung wird auf einer 

dialogischen erweiterung der politischen kommunikation durch das inter-

net basieren und eine direkte kommunikation zwischen regierenden und 

regierten, politikern und Bürgern im sinne eines dialogorientierten kom-

munikationsmanagements ermöglichen. einer der mitbegründer des 

internetportals Wikipedia fasst seine vorstellung von der gemeinsamen 

zukunft von internet und politik folgendermaßen zusammen: „if broad-

cast media brought us broadcast politics, then participatory media will 

bring us participatory politics.”5 

AlTE und nEuE mEdiEn

als dynamisches medium hat sich das internet weiterentwickelt. Bei den 

neuen technologien des Web 2.0 handelt es sich um kommunikations-

formen, für die prinzipiell keine vermittler vorhanden sein müssen. die 

nutzungsangebote sind offen, interaktiv und nicht statisch. aus sicht der 

nutzer entsteht somit eine neue form der information, aus sicht der 

politiker und parteien eine neue form der kommunikation. inhalte und 

argumente können selbst veröffentlicht werden. die Öffentlichkeit wird 

dadurch unvermittelt angesprochen und die Bürger können ihren demo-

kratischen repräsentanten ebenso unvermittelt antwort geben. 

entsteht eine neue konkurrenz zwischen politik und alten medien (print-, 

radio-, fernsehmedien)? verlieren Journalisten und andere meinungsma-

cher ihre vermittlungs- und interpretationsfunktion oder ergänzen sich 

die neuen technologien und alten medien? Welcher kontrolle sind die 

neuen technologien ausgesetzt und was geschieht mit dem normativen 

charakter der massenmedien als „vierter gewalt”? 

es ist vorerst nicht zu erwarten, dass das von anthony downs entwickelte 

modell des medienwählers an Bedeutung verlieren wird. zu stark ist das 

mediale verhalten der Bürger mit der politischen kultur verknüpft. Wäh-

rend die klassischen gesellschaftlichen trennlinien verschwinden oder 

sich zumindest im umbruch befinden, nimmt auch die soziale und pro-

grammatische kohäsionskraft der parteien in gleichem maße ab. Wahl-

entscheidungen werden deswegen in zukunft mehr denn je anhand 

einzelner kandidaten oder bestimmter sachverhalte (issues) getroffen 

werden. 

das amerikanische politische system kennt parteien nur als mittel zur 

mobilisierung der Wähler. in deutschland haben die parteien trotz aller 

reformschwierigkeiten ein viel weitergehendes aufgabenspektrum. Wäh-

rend in den usa die medien eine entscheidende strategische rolle für die 

politische handlungsfähigkeit spielen, sind die politischen konstellationen 

in deutschland auch weiterhin noch so tragfähig, um vor der logik der 

medien eine logik der politik zu verfolgen. solange die parteien die poli-

tische kommunikation in den eigenen händen behalten, wird es zu keiner 

„amerikanisierung” kommen.6

auch ist nicht zu erwarten, dass die alten medien in deutschland ihre 

interpretations- und filterfunktion verlieren werden. Weder die verein-

fachung komplizierter zusammenhänge noch die professionelle Bericht-

erstattung sind aus dem politischen alltag wegzudenken. die medien 

leisten einen entscheidenden Beitrag zur quantitativen und qualitativen 

Bewältigung der steigenden informationsflut. im unterschied zu den 

meisten politischen akteuren nutzen die alten medien inzwischen die 

möglichkeiten des internets bereits in vollem umfang. es gilt daher, 

zwischen der indirekten informationsverarbeitung durch die medien  

und der direkten kommunikation zwischen politik und gesellschaft eine 

Balance zu schaffen. 
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pERSpEKTiVEn 

die zukunft der politik liegt für die nächste generation auch im internet. 

das medium wird zum schnellen, zeitautonomen und glaubwürdigen ab-

sender von politischer kommunikation. der nutzer wird durch die neue 

technologie des Web 2.0 gleichzeitig zum produzenten von politik. er 

bestimmt die inhalte und ihre substanz mit. auf diesen Wandel haben 

die beiden volksparteien bisher kaum reagiert. die frage, ob die Bürger 

noch an der politik teilhaben, stellt sich neu: hat die politik noch anteil 

an der Bürgergesellschaft? Besonders betroffen ist im gegensatz zur 

spd, deren natürliche „vorfeld-organisationen” von attac bis hin zu den 

gewerkschaften das internet längst bevölkern, die union. sie ist im netz 

jenseits der eigenen angebote kaum präsent. damit überlässt sie das 

medium der zukunft dem politischen gegner.

Zitiert nach Grindel, Reinhard: Bild, BamS, Glotze – mehr braucht man nicht. 
Anmerkungen eines Seitenwechslers. In: Karp, Markus / Zolleis, Udo (Hrsg.): 
Politisches Marketing. Eine Einführung in das Politische Marketing mit aktuellen 
Bezügen aus Wissenschaft und Praxis. – Münster u.a.: LIT Verlag, 2004. –  
S. 164-178. – (Politik-Kommunikation-Management; 1).
Allensbacher Archiv, IFD-Umfrage 2480 vom 19. Juni. 2007.
ARD / ZDF: ARD/ZDF-Onlinestudie 2007. – S. 1. –  
http://www.daserste.de/service/onlinestudie-2007-vorab.pdf  
[16. Januar 2008]. 
TNS Infratest: (N)ONLINER Atlas 2007. Eine Topographie des digitalen  
Grabens durch Deutschland. – o.O.: TNS Infratest, 2007. – S. 12 und 14. 
Wales, Jimmy: Let’s ramp up the intelligence of politics. An open letter to the 
political blogosphere, July 4, 2006. –  
http://campaigns.wikia.com/wiki/Mission_Statement [16. Januar 2008].
Pfetsch, Barbara: „Amerikanisierung” der politischen Kommunikation? Politik 
und Medien in Deutschland und den USA. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
(2001) 41-42, S. 27-36.
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teil v: 
zukunftsszenarien der  
volkspartei



das grundsatzprogramm der cdu

Lutz Stroppe

seit ihrer gründung versteht sich die cdu als volkspartei,  

in der sich alle gruppen und schichten der Bevölkerung ver-

sammeln und wiederfinden. daran hat sich bis heute nichts 

geändert. diese besondere rolle der cdu in der deutschen 

parteienlandschaft kommt auch in den grundsatzprogram-

men der cdu aus den Jahren 1978 und 1994 zum ausdruck. 

seit anfang der 1990er Jahre ist allerdings viel passiert in 

deutschland und der Welt. viele entwicklungen, die schon  

in den 1980er und 1990er Jahren zu erkennen waren, haben 

an stärke und ausprägung zugenommen. heute stehen wir 

vor großen herausforderungen, deren dimensionen erst am 

Beginn des 21. Jahrhunderts deutlich zu erkennen sind: 

demografischer Wandel, globalisierung, die anforderungen 

der Wissensgesellschaft, die bedrohte schöpfung, interna-

tionaler terrorismus. lange vor der Bundestagswahl 2005 

hat deswegen die vorsitzende der cdu deutschlands, dr. 

angela merkel, angekündigt und gefordert, dass ein neues 

grundsatzprogramm erarbeitet werden müsse. in fast zwei-

jähriger arbeit ist ein programmentwurf entstanden, der 

antworten und lösungen für die herausforderungen unserer 

zeit anbietet und beschreibt, wie wir die chancen nutzen 

können, die sich aus ihnen ergeben.

eines der leitmotive für die arbeit am programmentwurf 

lautete: „prüfet alles, das gute bewahret.” ich halte das für 



232 233

einen sehr guten ansatz, schließlich verfügt die cdu über einen reichhal-

tigen schatz an erfolgreichen programmgrundsätzen. Wir hecheln nicht 

wie andere parteien dem zeitgeist hinterher oder verfangen uns im ewig-

gestrigen. deswegen halten wir an dem fundament christlich demokrati-

scher Politik fest − dem christlichen Menschenbild – und beschreiben auf 

dieser grundlage, wie wir unser land auch in zukunft in regierungsver-

antwortung positiv gestalten wollen: in freiheit, solidarität und gerech-

tigkeit. dies sind die grundwerte auf denen wir seit 1945 unsere partei 

und unsere politik aufgebaut haben, dies sind die grundwerte, die uns 

auch in zukunft leiten werden. und wir wissen, dass diese drei grund-

werte sich bedingen, ergänzen und begrenzen. die menschen können 

sicher sein: Bei uns stimmt die Balance.

auf der Basis dieser grundwerte und dem christlichen menschenbild 

haben wir im grundsatzprogrammentwurf das neue christdemokratische 

leitbild für deutschland entwickelt: frei und sicher leben in der chancen-

gesellschaft. Jeder kann hier sicher sein, dass er freiräume findet, etwas 

für sich zu erreichen. Jeder kann sicher sein, dass diese gesellschaft sich 

mitverantwortlich dafür fühlt, dass er seinen Weg ins und im leben fin-

det. und jeder kann sicher sein, dass sich ihm in dieser gesellschaft 

immer wieder neu chancen zur teilhabe bieten, dass ihm türen geöffnet 

werden, die bislang verschlossen blieben. „im zweifel für die freiheit”, 

dieses adenauer-Wort hat für uns auch heute aktuelle Bedeutung.

aber die freiheit hat in den vergangenen Jahren oft nicht die Beachtung 

bei politischen entscheidungen gefunden, wie es notwendig gewesen 

wäre: der sozialstaat ist gewuchert, die grundprinzipien eigenverantwor-

tung, Wettbewerb und subsidiarität gerieten zu oft aus den augen. von 

manchen wird freiheit heute zunehmend als Bedrohung empfunden. zu 

häufig wurde zu viel auf den staat übertragen und zu wenig vertrauen in 

die Bürgerinnen und Bürger gesetzt. die cdu dagegen vertraut den men-

schen. für uns ist die subsidiarität – der vorrang der kleinen einheiten – 

der institutionalisierte vertrauensbeweis in unsere Bürger und unsere 

gesellschaft.

ohne auf die freiheit zu vertrauen, werden wir die zukunft nicht gewin-

nen. Wenn wir neugierig und kreativ in die veränderte Welt um uns 

herum blicken, können wir die vor uns liegenden herausforderungen 

annehmen. Wir wollen klarmachen: nur mit neuen und mutigen –  

wissenschaftlichen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen – 

ideen werden wir das land bleiben können, in dem wir gut und gerne 

leben. mut zur freiheit heißt aber auch nicht immer rückzug des staates. 

der staat soll freiheit sichern. dazu muss er sich heute oft mehr zurück-

nehmen, manchmal muss er aber auch stärker verantwortung überneh-

men.

sicherheit verstehen wir auch in einem umfassenden sinne: es ist die 

soziale sicherheit, die immer auch Bestandteil der sozialen marktwirt-

schaft war. für die innere und äußere sicherheit zu sorgen, ist eine der 

wichtigsten aufgaben des staates. Wird diese sicherheit nicht mehr ge-

währleistet, dann verlieren die menschen – zu recht – ihr vertrauen in 

den staat. hinzu kommt heute die „ökologische sicherheit”, die unser 

erbe der natur für kommende generationen bewahrt. die politik muss 

mit ihrem handeln gewährleisten, dass die schöpfung bewahrt wird. 

immer deutlicher tritt auch hervor, dass wir eine kulturelle sicherheit 

benötigen. Wir müssen unsere herkunft, unsere identität, sprache, 

geschichte und kultur kennen. erst auf dieser grundlage sind wir in der 

lage, weltoffen und tolerant mit anderen kulturen umzugehen. Wer sich 

seiner Basis nicht bewusst ist, neigt dazu, andere ansichten – auch aus 

unsicherheit – abzulehnen. deswegen treten wir auch in unserem grund-

satzprogramm für eine leitkultur in deutschland ein, die uns die kultu-

relle sicherheit gibt, um in einen konstruktiven dialog mit anderen kul-

turen treten zu können.

dieser umfassende Begriff der sicherheit und die neuen dimensionen der 

freiheit prägen unsere vorstellung der chancengesellschaft. chancen-

gesellschaft heißt: Wir eröffnen den menschen durch mehr freiheit immer 

wieder chancen. gleichzeitig erfüllen wir ihr Bedürfnis nach sicherheit. 

chancen wollen wir in allen lebenslagen anbieten – von der frühkindli-

chen erziehung bis ins hohe alter. es muss auch chancen dort geben, wo 

menschen sich in sackgassen begeben haben. die chancengesellschaft 

ist eine aufgabe, die die Bürgerinnen und Bürger, den staat, die politik, 

die verbände – uns alle – angeht. deswegen zieht sich die idee der 

chancengesellschaft durch alle kapitel und abschnitte des programms.

ein programm mit solch einem leitbild zu entwickeln, ist ein umfangrei-

cher prozess, in den alle gliederungen der partei eingebunden werden 

müssen: von unserer parteivorsitzenden, Bundeskanzlerin dr. angela 

merkel, bis hin zu jedem ortsverein. Jedes mitglied unserer partei hatte 

immer die möglichkeit, sich am grundsatzprogrammprozess zu beteili-

gen.
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in der grundsatzprogrammkommission unter leitung unseres general-

sekretärs ronald pofalla haben insgesamt 69 mitglieder aus allen landes-

verbänden und vereinigungen der partei zwischen dem 25. april 2006 

und dem 22. Juni 2007 in zwölf plenarsitzungen, vier klausurtagungen 

und zahllosen arbeitsgruppensitzungen einen entwurf erarbeitet. am  

1. Juli hat der Bundesvorstand der cdu den programmentwurf einstim-

mig als leitantrag an den Bundesparteitag im dezember verabschiedet. 

er wurde ins cdu-mitgliedernetz gestellt und sollte dort diskutiert und 

kommentiert werden. auf dem parteitag der cdu am 3. und 4. dezember 

2007 wurde das grundsatzprogramm schließlich beschlossen. 

das programm zeigt, wir sind eine partei mit einem grundsatzprogramm: 

ob stadt oder land, von friedrichshafen bis nach flensburg, von görlitz 

bis aachen, für cda und mittelstandsvereinigung, für Junge union, 

frauen union und senioren union, für männer und frauen, für protestan-

ten und katholiken, für andersgläubige und nichtglaubende, für konser-

vative, liberale und christlich-soziale. das ist das Wesen einer volkspar-

tei und diesem anspruch wird der programmentwurf auch gerecht.

ein grundsatzprogramm ist mehr als ein Wahl- oder regierungspro-

gramm. es ist der Blick über den tag und über den tellerrand hinaus:  

ein programm für die nächsten zehn oder fünfzehn Jahre. es geht um  

das morgen und das übermorgen, und es geht um die Bewältigung von 

herausforderungen und das nutzen von chancen, ohne dabei unsere ge-

schichte, unsere herkunft, unser christdemokratisches selbstverständnis 

aufzugeben.

hinter unserer arbeit am grundsatzprogramm steht das realistische ziel, 

unser land auch im 21. Jahrhundert christdemokratisch zu gestalten. 

große wirtschaftliche und soziale errungenschaften hätte es ohne die 

cdu nicht gegeben. daran wollen wir anknüpfen und mit dem grundsatz-

programm den grundstein für erfolgreiche arbeit der cdu als gestaltende 

kraft in Bund, ländern und gemeinden legen. dabei wird immer klarer, 

dass die cdu die volkspartei in deutschland ist. sie ist die einzige partei, 

die von allen Beobachtern anerkannt das ziel verfolgen kann, in einer 

Bundestagswahl 40 plus X prozent zu erreichen. unser neues grundsatz-

programm ist ausdruck dieser perspektive. Wir können zusammenführen, 

wo andere spalten.

die cdu steht für die historischen Weichenstellungen deutschlands. die-

se historischen kraftanstrengungen haben deutschland stark gemacht. 

daran müssen wir uns erinnern, um daraus kräfte für die zukunft zu 

mobilisieren. deutschland braucht die motivation und die ausdauer für 

einen marathon. und wir brauchen einen kompass. der christdemokrati-

sche kompass für diese leistung für deutschland lautet: frei und sicher 

leben in der chancengesellschaft.

die cdu soll der partner für all diejenigen werden, die chancen ergreifen 

wollen. die cdu will die politische kraft sein, die immer wieder chancen 

eröffnet. die cdu muss darüber hinaus denen die hand reichen, die hilfe 

benötigen. und wir sind stolz darauf, dass die cdu niemals diejenigen 

vergisst, die dauerhaft die solidarität einer starken gemeinschaft brau-

chen. das hat die cdu als volkspartei immer stark gemacht und das wird 

sie auch in zukunft auszeichnen.



optimierungsmÖglichkeiten der 
christlichen demokratie

Warnfried Dettling

das thema ist pragmatisch gestellt. es fragt nach optimie-

rungsmöglichkeiten: Wo und wie kann die christliche demo-

kratie – konkret: die cdu – besser werden, und zwar nicht 

abstrakt, sondern in der heutigen zeit, unter den gegebenen 

umständen. das thema idealisiert keinen früheren zustand 

und stimmt auch nicht in eine verbreitete krisenrhetorik ein 

nach der melodie: krise der volksparteien und niedergang 

der cdu. 

nicHT niEdERgAng, SondERn üBERgAng

das sind wichtige hinweise. die parteien, allen voran die 

cdu, befinden sich nicht im Niedergang, sondern im Über-

gang in eine andere zeit, in eine andere gestalt, in andere 

Beziehungen nach innen wie nach außen. volksparteien wie 

in den 1970er Jahren wird es nicht mehr geben. damals 

haben union und spd bei zwei aufeinander folgenden Bun-

destagswahlen, 1972 und 1976, zusammen jeweils über  

90 prozent der stimmen erhalten, und das bei einer Wahl-

beteiligung von jeweils wiederum über 90 prozent. nicht nur 

was die parteien betrifft, sondern auch in anderer hinsicht 

(zum Beispiel kirchenbindung oder organisationsgrad der 

gewerkschaften) hatte die gesellschaft der alten Bundes-

republik damals den gipfel der sozialen integration erreicht.



238 239

es macht keinen sinn, die optimierungsmöglichkeiten der cdu an ver-

gangenen zuständen zu messen. auch die personen von damals würden 

mit der politik von damals die erfolge von damals nicht wiederholen. eine 

partei, die sich unrealistische ziele setzt, produziert zwangsläufig ihr 

eigenes scheitern. eben deshalb ist es wichtig, nicht von einer krise der 

volkspartei zu sprechen. eine krise kann man überwinden und dann ist 

es wieder wie vorher, der status quo ante ist wiederhergestellt. das 

genau ist nicht möglich. gerade bei einer konservativen partei liegt die 

rettung nicht in der vergangenheit.

REicHwEiTE und AuSSTRAHlung

möglich und auch nötig ist es hingegen für die cdu, ihre reichweite zu 

erweitern und ihre ausstrahlung zu verbessern. Wenn ihr das gelingt, 

hat sie gute chancen als einzige volkspartei in deutschland zu überleben, 

jedenfalls im Bund und in nicht wenigen Bundesländern. die vorausset-

zungen dazu sind nicht schlecht. die cdu war von anfang an und ist bis 

heute eine undogmatische partei. sie hat mit dem gesellschaftlichen 

Pluralismus weniger probleme als die spd. und sie ist eine auf eine 

schwer zu beschreibende art wertorientierte partei: Während das sozia-

listische erbe auch noch in verdünnter form mögliche antworten und lö-

sungen der spd einengt oder gar verbietet, konzentriert sich das christ-

liche erbe der cdu eher auf die Begründung der politik, ohne konkrete 

antworten vorzuschreiben oder auszuschließen. die cdu kann sich im 

politischen alltag freier bewegen als die spd. sie ist auch keine partei, 

die in der regierung ein notorisch schlechtes gewissen hat, ihr „eigent-

liches” programm zu verraten. 

undogmatisch, pluralistisch, wertorientiert: das sind ganz gute voraus-

setzungen für eine partei in diesen zeiten, um ihre reichweite und ihre 

ausstrahlung zu verbessern. dabei geht es vor allem um eines: die men-

schen müssen sich mit ihren lebenswelten in den politiker- und partei-

welten wiederfinden. das ist gegenwärtig nur begrenzt der fall. Beide 

stehen sich oft genug fremd gegenüber. diese entfremdung zwischen 

lebenswelten und politikerwelten ist keineswegs nur den politikern oder 

den parteien geschuldet, sie hat gleichsam „objektive” gründe, und das 

macht die therapie so schwierig. zu den wichtigsten objektiven gründen 

der entfremdung gehören die sachlogik, die machtlogik und die kommu-

nikationslogik. 

SAcHlogiK, mAcHTlogiK, KommuniKATionSlogiK

die notwendige Sachlogik bringt es mit sich, dass auch politik arbeitstei-

lig und in bürokratischen formen „hergestellt” wird. Während in den 

prägenden Jahren der cdu und der alten Bundesrepublik die großen 

alternativen einfach und klar waren, sind die politischen materien jetzt 

nicht nur bei der reform des sozialstaates oder in der klima- und um-

weltpolitik schwierig und komplex. die legitime Machtlogik bringt es mit 

sich, dass personen und parteien an ihre – aus verschiedenen gründen 

immer prekärer werdende – Wiederwahl denken, was das gesamte poli-

tische geschehen kontaminiert und die Bürger nicht eben erfreut. und 

schließlich machen es der druck und die zwänge der Kommunikations-

logik immer schwieriger, politische ziele und zusammenhänge zu erklä-

ren; sie müssen mediengerecht serviert und das heißt in kurzen state-

ments (schlagworten) präsentiert werden.

eine politische partei wie die cdu ist diesen zwängen keineswegs hilflos 

ausgeliefert. Bevor sie freilich über gegenstrategien nachsinnen kann, ist 

es ganz und gar unerlässlich, dass sie sich darüber rechenschaft ablegt, 

inwieweit sie selbst durch die art und Weise ihrer inneren organisation zu 

der entfremdung zwischen politik und lebenswelt beiträgt. 

diE STRuKTuRpRinZipiEn Sind nicHT mEHR ZEiTgEmäSS

es gibt vier strukturprinzipien, welche die entfernung zwischen partei 

und Bürgern vergrößern:

da ist einmal das Territorialprinzip (ortsgruppe, ortsverband). es hat  

zur folge, dass menschen zusammenkommen, die nichts miteinander 

gemeinsam haben, außer dass sie zufällig am gleichen ort leben. kom-

men sie dann in den sitzungen zusammen, nehmen notwendig formale 

Aspekte der innerparteilichen demokratie (Wahlen zum schriftführer  

oder zum delegierten für einen parteitag oder dergleichen) einen breiten 

raum ein, was viele mitglieder nur mäßig interessiert. sie sind ja mitglied 

geworden, weil sie sich für politik interessieren.

gremiensitzungen privilegieren schließlich in allen parteien die so ge-

nannten „Zeitreichen”, also jene parteimitglieder, die zeit haben oder von 

ihrem Beruf her abkömmlich sind für lange sitzungen am abend, und sie 

diskriminieren jene, die viel zu tun haben, etwa selbständige oder auch 



240 241

mütter. schließlich erfüllen die Vereinigungen ihre doppelfunktion immer 

weniger, nämlich transmissionsriemen der partei in die gesellschaft und 

der gesellschaft in die partei zu sein. über die gründe muss hier nicht 

spekuliert werden: es fehlen zum einen menschen, die diese vermittlung 

leisten könnten, und die vereinigungsstruktur spiegelt eine vergangene 

gesellschaft und nicht die heutige lebens- und arbeitswelt der menschen 

wider. parteien müssen aufpassen, dass sie nicht – ganz oder in teilen – 

zum museum werden.

es hat also seine gründe, dass parteien heute als eine eigene Welt erlebt 

werden. diese gründe lassen sich nicht einfach durch guten Willen aus 

der Welt schaffen. aber eine partei wie die cdu kann sich auf die neue 

lage einstellen.1 drei hinweise sollen andeuten, was gemeint ist:

Bypässe legen: Wenn die arterien zwischen partei und gesellschaft nicht 

mehr hinreichend leistungsfähig sind, könnte man daran denken, „Bypäs-

se” zu legen. so könnte die funktion, ideen zu entwickeln und themen 

in der Öffentlichkeit zu setzen, von think-tanks unterstützt werden, die 

in der richtigen mischung aus distanz und nähe zur partei das öffentliche 

meinungsklima beeinflussen und einen notwendigen politikwechsel ideen-

politisch vorbereiten könnten. solche think-tanks entstehen nicht von 

selbst; eine partei muss sie wollen, pflegen und unterstützen. positive 

Beispiele dafür gibt es in großbritannien (demos, New Labour) und in 

den vereinigten staaten von amerika, negative Beispiele finden sich rund 

um die agenda 2010, wo der zum erfolg notwendige politisch-intellek-

tuell-öffentliche prozess nirgendwo stattgefunden hat. aber auch die  

vor- und nachbereitung der leipziger Beschlüsse der cdu konnten in 

dieser hinsicht nicht befriedigen. Bypässe legen bedeutet, die konse-

quenz ziehen aus der erkenntnis: Es muss nicht alles in einer Partei 

geschehen, worauf eine Partei für ihren Erfolg nicht verzichten kann. 

Personen mit Politik und Politik mit Personen verbinden: die cdu hat in 

deutschland eine große anzahl an (ober-)Bürgermeistern, landräten, 

landesministern. viele von ihnen machen ohne zweifel gute arbeit, aber 

wenn sie über ihr jeweiliges territorium hinaus bekannt sind, dann (fast) 

durchweg als individuelle personen, ohne jeden zusammenhang zur cdu. 

es gab zeiten, da hatten landesminister eine bundesweite ausstrahlung 

und haben das ansehen der gesamten cdu gemehrt. man erinnert sich 

bis heute an die kabinette von helmut kohl in rheinland-pfalz aus den 

1960er und 1970er Jahren. Warum gibt es heute nichts vergleichbares, 

sondern allenfalls bemerkenswerte ausnahmen? auch von seiten der 

Bundespartei scheint wenig zu geschehen, um erfolgreiche kommunal-

politiker bundesweit bekannt zu machen und sich mit deren profilen und 

erfolgen zu schmücken. die cdu ist wahrscheinlich eine vielfältigere und 

interessantere partei als manche debatten vermuten lassen. eine partei 

zu optimieren heißt auch, sie in ihrer bunten Vielfalt sichtbar werden zu 

lassen. 

Die Partei als Akteur in der Zivilgesellschaft: zu den positiven entwick-

lungen gehört seit längerer zeit das entstehen von zivilgesellschaftlichen 

gruppen, initiativen und aktivitäten. die cdu hatte und hat gute kon-

takte zu den traditionellen vereinen und verbänden und zu dem, was 

manche gerne den „vorpolitischen raum” nennen. das ist gut und schön 

und wenig ist dagegen zu sagen, solange die politische optik auf die ge-

sellschaft nicht – im wörtlichen sinne – beschränkt bleibt: es tut sich viel 

in der gesellschaft, und man hat das gefühl, die cdu nimmt vieles davon 

gar nicht zur kenntnis. „ich wusste gar nicht, was es alles gibt in unserer 

stadt”, hat ein cdu-Bürgermeister einmal im grußwort auf einer selbst-

hilfetagung sichtlich überrascht bekannt. deshalb lautet die eine erkennt-

nis: caritas, pfarrgemeinde, sportverein und freiwillige feuerwehr sind 

nicht zu vernachlässigen, aber sie sind nicht die ganze lokale gesell-

schaft. und die andere erkenntnis heißt: Wer nach wie vor vom „vorpoli-

tischen raum” spricht, weiß nichts vom selbstverständnis und selbstbe-

wusstsein der akteure in der zivilgesellschaft. es geht nicht nur darum, 

dass die cdu präsent sein muss auch in den neuen formen der verge-

sellschaftung, sondern dass sie dort nicht offiziell als partei, sondern  

über einzelne personen (früher hätte man gesagt: honoratioren) aktiv 

und initiativ mitmacht. Wenn dann später bekannt wird, dass es ein  

cdu-mitglied war, das diese elterninitiative oder jenen pflegekreis ins 

leben gerufen hat, um so besser für die cdu, denn eine Partei empfiehlt 

sich nicht (nur) durch Beschlüsse, Resolutionen und andere Texte, son-

dern durch das soziale Engagement ihrer Mitglieder auf Gebieten, die die 

Leute wirklich interessieren. 

parteien müssen immer auch dinge tun, die in der Öffentlichkeit nicht 

gerade ihre faszination erhöhen, so zum Beispiel formale notwendig-

keiten der innerparteilichen demokratie erledigen oder – zumal in Wahl-

kämpfen – polarisieren und vereinfachen. umso mehr müssen sie syste-

matisch überlegen, wie sie die kluft zwischen sich und den Wählern über-

brücken können. die cdu sollte den menschen weniger als polarisieren-
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der macht- und regierungsapparat in einer schwarz-Weiß-kommunika-

tion gegenübertreten und ihnen mehr in der rolle eines treuhänders 

begegnen, der sich um ihre anliegen, sorgen und hoffnungen kümmert 

und diese sorgen und hoffnungen zu den eigenen macht – als Bündnis-

partner der menschen, der gemeinsam mit allen, die guten Willen haben, 

die dinge zum Besseren zu wenden versucht.

„poliTicS of commiTmEnT” – inTEgRATion duRcH  

wERTE und ZiElE

damit ist der wichtigste punkt angesprochen. es geht um die maxime für 

die politische kommunikation der zentralen Botschaft. Wo soll sie anset-

zen? antwort: Bei Werten und Zielen, und nicht bei Mitteln und Wegen. 

die entscheidende frage aus der sicht der Bürger ist allerdings nicht die 

Beschwörung von Werten, sondern der glaubwürdige eindruck, dass sich 

die cdu erfolgreicher als andere darum kümmert und die menschen dazu 

einlädt, mit ihr gemeinsam für diese Werte und ziele zu arbeiten. 

dabei ist es entscheidend, dass jede eindimensionale rhetorik vermieden 

wird; sie entspricht nicht den Wünschen der menschen und widerspricht 

dem breiten integrationsansatz einer volkspartei. die menschen wollen, 

dass es wirtschaftlich aufwärts geht und dass es gerecht zugeht im 

lande. sie wollen, dass städte und umwelt lebenswert bleiben – und ein 

attraktiver standort für die Wirtschaft. sie wollen, dass man kinder und 

familie haben kann, ohne auf den Beruf verzichten zu müssen. sie wollen 

sicherheit und zusammenhalt in der stadt, in der gesellschaft, aber 

nicht gegen die hälfte der stadtbevölkerung, die einen migrationshinter-

grund hat (wie etwa in stuttgart). 

in einer gesellschaft, die immer vielfältiger wird, in einer zeit, in der die 

politischen fragen angesichts von öffentlichen haushalten, die die mittel 

zur materiellen Befriedung durch Wahlgeschenke nicht mehr so ohne 

weiteres zur verfügung stellen, immer komplizierter werden, verspricht 

eine strategie, die man Politics of Delivery nennen könnte, nur noch 

begrenzten erfolg. damit sind Beziehungen zwischen politik und Wählern, 

partei und Öffentlichkeit nach dem muster gemeint: Wir versprechen 

euch. ihr wählt uns. danach liefern wir. dieses muster war in der vergan-

genheit verbreitet und nicht ohne erfolg. nachhaltige erfolge lassen sich 

nach diesem muster in zukunft jedoch nicht mehr erzielen, da wichtige 

voraussetzungen entfallen sind. alle politik hat heute und in zukunft 

damit zu tun, wie man welche Werte verwirklicht. 

ein dialog zwischen der cdu und den Wählern könnte nach folgendem 

muster ablaufen: das sind unsere Werte, unsere ziele, die wir erreichen 

wollen. Wir wissen, dass es unter den heutigen Bedingungen nicht ein-

fach sein wird. vor allem aber wissen wir, dass wir es nur gemeinsam 

schaffen können. Wir laden alle ein, mit uns diesen Weg zu gehen. 

man könnte diesen ansatz Politics of Commitment nennen, eine politik 

der verpflichtung und der selbstverpflichtung. die cdu will gewählt 

werden, nicht weil sie allen alles verspricht und dann zuverlässig liefert, 

sondern weil sie sich den Werten der menschen verpflichtet weiß und 

aufgrund langer erfahrung hoffen lässt, dass sie diese im alltag besser 

als andere verwirklichen kann.

eine solche re-orientierung im politischen stil und in der politischen 

kommunikation könnte vielleicht etwas an dem misslichen eindruck 

ändern, dass die cdu an sonntagen die Wertefahnen schwingt und an 

Werktagen als Wirtschaftspartei erlebt wird. eine solche orientierung 

führt die cdu auch nahe heran an die frage, worauf es ihr eigentlich 

letztlich ankommt: auf die Wirtschaft oder auf die gesellschaft?

wiRTScHAfT und gESEllScHAfT, wiRTScHAfT odER  

gESEllScHAfT?

diese frage hat sich lange nicht gestellt, weil sich die antwort wie von 

selbst verstanden hat. mit der cdu kam nach 1945 die soziale markt-

wirtschaft, mit der sozialen marktwirtschaft kam der wirtschaftliche 

aufschwung und mit dem „Wirtschaftswunder” hat sich die gesellschaft 

stabilisiert und entfaltet. Weil es der Wirtschaft gut ging, ist es dann auch 

den menschen und der gesellschaft gut gegangen. eine steigende flut 

hebt alle Boote. die kinder sollten es einmal besser haben, und so war  

es dann auch. und gleichzeitig verwies durch den ost-West-gegensatz 

die frage der Wirtschaftsordnung auf eine sich selbst erklärende Weise 

immer schon über sich hinaus: freiheit oder sozialismus? 

Beide zusammenhänge, die nicht nur für die cdu, sondern für Wirtschaft 

und gesellschaft insgesamt legitimität geschaffen haben, sind zerbro-

chen. das ende des real existierenden sozialismus nach 1989 hat auch 

den ideologischen mehrwert der sozialen marktwirtschaft empfindlich 

geschwächt, sie ist mitsamt ihrer legitimitätsfrage nun wieder ganz allein 

auf sich selbst gestellt. und die globalisierung und die veränderung der 
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nationalen wie internationalen finanz- und arbeitswelt haben dazu ge-

führt, dass sich die enge positive koppelung zwischen einer guten wirt-

schaftlichen und einer guten gesellschaftlichen entwicklung faktisch und 

im Bewusstsein der menschen aufgelöst hat. eine steigende flut hebt 

nicht mehr alle Boote. die eltern und ihre kinder wissen, dass diese es 

einmal nicht mehr automatisch besser haben werden. 

diese veränderungen berühren den identitätskern der cdu. Was tun?  

sie kann weiter machen wie bisher oder sich daran erinnern, dass sie ja 

einmal nicht als Wirtschaftspartei gegründet wurde. sie könnte den stier 

bei den hörnern packen und argumentieren: die systemfrage ist ent-

schieden. es geht nicht mehr um kapitalismus oder sozialismus, markt- 

oder zentralverwaltungswirtschaft. es geht um alternativen im kapitalis-

mus, um die zähmung des globalen kapitalismus. und die cdu könnte 

weiter argumentieren und fragen, wieso eigentlich ausgerechnet konser-

vative dazu kommen, karl marx diesen späten triumph zu gönnen und 

mit ihm zu glauben, dass mit der frage nach der richtigen Wirtschafts-

ordnung auch die frage nach der guten gesellschaft entschieden sei.

das nämlich ist es, was altsozialisten und neoliberale eigentlich gemein-

sam haben: den glauben, dass die Ökonomie das herz aller dinge sei 

und alles andere daraus folge. für das abendländische politische denken 

war dies immer ein eher befremdlicher gedanke; am anfang stand die 

idee des guten lebens, einer guten gesellschaft. Jetzt, da die system-

frage entschieden ist, könnte die cdu den schwerpunkt verlagern: Was 

machen wir eigentlich mit all unserer freiheit und unserem Wohlstand?

eine verlagerung des schwerpunktes von der Wirtschaft zur gesellschaft 

bedeutet natürlich nicht, dass die cdu ihre ökonomische kompetenz 

preisgibt oder ordnungspolitisch opportunistisch wird. eine solche ver-

lagerung hindert die cdu nicht einmal, ihren kompetenzvorsprung auf 

diesem gebiet personalpolitisch sichtbar zu machen oder bei konkreten 

fragen (mindestlohn) ihre kompetenz zu beglaubigen. Von der Wirtschaft 

zur Gesellschaft enthält die Botschaft, die ja nicht neu ist für die cdu, 

nur vielleicht in vergessenheit geraten: eine erfolgreiche Wirtschaft ist 

eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für eine gute und 

erfolgreiche gesellschaft. die cdu verlässt sich darauf, dass sie in  

sachen Wirtschaft einen vorsprung vor der spd hat und behält – und 

investiert ideen und ressourcen in jene gebiete, auf denen sie bisher 

eher schwach ist. eine solche konservative Wende in der argumentation 

erlaubt es, den primat der politik wiederzuentdecken und fragen promi-

nent auf die agenda zu setzen, die den menschen wirklich wichtig sind. 

die frage nach dem Wirtschaftssystem ist entschieden. Jetzt kommt es 

darauf an, was wir mit unserer freiheit und unserem Wohlstand machen. 

hier öffnet sich ein weites feld von themen, von der lebensqualität in 

städten und gemeinden bis hin zu familie, gesundheit und alter in einer 

gesellschaft des langen lebens. es eröffnet sich aber auch ein neuer zu-

gang zu zentralen kategorien des selbstverständnisses der cdu: mitte, 

geschlossenheit und leitkultur. 

von anfang an hat sich die cdu als die Volkspartei der Mitte definiert, 

und sie hat diesen anspruch anfang dezember 2007 auf ihrem parteitag 

in hannover mit bemerkenswerter öffentlicher resonanz erneuert. volks-

partei der mitte, das bedeutete zwanzig Jahre lang (1949 bis 1969) vor 

allem eine integration der unterschiedlichen sozialen gruppen. es ver-

langt jetzt zusätzlich, und das macht die sache schwieriger, auch eine 

integration der verschiedenen lebensstile und lebensformen. zum an-

deren ist die mitte nicht länger eine stabile soziale gesellschaftliche lage, 

auf die die cdu sich fast blind bei Wahlen verlassen könnte, sondern ein 

dynamischer prozess mit der hoffnung auf aufstieg und der angst vor 

dem absturz. Wer gehört zur mitte und was kann man tun, dass der so 

genannte mittelstand nicht durch steuer- und abgabenlasten, globale 

konkurrenz und sinkende heimische nachfrage in eine prekäre situation 

kommt – und dass auf der anderen seite der aufstieg in die mitte offen 

bleibt und talente nicht versickern? die mitte, einst eine „Bank” für die 

cdu, wird zu einer politischen aufgabe mit offenem ausgang. die mitte 

selbst, auch die so genannte bürgerliche mitte, ist außerdem in sich viel-

gestaltig, kein homogener, geschlossener Block. es ist gut und erfolg 

versprechend, dass die cdu nach ihrem leipziger parteitag und nach der 

jüngsten entwicklung der spd den anspruch der mitte erneuert. es ist 

allerdings auch ein anspruch, der nicht zur Bequemlichkeit, sondern zur 

konzeptionellen anstrengung einlädt. 

das lenkt die aufmerksamkeit auf einen anderen wichtigen punkt: die 

einheit und geschlossenheit der cdu. das argument ist bekannt, es 

wurde schon vor Jahrzehnten von einer zu recht berühmten demoskopin 

prominent vorgetragen: erfolg bei Wahlen hat die cdu nur, wenn sie 

einig und geschlossen ist. das war die Botschaft, deren andere melodie 

nicht verborgen blieb: diskussionen schaden der partei. Wer sich über 
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optimierungsmöglichkeiten für die christliche demokratie gedanken 

macht, muss die richtige Balance zwischen geschlossenheit und vielfalt 

thematisieren. es gibt eine geschlossenheit, die eine partei langweilig 

macht. und es gibt diskussionen, die eine partei lebendig und attraktiv 

machen. und es gibt diskussionen, die ein negatives echo finden, weil  

sie nur der persönlichen profilierung dienen. 

man kann an einem positiven Beispiel illustrieren, wie es der cdu gelun-

gen ist, in einem wichtigen feld über Jahre hinweg die richtige Balance 

zwischen offenheit und geschlossenheit und schließlich einen neuen 

konsens zu finden, der nach vorne weist, aber anschlussfähig ist an die 

tradition. seit 1975, als in der mannheimer erklärung die cdu zum ers-

ten male von gleichberechtigung, Wahlfreiheit und partnerschaft im 

zusammenhang mit einer modernen familienpolitik sprach, über den 

essener parteitag im Jahre 1985, der sich mit der veränderten rolle der 

frau befasste, bis hin zum neuen grundsatzprogramm im Jahre 2007  

gab es in der cdu eine durchgehende kontinuität und einen breiten 

konsens, was die familienwerte betrifft, aber durchaus unterschiedliche 

meinungen, welche konkrete politik daraus abzuleiten ist. dass der cdu 

letztendlich in der familienpolitik beides gelungen ist, kontinuität und 

Wandel, hängt auch damit zusammen, dass der gedanke der geschlos-

senheit nicht vorschnell als guillotine niederging über notwendige dis-

kussionen und dass führende politiker der cdu darauf verzichtet haben, 

sich selbst mit ressentiments gegen die neue familienpolitik zu profilie-

ren. das war ein gutes Beispiel für eine allgemeine regel: so wichtig 

einheit und geschlossenheit (als gegenbild zur zerstrittenheit) für den 

erfolg auch sind, so wichtig ist der kreative umgang mit sozialem Wandel 

und gesellschaftlicher vielfalt. 

damit ist der dritte punkt angesprochen: Was macht bei all der vielfalt  

in partei und gesellschaft noch den zusammenhalt und das verbindende 

aus? das neue grundsatzprogramm der cdu hat eine weise und kluge 

formel gefunden. es spricht von einer „leitkultur in deutschland”. das ist 

etwas anderes als eine „deutsche leitkultur”. Was eine partei und eine 

gesellschaft verbindet, sind herkunft und zukunft, grundlagen und ziele. 

deshalb bleiben die Besinnung auf das menschenbild und die arbeit an 

den grundwerten wichtig. das schließt auch ein, dass bestimmte dinge 

nicht verhandelbar sind. in diesem zusammenhang kann man auch 

durchaus den Begriff der „wehrhaften demokratie” wiederentdecken. 

der entscheidende punkt ist nur, dass die kulturelle konfliktlinie nicht 

zwischen deutschen und ausländern verläuft, sondern zwischen denen, 

die demokratie, rechtsstaat und zivilisation bejahen und denen, die sie 

bekämpfen. der Boden der leitkultur in deutschland ist nicht nur für 

deutsche bereitet, und die cdu war von anfang an ein offenes haus mit 

vielen Wohnungen, künftig auch mehr als bisher für Wähler und mitglie-

der mit migrationshintergrund, welche die Werte und ziele der cdu 

bejahen.

Was hält eine partei, eine gesellschaft zusammen? es sind nicht nur die 

Werte, es sind vor allem auch die ziele, es ist die gemeinsame zukunft, 

auf die hin menschen mit ganz unterschiedlichem hintergrund doch 

gemeinsam arbeiten können. die koordination der verschiedenen auf ein 

gemeinsames ziel hin wird zu einer kunst, die über den erfolg eines 

Bundesligavereines, eines unternehmens, eines landes und eben auch 

einer politischen partei entscheidet. die cdu steht heute vor einer aufga-

be, die so wichtig ist wie jene nach 1945, als sie katholiken und protes-

tanten vereint hat in einer partei neuen typs, in der ersten volkspartei 

der deutschen geschichte. volkspartei ist man nicht einmal und bleibt es 

dann für alle zeiten. es ist, wie weiland der sozialismus, eine dauernde 

aufgabe. cdu (und csu) freilich haben gute chancen, bessere als ande-

re, als volkspartei auch die zukunft zu gestalten.

In diesem Beitrag bleiben wichtige Aspekte wie die Benutzung neuer Medien 
zur internen und externen Information und Kommunikation oder auch Aspekte 
der innerparteilichen Demokratie (z.B. Direktwahl der Kandidaten und Landes-
listen durch die Mitglieder) unberücksichtigt.

1|



volksparteien in der falle der 
reformkommunikation

Karl-Rudolf Korte

die volksparteien sind unter druck geraten. die erosions-

prozesse schreiten im Windschatten der großen koalition 

voran. das ausfransen an den politischen rändern ist ein 

europäisierungstrend, der auch die deutsche parteienland-

schaft erreicht hat. politik bedeutet für individuelle akteure, 

die mit stimme und gesicht eine partei nach außen reprä-

sentieren, reden mit folgen. politik ist Wiederholung. ohne 

kommunikation gibt es keine legitimation. Wer sein handeln 

nicht ausreichend erklärt, kann keine gefolgschaft mobilisie-

ren. doch mit wem soll was, wann und wie kommuniziert 

werden, um zur entscheidungsfindung zu kommen? macht-

taktisch sind solche fragen von besonderer relevanz für 

politische entscheidungsträger. vor allem im hinblick auf 

eine regierungssteuerung, bei der macht- und sachfragen 

immer zusammen bedacht werden müssen.1

im zentrum dieses handelns steht die erreichung materieller 

politikziele als lösung von problemen. um ein solches politik-

ziel zu erreichen, bedarf es der politischen entscheidung.2 

auch die nichtentscheidung – also der verzicht auf bzw. das 

verhindern einer entscheidung – ist eine mögliche hand-

lungsoption. politische akteure treffen ihre entscheidungen 

nach einem mehrstufigen prozess der informationsverarbei-
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tung. Will man verstehen, warum akteure bestimmte entscheidungen 

treffen, muss vor allem dieser prozess betrachtet werden: Wie kommen 

entscheidungen im rahmen der interaktion zwischen den am politischen 

prozess beteiligten akteuren zustande und wer ist beteiligt? dass sich 

dieser prozess nachvollziehen lässt, ist auch für die legitimität staatlicher 

autorität (wie etwa der regierung) von Bedeutung. regierungshandeln 

als politisches handeln ist somit von einer kombination von entschei-

dungsstilen und steuerungsformen bestimmt. zu den grundlagen und 

ressourcen des regierens gehört es, die politik steuerbar (zwischen 

regelung und strategie), vermittelbar (zwischen kommunikation und 

Agenda-Setting) und umsetzbar (zwischen machterwerb und macht-

erhalt) zu machen. 

aussichtsreich scheint im hinblick auf die wissenschaftliche Betrachtung 

der regierungssteuerung das verknüpfen von regierungsorganisation 

und politischer führung zu einem gesamtzusammenhang zu sein. der 

Blick auf regierungssteuerung im Bereich der „kernexekutive”3 führt 

dabei zwangsläufig zur näheren Beschäftigung mit fragen der informa-

tionsbeschaffung und -verarbeitung der relevanten akteure. die internen 

routinen, arbeitsabläufe sowie abstimmungsmechanismen in den admi-

nistrationen und politischen lenkungsgremien rücken somit unter der 

perspektive der strategie in den Blick.

ausgangspunkt der überlegungen bildet das politikmanagement.4 es 

stellt die verbindung zwischen der steuerungsfähigkeit der wichtigen 

politischen akteure und der steuerbarkeit des politischen systems her. 

die jeweiligen entscheidungen des politikmanagements, das tun und 

lassen der regierungen, sind abhängig von den informationsgrund- 

lagen der regierenden. die politische lageanalyse ist das fundament 

jedweder regierungssteuerung. sach- und machtfragen sind dabei stets 

als ineinander verwoben zu betrachten: sachliche überlegungen vermi-

schen sich mit machtpolitischen absichten und persönlichen profilierungs-

süchten. nur wer von Beginn an mit dieser verknüpfung kalkulierend 

rechnet, kann aktiv politikmanagement betreiben. Wenn materielle poli-

tikziele erreicht werden sollen, muss die politische führung darauf aus 

sein, mehrheiten aus unterschiedlichen interessengruppen zu schmieden. 

dabei gilt es, die sachrationalität der geplanten maßnahme mit der poli-

tischen vermittlungs- und durchsetzungsrationalität abzuwägen. politik-

management ist deshalb mehr pragmatische moderation als hierarchische 

steuerung.

dREi AREnEn dES poliTiKmAnAgEmEnTS

regierungssteuerung kann nur funktionieren, wenn die unterschiedlichen 

rollenprofile aktiviert werden und somit die mischung aus hierarchie und 

verhandlung zum politikmanagement einsetzt. das klassische repertoire 

der in der verfassung zugrunde gelegten institutionen reicht dazu nicht 

aus. man könnte sogar noch zuspitzen: die formalen institutionen sind 

längst ergänzt – keineswegs ersetzt – worden durch informelle netz-

werke. um das räderwerk der politik in schwung zu halten, muss jede 

regierung beachten, dass sie je nach lageeinschätzung höchst unter-

schiedliche steuerungsmechanismen aktiviert. Wie sich die regierungs-

steuerung konkret gestalten kann, ist auch davon abhängig, in welcher 

arena sie sich abspielt. drei arenen sind dabei grundsätzlich zu unter-

scheiden: die parlamentarische, die administrative und die öffentliche 

arena.5 alle drei arenen verfügen über ausdifferenzierte handlungs-

ebenen mit eigenen handlungslogiken und handlungsanforderungen, 

unterschiedlichen reichweiten, grenzen und verschiedenen Beteiligungs-

chancen der Bürger.

die grundthese ist dabei, dass sich diese drei handlungsebenen des 

regierens im zuge der professionalisierung von politik in den letzten 

Jahrzehnten zunehmend ausdifferenziert haben.6 dadurch ist das prinzip 

der repräsentativen demokratie belastet worden. denn die herstellung 

und legitimation verbindlicher kollektiver entscheidungen ist aus der 

dafür vorgesehenen parlamentarischen arena durch überlagerung, 

ergänzung und erweiterung von regelsystemen der repräsentativen 

demokratie ausgewandert.7

die Ebene der parteiendemokratie

auf der ebene der parteiendemokratie folgt das politische steuern den 

mehrheitsregeln des parlamentarismus. kurzfristige kalküle dominieren 

im dauerwahlkampf. alle zuordnungen bei sachfragen, alle lösungs-

optionen orientieren sich primär am dualismus regierung versus opposi-

tion. entschieden wird nicht primär nach dem gesichtspunkt optimaler 

problemlösung, sondern nach machtpolitischen, mehrheits- und wieder-

wahlsichernden aspekten. die parlamentarische arena bildet zusammen 

mit der administrativen arena den ort, wo sich die politischen verhand-

lungsprozesse abspielen. hier werden die allgemein verbindlichen politi-

schen entscheidungen gefällt.
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die Ebene der Verhandlungsdemokratie

auf der ebene der verhandlungsdemokratie entscheidet der konsens das 

institutionelle arrangement. Wesentliche entscheidungen werden nicht 

mit stimmenmehrheit, sondern auf dem Wege von aushandlungsprozes-

sen getroffen. sieger und Besiegte sind nicht wie auf der ebene des 

parteienwettbewerbs erkennbar. im gegenteil: der parteienwettbewerb 

wird durch konsensdemokratische („gütliches einvernehmen”) und kon-

kordanzdemokratische arrangements überlagert. die steuerung ist nicht-

hierarchisch, nicht-majoritär. die freiwillige einigung charakterisiert das 

ergebnis. der anteil der akteure an den details des geschnürten ver-

handlungspakets bleibt gezielt geheim, sie verfügen über eine abschluss-

vollmacht. Blockierende verflechtungsfallen können dennoch ebenso 

drohen wie konsensfallen, in welche die jeweilige opposition geraten 

kann. Bei der administrativen arena spielen zusätzlich zu den parteiver-

tretern die interessengruppen und die vertreter der bürokratischen 

verwaltungssteuerung eine wichtige rolle. 

die Ebene der mediendemokratie

auf der ebene der mediendemokratie hat sich die politische entscheidung 

an den erfolgsbedingungen der medialen Öffentlichkeit zu orientieren.8 

aufmerksamkeit entscheidet, weniger die sachliche notwendigkeit. die 

zustimmung zu den politischen akteuren und den von ihnen vertretenen 

positionen ist wichtiger als die lösung von problemen. medienadressierte 

personalisierung (darstellungspolitik) ist wichtig, nicht das verschwiegene 

aushandeln in der verhandlungsdemokratie. die steuerung läuft über die 

Beeinflussung und aktivierung von stimmungen, nicht über hierarchie, 

mehrheit und konsens. in dieser arena findet primär die politische kom-

munikation zwischen den politischen akteuren und den Bürgern statt.9 

die politische kommunikation und die politische mobilisierung in der 

öffentlichen arena ist zur erlangung von zustimmung des publikums für 

alle Beteiligten eine entscheidende voraussetzung zur durchsetzung ihrer 

politischen anliegen.

die handlungsbedingungen und funktionslogiken sind somit auf allen 

drei ebenen sehr unterschiedlich. die politik steckt offenbar in einem 

„steuerungstrilemma”. Was sich in der einen arena als erfolgsrezept 

herausbildet, ist schädlich für die entscheidungsfindung in der anderen 

arena.

wAS BEdEuTET REfoRmKommuniKATion und  

poliTiKmAnAgEmEnT füR diE VolKSpARTEiEn?

am fallbeispiel der reformkommunikation für modernisierungen im 

Bereich des Wohlfahrtsstaates soll der zusammenhang zwischen kommu-

nikation und politischer entscheidung aufgezeigt werden.10 Welche strate-

gischen konsequenzen hat das für die volksparteien? zehn komponenten 

sind zu berücksichtigen, wenn eine mobilisierung für unpopuläre ent-

scheidungen in zeiten ökonomischer knappheit gelingen soll. diese kom-

ponenten gelten für volksparteien, die mit ihrer führungsmannschaft 

strategische reformkommunikation betreiben können.11

nüchterne Ehrlichkeit

dominierte bis 2006 noch ein öffentlicher diskurs über ökonomische 

knappheit, klingt seitdem die mediale Botschaft anders: konjunktur-

aufschwung. gemeint sind sprudelnde steuerquellen und damit einher-

gehend erstmals wieder ausgeglichene öffentliche haushalte. doch die 

Bürger nehmen die konjunkturellen veränderungen als globalisierungs-

aufschwung war: die flut steigt zwar, hebt allerdings erstmals nicht 

gleichzeitig alle Boote. gesellschaftliche ungleichheit nimmt zu12, die 

sensibilität der Bürger für soziale gerechtigkeit bleibt hoch. modernisie-

rungsmaßnahmen in kernbereichen des Wohlfahrtsstaates sind unter die-

sen Bedingungen extrem schwer zu begründen, aber eben nicht unmög-

lich – wie die konstruktion des reformsensors zeigen soll.

reformen in den sozialsystemen sind unpopulär, weil sie grundsätzlich 

verdachtsbestimmt sind. die Wähler sind sozial extrem sensibel gewor-

den. Jede ankündigung von veränderungen im Bereich der transferein-

kommen muss sich mit dem verdacht auseinandersetzen, ungerecht zu 

sein und zu einer verschlechterung der individuellen situation zu führen. 

zudem bergen die reformen in den sozialsystemen des Wohlfahrtsstaa-

tes in zeiten ökonomischer knappheit verschärfte verteilungskonflikte. 

erschwerend kommt hinzu, dass die gestaltungsmöglichkeiten der politi-

schen akteure für reformen angesichts noch lang abzutragender öffent-

lich finanzierter schuldenberge beschränkt bleiben. 

die verteilungskonflikte zu verschweigen oder handlungsmöglichkeiten 

zu signalisieren, wo es keine gibt, führen zu steigendem verdruss über 

politik und politiker. das andere extrem, der rückgriff auf krisenrhetorik 
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und sachzwanglogik, führt ebenso wenig zum ziel, mehrheiten für die 

volksparteien und notwendige reformschritte zu erlangen. 

langfristiges vertrauen der Bürger in die handlungsfähigkeit von politik 

kann nur durch anerkennung der realitäten gelingen. hierzu gehören 

einerseits zwangsläufig notwendige reformen der gesellschaftlichen 

regelungssysteme, andererseits aber auch die widerstreitenden interes-

sen, die unterschiedliche zielvorstellungen haben. die Botschaft sollte 

wahr, aber nicht in jedem detail klar sein. am ende fördert eine falsche 

klarheit den verdruss der Bürger gegenüber der politik. Wer sich jedoch 

in der politik der unwahrheit bemächtigt, hat wenig chancen, politisches 

vertrauen zu generieren. die extreme kandidatenorientierung der Wähler 

ist auf die ressource vertrauen angewiesen.13 Wer dieses politische kapi-

tal verspielt, kann nicht mehrheitsfähig bleiben. umso wichtiger ist es, 

vertrauensvoll auch auf die risiken der jeweiligen modernisierungsmaß-

nahme zu verweisen. Wer populistisch zu viel verspricht, ohne es einlö-

sen zu können, hat keine chance zur Wiederwahl.

ein vergleich hat gezeigt, dass in anderen europäischen Wohlfahrtsstaa-

ten die rhetorik der nüchternen ehrlichkeit sowie die anwendung des 

argumentationstyps des „kümmerers” zur findung eines solchen konsen-

ses beigetragen hat und so problembewusstsein geschaffen wurde, das 

eine grundlage für die durchsetzung von vorher unpopulären maßnah-

men darstellte.14 die reduzierung der Botschaft auf die notwendigkeit 

von reformen ist allerdings nicht allein erfolg versprechend – vielmehr 

müssen komponenten der normativen reformbegründung hinzukommen, 

die verdeutlichen, wofür einschnitte nötig sind. die eindeutig große mehr-

heit der Wähler belohnt nicht die vorkämpfer sozialer errungenschaften. 

Beharrungs- und sozialpopulisten sammeln sich in defizit-parteien – 

zumal einer retro-linken. tendenziell haben alle Bundesparteitage des 

Jahres 2007 eine antwort auf die seit der Bundestagswahl von 2005 

wachsende renaissance des sozialen formuliert. insofern reagieren die 

volksparteien auf die neue herausforderung durch „die linke”.15

doch der linkstrend lässt sich nicht mehr traditionell als Wunsch nach 

mehr gleichheit, neuer umverteilung, mehr emanzipation oder dem aus-

bau des sozialstaats einordnen. links zielt heute in zeiten der alltags-

praktisch erlebten globalisierung mehrheitlich auf linkskonservative 

motive: die faszination von staatlicher verlässlichkeit (gegen weitere 

deregulierung und privatisierung), die renaissance des sozialen als 

antwort auf elementare gerechtigkeitsfragen und das primat der politik 

gegen die herrschaft des Ökonomischen über alle lebensbereiche. hinter 

dieser themenvielfalt steckt eher sicherheitskonservatismus als Befrei-

ungsrhetorik linker ideologien. alle parteien haben sich nach der Bundes-

tagswahl in teils dramatischer abkehr von den alten Wahlprogrammen 

diesen neuen mobilisierungsthemen zugewandt. 

dieser neue kurs entspricht einem öffentlichen diskurswechsel.16 erfolg-

reich im kontext einer strategischen reformkommunikation wirkt er aller-

dings nur, wenn er nicht in sozialpopulismus abdriftet und damit zu viel 

verspricht, was nicht eingehalten werden kann. denn gewählt wird nicht, 

wer die Wirklichkeit verschweigt. kostenbewusst fragen die Wähler mitt-

lerweile, welche regierung sie sich leisten können. in zeiten der auf-

bruchslosigkeit wählen Bürger in kategorien der schadensbegrenzung. 

so schadet die explizite Wende zum Weniger keinem Wahlprogramm im 

Blick auf mobilisierungschancen. 

polarisierende Richtungsentscheidung

nutzenorientierte Wähler richten sich sehr stark nach der problem-

lösungskompetenz der spitzenkandidaten. ohne die möglichkeiten der 

zuordnung von leistungen oder auch zukunftsperspektiven zu einer 

bestimmten partei wird der wählerische Wechselwähler realität, der sich 

ohne feste parteibindung von Wahl zu Wahl situativ umorientiert. gezeigt 

wurde auch, dass sich fast alle gesellschaftlichen gruppen bei ihrer Wahl-

entscheidung an inhalten orientieren, allerdings in unterschiedlichen 

ausprägungen.17 die konfrontation mit den parteipositionen muss ziel-

gruppengerecht und in orientierung an der jeweiligen Wohlfahrtsstaats-

kultur erfolgen. die parteien müssen klar machen, wofür sie stehen und 

wie sie sich dadurch von anderen parteien abgrenzen. sie können ihre 

inhaltlichen positionen organisatorisch durch partizipative verfahren oder 

durch meinungsumfragen fundieren, wichtig ist dabei die Balance. die 

Beteiligung der mitglieder ist vor allem bei der zielsetzung auf innerpar-

teiliche partizipation (democracy-seeking) relevant.18 gewährleistet wer-

den muss dabei die anknüpfung der positionen in den einzelnen politik-

feldern an die linie der partei. geplante reformvorhaben müssen an-

schlussfähig an den Wertekanon der partei sein.

eine polarisierende richtungsentscheidung bedeutet auch den mut zur 

rückkehr der politik, eine politisierung des Wettstreits um problemlösun-
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gen. allzu oft verkommt politik in der politikvermittlung zu einer anderen 

form der unterhaltung, die machtfragen, aber nicht sachfragen priori-

siert.19 große koalitionen reduzieren in der regel in der ersten hälfte der 

legislaturperiode den öffentlichen Wettstreit. sie lähmen den parteien-

wettbewerb und verlagern die konflikte auf eine informelle, nicht öffent-

liche ebene. das gilt sicher nicht mehr, wenn die parteien in die Wahl-

kampfformation einsteigen und der konkurrenzdruck zunimmt. insofern 

verschleiern große koalitionen systematisch eine polarisierende rich-

tungsentscheidung. sie professionalisieren alle formen und formate der 

verhandlungsdemokratie und stilisieren den konsens zum zentralen 

entscheidungsmodell. in vergessenheit gerät dabei, dass in den zurück-

liegenden Jahrzehnten zentrale innen- und parteipolitische gemeinsam-

keiten nicht im konsens, sondern im konflikt entstanden sind.20 erst 

nachträglich sind aus diesen parlamentarischen konflikten konsensposi-

tionen geworden. eine komplexe gesellschaft beruht nicht auf der suche 

nach übereinstimmung, sondern auf der einübung von zivilem umgang 

mit dem Widerspruch. eine nach formalen verfahrensregeln gestaltete 

demokratie hält so etwas aus. insofern ist eine polarisierende richtungs-

entscheidung mit divergierenden politischen angeboten nicht nur aus 

sicht der Wähler am Wahltag attraktiv, sondern für die erhaltung der 

liberalen demokratie unverzichtbar.

Stilsichere politische führung

die volkspartei muss sich mit dem zielkonflikt zwischen effizienz und 

partizipation auseinandersetzen.21 die professionalisierte Wählerpartei 

kann effektiv und effizient agieren und reagieren. sie ist als regierungs-

partei für pragmatische, unideologische lösungen offen und kann sich 

externen zwängen anpassen, diese aber auch nutzen. die partizipations-

partei schöpft aus einem reichen ideen- und themenfundus. ihre gesell-

schaftliche verwurzelung macht sie sensibel für stimmungen und kon-

flikte. doch das Werben um mehrheiten über die eigene, aktive mitglied-

schaft hinaus und die umsetzung in regierungspolitik ist schwierig. den 

parteispitzen fehlt handlungs- und gestaltungsspielraum. politische füh-

rung kann nur stilsicher sein, wenn auf der einen seite die parteiführung 

in einem gewissen rahmen frei agieren kann und wenn sie gleichzeitig 

ein gespür für relevante fragestellungen hat sowie mögliche antworten 

bereithält. die Bändigung dieses konflikts fordert die organisatorische 

kreativität der partei.

auf dem feld der politischen führung hat sich neue sachlichkeit gepaart 

mit Bescheidenheit ausgebreitet.22 populär ist eben nicht nur die starke 

politische führung, sondern stilsicherheit. authentizität geht dabei vor 

kraftmeierei. die rolle von spitzenkandidaten ist von hoher relevanz für 

die mobilisierung im Bereich von wohlfahrtsstaatlichen modernisierungs-

maßnahmen.

Schlüssige Reformkommunikation

reformkommunikation muss rücksicht nehmen auf die Wohlfahrtsstaats-

kultur des eigenen landes, wenn sie akzeptanz für unpopuläre reform-

maßnahmen erlangen möchte. sozialstaatlichkeit gehört zur staatsräson 

der Bundesrepublik deutschland. Jede reform ohne einen positiven 

systematischen Bezug zu dieser politisch-kulturellen konstante muss 

scheitern. Wer somit reformen in ihrer Wirkung nicht als gerecht und fair 

für die Bürger erfahrbar macht, verletzt grundkonstanten der politischen 

kultur in deutschland. dabei ist zu beachten:

die orientierung an identifikationsstiftenden leitthemen, die sich auf 

die Wohlfahrtsstaatskultur stützen, können über die eigene zielgruppe 

einer volkspartei hinaus die Bevölkerung hinter der regierung und hin-

ter dem reformvorhaben vereinen. Bei missachtung der Wohlfahrts-

staatskultur riskiert eine volkspartei als organisation einen identitäts-

verlust.

die kommunikation politischer strukturreformen muss im kontext  

von politischem system, politischer kultur und Wohlfahrtsstaatstyp als 

langfristiger prozess angelegt sein.

die herausforderung an die reformkommunikation liegt nicht nur in 

der faktenvermittlung, sondern auch darin, die reformverlierer ehr- 

lich und direkt anzusprechen, sowie kommunikativ und faktisch abzu-

sichern.

ein dialog mit betroffenen interessengruppen und die kommunikative 

multiplikatorfunktion der volksparteien bis zur Basis dienen als „kom-

munikatives frühwarnsystem”. proaktive, vorausschauende reform-

kommunikation ist dann weniger notwendig.

zu den erfolgsbedingungen einer mehrheitsbildung gehört eine in sich 

schlüssige reformkommunikation.23 das ist weitaus mehr als eine wär-

mende leitidee. gesucht wird ein übergeordneter Begründungszusam-

menhang, der die abfolge politischer prozesse und damit die weiteren 
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reformschritte in verständlicher sprache glaubwürdig und nachvollzieh-

bar kommuniziert und die sachschritte in eine übergeordnete zielper-

spektive einordnet. die Botschaft ist der kern der strategie. häufig 

werden reformprozesse als alternativlos in der rhetorik von kassen-

warten dargestellt. doch die logik der leeren kassen hat keinen mobili-

sierungscharme. Wertegestützt, realitätsbasiert und handlungsorientiert 

begründet sollten veränderungsprozesse erklärt werden.

reformkommunikation der volksparteien muss dabei auf die mitte der 

gesellschaft zielen. volksparteien sind immer auf der suche nach dem 

heiligen gral der mitte. in der mitte der gesellschaft sind die meisten 

Wähler für die volksparteien zu finden, denn mit abstand die meisten 

Bürger zählen sich in deutschland politisch zur mitte. doch bei der letzten 

Bundestagswahl wählten nur noch rund 70 prozent die beiden großen 

volksparteien csu/csu und spd. die zahl erscheint zwar hoch, doch  

vor zwanzig Jahren sammelten sich die Wähler noch zu 90 prozent um 

diese parteien herum. viele Bürger fühlen sich mit ihrer persönlichen 

mitte-orientierung seit geraumer zeit nicht mehr bei den volksparteien 

beheimatet. insofern ist es keine überraschung, dass sich gerhard 

schröder 1998 auf die suche nach der „neuen mitte” machte und angela 

merkel auf dem Bundesparteitag in hannover 2007 „die mitte” ins  

zentrum rückte.

Wahlsoziologisch ist die mitte ebenso schwer zu vermessen wie gesell-

schaftspolitisch. im kern geht es um eine gefühlte zugehörigkeit auf 

einer Basis gehobener Berufsqualifikation, einer entsprechenden beruf-

lichen stellung als angestellter in leitungsfunktion oder Beamter im 

öffentlichen dienst. doch wenn sich die mitte bedroht fühlt und erodiert, 

dann ändert sich auch die Qualität der demokratie. denn die mitte sorgt 

für den sozialen zusammenhalt und stützt die demokratie.

Zeitfenster und Tempowechsel

Wer mehrheiten hat, sollte sie auch nutzen. schnell und klar sollte die 

abfolge der reformschritte erfolgen. das verhindert nicht nur eine geord-

nete gegenmobilisierung, sondern ist essentiell, um das unpopuläre 

durchzusetzen, ohne das ziel verändern zu müssen. tempowechsel 

können dabei durchaus teil der strategie sein. keiner setzt sich länger-

fristig zustimmend einem permanenten stakkato an veränderungen aus. 

die Balance aus reform und ruhe ist Bedingung zur mobilisierung von 

mehrheiten. Beschleunigung zu Beginn, entschleunigung vor dem näch-

sten großprojekt.

zeitfenster, windows of opportunity, erleichtern die herbeiführung von 

reformpolitik und die herstellung von gesellschaftlichem konsens über 

die notwendigkeit von reformen.24 zeitfenster können beispielsweise 

durch krisenhafte erscheinungen in einem reformbedürftigen politikfeld 

entstehen. zeitfenster und günstige gelegenheiten sorgen für die ent-

stehung von problembewusstsein in der gesellschaft, was dann das vor-

handensein von „informationellen erstschlagskapazitäten” voraussetzt, 

um die problemlösung praktisch zeitgleich mit der problemartikulation 

bereitzuhalten.

dem schnellen handeln beim Öffnen von zeitfenstern steht der tempo-

wechsel in der folgenden phase entgegen. daraus wird deutlich, dass 

dem anfänglich schnellen handeln in der medienarena eine entschleuni-

gung in der partei folgen muss. die parteien sind unverzichtbar bei der 

herbeiführung von mehrheiten für unpopuläres, ihre gesellschaftliche 

multiplikatorenfunktion ist nicht zu ersetzen. somit müssen regierungs-

akteure für die anschlussfähigkeit ihrer reformpolitik an die normativen 

ideale und die grundprinzipien ihrer parteien sorgen. hierbei kommt der 

input-funktion der parteien große Bedeutung zu – regionalkonferenzen 

und parteiforen sorgen für das ausfüllen der aura der Beteiligung mit 

leben. 

input-legitimation der parteien

Wer weitere reformeinschnitte als Wende zum Weniger nicht zum gegen-

stand neuer Beteiligungschancen und neuer Willensbildungsprozesse 

innerhalb der parteien macht, vergibt die chance, sach- und machtfragen 

längerfristig miteinander zu verknüpfen.25 die parteien sind zukünftig 

nicht nur für die phase des machterwerbs elementar, sondern auch als 

regierungsparteien existentiell. dabei sollten die modernisierungsein-

schnitte der reformen zuerst als kulturleistungen, nicht als Ökonomie-

projekt, das nützlichkeits- oder effizienzrhetorik koppelt, interpretiert 

werden. nur die integration des umbruchs in die jeweiligen parteipoliti-

schen traditionsstränge sichert auch emotional die unterstützung für 

unpopuläres.26 dabei richtet sich der Blick auch auf die stammwähler, die 

es immer noch gibt. sie sind basisverwurzelte aktivisten aus der mitte 

der lokalen gesellschaft und zudem extrem enttäuschungsresistent. für 
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das management der Balance zwischen modernisierung und Beharrung 

sind sie unverzichtbar. stammwähler sind spezialisten für Bodenhaftung 

und damit wichtig für jede mobilisierungsstrategie. Wer sie als partei 

nicht erreicht, kann auch keine anderen neuen Wählergruppen an sich 

binden.

für eine neue input-legitimation der parteien sind zwei aspekte bedeu-

tend: parteien brauchen eine aura des nutzens und eine aura der Betei-

ligung.27 die reformüberlegungen der parteien tendieren in drei rich-

tungen: plebiszitär (alle macht dem volke!), basisdemokratisch (alle 

macht den mitgliedern!) und elitär (alle macht den funktionären!). doch 

vor den richtungsentscheidungen für umstrukturierungen der Willens- 

und entscheidungsbildung sollte etwas anderes betont werden: am 

anfang steht der nutzen für die Bürger im vorpolitischen raum. gras-

wurzelparteien sind wie selbsthilfeorganisationen immer problemlösend 

und hilfsbereit vor ort. die parteien sollten nicht auf gäste warten, son-

dern sich selbst einbringen, wo immer aktueller Bedarf besteht. gerade 

angesichts ideologischer unbekümmertheit geht eine faszination vom 

wichtigen ansprechpartner, einem problem-lotsen vor ort aus, völlig 

unabhängig von parteipolitischen zuordnungen.28 solche geduldigen mis-

sionare beeindrucken durch den rückzug auf das Wesentliche, durch eine 

programmatik des sichzurücknehmens, der reduktion. Wenn parteien 

wieder diesen nutzen erreichen, steigt die attraktivität. mit der lösung 

von alltagsproblemen wächst automatisch das reservoir von Wählerstim-

men. 

das erschließen neuer netzwerke bedeutet die Öffnung der parteien für 

neue ideen und unterstützergruppen und verspricht neues potential für 

mitgliederwerbung.29 erhalten die mitglieder gleichzeitig erweiterte mit-

bestimmungsrechte, können sie durch die erhöhte Wirksamkeit inhalt-

licher oder formaler partizipation zu stärkerer mitarbeit motiviert werden. 

parteibindung und parteiengagement haben eine entscheidende vorbe-

dingung: vertrauen. dieses erwerben parteieliten durch die formulierung 

von umfassenden sinnbotschaften. Wenn parteibindungen nicht mehr 

durch schicht- und milieubedingte sozialisationsprozesse entstehen, 

müssen sie durch an Wertvorstellungen und kausalannahmen orientierte 

politikangebote erarbeitet werden. sinnbotschaften sind der politische 

kompass, der mitglieder und Wähler durch den dschungel der tagespoli-

tik führt. orientierung bedeutet dabei auch, dass Wähler, sympathisanten 

und mitglieder wissen, wo sie die parteien im politischen Wettbewerb 

verorten können. parteibindungen setzen also ein mindestmaß an unver-

wechselbarem profil voraus. Wo aber eine wahlsoziologisch diffuse „mitte” 

zum allseits umworbenen heiligen gral des parteienwettbewerbs mutiert, 

werden parteidifferenzen zwangsläufig unsichtbar. parteibindungen kön-

nen aber nur dann entstehen, wenn prioritäten und alternativen sichtbar 

bleiben. gerade dem harten Wettstreit, der dialektik von mobilisierung 

und gegenmobilisierung verdankten die großen parteien ihre enormen 

mitgliederzuwächse. davon ist besonders in zeiten der großen koalition 

nichts zu spüren.30 inhaltliche profilierung statt undeutliche event-ober-

flächlichkeit wäre auch eine antwort auf die krise.

das passive Bekennen zu einer partei und zu ihren inhalten ist immer 

weniger motivation für einen parteibeitritt. nur wer glaubt, innerhalb 

einer partei im sinne seiner politischen anliegen einfluss nehmen zu 

können, ist für mitgliederwerbung erreichbar. zur aura der Beteiligung 

gehört das Bewusstsein über völlig neue legitimations- und partizipati-

onsmuster der Bürger. neue formen von Öffentlichkeit ergeben sich  

auch durch das soziale internet. für junge menschen muss ein flair des 

selbstgemachten bei jeder parteipolitischen Beteiligungsform beachtet 

werden.

programmarbeit als Strategiefaktor

ein neuer magnetismus an zustimmung könnte den parteien mit neuen 

ideen, attraktivem personal, medialer geschicklichkeit und den richtigen 

Worten zur richtigen zeit erwachsen. die schwäche der volksparteien 

hängt nicht primär mit abnehmender mitgliederzahl und nachlassender 

kampagnenfähigkeit zusammen. vielmehr sind die volksparteien weit-

gehend basislos geworden und weniger gesellschaftlich verankert. ihnen 

fehlt die notwendige repräsentativität, um konfliktsensibel agieren zu 

können. sie sind immer weniger Bindeglied in der funktionslogik des 

repräsentativen parlamentarischen systems und kein resonanzraum für 

stimmungen. der Wettbewerbsdruck führt zu einer dramatischen gegen-

wartsfixierung. es bleibt immer weniger zeit, um entscheidungen mit 

immer längeren Wirkungen zu treffen. die volksparteien leiden an strate-

gischer unsicherheit über ihr jeweiliges zukunftsprofil und ihre identität.

insofern ist es folgerichtig, mit neuen grundsatzprogrammen nach iden-

titäts- und markenkernen zu suchen. sinnlöcher gilt es aufzufüllen. die 

erneuerungskur ist notwendig, um auch der ewigen verführung der 
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politik durch das naheliegende zu entkommen. die 2007 in der spd, der 

cdu und der csu abgeschlossene programmdiskussion war innerpartei-

lich wichtig, aber nur begrenzt außenwirksam. nicht immer sind innova-

tive politikkonzepte eingeflossen. vielmehr galt es, mit nachholendem 

charakter den vorrat an gemeinsamen selbstverständlichkeiten wieder 

aufzufüllen. 

wertorientierte Begründungskontexte

der ansatzpunkt für das fitnessprogramm der parteien ist ausschließlich 

inhaltlich ausgerichtet. denn nur die partei ist erfolgreich, die als forma-

tion die kraft besitzt, einem gesellschaftlich bedeutenden konflikt politi-

schen ausdruck zu verleihen: idealtypisch mit personen und program-

men, die in sich stimmig sind. antworten auf solche grundlegenden 

Cleavages sind auf drei ebenen zu suchen: der verteilungspolitischen 

konfliktlinie (umverteilung versus marktliberalität), der divergenzen 

zwischen zentrum und peripherie (zwischen mehrheiten und neuen min-

derheiten) und der wertbezogenen, kulturellen dimension von konflikten 

(zwischen gemeinwohlorientierter Bürgerlichkeit und nicht-bürgerlichem 

populismus). eine wiedererkennbare Wertigkeit einer volkspartei als 

antwort auf die elementaren konfliktlinien müsste kulturell und nicht 

ökonomisch daherkommen. dafür sind im moment die zeichen der zeit 

günstig. die sehnsucht nach moralischer orientierung nimmt empirisch 

messbar ebenso zu, wie das Wissen um die kraft einer Wertorientierung.

das christliche element der union könnte in einer modernen variante 

beispielsweise so ein markenkern werden: als präventivstrategie gegen 

die desintegration der gesellschaft bei der entwicklung zivilisatorischer 

standards im umgang der mehrheitsgesellschaft mit minderheiten. eine 

volkspartei könnte spürgefühl für die schleichende Bedrohung der nor-

mativen infrastruktur unseres gemeinwesens entwickeln. für die spd 

werden sicherlich elementare gerechtigkeitsfragen für alle politikfelder 

den wertorientierten normhorizont ausfüllen. Wenn es darum geht, iden-

titäten zu mobilisieren, dann sind verortungen im mittelfeld der zentralen 

konfliktlinien gefordert. Wer mobilisieren möchte, kann in diesem Bereich 

dem konflikt ausdruck und stimme geben. 

um einer Beliebigkeit und der pragmatik des augenblicks bei den antwor-

ten auf diese elementaren konfliktlinien zu entkommen, muss der mar-

kenkern einer partei erkennbar sein. das ist viel mehr als marketing.31 

der markenkern resultiert aus den jeweiligen Wertefundamenten.32 füh-

rung durch Werte bedeutet nicht zeitgeistanbiederung, sondern selbst für 

andere attraktiv zu werden. führung in diesem sinne kommt strikt ohne 

echo-demoskopie aus. regieren und opponieren besteht gerade in 

zeiten ökonomischer knappheit aus dem festsetzen von prioritäten, nicht 

aus deren scheinbarer aufhebung. 

eine politische mitte, die sozial sensibel daherkommt, ohne aber gleich-

macherisch zu sein – das wäre eine kombination aus bürgerlicher solidi-

tät, gemeinwohlorientiertem kaufmannsgeist und bildungsbürgerlichem 

traditionsbewusstsein. mehrheiten für unpopuläres sind in so einer tona-

lität organisierbar, weil sie mit ganzheitlichen lebenswelten rechnen und 

nicht alles auf funktionalistische leistungsparameter der Wettbewerbsge-

sellschaft reduzieren.

Bilder von der Zukunft

zum politikmanagement einer regierung gehört zentral die politische 

kommunikation in der mediendemokratischen arena.33 darstellungsarm 

und bescheiden im stil protestantischer armutsästhetik präsentiert sich 

zurzeit die kanzlerin, was stimmig zum zeitgeist der neuen sachlichkeit 

passt. aufmerksamkeitsmanagement ist in großen koalitionen viel 

schwerer als in kleinen. denn die öffentlich verordnete harmonie der 

beiden volksparteien hat keinen medialen unterhaltungswert, die Wil-

lensbildung erfolgt ohne kameraausleuchtung. Wenn große koalitionen 

erfolgreich sind, müssen sie heldenlos und bildarm agieren. sie sind 

strukturell tv-untauglich. um so mehr kommt es auf einzelne Bilder an. 

außer den anfänglichen honeymoon-Bildern von merkel und müntefering 

gibt es bislang auch nicht im ansatz ein positives foto, ein nicht insze-

niertes authentisches Bild zum programm der Bundesregierung. als wich-

tiger Bestandteil eines reformsensors ist die suche nach adäquaten Bil-

dern ebenso wichtig wie die entwicklung eines Master Frames. die Bilder 

sollten sich an der schnittmenge von mehrheiten ausrichten: sozial ge-

recht, ökonomisch effektiv und kulturell modern.

neben der reaktivierung der identitätskerne müssen die volksparteien 

die mitte für sich gewinnen. dazu gehört es, ein stimmiges gesamtgesell-

schaftliches leitbild visuell und kommunikativ zu formulieren, dass 

politikinhalte mit habituellen elementen vereint. vertrauen muss auch 

emotional-kulturell mobilisiert und gewonnen werden, was über sach-
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zwanglogik nicht gelingen kann. zeitgeistsensibilität und zukunftsverant-

wortung sind Bauteile eines solchen gedanklichen raumes. 

worte als Taten

neue abweichende und langfristige ideen – auch im Bereich von reform-

kommunikation – werden in think-tanks oder geschützten räumen 

entwickelt und formuliert.34 diese orte strategischer politik- und kommu-

nikationsentwicklung gilt es in deutschland auszubauen. die parteien 

sind heute hingegen eher ideenfreie zonen beziehungsweise instanzen 

zur sprachregelung. notwendig wäre beispielsweise ein ausbau der 

„schulen der macht” – den Schools of Governance.35 dort werden füh-

rungspotentiale vermittelt für kommende machtmakler. sie verbinden die 

substanz von politik (policies) mit der vermittlung der politik. dort wird 

politikmanagement wissenschaftlich gelehrt. dort kann man erfahren, 

wie darstellungs- und entscheidungspolitik signifikant zusammenhängen.

fAZiT

die oben dargelegten zehn wichtigsten komponenten eines reform-

sensors36 wurden komparativ empirisch ermittelt und strategisch im 

sinne von anwendungsorientierter politikberatung zugespitzt. reform-

politik scheitert, wenn sie sich nicht produktiv mit diesen einflussfaktoren 

und Wirkungslogiken von reformkommunikation auseinandersetzt. für 

die fortsetzung einer weiteren wissenschaftlichen analyse wäre es not-

wendig, die zehn variablen in einen kontext einzubringen. nur so könnte 

vermessen werden, welche variablen wichtiger als andere sind, welche 

reihenfolge zu beachten wäre und welche korrelationen untereinander 

bestehen. die qualitativen und quantitativen messgrößen für den reform-

sensor als „fühler” müssten noch ermittelt werden. dies ließe sich auf 

konkrete politikfelder anwenden, so dass verlässliche aussagen über die 

potentielle mehrheitsfähigkeit in zeiten ökonomischer knappheit und 

wachsender ungleichheit getroffen werden könnten. 

die komponenten verdeutlichen, in welchem maße gestaltungsspielräu-

me für individuelle akteure in der politischen kommunikation bestehen. 

kommunikative macht ist eine zentrale ressource beim fahrplan für 

modernisierungsprozesse. sie ist viel mehr als vordergründige schlag-

wortentwicklung. definitionen schaffen realitäten. 

volksparteien sind heute säkularisierte kirchen mit ganz eigener trans-

zendenz. Wer sie als politisches unternehmen nutzt, um problemlösend 

zu wirken, braucht mehrheiten. ohne kommunikation keine mehrheit, 

ohne sprache kein programm.37 reformprogrammatik ist proaktiv. sie 

gehört mit dem set an notwendigen unpopulären maßnahmen zum 

zukunftsfesten umbau des sozialstaats und zur schlüsselaufgabe von 

volksparteien. insofern schützt auch eine komplexe reformdiskussion 

innerhalb der volksparteien davor, selber zu populistischen volksbelau-

schern zu werden. zur mehrheitsfähigkeit gehört aber ebenso zuneh-

mend auch in deutschland, vielparteien-regierungen auszugestalten.  

die europäisierung des deutschen parteiensystems schreitet voran. das 

wird auch die zukünftige reformkommunikation vor neue herausforde-

rungen stellen.
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zusammenfassung 

haben die volksparteien und damit die stabilität des deut-

schen parteiensystems noch eine zukunft? diese frage ent-

scheidet sich letztlich an der fähigkeit der volksparteien, 

„zukunftsvisionen für deutschland im 21. Jahrhundert 

aufzuzeigen, eine entsprechende handlungskompetenz zu 

entwickeln und schließlich mehrheiten für diesen prozess zu 

organisieren” (Ralf Thomas Baus). dies erfordert jedoch 

klarheit darüber, in welcher situation sich die volksparteien 

befinden und welche anpassungsmaßnahmen notwendig 

sind. der vorliegende tagungsband setzt hier an, indem er 

Wege aufzeigt, wie die volksparteien die herausforderungen 

annehmen können. 

grundsätzlich folgt der Band inhaltlich dem aufbau der 

expertentagung. im ersten teil wird die lage der volkspar-

teien in deutschland untersucht. im mittelpunkt stehen 

dabei neben der cdu und der spd auch die csu. 

der Beitrag von Melanie Haas über die cdu in der großen 

koalition geht der frage nach, ob sich die cdu der spd 

unter den Bedingungen der großen koalition programma-

tisch angenähert hat oder sich die politischen lager zuneh-

mend voneinander abgrenzen. anhand ausgewählter politik-

felder wird deutlich, dass sich die cdu seit der Bildung der 

großen koalition programmatisch uneinheitlich entwickelt 

hat. Während sich die partei im Bereich der familien- und 

sozialpolitik eher in richtung mitte bewegt, vertritt sie im 



270 271

Bereich der inneren sicherheit deutlich konservativere positionen. in  

der familienpolitik und der inneren sicherheit setzte diese entwicklung 

jedoch schon vor der Bildung der großen koalition ein. folglich kommt 

haas zu dem ergebnis, dass es keinen automatismus zur „sozialdemo-

kratisierung” der cdu infolge der großen koalition gibt. 

dass die „sozialdemokratisierung” der gesellschaft der spd nicht zugute- 

kommt, zeigt Christoph Strünck in seinem Beitrag über die lage der spd 

unter kurt Beck. demnach steckt die spd durch den mitgliederschwund 

in einer strukturell schwierigen lage, so dass ihre verankerung in der 

gesellschaft und viele kommunikationskanäle verloren gehen. als hin-

dernis für eine programmatische erneuerung erweist sich die regierungs-

beteiligung in der großen koalition. zudem hat die spd ressorts über-

nommen, in denen sie unpopuläre maßnahmen verkünden muss und der 

Bundesvorsitzende der partei scheint noch nicht in der Bundespolitik 

verankert zu sein. strünck hebt hervor, dass die abkehr der spd von der 

agenda 2010 nur als annäherung an die linkspartei zu verstehen ist. 

Während die spd bisher erfolglos versucht, sich zu erneuern und sich  

der stimmung im land anzupassen, scheint dies der csu in Bayern lange 

zeit besser gelungen zu sein. der frage, worin die stärke und überzeu-

gungskraft der csu besteht, geht Matthias F. Lill nach. in seinem Beitrag 

wird deutlich, dass das erfolgsrezept der csu in der Bewahrung der 

Werte, der Wahrung der bayerischen identität und traditionen sowie 

deren anbindung an die moderne liegt. auf dieser grundlage konnte sich 

die partei immer wieder glaubhaft selbst erneuern und unpopuläre rich-

tungsentscheidungen treffen, die sich langfristig als erfolgreich erwiesen 

haben. 

im zweiten teil wird der Blick auf die entwicklung der volksparteien 

außerhalb deutschlands gerichtet. vor dem hintergrund der internatio-

nalen entwicklung erscheint die langjährige stabilität des deutschen 

parteiensystems eher als ausnahme denn als normalfall. der internatio-

nale vergleich macht deutlich, auf welche Weise parteien auf krisensymp-

tome und ein ihnen gegenüber ablehnendes umfeld reagieren können. 

der Beitrag von Sven Jochem über die konservative partei in der bürger-

lichen „allianz für schweden” zeigt, wie sich konservative volksparteien 

auch im sozialdemokratisch dominierten umfeld etablieren können. die 

schwedische konservative partei schwenkte programmatisch nach links 

und ebnete die differenzen im bürgerlichen lager ein. mit dieser allianz 

gelang ihr die regierungsübernahme. Jochem stellt jedoch auch klar, 

dass die programmatische linksverschiebung probleme hervorruft. so 

trübt ein von der sozialstaatsrhetorik abweichendes regierungshandeln 

die Wiederwahlaussichten ein. zudem werden der koalition der bürger-

lichen parteien, die sich jahrelang in der opposition befanden, probleme 

bei der regierungsfähigkeit zugeschrieben. 

ein Beispiel für die regenerationsbemühungen einer volkspartei in einer 

großen koalition offenbart der Blick nach Österreich. nach einer beispiel-

losen negativkampagne gegen Bundeskanzler Wolfgang schüssel und der 

Wahlniederlage der Övp wurde anfang 2007 in Österreich eine koalition 

zwischen spÖ und Övp unter einem sozialdemokratischen Bundeskanzler 

gebildet. Christian Moser und Ilse Simma legen dar, wie die Övp mit dem 

perspektivenprozess einen inhaltlichen neustart wagte und sich dabei 

auch außerhalb der parteistrukturen einer breiten diskussion öffnete. 

kernelement der programmatischen erneuerung ist dabei die verbindung 

von modern und konservativ. 

in deutschland ist seit den Wahlerfolgen der linkspartei und der npd 

verstärkt die frage aufgekommen, wie sich die volksparteien gegenüber 

populistischen parteien verhalten sollen. Wie in den niederlanden mit 

populistischen und extremen parteien und Bewegungen umgegangen 

wird, zeigt Ton Nijhuis in seinem Beitrag. auch hier wenden sich die 

Wähler zunehmend von den etablierten parteien der mitte ab und den 

rändern des politischen spektrums zu. inhaltlich bewegen sich die  

mitte-parteien des zersplitterten parteiensystems jedoch in einigen  

politikfeldern, wie z.B. integration oder innere sicherheit, auf die politi-

schen ränder zu und setzen auch themen populistischer parteien auf die 

reguläre agenda. gleichzeitig müssen die parteien und gruppierungen 

am politischen rand einen teil ihrer radikalität aufgeben, um als alter-

native wahrgenommen zu werden. auf diese Weise gelingt es dem nie-

derländischen parteiensystem, populistische Bewegungen zu integrieren 

und zu disziplinieren. darüber hinaus zeigt nijhuis, dass christdemokra-

tische parteien weniger vom Wählerverlust an populistische parteien be-

troffen sind als sozialdemokratische und dass die strategie der spd, sich 

inhaltlich wieder stärker links zu orientieren, ohne ausreichende gesell-

schaftliche verankerung nicht aufgehen kann. 
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einen einblick in die französische präsidentenpartei ump gibt der Beitrag 

von Daniel Eisermann, der die entstehung und entwicklung der partei 

nachzeichnet. dabei wird deutlich, dass es sich bei dieser konservativ-

liberalen sammlungspartei um ein dauerhaft etabliertes Wahlbündnis 

handelt, das das miteinander verschiedener strömungen organisiert und 

das innerparteilich um direktdemokratische angebote ergänzt wurde. die 

ump entspricht demnach nicht dem westeuropäischen muster konserva-

tiver und christdemokratischer volksparteien. dem europäischen trend 

abnehmender Wählerbindungen in der rechten mitte kann die partei bis-

her trotzen. als grund hierfür macht eisermann die Wirkung des franzö-

sischen mehrheitswahlsystems, die integration verschiedener strömun-

gen und die ausrichtung der partei auf den präsidenten aus. 

ähnlich wie in frankreich hat das präsidialsystem in den usa zur heraus-

bildung von sammlungsparteien geführt. die großen parteien vereinen 

dabei eine heterogene Wählerschaft unter einem großen „zelt”. Martin 

Thunert zeigt in seinem Beitrag, dass die vormals als konturlose aller-

weltsparteien charakterisierten amerikanischen volksparteien nicht nur 

deutliche tendenzen einer re-ideologisierung aufweisen, sondern auch 

die abstinenz- und vertrauenskrise in die parteien gestoppt zu sein 

scheint. anders als die europäischen parteien haben die us-parteien ein 

großes revitalisierungspotential. dieses liegt wesentlich darin begründet, 

dass sich die parteien aufgrund der nicht vorhandenen staatlichen politik-

finanzierung und der notwendigkeit des spendensammelns nicht von 

ihrer anhängerschaft abschotten können. zudem weisen sie eine pro-

grammatische elastizität und große integrationsfähigkeit auf. insbeson-

dere aber die vorwahlen zur auswahl der präsidentschaftskandidaten 

erweisen sich als revitalisierungsinstrumente, da sie reine „hinterzim-

merkarrieren” verhindern und von der allgemeinheit akzeptierbare kandi-

daten begünstigen. im letzten abschnitt geht thunert der frage nach, ob 

sich das system der us-vorwahlen zur Behebung der parteienverdros-

senheit auch auf die europäischen parteien übertragen lässt. er kommt 

zu dem ergebnis, dass die unterschiede der parteiensysteme dies verhin-

dern, jedoch urwahlen für parteipolitische spitzenämter durchaus sinn-

voll sein können. 

der dritte teil erörtert die perspektiven des parteiensystems. schwer-

punkte sind die Bedingungen für koalitionsbildungen im fragmentierten 

parteiensystem sowie die frage, wie die Barriere zwischen parteien und 

Wählern durchbrochen werden kann. 

ausgehend von einer prognose der eigenschaften zukünftiger koalitionen 

im mehrparteiensystem legt Hans Jörg Hennecke in seinem Beitrag über 

den zielkonflikt zwischen Wählermarkt und koalitionsmarkt den parteien 

einen strategischen umgang mit potentiellen koalitionsoptionen nahe, 

um in zukunft mehrheiten für eigene programmpunkte organisieren zu 

können. Bei der nutzung verschiedener koalitionsoptionen droht jedoch 

ein verlust an glaubwürdigkeit und authentizität. deshalb müssen die 

parteien stärker ihren markenkern herausarbeiten und ihre programmatik 

auf die Bildung von koalitionen, koalitionsbrüche und -wechsel ausrich-

ten. hennecke macht deutlich, dass die glaubwürdigkeit unterschiedli-

cher koalitionsstrategien einer partei auf der ebene von Bund, ländern 

und kommunen durch eine regionalisierung der profilbildung und die 

verkörperung verschiedener koalitionsoptionen in den regionalen partei-

verbänden auf Bundesebene erhalten werden kann. um größere, durch 

die erweiterung der koalitionsoptionen hervorgerufene einbußen auf dem 

Wählermarkt zu verhindern, schlägt er vor, eine indirekte bzw. positive 

strategie zu verfolgen, bei der die parteien eine stille konsultationskultur 

untereinander pflegen, oder eine negative strategie anzustreben, nach 

der die potentiellen koalitionspartner durch die definition von gemein-

samen feindbildern von koalitionswettbewerbern abgegrenzt werden. 

den entwicklungsperspektiven kleinerer parteien in mehrheitskoalitionen 

widmet sich Hans-Jörg Dietsche in dem Beitrag „‚ampel’- und ‚Jamaika’-

Bündnisse als modell zukünftiger mehrheitsbildung?”. am Beispiel der 

„ampel”-Bündnisse in Brandenburg und Bremen sowie der koalition aus 

cdu, fdp und „schill-partei” in hamburg lotet er die strukturellen pro-

bleme von drei-parteien-koalitionen aus und deren folgen. dietsche 

kommt zu dem ergebnis, dass die großen parteien in der regel gestärkt 

aus drei-parteien-koalitionen hervorgehen werden. da die kleineren 

koalitionäre in solchen konstellationen unterzugehen drohen und wenig 

attraktiv für Wähler wirken, stehen sie unter erheblichen profilierungs-

druck, weshalb sie versuchen, möglicht viel von ihrem programm umzu-

setzen. dies erhöht den abstimmungsaufwand erheblich, führt zu politi-

schen Blockaden und zum dauerkonflikt zwischen den beiden kleineren 

parteien, prägt aber auch ein für die Wähler abschreckendes Bild der 

zerstrittenheit der koalition. erfolge werden demgegenüber eher dem 

großen koalitionspartner zugerechnet. 

im Beitrag „politische führung durch kommunikation” legt Ulrich Eith dar, 

wie sich parteien und Wähler durch unterschiedliche erwartungshorizonte 
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und sprachen zunehmend entfremden. als hauptproblem macht er die 

neigung von politikern aus, aussagen auf makroökonomische daten zu 

stützen, die an der individuellen lebenswelt der Bürger vorbeigehen. 

Wenn dies bei der kommunikativen vermittlung politischer ziele nicht 

bedacht wird, haben die volksparteien wenig überzeugungskraft und 

können ihrer doppelfunktion – herstellung von konsens und strukturie-

rung des politischen Wettbewerbs – nicht gerecht werden. laut eith er-

wächst politische führungsstärke nur im dialog, der organisiert werden 

muss und für den sich die parteistrukturen öffnen sollten. 

der kommunikative aspekt wird auch im vierten teil des Bandes thema-

tisiert, der sich den umweltbedingungen der volksparteien zuwendet. 

untersucht werden hier der einfluss verschiedener medien sowie deren 

nutzbarmachung für die parteien. 

im ersten Beitrag fragt Jörg-Uwe Nieland nach dem einfluss politischer 

talkshows auf das kommunikationsmanagement der volksparteien.  

seine these vom rückzug der volksparteien aus der Öffentlichkeit unter-

mauert er mit der Beobachtung, dass sich der anteil politischer themen 

und gäste in den talkshows in zeiten der großen koalition deutlich re-

duziert hat. der Beitrag gibt einen einblick in die eigenheiten der politi-

schen kommunikation in der Berliner republik und den nutzen von talk-

shows für politiker als mittel zur profilierung, positionierung und der poli-

tiksteuerung.

den printmedien wendet sich hingegen Moritz Ballensiefen zu, der in 

seiner untersuchung über die visuelle darstellung der kandidaten im 

Bundestagswahlkampf 2005 zeigt, dass sich die politische Berichterstat-

tung der medien an die visuellen darstellungslogiken angepasst hat. 

die veränderte mediennutzung erfordert nunmehr auch eine veränderte 

politikdarstellung. der visualisierungsdruck verlangt von politischen 

nachrichten auch Bildkriterien zu erfüllen und zugleich eine größere 

sensibilität der politiker für Bildmomente. folglich muss mehr Wert auf 

die visuelle vermittlung politischer Botschaften gelegt werden.

angesichts der sinkenden nachfrage nach printmedien und der steigen-

den nutzung des internets geht Daniel Dettling der frage nach, welche 

chancen das internet für die politik bietet. das internet kann einen dia-

log zwischen Bürgern und politikern eröffnen, der langfristig zu einem 

mehr an partizipation führt und die politische kultur verändern wird. auf 

diese veränderungen müssen sich die volksparteien zunehmend einstel-

len. 

der letzte teil des Bandes „zukunftsszenarien der volkspartei” sucht 

antworten auf die frage, wie sich die volksparteien an die veränderten 

Bedingungen, denen sie sich ausgesetzt sehen, anpassen können. 

als Beispiel für die anpassungsfähigkeit kann die arbeit am grundsatz-

programm der cdu gelten, das Lutz Stroppe in seinem Beitrag vorstellt. 

das programm versucht mit einer synthese von bewährten leitlinien und 

neuen ansätzen antworten auf gegenwärtige herausforderungen zu ge-

ben. 

nach optimierungsmöglichkeiten der christlichen demokratie sucht hin-

gegen Warnfried Dettling. die reichweite und ausstrahlung der cdu sieht 

er durch unzeitgemäße parteistrukturen eingeschränkt. in abkehr von 

der politik des Wahlversprechens soll die partei als treuhänder von Wer-

ten und zielen auftreten. dabei muss die cdu klären, ob es ihr auf die 

Wirtschaft oder die gesellschaft ankommt. es wird im Beitrag deutlich, 

dass das selbstverständnis der cdu als volkspartei der mitte mit einer 

zunehmend heterogenen gesellschaft konfrontiert wird, dass die partei 

zugleich geschlossenheit herstellen und unterschiedliche meinungen 

integrieren muss und dass das konzept der leitkultur als verbindendes 

element in partei und gesellschaft dienen kann. 

alle maßnahmen zur anpassung der parteistrukturen an die neue Wirk-

lichkeit werden jedoch nicht erfolgreich sein, wenn es den volksparteien 

nicht gelingt, auch für unpopuläre entscheidungen mehrheiten zu gewin-

nen. die fähigkeit, politische entscheidungen gerade in umstrittenen 

sozialbereichen herbeizuführen, sieht Karl-Rudolf Korte durch die aus-

differenzierung der handlungsebenen des regierens in der repräsentati-

ven demokratie erschwert. in seinem Beitrag „volksparteien in der falle 

der reformkommunikation” zeigt er, welche einflussfaktoren und Wir-

kungslogiken beachtet werden müssen, damit reformkommunikation 

erfolg haben kann. 
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