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vorWort deS herauSgeberS

Wenn wir in diesem Jahr im november 20 Jahre Friedliche 

revolution feiern, können wir auch auf einen außerordent-

lichen aufbauprozess in den neuen ländern zurückblicken. 

die menschen in ost und West haben seit 1989 in einzigar-

tiger Solidarität zum wirtschaftlichen aufbau der neuen 

länder beigetragen.

zu den herausragenden erfolgen gehören zum beispiel die 

modernisierung der infrastruktur und der aufschwung der 

verarbeitenden industrie. die unternehmensgründungen 

und die Selbständigenquote in den jungen ländern unter-

scheiden sich nicht mehr von denen in Westdeutschland. 

der Standort ostdeutschland ist wettbewerbsfähig – auch 

international. zu den herausragenden Standortvorteilen 

gehören die zentrale geografische lage, das große angebot 

an qualifizierten arbeitskräften, die aktiven Förderprogram-

me und die hervorragende lebensqualität. dies macht die 

jungen länder auch für internationale investoren attraktiv. 

zu den wirtschaftlichen zukunftsfeldern gehören vor allem 

die energie- und umwelttechnologien. diese forschungs-

intensiven und technologieorientierten industrien sind ein 

wichtiger Wachstumsmotor für die jungen länder und  

schaffen viele neue arbeitsplätze. bereits heute stammen  

80 Prozent der deutschen und 20 Prozent der weltweit  

produzierten Solarzellen aus den jungen ländern. diese 

daten stimmen hoffnungsvoll. aber die Finanz- und Wirt-

schaftskrise trifft auch die jungen länder hart. es wird  

sich nun zeigen, inwieweit sich die besonderheiten des 

Standorts ostdeutschland in der krise positiv auswirken.
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der gesprächskreis „neue länder” hat sich im oktober 2008 in cadenab-

bia mit dem innovationsstandort ostdeutschland und den wirtschaftlichen 

zukunftsfeldern beschäftigt. Weitere themen waren die Finanzsituation 

der neuen länder, die aufarbeitung der Sed-diktatur, das geschichtsver-

ständnis der linkspartei und die politische kultur in den jungen ländern. 

mit diesem tagungsband möchten wir die ergebnisse der tagung einer  

breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. 

den autoren andreas hallermann, klaus Schroeder, Jürgen P. lang, 

marion eich-born, ulrich blum, Jutta günther und Joachim ragnitz sei  

an dieser Stelle herzlich gedankt.

berlin, im Juli 2009

Prof. Dr. Bernhard Vogel

Ministerpräsident a.D.

Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

PolitiSche kultur in den neuen 
ländern

auSgeWählte beFunde und bauStellen

Andreas Hallermann

1. EinlEitung

der begriff der politischen kultur teilt mit manchen anderen 

zentralen termini der Politikwissenschaft eine gewisse vag-

heit und dadurch eine beträchtliche zahl unterschiedlicher 

definitionen. von max kaase stammt das bonmot, die politi-

sche kultur zu erfassen gleiche dem versuch, einen Pudding 

an die Wand zu nageln.1 vereinfacht lassen sich ein weites 

konzept und ein enges konzept politischer kultur unterschei-

den.2 letzteres hat sich in der empirischen Forschung weit-

gehend durchgesetzt und liegt auch dem vorliegenden bei-

trag zugrunde. dieses verständnis politischer kultur haben 

die amerikanischen Sozialwissenschaftler gabriel a. almond 

und Sidney verba einmal folgendermaßen formuliert: „the 

term political culture thus refers to the specifically political 

orientations – attitudes towards the political system and its 

various parts, and attitudes towards the role of the self in 

the system. […] it is a set of orientations toward a special 

set of social objects and processes.”3 es geht demnach um 

die subjektive dimension der Politik: die politischen Perzep-

tionen der bürger und ihr verständnis von der eigenen rolle 

im politischen System. 
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dabei ist festzuhalten, dass die politische kulturforschung von beginn  

an auf das engste mit der untersuchung der bestandschancen demo-

kratischer Systeme verknüpft war. bereits die frühen Studien wie The 

Civic Culture gingen davon aus, dass die Stabilisierungschancen politi-

scher Systeme nicht zuletzt von den einstellungen abhängen, die die 

bürger gegenüber diesem entwickeln. durch die erforschung des „kitts”, 

der demokratische Systeme zusammenhält, versprach man sich auch 

erkenntnisse darüber, welche voraussetzungen eine gesellschaft mit-

bringen muss, um demokratische institutionen erfolgreich etablieren zu 

können. nicht zuletzt die erfahrungen mit diktaturen in europa haben 

den anstoß für diese Forschungsrichtung gegeben. dieser historische  

und normative hintergrund der politischen kulturforschung unterstreicht 

zugleich ihre relevanz für eine transformationsgesellschaft wie die der 

neuen bundesländer. dieser beitrag will einige ausgewählte befunde und 

baustellen der politischen kultur in den neuen ländern zusammentragen. 

dabei wird im Wesentlichen auf die daten einer trendstudie aus thürin-

gen, dem Thüringen-Monitor4 zurückgegriffen. im rahmen des Thürin-

gen-Monitors werden seit 2000 alljährlich 1.000 wahlberechtigte thürin-

gerinnen und thüringer zufällig ausgewählt und telefonisch befragt.  

die Studie entsteht im auftrag der thüringer Staatskanzlei und die Feld-

arbeit erfolgt durch das meinungsforschungsinstitut infratest dimap.  

die konzeption und die auswertung der befragung liegt in den händen 

eines Forscherteams des instituts für Politikwissenschaft an der Friedrich-

Schiller-universität Jena.5 zwei Querschnittuntersuchungen mit ähnlichen 

konzeptionen werden zum vergleich einbezogen: der Sachsen-Anhalt-

Monitor von 20076 und eine eigene bundesweite Studie von 20067. Wie 

im Folgenden noch gezeigt werden wird, können die thüringer daten im 

großen und ganzen für die neuen bundesländer verallgemeinert werden.8

2. BEfundE zur SyStEmuntErStützung

die unterstützung des demokratischen Systems kann als kern der ana-

lysen zur politischen kultur verstanden werden. in der öffentlichen dis-

kussion werden immer wieder unterschiedliche aspekte der Systemunter-

stützung akzentuiert und verglichen, was den erkenntnissen über den 

Fortschritt der konsolidierung des politischen Systems in ostdeutschland 

nicht immer zuträglich ist. die demokratieunterstützung bezieht sich auf 

höchst unterschiedliche bereiche, etwa demokratische Werte oder die 

praktizierte demokratie mit ihren akteuren und entscheidungsmechanis-

men. daher erscheint es in anlehnung an die arbeiten von Fuchs9 ge-

boten, drei ebenen der demokratieunterstützung zu unterscheiden:  

die normativen Prinzipien der demokratie (ebene der kultur bzw. der 

Werte), die demokratische verfassungsordnung (ebene der Struktur bzw. 

des regimes) und ihre konkrete ausgestaltung in der politischen Praxis 

(ebene des Prozesses bzw. der Performanz).

auf jeder dieser ebenen ist einer der genannten bereiche der demokra-

tieunterstützung (einstellungsobjekte) angesiedelt, auf die die einstellun-

gen der bürger bezogen sind.

Tabelle 1: Ebenen, Objekte und Indikatoren der Demokratieunterstüt-

zung

einstellungsebene einstellungsobjekt indikator

kultur bindung an demokratische Werte
„demokratie ist die beste 
Staatsidee”

Struktur
unterstützung des demokratischen 
regimes

„zufriedenheit mit dem 
verfassungssystem”

Performanz
unterstützung des politischen  
Prozesses bzw. der politischen  
entscheidungsträger

„zufriedenheit mit der  
demokratie in der Praxis”

eigene zusammenstellung in anlehnung an Fuchs, das konzept der politischen  
kultur, S. 37.

die unterscheidung der ebenen ermöglicht eine detailliertere bewertung 

der politischen kultur hinsichtlich ausmaß und Stabilität der System-

unterstützung. die grundlegende ebene der kultur sollte stärker und 

langfristig stabiler unterstützt werden als die anderen ebenen, insbeson-

dere als die ebene der Performanz. Schwankungen in der unterstützung 

der Performanz sind für die Stabilität des Systems weniger entscheidend 

als Schwankungen der unterstützung anderer ebenen. die beurteilung 

der demokratie in der Praxis hängt stärker von aktuellen, vielleicht gar 

tagespolitischen entwicklungen ab, während die bewertung der demo-

kratie als Staatsidee von solchen ereignissen unabhängig ist. auswirkun-

gen des Wandels auf einer unteren ebene auf eine höhere sind nur lang-

fristig zu erwarten. 

im einklang mit bundesweiten untersuchungen10 zeigen sich zunächst 

markante unterschiede in der zustimmung zu den einzelnen einstel-

lungsobjekten (vgl. tabelle 2). breite zustimmung erfährt im Jahr 2007 



10 11

mit 80 Prozent die demokratie als Werteordnung. Fast ebenso viele 

zeigen sich mit dem politischen System, wie es in der verfassung nieder-

gelegt ist, zufrieden. damit erreicht die unterstützung der grundgesetz-

lichen ordnung annähernd das für die demokratie als Staatsidee konsta-

tierte niveau. mithin kann nicht nur von einem festen demokratischen 

Wurzelwerk in der politischen kultur des Freistaats gesprochen werden, 

sondern auch von einer breiten akzeptanz des verfassungssystems. die 

verfassungswirklichkeit hingegen bietet anlass für eine gewisse unzufrie-

denheit. nur 49 Prozent der thüringer zeigen sich zufrieden mit der de-

mokratie, wie sie in deutschland in der Praxis funktioniert. 

Tabelle 2: Demokratieunterstützung nach Ebenen im Vergleich  

(in Prozent)

verfassungsordnung auch durch die erheblich geringere Stabilität. die 

annahme stärkerer Schwankungen der demokratieunterstützung auf der 

ebene der Performanz findet sich für thüringen bestätigt. Während seit 

2001 die unterstützung demokratischer Werte auf sehr hohem niveau 

nur wenig schwankt und seit 2004 die unterstützung der verfassungs-

ordnung beinahe ebenso hoch und stabil ist, schwankt die unterstützung 

der demokratie in der Praxis deutlich zwischen den Jahren.

Abbildung 1: Demokratieunterstützung in Thüringen im Zeitverlauf  

(in Prozent)

unterstützungsobjekt
thüringen 

2007
Sachsen-anhalt 

20071

ost- 
deutschland 

20062

West- 
deutschland  

20062

Werte:  
idee der demokratie

80 82 79 90

regime:  
zufriedenheit mit der  
verfassungsordnung

79 74 71 85

Performanz:  
zufriedenheit mit der  
demokratie in der Praxis

49 42 52 64

1 Quelle: Sachsen-anhalt-monitor, S. 19ff.
2  Quelle: eigene erhebungen im auftrag des Presse- und informationsamts der  

bundesregierung, vgl. auch edinger / hallermann: rechtsextreme einstellungen.

im vergleich zu den zahlen aus dem Sachsen-Anhalt-Monitor von 2007 

und den zahlen einer eigenen erhebung in ostdeutschland von 200611 

zeigt sich, dass die thüringer unterstützungsraten im ostdeutschen 

durchschnitt liegen; allerdings ist die unterstützung der verfassungsord-

nung in thüringen etwas höher. der vergleich mit Westdeutschland zeigt, 

dass in ostdeutschland die unterstützung des politischen Systems auf 

allen ebenen etwas geringer ist. in anbetracht der unterschiedlich langen 

demokratieerfahrung zwischen ost und West ist das aber nicht verwun-

derlich. die konsolidierung der Systemunterstützung in ostdeutschland 

ist insgesamt sehr weitreichend.

die zufriedenheit mit der demokratischen Praxis unterscheidet sich von 

der unterstützung der demokratie als Staatsidee und der demokratischen 

Wenn auch das ausmaß der Systemunterstützung erfreulich ist, so ist 

immerhin jeder Fünfte nicht vom demokratischen System überzeugt.  

bei geringen Überschneidungen mit den demokraten und entsprechen-

den breiten Überschneidungen mit nichtdemokraten und untereinander, 

unterstützt im Schnitt etwa ein Fünftel der thüringer eine rechte diktatur 

und ein viertel die rückkehr zur sozialistischen ordnung. diese zahlen 

weisen bereits auf einige der zahlreichen baustellen der politischen kultur 

in den neuen ländern hin.

die unterstützung eines politischen Systems geht nicht ohne ein ge-

wisses vertrauen in die institutionen dieses Systems. dabei genießen 

manche institutionen mehr, manche weniger vertrauen. die hier ausge-

wählte bundes- und landesregierung sowie gerichte und Polizei wurden 

in thüringen seit 2000 kontinuierlich abgefragt. diese auswahl deckt 
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sowohl die eher parteienstaatlichen (oder politiknahen) als auch die eher 

rechtsstaatlichen (oder politikfernen) institutionen ab.

im Falle thüringens ist das institutionenvertrauen insgesamt im verlauf 

der letzten Jahre kontinuierlich angestiegen: gaben im Jahr 2000 noch 

52 Prozent der befragten an, den genannten institutionen zu vertrauen, 

so waren es in 2007 63 Prozent. vergleicht man die politiknahen und  

die politikfernen institutionen miteinander, zeigt sich, dass der anstieg 

ausschließlich auf die politikfernen institutionen zurückgeht: von 2000 

bis 2004 erhöhte sich der anteil der thüringer, die den gerichten und  

der Polizei vertrauen, von 53 Prozent auf 79 Prozent und liegt seither 

dauerhaft bei etwa 70 Prozent. der anteil der thüringer, die den regie-

rungen vertrauen, schwankt über die Jahre richtungslos zwischen 26  

und 37 Prozent. vermutlich ist die parteipolitische Überlagerung dieser 

institutionen ein grund für das geringe ausmaß und die Schwankungen 

dieses anteils. die thüringer Werte liegen sehr nahe bei den Werten für 

gesamt-ostdeutschland.

Abbildung 2: Institutionenvertrauen im Ost-West-Vergleich 2006  

(in Prozent)

Wenn man die Stellung und aufgaben der Parteien in der bundesrepublik 

deutschland betrachtet, muss man daher das institutionenvertrauen 

auch als baustelle der politischen kultur bezeichnen.

3. BAuStEllEn dEr SyStEmuntErStützung

zu diesem geringen vertrauen in politische Parteien passen weitere 

Pauschalurteile über die Politik und die Parteien: 91 Prozent der thürin-

ger sind der ansicht, dass in der Politik zuviel geredet und nichts geleis-

tet wird (2003). 82 Prozent denken, dass es in der Politik nicht um die 

Sache geht, sondern nur um macht (2005). dass die Parteien nur die 

Stimmen der Wähler wollen, deren ansichten sie aber nicht interessier-

ten, glauben 79 Prozent der befragten (2007). 

diesen Pauschalurteilen über „die Parteien” oder „die Politiker” kann man 

konkrete urteile über einzelne Parteien oder einzelne Politiker entgegen-

setzen. im Thüringen-Monitor wurde wiederholt das instrument einer 

Sympathie-Skala eingesetzt: die befragten wurden gebeten, einzelne 

Parteien und namentlich genannte Politiker auf einer Skala von -5 (sehr 

unsympathisch) bis +5 (sehr sympathisch) einzuschätzen. im ergebnis 

zeigt sich, dass einzelne, namentlich genannte Politiker sehr viel besser 

bewertet werden als „die Politiker”, einzelne Parteien sehr viel besser als 

„die Parteien”. viele der befragten urteilen zwar pauschal negativ, haben 

aber doch eine Partei, der sie nahe stehen und die sie positiv bewerten 

oder halten mindestens einen Politiker für sympathisch. dies macht der 

blick auf die beste bewertung eines Politikers bzw. einer Partei durch die 

befragten deutlich.

im ost-West-vergleich sieht man wiederum – wie bereits bei der System-

unterstützung auf allen ebenen – etwas geringeres vertrauen in die 

institutionen in ostdeutschland. man sieht aber auch an der Parallelität, 

dass es keinen strukturellen unterschied beim institutionenvertrauen 

zwischen ost und West gibt, sondern eher einen graduellen. nicht ver-

schweigen darf man, dass die politischen Parteien nur das vertrauen 

jedes zehnten bundesbürgers genießen – in ost- wie in Westdeutschland. 
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Abbildung 3: Beste Bewertung einer Partei / eines Politikers auf der 

Sympathieskala von – 5 bis +5 (in Prozent)

merkmalen (nationalität, hautfarbe). ein auf solchen vorstellungen auf-

bauendes gesellschaftssystem steht im Widerspruch zur demokratischen 

ordnung, da es deren grundprinzipien wie gleichheit und menschen-

rechte in Frage stellt. nimmt man den rechtsextremismus als Syndrom 

ernst, so sind verschiedene bestandteile (dimensionen) rechtsextremer 

einstellungen zu unterscheiden. 

im einklang mit der rechtsextremismusforschung können sechs dimen-

sionen als zentrale komponenten rechtsextremer orientierungen gelten: 

ausländerfeindlichkeit, Sozialdarwinismus, übersteigerter nationalismus 

(chauvinismus), verharmlosung des nationalsozialismus, antisemitismus 

und unterstützung einer rechten diktatur13. Wichtig für den Syndrom-

charakter des rechtsextremismus ist, dass mehrere dieser orientierun-

gen, aber nicht alle gleichzeitig vorliegen müssen. die rechtsextremen 

einstellungen sind in den jährlichen erhebungen des Thüringen-Monitor 

seit 2001 mit einem einheitlichen instrument gemessen worden. dieses 

erhebungsinstrument setzt sich aus zehn Fragen zusammen, die die ge-

nannten sechs dimensionen des rechtsextremismus erfassen (tabelle 3). 

indem drei ausländerfeindliche aussagen aufgenommen wurden, wesent-

liche merkmale des „alten” rechtsextremismus jedoch nur mit einem 

Statement vertreten sind, liegt der akzent des instruments auf dem 

„neuen” rechtsextremismus.

dass der rechtsextremismus ein Syndrom miteinander verknüpfter ein-

stellungen darstellt, bedeutet freilich nicht, dass die einzelnen bestand-

teile dieses Syndroms gleich starke unterstützung in der bevölkerung 

finden. tabelle 3 illustriert im gegenteil, dass aussagen mit ausländer-

feindlichem und nationalistischem inhalt die vergleichsweise größte zu-

stimmung erfahren. hingegen lehnen die thüringer den antisemitismus, 

eine rechte diktatur und die verharmlosung des nationalsozialismus weit 

überwiegend ab – allesamt dimensionen, die eher dem traditionellen 

rechtsextremismus zuzurechnen sind. die zustimmung liegt hier im 

Schnitt unter 20 Prozent; sie erweist sich zugleich im zeitverlauf als aus-

gesprochen konstant. im gegensatz dazu schwankt die unterstützung 

für ausländerfeindliche aussagen und des Statements zur durchsetzung 

deutscher interessen stärker. 

nur jeder zehnte bewertet alle etablierten Parteien (cdu, SPd, PdS/

linke, FdP, bündnis 90/die grünen) im negativen bereich, bei den Poli-

tikern ist es nur jeder zwanzigste. Schaut man hingegen auf die sehr 

guten bewertungen zwischen +3 und +5, so zeigt sich, dass knapp zwei 

drittel der thüringer mindestens eine Partei sehr schätzen und gut zwei 

drittel mindestens einen Politiker sehr schätzen. das schlechte licht, in 

das parteienstaatliche institutionen getaucht sind, ist also teils durch  

die Pauschalität der urteile erzeugt. dennoch wird deutlich, dass das 

vertrauen in Politik, Parteien und politische Praxis ausbaufähig ist.

Fehlt dieses vertrauen in die demokratischen institutionen weitgehend, 

so ist der Weg zu Systemalternativen nicht weit. zu den größten heraus-

forderungen für die politische kultur in ostdeutschland hat sich der 

rechtsextremismus entwickelt. rechtsextremismus tritt in unterschied-

lichen erscheinungsformen auf, die sorgfältig auseinander zu halten sind. 

die wichtigsten sind der parteiförmig organisierte rechtsextremismus, 

die gewalttätige Jugend-Subkultur und rechtsextreme einstellungen in 

der bevölkerung, die hier im mittelpunkt stehen sollen. 

der rechtsextremismus in diesem Sinne wird als ein einstellungssyndrom 

verstanden, das auf der ungleichwertigkeit von menschen basiert12. die 

unterschiedliche Wertigkeit von menschen ergibt sich im rechtsextremen 

denken aus diesen zugeschriebenen bzw. vom verhalten unabhängigen 
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Tabelle 3: Rechtsextremismus – Bewertung der einzelnen Statements 

2008 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2007 (in Prozent)

anmerkung: – –: lehne völlig ab; –: lehne eher ab; +: stimme eher zu;  
++: stimme völlig zu.

mit hilfe einer reliabilitätsanalyse wurde festgestellt, dass sich die zehn 

Fragen zur messung von rechtsextremismus eignen, genauer, dass  

sie gemeinsam eine Skala bilden, die man rechtsextremismus nennen 

kann.14 Für die Überprüfung der dimensionalität der items wurde eine 

Faktoranalyse verwendet.15 die zwei extrahierten Faktoren binden ge-

meinsam knapp 57 Prozent der varianz der ursprünglichen aussagen. 

der erste Faktor enthält die wesentlichen elemente des alten rechts-

extremismus: den antisemitismus, die verharmlosung des nationalsozia-

lismus und die sozialdarwinistischen aussagen. der zweite Faktor enthält 

die wesentlichen elemente des neuen rechtsextremismus mit Schwer-

punkt auf sozioökonomisch motivierter ausländerfeindlichkeit. beide 

Faktoren korrelieren miteinander sehr hoch (Pearson’s r = .51) und 

können daher als zwei dimensionen des einstellungssyndroms rechts-

extremismus betrachtet werden.

Wer von den befragten muss nun aufgrund seines antwortverhaltens als 

rechtsextrem gelten? Für diese unterscheidung rechtsextrem eingestell-

ter von befragten ohne bzw. mit geringen rechtsextremen orientierungen 

fehlt es in der Forschung bislang an einer messkonvention. im rahmen 

des Thüringen-Monitors sind den antworten auf jede Frage zum rechts-

extremismus Punktwerte zwischen 1 (für „lehne völlig ab”) und 4 (für 

„stimme voll und ganz zu”) zugewiesen worden. bildet man dann einen 

Summenindex aus den Punktwerten aller zehn Fragen, können die be-

fragten Werte zwischen 10 (nicht rechtsextrem) und 40 Punkten (stark 

rechtsextrem) erreichen. als rechtsextrem werden diejenigen bezeichnet, 

die einen Punktwert oberhalb des Skalenmittelpunkts, also mindestens 

26 Punkte erreichen;16 diese Personen haben demnach im Schnitt mehr 

zustimmung als ablehnung zu den zehn aussagen geäußert. dabei ist 

nicht der absolute anteil von Personen oberhalb des Schnittpunktes in-

teressant, sondern vielmehr der vergleich, etwa über die zeit oder in der 

dimensionen und Statements
-- 

2008 
(2001-07)

- 
2008 

(2001-07)

+ 
2008 

(2001-07)

++ 
2008 

(2001-07)

Ausländerfeindlichkeit

„die bundesrepublik ist durch die 
vielen ausländer in einem gefähr-
lichem maße überfremdet.”

17 
(17)

34 
(28)

27 
(30)

22 
(25)

„die ausländer kommen nur hier-
her, um unseren Sozialstaat auszu-
nutzen.”

17 
(15)

39 
(33)

26 
(34)

18 
(18)

„ausländer sollten grundsätzlich 
ihre ehepartner unter den eigenen 
landsleuten auswählen.”

49 
(50)

31 
(27)

10 
(12)

10 
(11)

Sozialdarwinismus

„es gibt wertvolles und 
unwertes leben.”

62 
(57)

14 
(12)

13 
(15)

11 
(16)

„Wie in der natur sollte sich auch 
in der gesellschaft immer der Stär-
kere durchsetzen.”

51 
(43)

31 
(33)

11 
(15)

7 
(9)

nationalismus

„Was unser land heute braucht, ist 
ein hartes und energisches durch-
setzen deutscher interessen ge-
genüber dem ausland.”

13 
(14)

26 
(26)

33 
(32)

28 
(28)

„andere völker mögen Wichtiges 
vollbracht haben, an deutsche 
leistungen reicht das aber nicht 
heran.”

28 
(33)

40 
(34)

24 
(25)

8 
(8)

Verharmlosung des national-
sozialismus

„der nationalsozialismus hatte 
auch seine guten Seiten.”

67 
(61)

18 
(20)

10 
(13)

5 
(6)

Antisemitismus

„die Juden haben einfach etwas 
besonderes und eigentümliches an 
sich und passen nicht so recht zu 
uns.”

72 
(67)

19 
(21)

8 
(8)

1 
(4)

dimensionen und Statements
-- 

2008 
(2001-07)

- 
2008 

(2001-07)

+ 
2008 

(2001-07)

++ 
2008 

(2001-07)

rechte diktatur

„im nationalen interesse ist unter 
bestimmten umständen eine  
diktatur die bessere Staatsform.”

57 
(59)

26 
(23)

13 
(14)

4 
(4)
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zusammensetzung der Personengruppe: die relationale information der 

Skala wird also in erster linie auch relational interpretiert.

So gemessen, schwankt im zeitraum 2001 bis 2008 der anteil rechts-

extrem eingestellter unter den thüringern zwischen 15 und 23 Prozent 

(vgl. abbildung 4). Während die Werte zunächst gestiegen sind, ist es 

2006 zu einem deutlichen rückgang und seither zu einer Stabilisierung 

auf diesem niedrigeren niveau zwischen 15 und 17 Prozent gekommen. 

um genaueren aufschluss über den auffälligen rückgang rechtsextremer 

orientierungen in thüringen zu erhalten, ist zusätzlich ein zweiter 

Schnittpunkt festgelegt worden. demnach sollen als „überzeugte rechts-

extreme” alle diejenigen gelten, die auf dem rechtsextremismus-index 

dreißig oder mehr Punkte erreichen, also im durchschnitt allen zehn 

aussagen zugestimmt haben. ihr anteil beträgt im zeitverlauf zwischen 

6 und 10 Prozent aller thüringer. allerdings kommt es für die einschät-

zung des gefahrenpotentials des rechtsextremismus und für die analyse 

seiner ursachen und Folgen nicht so sehr darauf an, wie hoch der anteil 

rechtsextremer für sich genommen ist, sondern darauf, wie die Struktur 

seiner verteilung auf einzelne bevölkerungsgruppen beschaffen ist. Für 

Fragestellungen dieser art ist die entscheidung über einen Schnittpunkt 

nachrangig.

Abbildung 4: Rechtsextreme Einstellungen (2001-2008):  

Harter Kern und Befragte mit teilweise verfestigten Überzeugungen  

(in Prozent)

Wie zu erwarten sind nicht alle bevölkerungsgruppen gleichermaßen „an-

fällig” für rechtsextreme denkmuster. untersucht man nur die gängigsten 

sozialstrukturellen merkmale wie alter, bildung und geschlecht, so lässt 

sich dieser allgemeine befund für thüringen bestätigen und zugleich kon-

kretisieren. den stärksten und zugleich im zeitverlauf besonders stabilen 

einfluss auf rechtsextreme einstellungen hat dabei die formale bildung. 

im gesamten beobachtungszeitraum lag der anteil rechtsextrem einge-

stellter unter den höher gebildeten niemals über 7 Prozent, in der grup-

pe mit PoS-abschluss oder formal niedrigerem bildungsstand hingegen 

niemals unter 25 Prozent. der maximale abstand zwischen beiden grup-

pen ist im Jahr 2005 mit einer differenz von dreißig Prozentpunkten er-

reicht worden.

abweichend von den ergebnissen einer reihe anderer repräsentativ-

befragungen sind in thüringen rechtsextreme orientierungen unter 

Frauen durchweg etwas weiter verbreitet als bei männern.17 die über-

durchschnittlichen Werte bei den Frauen lassen sich allerdings überwie-

gend auf andere erklärungsfaktoren zurückführen, etwa auf das gegen-

über männern insgesamt niedrigere bildungsniveau und die schlechtere 

finanzielle Situation. die differenzen zwischen den altersgruppen sind 

über die Jahre stabil geblieben. die befragten über sechzig Jahren befür-

worten Positionen am äußersten rechten rand des politischen Spektrums 

durchweg stärker als alle anderen altersgruppen. 

dieser befund führt einmal mehr vor augen, wie notwendig eine differen-

zierte auseinandersetzung mit dem rechtsextremismus ist, bei der ein-

stellungen, Wahlverhalten und gewalt systematisch unterschieden wer-

den. diese erscheinungsformen des rechtsextremismus sind nicht nur 

empirisch nicht identisch, sondern unterscheiden sich in quantitativem 

umfang, sozialem Profil und regionaler verbreitung. erst eine solche 

unterscheidung der erscheinungsformen erlaubt eine realistische ein-

schätzung des gefahrenpotentials, das mit rechtsextremen Einstellungen 

verbunden ist. ihre begrenzte verbreitung in einer bevölkerungsminder-

heit von je nach maßstab etwa 10 oder 20 Prozent (bei deutlich größe- 

rer zustimmung zu einzelnen Fragen) und die angesichts der überpro-

portionalen apathie dieses bevölkerungsteils relative Seltenheit direkter 

umsetzung von gesinnung in handeln, lassen alarmistische Szenarien 

einer akuten bedrohung der demokratischen institutionen unbegründet 

erscheinen.
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4. fAzit

Wenn man das engere konzept der politischen kultur zugrunde legt,  

dann kann man in thüringen wie in den neuen bundesländern insgesamt 

fast zwanzig Jahre nach der friedlichen revolution von einer weitgehen-

den konsolidierung sprechen. Wir haben ein stabiles demokratisches 

Fundament mit einer sehr großen unterstützung des politischen Systems 

auf der ebene der kultur und auf der ebene der Struktur. das geringere 

ausmaß der unterstützung demokratischer Performanz ist wenig besorg-

niserregend, denn zum einen ist diese ebene von parteipolitischen Präfe-

renzen stärker beeinflusst, zum anderen sind auch in Westdeutschland 

ähnliche differenzen zwischen den ebenen festzustellen. insgesamt ist 

das unterstützungsniveau für das politische System und auch für die 

demokratischen institutionen in ostdeutschland etwas geringer als in 

Westdeutschland. das ist angesichts der unterschiedlichen dauer demo-

kratischer Praxis in beiden teilen deutschlands nicht verwunderlich. die 

unterstützung demokratischer akteure lässt sehr zu wünschen übrig, 

wenn man in umfragen die gelegenheit gibt, pauschale urteile über Poli-

tiker oder Parteien zu fällen. Fragt man aber nach konkreten Personen 

oder Parteien, so erfahren sie durchaus breite Sympathie. „die Politiker” 

werden abschätzig betrachtet, aber namentlich genannte Politiker werden 

durchaus geschätzt. 

der rechtsextremismus ist eine ernstzunehmende gefährdung der de-

mokratie, denn manche dieser einstellungen sind in ostdeutschland weit 

verbreitet: manchen ausländerfeindlichen äußerungen stimmt die hälfte 

der befragten zu. im verlauf der letzten Jahre ist aber eine leichte ab-

schwächung der verbreitung rechtsextremer einstellungen zu verzeich-

nen. das eigentliche gefahrenpotential rechtsextremer einstellungen ist 

nicht in der direkten Stimulierung von handeln, sondern in einer laten-

ten, indirekten Wirkung zu sehen. zum einen ermutigt ein für sie güns- 

tiges meinungsklima gewaltbereite täter zu ihren Übergriffen. zum 

anderen halten rechtsextreme einstellungen permanent ein breites 

reservoir ideologischer versatzstücke verfügungsbereit, aus dem sich 

autoritäre bewegungen zur rechtfertigung nach innen und zur mobilisie-

rung nach außen bedienen können. Weitgehend offen und wenig er-

forscht ist die gefährdung der demokratie durch linksextremismus. 

Kaase, Max: Sinn oder Unsinn des Konzepts „Politische Kultur” für die Verglei-
chende Politikforschung, oder auch: Der Versuch, einen Pudding an die Wand 
zu nageln. In: Kaase, Max / Klingemann, Hans-Dieter (Hrsg.): Wahlen und  
politisches System. Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 1980. – Opladen: 
Westdeutscher Verlag, 1983. – (Schriften des Zentralinstituts für Sozialwissen-
schaftliche Forschung der Freien Universität Berlin; 42) – S. 144-171.
Nach dem weiten Konzept politischer Kultur würden etwa politische Traditions-
bestände, die Struktur politischer Diskurse und das politische Verhalten stärker 
in den Blickpunkt rücken (vgl. Rohe, Karl: Politische Kultur: Zum Verständnis 
eines theoretischen Konzepts. In: Niedermayer, Oskar / Beyme, Klaus von 
(Hrsg.): Politische Kultur in Ost- und Westdeutschland. – Berlin: Akademie-
Verlag, 1994. – (KSPW: Transformationsprozesse) – S. 1-21.).
Almond, Gabriel A. / Verba, Sidney: The Civic Culture. Political Attitudes and 
Democracy in Five Nations. – Princeton: Princeton University Press, 1963. –  
S. 13.
Edinger, Michael / Hallermann, Andreas / Schmitt, Karl: Thüringen-Monitor 
2008. Soziale Marktwirtschaft in Thüringen: Die Einstellungen der Bürgerinnen 
und Bürger. – Erfurt, 2008.
Neben dem Autor dieses Beitrags gehören dem Forscherteam die Professoren 
Karl Schmitt und Klaus Dicke – bis zu seiner Wahl zum Rektor der Friedrich-
Schiller-Universität Jena – sowie Dr. Michael Edinger an.
Fürnberg, Ossip / Holtmann, Everhard / Jaeck, Tobias: Sachsen-Anhalt-Monitor 
2007. Politische Einstellungen zwischen Gegenwart und Vergangenheit. –  
Halle, 2007.
Edinger, Michael / Hallermann, Andreas: Rechtsextreme Einstellungen in 
Deutschland. Messung, Strukturen, Ursachen, Folgen. – Wiesbaden: VS Verlag, 
2009.
Edinger, Michael / Hallermann, Andreas: Politische Kultur in Ostdeutschland. 
Die Unterstützung des politischen Systems am Beispiel Thüringens. – Frankfurt 
a.M u.a.: Lang, 2004.
Fuchs, Dieter: Das Konzept der politischen Kultur: Die Fortsetzung einer Kon-
troverse in konstruktiver Absicht. In: ders. / Roller, Edeltraud / Wessels,  
Bernhard (Hrsg.): Bürger und Demokratie in Ost und West. Studien zur poli-
tischen Kultur und zum politischen Prozess. – Wiesbaden: Westdeutscher  
Verlag, 2002. – S. 27-49; Fuchs, Dieter: Welche Demokratie wollen die Deut-
schen? Einstellungen zur Demokratie im vereinigten Deutschland. In: Gabriel, 
Oscar W. (Hrsg.): Politische Orientierungen und Verhaltensweisen im vereinig-
ten Deutschland. – Opladen: Leske und Budrich, 1997. – (Beiträge zu den  
Berichten der Kommission für die Erforschung des Sozialen und Politischen 
Wandels in den Neuen Bundesländern e. V.; 3,3) – S. 81-113.
Völkl, Kerstin: Fest verankert oder ohne Halt? Die Unterstützung der Demo-
kratie im vereinigten Deutschland. In: Gabriel, Oscar W. / Falter, Jürgen W. / 
Rattinger, Hans (Hrsg.): Wächst zusammen, was zusammengehört? Stabilität 
und Wandel politischer Einstellungen im wiedervereinigten Deutschland. –  
Baden-Baden: Nomos, 2005. – S. 249-284. – S. 254.
Edinger / Hallermann: Rechtsextreme Einstellungen.
Stöss, Richard: Rechtsextremismus im Wandel. – Berlin: Friedrich-Ebert- 
Stiftung, Abteilung Dialog Ostdeutschland, 2005. – S. 59.
Kreis, Joachim: Die Messung von rechtsextremer Einstellung. Probleme und 
Kontroversen am Beispiel zweier Studien. – Berlin, 2007. – (Arbeitshefte aus 
dem Otto-Stammer-Zentrum; 12) – S. 11.
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Cronbachs Alpha als Maß für die Reliabilität der Skala liegt mit .85 sehr hoch. 
Üblicherweise wird ein Wert zwischen .70 und .80 als Mindestwert angesehen: 
„Weist Cronbachs Alpha also einen Wert von mindestens .80 auf, dann können 
die einzelnen Items sinnvoll zu einer Skala addiert werden” (Brosius, Felix: 
SPSS 11. – Bonn: mitp, 2002. – S. 766). Außerdem sind die Korrelations- 
koeffizienten zwischen den einzelnen Items und der Gesamtskala durchweg 
sehr hoch, mit zwei Ausnahmen immer über .50 (Pearson’s r).
Zur Faktorenanalyse vgl. Backhaus, Klaus / Erichson, Bernd / Plinke, Wulff: 
Multivariate Analysemethoden. Eine anwendungsorientierte Einführung. –  
8. Aufl. – Berlin u.a.: Springer, 1996. – (Springer-Lehrbuch) – S. 189-260.
Diese Entscheidung ist plausibel, aber weder alternativlos noch aus theoreti-
schen oder methodischen Erwägungen zwingend, die Schnittstelle könnte  
auch an einem anderen Skalenpunkt gesetzt werden. Es ist jedoch darauf  
hinzuweisen, dass sich Struktur und Ursachen rechtsextremer Einstellungen  
in Abhängigkeit vom gewählten Schnittpunkt nur unwesentlich verändern. Die 
Alternative des Vergleichs der Mittelwerte auf der Rechtsextremismus-Skala 
zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen wird aufgrund der geringeren 
Anschaulichkeit nicht vorgezogen.
Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern erwiesen sich in den meisten 
Untersuchungen als gering.
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der noStalgiSche blick  
auF die ddr

Klaus Schroeder

das geschichtsbild, speziell das bild der ddr, unterscheidet 

sich im wiedervereinigten deutschland heute stärker als 

noch unmittelbar nach dem Fall der mauer. Während eine 

breite mehrheit der Westdeutschen weiterhin den diktatur-

charakter dieses zweiten deutschen teilstaates hervorhebt, 

betonen viele ostdeutsche die (vermeintlich) positiven di-

mensionen des Sed-Staates und blenden die Schattenseiten 

dieser diktatur weitgehend aus. Selbst in der Wissenschaft 

feiert die so genannte systemimmanente betrachtung der 

ddr, die vor 1989 in der alten bundesrepublik dominierte, 

ein erstaunliches comeback und findet wieder gehör unter 

linken zeithistorikern. Wenn auch unter anderem namen 

werden nun erneut gesellschaft und alltag in den vorder-

grund gerückt und die herrschaftsstrukturen vernachlässigt.1 

nachfolgend werden die gemeinsamkeiten und unterschiede 

in der bewertung der ddr in der ost- und westdeutschen 

bevölkerung2 sowie die ergebnisse einer befragung von 

Jugendlichen zu ihrem diesbezüglichen geschichtsbild3 kurz 

referiert. 

die deutung der vergangenheit verändert sich im laufe der 

zeit, sei es aufgrund von erfahrungen, die bisherige inter-
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pretationen in einen neuen bewertungskontext stellen, oder dadurch, 

dass andere maßstäbe zur betrachtung der vergangenheit angelegt wer-

den.4 die ddr – aber auch die bundesrepublik – werden nach der Wie-

dervereinigung von vielen aus einer veränderten Perspektive betrachtet, 

da der untergang des Sed-Staates manifestierte Folge der unterlegen-

heit des sozialistisch-diktatorischen gegenüber dem freiheitlichen-demo-

kratischen System war. gerade diese tatsache versperrt vielen eine an-

gemessene betrachtung und beurteilung von System und lebenswelt in 

den beiden deutschen teilstaaten. Während viele Westdeutsche sich die 

Überlegenheit ihres Systems auch persönlich zurechnen, empfinden viele 

ostdeutsche die implizite und zumeist nicht offen ausgesprochene gleich-

setzung von System und lebenswelt als herabwürdigung ihres lebens.

dEr VErändErtE BlicK Auf diE ddr in dEr  

oSt- und wEStdEutScHEn BEVölKErung

die deutschen in ost und West sind sich am vorabend der vereinigung  

in der verurteilung und einschätzung der Sed-diktatur weitgehend einig. 

in beiden teilstaaten hält eine mehrheit die ddr-verhältnisse für uner-

träglich, ist sich zudem bewusst, dass die Sed „ihren” Staat ruiniert hatte 

und dort unfreiheit und rechtliche Willkür herrschten. diese verurteilung 

der ddr auch seitens einer mehrheit der ostdeutschen bevölkerung 

resultiert indes zu einem großteil aus der euphorie des herbstes 1989, 

als die diktatur der monopolpartei erst wankte und dann friedlich ge-

stürzt wurde. doch schon bald ändert sich das bild: eine mehrheit der 

ostdeutschen sieht die damaligen verhältnisse in immer milderem licht, 

nur noch eine minderheit beharrt bei der beschreibung der ddr auf der 

dominanz des unrechtscharakters, während die Westdeutschen an ihrer 

negativen bewertung im großen und ganzen festhalten. in dem maße, 

wie die unzufriedenheit über die individuelle oder allgemeine lebens-

situation nach der Wiedervereinigung wächst, verklärt sich bei vielen 

ostdeutschen das bild der ddr, werden positive Seiten herausgestellt 

und negative verschwiegen oder ignoriert. 

Schaubild 1: Unerträgliche Verhältnisse in der DDR?* 

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

im vereinigungsjahr halten noch knapp drei viertel der ostdeutschen die 

verhältnisse in der ddr für unerträglich und schließen sich der meinung 

an, es müsse sich unbedingt vieles ändern; nur jeder Fünfte deklariert 

das leben in der ddr als ganz erträglich. nach der Jahrtausendwende 

hat sich die gruppe der kritiker des Sed-Staates nahezu halbiert und die 

gruppe der mehr oder weniger mit dem damaligen leben zufriedenen 

verdoppelt, so dass sich jetzt jeweils etwa 40 Prozent in der gegensätz-

lichen beurteilung der ddr gegenüberstehen.

mehr als jeder zweite (54 Prozent) bejaht im Jahr 2004 sogar das State-

ment „Wir waren alle gleich und wir hatten arbeit. darum war es eine 

schöne zeit in der ddr”. und was noch schwerer wiegt – nicht einmal 

jeder Fünfte (18 Prozent) verneint dies.
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Tabelle 1: DDR-Nostalgie* Tabelle 2: Rückblick auf die DDR* 

ostdeutschland
Würde  

zustimmen
Würde  

nicht zustimmen
unentschieden Summe

1994 48 26 26 100

1995 43 31 26 100

1996 48 26 26 100

2000 44 31 25 100

2004 54 18 28 100

2006 47 23 30 100

* antworten auf das Statement: „Frage an ostdeutsche: Wenn jemand über die 
ddr sagt: ‚Wir waren alle gleich und wir hatten arbeit. darum war es eine schöne 
zeit’, würden Sie dem zustimmen oder nicht zustimmen?” (zahlen in Prozent).
datenbasis: institut für demoskopie allensbach.

zwei Jahre später ebbt die nostalgische betrachtung der ddr etwas ab. 

nun stimmen dem Statement nur noch 47 Prozent der ostdeutschen  

zu, aber nur knapp jeder vierte verneint es, was umgekehrt bedeutet – 

bezieht man die 30 Prozent unentschiedenen mit ein –, dass gut drei 

viertel der ostdeutschen ein mehr oder weniger entschiedenes votum  

für mehr gleichheit und das recht auf arbeit abgeben. ob sie freilich  

das leben in der ddr aufgrund dessen schon generell als „schöne zeit” 

einstufen, lässt sich aus dieser etwas zu suggestiv formulierten Frage 

nicht zweifelsfrei ableiten.

die sich im laufe des vereinigungsprozesses zugunsten der ddr ver-

schiebende Stimmungslage manifestiert sich insbesondere in der verän-

derten beurteilung der dunklen Seiten des Sed-Staates. 

ostdeutschland

1992 2001 2004

Wie sehr die ddr wirklich heruntergewirtschaftet 
war, haben viele nicht gewusst.

83 66 67

viele, die anfangs für den Sozialismus waren, 
wollten etwas gutes, wollten sich für ideale ein-
setzen.

74 60 65

niemand hat es für möglich gehalten, zu welchen 
taten Stasi und Sed fähig waren.

78 51 51

man hatte anfangs auf den Sozialismus so große 
hoffnungen gesetzt, dass dadurch alles wieder 
aufwärts gehen würde.

62 50 51

in dieser zeit hat man oft das gefühl gehabt,  
einer großen gemeinschaft anzugehören, das war 
sehr schön.

42 50 58

die bevölkerung fühlte eine richtige befreiung,  
als das Sed-regime gestürzt war.

60 40 43

die Sed hat uns alle betrogen. 70 40 39

viele haben der Sed vertraut, dass sie das beste 
für das land wollte.

57 30 44

man fühlte sich in der ddr unfrei und gefangen. 54 36 36

viele wurden von den idealen des Sozialismus  
angezogen.

45 35 36

man hat in dieser zeit überhaupt nicht die Wahl 
gehabt, für oder gegen die Sed zu sein.

52 35 48

nach dem zusammenbruch der ddr war man  
völlig verunsichert, alle ideale waren einem  
genommen.

39 34 39

mit dem ende der ddr ist alles kaputt gegangen, 
woran man geglaubt hatte.

44 32 35

am anfang hat die Sed so viele schwierige Pro-
bleme bewältigt, dass man ihr danach zunächst 
vertraut hat.

44 31 28

in den gründungsjahren der ddr war es schön, 
dass man als bürger der ddr wieder ansehen ge-
winnen konnte.

35 30 27

man hat sich bespitzelt gefühlt, konnte kaum  
jemandem trauen.

43 29 25

es war quälend, so viel unrecht mitansehen und 
geschehen lassen zu müssen, ohne etwas tun zu 
können.

34 18 18

* antworten auf das Statement: „Frage an ostdeutsche: ‚hier auf diesen karten 
steht einiges, was uns leute über die frühere ddr erzählt haben. bei was davon 
würden Sie sagen, das stimmt, genau so war es?’” (zahlen in Prozent).
datenbasis: institut für demoskopie allensbach.
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das gefühl allgegenwärtiger bespitzelung und mangelnden vertrauens 

sowie der hilflosigkeit gegenüber dem Sed-unrecht, an das sich anfang 

der neunziger Jahre noch 43 Prozent bzw. 34 Prozent erinnern, werden 

2004 nur noch von jedem vierten bzw. nicht einmal jedem Fünften arti-

kuliert. Statt 70 Prozent, die sich anfang der neunziger Jahre betrogen 

fühlen, sind es 2004 nur noch knapp 40 Prozent; dass man sich in der 

ddr unfrei und gefangen fühlte, meinen im selben Jahr nur noch 36 Pro-

zent statt 54 Prozent zwölf Jahre zuvor. der anfang der neunziger Jahre 

den menschen unterstellte idealismus bröckelt allerdings ebenfalls, wie 

ein vergleich der befragungen 1992 und 2004 zeigt. nur noch 65 Prozent 

statt 74 Prozent vertreten die meinung, dass viele, die anfangs für den 

Sozialismus waren, etwas gutes wollten, und auch der anteil derjenigen, 

die meinen, mit dem ende der ddr sei alles kaputt gegangen, woran 

man geglaubt habe, schmilzt von 44 Prozent auf 35 Prozent. gleiches  

gilt für die befürwortung des Statements, als bürger der ddr habe man 

in ihren gründungsjahren wieder an ansehen gewinnen können (von  

35 Prozent auf 27 Prozent).

Während sich anfang der neunziger Jahre eine breite mehrheit von  

70 Prozent von der Sed – auf welche art und in welcher hinsicht auch 

immer – betrogen fühlt, sinkt der anteil nach der Jahrtausendwende  

auf etwa 40 Prozent. offensichtlich hat sich im zuge des vereinigungs-

prozesses bei vielen ostdeutschen auch die beurteilung der Sed-Politik 

verändert. man taucht nun die für die diktatur verantwortliche Partei 

ebenso in ein milderes licht wie das eigene verhalten, zumal der anteil 

derjenigen, die meinen, man habe zu ddr-zeiten überhaupt nicht die 

Wahl gehabt, für oder gegen die Sed zu sein, wieder auf knapp 50 Pro-

zent steigt. diese umfrageergebnisse sprechen dafür, dass viele ostdeut-

sche in der rechtfertigung und verteidigung ihres eigenen lebens gegen-

über kritik die Sed und die ddr-verhältnisse mit in Schutz nehmen. die 

Strategie der PdS, jede kritik an den diktatorischen verhältnissen und 

den hierfür verantwortlichen als einen pauschalen angriff auf alle ost-

deutschen umzuinterpretieren, scheint bei einem beträchtlichen teil der 

ddr-bevölkerung erfolgreich zu sein.

mit dem vergleichsweise milden blick auf die dunklen Seiten der ddr 

korrespondiert bei vielen ostdeutschen eine noch stärkere betonung ihrer 

vermeintlich positiven aspekte. Schon unmittelbar nach der Wiederverei-

nigung signalisieren umfragen, dass eine breite mehrheit die ddr als 

einen gescheiterten versuch einer gerechten gesellschaft ansah. die zahl 

der befürworter dieser annahme steigt in den neunziger Jahren des 

letzten Jahrhunderts auf knapp 73 Prozent; nur gut 7 Prozent lehnen  

sie entschieden ab. diesem ergebnis entspricht der in etwa gleich hohe 

anteil, der der ddr positive und negative Seiten, wie sie in allen Staaten 

anzutreffen sind, zuspricht. 

Tabelle 3: Bewertung der DDR* 

antworten auf die Frage:  
Wie bewerten Sie heute die ddr? 

Jahr Ja teilweise nein

Sie war der versuch, eine gerechtere 
gesellschaft zu erreichen, der gescheitert ist.

1990 63,4 19,3 12,2

1992 59,5 27,5 9,0

1993 65,3 18,5 9,4

1995 74,8 14,9 6,6

1999 72,9 17,3 7,1

Sie hatte, wie alle Staaten,  
positive und negative Seiten.

1993 78,0 15,2 3,1

1995 78,7 15,4 2,2

1999 71,6 22,4 2,8

* angaben in Prozent.
datenbasis: ident.
Quelle: hofmann 2001, S. 435.

das positive gesamtbild geht mitte der neunziger Jahre einher mit der 

betonung der hohen sozialen Sicherheit, der kinderfreundlichkeit, dem 

zusammenhalt der arbeitskollektive und der relativierung von Überwa-

chung, gängelei und gleichmacherei. 

Tabelle 4: Rechtssicherheit im geteilten und vereinten Deutschland* 

deutschland Westdeutschland ostdeutschland

1994 1997 1998 2001 1994 1997 1998 2001 1994 1997 1998 2001

Früher in der ddr 8 12 12 13 3 7 5 8 27 35 35 31

heute in deutschland 67 66 63 56 77 75 74 65 26 28 22 24

unentschieden,  

weiß nicht
25 22 25 31 20 18 21 21 47 37 37 45

Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* antworten auf das Statement: „Wenn man von rechtssicherheit spricht, dann 
meint man ja, dass man sich darauf verlassen kann, dass gesetze für alle gelten, 
und dass die rechtsprechung fair ist. Wenn Sie da einmal die frühere ddr und das 
heutige deutschland miteinander vergleichen. Wo gab es bzw. gibt es mehr rechts-
sicherheit, früher in der ddr oder heute in deutschland?” (zahlen in Prozent). 
datenbasis: institut für demoskopie allensbach.
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erstaunlicherweise liegt sogar der anteil derjenigen, die von einer größe-

ren rechtssicherheit in der ddr sprechen, immer über dem anteil der-

jenigen, die das rechtssystem des vereinten deutschlands präferieren. 

auch in diesem Punkt stimmen die Westdeutschen mit ihren ostdeut-

schen landsleuten nicht überein. im Jahre 2001 hält knapp jeder dritte 

ostdeutsche die rechtssicherheit in der ddr für höher, aber nur jeder 

vierte die im wiedervereinten deutschland. eine relative mehrheit von  

45 Prozent kann oder will sich nicht festlegen. unter den Westdeutschen 

gibt es zu diesem zeitpunkt eine zwar seit mitte der neunziger Jahre 

abnehmende, aber immer noch sehr breite zwei-drittel-mehrheit, die 

dem wiedervereinten deutschland mehr rechtssicherheit zuspricht.  

Für die ddr entscheidet sich nur eine kleine minderheit von 8 Prozent.  

Worauf sich das misstrauen vieler ostdeutscher gegenüber dem heutigen 

rechtssystem gründet, kann nur vermutet werden. Wahrscheinlich sind 

einigen die grundsätze eines rechtsstaates nicht bekannt, andere haben 

vielleicht das zivilrecht vor augen, das in der ddr einfacher strukturiert 

war, wieder andere denken möglicherweise an Scheidungsverfahren, die 

in der ddr ebenfalls leichter möglich und im ergebnis vorhersehbarer 

waren.

befragt nach der charakterisierung der ddr-gesellschaft nennen – mit 

steigendem anteil zwischen 1990 und 1995 – jeweils mehr als 70 Prozent 

der ostdeutschen den zusammenhalt der arbeitskollektive, den verfall 

der altbauten, die Sportnation, die kinderfreundlichkeit und die soziale 

Sicherheit – mithin, abgesehen von den maroden altbauten, nur positive 

dimensionen der ddr. negative aspekte wie wirtschaftliche Stagnation, 

totale Überwachung, gängelei und bevormundung oder gleichmacherei 

heben nur – und dies mit abnehmender tendenz im genannten zeitraum 

– zwischen knapp 31 Prozent und knapp 47 Prozent hervor. das rollback 

in der beurteilung der ddr setzt also bereits in der ersten Wiedervereini-

gungsphase ein, in der die meisten ostdeutschen einen rasanten mate-

riellen zugewinn verbuchen können und der angleichungsprozess gegen-

über dem durchschnittlichen Wohlstand im Westen real etwa 80 Prozent 

bis 90 Prozent erreicht.5

Tabelle 5: Charakterisierung der DDR-Gesellschaft* 

Frage: Was war ihrer meinung nach  
typisch für die ddr? 
antwortvorgaben: (auswahl)

dezember 1990 november 1995

Ja teilw. nein Ja teilw. nein

Soziale Sicherheit 61,9 30,2 3,6 87,9 9,1 0,6

kinderfreundlichkeit 88,5 7,9 0,8

Sportnation 74,4 19,0 2,2 83,5 11,3 1,6

verfall der altbauten 81,6 12,6 1,9 74,6 16,8 2,7

zusammenhalt der arbeitskollektive 73,2 20,8 1,9

Wohnungsbau 24,0 55,1 16,3 46,7 40,8 8,4

Wirtschaftliche Stagnation 61,6 31,0 2,0 46,6 39,9 6,5

totale Überwachung 72,6 19,4 5,0 42,0 36,2 17,3

gängelung und bevormundung 73,4 20,5 3,4 40,4 42,9 12,5

gleichmacherei 44,8 32,7 7,3 30,8 43,8 18,1

resignation 46,7 40,5 7,3 18,4 50,7 24,4

* angaben in Prozent.
datenbasis ident. 
Quelle: hofmann 2001, S. 436.

eine verklärende Sicht der vergangenheit haben überraschenderweise 

nicht nur ältere ehemalige ddr-bewohner verinnerlicht, sondern auch 

viele Jüngere schließen sich dieser auffassung an. die im privaten umfeld 

überlieferten erinnerungen an das leben in der ddr prägen somit bis  

zu einem gewissen grad die geschichtsbilder derjenigen, die die ddr  

nur als kinder oder gar nicht mehr erlebt haben. ende 1990 vertritt etwa 

jeder zweite ostdeutsche die auffassung, der vorherrschende umgang 

mit der ddr-vergangenheit spiegele deren Wirklichkeit nicht angemessen 

wider und decke sich nicht mit ihrer erinnerungswelt. mehr als jeder vier-

te empfindet den umgang mit der ddr-geschichte sogar als verletzend, 

jeder zweite als teilweise verletzend. das öffentlich angebotene bild über 

den Sed-Staat werten knapp 40 Prozent der ostdeutschen als einseitig 

und zu negativ, ebenfalls knapp 40 Prozent als teilweise zu negativ. die-

ses unbehagen einer mehrheit der ostdeutschen bevölkerung am west-

lichen ddr-bild setzt mitte der neunziger Jahre ein, mithin genau zu dem 

zeitpunkt, als der schnelle materielle angleichungsprozess ins Stocken 

kommt. Über 55 Prozent der befragten geben ende des letzten Jahrhun-

derts an, die ständige abwertung der ddr durch medien und Politik er-

schwere das zusammenwachsen von ost und West; noch einmal knapp 

30 Prozent stimmen dieser aussage teilweise zu. viele ostdeutsche be-

dauern zu diesem zeitpunkt weniger die unzulängliche verfolgung von 

Sed-unrecht als die verurteilung von ddr-Funktionsträgern.6
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dieser trend einer vergleichsweise moderaten beurteilung der dunklen 

Seiten der ddr und die hervorhebung ihrer (vermeintlich) positiven 

sozialen bestätigt sich auch in qualitativen interviews mit bürgern aus 

den neuen ländern. zwar freut sich eine minderheit von ostdeutschen, 

die die ddr vor allem als repressiven Staat erlebt hat, über ihr ver-

schwinden, aber einige von ihnen und vor allem vertreter der „normal-

bevölkerung” beklagen schmerzliche verluste. „an erster Stelle geht es 

ihnen dabei um soziale Sicherheit und soziale Fürsorge: Sicherheit des 

arbeitsplatzes, krippen, kindergärten, berufstätigkeit der Frau, billige 

mieten. Sie bedauern den verlust eines berechenbaren, ruhigen lebens, 

sie bedauern auch die geschwundene gemeinsamkeit und Solidarität 

untereinander, jeder sei jetzt mehr und mehr ‚für sich’ und müsse sich 

um die eigenen interessen kümmern.”7

viele befragte äußern in interviews zudem verständnis für den bau der 

mauer als ökonomische notwendigkeit des Überlebens der ddr und zei-

gen wenig mitleid mit Flüchtlingen, die an der grenze festgenommen, 

verletzt oder getötet wurden, denn diese hätten ja gewusst, welches 

risiko sie eingingen. Für einige befragte mutieren die opfer sogar zu 

tätern, denn sie hätten die potenziellen mauerschützen gezwungen zu 

schießen. insgesamt – so das Fazit von annette leo – „ist zu konstatie-

ren, dass die repressive Seite des Systems nur von einem teil der be-

fragten thematisiert worden ist und umgekehrt einige diese verharm-

losen oder gar verteidigen”.8

die meisten befragten ostdeutschen haben immer noch keinen bezug zu 

Freiheit und demokratie; diese grundwerte sind für sie kein thema im 

kontext ihrer erinnerungen an die ddr. dies korrespondiert mit der zum 

teil empörten zurückweisung der bezeichnung „diktatur” für die ddr. 

einige befragte geben sogar an, sie hätten sich früher freier gefühlt als 

heute. „das aufgehobensein im kreis einer gemeinschaft als moment von 

Freiheit weist auf einen ganz anderen Freiheitsbegriff hin als den, der in 

den westlichen demokratien vorherrscht.”9

in der ddr wurde den kindern von klein auf geradezu eingeimpft, Frei-

heit sei die einsicht in die notwendigkeit, wobei die interpretation des-

sen, was notwendig ist, von der Partei diktiert wurde. dem individuum 

wurden von der Sed zwar rechte und Pflichten zugeordnet, jedoch keine 

individuellen rechte, die jenseits des erwartungshorizonts der Partei 

standen, und überhaupt keine, die die rechte der einzelnen gegenüber 

staatlichen zumutungen geschützt hätten.

Über das thema „Wahlen” wird von den wenigsten ostdeutschen von  

sich aus gesprochen. Wenn darüber diskutiert wird, dann bei einigen 

etwa in dem Sinne, man habe damals wie heute sein kreuzchen irgend-

wo gemacht, denn einfluss habe man weder damals noch heute ausüben 

können. einige halten das ddr-Wahlsystem sogar für „überlegen”, weil 

es „übersichtlicher” war und feierlicher begangen wurde. eine demokra-

tische Wahl als Wert an sich wird von den meisten zumindest explizit 

nicht gesehen. durchgängig unterscheiden die befragten implizit zwi-

schen politischem System und lebenswelt, stellen letztere in den vor-

dergrund und relativieren oder ignorieren ersteres. „Wenn unsere inter-

viewpartner die ddr-vergangenheit gegen pauschale abwertung meinen 

verteidigen zu müssen, sprechen sie meist über ihre lebenswelt und 

nicht über das politische System, mit dem sich nur eine minderheit 

identifiziert und auseinandergesetzt hat, und das vielen ziemlich gleich-

gültig war. da ihnen diese unterscheidung jedoch selten bewusst ist, 

vermengen sie die ebenen miteinander, so dass – im extremfall – der 

Wahlfarce aufgrund ihres höheren erlebniswertes nachgetrauert wird.”10

nahezu alle in die interviews einbezogenen gesprächspartner stimmen 

darin überein, den Sozialismus für eine gute idee zu halten, die in der 

ddr nur schlecht verwirklicht wurde. immerhin sei die ddr gerechter 

gewesen, weil mehr gleichheit bestanden habe. Sie solle nicht in einem 

atemzug mit dem nationalsozialismus genannt werden, selbst wenn die 

beiden Systeme differenziert dargestellt würden. 

in der westdeutschen „normalbevölkerung” hat sich – wie sich 1989/90 

herausstellen sollte – über die Jahrzehnte hinweg ein negatives ddr-bild 

gehalten. obschon viele Politiker, Publizisten und Wissenschaftler den 

Sed-Staat seit den sechziger Jahren vor allem als eine industriegesell-

schaft mit sozialem anstrich und weniger als menschenfeindliches herr-

schaftssystem ansahen, sich sogar kaum noch trauten, von ihr als dikta-

tur zu sprechen, hielt die bevölkerungsmehrheit an ihrem distanzierten 

blick fest. „als die ddr zusammenbrach, änderte sich schlagartig das 

westdeutsche bild von ihr oder jedenfalls das, das durch die medien ver-

mittelt wurde. in der bevölkerung selber dürfte sich […] immer ein zu-

treffendes, wenn auch kaum noch laut artikuliertes bild erhalten haben, 

das durch die vielen besucher hüben und drüben neue nahrung erhalten 

hatte.”11 die medien – so der eindruck von Wolfgang Schuller –, die vor 

1989 eher ein „gemäßigt-positiv-positivistisches bild” von der ddr ver-

mittelt hatten, produzierten nach dem zusammenbruch der diktatur nun 
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Sendungen, „die die ddr nur noch als Schreckensort darstellten, was sie 

ja nun auch nicht war”.12

Während viele Personen, die ehedem der ddr freundlich bis sympathi-

sierend oder jedenfalls nicht ablehnend gegenüberstanden, ihre meinung 

nach der offenlegung der dunklen Seiten des Sed-Staates änderten, be-

harrten andere „Freunde der ddr” auf ihrem positiven bild. Wolfgang 

Schuller erwähnt Peter rühmkorf, einen im linken bis liberalen milieu 

durchaus angesehenen Schriftsteller, der in einem tagebuch13 seine fort-

gesetzte Sympathie für den diktatorischen deutschen teilstaat unmiss-

verständlich zu Papier brachte. er scheut sich sogar nicht zu bedauern, 

dass die verantwortungsträger in der Partei und der Staatssicherheit „in 

der Stunde der entscheidung” keinen gebrauch vom Schwert machten, 

was Wolfgang Schuller als markig-martialisch empfindet: „eisern gehütet! 

hand am Schwert! Stunde der entscheidung! hätte sich der ddr-Sozia-

lismus im rühmkorfschen Sinne verhalten, nämlich weder verwurmt 

noch schwammig noch flackerig, der 9. oktober 1989 in leipzig wäre 

anders ausgegangen.”14 rühmkorf schreckt selbst vor beschimpfungen 

und herabwürdigungen gegenüber ddr-bürgerrechtlern nicht zurück.  

So bezeichnet er die arbeiten von biermann als „literarische Falschmün-

zerei und ewige ddr-rabatte” und nennt den aus der ddr vertriebenen 

und auch noch in der bundesrepublik von inoffiziellen mitarbeitern des 

mfS überwachten und malträtierten Jürgen Fuchs „honorar-dissident”. 

gleichzeitig leert er – so Wolfgang Schuller – geradezu hasskübel über 

den Wert „Freiheit” aus. in solch ideologischer Weise äußerten sich 

freilich offiziell nur wenige ehemalige ddr-Sympathisanten, wenngleich 

zu vermuten steht, dass eine ganze reihe von ihnen gleich oder ähnlich 

denkt.

verglichen mit den Positionen ehemaliger verantwortungsträger der 

Sed-diktatur und ihrer Sympathisanten im Westen fallen die bewertun-

gen der ddr in der ostdeutschen „normalbevölkerung” moderater aus, 

auch wenn viele von ihnen die frühere Staatspartei in Schutz nehmen 

und nicht gerade Sympathien für bürgerrechtler hegen. nun sind rück-

blickend positive bewertungen des eigenen lebens und seines umfeldes 

nichts außergewöhnliches und beileibe kein nur auf ostdeutsche bezoge-

nes Phänomen. generell neigen die meisten menschen mit zunehmen-

dem alter dazu, im rückblick auf die vergangenheit eher die positiven  

als die negativen aspekte zu betonen – zumindest, wenn sie nicht durch-

weg oder nachhaltig negative erfahrungen gemacht haben. Was auf der 

individuellen ebene hinnehmbar ist, erweist sich jedoch als problema-

tisch, wenn die positive beurteilung des eigenen lebens mit einem 

schöngefärbten bild der gesellschaft einhergeht. die differenzierung 

zwischen lebenswelt und Systemgeschichte fällt gerade den menschen, 

die in einer von totalitären ansprüchen geprägten und geformten gesell-

schaft gelebt haben, schwerer als denen, die in einer offenen und plura-

listischen umwelt sozialisiert wurden. 

verschiedene umfrageergebnisse verdeutlichen, dass sich in den letzten 

Jahren bei einer breiten mehrheit der ostdeutschen der positive blick auf 

die ddr erneut verstärkt hat. Parallel hierzu beginnen die Westdeut-

schen, ihr leben vor der Wiedervereinigung stärker zu loben. vor allem 

spürt eine absolute mehrheit im Westen die jahrelange Stagnation ihres 

Wohlstandes und ihre reallohnverluste aufgrund der hohen vereinigungs-

kosten. So sagen ende des Jahres 2008 nur 54 Prozent der ostdeutschen 

und 32 Prozent der Westdeutschen, es gehe ihnen heute besser als vor 

der Wiedervereinigung.15

die im zeitverlauf positivere betrachtung der ddr findet auch nieder-

schlag in einer besseren gesamtbeurteilung: 40 Prozent der ostdeut-

schen attestieren ihrem ehemaligen Staat im Jahre 2004, mehr gute als 

schlechte Seiten gehabt zu haben. mit diesem urteil stimmen indes nur  

6 Prozent der Westdeutschen überein. ein großer anteil der ostdeutschen 

kreuzt bei dieser umfrage „teils/teils” an, schreibt der ddr also sowohl 

gute als auch schlechte Seiten zu. insgesamt liegt der anteil derer, die 

mehr schlechte als gute Seiten sehen, deutlich unter dem, der das ge-

genteilige urteil abgibt.16
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Schaubild 2: „DDR hatte mehr gute als schlechte Seiten”* nach der vereinigung eine absolute mehrheit der ostdeutschen befragten 

für einen entsprechenden Schlussstrich. zwei Jahre später schließt sich 

auch eine mehrheit der Westdeutschen dieser auffassung an.

Schaubild 3: Nicht nach Stasi-Vergangenheit fragen?* 

* antworten „stimme (eher) zu” und „stimme voll und ganz zu” auf die aussage 
„die ddr hatte mehr gute als schlechte Seiten”.
datenbasis: trafo-Querschnitt-datensatz, emnid-zusatzbefragung 2000, konrad-
adenauer-Stiftung herbststudien 1996 und 1997, deutsche teilstudien des europe-
an Social Survey 2003 und 2004.
Quelle: neller, 2006, S. 352.

der von einer mehrheit der ostdeutschen – und inzwischen auch der 

Westdeutschen – gewünschte Schlussstrich unter die betrachtung der 

dunklen Seiten der ddr-vergangenheit bestätigt sich in der wachsenden 

zustimmung zum Statement „man sollte endlich aufhören danach zu 

fragen, ob jemand während des alten ddr-regimes für die Stasi gearbei-

tet hat oder nicht.”

der anteil derjenigen, die in ostdeutschland die Stasi-vergangenheit 

ruhen lassen wollen, steigt von gut 36 Prozent im Jahre 1991 auf knapp 

65 Prozent im Jahre 2000 (West: von 30 Prozent auf gut 58 Prozent). 

Wie aus obigem Schaubild ersichtlich wird, plädiert bereits zwei Jahre 

nach der vereinigung eine absolute mehrheit der ostdeutschen befragten 

für einen entsprechenden Schlussstrich. zwei Jahre später schließt sich 

auch eine mehrheit der Westdeutschen dieser auffassung an (vgl. Schau-

bild 3).

der anteil derjenigen, die in ostdeutschland die Stasi-vergangenheit 

ruhen lassen wollen, steigt von gut 36 Prozent im Jahre 1991 auf knapp 

65 Prozent im Jahre 2000 (West: von 30 Prozent auf gut 58 Prozent). 

Wie aus obigem Schaubild ersichtlich wird, plädiert bereits zwei Jahre 
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* aussage: „man sollte endlich aufhören danach zu fragen, ob jemand während des 
alten ddr-regimes für die Stasi gearbeitet hat.” – zustimmung: „stimme voll zu” 
und „stimme eher zu”; ablehnung: „stimme eher nicht zu” und „stimme überhaupt 
nicht zu”.
Quelle: kumulierter allbus 1980-2004.

deutliche differenzen in der beurteilung zwischen ost und West zeigen 

sich bereits mitte der neunziger Jahre bei der allensbach-Frage, ob die 

kindergärten in der ddr gebraucht wurden, um die kinder zu indoktri-

nieren und sie politisch massiv zu beeinflussen. dem stimmen knapp 

zwei drittel im Westen, aber nur 16 Prozent im osten zu.17 obschon 

unstrittig sein dürfte, dass die kinder in der ddr von klein auf politisch 

und ideologisch beeinflusst bzw. nach entsprechenden vorgaben erzogen 

werden sollten, und nur offen bleibt, inwieweit mit welchen Wirkungen 
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dies umgesetzt wurde, gesteht dies nur eine kleine minderheit der ost-

deutschen zu. eine breite mehrheit möchte offensichtlich keinen Schatten 

auf die „soziale errungenschaft” der flächendeckenden kinderbetreuung 

in der ddr fallen lassen. gleichzeitig würde bei einer bejahung ihr eige-

nes verhalten in misskredit geraten, obschon sie keine wirkliche alterna-

tive zur angebotenen staatlichen kinderbetreuung hatte. hier wird die 

Schnittmenge von System und lebenswelt sichtbar, die es vielen ost-

deutschen erschwert, ein generell ablehnendes urteil über die ddr zu 

treffen. Schließlich habe man für sich und seine Familie ja immer nur das 

beste gewollt. 

eine annähernd gleich hohe differenz ergibt sich bei dieser umfrage 

hinsichtlich der bewertung des Statements „der Sed-Staat war ein un-

rechtsstaat”. knapp drei viertel der Westdeutschen, aber nur ein drittel 

der ostdeutschen bejahen dies. erneut gelingt vielen ostdeutschen ver-

mutlich nicht die unterscheidung zwischen System und eigenen erleb-

nissen. viele, die sich mit dem diktatorischen System arrangiert und 

keine negativen erfahrungen mit dem rechtssystem der ddr gemacht 

haben, schließen von ihren eigenen erfahrungen auf das System des 

rechtswesens an sich. die minderheit von ostdeutschen, die aus politi-

schen gründen das von der Sed diktierte und gelenkte recht kennen 

lernen durfte, und diejenigen, die über ihre eigene erfahrung hinaus ur-

teilen, gelangen sicherlich zum entgegengesetzten ergebnis.18

die beurteilung der ddr – und der alten bundesrepublik – hat unmittel-

bare bedeutung für die zufriedenheit mit dem politischen und gesell-

schaftlichen System des wiedervereinigten deutschlands, da sich ver-

gleichsfolien entwickelt haben, die weniger realen als vielmehr fiktiven 

bezug haben. es besteht durchaus die gefahr, dass viele, die der ddr 

nachtrauern oder sie nostalgisch verklärt einordnen, an das heutige 

System nicht erfüllbare ansprüche stellen bzw. nicht den zusammen-

hang verschiedener dimensionen einer gesellschaft erkennen.

Selbst wenn viele ostdeutsche weniger der realen denn einer idealisier-

ten ddr nachtrauern, zeigen sie sich skeptisch gegenüber dem politi-

schen System und der gesellschaftsordnung des vereinten deutschland, 

an dem sie „ihre ddr” messen. das gegenüber den Westdeutschen 

deutlich positivere bild der ddr geht bei vielen ostdeutschen, mitunter 

sogar bei einer mehrheit von ihnen, mit einem skeptischen blick auf das 

vereinte deutschland einher.

Westdeutsche setzen mehrheitlich spätestens seit ende der fünfziger 

Jahre großes vertrauen in ihr gesellschaftssystem, wobei demokratie 

und marktwirtschaft gleichermaßen hohe zustimmungswerte verbuchen 

konnten. nachdem auch die generation der 68er von ihrer linksradikalen 

kritik abrückte und einige von ihnen sogar regierungsverantwortung auf 

bundesebene übernahmen, verharrt die generelle zustimmung zum 

System auf hohem niveau, mit allerdings seit der vereinigung abneh-

mender Quote. 

Schaubild 4: Neue Staatsform?* 

* antworten auf das Statement: „kürzlich sagte uns jemand: ‚bei der Wiederverei-
nigung wurde wirklich die chance vergeben, eine neue Staatsform zu schaffen, in 
der marktwirtschaft, menschlichkeit und Sozialismus miteinander verbunden wer-
den.’ hätten Sie auch lieber einen neuen Staat gehabt, oder sind Sie zufrieden, dass 
sich die Staatsform der bundesrepublik durchgesetzt hat?”
datenbasis: institut für demoskopie allensbach.

„Hätte lieber neuen Staat gehabt”*
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Schon im vereinigungsjahr wünschen sich nahezu ebenso viele ostdeut-

sche, die zufrieden sind, dass sich das bundesrepublikanische modell 

durchgesetzt hat, eine neue Staatsform, in der marktwirtschaft, mensch-

lichkeit und Sozialismus miteinander verbunden werden. diese idee eines 

demokratischen Sozialismus favorisierte 1997 sogar eine absolute mehr-

heit. inzwischen liegt der anteil nach einem vorübergehenden anstieg im 

Jahr 2004 wieder auf dem niveau des vereinigungsjahres. einige Pro-

zentpunkte weniger sind in den neuen ländern zufrieden, dass sich die 

bundesrepublik durchgesetzt hat. in Westdeutschland oszilliert die Quote 

derjenigen, die lieber einen neuen Staat gehabt hätten, um die zehn 

Prozentmarke. gefallen ist der anteil für die bundesrepublik, wenngleich 

zwischen 2004 und 2007 der zuspruch hierfür wieder größer wurde. im 

ergebnis steht eine relative mehrheit der ostdeutschen, die sich einen 

neuen Staat wünschen, einer breiten absoluten westdeutschen mehrheit 

gegenüber, die immer noch mit dem politischen und gesellschaftlichen 

System der bundesrepublik zufrieden ist. 

als Fazit der auswertung von befragungen zur bewertung der ddr kann 

ein widersprüchliches bild in ost und West konstatiert werden. es gibt 

weder ein einvernehmen zwischen den ehemaligen bewohnern der bei-

den teilstaaten noch unter den ostdeutschen selber. dabei steht eine 

breite mehrheit der Westdeutschen, die die ddr als diktatur grundsätz-

lich ablehnen und überwiegend negative Seiten sehen, einer mehrheit  

der ostdeutschen gegenüber, die ihre individuelle erinnerungswelt in den 

vordergrund rückt, die negativen Seiten der ddr weitgehend ausblendet 

und die positiven, vornehmlich die so genannten sozialen errungenschaf-

ten unkritisch hervorhebt. da die nostalgische verklärung der ddr bei 

einer beträchtlichen minderheit mit einer nicht-verbundenheit mit dem 

vereinten deutschland korrespondiert, erweist sich seit geraumer zeit die 

„ostalgie” als eines der zentralen hindernisse für das zusammenwachsen 

der deutschen. abgesehen von einigen Übereinstimmungen – etwa der 

positiven bewertung des 9. november 1989 als tag des mauerfalls und 

als tag der spontanen Freude – existieren offensichtlich als Folge unter-

schiedlicher erfahrungen in deutschland zwei „diskurskulturen”, wie 

Joachim gauck in einem vortrag über „gemeinsamkeiten der erinnerung 

im vereinten deutschland” konstatiert.19

dAS ddr-Bild Von ScHülErn

um beantworten zu können, ob sich urteile und kenntnisse über die ddr 

und das geteilte deutschland zwischen jüngeren menschen und älteren 

generationen unterscheiden, ob sich das geschichtsbild bei Jugendlichen 

in den neuen und den alten ländern angeglichen hat bzw. ob und wo un-

terschiedliche Sichtweisen auf Systeme und lebenswelten dominant sind, 

wurden in einem umfangreichen Projekt des Forschungsverbunds Sed-

Staat der Fu berlin mehr als 5.200 Schüler in vier ländern – bayern, 

berlin, brandenburg und nordrhein-Westfalen20 – nach ihrer meinung 

über die ddr als Staat und gesellschaft gefragt. außerdem sollten sie die 

beiden deutschen teilstaaten vergleichend bewerten und einige Wissens-

fragen über die ddr beantworten.21 die mehrzahl der Schüler war zum 

zeitpunkt der befragung 16 oder 17 Jahre alt, das ost-West-verhältnis 

betrug in etwa 2:1. mehr als die hälfte besuchte ein gymnasium, fast 

jeder vierte eine gesamtschule, zwei kleinere gruppen in bayern eine 

real- oder hauptschule. ergänzt wurde die befragung durch gespräche 

mit etwa 300 Schülern und einigen lehrern.

die befragten ordnen sich etwa zur hälfte politisch der mitte zu, etwa  

40 Prozent fühlen sich dem linken und nicht einmal 10 Prozent dem 

rechten Spektrum mehr oder weniger zugehörig. die politische mitte  

wird am häufigsten von bayerischen, am seltensten von nordrhein-west-

fälischen Schülern favorisiert; entsprechend sind im gegensatz zu nord-

rhein-Westfalen und den anderen ländern in bayern die wenigsten  

Schüler „links” eingestellt. die altersspezifischen unterschiede fallen in 

der politischen einstellung eher gering aus, die geschlechtsspezifischen 

etwas größer. mädchen sind im rechten lager unterrepräsentiert und in 

der politischen mitte und dem gemäßigten linken lager leicht überdurch-

schnittlich vertreten. das linke Spektrum erfreut sich bei gymnasiasten, 

das rechte bei haupt- und realschülern überdurchschnittlicher beliebt-

heit. 



42 43

die ddr in Schule und familie

Schaubild 5: Behandlung der DDR in der Schule nach Ländern/Regionen* 

Schaubild 6: Gespräche über die DDR in der Familie nach Ländern/

Regionen* 

* antworten auf die Frage: „in der Schule wurde die ddr behandelt…”.

ihre kenntnisse über die ddr und das geteilte deutschland bezieht nur 

eine minderheit der befragten Jugendlichen vor allem aus der Schule. 

insgesamt sagen zwei drittel, sie hätten in der Schule zu wenig oder gar 

kein Wissen über den Sed-Staat erworben. allerdings gibt es deutliche 

regionale unterschiede: in nordrhein-Westfalen geben über 80 Prozent 

der Schüler an, im Schulunterricht wenig oder nichts über die ddr zu 

erfahren, in bayern dagegen nur knapp 50 Prozent. Folgerichtig vermu-

ten nicht einmal 20 Prozent, viel über die ddr zu wissen. Selbst in 

bayern attestieren sich nur 27 Prozent einen hohen Wissensstand.20 

erwartungsgemäß wird in ostdeutschen Familien deutlich häufiger über 

die ddr gesprochen als in den drei westlichen untersuchungsregionen. 

alle Schüler, unabhängig von herkunft, Schultyp und geschlecht, kennen 

aber Filme über die ddr und beziehen hieraus – mehr oder weniger un-

bewusst – offenbar einen großteil ihrer (vermeintlichen) ddr-kenntnisse. 

zum zeitpunkt der befragung waren „Sonnenallee” und „good bye lenin” 

meistgesehenste Spielfilme bei den Jugendlichen; der Film „das leben 

der anderen” gelangte erst später in die kinos.

* verneinende antworten auf die Frage nach gesprächen über die ddr in der 
Familie.

erfreulicherweise bestehen kaum wechselseitige animositäten zwischen 

den Schülern aus den alten und den neuen ländern. im Westen gibt 

es allerdings einen deutlich höheren anteil von vorwiegend männlichen 

Schülern, die mit ihren altersgenossen aus ostdeutschland prinzipiell 

nichts zu tun haben wollen. insgesamt hat nur etwa jeder siebte west-

deutsche Jugendliche generelle vorbehalte gegen seine ostdeutschen 

landsleute. in West-berlin liegt der anteil jedoch deutlich höher. immer-

hin knapp jeder Fünfte, unter den Jungen sogar knapp jeder dritte, lehnt 

hier einen kontakt mit ostdeutschen ab.23 ost-berliner sind ebenso wie 

brandenburger Schüler den Westdeutschen gegenüber offener, nur jeder 

zwanzigste wünscht keinen kontakt zu Westdeutschen. 

die auswertung der Sichtweisen auf die alte bundesrepublik und die

ddr ergab ein gespaltenes bild: eine mehrheit der ostdeutschen Schüler 

favorisiert bei vielen aspekten des politischen, wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen lebens die ddr, während die westdeutschen Schüler 

zumeist die alte bundesrepublik im vorteil sehen.24

viele ostdeutsche bewerten die beiden deutschen Staaten als gleich-

rangig, indem sie dem einen Staat diese, dem anderen jene vorzüge 
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und nachteile zuordnen. den gegensatz von demokratie und diktatur 

ebenso wie den von Freiheit und unfreiheit heben sie in der behauptung 

auf, die beiden Staaten seien zwar anders gewesen, aber keiner könne 

als besser oder schlechter beurteilt werden. diese zugespitzte äquidis-

tanz gegenüber der ddr und der bundesrepublik wird von vielen ost-

deutschen Schülern geteilt. nur gut ein drittel der ostdeutschen Jugend-

lichen – gegenüber zwei dritteln im Westen – beurteilt das bundesdeut-

sche System vor 1989 ausdrücklich besser als das der ddr. 

Schaubild 7: Vor 1989: BRD besser als DDR nach Regionen* 

tives urteil.25 vor allem die in der ddr herrschende arbeitsplatzsicherheit 

wird von einer absoluten mehrheit begrüßt. hierfür würden die Schüler 

sogar einen geringeren lohn in kauf nehmen. in den gesprächen wurde 

deutlich, dass dieses positive urteil in erster linie resultat aktueller 

zukunftsängste vieler Jugendlicher ist. die negativen Seiten dieser „sozi-

alen Sicherheit” – die Pflicht zur arbeit und drohende Sanktionen bis hin 

zur verurteilung eines mehrjährigen aufenthalts in arbeitserziehungsla-

gern – waren den meisten Schülern und vielen lehrern nicht bekannt.

 

etwas skeptischer betrachten die Jugendlichen die Wirtschaftspolitik: 

etwa jeder vierte ost- und gut jeder zehnte westdeutsche Schüler beur-

teilt die erfragten aspekte der zentralistischen Planwirtschaft durchgängig 

positiv, und nur etwa jeder vierte ost- und knapp jeder zweite westdeut-

sche lehnt sie durchweg ab.26 Wer sich nicht negativ über die Wirtschafts-

politik der ddr äußert, befürwortet weniger die seinerzeitige realität als 

vielmehr einen höheren einfluss des Staates auf die Wirtschaft. die inter-

pretation bestätigt sich durch die antworten auf die behauptung, „die 

Wirtschaft könne nur gut funktionieren, wenn der Staat alles plant und 

lenkt”. dieser für die kennzeichnung der Sed-Wirtschaftspolitik geläu-

figen Formel widerspricht nicht einmal die hälfte der befragten, knapp 

ein drittel begrüßt sogar solch einen weitgehenden Staatseingriff. 

Schaubild 8: Staatliche Planwirtschaft als Funktionsprinzip nach Ländern/

Regionen* 

* Stellungnahmen zu der aussage: „die bundesrepublik vor 1989 war zwar anders, 
aber auch nicht besser als die ddr.”
im Schaubild wurden die antworten umgepolt.

die Bewertung der ddr-gesellschaft

neben der vergleichenden bewertung von alter bundesrepublik und ddr 

wurde das konkrete urteil über ausgewählte dimensionen der ddr ermit-

telt, um den blick auf Politik und gesellschaft der ddr zu erforschen. 

gefragt wurde nach der einschätzung von Sozial- und Wirtschaftspolitik, 

von Schule und alltag, Jugend und Familie sowie nach der außenpolitik 

und generell nach dem charakter von diktatur und repression. 

die Schüler loben vor allem die Sed-Sozialpolitik in ihren verschiedenen 

Facetten. nur gut 30 Prozent in den westlichen und sogar nur etwa 15 

Prozent in den östlichen untersuchungsregionen fällen über sie ein nega-

* zustimmende antworten auf die aussage: „die Wirtschaft kann nur gut funktio-
nieren, wenn der Staat alles plant und lenkt.”
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ein etwas anderes bild zeigen die ergebnisse des komplexes „Schule und 

alltag”. nur knapp jeder zehnte Schüler – gut 4 Prozent im Westen, aber 

gut 16 Prozent im osten – kann der gestaltung von Schule und alltag in 

der ddr etwas Positives abgewinnen. eine absolute mehrheit äußert sich 

kritisch, aber knapp jeder dritte gelangt nicht zu einem durchgängigen 

urteil, sieht einiges positiv, anderes negativ.27 das vergleichsweise milde 

urteil über die ddr resultiert im Wesentlichen aus der (falschen) annah-

me vieler Schüler, mit entsprechenden schulischen leistungen hätte jeder 

in der ddr abitur machen und anschließend studieren können.

deutlich kritischer sehen die Jugendlichen die verschiedenen aspekte von 

Jugend in der ddr. eine sehr breite mehrheit möchte den bedingungen 

jugendlichen lebens, wie es in der ddr üblich war, nicht ausgeliefert 

sein. Selbst in den beiden ostdeutschen regionen spricht sich eine gute 

absolute mehrheit dagegen aus.28 erfreulicherweise möchte sich eine sehr 

breite mehrheit – gleichermaßen im osten wie im Westen – nicht einer 

gemeinschaft oder gruppe unterordnen, sondern hält es für wichtiger, 

die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Positiv formuliert lässt sich kon-

statieren, dass die meisten Schüler individualität verbunden mit Freiheit 

favorisieren und eine verordnete ein- und unterordnung in ein kollektiv 

ablehnen. 

in den drei Skalen zum politischen System und zu den herrschaftsver-

hältnissen schneidet die ddr nur bei der außenpolitik, die den meisten 

Schülern eher fremd ist, zumindest im gesamtergebnis einigermaßen  

gut ab. eine knappe hälfte, unter ihnen überdurchschnittlich viele ost-

deutsche, gesamtschüler und Jüngere, lobt ausdrücklich die außenpolitik 

der Sed oder nimmt eine neutrale haltung ein, insbesondere bayerische 

lehnen sie dagegen durchgängig ab.29

der diktaturcharakter der ddr wird in der öffentlichen diskussion nur 

von wenigen – zumeist aus dem umfeld der Partei die linke und ehema-

ligen Sed-Funktionären und -ideologen – bestritten.30 Sie halten ihren 

untergegangenen Staat zwar für eine diktatur des Proletariats, inter-

pretieren die „diktatur” aber als herrschaft einer breiten mehrheit über 

eine kleine minderheit, mithin als „volksdemokratie”. diese dialektische 

betrachtung findet unter Schülern wenig gehör. Fast drei viertel der be-

fragten wenden sich gegen jede Form der verharmlosung diktatorischer 

verhältnisse und nur etwa 5 Prozent können der diktatur Positives ab-

gewinnen, aber immerhin gut 20 Prozent äußern sich unentschieden.31

am stärksten lehnen bayerische Schüler (84,8 Prozent), am wenigsten 

brandenburger (63,5 Prozent) die diktatur ab. vor allem gesamt- und 

hauptschüler fallen durch überdurchschnittlich viele positive oder unent-

schiedene einschätzungen auf. insbesondere bei den Fragen zur führen-

den rolle der Sed und nach der legitimation des Sed-Staates durch freie 

Wahlen zeigen sich viele, besonders jüngere Schüler verunsichert, was 

sich in hohen anteilen neutraler antworten niederschlägt. unter dem 

Strich widerspricht nicht einmal die hälfte – im osten und unter gesamt-

schülern deutlich weniger als im Westen und unter gymnasiasten – der 

behauptung, die ddr-regierung sei durch demokratische Wahlen legiti-

miert gewesen.

Schaubild 9: Keine demokratische Legitimation der DDR-Regierung nach 

Ländern/Regionen* 

* verneinende Stellungnahmen zu der aussage: „die regierung der ddr war durch 
demokratische Wahlen legitimiert.”

etwa zwei drittel der Schüler in den drei westlichen regionen erkennen 

den diktaturcharakter des Sed-Staates, aber nicht einmal die hälfte in 

den beiden östlichen, d.h. eine absolute mehrheit der brandenburger 

und ost-berliner und immerhin ein drittel der westdeutschen Schüler 

bezeichnen die ddr nicht ausdrücklich als eine diktatur. da offensichtlich 

viele Jugendliche nicht in der lage sind, eine klare trennlinie zwischen 

demokratie und diktatur zu ziehen, resultiert dieses ergebnis nicht zu-

letzt aus dem mangelhaften Wissen vieler Schüler über den zusammen-

hang zwischen demokratie und freien Wahlen. 
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Schaubild 10: Die DDR war eine Diktatur nach Ländern/Regionen* Schaubild 11: MfS ein normaler Geheimdienst nach Ländern/Regionen* 
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* Stellungnahmen zu der aussage: „die ddr war keine diktatur – die menschen 
mussten sich nur wie überall anpassen.”
im Schaubild wurden die antworten umgepolt.

die deutlichste ablehnung erfährt die verharmlosung oder relativierung 

der repressiven Seite der ddr. gleichwohl steht der breiten mehrheit,  

die die unterdrückung in der ddr verurteilt, ein knappes viertel – mit 

überdurchschnittlichen anteilen von ostdeutschen sowie haupt- und 

gesamtschülern – gegenüber, das zumindest einige aspekte von verfol-

gung und unterdrückung andersdenkender nicht ablehnt oder ihnen 

sogar zustimmt.32

die Stasi bewerten viele Schüler, vor allem ostdeutsche sowie haupt-  

und gesamtschüler, relativ positiv: nur etwa jeder zweite verneint die 

behauptung, das mfS sei ein geheimdienst gewesen, wie ihn auch ein 

demokratischer Staat hat. dass viele ostdeutsche Schüler mfS-aktivitäten 

verharmlosen, überrascht angesichts der Wahlerfolge ehemaliger inoffi-

zieller mitarbeiter und der mitunter anzutreffenden gleichgültigkeit 

gegenüber der vergangenheit dieses Personenkreises nicht. manche 

westdeutsche, besonders bayerische hauptschüler, assoziieren mit die-

sem geheimdienst dagegen agentengeschichten à la James bond.
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* ablehnende antworten auf die aussage: „die Stasi (ministerium für Staatssicher-
heit der ddr) war ein geheimdienst, wie ihn jeder Staat hat.”

im gesamtbild sieht eine breite mehrheit der befragten Jugendlichen die 

ddr überwiegend negativ, aber immerhin knapp 40 Prozent legen sich 

nicht fest oder haben ein durchgängig positives bild. zu letzteren gehö-

ren überdurchschnittlich viele ostdeutsche sowie haupt- und realschüler. 

in diesen drei teilgruppen beträgt der anteil der negativen Stimmen nur 

etwa 40 Prozent.33

deutschstämmige, ostdeutsche sowie gesamtschüler haben den mil-

desten blick, gymnasiasten und westdeutsche Schüler mit den bayeri-

schen und den Schülerinnen eines mädchengymnasiums in nordrhein-

Westfalen an der Spitze dagegen die kritischste Sicht. das positivste  

bild der ddr zeichnen anhänger der linkspartei/PdS und der nPd, das 

negativste Sympathisanten der bündnis-grünen. zu einem härteren 

urteil neigen Schüler, die nach eigenem eindruck viel über die ddr 

wissen sowie diejenigen, die im Schulunterricht dieses thema ausführ-

licher behandelt haben. erwartungsgemäß haben ostdeutsche Schüler, 

die „Wessis” gegenüber generelle vorbehalte hegen, ein sehr positives 

ddr-bild, westdeutsche mit gleichen vorurteilen gegenüber „ossis” 

betrachten die ddr dagegen ähnlich wie ihre vorurteilsfreien Schüler-

kollegen. 
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trotz des vor allem durch die herkunft und den besuchten Schultyp stark 

gespaltenen blicks kann festgehalten werden, dass eine solide absolute 

mehrheit der Schüler die ddr kritisch bzw. negativ bewertet, und nur 

wenige dieser diktatur durchgängig Sympathie entgegenbringen, aber 

immerhin deutlich mehr als jeder dritte sich im urteil unschlüssig zeigt.

 

das wissen über die ddr

der vermutete geringe Wissensgrad über die ddr bestätigte sich größ-

tenteils durch die auswertung des letzten teils des Fragebogens: nur 

wenige der achtzehn Fragen, die den Schülern gestellt wurden, konnte 

eine mehrheit richtig beantworten. die kenntnisse der befragten Jugend-

lichen über die ddr und die maßgeblichen Politiker im geteilten deutsch-

land sind nur gering, die antworten stark von vorurteilen und vermu-

tungen geprägt. auch bei diesem Fragenkomplex erweist sich die her-

kunft der Schüler als ausschlaggebender für die antworten als andere 

Faktoren. daneben beeinflusst – etwas abgeschwächter – der besuchte 

Schultyp den kenntnisstand. 

Prägnantes beispiel für die gespaltene ost-West-Sicht ist die Frage  

nach der saubereren umwelt. Während knapp jeder zweite westdeut-

sche Schüler im vergleich der umweltbedingungen die bundesrepublik 

für besser hält, kreuzen über 40 Prozent der ostdeutschen die ddr an. 

dass auch knapp jeder dritte aus den drei westlichen regionen die 

ostdeutsche mehrheitsmeinung teilt, deutet darauf hin, dass wenig  

konkretes Wissen vorhanden ist, was angesichts der breiten aktuellen 

diskussion um die verbesserung des umweltschutzes einigermaßen 

verwundert. die argumentation vieler ostdeutscher Jugendlicher in den 

gesprächen, die umwelt sei in der ddr sauberer gewesen, da es weniger 

Straßen und autos gab und weil der Staat den verstaatlichten betrieben 

umweltschutzauflagen hätte erteilen können, zeigt, mit welch entwaff-

nender naivität Schüler zusammenhänge konstruieren. viele Jugendliche 

können sich nicht vorstellen, dass es gerade der Staat war, der die be-

triebe zwang, auf kosten der natur die international vergleichsweise 

schwache Produktivität zu steigern. 

Schaubild 12: Umwelt sauberer in der DDR oder der Bundesrepublik?* 
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* antworten auf die Frage: „die umwelt war sauberer in der …”.

die ddr profitiert vor allem unter ostdeutschen Jugendlichen jedoch 

nicht nur bei diesem aspekt von der unwissenheit der Schüler. die bis 

1987 geltende todesstrafe trauen nicht einmal 20 Prozent der Schüler 

aus ost-berlin und brandenburg dem Staat ihrer eltern zu. auch im 

Westen geht eine mehrheit davon aus, dass es die todesstrafe in keinem 

der beiden Staaten gab. 

eine rückblickende politisch-moralische entlastung erfährt der Sed-Staat 

dadurch, dass viele Schüler nicht wissen, dass dort arbeitslager bzw. 

arbeitserziehungslager existierten und dass die Sed den befehl zum  

bau der mauer gab. die errichtung der berliner mauer spricht eine mehr-

heit – stärker im Westen als im osten – der Sowjetunion oder den alliier-

ten zu; nicht einmal jeder dritte kreuzt bei dieser Frage die ddr an. zu 

diesem ergebnis passt die geringe zahl von Schülern, die das Jahr der 

errichtung der mauer angeben konnte: insgesamt etwa jeder zweite, in 

nordrhein-Westfalen nicht einmal jeder dritte.34

eine mehrheit der Jugendlichen irrt bei den von ihnen unterstellten annä-

hernd gleichen einkommens- und vermögensverhältnissen. das tatsäch-

liche ausmaß der ungleichheit, das sich nicht wesentlich von dem in der 

bundesrepublik unterschied, war den meisten, wenn nicht sogar allen 

Schülern unbekannt. die von bestimmten Politikern immer noch verbrei-
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tete legende von der sozial gerechten und solidarischen ddr treibt auch 

auf diesem Feld seltsame blüten. gerade an diesem beispiel wird deut-

lich, wie nicht vorhandenes Wissen und die unhinterfragte Übernahme 

von erzählungen der eltern zu einem falschen bild der ddr, bezogen auf 

die soziale dimension, führt. der blick auf die zahlen verdeutlicht, dass 

die vermögensungleichheit in der ddr in etwa der in der alten bundesre-

publik und im wiedervereinten deutschland entspricht.

Schaubild 13: Verteilung des Geldvermögens in der DDR im Jahre 1989

sehr hohes Wissen kann nur etwa 10 Prozent der befragten Jugendlichen 

bescheinigt werden, ein niedriges oder sehr niedriges dagegen über 60 

Prozent. dabei verfügen westdeutsche Schüler, vor allem die aus bayern 

und die Schülerinnen des mädchengymnasiums in nordrhein-Westfalen, 

über einen höheren kenntnisstand als ostdeutsche. einen traurigen nega-

tivrekord stellen die gesamtschüler auf, von denen fast 80 Prozent nur 

sehr wenig wissen.36

der zusammenhang von Kenntnissen und Bewertung der ddr

ein geradezu sensationelles und in der eindeutigkeit von uns nicht erwar-

tetes ergebnis brachte der vergleich von kenntnisstand und bewertung 

der ddr. in allen ländern und bei nahezu allen Skalen sehen wir einen 

prägnanten direkten zusammenhang zwischen dem kenntnisstand und 

dem urteil über die ddr: Je mehr die Schüler über den Sed-Staat wis-

sen, desto kritischer beurteilen sie ihn. Weitgehend unabhängig von 

herkunft, geschlecht, alter und Schultyp bewerten Schüler mit etwa  

gleichem kenntnisstand den Staat ddr und dessen gesellschaft ähnlich: 

beispielsweise bestehen zwischen brandenburger und bayerischen Schü-

lern, die einen hohen oder sehr hohen kenntnisstand aufweisen, kaum 

differenzen im urteil. 

Schaubild 14: Gesamtbewertung der DDR in Abhängigkeit vom  

Kenntnisstand* 
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die richtige zuordnung von einigen Politikern, die ihren Staat nachhaltig 

geprägt haben, gelingt zumeist nur einer relativen mehrheit, bei west-

deutschen Politikern manchmal gerade der hälfte der Schüler. West-

deutsche Staatsmänner sind bekannter als ostdeutsche, werden aller-

dings häufig dem falschen Staat zugeordnet. So vermutet etwa jeder 

vierte – im osten sogar mehr als jeder dritte –, konrad adenauer und 

Willy brandt hätten in der ddr gewirkt. Selbst helmut kohl wird von 

etwa jedem zehnten in den Sed-Staat verpflanzt. erstaunlicherweise 

kennen westdeutsche Jugendliche, mit den bayerischen Schülern an der 

Spitze, ostdeutsche Politiker häufiger als ihre mitschüler aus den neuen 

ländern.35

die meisten Schüler wussten um ihre geringen kenntnisse über die deut-

sche teilungsgeschichte und die ddr. diese subjektive einschätzung 

bestätigte sich bei der auswertung der Wissensfragen. ein hohes oder 
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* angaben in Prozent. der kenntnisstand bezieht sich auf 18 gestellte Wissensfra-
gen, dabei bedeutet die bezeichnung „sehr hoch”: > 16 richtige antworten, „hoch”: 
14-16, „mittel”: 10-13, „niedrig”: 6-9 und „sehr niedrig”: 0-5 richtige antworten.
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der zusammenhang zwischen kenntnisstand und bild der ddr fällt in 

ostdeutschland ausgeprägter als in Westdeutschland aus, d.h. die bewer-

tungsunterschiede von Schülern mit unterschiedlichem Wissen sind dort 

erheblich größer. die herausragende bedeutung der vermittlung von 

grundkenntnissen über ein gesellschaftssystem, um Jugendliche zu 

einem kritischen urteil zu befähigen, hat sich hiermit eindrucksvoll bestä-

tigt.

Schaubild 15: Negatives Gesamtbild der DDR nach Kenntnisstand in den 

Ländern* 

fazit: das ddr-Bild von Schülern

zusammenfassend lässt sich als ergebnis der Studie festhalten:

auch fast neunzehn Jahre nach dem Fall der mauer zeigt die ostdeut-

sche gesellschaft starke postsozialistische tendenzen, und zwar sowohl 

in der mentalen verfassung großer teile der bevölkerung als auch im 

hinblick auf die kritik demokratisch-pluralistischer institutionen. die  

in der ddr erworbenen mentalen Prägungen wirken weiter und werden 

in den verschiedenen milieus ebenso wie Fragmente eines geschichts-

bildes an jüngere generationen weitergegeben. 

in familiären gesprächen wird Jugendlichen ein selektives ddr-bild 

vermittelt. erzählt werden positive erlebnisse sowie im nachhinein  

als lobenswert empfundene aspekte des Sed-Staates. dabei nehmen 

die arbeitsplatzsicherheit – ohne berücksichtigung ihrer negativen Sei-

ten – und der zusammenhalt in betrieb und Wohngebiet eine heraus-

ragende rolle ein. die diktatorischen bedingungen und die mangelwirt-

schaft werden dagegen ebenso wie die aktivitäten des mfS nur selten 

erwähnt. 

in Westdeutschland – vornehmlich in nordrhein-Westfalen – zeigt sich 

an den Schulen eine auch in der bevölkerung vorhandene tendenz,  

der ddr und ihrer geschichte immer weniger bedeutung beizumessen, 

da sie nur die vergangenheit der ostdeutschen beträfe. Während der 

nationalsozialismus gemeinsame geschichte beider deutscher Staaten 

sei, müssten sich nur die ostdeutschen, aber nicht die Westdeutschen 

mit der ddr befassen. 

die überwiegende mehrzahl der befragten Schüler in den vier ländern 

bzw. fünf untersuchungsregionen glaubt, wenig über die ddr und 

 das geteilte deutschland zu wissen und erfährt hierüber in der Schule 

kaum etwas oder überhaupt nichts. dabei ist die ddr in den drei west-

deutschen regionen häufiger unterrichtsgegenstand als in den beiden 

ostdeutschen. gleichzeitig äußern viele der Jugendlichen interesse an 

der ddr und möchten mehr über das leben dort erfahren. in ostdeut-

schen Familien wird die ddr weitaus häufiger thematisiert, allerdings 

zumeist nur in bezug auf das alltagsleben. 

eine breite mehrheit der Schüler hat ein überwiegend negatives  

gesamtbild der ddr. immerhin knapp 40 Prozent legen sich aber  

nicht fest oder geben eine positive bewertung ab. in ostdeutschland 

sowie unter haupt- und realschülern liegt die Quote der negativen 

Stimmen sogar deutlich unter der absoluten mehrheit. anhänger der 
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PdS/linkspartei und der nPd urteilen am positivsten, Sympathisanten 

der bündnis-grünen am negativsten über die ddr. bayerische Schüler 

und die Schülerinnen eines mädchengymnasiums in nordrhein-Westfa-

len äußern sich in erheblich höherem maße kritisch als die Schüler aus 

den anderen ländern.

ostdeutsche Schüler loben mit breiter mehrheit die sozialen Seiten des 

Sed-Staates und gleichzeitig neigt eine beträchtliche minderheit unter 

ihnen zur ausblendung diktatorischer und repressiver aspekte. West-

deutsche Schüler sprechen – wenn auch in abgeschwächter Form –  

der ddr bei einigen sozialen dimensionen des lebens ebenfalls ein  

lob aus, erkennen aber mit sehr breiter mehrheit den diktaturcharak-

ter dieses Staates.

der vergleich verschiedener politischer und gesellschaftlicher dimen-

sionen der beiden deutschen teilstaaten zeigt ebenfalls eine unter-

schiedliche, mitunter sogar gegensätzliche Sichtweise. Westdeutsche 

Jugendliche präferieren auf nahezu allen Feldern die verhältnisse in 

der alten bundesrepublik, ostdeutsche in den sozialen und alltäglichen 

bereichen die ddr und bei den politischen aspekten mit allerdings  

geringeren anteilen als ihre westdeutschen mitschüler die bundes- 

republik. eine nennenswerte minderheit vornehmlich ostdeutscher 

Schüler favorisiert sogar das politische System und vor allem die Wirt-

schaftsordnung der ddr. die trennlinien zwischen demokratie und 

diktatur sind vielen Schülern nicht bekannt. in ostdeutschland kenn-

zeichnet nicht einmal jeder zweite, in Westdeutschland immerhin  

noch jeder dritte die ddr nicht ausdrücklich als diktatur. eine absolute 

mehrheit weiß nicht, ob die ddr-regierung durch demokratische  

Wahlen legitimiert war. 

Wie die älteren generationen präferieren junge Westdeutsche stärker 

als ihre ostdeutschen altersgenossen individuelle Freiheit statt soziale 

rundumversorgung und sind ausländern gegenüber wesentlich tole-

ranter eingestellt. erfreulicherweise wird die Wiedervereinigung nur 

von wenigen Schülern, im Westen häufiger als im osten, in Frage ge-

stellt.

die große mehrheit der Jugendlichen konnte die von uns gestellten 

Wissensfragen nicht richtig beantworten. außer in bayern, wo die 

hauptschüler durch vergleichsweise hohes Wissen glänzen, haben  

breite mehrheiten kaum ausgeprägte kenntnisse über die ddr. 

die beurteilung der ddr durch die Schüler erfolgt weitgehend assoziativ, 

wobei das bild ostdeutscher Schüler stärker von Familiengesprächen, das 









westdeutsche stärker durch den Schulunterricht beeinflusst wird. das 

bild der ddr wird stark geprägt vom kenntnisstand: Je mehr Schüler 

über den Sed-Staat wissen, umso kritischer fällt ihr urteil aus, unabhän-

gig von herkunft, geschlecht, alter und besuchtem Schultyp. es muss 

aufgabe der Schule sein, dieses Wissensdefizit auszugleichen. dabei 

sollte die delegitimation der sozialistischen diktatur mit der vermittlung 

freiheitlich-demokratischer Werte verknüpft werden mit dem ziel,  

Jugendliche immun zu machen gegen jegliche diktatorische verführung.

dEr gEScHicHtSpolitiScHE diSKurS und diE  

KEnnzEicHnung dEr ddr in dEr wiSSEnScHAft

die vergangenheit, vor allem die jüngste, ist durch ihre bedeutung für 

die gestaltung von gegenwart und zukunft auch gegenstand geschichts-

politischer auseinandersetzungen. mit hilfe der geschichtspolitik soll in 

der bevölkerung ein geschichtsbewusstsein verankert werden, das mit 

bestimmten politischen vorstellungen und geschichtsdeutungen korres-

pondiert. Während in diktatorischen Systemen der Staat oder die allein 

herrschende Partei über alle medien ein bestimmtes geschichtsbild ver-

ordnet, bedeutet dies für eine freiheitliche und damit pluralistische ge-

sellschaft fortgesetzte kontroversen um die kulturelle hegemonie über 

verschiedene geschichtsbilder. So entzündet sich an der bewertung der 

ddr, die implizit immer auch eine bewertung der bundesrepublik ist,  

ein deutungskampf, der bis in tagespolitische auseinandersetzungen 

reicht. Für die einen stellen die ddr bzw. einige aspekte ihres Systems 

eine positive Folie dar, andere lehnen jeglichen bezug auf diese sozialis-

tische diktatur ab. umstritten ist besonders, was als charakteristisch 

für die ddr angesehen wird. alltag versus diktatur, gesellschaft versus 

herrschaft, Freiheit versus unfreiheit, Sozialpolitik versus repression, 

recht versus unrecht u.ä. bilden dabei jeweils die Pole. 

der geschichtspolitische Streit um die historische einordnung der ddr 

und ihre bewertung steht immer noch im Schatten des nationalsozialis-

mus. angesichts der singularen dimension des nationalsozialistischen 

terrors neigen einige geschichtspolitische akteure zu einer marginalisie-

rung des unrechts in der Sed-diktatur. inzwischen wird selbst der dik-

taturcharakter der ddr in Frage gestellt und statt von diktatur und 

unterdrückung von „demokratiedefiziten” gesprochen. es ist eine ge-

schichtspolitische herausforderung ersten ranges, im erinnern an die 

nationalsozialistische und die sozialistische diktatur weder der gefahr 
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einer relativierung der nS-verbrechen noch einer banalisierung des  

ddr-unrechts zu erliegen. die differenzierte betrachtung und bewertung 

dieser beiden deutschen diktaturen im letzten Jahrhundert muss aus der 

Perspektive einer freiheitlich-demokratischen ordnung deren analogien 

deutlich machen, ohne die gewaltigen unterschiede in ausmaß und in-

tensität der verbrechen zu nivellieren.37

das bild des geteilten deutschlands wird bei älteren generationen, die  

in der ehemaligen ddr und der alten bundesrepublik (mithin in unter-

schiedlichen Systemen) gelebt haben, von vergangenen erfahrungen 

und Weltbildern geprägt. ihr ursprüngliches geschichtsbild wird zum teil 

überlagert oder bestätigt von der Situation im wiedervereinten deutsch-

land. dies betrifft allerdings mehr die ostdeutsche als die westdeutsche 

bevölkerung, denn für erstere haben sich mit dem Sturz der Sed-dikta-

tur und der nachfolgenden Wiedervereinigung die lebensbedingungen 

nahezu vollständig verändert. Für jüngere generationen, die das geteilte 

deutschland nur wenige Jahre oder überhaupt nicht erlebt haben, kon-

stituiert sich das geschichtsbild jenseits persönlicher erlebnisse und 

erfahrungen.

der methodische und inhaltliche Streit um die bewertung der ddr schien 

mit dem Fall der mauer entschieden: die systemimmanente ddr-For-

schung, die den diktaturcharakter dieses Staates weitgehend ausblen-

dete und auf Werturteile verzichtete, erlebte ein Fiasko. ihre bewertung 

der ddr als ein stabiler industriestaat mit einer reformbereiten politi-

schen Führung hatte sich als Fata morgana erwiesen. totalitarismustheo-

retische betrachtungen erwiesen sich als plausibler. Sie hatten zumeist 

zwar auch nicht den raschen untergang des Sed-Staates prognostiziert, 

aber auf den Widerspruch zwischen abgeschotteter politischer elite und 

ihrer dogmatischen ideologie und den bedürfnissen der bevölkerung 

hingewiesen.38

Wie in freiheitlichen gesellschaften üblich, existiert auch in der Wissen-

schaft kein einheitliches bild der ddr. zwar sind sich, abgesehen von 

einigen „abgewickelten” Sed-historikern und ehemaligen westdeutschen 

ddr-Sympathisanten, im akademischen milieu nahezu alle ernstzuneh-

menden zeitgeschichtler einig, dass die ddr eine diktatur war. in den 

letzten Jahren hat sich jedoch eine breite Strömung entwickelt, die mehr 

oder weniger direkt an die so genannte systemimmanente westdeutsche 

ddr-Forschung vor 1989 anknüpft und die darstellung von gesellschaft 

und alltag in den vordergrund, die diktatorischen aspekte dagegen in 

den hintergrund rückt. in dem maße, wie diese Wissenschaftsrichtung 

das klima an den universitäten und Weiterbildungseinrichtungen be-

stimmt, wird erneut Studenten, lehrern und Schülern ein verharmlosen-

des bild des Sed-Staates vermittelt. da vertreter dieses ansatzes auch 

an maßgeblicher Stelle in institutionen, die sich mit der aufarbeitung  

der ddr-geschichte beschäftigen, tätig sind, wird der deutsche teilstaat 

inzwischen wieder von vielen Wissenschaftlern weniger als diktatur denn 

als moderne industriegesellschaft charakterisiert.

 

ihre Fehlwahrnehmungen entschuldigen systemimmanente Forscher 

oftmals mit dem hinweis auf den engen zusammenhang von Politik  

und zeitgeschichte. So begründen der ehemalige und der jetzige leiter 

des Potsdamer zentrums für zeithistorische Forschung (zzF) christoph 

kleßmann und martin Sabrow den seinerzeitigen verzicht auf den dikta-

turbegriff als Schlüsselkategorie mit den – für seriöse Wissenschaftler 

kaum fassbaren – Worten: „zwar konnte auch jeder zeitgenössische 

beobachter oder besucher der ddr wissen, dass er es mit einer Partei-

diktatur zu tun hatte, aber man sagte das zumindest nicht laut, weil es 

die zarte Pflanze der angestrebten normalisierung im verhältnis beider 

deutscher Staaten zu knicken drohte.”39

Während diese zeithistoriker heute immerhin noch den diktatorischen 

charakter des Sed-Staates und seine Strukturen mehr oder weniger in 

die analyse mit aufnehmen, nicht ohne allerdings darauf hinzuweisen, 

dass die ddr in ihrem diktaturcharakter nicht aufging, lehnen ostdeut-

sche Wissenschaftler wie Wolfgang engler und dietrich mühlberg dies 

ausdrücklich ab. engler zeichnet das bild einer mit sich selbst zufrie-

denen, ja glücklichen ddr-gesellschaft. unter strikter nichtbeachtung 

restriktiver und repressiver rahmenbedingungen zeichnet er das dortige 

alltagsleben. ohne weitere begründung verzichtet er auf herrschaftsge-

schichtliche analysen, die die ddr mit begriffen wie diktatur, unrechts-

staat, totalitarismus, kommandowirtschaft oder gewaltherrschaft kenn-

zeichnen, da diese den erfahrungen der ostdeutschen nicht gerecht 

würden. maßstäbe und urteile müssten – so engler in unbewusster oder 

jedenfalls nicht ausdrücklich erwähnter anlehnung an die alte system-

immanente ddr-Forschungsrichtung – von innen und nicht von außen 

kommen.40 dieser positive blick auf die ddr korrespondiert bei engler 

mit einer kritik an zentralen Werten der westlichen Welt. Werden ddr 

und bundesrepublik auf „gleicher augenhöhe” betrachtet, stehen sich  
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aus seiner Perspektive individuelle und soziale menschenrechte gleichbe-

rechtigt gegenüber, wobei die individuellen eine „unendlich verdünnte, 

triviale und primitive Form der menschenrechte” darstellen.41

Wie engler lehnt auch sein ostdeutscher kollege dietrich mühlberg eine 

polarisierende bewertung der beiden deutschen teilstaaten als demo-

kratie und diktatur ab, weil diese für die mehrheit seiner „landsleute” 

unannehmbar sei. auch dürfe die pluralisierte und individualisierte west-

deutsche gesellschaft nicht als maßstab für die ostdeutsche genommen 

werden. vielmehr sollen der „eigenwert” der ostdeutschen gesellschaft 

und ihre kulturelle ausprägung gleichsam als Sonderweg in das vereinte 

deutschland transportiert werden.42 in diesem Punkt stimmen die auto-

ren mit kleßmann, Sabrow und anderen sozialgeschichtlich orientierten 

ddr-Forschern überein.

Jüngere ostdeutsche Wissenschaftler, die der PdS/linkspartei oder der 

SPd nahestehen, verwischen mit ihren beiträgen gezielt die trennlinien 

von demokratie und diktatur, sprechen stattdessen von „demokratie-

defiziten” und loben die Sozialpolitik des Sed-Staates.43 Für viele stehen 

nicht individuelle, sondern so genannte „soziale menschenrechte” im  

vordergrund. die ddr und die bundesrepublik werden auf gleicher 

augenhöhe betrachtet, dem einen Staat die vernachlässigung sozialer 

bereiche, dem anderen die unzureichende berücksichtigung demokrati-

scher dimensionen vorgeworfen.44

bei einer umfangreichen Studie zur behandlung der ddr in der universi-

tären lehre45 wurde deutlich, dass die Studierenden hierbei weniger mit 

dem diktatorischen kern des Sed-Staates, sondern mit eher „weichen 

themen” konfrontiert werden. in den untersuchten Semestern nach der 

Jahrtausendwende wurden am häufigsten veranstaltungen zum ostdeut-

schen kulturleben, zum politischen System/verwaltung sowie zu Sozial-

geschichte und alltag angeboten. das Wirtschaftssystem, Widerstand  

und repression, religion und kirche, aber auch Ökologie und umwelt-

politik, fanden dagegen kaum beachtung. 

die von interessierter Seite geäußerte befürchtung, die ddr werde in  

der Forschung und in lehrveranstaltungen mit dem nS-Staat gleichge-

setzt oder auch nur gemeinsam behandelt, bestätigte sich nicht. Statt-

dessen werden zumeist die beiden deutschen teilstaaten und damit die 

gesamtdeutsche geschichte nach 1945 in Seminaren thematisiert. 

in der politischen Weiterbildung kommt die ddr ebenfalls nur am rande 

vor. noch stärker als in lehrplänen und Schulbüchern fehlt es in der 

universitären lehre und der Weiterbildung an normativen bewertungs-

maßstäben. der Sed-Staat wird oftmals nicht auf der basis freiheitlich-

demokratischer Werte beurteilt, sondern an seinen eigenen ansprüchen 

gemessen, was bezogen auf die zeit des nationalsozialismus sicherlich 

Proteststürme hervorrufen würde. zeithistoriker aus dem umfeld des 

zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam plädieren für eine For-

schung und lehre, die die „grenzen der diktatur” und die „rekonstruk-

tion des alltags” anstelle des diktaturcharakters und der durch diesen 

geprägten gesellschaft in den vordergrund stellen. mit dieser Forderung 

finden sie selbst unter Wissenschaftlern der bundesbeauftragten für die 

unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen deutschen 

demokratischen republik und mitarbeitern der Stiftung aufarbeitung 

resonanz. So stimmt zum beispiel der bei der bundesstiftung aufarbei-

tung der Sed-diktatur für veranstaltungen zum 20. Jahrestag der fried-

lichen revolution zuständige Jens hüttmann ein loblied auf die alte 

systemimmanente ddr-Forschung an und weist kritik an ihr als politisch 

motiviert zurück.46

die notwendige delegitimierung der Sed-diktatur stößt insofern nicht  

nur in der Schule auf enge grenzen. diesen unbefriedigenden zustand  

zu verändern, ist aufgabe von Wissenschaftlern, Politikern und medien, 

die sich der freiheitlich-demokratischen ordnung einer zivilen gesell-

schaft verpflichtet fühlen. dabei geht es – um es noch einmal zu wieder-

holen – nicht um die delegitimierung ostdeutscher biographien, sondern 

um die delegitimierung einer diktatur, die den menschen unfreiheit und 

leid gebracht hat. einem bild, auf dem die positiven impulse der fried-

lichen revolution, der Wunsch nach Freiheit, demokratie und Wohlstand, 

verblassen, während die erinnerung an das vermeintliche schöne und 

solidarische leben in der ddr47 die dunklen Seiten der sozialistischen 

diktatur überlagert, muss durch aufklärung entgegengewirkt werden.

die Jahre 2009 und 2010 bieten als erinnerungsjahre an den Fall der 

mauer und die deutsche vereinigung raum, sich ausführlich mit der 

deutschen teilungsgeschichte und der ddr zu beschäftigen. es liegt  

an der Politik, den öffentlichen Weiterbildungseinrichtungen, aber auch 

den medien, jüngeren menschen ein realistisches, die latenten und mani-

festen repressiven Seiten berücksichtigendes bild des Sed-Staates zu 

vermitteln. dass große teile älterer generationen, die nachhaltig vom 
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leben in einem diktatorischen System geprägt sind, noch zu einer selbst-

kritischen einsicht fähig sind, kann – wie die erfahrungen nach 1945 

zeigen – bezweifelt werden. die möglichkeit, freiheitlich-demokratische 

Werte bei Jugendlichen zu verankern, auch um diktatorischen verführun-

gen jeglicher art entgegenzuwirken, sollte genutzt werden, auch wenn 

derzeit zumindest bezogen auf die ddr die nostalgische verklärung bei 

Jung und alt in den neuen ländern noch überwiegt. dabei geht die ver-

klärung der ddr mit einer Fundamentalkritik an der Wiedervereinigung 

und dem nachfolgenden transformationsprozess einher. die (fiktive)  

ddr ist für viele ostdeutsche gleichsam eine positive vergleichsfolie zum 

wiedervereinigten deutschland geworden. die reale ddr wünschen sich 

selbst die meisten nostalgiker nicht zurück. die geschichtspolitischen 

kontroversen um das bild der ddr spiegeln insofern die diskurse um die 

künftige gestaltung deutschlands wider.
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irrlichter der vergangenheit
daS geSchichtSverStändniS der Partei „die linke”

Jürgen P. Lang

1. EinlEitung

landesparteitag der „linken” in mecklenburg-vorpommern 

ende oktober 2008: Über den im Seehotel Sternberg ver-

sammelten delegierten leuchten die gleichen lampen, die 

einst den „Palast der republik” erhellten. diesem zufall wird 

eine besondere metaphorik zuteil, steht doch eine debatte 

über das geschichtsbild der Partei auf der tagesordnung.  

als helmut holter ans rednerpult tritt, herrscht nicht gerade 

ungeteilte Freude. der ehemalige vizeministerpräsident des 

bundeslandes hatte den unmut der basis auf sich gezogen, 

seit er in einem interview mit dem stern verlangt hatte, die 

Partei müsse als Preis für ihre glaubwürdigkeit „das, was  

das Sed-regime ausgemacht hat, klar verurteilen: terror, 

mord, repression.” holter sah sich auf den Parteitag denn 

auch zu einer klarstellung gezwungen: „Sed-regime” be-

deute nicht „ddr”. diese habe er keinesfalls „delegitimieren 

oder verunglimpfen” wollen.1 Was sich in Sternberg abspiel-

te als skurrile anekdote abzutun – dazu gibt es selbst zwei 

Jahrzehnte nach dem zusammenbruch der Sed-diktatur 

keinen anlass. Je größer der zeitliche abstand wird, desto 

mehr hat das Schönreden der ddr konjunktur.
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die 1990 in PdS umbenannte Sed selbst hat wesentlich zu dieser unkul-

tur des umdeutens beigetragen.2 auch nach ihrer Fusion mit der west-

deutschen WaSg zur Partei „die linke” tut sie sich schwer, die ddr als 

das zu bezeichnen, was sie wesentlich war: eine kommunistische diktatur 

nach sowjetischem vorbild. den meisten in der Partei gilt die ddr als 

Paradies sozialer Fürsorge, und sie dient der rechtfertigung persönlicher 

lebensleistung. gleichwohl geht „die linke” unterschiedlich mit ihrer 

vergangenheit um; ein einheitliches geschichtsverständnis existiert nicht. 

dieser beitrag will die wesentlichen argumentationslinien in bezug auf 

die ddr herausarbeiten. idealtypisch stehen zunächst orthodox-kommu-

nistische Positionen denen der sogenannten „reformer” gegenüber.  

beide eint die legitimierung der ddr. es verwundert kaum, dass sich  

mit diesem aspekt sozialistischer vergangenheit fast ausschließlich der – 

große – teil der „linken” auseinandersetzt, der aus der ostpartei PdS 

kommt. die bedeutung der geschichtsmythen in der nach Westen erwei-

terten Formation soll anschließend bewertet werden.

2. „ortHodoxE” lEgitimAtionSStrAtEgiEn in dEr pdS

„orthodoxe” gruppierungen wie die kommunistische Plattform (kPF) 

waren – anders als oft behauptet wird – keine randerscheinung in der 

„linken”. die geschichte der PdS hat gezeigt: der einfluss der „ortho-

doxen” war nicht unerheblich – sie gehörten zum kern der Partei. es  

gelang ihnen gerade zu krisenzeiten immer wieder, die mitglieder auf  

ihre Seite zu ziehen. auf betreiben der kPF konnten die „reform”-kräfte 

der PdS die Partei nicht ohne weiteres auf einen „antistalinistischen kon-

sens” verpflichten. die „orthodoxen” setzten 1995 auf einem Parteitag 

zudem durch, dass von nun an „antikommunistische” auffassungen in  

der Partei unerwünscht waren. doch was heißt schon „Stalinismus”?  

die kPF verstand unter diesem begriff keine Fundamentalkritik an der 

Sed-diktatur, sondern eine bestimmte – mit der Person des diktators 

verknüpfte – herrschaftspraxis, die mit dem kommunismus nichts zu tun 

gehabt und letztlich gorbatschow, dem henker des „Staatsozialismus”, 

den Weg bereitet habe.3 Stalin und gorbatschow standen in der reihe 

der verräter. noch 2007 musste der vorstand der an der Seite der SPd 

regierenden berliner PdS einräumen, dass seine geschichtspolitischen 

Positionen „nicht ausreichend in der basis verankert sind.”4

das geschichtsbild der „orthodoxen” ist auf eine praktisch vollständige 

rechtfertigung der ddr aus. es basiert auf einer marxistisch-leninisti-

schen geschichtsinterpretation und folgt zwei zentralen argumentations-

linien. die erste wird in folgendem zitat – es stammt aus einem antrag 

der kommunistischen Plattform an den berliner landesparteitag im märz 

2007 – deutlich: „Wir bagatellisieren die Fehler, irrtümer und Struktur-

defizite des frühen Sozialismus nicht, schon gar nicht die begangenen 

verbrechen. zugleich entspricht es unserer Überzeugung, dass die Welt 

[...] um viele hoffnungen reicher war, als dieser unvollkommene frühe 

Sozialismus ungebremste kapitalherrschaft auf diesem Planeten verhin-

derte.”5

indem die kPF die ddr eine „frühsozialistische” gesellschaft nennt, 

heißt sie die methoden einer diktatur gut. auch der kanonisierte marxis-

mus-leninismus der Sed hatte dies ausdrücklich getan. er wandte sich 

explizit gegen die „bürgerliche ideologie”, die diktatur und demokratie 

als antipoden gegenüberstellt. Solange die „klassenlose gesellschaft”  

des kommunismus nicht erreicht sei, handle es sich vielmehr um „von-

einander nicht zu trennende Seiten der staatlichen organisation”.6 die 

methoden der diktatur waren aus dieser Sicht in der noch nicht „klassen-

losen”, „frühsozialistischen” ddr legitim. tatsächliche und vermeintliche 

renegaten durften als „klassenfeinde” gebrandmarkt und mit allen mit-

teln bekämpft werden, was in der Praxis auch geschah.

die zweite argumentationslinie der „orthodoxen” zielt auf die legitima-

tion der kommunistischen diktaturen als „antikapitalistische” und „anti-

faschistische” Systeme. in einer Streitschrift des ältestenrates der „lin-

ken” – der vorsitzende dieses gremiums ist hans modrow, der zu ande-

ren zeiten vor allem im Westen als hoffnungsträger galt – heißt es in 

marxistischer diktion: „bei einer unbedingt [...] notwendigen verurtei-

lung aller selbstverschuldeten deformation bei der verwirklichung einer 

[...] antikapitalistischen alternative sollten wir uns dennoch überzeugend 

zur legitimität der herausbildung sozialistischer gesellschaftsformationen 

im 20. Jahrhundert bekennen”. die ddr wird als „organischer bestand-

teil der deutschen geschichte” und als „demokratisch-antifaschistisches 

reformmodell” bezeichnet, das sich „nach 1945 als historisch herange-

reifte antwort”7 herausgebildet habe.

von der – die Sed-diktatur verharmlosenden – vokabel „deformation” 

einmal abgesehen, betreibt der ältestenrat nichts anderes als geschichts-

klitterung. die ddr entstand keineswegs als reaktion der menschen auf 

den nationalsozialismus oder – wie es die in linksextremen kreisen noch 
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immer virulente, kommunistische „dimitroff-doktrin” unterstellte – als 

reaktion auf kapitalistische voraussetzungen des Faschismus. die ddr 

war nichts anderes als ein implantat der Sowjetunion auf deutschem 

boden. zudem bietet „antifaschismus” nicht nur „orthodoxen” ein wohl-

feiles motiv, den demokratischen verfassungsstaat zu delegitimieren.8 die 

„linke” will mit aller macht eine „antifaschistische klausel” in den verfas-

sungen des bundes und der länder verankern und den – ohnehin ziem-

lich angeschlagenen – antiextremistischen konsens der bundesrepublik 

ersetzen, der sich auch gegen linke Feinde der demokratie wappnet.9

3. lEgitimAtionSStrAtEgiEn dEr pdS-„rEformEr”

die einlassungen der „orthodoxen” waren nicht unbedingt für eine brei-

te gesellschaftliche debatte gedacht. angesprochen war in erster linie 

die eigene – „reformerische” – Parteiführung, der man vorwarf, einen 

„kotau vor der veröffentlichten meinung”10 vollzogen zu haben. damit 

spielten die kommunisten unter anderem auf die entschuldigung der 

PdS-Spitze für die sogenannte zwangsvereinigung von SPd und kPd  

zur Sed an oder die Feststellung im berliner koalitionsvertrag mit den 

Sozialdemokraten 2001, die mauer sei ein „Symbol für totalitarismus und 

menschenverachtung” gewesen. man fragt sich in der tat: Stand hier die 

koalitionsräson über den Überzeugungen? einerseits haben PdS-Politiker 

wie Petra Pau glaubhaft gemacht, dass sie es in diesem Punkt ernst 

meinen.11 andererseits fiel etwa der frühere sächsische PdS-chef Peter 

Porsch – er gehört nicht dem „orthodoxen” lager an – beizeiten mit der 

bemerkung auf, die mauer habe den Frieden in europa gesichert.

Wie sieht das geschichtsverständnis der „reformer” nun im kern aus? 

dieses in der alten PdS tonangebende lager definiert sich im wesent-

lichen dadurch, dass es die fehlende demokratie und die fehlende Frei-

heit in der ddr bemängelt. das ist auf den ersten blick durchaus eine 

diktaturkritik. bei näherem hinsehen relativiert sich dieser befund je-

doch. der kritik der „reformer” am „realsozialismus” folgte kein Plädoyer 

für den demokratischen verfassungsstaat, zu dem man ein eher instru-

mentelles verhältnis an den tag legte. Pluralismus und rechtsstaat seien 

„trotz ihrer dienlichkeit als herrschaftsmechanismus eine chance für 

gegenmächte”.12

demokratische grundwerte wie die Freiheit – das zeigt schon ein blick in 

das letzte PdS-Programm – sind für die „reformer” keine unpolitischen 

Werte, sondern der verwirklichung bestimmter bedingungen beziehungs-

weise Pflichten der bürger unterworfen. die propagierte Selbstbestim-

mung der individuen sollte in eine „solidarische entwicklung aller durch 

bewusste rahmensetzung”13 kanalisiert werden. in diesem Sinne nur eine 

übergeordnete instanz – der Staat, die Partei – definieren, was „Freiheit” 

ist. Selbst bei den „reformern” wirkt ein identitäres demokratieverständ-

nis nach, das auf einen interessenmonismus zwischen bürgern und herr-

schaft aus ist und den interessenpluralismus einer freiheitlichen demo-

kratie ablehnt.14 ihr Freiheitsverständnis ist insofern gar nicht so weit von 

dem entfernt, was früher die Sed propagierte. auch in deren dogmatik 

war „persönliche F[reiheit] des menschen [...] immer an gesellschaftliche 

voraussetzungen [des Sozialismus] gebunden.”15

dennoch zeichnen die „reformer” ein wesentlich realistischeres bild von 

der ddr als die „orthodoxen”. dasselbe kann man auch der heute noch 

existierenden historischen kommission der Partei attestieren. 2003 – 

anlässlich des 50. Jahrestags des volksaufstands in der ddr – wartete 

sie mit einer erklärung auf, der in weiten teilen auch nicht-sozialistische 

historiker zustimmen können. zum beispiel war von einer west-gesteuer-

ten verschwörung nicht die rede. und man erkannte auch an, dass sich 

die Proteste 1953 gegen das System der ddr insgesamt gerichtet hat-

ten.

doch die aufständischen werden pauschal zu aufrechten Sozialisten stili-

siert, die gegen ein korruptes regime aufbegehrt hätten.16 eine „stalinis-

tische” Polit-kaste habe sozusagen einen vom volk gewollten Sozialismus 

pervertiert. aus Sicht der „reformer” ist die wahre sozialistische tradition 

in der ddr einen irrweg gegangen. Sie musste quasi eine art historische 

Pause eingelegt haben, um nun nach dem ende der ddr wieder erblühen 

zu können. außen vor bleibt dabei dass viele der „wahren Sozialisten” 

eine staatstragende rolle in der ddr gespielt haben. dennoch kommt  

die ddr auch bei den „reformern” zu höheren Weihen als „antikapitalis-

tischer” und „antifaschistischer” Staat. Sie bezeichnen die ddr nicht als 

„frühsozialistisch”. Sie sprechen vielmehr von einem „Sozialismusver-

such”, der gescheitert sei. „Sozialismusversuch” – das heißt: zwar falsch 

ausgeführt, aber doch von vornherein gut gemeint.



74 75

4. „diE linKE” und diE SEd-diKtAtur

mit der vereinigung mit der WaSg hat sich die PdS in den Westen ausge-

dehnt. langjährige, von der SPd enttäuschte Sozialdemokraten kamen 

in die Partei. der verlauf der Fusionsverhandlungen hat gezeigt, dass  

sie vom Sed-Stallgeruch, der der PdS anhaftete, nicht gerade begeistert 

waren. die herkunft der PdS wurde zu recht als hinderlich für eine eta-

blierung in den alten bundesländern angesehen – was unter anderem 

dazu führte, dass sich die PdS zunächst in „linkspartei” umbenennen 

musste. die WaSg-leute verfochten zu einem gutteil den Sozialstaat der 

ära Willy brandts. von den utopien der PdS wollten sie genauso wenig 

wissen wie ihnen die aufarbeitung der ddr-vergangenheit fremd war.

doch zu einer änderung im geschichtsverständnis der Partei hat dies 

nicht geführt. in den provisorischen „Programmatischen eckpunkten”  

der „linken” finden wir viel apologetisches, zum beispiel die positive 

Würdigung des Schulsystems der ddr, das man zynisch als „modern” 

bezeichnet. vom totalitären anspruch der Sed, die gesamte gesellschaft 

– auch das Schulsystem – zu kontrollieren und ideologisieren ist dagegen 

nicht die rede. es heißt aber: „Wir lehnen jede Form der diktatur ab und 

verurteilen den Stalinismus als verbrecherischen missbrauch des Sozialis-

mus.”17 das ist nur auf den ersten blick distanzierend, in Wahrheit aber 

rechtfertigend. denn der Stalinismus-begriff ermöglicht es jeder inner-

parteilichen Strömung, die ddr nach gusto zu entlasten. Wie die PdS 

konstruiert „die linke” den mythos einer gesellschaft sozialistischer idea-

listen, die mit dem herrschaftssystem der ddr nichts zu tun gehabt hat. 

vergessen ist offenbar, dass die bürger der ddr die Sed 1989 in einer 

demokratischen, und nicht in einer sozialistischen revolution stürzten.18

alles in allem gibt sich das grundsatzpapier der „linken” antikapitalisti-

scher und radikaler als das chemnitzer PdS-Programm, was die „ortho-

doxen” kräfte ausdrücklich begrüßten. Populistische Forderungen ver-

drängten realistische konzepte der PdS. in der Feststellung, mit dem 

zusammenbruch der Sowjetunion sei „das größte gegengewicht” zu  

den „zerstörerischen tendenzen des ungehemmten kapitalistischen mark-

tes”19 weggefallen, liegt nahe an der alten Sed-ideologie des System-

antagonismus, die die PdS eigentlich hinter sich lassen wollte. auf dem 

vereinigungsparteitag der „linken” überboten sich die vorsitzenden  

oskar lafontaine und lothar bisky mit Parolen wie: „Wir stellen die 

Systemfrage!” die unverblümtheit dieser Worte überrascht. all das wertet 

die ddr auf und stärkt die in der Partei ohnehin weit verbreitete apolo-

getische Sicht auf den Sed-Staat.

meist wird übersehen, dass mit der WaSg nicht nur anhänger des Sozial-

staatskonzepts, sondern auch linksextremisten in die Partei kamen. die 

linksaußenformationen bilden in der neuen Partei sogar ein weit größe-

res lager. Schon während des Fusionsprozesses hatten sie sich in zwei 

Strömungen formiert, die „antikapitalistische linke” und die „Sozialisti-

sche linke”. in den westlichen landesverbänden stellen linksextremisten 

eine starke bastion. Sie lieferten sich machtkämpfe mit gemäßigten 

kräften und obsiegten meist. Paradoxerweise finden die „orthodoxen” 

verbündete in Parteichef oskar lafontaine und den auf die arbeiterklasse 

und einen regressiven antikapitalismus fixierten sozialen Populisten der 

ex-WaSg. diese neue Phalanx bekämpft alle tatsächlichen und vermeint-

lichen „liberalen” auswüchse in der Partei. die kommunisten in der 

„linken” werden gestärkt, die „Pragmatiker” der alten PdS, die durchaus 

für eine demokratische entwicklung stehen konnten, geschwächt. das 

sind keine guten bedingungen für die entwicklung einer realistischen, 

von ideologischen implikationen freien Sicht auf die vergangenheit.

5. AuSBlicK

das geschichtsverständnis der „linken” legt ein zwiespältiges bis ableh-

nendes verhältnis zum demokratischen verfassungsstaat an den tag. 

bekanntlich profitiert die Partei nun auch im Westen von günstigen gele-

genheiten. dort stieß sie in neue Wählerschichten vor, die bislang nicht 

zur klassischen PdS-klientel gehörten: arbeiter, arbeitslose und sozial 

Schwache. Wenngleich in den verbänden der alten länder debatten über 

die ddr kaum eine rolle spielen, unterstützt der strikte antikapitalismus 

der ex-WaSg zumindest indirekt „orthodoxe Positionen”. die erfolgsbe-

dingungen der Partei im osten hängen dagegen nach wie vor eng mit 

dem von ihr vertretenen geschichtsbild zusammen. in den neuen län-

dern ist „die linke” immer noch weniger eine Partei der materiell be-

nachteiligten, sondern vor allem der ehemaligen Sed-dienstklasse. dort 

fällt die verklärung der ddr auf fruchtbaren boden. Sie befördert „anti-

kapitalistische” und „antiwestliche” ressentiments, die weit über die an-

hängerschaft der alten PdS hinausreichen und die demokratie in zweifel 

ziehen.20
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eine abgrenzung durch die demokratischen Parteien tut not, unangeneh-

me Wahrheiten über „die linke” auszusprechen, ebenso. die Skrupel im 

umgang mit ihr wachsen, je erfolgreicher die Partei ist. die Scheu ist 

groß, ihre Wähler vor den kopf zu stoßen. doch wer überzeugend argu-

mentiert und die geschichtsmythen der „linken” entzaubert, kann zu-

mindest zum nachdenken anregen und dem vergessen entgegenwirken.
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herauSForderungen alS chance 
begreiFen

zum auSbau von zukunFtSFeldern in den neuen ländern

Marion Eich-Born

„die neuen länder verfügen über durchaus beeindruckende 

endogene Potentiale in zukunftsfeldern, mit denen sich 

 die herausforderungen unserer zeit erfolgreich bewältigen 

lassen.” diese Schlussfolgerung basiert auf den ergebnissen 

einer Forschungsstudie, die die autorin zusammen mit ihrem 

kollegen Professr dr. gerald braun von der universität 

rostock im auftrag des bundesverkehrsministeriums 2008 

durchgeführt hat.

achtzehn Jahre nach der Wiedervereinigung zeigen die 

statistischen eckdaten immer noch erhebliche Wohlstands-

unterschiede zwischen ost und West auf, für die mehrere 

ursachen zu identifizieren sind:

1. die zunehmende Überlagerung transformationsbedingter 

anpassungsprozesse der nachwendejahre durch globale 

wirtschaftliche und gesellschaftliche anpassungsprozesse, 

die in ihrem ausmaß und daraus resultierenden herausfor-

derungen bisher beispiellos sind. 

2. der einsatz eines regionalökonomischen instrumenten-

kastens von gestern auf die globalisierte Ökonomie von 

heute.
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3. die Übertragung von heilsrezepten aus den von Strukturwandel 

geprägten alten auf die neuen länder, deren rahmenbedingungen sich 

jedoch transformationsbedingt vollkommen anders darstellen. 

es ist daher ein Paradigmenwechsel in der Förderpolitik nötig.

gloBAlE wirtScHAftlicHE und gESEllScHAftlicHE 

AnpASSungSprozESSE

im zeitalter der globalisierung lassen sich regionale Wirtschaftserfolge  

in industrienationen nur dann erzielen, wenn sie antworten auf die 

herausforderungen unserer zeit anbieten. die identifikation dieser  

herausforderungen, das abschätzen daraus resultierender zukünftiger 

technologischer entwicklungen und zielgerichtete wirtschaftspolitische 

maßnahmen sind wesentliche grundlagen für den erfolg des zu vollzie-

henden anpassungsprozesses. zu den herausforderungen unserer zeit 

zählen:

globalisierung und zunehmender Wettbewerb zwischen den regionen 

der Welt: die Wiedervereinigung trat unglücklicherweise zeitgleich mit 

der globalisierung ein, was den neuen ländern die möglichkeit raubte, 

einen „geschützten” transformationsprozess zu erfahren. Sie waren 

unmittelbar einem kolossalen internationalen Wettbewerb ausgesetzt 

mit entsprechend tiefgreifenden Folgen für unternehmen, Sektoren, 

Standorte und Wirtschaftsräume. im ergebnis kristallisieren sich in den 

neuen ländern heute gewinner- und verliererregionen heraus. zu den 

gewinnerregionen zählen die gebiete, die mit innovativen Produkten, 

herstellungsverfahren und dienstleistungen neue märkte erschließen, 

sowie der notwendigkeit zur miniaturisierung, modularisierung und  

beschleunigung des weltweiten informationsflusses nachkommen. 

damit ist zwangsläufig der Übergang zur Wissensgesellschaft ver-

knüpft, denn nur dort, wo neues Wissen entsteht, können neue Pro-

dukte und neue märkte erschlossen werden. nur durch hoch qualifi-

ziertes humankapital wird in Forschung und Wissenschaft neues 

Wissen generiert, bzw. bestehendes Wissen neu kombiniert, so dass 

daraus inventionen, Patentanmeldungen und innovative unterneh-

mensgründungen resultieren. Sie erweitern die exportbasis und be-

schleunigen regionale Wachstumsprozesse.

die steigende nachfrage nach energieressourcen nicht nur durch die 

etablierten industrienationen resultiert in enormen Preissteigerungen. 







insbesondere die aufsteigernationen china und indien haben sich als 

entscheidende Preistreiber auf den energetischen beschaffungsmärkten 

erwiesen und nehmen damit einschneidenden einfluss auf die Wachs-

tums- und entwicklungschancen anderer akteure. 

die Preisentwicklung wird durch die fossile ressourcenverknappung, 

vor allem von erdöl und erdgas in den nächsten sechzig bis achtzig 

Jahren, verschärft. hinzu kommt die enorme importabhängigkeit 

deutschlands, wie europas insgesamt, von politischen krisenregionen 

(strategische ellipse). damit erweist sich die energiebasis schon heute 

als eine entscheidende determinante im sozioökonomischen aufhol-

prozess der neuen länder, denn die steigenden Preise werden haus-

halten und unternehmen in den neuen ländern aufgrund niedrigerer 

einkommen und Produktivität viel stärker zusetzen als in den alten 

ländern.

unter den Folgen des globalen klimawandels spitzt sich das energie-

thema weiter zu, so dass sich in den ersten dekaden des 21. Jahrhun-

derts die notwendigkeit für eine neue „lange Welle” umwelt-, energie- 

und klimatechnologischer basisinnovationen abzeichnet mit der Forde-

rung nach einer energiewende hinsichtlich effizienz und rohstoffen.

der demographische Wandel ist mit abwanderung einer jungen, hoch 

qualifizierten bevölkerung in ökonomisch prosperierende regionen 

deutschlands oder gar ins ausland, Überalterung sowie heute schon 

spürbarem Fachkräftemangel verbunden, der sich in naher zukunft 

weiter verschärfen wird. damit einher geht die verödung ganzer land-

striche, in denen die akteure vor ort kaum mehr chancen sehen, an 

nach wie vor schwache leuchttürme (Jena, erfurt, Weimar, eisenach, 

dresden, leipzig etc.) anzudocken.

in jüngster zeit gesellt sich die Finanzkrise als eine zentrale, global  

zu bewältigende aufgabe hinzu. 

in der Summe dieser herausforderungen wird die Wettbewerbsfähigkeit 

der neuen länder in zukunft noch stärker als bisher in Frage gestellt, 

wenn es nicht gelingt, technologische Wissensvorsprünge in zukunfts-

feldern zu erschließen. notwendige voraussetzungen hierfür sind 

investitionen in Forschung und entwicklung, 

systematische vermittlung von etabliertem und neuem Wissen an das 

humankapital, 

Patentierung neuer ideen bzw. gebrauchsschutz,

Forcierung innovativer unternehmensgründungen und 

systematischer transfer von Forschungsergebnissen in neue Produkte. 
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in dieser hinsicht sind die neuen gegenüber den alten ländern wiederum 

im nachteil, da das erforderliche maß an Fue-ausgaben von den kapital-

schwachen, überwiegend klein- und mittelständisch geprägten unterneh-

men nicht aufgebracht werden kann (vgl. abbildung 1) Während in West-

deutschland 70 Prozent aller leistungen für Forschung und entwicklung 

(Fue) von der Wirtschaft getätigt werden, sind es in ostdeutschland 

knapp über 40 Prozent. insbesondere thüringen und Sachsen mühen 

sich, dieses defizit aus ihren landeshaushalten so gut wie möglich aus-

zugleichen. grundsätzlich müssen in den neuen ländern Wege gefunden 

werden, die ausgaben von bund und ländern zu erhöhen und diese 

synergetisch zu verstärken. der aufholprozess gegenüber den alten län-

dern gelingt nur, wenn mehr mittel als bisher

auf die generierung von alleinstellungsmerkmalen gegenüber der 

westdeutschen konkurrenz ausgerichtet werden, da sich nur so  

vorrangpositionen auf dem Weltmarkt erobern lassen, 

in Querschnittstechnologien fließen. Querschnittstechnologien stellen 

im klassischen Sinne keine klar definierten bzw. statistisch sauber 

abgrenzbaren branchen dar sondern erschließen mehrere neue bran-

chen gleichzeitig und tragen mit ihren ergebnissen zu revitalisierungs-

erfolgen bereits etablierter branchen bei. mit anderen Worten, Quer-

schnittstechnologien verfügen ganz im Sinne Schumpeters über Poten-

tiale, mit denen sich nachhaltige, alle bereiche der Wirtschaft umfas- 

sende konjunkturaufschwünge induzieren lassen. 





Abbildung 1: FuE-Ausgaben nach Ländern und Akteuren (Wirtschaft, 

Bund, Land) 2005 

Quelle: bundesforschungsbericht 2008, darstellung: eich-born.

mEtHodiScHES VorgEHEn

zentrale aufgabe der Forschungsstudie war die identifikation von poten-

tiellen zukunftsfeldern in den neuen ländern. durch analyse internatio-

naler und nationaler Studien zu megatrends sowie politischer Strategien 

zum thema konnten insgesamt dreizehn zukunftsfelder isoliert werden. 

Für die neuen länder wurden daran anschließend über sekundärstatisti-

sche analysen und qualitative verfahren vorhandene Forschungsschwer-

punkte, humankapital- und unternehmenspotentiale sowie Patentanmel-

dungen aus diesen dreizehn insgesamt sechs zukunftsfelder identifiziert, 

die schon heute über alleinstellungsmerkmale gegenüber der westdeut-

schen konkurrenz, querschnittstechnologische eigenschaften sowie aus-

reichender kritischer masse hinsichtlich Fue-kapazitäten, humankapital, 

unternehmensanzahl und eingeschränkt auch Patentanmeldungen verfü-

gen:

gesundheit/medizin

biotechnologie

energie/umwelt (biodieselproduktion, Windkraft, Photovoltaik)
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information/kommunikation

optoelektronik

nanotechnologie/neue materialien

auffallend ist, dass die meisten zukunftsfelder in den neuen ländern an 

bestehende traditionen, wenn auch in einem anderen gewand, anknüp-

fen. So hat die Photovoltaik mit ihrer unglaublichen entwicklungsdynamik 

gezeigt, dass zukunftsfelder von vorhandendem, tradierten Wissen aus 

der chemischen industrie (bitterfeld) profitieren und zur herausbildung 

neuer industrieller „hot spots” (erfurt, Freiberg-dresden) beitragen kön-

nen. aktuell wird die dynamik der Photovoltaik durch die Spitzencluster-

initiative des bmbF mit einem weiteren Finanzvolumen von 40 millionen 

euro über die drei länder thüringen, Sachsen und Sachsen-anhalt hin-

weg unterstützt und der vorhandene Wissensvorsprung weiter ausge-

baut:

bereits 80 Prozent der herstellungskapazitäten der Photovoltaik befin-

den sich in den neuen ländern, was dem kriterium des alleinstellungs-

merkmals – wenn auch eingeschränkt – entgegenkommt. 

als Querschnittstechnologie entsendet die Photovoltaik innovations- 

impulse in viele branchen: So eröffnet sie z.b. der optik/lasertechno-

logie neue chancen mit ihren beschichtungsverfahren, ebenso trägt sie 

zu innovationspfaden in der automobilindustrie (z.b. Solardächer) oder 

gar Fertigungstechnologie bei, um nur einige beispiele zu nennen. 

mit dem ausbau der zukunftsfelder erschließt sich für die neuen länder 

die möglichkeit, einen entscheidenden mangel der transformation auszu-

gleichen: das Fehlen von unternehmenszentralen, die sich auf der basis 

des dynamischen Wachstums von zukunftsfeldern auf- und ausbauen 

lassen. auffallend sind die schon heute respektablen geographischen 

konzentrationen von unternehmen, Forschungseinrichtungen, Produk-

tion, beschäftigung und beschäftigungswachstum von allen sechs zu-

kunftsfeldern in teilregionen der neuen länder (vgl. abbildung 2 und 3). 

leider ließ sich aufgrund der unterschiedlichen datenlage keine ver-

gleichbarkeit der karten z.b. auf der basis einer indikatorkombination, 

wie etwa Produktionsbeschäftigung, Fue-beschäftigung und anzahl der 

unternehmen, erzielen.











Abbildung 2: Optik
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Abbildung 3: Medizintechnik

räumlich haben sich die neuen länder im hinblick auf diese sechs zu-

kunftsfelder deutlich ausdifferenziert. es ragen berlin und sein branden-

burgisches umland neben den sächsischen (dresden, halle/leipzig, 

chemnitz, zwickau) und thüringischen agglomerationsräumen (Jena, 

erfurt) als aufsteiger heraus. dort konzentrieren sich humankapital, 

wirtschaftliche aktivitäten und Fue-kapazitäten. aber auch ländliche 

regionen zeigen in zukunftsfeldern ansatzpunkte für weitere entwicklung 

insbesondere im bereich der erneuerbaren energien, die grundlage für 

spill-over-effekte im bereich gesundheits- und agrarwirtschaft sein 

können. Problematisch ist, dass die Wachstumskerne in den agglomerati-

onen nur sehr eingeschränkt über die notwendige ausstrahlungskraft 

verfügen, um das weitere umland in die entwicklung einzubeziehen.

Wenn auch insgesamt in allen sechs zukunftsfeldern auf eine vergleichs-

weise gut ausgestattete Forschungsinfrastruktur zurückgegriffen werden 

kann, so lässt der Fue-output immer noch zu wünschen übrig. die Pa-

tentanmeldungen in den neuen ländern bleiben unter dem deutschen 

durchschnitt. abbildung 4 (siehe Seite 86) stellt die geographische 

verteilung der Patentanmeldungen branchenübergreifend dar. lediglich 

thüringen und Sachsen können auf innovationsinseln verweisen. ursäch-

lich für die Patentschwäche im überwiegenden teil der neuen ländern ist 

die kleine und mittelständische Struktur der unternehmenslandschaft, 

die so gut wie keine eigenen Forschungsleistungen finanzieren kann. 

dieser tatbestand rückt die bedeutung von hochschulen und sonstigen 

öffentlichen Forschungseinrichtungen viel stärker ins zentrum der förder- 

und entwicklungspolitischen aufmerksamkeit. allerdings ist die vernet-

zung zwischen den beiden akteursebenen unzureichend, so dass bisher 

nennenswerte beiträge aus der Forschung für die umsetzung in marktfä-

hige Produkte ausgeblieben sind. dies unterstreicht, dass die neuen 

länder nicht nur hoch qualifizierte Fachkräfte und innovative unterneh-

mer benötigen, sondern auch ein kluges innovationsmanagement.

dEr rEgionAlöKonomiScHE inStrumEntEnKAStEn 

und dAS tHEmA trAnSformAtion

der vorwurf, mit dem regionalökonomischen instrumentenkasten von 

gestern die globalen Probleme von heute und morgen lösen zu wollen, 

trifft auf die ersten Jahre nach der Wiedervereinigung nur eingeschränkt 

zu. es darf nicht vergessen werden, dass es zunächst darum gehen 

musste, bestehende Strukturen zu erhalten, sofern sie nach ihrem um-

bau eine chance auf herstellung internationaler Wettbewerbsfähigkeit 

besaßen. allerdings hätte spätestens nach zehn Jahren Strukturerhalt, 

als die wesentlichen Privatisierungen und modernisierungen abgeschlos-

sen waren, ein Paradigmenwechsel in der Förderpolitik erfolgen müssen. 

nicht umsonst deklariert die eu 2000 die lissabon-Strategie. Sie fordert 
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eine abwendung von Struktur erhaltenden und hinwendung zu Struktur 

gestaltenden, auf innovation, Wissen und humankapital setzende maß-

nahmen in der Förderpolitik.

Abbildung 4: Geographische Verteilung der Patentanmeldungen 

Quelle: Patentatlas 2006, darstellung: Schultz, kessler, eich-born.

Während in den alten ländern Strukturkrisen in der regel nur eine bran-

che und einen teil der gesellschaft in einer Subregion deutschlands um-

fassten, wurden in den neuen ländern alle branchen, alle gesellschaft-

lichen gruppen und teilregionen vom transformationsprozess gleichzeitig 

erfasst. auch dieser tatbestand unterstützt die notwendigkeit für eine 

strukturerhaltende Förderpolitik in den unmittelbaren nachwendejahren, 

wenn nicht das gesamte industrielle rückgrat der neuen länder dem 

transformationsprozess in einer globalisierten Welt zum opfer fallen soll-

te. gewachsene netzwerkstrukturen zwischen den unternehmen sind  

in dieser zeit jedoch zerbrochen und haben sozusagen im dominoeffekt 

regionale abwärtsspiralen ausgelöst. der komplexität eines solchen 

Prozesses konnten die förderpolitischen organisationsstrukturen kaum 

gerecht werden.

netzwerkstrukturen sind jedoch eine ganz wesentliche voraussetzung, 

um den verschärften Wettbewerb unter globalisierungsbedingungen be-

wältigen zu können. Sie schaffen durch aufspaltung der Wertschöpfungs-

ketten auf hochspezialisierte Segmente des Produkts bzw. Produktions-

prozesses die möglichkeit, Forschung und entwicklung konzentrierter und 

zielgerichteter durchführen zu können. räumliche nähe der jeweiligen 

beteiligten akteure spielt in diesem zusammenhang eine wichtige rolle, 

denn nicht-kodifiziertes Wissen verlangt nach zeitnahem und räumlich 

unmittelbarem austausch zwischen interdisziplinären akteuren. derartige 

glokalisierungstendenzen bedürfen spezifischer Steuerungsmechanis-

men. 

unter diesen umständen reicht es nicht aus, „von oben” Fördertatbestän-

de, Fördergebietsabgrenzungen und Förderregeln festzulegen und einzel-

ne unternehmen auf antrag in den genuss von Fördermitteln kommen 

 zu lassen. komplexität des transformationsprozesses sowie intensität 

des globalen Wettbewerbs erfordern einen systemischen Förderansatz, 

der nicht nur das einzelne unternehmen, sondern die gesamte Wert-

schöpfungskette, Fue, bildung und damit auch die region im auge behal-

ten muss, quasi eine vernetzte Förderung von oben und entwicklung von 

unten auf basis der vorhandenen endogenen Potentiale. die derzeitige 

Förderpolitik fokussiert jedoch nach wie vor zu sehr auf die einzelnen un-

ternehmen, weniger auf verflechtung von unternehmen in einer region 

bzw. deren andockung an bildungs- und Forschungseinrichtungen. das 

dürfte insbesondere für die kapital- und forschungsschwachen, kleinen 

und mittleren unternehmen von bedeutung sein, denn im internationalen 
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Wettbewerb ist weniger Kleinheit als vielmehr Einsamkeit der Unterneh-

men von Nachteil. Gerade weil der kleine und mittelständische Unter-

nehmer im Tagesgeschäft untergeht, ist er auf eine gute Vernetzung in 

einem Innovationscluster angewiesen, wenn er eine gut durchdachte 

unternehmensstrategische Ausrichtung vornehmen will. 

Europäische Vergleichsregionen mit sehr viel schlechteren Voraussetzun-

gen als in den neuen Ländern (Finnland, Irland, Schottland) haben durch 

eine Kombination von klug aufeinander abgestimmten top-down-Förder-

angeboten und breit angelegten, systemisch ineinander greifenden 

bottom-up-Steuerungsmechanismen bemerkenswerte sozioökonomische 

Erfolge erzielt. Kernpunkt einer solchen Entwicklungspolitik „von unten” 

war die Einbindung nahezu aller regionalen Gesellschaftsschichten

(Unternehmer und ihre Arbeitnehmervertretungen, Bildungs- und For-

schungsakteure, Administration und Politik; vgl. Abbildung 5) über 

Kommunikations- und Aktionsplattformen in einem regionalen Innova-

tionscluster. 

Eine solche regionale Steuerungsarbeit kommt einer Herkulesaufgabe

gleich,

da ein beständiges regionales Monitoring auf der Basis von sekundär-

statistischen Analysen untersetzt mit qualitativen Erhebungsmethoden

die neuesten Trends offen legen sollte,

regionale Stakeholder an einen Tisch zu bringen sind, 

zwecks Formierung von Netzwerken aus Wirtschaft, Wissenschaft und 

Bildung als auch Verwaltung (Triple Helix Modell)

regionale Leitbilder erstellt werden müssen in Kooperation mit allen 

Interessengruppen

Initiativen mit gleicher Wirkungsrichtung förder- und entwicklungspoli-

tisch synergetisch zu bündeln sind. 

Um Zukunftsfeldpotentiale in vollem Umfang nutzbar machen zu können, 

liegt nicht nur die Einrichtung von branchenspezifischen Netzwerk- und 

Clustermanagements nahe, sondern auch die eines Meta-Clustermanage-

ments, das systematisch die möglichen Synergieeffekte zwischen Zu-

kunftsfeldern und anderen Branchen im Land eruiert und steuert.











Abbildung 5: Regionales Innovationscluster in der Förder- und Entwick-

lungspolitik

Quelle: Eich-Born.

Eine derartige Vorgehensweise garantiert das Erkennen nahezu aller 

endogenen Potentiale in den einzelnen Regionen (auch des ländlichen 

Raumes), die Offenlegung der meisten Initiativen, eine bessere Abstim-

mung der einzelnen Tätigkeiten aufeinander und erschließt Möglichkeiten 

zur Andockung des ländlichen Raums an die Leuchttürme. Sie mag eben-

falls einen Beitrag dazu leisten, dass die zur Verfügung stehenden För-

dermittel auch tatsächlich genutzt werden. Bisher erweist sich nämlich 

auch die kleine und mittelständische Struktur der Unternehmensland-

schaft und ihre einseitige Ausrichtung auf Produktion etablierter Markt-

güter als Hemmnis bei der Ausschöpfung des Fördermittelbudgets. Ist

eine Investition in einem KMU erst einmal getätigt, dann sind in den 

Folgejahren nicht unbedingt weitere Mittel erforderlich, so dass sie auch 

nicht von den Unternehmen abgerufen werden. Die systemische Einbin-

dung der Humankapitalbildung im Umfeld der Unternehmen, die Einbet-

tung der Hochschulen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen mit ihrem 

Forschungspotential in den Förder- und Entwicklungsprozess vermögen 

sowohl im quantitativen wie qualitativen Sinne zu einer Optimierung der 

Förderung beizutragen.
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in den internationalen, regionalen erfolgsbeispielen wurde der komple-

xität einer solchen Förder- und entwicklungsaufgabe durch den einsatz 

größerer expertenteams vor ort rechnung getragen bestehend aus 

regionalentwicklern, Ökonomen, entrepreneurshipkennern etc. für einen 

zeitraum von sechs Jahren. Sie werden durch ausschreibungsverfahren 

ausgewählt und können sich nach ablauf der Frist auf dem markt wieder 

für die Übernahme dieser Funktion bewerben. in den einzelnen regionen 

der neuen länder gibt es mittlerweile zwar regionale niederlassungen 

wie etwa in thüringen mit der gesellschaft für arbeit und Wirtschaft 

(gfaW), der landesentwicklungsgesellschaft (leg) und der aufbaubank, 

deren aufgabe auch die impulse gebende entwicklungssteuerung sein 

müsste. allerdings verstehen sie ihre aufgabe eher im Sinne von Förde-

rung, des verwaltens von Förderanträgen und damit des Wartens auf den 

Förderantrag „von unten”. Sie haben zwar den vorteil, dass sie nicht der 

regionalen verwaltung angehören und damit administrative beharrungs-

momente von außen besser aufbrechen können, allerdings nehmen sie 

diese Funktion nur auf der Förderseite, weniger auf der entwicklungsseite 

wahr. die einzelnen in den regionen implementierten regionalmanager 

können einem solch umfassenden pro-aktiven handlungsansatz aufgrund 

mangelnder manpower kaum gerecht werden.

auch die branchen-netzwerkmanager sind nur ein erster Schritt in die 

richtige richtung. Sie sind insbesondere dann erfolgreich – netzwerk-

fördernde eigenschaften der jeweiligen Persönlichkeit des netzwerk-

managers vorausgesetzt –, wenn innerhalb der branche bereits industrie-

getriebene ansätze zur vernetzung vorhanden sind. insbesondere die 

erfahrungen mit zukunftsfeldern hat gezeigt, dass die arbeit der netz-

werkmanager über die grenzen von branchen und zukunftsfeldern hin-

weg erfolgen muss, wenn rechtzeitig genug technologische spill-over-

Potentiale einzelner innovationen synergetisch erschlossen werden sol-

len, wie etwa die neuen möglichkeiten der lasertechnologie im rahmen 

der Photovoltaik. daraus resultiert zwangsläufig die notwendigkeit für  

ein meta-clustermanagement, das die bisherige konkurrenzsituation der 

einzelnen netzwerkmanager untereinander in ein kooperationsverhältnis 

überleitet. auch an dieser Stelle sieht sich Förder- und entwicklungspoli-

tik vor neuen organisatorischen herausforderungen, denn der aufbau  

von netzwerken von unten benötigt zeit, ein umstand, der bei der bewil-

ligung von Förderzeiträumen zu berücksichtigen ist. Schließlich lassen 

sich die seit Jahren eher top-down ausgerichteten organisationsstruk-

turen nicht schnell genug neu ordnen, förderpolitische rituale nicht so 

ohne weiteres aufbrechen. aus diesem grunde empfiehlt sich eine unter-

stützung des pro-aktiven handlungsansatzes von außen, etwa durch ein 

zentrum für regionalentwicklung an einer regionsansässigen hochschule. 

Seine aufgabe bestünde darin, auf der basis von sekundärstatistischen 

analysen (dateien der bundesagentur für arbeit, der Statistischen lan-

desämter etc.) und qualitativer befragungsmethoden entwicklungsstand 

und entwicklungsdynamik der einzelnen regionen in dem jeweiligen 

neuen bundesland in einem beständigen regionalen monitoring zu analy-

sieren, zwischen den einzelnen Subregionen vergleichbar zu machen,  

in zusammenarbeit mit den vorhandenen regionalen niederlassungen 

(gfaW, regionalmanager, aufbaubank, leg) und in kooperation mit den 

zuständigen ministerien die notwendigen impulse in die regionen zu 

geben. ein solches zentrum hätte schließlich auch den vorteil, dass es  

im rahmen seiner Forschungstätigkeit ohnehin international eingebettet 

ist und aktuelles branchen-, Forschungs- und förderpolitisches Wissen 

von den „Weltbühnen” an die beteiligten regionalen akteure herantragen 

könnte. es garantiert die offenheit des clusters nach außen und mindert 

die gefahr der abschottung und regionalökonomischer lock-ins, denn 

„jeder geschlossene raum ist ein Sarg”1.

interessante entwicklungsmöglichkeiten lassen sich alleine schon aus 

regionsweise zu erstellenden, standardisierten Portfolioanalysen erschlie-

ßen. als wesentliche datengrundlage stellen sie z.b. die beschäftigungs- 

und umsatzentwicklung gemäß den Phasen im lebenszyklus nach ent-

wicklungstand und entwicklungsdynamik dar. abbildung 6 visualisiert  

dies für die sozialversicherungspflichtige beschäftigung 2003-2006 ge-

messen am durchschnittlichen beschäftigungswachstum (waagerechte 

graue achse) bzw. der durchschnittlichen branchenstärke (senkrechte 

graue achse) für thüringen an ausgewählten branchen. vier der genann-

ten sechs zukunftsfelder lassen sich zumindest eingeschränkt statistisch 

grob erfassen.

die beiden eingefügten achsen mit den entsprechenden durchschnitts-

werten für den entwicklungsstand und die entwicklungsdynamik gliedern 

das diagramm in vier Quadranten, die sowohl die wirtschaftlichen Stars 

einer region mit überdurchschnittlichem beschäftigungsanteil und über-

durchschnittlichem Wachstum aufzeigen, als auch die verlierer mit unter-

durchschnittlichem branchenanteil und Wachstum bzw. überdurchschnitt-

licher Schrumpfung.
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Abbildung 6: Portfolioanalyse der sozialversicherungspflichtig  

Beschäftigten in Thüringen 2003 bis 2006 

Quelle: bundesagentur für arbeit, darstellung: zermann, eich-born.

die neuen länder zeigen durchgängig signifikant geringe Star-anteile. 

unter den wenigen branchen haben die Personalvermittlungen eine 

herausragende Position, mit entsprechend niedrigeren löhnen als bei so-

genannten direkten anstellungsverhältnissen. Sie tragen kaum zu Wohl-

stand in der region bei, zumal die betroffenen arbeitsplätze im konjunk-

turellen krisenfall zuerst opfer des arbeitsplatzverlusts sind. Sie machen 

die notwendigkeit verstärkter Förderung von Fue in den neuen ländern 

nur zu deutlich, die sich vorzugsweise auf die hoffnungsträger der zu-

kunft, die sogenannten aufsteiger im ersten Quadranten, konzentrieren 

sollte. Sie können nach dem jetzigen entwicklungsstand nur auf eine un-

terdurchschnittliche branchenstärke verweisen, zeichnen sich allerdings 

durch ein überdurchschnittliches Wachstum aus. in thüringen handelt  

es sich u.a. um mess- und regeltechnik, chemische industrie und elek-

tronische bauelemente (u.a. Photovoltaik), recycling, maschinenbau etc. 

auf wesentlich tieferer disaggregationsstufe lassen sich in verbindung 

mit qualitativen analysemethoden zukunftsfeldpotentiale bzw. sich re-

vitalisierende etablierte branchen herausfiltern. Solche aufsteiger sollten 

regionsweise in den Fokus der Förder- und entwicklungspolitik gerückt 

werden. hier gilt es festzustellen, welche unternehmen sich hinter dieser 

entwicklung verbergen und wie diese in ihrem Wachstumsprozess unter-

stützt werden können (Fue, unternehmensberatung, regionale vernet-

zung etc.). 

auch der branchenbasis, unterdurchschnittliches Wachstum bei über-

durchschnittlicher branchenstärke, ist förder- und entwicklungspolitisch 

in diesem Sinne größere beachtung zu schenken, denn über entspre-

chende Produkt- und Prozessinnovationen kann die Position im lebens-

zyklus eventuell verjüngt und neue marktanteile gewonnen werden. ver-

nachlässigt werden sollten branchen im verliererquadranten, sofern sich 

keine Produkt- und Prozessinnovationen absehen lassen, mit denen eine 

revitalisierung der branche ermöglicht werden kann. in thüringen zählt 

landesweit betrachtet die zukunftstechnologie optik in dem gewählten 

untersuchungszeitraum dazu. differenziert nach regionen ergibt sich je-

doch ein anderes bild.

Fazit: in den neuen ländern gibt es durchaus zukunftsfelder, die es sys-

tematisch zu „beackern” lohnt. den hochschulen des landes kommt im 

rahmen des erforderlichen innovationsprozesses eine herausragende 

bedeutung zu. die Politik sollte ihre Scharnierfunktion zwischen Wissen-

schaft und Wirtschaft viel stärker als bisher in den Fokus ihrer Förder- 

und entwicklungsaktivitäten rücken. 

Pütz, Robert (Hrsg.): Ostmitteleuropa im Umbruch. Wirtschafts- und sozial-
geographische Aspekte der Transformation. – Mainz: Geographisches Institut, 
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, 1999. – (Mainzer Kontaktstudium  
Geographie; 5).
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1.  dAS oStdEutScHE innoVAtionSSyStEm  

im KontExt Von trAnSformAtion und 

KonVErgEnz

Wettbewerb zerfällt immer in zwei Phasen, nämlich den 

innovationsprozess, also die realisierung „neuer kombina-

tionen”2 und den transferprozess, also die verschiebung  

von marktanteilen von den bisherigen zu den neuen anbie-

tern, den innovatoren. letzteres bedeutet, dass eine um-

verteilung stattfindet, welche auch die beschäftigung tan-

giert: niedergehende branchen oder unternehmen werden 

versuchen, sich dem entgegenzustemmen, indem sie ent-

weder zu nachahmern werden oder indem sie versuchen, 

sich mit verbesserungsinnovationen eine neue Spitzenposi-

tion zu erobern. hier lagen die wesentlichen Probleme nach 

der Wende begraben: das ostdeutsche innovationssystem 

war weitgehend zerfallen, marktanteile eroberten regions-

fremde unternehmen, vor allem aus Westdeutschland und 

dem ausland. auch nachahmung war mit den begrenzten 

mitteln nur schwer möglich. die nicht wettbewerbsfähigen 

Produktionskosten, die sich in hohen lohnstückkosten zeig-

ten, verhinderten, dass gute ideen schnell in ein erfolg-
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reiches erobern von märkten umgesetzt werden konnte. eine anpassung 

musste zunächst durch erhebliche verbesserungen der Produktivität er-

folgen. abbildung 1 zeigt, dass dieser Prozess knapp zehn Jahre benöti-

gte.

Abbildung 1: Lohnstückkosten im Verarbeitenden Gewerbe =  

(Arbeitnehmerentgelt im Verarbeitenden Gewerbe je Arbeitnehmer / 

Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen im Verarbeitenden Gewerbe 

je Erwerbstätigem)*100
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Quelle: arbeitskreis „volkswirtschaftliche gesamtrechnungen der länder” 20083,  
berechnungen und darstellung des iWh.

oft wird argumentiert, viel zu geringe anteile der hohen öffentlichen 

Subventionen zur Finanzierung des Übergangs seien dem aufbau eines 

neuen kapitalstocks zugute gekommen. klassisches rent-seeking, also 

das vereinnahmen von entgelten weit oberhalb alternativer verwen-

dungsmöglichkeiten des Produktionsfaktors arbeit4, habe die anpassung 

verlangsamt und dies läge damit in bester tradition westdeutscher Sün-

denfälle, wie beispielsweise des bergbaus. dies verkennt, dass das er-

fordernis, humankapital vor ort zu halten, eine notwendige bedingung 

des Wiederaufbaus war und ist. vor allem solche regionen, die hier einen 

Schwerpunkt gesetzt haben, sind heute besonders erfolgreich.

im internationalen kontext war es erforderlich, dass die lohnstückkosten 

im osten schneller fallen mussten als im Westen, weil die deutsche mark, 

bedingt durch ihre aufwertung als Folge der Finanzierung der deutschen 

einheit durch verschuldung und der zinsreaktion der deutschen bundes-

bank5, zu teuer in den euro gegangen war und somit der „deutsche euro” 

fallen musste, um im europäischen kontext wieder wettbewerbsfähig zu 

werden (abbildung 2). das konnte nur dadurch geschehen, dass lokale 

Preise real sanken, also immobilienpreise und löhne über Jahre hinter 

der Produktivitätsentwicklung zurückblieben. 

Abbildung 2: Entwicklung der Lohnstückkosten in ausgewählten Ländern 
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Quelle: imF, darstellung des iWh.

der erfolg dieser anstrengung ist an folgenden zahlen in abbildung 3  

zu erkennen: die exportquote des verarbeitenden gewerbes in deutsch-

land lag 1995 bei 30 Prozent und im Jahr 2007 bei knapp 45 Prozent.  

die entsprechende exportquote der neuen länder stieg in dieser zeit von 

12,5 Prozent auf 30 Prozent. der lohnstückkostenfaktor ist die kritische 

größe, und dieser Wettbewerbsvorteil lässt sich nur durch innovationen 

aufrechterhalten. im deutschen kontext wird er vor allem von der tech-

nologie getrieben. aber nicht alle innovationen hängen von Forschung 

und entwicklung (Fue) ab. die Franzosen machen sehr viele innovationen 

mit mode, dafür braucht man keine Fue, sondern vor allem kreativität. 

Prozessinnovationen sind häufig ein nebenprodukt der eigentlichen Pro-

duktion und nicht selten ist es die nachfrageseite (kunden), die Produkt-

innovationen vorantreibt.
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Abbildung 3: Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz in 

Betrieben* des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der 

Gewinnung von Steinen und Erden, in Prozent
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* betriebe von unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr beschäftigten.
Quelle: berechnung und darstellung des iWh auf der grundlage von daten aus  
dem Statistischen bundesamt (1996,2008)6.

das zeigt, wie unterschiedlich ausgestaltet innovationskanäle sein kön-

nen. die innovative kraft ostdeutschlands ist deshalb entscheidend, weil 

seit etwa zehn Jahren die konvergenz zu Westdeutschland stagniert (vgl. 

abbildung 4), sich also der absolute abstand des bruttoinlandsprodukts 

pro kopf nicht verringert. es ist schließlich nicht sicher, ob das bisherige 

Wachstum, das nach erheblichen sektoralen umstrukturierungen inzwi-

schen fast ausschließlich der industrie zu verdanken ist, auf nachhaltigen 

Faktoren aufbaut. denn starke kräfte leisten negative Wachstumsbei-

träge, beispielsweise die anpassung des Öffentlichen diensts (vgl. abbil-

dung 5, ganz oben, unter „Öffentliche und private dienstleister”). offen-

sichtlich stellt die Qualität des innovationsstandorts ostdeutschland eine 

wichtige, zu untersuchende Schlüsselgröße dar, den abstand zu verrin-

gern, also im Weltmaßstab marktanteile und vor allem Wertschöpfung in 

der region zu erzielen.

Abbildung 4: Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbs-

tätigem, in Euro
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Quelle: arbeitskreis „volkswirtschaftliche gesamtrechnungen der länder” 2008, 
bruttoinlandsprodukt, bruttowertschöpfung, darstellung des iWh.

Abbildung 5: Veränderungsraten der Bruttowertschöpfung (preisberei-

nigt, verkettet) nach Wirtschaftsbereichen in Ostdeutschland (einschließ-

lich Berlin) im Jahr 2007 gegenüber dem Vorjahr, in Prozent

Quelle: arbeitskreis „volkswirtschaftliche gesamtrechnungen der länder” 2008, 
bruttoinlandsprodukt, bruttowertschöpfung, darstellung des iWh.
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2.  cHArAKtEriStiKA dES oStdEutScHEn innoVAtionS-

SyStEmS

innovationsprozesse verlaufen in sehr unterschiedlichen Pfaden oder tra-

jektorien. komparative vorteile, die eine region besitzt, sollten in diesen 

Pfaden auch abgebildet sein. der hohe grad an vorleistungsorientierung 

– auch als Folge fehlender headquarters – bewirkt, dass hier im großbe-

trieblichen bereich Sektoren mit massenproduktionsvorteilen dominieren, 

deren bevorzugte technologiequellen das Produktionsengineering, das 

nutzen von lernkurveneffekten, spezialisierte entwicklungsbüros und 

lieferanten sind. in den übrigen bereichen haben sich vor allem horizon-

tale, Fue-getriebene, oft mittelständisch strukturierte cluster aufgestellt7, 

um eine kritische masse zu überschreiten – die dann aber langfristig auch 

wirtschaftspolitisch abzusichern sind. gerade die grüne gentechnik, aber 

auch die umwelttechnologien sind beispiele.

Tabelle 1

trajektorium
typische  
Sektoren

Hauptquelle  
der technologie

Hauptaufgaben  
einer technologie-

strategie

„zuliefer- 
dominierte  
Sektoren”

landwirtschaft;  
dienstleistung;  
traditionelles  
verarbeitendes  
gewerbe

zulieferer;  
lernkurveneffekte

nutzen auswärtiger 
technologie, um 
Wettbewerbsvorteile 
zu verstärken

„Sektoren mit  
massenproduk- 
tionsvorteilen”

massengüter;  
Fahrzeuge;  
bauwirtschaft

Produktionsengineering; 
lernkurveneffekte;  
entwicklungsbüros;  
spezialisierte lieferanten

inkrementelle inte-
gration des Wandels 
in komplexen Syste-
men; diffusion von 
best design und best 
practice in 
der Produktion

„informations- 
intensive  
Sektoren”

Finanzsektor;  
handel;  
reisebüros;  
verlagsgewerbe

Software- und System-
häuser; spezialisierte 
anbieter

design und bedie-
nung komplexer  
informationsverar-
beitungssysteme 
verwandter Produkte

„Wissenschafts- 
basierte Sektoren”

elektronik; 
chemie

Forschung und  
entwicklung;  
grundlagenforschung

ausbeuten der 
grundlagenfor-
schung; entwicklung 
verwandter Pro-
dukte; Schaffen 
komplementärer 
Werte; neuausrich-
tung der organisa-
tion

trajektorium
typische  
Sektoren

Hauptquelle  
der technologie

Hauptaufgaben  
einer technologie-

strategie

„Spezialisierte  
anbieter”

maschinenbau; 
Feinmechanik; 
Software

design;  
Fortgeschrittene 
anwender

monitoring der  
bedürfnisse fort- 
geschrittener an-
wender; integration 
von neuen techno-
logien in kleinen 
Schritten

Quelle: tidd, Joseph / bessant, John / Pavitt, keith: managing innovation. integra-
ting technological, market and organizational change. – 3. aufl. – chichester u.a.: 
Wiley, 2005; eigene Übersetzung. 

betrachtet man die innovationstätigkeit der ostdeutschen Wirtschaft, so 

zeigen auswertungen des iab-betriebspanels für das verarbeitende 

gewerbe, dass der anteil der innovativen betriebe in manchen branchen 

in ostdeutschland höher ist als in Westdeutschland (vgl. abbildung 6) 

obwohl die Fue-intensität in Westdeutschland deutlich über der in ost-

deutschland liegt. 

Abbildung 6: Anteil der Betriebe mit Marktneuheiten (Prozent), 2005-06
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Quelle: iab-betriebspanel, darstellung des iWh (siehe auch iWh-Wirtschaft im 
Wandel, nr. 9/2008).
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die breite differenzierung des Fue-inputs lässt sich an zwei wichtigen 

daten ablesen: der verteilung der privaten Fue-ausgaben auf der einen 

Seite und der öffentlichen Fue-ausgaben auf der anderen Seite. abbil-

dung 7 stellt vergleichend die Struktur in ost- und Westdeutschland  

dar. es zeigt sich, dass sich im privatwirtschaftlichen bereich der durch-

schnittliche nachteil ostdeutschlands – 1 Prozent des biPs im gegensatz 

zu 1,9 Prozent des biPs im Westen – vor dem hintergrund der nord-Süd-

unterschiede des Westens (2,5 Prozent im Süden versus 1,2 Prozent im 

norden) relativiert. allerdings liegt das biP pro kopf im osten rund 25 

Prozent unter dem des Westens (vgl. abbildung 4), so dass der Wert in 

absoluten zahlen noch etwas höher liegt. zum teil wird das kompensiert 

durch die öffentliche Fue-infrastruktur, die den osten stark begünstigt 

(siehe abbildung 7). hierauf wird später noch einzugehen sein. 

Abbildung 7: Regionale FuE-Ausgaben in Prozent des BIP im Jahr 2005

Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Blum ist Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (praesident@iwh-halle.de); Dr. Jutta Günther ist ebendort 
Leiterin der Abteilung Strukturökonomik (jutta.guenther@iwh-halle.de). 
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Quelle: in anlehnung an legler, harald: Starker Südwesten. in: Forschung & ent-
wicklung – zeitschrift der Wissenschaftsstatistik im Stifterverband, ausgabe 2007, 
S. 10-13; darstellung des iWh.

analysiert man die Fue-ausgaben auf ebene einzelner bundesländer 

(abbildung 8), dann wird das ergebnis differenzierter, weil der nord-Süd-

kontrast des Westens im osten noch wesentlich stärker auftritt. daher 

soll bei einer stärker regionalisierten darstellung der bezug zu der bevöl-

kerung gewählt werden. baden-Württemberg gibt als oberes extrem rund 

1.000 euro pro einwohner für industrielle Forschung und entwicklung 

aus, brandenburg nur etwa ein Fünftel. Sachsen und thüringen zeigen 

die besten Werte in ostdeutschland. das liegt aber vor allem daran, dass 

sich zwei regierungen bemüht haben, nach der Wende die industriefor-

schung zu erhalten. diese kraftanstrengung zahlt sich heute aus.

Abbildung 8: Industrielle FuE-Ausgaben der Länder 2005  
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Quelle: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, darstellung des iWh.

die sehr unterschiedlich strukturierten innovationssysteme zeigen,  

dass es bereiche gibt, in denen ostdeutschland durchaus führend ist, 

beispielsweise im kraftfahrzeugbau, im nahrungs- und genussmittel-

gewerbe und in teilen der chemischen industrie. der Westen dominiert 

bei marktneuheiten nicht eindeutig. die tatsache, dass im ostdeutschen 

verarbeitenden gewerbe bei relativ niedriger Fue-intensität ein beacht-

licher innovationsoutput zu verzeichnen ist, ist (neben gründen, die in 

der statistischen basis zu suchen sind) durch den konzerninternen Wis-

sens- und technologietransfer zu erklären; von den unternehmens-
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zentralen in Westdeutschland oder im ausland werden nämlich neue 

Produkttechnologien an die betriebsstätten in ostdeutschland weiter-

gegeben. mit anderen Worten, die kostenintensive strategisch ausgerich-

tete und grundlagenorientierte Fue wird zum großteil durch die konzern-

zentralen im Westen durchgeführt. 

offensichtlich ist ostdeutschland derzeit in der lage, innovationskanäle, 

die vorteilhaft für eine schnelle umsetzung sind, sehr gut zu nutzen. in-

sofern ist das innovationssystem sehr produktiv und profitiert von unter-

nehmensinternen Wissens- und technologietransfers. aber es besteht ein 

risiko unter der bedingung gänzlich neuer innovationsregime, wenn also 

plötzlich, wie derzeit in der mikroelektronik und in zukunft möglicherwei-

se in der Solarindustrie, ganz andere anstrengungen erforderlich sind. 

die zwischenbilanz lautet folglich, dass transformationsbedingte struktu-

relle besonderheiten heute noch vorhanden sind, diese aber bestmöglich 

kompensiert werden. 

es stellt sich nunmehr die Frage, welche optionen für die zukunft des 

ostdeutschen innovationssystems existieren. der lackmustest des inno-

vationsstandorts ostdeutschland könnte, nachdem aus dem Westen 

kaum headquarters migrieren dürften, in seinen endogenen Fähigkeiten 

liegen, technologische kompetenzen zu nutzen und anzureichern. die 

zentralen Fragen, die von Politik und Wirtschaft zu beantworten sind, 

lauten: Was sind langfristig tragfähige kriterien erfolgreicher Weiterent-Was sind langfristig tragfähige kriterien erfolgreicher Weiterent-

wicklung des ostdeutschen Wirtschaftsstandorts? müssen (können, dür-

fen) sich diese von Westdeutschland unterscheiden? Welche rolle spielt 

ein eigener, expandierender mittelstand? Sind schließlich ausländische 

investoren eine besonders interessante gruppe von unternehmen, weil 

sie die offene, weltweite option besitzen, sich für eine niederlassung zu 

entscheiden?

3.  AuSländiScHE inVEStorEn im oStdEutScHEn  

innoVAtionSSyStEm

ausländische tochtergesellschaften haben in der ostdeutschen Wirtschaft 

ein nicht unerhebliches gewicht. etwa jeder vierte beschäftigte des ver-

arbeitenden gewerbes in den neuen bundesländern arbeitet in einem 

unternehmen, an dem ein ausländischer investor zu mindestens 10 Pro-

zent beteiligt ist8. aus ostdeutscher Sicht ist infolge der dominanz verlän-

gerter Werkbänke und des Fehlens der headquarters9 sowie einer noch 

unzureichenden internationalisierung der einheimischen unternehmen 

(siehe z.b. exportquote, abbildung 3) auch die bedeutung einer von 

außen, nämlich durch ausländische direktinvestitionen in die region 

hineingetragenen innovationsstrategie, besonders wichtig10. 

man unterscheidet in der internationalen literatur zwei arten von aus-

ländischen tochtergesellschaften hinsichtlich ihrer technologisch-strate-

gischen ausrichtung am jeweiligen Standort:

eine technology exploiting strategy besitzt die eigenschaft, dass die 

tochtergesellschaft eines investors als reiner technologienutzer auf-

tritt, d.h. die konzerninternen technologischen vorteile werden am  

jeweiligen Standort genutzt, ggf. auch an die lokalen marktbedingun-

gen angepasst.

eine technology augmenting strategy wird dadurch charakterisiert, 

dass die vor ort vorhandenen technologien aktiv in das innovations-

system des konzerns eingebunden und weiterentwickelt werden.

die systemische innovationstheorie unterstellt, dass die gegebenheiten 

des regionalen innovationssystems möglichkeiten und Fähigkeiten mit-

bestimmen, relevante akteure zu vernetzen und insbesondere ausländi-

sche investoren zu integrieren11. technologische leistungsfähigkeit und 

Potentiale sind zudem abhängig von der Position im technologiezyklus12 

oder den milieux innovateurs13. dieser standörtlichen angebotsseite 

stehen vor allem multinationale unternehmen gegenüber, die ihre Fue-

Prozesse weltweit streuen und ihre tochtergesellschaften an den ver-

schiedenen Standorten entsprechend strategisch ausrichten14. zu den 

zentralen, seitens des Staates beeinflussbaren milieufaktoren, zählen die 

öffentliche Forschungsinfrastruktur – das können leibniz-, Fraunhofer- 

und helmholz-institute oder hochschulen sein – aber auch zulieferer und 

lieferanten, beispielsweise im automobilsektor.

Wie attraktiv ist nun diese gemengelage für internationale investoren, 

die vor allem im gewerblichen bereich vor der entscheidung stehen, an 

welchem Standort sie mit welcher strategischen ausrichtung investieren 

sollen? um die bedeutung dieses milieus in bezug auf ausländische 

investoren zu erfassen, wurden in der zeit von 2006 bis 2007 in ost-

deutschland 1.090 unternehmen mit mindestens 10 Prozent ausländi-

scher beteiligung (das ist die international übliche abgrenzung für eine 

ausländische tochtergesellschaft) auf ihre innovationsstrategien und 
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lokalen vernetzungen hin befragt. 222 unternehmen antworteten und 

erlaubten es, motive und kennziffern der technologischen leistungsfähig-

keit nach oecd-Standards zu erheben. die sektorale detaillierung ent-

sprach der ebene der zweisteller der Wirtschaftszweigklassifikation.  

die so entstandene Fdi-datenbank des iWh (Fdi für foreign direct 

investment) ist für ostdeutschland einzigartig und existiert infolge eines 

eu-kooperationsprojekts des iWh auch für einige mittel- und osteuro-

päische länder. tabelle 2 gibt eigenschaften der Stichprobe und der 

grundgesamtheit hinsichtlich der herkunft der tochtergesellschaften 

wieder.15

Tabelle 2: IWH-FDI-Mikrodatenbank – Grundgesamtheit und Stichprobe 

nach Größenklassen und Branchen des Verarbeitenden Gewerbes  

(ausländische Tochtergesellschaften in Prozent)

grundgesamtheit Stichprobe

Größenklassen (Anzahl Beschäftigte)

1 bis 9 17,8 14,4

10 bis 49 28,7 32,9

50 bis 249 37,2 40,0

über 249 16,3 12,6

Branchen (NACE 2-Steller)

ernährungsgewerbe 6,6 6,8

tabakverarbeitung 0,3 0,0

textilgewerbe 2,5 3,6

bekleidungsgewerbe 0,4 0,9

ledergewerbe 0,2 0,5

holzgewerbe 2,6 3,6

Papiergewerbe 3,5 4,1

verlags- und druckgewerbe 4,1 3,6

kokerei, mineralölverbreitung 0,6 0,9

chemische industrie 8,3 12,6

gummi- und kunststoffindustrie 5,6 3,2

glasgewerbe, keramik, verarbeitung von 
Steinen und erden

8,8 10,4

metallerzeugung und -bearbeitung 3,5 5,4

herstellung von metallerzeugnissen 10,3 8,6

maschinenbau 10,0 10,8

grundgesamtheit Stichprobe

Branchen (NACE 2-Steller)

herstellung von büromaschinen und 
datenverarbeitungsgeräten

2,1 0,5

elektrotechnik 4,8 2,3

rundfunk-, Fernseh- und nachrichten-
technik

5,6 6,3

medizin-, mess-, Steuer- und regelungs-
technik, optik

7,4 4,5

kraftfahrzeugbau 4,7 2,7

Sonstiger Fahrzeugbau 2,7 2,3

Sonstiges Produzierendes gewerbe n.e.c. 3,4 4,5

recycling 1,6 2,3

Quelle: iWh-Fdi mikrodatenbank, darstellung des iWh.

tabelle 3 stellt einige deskriptive ergebnisse zur technologischen leis-

tungsfähigkeit ausländischer investoren in ostdeutschland und ihrer 

verbindung zu lokalen akteuren des innovationssystems dar. die des-

kriptiven ergebnisse zeigen, dass eine technologische leistungsfähigkeit 

ausländischer investoren mehrheitlich gegeben ist. Fast 70 Prozent der 

befragten unternehmen führen Produkt- oder Prozessinnovationen durch; 

60 Prozent betreiben Fue und über 80 Prozent der ausländischen toch-

tergesellschaften betreiben Produkt- oder Prozessinnovationen oder Fue, 

das heißt sie sind auf irgendeine art und Weise technologisch aktiv. 

ausländische investoren in ostdeutschland arbeiten stärker innovations-

orientiert als der durchschnitt der betriebe des verarbeitenden gewer-

bes16. allerdings sind in der gruppe der ausländischen tochtergesellschaf-

ten vor allem die großen und technologieorientierteren unternehmen 

vereint.

Tabelle 3: Innovations- und FuE-Aktivitäten ausländischer Investoren 

2006

Anteil (%) n

Produktinnovation (2002-2005) 69 153

Prozessinnovation (2002-2005) 69 153

Fue (2006) 60 132

Produkt o. Prozess o. Fue-aktivität 82 182

Quelle: iWh-Fdi mikrodatenbank, darstellung des iWh.
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entlang einer Skala von eins bis fünf wurden ausländische tochtergesell-

schaften danach befragt, welche bedeutung die verschiedenen akteure 

des ostdeutschen innovationssystems für die eigene Fue bzw. innova-

tionstätigkeit haben (tabelle 4). man sieht, dass bestimmte anteile der 

ausländischen investoren lokalen akteuren (Wissenschaft, kunden, zu-

lieferern) eine bedeutung für ihre Fue bzw. innovationstätigkeit zuschrei-

ben, vor allem den Wissenschaftseinrichtungen, die – wie weiter oben 

ausgeführt – potentiell dazu beitragen, die unterdurchschnittliche indus-

trieforschung in den neuen bundesländern auszugleichen.

Tabelle 4: Bedeutung lokaler Akteure (Wissenschaftseinrichtungen, 

Kunden, Zulieferer) für die eigene FuE bzw. Innovationstätigkeit  

ausländischer Investoren 2006

anmerkung: die bedeutung wurde gemessen auf einer Skala von 1 bis 5  
(1-keine bedeutung, 2-geringe bedeutung, 3-bedeutend, 4-sehr bedeutend,  
5-extrem bedeutend).
Quelle: iWh-Fdi mikrodatenbank, darstellung des iWh.

die integration in das ostdeutsche innovationssystem ist, gemessen an 

der vernetzung mit zulieferern, kunden und Wissenschaftseinrichtungen, 

zum teil also bereits vorhanden. 40 Prozent der ausländischen tochter-

gesellschaften in ostdeutschland messen den lokalen Wissenschaftsein-

richtungen eine bedeutung für ihre eigene Fue und innovationstätigkeit 

bei, und 37 Prozent bzw. 32 Prozent sagen das für die lokalen kunden- 

und zulieferbetriebe. damit ist ein gewisser grad der integration in das 

ostdeutsche innovationssystem erkennbar, aber angesichts der tatsache, 

dass 82 Prozent der ausländischen tochtergesellschaften technologisch 

aktiv sind, ist die vernetzung auch noch ausbaufähig.

die daten werden in einem weiteren analyseschritt in ein modell einge-

stellt, um die determinanten der integration ausländischer tochtergesell-

schaften in das ostdeutsche innovationssystem zu analysieren (getrennt 

für die verbindung ausländischer tochterunternehmen mit lokalen Wis-

senschaftseinrichtungen, zulieferern und kunden). die zu erklärende 

variable ist die integration in das ostdeutsche innovationssystem, ge-

messen an der bedeutung (Skala von 1 bis 5) der lokalen akteure. das 

Bedeutung (3 bis 5)

Wissenschaftseinrichtungen 40%

kunden (Firmen) 37%

zulieferer 32%

modell enthält als potentielle einflussfaktoren der integration eine reihe 

unternehmensspezifischer größen, beispielsweise, ob das unternehmen 

„technologiemehrer” oder „technologienutzer” ist (technology augmen-

ting versus technology exploiting). Ferner geht als unternehmensspezi-

fische größe die einbindung in lokale Wertschöpfungsketten (lokaler 

handel), der grad an autonomie (Selbständigkeit in entscheidungspro-

zessen), das „alter” des unternehmens (Jahre seit eintritt des investors) 

in die Schätzung ein. darüber hinaus werden regionsspezifische Faktoren 

berücksichtigt, die auf der ebene von raumordnungsregionen und für  

die jeweilige branche des ausländischen investors operationalisiert sind. 

diese Faktoren bilden die humankapitalbasis in naturwissenschaftlich-

technischen berufen, die öffentliche Fue-infrastruktur, die allgemeine 

Wissensintensität der region (gemessen an Patenten) und die regionale 

verdichtung (agglomeration) ab. Schließlich gehen als kontrollvariablen 

die unternehmensgröße (anzahl beschäftigte) und branchen-dummies  

in die Schätzung ein. tabelle 5 zeigt die ergebnisse der Schätzung  

(o-Probit).

Tabelle 5: Ergebnisse der Schätzung – Determinanten der Integration

zulieferer Kunden wissenschaft

unternehmensspezifische faktoren

augmenting strategy + + +

exploiting strategy n.s. + n.s.

lokaler absatz +

lokale beschaffung +

autonomie - + n.s.

„alter” n.s. n.s. n.s.

regionale faktoren

humankapital n.s. + n.s.

Wissensch. infrastruktur + n.s. +

technolog. Wissen - + -

agglomeration n.s. - -

n 140 143 144

Pseudo r2 0,213 0,247 0,142

anmerkung: + und – signifikant auf dem 10 Prozent-niveau;  
n.s. – nicht signifikant.
Quelle: iWh-Fdi mikrodatenbank, eigene berechnungen und darstellung des iWh.
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hinsichtlich der unternehmensspezifischen einflussfaktoren der integra-

tion in das ostdeutsche innovationssystem zeigt sich, dass die strategi-

sche ausrichtung eines technology augmenting (technologienehmer) wie 

erwartet einen positiven einfluss auf die integration ausübt. eine Strate-

gie des technology exploiting wirkt signifikant positiv auf die vernetzung 

mit kunden. dies ist nicht überraschend, weil tochtergesellschaften mit 

einem mandat zur technologienutzung eher geneigt sind, ihre Produkte 

an die lokalen absatzmärkte anzupassen. lokaler handel, gemessen 

mittels absatz und beschaffung, wirken wie erwartet positiv. hinsichtlich 

der regionalen Faktoren ist festzustellen, dass vor allem die öffentliche 

Forschungsinfrastruktur (gemessen als Fue-ausgaben der hochschulen) 

positiv auf die lokale integration ausländischer investoren wirkt, aber 

auch der Faktor humankapitel hat als regionale größe einen einfluss. 

4.  wirtScHAftS- und tEcHnologiEpolitiScHE  

impliKAtionEn

die ostdeutsche Wirtschaft ist weiterhin durch transformationsbedingte 

strukturelle besonderheiten gekennzeichnet, die neben der generellen 

wirtschaftlichen entwicklung auch das innovationsgeschehen beeinflus-

sen. dabei sind vor allem die fehlenden headquarters zu nennen, die 

unter anderem zu der vergleichsweise niedrigen Fue-intensität in den 

neuen bundesländern beitragen. die relativ großzügige ausstattung der 

neuen länder im bereich der öffentlichen Forschungsinfrastruktur kann 

die schwache industrielle Fue zum teil kompensieren, aber nur dann, 

wenn eine vernetzung von Wissenschaft und industrie gelingt. die aus-

ländischen tochtergesellschaften – eine gruppe technologisch besonders 

leistungsfähiger unternehmen in den neuen ländern – sind in das ost-

deutsche innovationssystem, vor allem über die Wissenschaftseinrich-

tungen, zum teil bereits integriert. es ist die aufgabe der politischen 

akteure, attraktive bedingungen für die verbreiterung und vertiefung 

der integration zu gestalten. die ergebnisse der empirischen untersu-

chung zu den determinanten der integration weisen vor allem auf die 

wichtige rolle der öffentlichen Forschungsinfrastruktur und des human-

kapitals hin.

Für den aufbau ost stellt sich perspektivisch die Frage, von welchen 

bereichen der Wirtschaft impulse für den weiterhin gebotenen aufhol-

prozess und die re-industrialisierung ausgehen sollen. der arbeitsinten-

sive niedrigtechnologie-bereich kann trotz nunmehr wettbewerbsfähiger 

lohnstückkosten kaum erfolgversprechend sein, weil andere internatio-

nale Standorte in diesem Segment noch attraktivere bedingungen auf-

weisen. die etablierten „alten” industrien, wie beispielsweise der Fahr-

zeug- und maschinenbau und teile der chemischen industrie, die ten-

denziell dem bereich medium-tech zuzuordnen sind, gestatten zwar 

Wachstums- und innovationsimpulse; diese sind jedoch aufgrund der 

strukturellen gegebenheiten limitiert. die großen unternehmenszentralen 

mit strategischer Forschung und einem großteil der beschäftigung befin-

den sich nicht in den neuen bundesländern und werden auch nicht dort-

hin abwandern. mit anderen Worten, die Standorte samt ihrer industriel-

len verflechtungen sind hier bereits fest etabliert. aus diesem grund ist 

es notwendig, auf technologiegetriebene, neue industrien zu setzen, 

deren Standortmuster bisher noch nicht „vergeben” sind. die Solarindus-

trie, in der man gegenwärtig vielversprechende clusterentstehungspro-

zesse in den neuen ländern beobachten kann, ist ein prominentes bei-

spiel dafür, dass es gelingen kann, gänzlich neue Wirtschaftszweige für 

den Standort ost zu gewinnen. andere Segmente aus dem großen be-

reich „umwelttechnologie” könnten im Sinne eines „neuen technologie-

zyklus” folgen. ob und inwiefern dies gelingt, wird auch von den wirt-

schafts- und innovationspolitischen rahmenbedingungen abhängen. 

Die Abbildungen 1 sowie 3 bis 5 in Kapitel 1 entstanden durch die freundliche 
Unterstützung von Gerhard Heimpold, bei dem sich die Autoren herzlich  
bedanken. Kapitel 3 des vorliegenden Beitrags beruht auf den Arbeiten von 
Jutta Günther, Björn Jindra und Johannes Stephan, die in der Zeitschrift  
Applied Economics Quarterly – Supplement (2008, Vol. 59, S. 137-165) veröf-
fentlicht wurden.
Schumpeter, Joseph: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Unter- 
suchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunktur-
zyklus. – 5. Aufl. – Berlin: Duncker und Humblot, 1952 (1912).
Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder” (im Auftrag 
der 16 Bundesländer, des Statistischen Bundesamtes und des Bürgeramtes, 
Statistik und Wahlen, Frankfurt a. M.) (Hrsg.): Bruttoinlandsprodukt, Brutto-
wertschöpfung in den Ländern und Ost-West-Großraumregionen Deutschlands 
1991 bis 2007. – Reihe 1, Band 1. – Stuttgart: Statistisches Landesamt Baden-
Württemberg, März 2008. (Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: 
August 2007 / Februar 2008) Quelle: http://www.vgrdl.de/Arbeitskreis_VGR/
tbls/R1B1.zip (03.07.2008); Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun-
gen der Länder” (im Auftrag der 16 Bundesländer, des Statistischen Bundes-
amtes und des Bürgeramtes, Statistik und Wahlen, Frankfurt a. M.) (Hrsg.): 
Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter in den Ländern und Ost-West-
Großraumregionen Deutschlands 1991 bis 2007. – Reihe 1, Band 2. – Stutt-
gart: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, März 2008. (Berechnungs-
stand des Statistischen Bundesamtes: August 2007 / Februar 2008) Quelle: 
http://www.vgrdl.de/Arbeitskreis_VGR/tbls/R1B2.zip (17.09.2008).
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FinanzPolitik in den neuen  
ländern

FortbeStehende konSolidierungSerForderniSSe

Joachim Ragnitz

EinlEitung

bund, länder und Sozialversicherungen konnten in den 

letzten Jahren erhebliche konsolidierungserfolge erzielen. 

anders als in der vergangenheit wurden die konjunktur-

bedingt steigenden Steuer- und beitragseinnahmen nicht 

dafür verwendet, die ausgaben entsprechend auszuweiten, 

so dass die haushaltsfehlbeträge teilweise deutlich zurück-

gingen; vielfach konnten sogar Überschüsse erzielt und da-

mit Schulden getilgt werden. dies gilt auch für ostdeutsch-

land, wo in den Jahren zuvor teilweise gravierende finanz-

politische Fehlentwicklungen zu verzeichnen waren – was 

sich zum beispiel darin widerspiegelt, dass sich der Schul-

denstand der meisten ost-länder (je einwohner gerechnet) 

inzwischen weit an den Wert der finanzschwachen westdeut-

schen Flächenländer (FSFW) angenähert oder ihn gar über-

troffen hat, und dass die zins-Steuer-Quote in allen ostdeut-

schen ländern mit ausnahme Sachsens deutlich über dem 

niveau der FSFW liegt. die absehbare verringerung der 

öffentlichen einnahmen durch rückführung der Solidarpakt-

mittel und durch fortgesetzte einwohnerverluste haben 

jedoch in allen ostdeutschen ländern die erkenntnis reifen 
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lassen, dass anpassungen auf der ausgabenseite unumgänglich sind. 

dies schlägt sich darin nieder, dass alle länder mittelfristige haushalts-

planungen aufgestellt haben, die teilweise bis in das Jahr 2020 reichen 

und darauf abzielen, auch bei rückläufigen einnahmen die Spielräume  

für gestaltende Wirtschafts- und Finanzpolitik zu erhalten.

inzwischen haben sich mit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 

neue herausforderungen für die öffentliche Finanzwirtschaft ergeben.  

Wie sich dies in den öffentlichen haushalten niederschlagen wird, ist der-

zeit noch nicht konkret absehbar. es muss aber damit gerechnet werden, 

dass die staatlichen haushaltsdefizite nicht nur aufgrund des Wirkenlas-

sens der automatischen Stabilisatoren wieder zunehmen werden, son-

dern dass auch die strukturellen defizite in der tendenz wieder ansteigen 

dürften, da angesichts bevorstehender Wahlen die bereitschaft zu staat-

lichen ausgabenprogrammen spürbar gewachsen ist. hinzu kommt, dass 

die vom bundesgesetzgeber beschlossenen Steuersenkungen zur kon-

junkturanregung auch auf der ebene der länder und gemeinden zu 

mindereinnahmen führen dürften. ob es gelingt, im rahmen der Födera-

lismusreform ii eine wirksame Schuldenbremse einzuführen, die zumin-

dest auf mittlere Sicht eine rückführung der haushaltsdefizite erzwingt, 

ist angesichts der widerstreitenden interessen der großen politischen 

Parteien wie auch der verschiedenen föderalen ebenen keineswegs 

ausgemacht. dies alles ändert aber nichts daran, dass das ziel einer 

rückführung öffentlicher ausgaben zumindest in ostdeutschland auch 

künftig einen hohen Stellenwert besitzen muss, will man weiterhin die 

handlungsfähigkeit der Wirtschafts- und Finanzpolitik sichern. 

im vorliegenden beitrag soll näher auf die haushaltssituation der länder 

und gemeinden in den neuen ländern eingegangen werden. dabei wer-

den nicht nur die erreichten konsolidierungserfolge gewürdigt, sondern 

vor allem die künftigen herausforderungen in den budgets thematisiert. 

ziel der ausführungen ist es dabei, auf die schwierige gesamtsituation 

hinzuweisen, die in den nächsten Jahren weitergehende einsparungen 

erzwingen wird. erst ab dem Jahr 2020 – nach dem auslaufen des Soli-

darpaktes ii – entstehen wieder neue Spielräume für eine stärkere 

ausweitung der öffentlichen ausgaben in den neuen ländern. 

diE finAnzpolitiScHE SituAtion dEr oStdEutScHEn 

ländEr BiS 2007

die Jahre 2006 und 2007 waren auf allen föderalen ebenen durch hohe 

zusätzliche Steuereinnahmen gekennzeichnet. diese spiegelten nicht nur 

steuerpolitische entscheidungen wider (wie die anhebung der mehrwert-

steuer zu beginn des Jahres 2007), sondern vor allem die günstige kon-

junkturelle lage. da diese mehreinnahmen nicht dazu verwendet wurden, 

die ausgaben entsprechend auszuweiten, konnten die haushaltsdefizite 

deutlich zurückgeführt werden (vgl. abbildung 1).

Abbildung 1: Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben 1997-2007
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Quelle: Statistisches bundesamt; eigene berechnungen. 
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Abbildung 2: Entwicklung der Pro-Kopf-Einnahmen und -Ausgaben 2003-

2006, Länder und Gemeinden

Quelle: Statistisches bundesamt; eigene berechnungen. 

dies gilt insbesondere für die ostdeutschen länder. angesichts der an-

gespannten haushaltssituation in vielen ländern sowie der erwartung 

rückläufiger einnahmen insbesondere aus dem Solidarpakt ii ab dem 

Jahr 2009 wurden hier sogar in noch stärkerem umfang als in den  

(finanzschwachen) westdeutschen ländern konsolidierungserfolge er-

reicht. Wie abbildung 2 zeigt, weisen die öffentlichen haushalte in den 

ostdeutschen ländern (länder- und gemeindehaushalte) je einwohner 

gerechnet allerdings nach wie vor ein deutlich höheres einnahmen- und 

ausgabenniveau auf als die finanzschwachen westdeutschen Flächen-

länder (FSFW). grund hierfür sind allein die hohen transferzahlungen,  

die den ostdeutschen ländern aus dem Solidarpakt ii und durch eu-

Strukturhilfen zufließen: die originären Steuereinnahmen liegen auf-

grund der geringen eigenen Wirtschaftsleistung bei nur knapp 50 Prozent 

des gesamtdeutschen durchschnitts (vgl. abbildung 3) und auch die zah-

lungen im rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs (verteilung 

der umsatzsteuer nach köpfen; länderfinanzausgleich i.e.S. und bundes-

ergänzungszuweisungen ohne Solidarpakt ii) sorgen lediglich dafür, dass 

die einnahmen der finanzschwachen länder soweit angehoben werden, 

dass sie in etwa den durchschnitt der ländergesamtheit erreichen. Wie 

groß die abhängigkeit der ostdeutschen länder von diesen transferzah-

lungen ist, zeigt sich daran, dass der anteil der zuweisungen an den 

gesamteinnahmen der ostdeutschen länder und ihrer gemeinden bei  

32 Prozent liegt; in den FSFW beträgt deren anteil nur 11 Prozent. 

Abbildung 3: Pro-Kopf-Einnahmen der Länder und Gemeinden vor und 

nach Umverteilung

Quelle: Statistisches bundesamt; eigene berechnungen. 

Während die zahlungen im rahmen des bundesstaatlichen Finanzaus-

gleichs lediglich zu einer annähernden gleichstellung aller finanzschwa-

chen länder führen und ausdruck der grundgesetzlich garantierten 

„gleichwertigkeit der lebensverhältnisse” sind, ist die besserstellung  

der ostdeutschen länder infolge des Solidarpaktes ii politisch gewollt 

und soll die ostdeutschen länder in die lage versetzen, fortbestehende 

infrastrukturelle nachholbedarfe abzubauen. allerdings werden die den 

neuen ländern zur verfügung gestellten Solidarpakt-mittel nicht nur dazu 

genutzt, höhere investitionsausgaben zu finanzieren; auch in der laufen-

den rechnung weisen alle ostdeutschen länder mit ausnahme Sachsens 

höhere ausgaben auf als die FSFW (vgl. tabelle 1). dabei fallen – neben 

den ausgaben für aktives Personal1 – insbesondere die zuweisungen an 

dritte höher aus als in den FSFW. Während ersteres die noch bestehen-

den Personalüberhänge in vielen bereichen der öffentlichen verwaltung 

widerspiegelt, ist letzteres vor allem reflex der geringen Wirtschaftskraft 

in den neuen ländern, da dies zu überproportional hohen Sozialausgaben 

führt. zudem sind die ostdeutschen länder mit hohen zahlungen für die 

Übernahme der Sonderrenten aus ddr-zeiten (aaÜg-leistungen) belas-

tet. 
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Tabelle 1: Ausgaben der ostdeutschen Länder und Gemeinden nach Ausgabearten 

2007 (Euro je Einwohner)

länder und  

gemeinden

Branden-

burg

Sachsen- 

Anhalt

mecklenburg-

Vorpommern
thüringen Sachsen zusammen

nachr.: 

fSwf

lfd. rechnung 3.969 4.048 4.021 3.797 3.508 3.812 3.722

darunter:

Personalausgaben 1.414 1.520 1.435 1.527 1.408 1.454 1.691

lfd. Sachaufwand 682 756 659 641 577 652 659

zinsausgaben 352 447 340 357 167 310 375

lfd. zuweisungen 1.521 1.325 1.587 1.272 1.356 1.397 1.007

Kapitalrechnung 812 757 791 826 963 850 456

darunter:

Sachinvestitionen 421 352 431 445 499 439 251

vermögens- 
übertragungen

337 375 321 359 415 371 108

zusammen 4.781 4.804 4.815 4.623 4.472 4.663 4.186

Quelle: Statistisches bundesamt; eigene berechnungen. 

Tabelle 2: Bereinigte Ausgaben (laufende Rechnung) der neuen Länder und der 

FSFW (Länder und Gemeindehaushalte) nach Aufgabenbereichen 2006 (Euro je 

Einwohner)

branden-

burg

mecklenburg-

vorpommern
Sachsen

Sachsen-

anhalt
thüringen

zu- 

sammen
FSFW

nachr.: 

mehraus-

gaben  

der ostdt. 

länder  

ggü. FSFW 

in mio. euro

insgesamt 4.020 4.020 3.501 4.148 3.754 3.831 3.597 3.111

Politische Füh-
rung und zentrale 
verwaltung

394 326 241 335 268 303 219 1.116

Öffentliche 
Sicherheit  
und ordnung

264 273 231 262 212 245 205 530

rechtsschutz 140 145 115 132 123 128 121 98

Finanzverwaltung 110 103 102 118 118 110 99 144

allgemeinbilden-
de u. berufliche 
Schulen

483 542 544 597 597 551 566 -192

hochschulen 84 175 218 165 200 174 171 40

branden-

burg

mecklenburg-

vorpommern
Sachsen

Sachsen-

anhalt
thüringen

zu- 

sammen
FSFW

nachr.: 

mehraus-

gaben  

der ostdt. 

länder  

ggü. FSFW 

in mio. euro

Förderung  
von Schülern,  
Studenten u. dgl.

50 80 54 65 60 60 45 194

Sonstiges 
bildungswesen

17 38 11 7 22 17 24 -93

Wissenschaft, 
Forschung, ent-
wicklung außer-
halb der hoch-
schulen

40 48 69 34 42 50 30 261

kultur, kirchliche 
angelegenheiten

72 92 134 107 99 105 57 639

Soziale Siche-
rung, soziale 
kriegsfolgeauf-
gaben, Wieder-
gutmachung

926 1.024 803 997 859 900 808 1.229

darunter:

Sozialhilfe (ein-
schl. leistungen 
an asylbewer-
ber) und soziale  
einrichtungen



195 228 142 196 166 177 247 -921

Jugendhilfe  
einschl. einrich-
tungen


283 242 248 247 224 250 214 472

gesundheit,  
umwelt, Sport 
und erholung

92 129 86 113 103 101 100 5

Wohnungswesen, 
Städtebau, 
raumordnung 
und kommunale 
gemeinschafts-
dienste

289 153 149 163 171 183 142 538

darunter:

kommunale 
gemeinschafts-
dienste


136 113 110 116 130 120 105 202
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branden-

burg

mecklenburg-

vorpommern
Sachsen

Sachsen-

anhalt
thüringen

zu- 

sammen
FSFW

nachr.: 

mehraus-

gaben  

der ostdt. 

länder  

ggü. FSFW 

in mio. euro

ernährung, land-
wirtschaft und 
Forsten

83 91 48 53 49 61 33 376

energie- und 
Wasserwirtschaft, 
gewerbe, dienst-
leistungen

62 51 49 86 34 56 30 348

verkehrs- und 
nachrichten- 
wesen

250 194 159 172 194 189 155 463

darunter:

Straßen einschl. 
verwaltung


83 58 46 36 61 56 73 -231

eisenbahnen 
und öffentl. 
Personen- 
nahverkehr



166 135 112 136 129 133 80 696

Wirtschafts- 
unternehmen 
insgesamt

54 24 30 85 66 50 37 177

allgemeines 
grund- und  
kapitalvermögen, 
Sondervermögen

35 39 42 38 20 36 16 269

Quelle: Statistisches bundesamt; eigene berechnungen.

differenziert man die laufenden ausgaben (bereinigt um zahlungen zwischen 

ländern und gemeinden) nach aufgabenbereichen, so zeigen sich entsprechende 

ausgabenüberhänge gegenüber den FSFW in fast allen aufgabenbereichen. ins-

gesamt belaufen sich diese in den fünf ostdeutschen Flächenländern zusammen-

genommen auf mehr als 3 milliarden euro im Jahr 2006, wobei die ausgaben für 

die allgemeine verwaltung sowie für Sozialleistungen (hier insbesondere für die 

vorschulische kinderbetreuung) den größten Posten darstellen. hohe ausgaben-

überhänge in der laufenden rechnung finden sich ebenfalls bei der Förderung  

des öffentlichen Personennahverkehrs, im bereich „Öffentliche Sicherheit und 

ordnung” sowie im kulturbereich. teilweise spiegelt dies politische Prioritätenset-

zungen wider, teilweise reflektiert dies aber lediglich die günstige einnahmesitua-

tion, die eine anpassung an westdeutsche „benchmarks” bislang wenig dringlich 

hat erscheinen lassen. da sich dies in den kommenden Jahren ändern 

wird, muss von Seiten der Politik klar definiert werden, in welchen aufga-

benbereichen man sich eine günstigere „versorgung” der bevölkerung mit 

öffentlichen leistungen leisten will. 

mittElfriStigE EinnAHmEpErSpEKtiVEn

auch wenn die ostdeutschen länder und gemeinden derzeit noch rund 

20 Prozent höhere Pro-kopf-einnahmen aufweisen als die FSFW, ist ab-

sehbar, dass dieser einnahmevorsprung bis zum Jahr 2020 vollständig 

abschmelzen wird. dann werden die ostdeutschen länder – je einwohner 

gerechnet – in etwa das einnahmenniveau der finanzschwachen west-

deutschen Flächenländer aufweisen, möglicherweise sogar noch etwas 

weniger. in absoluten Werten können zwar – in abhängigkeit vom ge-

samtdeutschen Wirtschaftswachstum – möglicherweise noch leicht stei-

gende einnahmen erreicht werden; gleichwohl ist offenkundig, dass sich 

hier ein weiterhin erheblicher anpassungsbedarf auf der ausgabenseite 

ergeben wird. erst ab dem Jahr 2020, wenn die degression des Solidar-

paktes ii zum ende gekommen ist und die effekte wieder steigender 

(gesamtdeutscher) Steuereinnahmen vollständig zum tragen kommen, 

dürfte sich die einnahmesituation – von dann geringer basis aus – wieder 

verbessern. 

letzten endes ist es eine politische entscheidung, in welchen bereichen 

prioritär gespart werden soll, es muss aber klar sein, dass an einer an-

passung der gesamten ausgaben an die sich verschlechternde einnah-

mensituation kein Weg vorbei führen wird. der oben dargestellte bench-

marking-vergleich mit den ausgaben der FSFW (nach einzelnen aufga-

benbereichen) stellt dabei ein wertvolles instrument dar, wobei freilich 

berücksichtigt werden muss, dass die verbuchungspraxis in den einzel-

nen ländern nicht identisch ist. hinzu kommt, dass im einzelnen sehr 

genau darauf geachtet werden muss, inwieweit unterschiede in der höhe 

der ausgaben fachlich begründet sind.2 die angaben in tabelle 2 geben 

gleichwohl erste anhaltspunkte dafür, wo sich die ostdeutschen länder 

ganz offenkundig zu hohe ausgaben leisten. 

da ein großteil der mehrausgaben in der laufenden rechnung durch zu 

hohe Personalbestände verursacht ist, bedarf es vor allem hier forcierter 

anpassungen. dabei ist zu berücksichtigen, dass die demographische 

entwicklung – wenngleich in den einzelnen aufgabenbereichen in unter-
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schiedlicher Weise – zu einer reduktion des bedarfs an öffentlichen leis-

tungen führen wird, so dass auch ohne verschlechterungen in der versor-

gungsqualität die Personalausstattung der länder und gemeinden zu-

rückgeführt werden kann. So ist es offenkundig, dass die rückläufige zahl 

an kindern und Jugendlichen vor allem den bedarf an jugendspezifischen 

ausgaben (insbesondere kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen) 

reduzieren wird, und die ausgabenbedarfe für Polizei und Justiz dürften 

ebenso mit sinkendem anteil jüngerer Personen in der bevölkerung zu-

rückgehen. bei altenspezifischen bedarfen (z.b. altenpflegeeinrichtun-

gen, gesundheitsversorgung) ist hingegen tendenziell mit steigenden 

Personalbedarfen (und entsprechend steigenden ausgabeerfordernissen) 

zu rechnen. eine adäquate Personal- und Finanzplanung hat diese demo-

graphiesensitivität der öffentlichen ausgaben selbstverständlich zu be-

rücksichtigen.

zwar ist es richtig, dass die verringerung der Personalbestände im  

öffentlichen dienst schon aus gründen des öffentlichen dienstrechts nur 

äußerst langsam wird vonstatten gehen können; gleichwohl wird man 

hieran nicht vorbeikommen. dementsprechend haben die ostdeutschen 

länder inzwischen längerfristige Personalabbaukonzepte vorgelegt, die 

eine reduktion der beschäftigtenzahl im öffentlichen dienst durch nur 

teilweisen ersatz ausscheidender bediensteter vorsehen. die Problematik 

besteht dann vor allem darin, eine Überalterung des öffentlichen dienstes 

zu vermeiden. 

AnpASSungEn dES SolidArpAKtES ii?

dass die ostdeutschen länder trotz geringerer Steuereinnahmen in der 

laufenden rechnung ein höheres Pro-kopf-ausgabenniveau erreichen  

als die westdeutschen länder, hat auch mit einer nicht zweckgerechten 

verwendung der ihnen zur verfügung gestellten Sonderbedarfs-bundes-

ergänzungszuweisungen (Sobez) aus dem Solidarpakt ii zu tun. aller-

dings ist dies heute weniger leicht erkennbar als in früheren Jahren. 

bund und länder haben sich nämlich auf ein berechnungsschema ver-

ständigt, mit dem die zweckentsprechende mittelverwendung der Solidar-

pakt-mittel durch gegenüberstellung der (eigenfinanzierten) investitionen 

und der hierfür zur verfügung stehenden Finanzierungsmittel aus netto-

kreditaufnahme und Sobez ermittelt wird („kriterium 1”); dieses berech-

nungsschema weist nach aktuellem Stand für das Jahr 2007 in allen 

ländern eine vollständig zweckentsprechende Sobez-verwendung aus.3 

darin spiegelt sich allerdings allein die tatsache, dass fast alle länder  

im berichtsjahr Überschüsse in ihren haushalten aufwiesen, also rechne-

risch die Sobez nicht nur für investitionen, sondern darüber hinaus für 

die Schuldentilgung verwenden konnten. ein alternatives berechnungs-

schema („kriterium 2”), das die Sobez den überproportionalen eigen-

finanzierten investitionen gegenüberstellt, zeigt nach wie vor eine teil-

weise erhebliche Fehlverwendung von Solidarpaktmitteln an. ersichtlich 

wird überdies, dass zwar in allen ostdeutschen ländern die investitionen 

(je einwohner gerechnet) in den vergangenen Jahren höher lagen als in 

den FSFW, dass aber die Sobez eben nicht wie vorgesehen in vollem  

umfang für den abbau der infrastrukturlücke sondern für die deckung 

laufender ausgaben verwendet worden sind. dies lässt befürchten, dass 

auch im Jahre 2019 noch ein erheblicher infrastruktureller nachholbedarf 

bestehen wird, für dessen abbau dann aber eben keine besonderen mit-

tel mehr zur verfügung stehen. in diesem zusammenhang ist problema-

tisch, dass die Pro-kopf-ausgaben der kapitalrechnung in den ostdeut-

schen ländern und gemeinden in den neuen ländern seit dem Jahr 2003 

um rund 20 Prozent zurückgegangen sind. 

Tabelle 3: Verwendung der SoBEZ für eigenfinanzierte Investitionen  

und unterproportionale kommunale Finanzkraft* („Kriterium 1”)  

(in Prozent der SOBEZ)

brandenburg meckl.-vorp. Sachsen Sachsen-anh. thüringen

2003 34,1 30,7 102,6 3,1 32,2

2004 56,6 55,4 104,7 9,5 37,3

2005 58,8 52,0 105,1 24,7 48,4

2006 89,0 96,6 182,4 57,0 80,7

2007 146,3 134,9 187,2 100,6 134,5

* bezogen auf Finanzierungssaldo
Quelle: Statistisches bundesamt; eigene berechnungen.
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Tabelle 4: Verwendung der SoBEZ für überproportionale eigenfinanzierte 

Investitionen und unterproportionale Finanzkraft („Kriterium 2”)  

(in Prozent der SOBEZ)

brandenburg meckl.-vorp. Sachsen Sachsen-anh. thüringen

2003 53,1 57,3 64,6 54,5 54,9

2004 53,2 52,0 58,3 42,5 60,8

2005 33,0 35,6 46,1 36,9 51,2

2006 44,1 42,9 56,3 32,3 51,9

2007 41,8 43,4 46,1 32,0 57,3

Quelle: Statistisches bundesamt; eigene berechnungen.

die tatsache, dass mittel aus dem Solidarpakt ii nicht ausschließlich 

dafür verwendet werden, überproportionale investitionsausgaben zu 

finanzieren, wird in der politischen diskussion immer wieder zum anlass 

genommen, die ausgestaltung des Solidarpaktes in Frage zu stellen.  

eine argumentationslinie zielt darauf ab, die zulässigen verwendungs-

zwecke weiter zu definieren, so beispielsweise indem auch die Finanzie-

rung ausgewählter laufender ausgaben durch Sobez für zulässig erklärt 

wird, soweit diese der Förderung der wirtschaftlichen entwicklung dienen. 

hier werden vor allem Forschungs- und entwicklungsausgaben sowie 

bildungsausgaben genannt. zwar spricht manches dafür, dass eine un-

zureichend ausgebaute infrastruktur (oder allgemeiner: ein ungenü-

gender kapitalstock) inzwischen nicht mehr die hauptursache der fort-

bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den neuen länder dar-

stellt und die anwendung eines weiter gefassten investitionsbegriffs 

insoweit gerechtfertigt ist; zu berücksichtigen ist aber, dass die mittel  

aus dem Solidarpakt ii nur befristet zur verfügung stehen und insoweit 

eine Finanzierung von dauerhaft anfallenden ausgaben (wie es insbeson-

dere bei den bildungsausgaben der Fall ist) auf mittlere Sicht zu erneu-

ten Finanzierungsengpässen führen könnte. hinzu kommt, dass sich die 

regelungen des Solidarpaktes ii eng an den kreditaufnahmegrenzen des 

art. 115 gg orientieren, so dass eine erweiterung des investitionsbegriffs 

auch zu einer diskussion über die zulässigen nettokreditaufnahme des 

Staates führen würde. dies spricht dafür, den investitionsbegriff im zu-

sammenhang mit dem Solidarpakt ii nur dann zu erweitern, wenn zuvor 

über eine begrenzung der öffentlichen kreditaufnahme im rahmen der 

Föderalismuskommission ii einigkeit erzielt worden ist. ansonsten würde 

nämlich einer weitergehenden öffentlichen kreditaufnahme das Feld 

bereitet, die mit blick auf die nachhaltigkeit der staatlichen Finanzen 

enorme Probleme aufwerfen würde. 

eine andere argumentationslinie, die vor allem von Seiten westdeutscher 

länder vertreten wird, stellt die notwendigkeit des Solidarpaktes ii für 

die neuen länder grundsätzlich in Frage. auch wenn sich alle politischen 

Parteien für die unveränderte Fortführung des Solidarpaktes ii ausge-

sprochen haben, werden immer wieder Forderungen laut, die zahlungen 

für die neuen länder einzuschränken und stattdessen öffentliche investi-

tionen nunmehr bevorzugt in strukturschwachen regionen Westdeutsch-

lands vorzunehmen. obwohl es unstrittig ist, dass sich inzwischen auch 

in Westdeutschland teilweise ein infrastruktureller nachholbedarf aufge-

staut hat, ist vor einer verringerung der zahlungen an die neuen länder 

doch zu warnen. angesichts der unbestreitbaren Schwierigkeiten, die 

laufenden ausgaben schnell zurückzuführen, würde eine einschränkung 

der leistungen im Solidarpakt ii im zweifel allein die investitionsausga-

ben in den neuen ländern treffen und damit zu einer weiteren verzöge-

rung der aufbauprozesses beitragen. informationen über die höhe der 

noch bestehenden infrastrukturlücke in ostdeutschland liegen zwar nicht 

vor und diese stellen nicht die alleinige ursache des anhaltenden wirt-

schaftlichen rückstands dar, dennoch sind insbesondere im bereich der 

kommunalen gemeinschaftsdienste erhebliche investitionsdefizite vor-

handen. hinzu kommt, dass der demographische Wandel – der zum zeit-

punkt der aushandlung des Solidarpaktes ii in seinen dimensionen noch 

nicht vorhergesehen wurde – zu zusätzlichen investitionen in die anpas-

sung von infrastrukturen zwingt. es scheint daher nicht sinnvoll, durch 

verringerung der Sobez die ostdeutschen länder und gemeinden dazu 

bringen zu wollen, ihre budgetstrukturen zu bereinigen. nimmt man die 

argumentation einer fortbestehenden infrastrukturlücke ernst, so kann 

es vielmehr nur darum gehen, die investitionen auszuweiten und die 

erforderliche anpassung der budgetstrukturen bei den laufenden aus-

gaben vorzunehmen. 

AuSBlicK

alles in allem befinden sich die ostdeutschen länder in ihrer haushalts-

politik auf einem guten Weg – die notwendigkeit einer rückführung ins-

besondere der laufenden ausgaben ist inzwischen überall erkannt und 

wird wenigstens dem grundsatz nach parteiübergreifend akzeptiert. dass 

in den haushaltsverhandlungen zwischen den ressorts trotzdem heftig 

gestritten wird, gehört zum normalen politischen geschäft und hat bis-

lang nicht dazu geführt, dass der konsolidierungskurs verlassen worden 

ist.
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zwar besteht mit blick auf wichtige rahmenbedingungen für die künftige 

einnahmesituation der ostdeutschen länder und gemeinden inzwischen 

klarheit: der Solidarpakt ii definiert einen festen zeitplan für die rück-

führung der einnahmeüberschüsse der neuen länder, klar ist, dass ab 

dem Jahr 2013 – dem auslaufen der aktuellen eu-Förderperiode – die 

Wirtschaftsförderung auf eine neue basis gestellt werden muss, und  

auch die künftige entwicklung der bevölkerungszahlen als wesentliche 

determinante des bundesstaatlichen Finanzausgleichs ist zumindest bis 

zum Jahr 2020 hinreichend sicher vorhersehbar. Weniger eindeutig ist 

hingegen die zukunft der föderalen Finanzbeziehungen, die derzeit in  

der Föderalismusreform ii verhandelt werden. 

Strittig ist dabei – neben anderem – die Frage, inwieweit den ländern 

zu- und abschlagsrechte zur einkommensteuer zugestanden werden 

sollen. aus Sicht der ostdeutschen länder wäre dies eine äußerst proble-

matische entwicklung: zuschläge zur einkommensteuer (die für eine 

verbesserung der einnahmesituation notwendig werden würden) können 

sie sich nicht leisten, weil dies zu einer vermehrten abwanderung von 

menschen und unternehmen führen könnte; abschläge (zur Stärkung  

der Standortattraktivität) können sie sich auch nicht leisten, weil dies zu 

einer weiteren erosion der einnahmenbasis führen müsste. dementspre-

chend verständlich ist die ablehnung der ost-länder gegenüber diesbe-

züglichen vorschlägen, zumal die große gefahr besteht, dass derartige 

elemente eines Wettbewerbsföderalismus zum anlass genommen werden 

könnten, die ausgleichsmechanismen des länderfinanzausgleichs außer 

kraft zu setzen. ohne diese leistungen wären die ostdeutschen länder 

aber nicht in der lage, ein der gleichwertigkeit der lebensverhältnisse 

angemessenes angebot öffentlicher leistungen zu gewährleisten. 

So unbefriedigend es auch ist: ostdeutschland wird noch auf lange Sicht 

auf transferzahlungen aus Westdeutschland angewiesen sein; die Per-

spektive, in absehbarer zeit zu den geberländern im länderfinanzaus-

gleich aufzurücken, ist politische träumerei. dies bedeutet aber zugleich 

die verpflichtung, mit den zur verfügung stehenden mitteln verantwor-

tungsbewusst – und dies heißt vor allem: sparsam und wachstumsorien-

tiert – umzugehen. insoweit werden die kommenden zehn Jahre für die 

neuen länder eher zehn magere Jahre werden, was die einflussmöglich-

keiten des Staates angeht. es ist zu hoffen, dass es gelingt, dies allen 

beteiligten entsprechend zu vermitteln.

Die gesamten Personalausgaben liegen – wie Tabelle 1 zeigt – geringer als in 
den FSFW; allerdings resultiert dies allein daraus, dass Versorgungsleistungen 
für pensionierte Beamte in den neuen Ländern bislang kaum anfallen. 
Ein Teil der Ausgaben dürfte sich dabei politischer Gestaltbarkeit entziehen, 
weil sie primär die wirtschaftliche Situation in den neuen Ländern bzw. bundes-
rechtliche Vorgaben widerspiegeln. Allerdings handelt es sich hier nur um einen 
kleineren Teil der gesamten Mehrausgaben. 
Die Angaben unterscheiden sich von den Angaben, die durch die Länder selbst 
veröffentlicht werden, weil hier abweichend von der dortigen Vorgehensweise 
nicht die Nettokreditaufnahme sondern der (aussagekräftigere) Finanzierungs-
saldo verwendet wird. Darüber hinaus ist die sogenannte „Auslaufperiode” 
nicht berücksichtigt.

1|

2|

3|
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