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Fast ein ganzes leben
Vom Verwaltungsjungboten zum Regierungsdirektor: 
Konrad Bruns hat fast fünfzig Jahre im und für den 
Deutschen Bundestag gearbeitet. Und er hat seine Arbeit 
immer gut gemacht. Darauf kann er stolz sein.
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an Weisungen nicht gebunden
Wie frei sind unsere Abgeordneten? Im Streitpunkt von 
BLICKPUNKT BUNDESTAG diskutieren darüber der 
ehemalige Bundestagsvizepräsident Rudolf Seiters (CDU) 
und der langjährige Parlamentarische Geschäftsführer der 
Faktion Bündnis 90/Die Grünen Werner Schulz. 
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SPEZIAL

20 Jahre friedliche 
Revolution 

dieser ausgabe von Blickpunkt 

Bundestag liegt das speZial  

„20 Jahre friedliche Revolution“ bei. 
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im Blickim Blick

Bundestagswahl 2009
am ende der Wahlnacht fiel das ergebnis deutlicher aus, als es viele  

in den letzten tagen des Wahlkampfs erwartet hatten. in den frühen 

morgenstunden des 28. september gab der Bundeswahlleiter die  

vorläufigen ergebnisse der Bundestagswahl bekannt: es gibt eine neue 

mehrheit im deutschen Bundestag – für die unionsparteien und die Fdp.

Sitzverteilung im 17. Deutschen Bundestag
nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis vom 28. September 2009 um 3.35 Uhr

622
Sitze

FDP
93 Sitze

CDU/CSU
239 Sitze

(davon 24 Überhangmandate)

SPD
146 Sitze

Bündnis 90/
Die Grünen
68 Sitze

Die Linke
76 Sitze

Überhangmandat 

Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei in einem 
Bundesland mehr Direktmandate durch Erststimmen erhält, 
als ihr gemäß der Anzahl der Zweitstimmen zustehen. Ein 
Beispiel: Eine Partei darf aufgrund ihres Zweitstimmenan-
teils in einem Bundesland 15 Abgeordnete in den Bundestag  

 
entsenden. Haben nun aber 17 Kandidaten dieser Partei 
ein Direktmandat in diesem Bundesland errungen, dann er-
hält diese Partei zwei Überhangmandate. Im 17. Deutschen 
Bundestag gibt es 24 Überhangmandate - davon 21 für die 
CDU und 3 für die CSU. 

CDU

Wahl zum 17. Deutschen Bundestag

CSUFDP Die Linke. Bündnis 90/
Die Grünen

SonstigeSPD

Verteilung der Zweitstimmen
(Vorläufiges amtliches Endergebnis)

Anzahl der
Zweitstimmen

11.824.794 6.313.0239.988.843 5.153.884 4.641.197 2.830.210 2.605.591
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Bundestagswahlen 1949 bis 2009
Gesamtdeutsche Wahlen%  Zweitstimmenanteil der Parteien in Prozent

* Summe des Zweitstimmenanteils der getrennt angetretenen westdeutschen Grünen (3,8) und des ostdeutschen 
 Wahlbündnisses Bündnis 90/Grüne (1,2). Aufgrund der für ostdeutsche und westdeutsche Länder separaten Sperrklausel (5 Prozent) 
 zog Bündnis 90/Grüne mit 8 Mandaten in den Bundestag ein, während die Grünen (West) den Einzug verfehlten.
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Weitere Informationen zum Wahlergeb-
nis unter www.bundeswahlleiter.de und 
www.bundestag.de

die Wahl in Zahlen

Wahlberechtigte 62.132.442

Abgegebene Stimmen 43.997.633

Wahlbeteiligung  70,8 %

Ungültige Erststimmen 1,7 %

Ungültige Zweitstimmen 1,5 %
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Zweitstimmenergebnisse der parteien, die an der sperrklausel (Fünf-prozent-Hürde) gescheitert sind

 partei kurzbezeichnung anzahl  prozent

 Piratenpartei Deutschland PIRATEN 845.904 2,0

 Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD 635.437 1,5

 Mensch Umwelt Tierschutz Die Tierschutzpartei 230.572 0,5

 DIE REPUBLIKANER REP 193.473 0,4

 Ökologisch-Demokratische Partei ödp 132.395 0,3

 Familien-Partei Deutschlands FAMILIE 120.716 0,3

 Rentnerinnen und Rentner Partei RRP 100.606 0,2

 Rentner-Partei-Deutschland RENTNER 56.515 0,1 

 Bayernpartei BP 48.284 0,1

 DEUTSCHE VOLKSUNION DVU 45.925 0,1

 Partei Bibeltreuer Christen PBC 40.391 0,1

 Bürgerrechtsbewegung Solidarität BüSo 38.789 0,1

 Die Violetten, Zusatzbezeichnung: für spirituelle Politik DIE VIOLETTEN 32.078 0,1

 Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD 29.551 0,1 

 Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, 

 für Demokratie durch Volksabstimmung Volksabstimmung 22.998   0,1

 Freie Wähler Deutschland FWD 11.271 < 0,1

 CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten CM 6.825 < 0,1

 Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 ZENTRUM 6.093 < 0,1

 Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale PSG 2.970   < 0,1 

 Allianz der Mitte  ADM 2.895 < 0,1

 Deutsche Kommunistische Partei DKP 1.903 < 0,1

 Freie Union  - -

 Übrige  - -

090928_Blickpunkt_Wahlseiten_09-5_ahe_fb.indd   2-3 28.09.2009   17:39:58 Uhr
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Hamburg

Berlin

Essen

Frankfurt/Main

München

schleswig-Holstein
1  Flensburg – Schleswig
2  Nordfriesland –  

Dithmarschen Nord
3  Steinburg – Dith-

marschen Süd
4  Rendsburg-Eckern-

förde
5 Kiel
6 Plön – Neumünster
7 Pinneberg
8  Segeberg – 

Stormarn-Nord
9 Ostholstein
10  Herzogtum Lauen-

burg – Stormarn-
Süd

11 Lübeck

mecklenburg-
Vorpommern
12  Wismar – Nord-

west meck lenburg 
– Parchim

13  Schwerin –  
Ludwigslust

14 Rostock
15  Stralsund – Nordvor-

pommern – Rügen
16  Greifswald – Dem-

min – Ostvorpom-
mern

17  Bad Doberan – 
Güstrow – Müritz

18  Neubrandenburg 
– Mecklenburg-
Strelitz – Uecker-
Randow

Hamburg 
19 Hamburg-Mitte
20 Hamburg-Altona

21 Hamburg-Eimsbüttel
22 Hamburg-Nord
23 Hamburg-Wandsbek
24  Hamburg-Bergedorf 

– Harburg

niedersachsen 
25 Aurich – Emden
26 Unterems
27  Friesland –  

Wilhelmshaven
28  Oldenburg –  

Ammerland
29  Delmenhorst 

– Wesermarsch – 
Oldenburg-Land

30 Cuxhaven – Stade II
31  Stade I – Rotenburg II
32 Mittelems
33  Cloppenburg – Vechta
34 Diepholz – Nienburg I
35 Osterholz – Verden
36  Rotenburg I – 

Soltau-Fallingbostel
37 Harburg
38  Lüchow-Dannenberg 

– Lüneburg
39 Osnabrück-Land
40 Stadt Osnabrück
41  Nienburg II – 

Schaumburg
42 Stadt Hannover I
43 Stadt Hannover II
44 Hannover-Land I
45 Celle – Uelzen
46 Gifhorn – Peine
47  Hameln-Pyrmont –  

Holzminden
48 Hannover-Land II
49 Hildesheim
50  Salzgitter – Wolfen-

büttel

51 Braunschweig
52  Helmstedt – Wolfsburg
53  Goslar – Northeim –  

Osterode
54 Göttingen

Bremen 
55 Bremen I
56  Bremen II –  

Bremerhaven

Brandenburg 
57  Prignitz – Ostprig-

nitz-Ruppin –  
Havelland I

58 Uckermark – Barnim I
59  Oberhavel – Havel-

land II
60  Märkisch-Oderland 

– Barnim II
61  Brandenburg an der  

Havel – Potsdam-
Mittelmark I – Havel - 
land III – Teltow-
Fläming I

62  Potsdam – 
Potsdam-Mittelmark 
II – Teltow-Fläming II

63  Dahme-Spreewald 
– Teltow-Fläming 
III – Oberspreewald-
Lausitz I

64  Frankfurt (Oder) – 
Oder-Spree

65  Cottbus – Spree-
Neiße

66  Elbe-Elster – Ober-
spreewald-Lausitz II

sachsen-anhalt 
67 Altmark
68  Börde – Jerichower 

Land
69 Harz
70 Magdeburg
71 Dessau – Wittenberg
72 Anhalt
73 Halle
74  Burgenland –  

Saalekreis
75 Mansfeld

Berlin 
76 Berlin-Mitte
77 Berlin-Pankow
78 Berlin-Reinickendorf
79  Berlin-Spandau – 

Charlottenburg Nord
80  Berlin-Steglitz – 

Zehlendorf
81  Berlin-Charlotten-

burg – Wilmersdorf
82  Berlin-Tempelhof – 

Schöneberg
83 Berlin-Neukölln
84  Berlin-Friedrichs-

hain – Kreuzberg – 
Prenzlauer Berg Ost

85  Berlin-Treptow – 
Köpenick

86  Berlin-Marzahn – 
Hellersdorf

87 Berlin-Lichtenberg

nordrhein-Westfalen 
88 Aachen
89 Kreis Aachen
90 Heinsberg
91 Düren
92 Erftkreis I
93  Euskirchen –  

Erftkreis II
94 Köln I
95 Köln II

96 Köln III
97 Bonn
98 Rhein-Sieg-Kreis I
99   Rhein-Sieg-Kreis II
100  Oberbergischer 

Kreis
101  Rheinisch- 

Bergischer Kreis
102  Leverkusen – Köln IV
103 Wuppertal I
104  Solingen – Rem-

scheid – Wuppertal II
105 Mettmann I
106 Mettmann II
107 Düsseldorf I
108 Düsseldorf II
109 Neuss I
110 Mönchengladbach
111 Krefeld I – Neuss II
112 Viersen
113 Kleve
114 Wesel I
115 Krefeld II – Wesel II
116 Duisburg I
117 Duisburg II
118  Oberhausen –  

Wesel III
119 Mülheim – Essen I
120 Essen II
121 Essen III
122 Recklinghausen I
123 Recklinghausen II
124 Gelsenkirchen
125  Steinfurt I – Borken I
126  Bottrop – Reckling-

hausen III
127 Borken II
128  Coesfeld – Steinfurt II
129 Steinfurt III
130 Münster
131 Warendorf
132 Gütersloh

133 Bielefeld
134  Herford – Minden-

Lübbecke II
135 Minden-Lübbecke I
136 Lippe I
137 Höxter – Lippe II
138 Paderborn
139  Hagen – Ennepe-

Ruhr-Kreis I
140  Ennepe-Ruhr-Kreis II
141 Bochum I
142 Herne – Bochum II
143 Dortmund I
144 Dortmund II
145 Unna I
146 Hamm – Unna II
147 Soest
148 Hochsauerlandkreis
149 Siegen-Wittgenstein
150  Olpe – Märkischer 

Kreis I
151 Märkischer Kreis II

sachsen 
152 Nordsachsen
153 Leipzig I
154 Leipzig II
155 Leipzig-Land
156 Meißen
157 Bautzen I
158 Görlitz
159  Sächsische Schweiz 

– Osterzgebirge
160 Dresden I
161  Dresden II –  

Bautzen II
162 Mittelsachsen
163 Chemnitz
164  Chemnitzer Umland 

– Erzgebirgskreis II
165 Erzgebirgskreis I
166 Zwickau

167  Vogtlandkreis

Hessen 
168 Waldeck
169 Kassel
170  Werra-Meißner – 

Hersfeld-Rotenburg
171 Schwalm-Eder
172 Marburg
173 Lahn-Dill
174 Gießen
175 Fulda
176 Hochtaunus
177 Wetterau
178  Rheingau-Taunus – 

Limburg
179 Wiesbaden
180 Hanau
181 Main-Taunus
182 Frankfurt am Main I
183 Frankfurt am Main II
184 Groß-Gerau
185 Offenbach
186 Darmstadt
187 Odenwald
188 Bergstraße

thüringen 
189  Eichsfeld – Nord-

hausen – Unstrut-
Hainich-Kreis I

190  Eisenach – Wart-
burgkreis – Unstrut-
Hainich-Kreis II

191  Kyffhäuserkreis 
– Sömmerda – 
Weimarer Land I

192 Gotha – Ilm-Kreis
193  Erfurt – Weimar – 

Weimarer Land II
194  Gera – Jena – Saale-

Holzland-Kreis

195  Greiz – Altenburger 
Land

196  Sonneberg – Saal-
feld-Rudolstadt – 
Saale-Orla-Kreis

197  Suhl – Schmalkal-
den-Meiningen – 
Hildburghausen

Rheinland-pfalz 
198 Neuwied
199 Ahrweiler
200 Koblenz
201  Mosel/Rhein- 

Hunsrück
202 Kreuznach
203 Bitburg
204 Trier
205 Montabaur
206 Mainz
207 Worms
208 Ludwigshafen/
 Frankenthal
209 Neustadt – Speyer
210 Kaiserslautern
211 Pirmasens
212 Südpfalz

Bayern 
213 Altötting
214 Erding – Ebersberg
215 Freising
216 Fürstenfeldbruck
217 Ingolstadt
218 München-Nord
219 München-Ost
220 München-Süd
221  München-West/

Mitte
222 München-Land
223 Rosenheim
224 Starnberg

225 Traunstein
226 Weilheim
227 Deggendorf
228 Landshut
229 Passau
230 Rottal-Inn
231 Straubing
232 Amberg
233 Regensburg
234 Schwandorf
235 Weiden
236 Bamberg
237 Bayreuth
238 Coburg
239 Hof
240 Kulmbach
241 Ansbach
242 Erlangen
243 Fürth
244 Nürnberg-Nord
245 Nürnberg-Süd
246 Roth
247 Aschaffenburg
248 Bad Kissingen
249 Main-Spessart
250 Schweinfurt
251 Würzburg
252 Augsburg-Stadt
253 Augsburg-Land
254 Donau-Ries
255 Neu-Ulm
256 Oberallgäu
257 Ostallgäu

Baden-Württemberg 
258 Stuttgart I
259 Stuttgart II
260 Böblingen
261 Esslingen
262 Nürtingen
263 Göppingen
264 Waiblingen

265 Ludwigsburg
266 Neckar-Zaber
267 Heilbronn
268  Schwäbisch Hall – 

Hohenlohe
269  Backnang –  

Schwäbisch Gmünd
270 Aalen – Heidenheim
271 Karlsruhe-Stadt
272 Karlsruhe-Land
273 Rastatt
274 Heidelberg
275 Mannheim
276 Odenwald – Tauber
277 Rhein-Neckar
278  Bruchsal –  

Schwetzingen
279 Pforzheim
280 Calw
281 Freiburg
282 Lörrach – Müllheim
283  Emmendingen – 

Lahr
284 Offenburg
285 Rottweil – Tuttlingen
286 Schwarzwald-Baar
287 Konstanz
288 Waldshut
289 Reutlingen
290 Tübingen
291 Ulm
292 Biberach
293 Bodensee
294 Ravensburg
295  Zollernalb –  

Sigmaringen

saarland 
296 Saarbrücken
297 Saarlouis
298 St. Wendel
299 Homburg

erststimmenmehrheit in den Wahlkreisen
nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis vom 28. September 2009 um 3.35 Uhr

Quelle: Bundeswahlleiter; Karte: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2008
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Begegnungen

„ das lässt einen  
nicht los“ 

Festakt in Bonn

es war der aufbruch in eine demokratische Zukunft: am 7. september 

1949 trat der deutsche Bundestag zu seiner ersten sitzung in Bonn 

zusammen. Zur Feier des 60-jährigen Jubiläums kehrten ehemalige und 

amtierende abgeordnete noch einmal in die stadt am Rhein zurück. 

Für manch einen war es ein Zeitreise.

d ie langjährigen Parlaments
reporter auf der Presse tri
büne wähnen sich auf einer 
Zeitreise: Unter dem Bun

des tagsadler nehmen alte Bekannte Platz. 
Der frühere Kanzleramtsminister Horst 
Ehmke setzt sich auf der Re gier ungsbank 
wie selbstverständlich wieder in die erste 
Reihe. Nicht weit vom SPDMann las
sen sich zwei weitere ehemalige Chefs 
des Kanzleramts nieder, Friedrich Bohl 
und Rudolf Seiters, beide von der CDU. 
Aber die vorderen Tische jeder Fraktion 
sind von den Vorsitzenden aus der Jetzt
zeit besetzt – auf dieser Zeitreise sind 
die historischen Daten verschoben.

„kopekenscheiche“ 

Zum 60. Geburtstag des Bun des tages hat 
Parlamentspräsident Norbert Lammert 
in den früheren Plenarsaal am Bonner 
Rheinufer eingeladen. Und alle sind ge
kommen: der Bundespräsident, die Kanz
lerin, die Präsidenten von Bundesrat und 
Bundesverfassungsgericht. Vor allem aber 
sind rund 400 ehemalige und 200 aktive 
Abgeordnete angereist. Am Rande der 
Feierstunde tauschen sie Erin nerungen 

an ernste und auch heitere gemeinsame 
Erlebnisse aus. 

Fraktionsübergreifend blüht der 
Flachs. Da stehen der Grüne Heinz 
Suhr und der SPDHaushälter Helmut 
Esters zusammen. „Weißt du noch, 
wie wir damals die Anschaffung von 
Dienstfahrrädern für unsere Fraktion 
erreicht haben?“, meint der eine. Der 
andere: „Ja, ja, das musste ich im Aus
schuss dann umsetzen.“ Esters ist auch 
noch stolz darauf, dass der Haus halts
ausschuss 1969 dem neuen Vertei di
gungs minister Helmut Schmidt über eine 
Milliarde Mark gekürzt habe, worauf
hin der Hamburger die Haus hälter als 

„Erbsenzähler und Kopekenscheiche“ 
be schimpft habe. 

Andere Ehemalige geben Anekdo
ten zum Besten. Egon Lutz, der SPD
Sozialpolitiker, erzählt, wie er versucht 
habe, sich in einer Plenarsitzung ganz 
mutwillig einen Ordnungsruf einzuhan
deln. Er habe eine ganze Stunde lang 
ziemlich „herumgepöbelt“, aber ohne 
Er folg. Nachher habe Sitzungspräsident 
Richard Stücklen ihm erklärt: „Ein Fran
ke wird doch einem Franken keinen 
Ord nungsruf erteilen.“

Kurt Faltlhauser, der 15 Jahre lang 
für die CSU im Bundestag saß, und sein 
Parteifreund Oscar Schneider, ehema

die politik lässt sie 

nicht los: hildegard 
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„ das lässt einen  
nicht los“ 

liger Bundesbauminister, lassen noch 
ein  mal den Umzugsbeschluss von 1991 
Re vue passieren. Der sorgte nicht nur 
in ihrer Landesgruppe für ungewohnten 
Streit. Faltlhauser stimmte gegen den 
Um zug und bekam damit auch privat 
Schwierigkeiten, denn seine Frau ist Ber
linerin. „Heute muss ich sagen, meine 
Entscheidung war falsch. Und meine Frau 
nimmt das als Bestätigung, dass sie doch 
immer Recht behält.“ 

Immer wieder kommt auch die Er
innerung an die Sitzung des Bundestages 
im ehemaligen Wasserwerk hoch, als 
am 9. November 1989 die Nachricht von 
der Öffnung der Mauer die Runde mach
te und die Abgeordneten spontan die 
Na tionalhymne sangen. Die Freie Demo
kratin Irmgard Schwaetzer erinnert sich: 
„Damals wussten wir nicht, was auf uns 
zukommt. Aber wir wussten, es wird 
was ganz Großes. Und dann wurde es 
die deutsche Einheit.“ 

Die Sächsin Helga Otto hat die Wen
de auf der anderen Seite der Grenze erlebt. 
Sie ist eine von den vielen tausend DDR
Bürgern, die mit ihren Demonstrationen 
die Mauer zum Einsturz brachten. Als die 
SPD 1990 Frauen für den ersten gesamt

deutschen Bundestag suchte, erklärte sie 
sich zur Kandidatur bereit. Nach vier 
Jahren habe sie sich aber entschieden, in 
ihren Beruf zurückzugehen. Das Mandat 
habe ihr auch Spaß gemacht. „Aber ich 
habe nicht das Gefühl gehabt, ich könne 
Berufspolitikerin sein.“ 

der ungeduldige herr Barzel

Ähnlich ging es auch Ludwig Elm, der 
lange Jahre in der SED war und 1994 
für die PDS in den Bundestag einzog. 
Er hatte sich als Zeithistoriker mit dem 
Konservativismus in der Bundesrepublik 
beschäftigt. Seine vier Bonner Jahre kön
ne man insofern auch als Praktikum 
an sehen, meint er ein wenig sarkastisch. 
Er hätte wohl noch weitergemacht, doch 
seine Partei habe Jüngeren den Vor zug 
gegeben. 

Ein noch kürzeres Gastspiel im 
Bun  destag gab Uwe Looft von der CDU: 
„Ich bin ein 99TageAbgeordneter.“ Er 
war 1971 nachgerückt, und 1972 kam die 
Neuwahl nach dem gescheiterten Miss 
trauensvotum des „ungeduldigen Herrn 
Barzel“. Da hatte er noch kei nen eige
nen Wahlkreis. Noch heute tut es ihm  

Leid, dass er bei seiner Jung fern rede 
eine Zwischenfrage des SPDFraktions
vorsitzenden Herbert Wehner nicht zu
gelassen habe. „Sonst wäre ich ja auf 
der Liste der Beleidigten erschienen.“

Auch Walter Schwenniger wäre 
gern länger als zwei Jahre im Bundestag 
geblieben. Er gehörte zu den ersten Grü
nen, die 1983 in Latzhosen und mit 
Sonn enblumen in den Bundestag einzo
gen. 1985 wurde er ein Opfer des da
maligen Rotationsprinzips der Grünen, 
wonach die Abgeordneten nach zwei 
Jahren auf ihren Sitz im Bundestag ver
zichten mussten. 

Eine der Ältesten beim Treffen in 
Bonn ist Hildegard HammBrücher, die 
seit 1948 für die FDP politisch aktiv und 
von 1976 bis 1990 Mitglied des Bun
destages war. An einer ihrer früheren 
Wirkungsstätten blickt die 88Jährige 
auf ihre 50 Jahre parlamentarischpoli
tische Erfahrung zurück und stellt fest: 
„Das lässt einen ja nicht los.“
  Klaus Lantermann ■
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Wegmarken  
deutscher politik

Vor 60 Jahren trat der deutsche Bundestag zu seiner 

ersten sitzung zusammen. seitdem haben seine debatten 

und Beschlüsse Wegmarken der deutschen politik 

gesetzt. in heißen auseinandersetzungen, aber immer 

wieder auch durch kompromisse sorgte der Bundestag 

für die Verankerung der Bundesrepublik im Westen und 

für die Öffnung gegenüber den nachbarn im Osten.

i m Jahr 1949 wird auf den 
Trümmern des Krieges und 
der Naziherrschaft ein neu
er Staat gebaut, ein Teil

staat, der sich selbst als Provisorium ver
steht. Am 23. Mai tritt das Grund gesetz 
für die Bundesrepublik Deutsch land in 
Kraft, am 14. August wird der erste 
Bun destag gewählt. Dessen erste Sitzung 
ist für den 7. September angesetzt. Es ist 
ein warmer Spätsommertag. Die Bonner 
Schul kinder haben schulfrei, sie schwen
ken bei der Ankunft der Par lamentarier 
am Bonner Bahnhof schwarzrotgoldene 
Fähnchen. Viele Betriebe haben geschlos
sen, damit die Beschäftigten die ersten 
Sit zungen von Bundesrat und Bundestag 
über öffentlich aufgestellte Lautsprecher 
ver folgen können. 

Die 410 Abgeordneten, darunter 
acht aus Berlin, kommen an diesem Mitt
wochnachmittag im neuen Plenar saal zu
sammen, der an die Turnhalle der ehe ma
ligen Pädagogischen Akademie an gebaut 
wurde. Seine Stirnwand trägt die Wap
pen der deutschen Bundesländer. Durch 
eine Glaswand schauen Zaun gäste zu. 
Zu Beginn spielt das Kölner Gürzenich
Orchester die Ouvertüre „Weihe des 
Hauses“ von Beethoven. 

Dann nimmt Paul Löbe das Wort. 
Der im Jahr 1875 geborene Alters prä 
sident verkörpert in ganz besonderem 
Maße die Weimarer Republik, die kurze 
Phase, in der Deutschland eine parla
mentarische Demokratie war. Der So 
zialdemokrat und gelernte Schrift setzer 
hat wegen seiner politischen Über zeu
gung im Kaiserreich und unter den Na
tionalsozialisten im Gefängnis gesessen. 

OktOber 2009 Blickpunkt Bundestag          9

1919 war er Mitglied der Weimarer Na
tionalversammlung, von 1920 bis 1932 
mit einer kurzen Unterbrechung Präsi
dent des Reichstages. 

Nun steht er am Rednerpult eines 
neuen demokratisch gewählten deut
schen Parlaments und spricht von den 
Zer störungen, die die Naziherrschaft 
hin    terlassen hat, auch von der „geisti
gen und seelischen Verwüstung, die mit 
der äu ßer lichen in unserem Volke an
gerichtet worden ist“. Aber dann blickt 
der 73Jährige nach vorn: Die Alten und 
die Jüngeren sind nun hier vereint in 
der schweren Aufgabe, an die Stelle der 
Trüm mer wieder ein wohnliches Haus 
zu setzen und in den Mutlosen eine neue 
Hoff nung zu wecken. 

In der Woche darauf wird der 
FDPPolitiker Theodor Heuss zum Bun
des präsidenten gewählt und der CDU
Vorsitzende in der britischen Zone, Kon
rad Adenauer, zum Bundeskanzler – mit 
einer Stimme Mehrheit. Die Ge burts
ur kunden der jungen Republik sind 
besiegelt. 

Am 20. September gibt Adenauer 
seine erste Regierungserklärung ab. Es 
folgt eine sechstägige Debatte, die immer 
wieder durch Zwischenrufe, auch durch 
Tumulte unterbrochen wird. Schärfster 
Kritiker, vor allem der Außenpolitik Ade 
  nauers, ist der Vorsitzende der größ ten 
Oppositionsfraktion, Kurt Schu macher. 
Er entwickelt sich in der Fol ge zum 
wichtigsten parlamentarischen Gegen
spieler des Kanzlers. Im Mittel punkt 
der Auseinandersetzung steht die Politi k 
ge gen über den westlichen Besatzungs
mächten. In einer späteren Debatte hält 
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Schumacher Adenauer vor, er sei der 
„Bundeskanzler der Alliierten“. 

Beide Kontrahenten waren bereits 
in der Weimarer Republik politisch ak
tiv. Adenauer, der 1876 in Köln gebo
rene Jurist, widmete sich zunächst der 
Kommunalpolitik, wurde 1917 Ober
bür  germeister seiner Heimatstadt. 1946 
wählte ihn die neu gegründete CDU des 
Rheinlandes zu ihrem Vorsitzenden. Als 
Präsident des Parlamentarischen Rates 
war er einer der wichtigsten Schöpfer des 
Grundgesetzes. 

Der 19 Jahre jüngere Kurt Schu
ma cher war ebenfalls Jurist. Für die SPD 
zog er 1930 in den Reichstag ein und 
erregte Aufsehen durch eine scharfe 
Aus  einandersetzung mit der NSDAP. 
Er sagte, die nationalsozialisti sche Agi
tation sei der dauernde „Appell an den 
inneren Schweinehund im Menschen“. 
Schumacher, der die meisten Jahre der 
Gewaltherrschaft in Konzen trations la
gern verbrachte, wurde auf dem ersten 
Nachkriegsparteitag der SPD 1946 zum 
Vorsitzenden gewählt. 

Adenauer lässt sich durch die Op
position nicht in seiner Politik der Inte 
gration in den Westen beirren. Eine ihrer 
Wegmarken sind die Pariser Verträge, 
mit denen die Bundesrepublik im Jahre 
1955 der NATO beitritt und eine einge
schränkte Souveränität erhält. Die SPD 
lehnt die Verträge ab, weil sie ihrer Mei
nung nach die deutsche Teilung zemen
tieren. Erich Ollenhauer, der nach dem 
Tod Schumachers 1952 an die Spitze 
der SPD tritt, erklärt am 15. Dezember 
1954 in der ersten Debatte über die Rati
fizierung: „Ein Vertragswerk, das weder 
der Sicherheit noch der Einheit des deut
schen Volkes dient, ist unannehmbar.“ 

Die SPD bleibt auch die folgenden 
Jahre bei ihrem Widerstand gegen die 
Deutschland und Verteidigungspolitik 
Adenauers. Am 30. Juni 1960 aber hält 
Herbert Wehner, der Außenpolitiker 
ih rer Bundestagsfraktion, eine Rede im 
Parlament, die als Sensation gilt. Denn 
mit ihr stellt sich die Opposition für 
alle Beobachter völlig überraschend 
auf den Boden von Adenauers Außen, 
Deutschland und Verteidigungspolitik. 
Ein Kernsatz Wehners lautet: „Die 
So zialdemokratische Partei Deutsch
lands bekennt sich in Wort und Tat 
zur Ver teidigung der freiheitlichen de
mo kratischen Grundrechte und der 
Grundordnung und bejaht die Landes
verteidigung.“ Zu gleich öffnet Wehner 
die Tür für eine Große Koalition mit 
den Worten: „Das ge teilte Deutschland 
kann nicht unheilbar miteinander ver
feindete christliche Demokraten und 
Sozialdemokraten ertragen.“

Während viele Jahre lang die 
Fronten im Bundestag in der Außen, 
Verteidigungs und Deutschlandpolitik 

paul löbe, ehemaliger Reichstagspräsident und 

erster alterspräsident des Bundestages 

konrad adenauer 

bei der Wahl zum 

Bundeskanzler 

1949, Bild oben: 

auszählung der 

stimmen bei der 
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Leben betreffenden Angelegenheiten“ zu
stehe, insbesondere über Wohnort und 
Wohnung. Das Bundesverfassungsgericht 
verlangt eine Änderung. So geht es in der 
Debatte des Bundestages am 12. Februar 
1954 vor allem um das Thema, wie 
Streitfragen zwischen den Eheleuten ge
löst werden. Soll durch einen Stichent
scheid doch wieder der Mann das letzte 
Wort bekommen? 

Zwei Christdemokratinnen liefern 
sich über diese Frage ein Rededuell. Die 
eine, Helene Weber, Jahrgang 1881, war 
schon Mitglied der Weimarer National
versammlung und eine der vier Frauen, 
die im Parlamentarischen Rat am Grund 
 gesetz mitarbeiteten. Die andere, Elisabeth 
Schwarzhaupt, ist 20 Jah re jünger, war 
vor ihrer Wahl in den Bundes tag als 
Oberkirchenrätin für die evangelische 
Kir che tätig. 

Helene Weber plädiert wie die 
Mehrheit ihrer Fraktion für den Stich
entscheid. Sie meint, „dem Vater müsse 
man als Haupt der Familie im Recht den 
Vorrang geben; die Mutter sei das Herz 
der Familie“. Elisabeth Schwarzhaupt 
dagegen lehnt den Stichentscheid ab. Sie 
betont, Voraussetzung für eine gute Ehe 
sei fast immer, dass die Frau „zu einem 

größeren Maß von Sicheinfügen, zu ei
nem größeren Opfer an eigenständigem 
Leben“ bereit sei. „Dies verliert aber 
seinen Sinn und seine die Gemeinschaft 
erhaltende Kraft, wenn es nicht aus der 
freiwilligen Bereitschaft, sondern aus ge
setzlichem Zwang kommt.“ Das Recht 
des Mannes auf das letzte Wort bleibt 
aber zunächst bestehen. Erst 1959 erklärt 
das Bundesverfassungsgericht auch diese 
Bestimmung für verfassungswidrig. 

Als eine „Sternstunde“ des Par
la ments gilt die Debatte vom 10. März 
1965. Während in Frankfurt Verant
wortliche für den Massenmord in 

klar zwischen Regierung und Opposition 
verlaufen, sind die Mehrheitsverhältnisse 
bei vielen großen rechtspolitischen Re
formen nicht so eindeutig. 

Reformen des Rechts

So etwa bei der im Grundgesetz veran
kerten Gleichberechtigung von Män nern 
und Frauen. Im Gegensatz dazu sieht 
das Bürgerliche Gesetzbuch immer noch 
vor, dass dem Mann die Entscheidung 
„in allen das gemeinschaftliche eheliche 

Ausch witz vor Gericht stehen, müssen 
die Abgeordneten darüber entscheiden, 
ob es bei der bisher 20jährigen Ver
jährungsfrist für schwerste Straftaten 
bleibt. Im Mittelpunkt der hoch emoti
onalen, aber fair geführten Aussprache 
steht das Spannungsverhältnis zwischen 
Recht und Gerechtigkeit: Kann um der 
gerechten Strafe für NSVerbrecher wil
len vom Grundsatz abgewichen werden, 
dass es keine rückwirkenden Verän de
rungen des Rechts geben darf? 

Die Chancen für eine Frist ver län
gerung stehen schlecht: Die Mehrheit 
der Regierungskoalition von CDU/CSU 

die spd-Vorsitzenden erich Ollenhauer (oben)

und kurt schumacher (unten), Bild links: 

sitzung am tag der konstituierung des ersten 

deutschen Bundestages am 7. 9. 1949 in Bonn
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und FDP lehnt einen solchen Beschluss 
ab. Da sorgt ein bislang nicht sehr in 
Erscheinung getretener jüngerer Ab
ge  ordneter für den Umschwung. Sein 
Name ist Ernst Benda. Im voll besetzten 
Plenarsaal und vor vielen Zuschauern 
auf den Tribünen plädiert er gegen die 
Verjährung. Mit gesenkter Stimme, prä
zisen Formulierungen und kaum verbor
gener Emotion betont der vierzig Jahre 
alte Rechtsanwalt aus Berlin, zwar dürfe 
der Rechtsstaat das wichtige Rechtsgut 
der Rechtssicherheit weder vergessen 
noch vernachlässigen. Für ihn gehöre es 
aber zum Begriff der Ehre der Nation zu 
sagen, „dass dieses deutsche Volk doch 
kein Volk von Mördern ist“. Es müsse 
diesem deutschen Volk erlaubt sein, sich 
selbst von diesen Mördern zu befreien. 

In die Debatte greifen führende 
Par lamentarier ein. So Adolf Arndt, der 
gebürtige Königsberger, der sein Rich
teramt 1933 niedergelegt hat, weil er 
bei den Nationalsozialisten nicht mit
machen wollte. Er galt als „Halbjude“, 
verteidigte als Rechtsanwalt auch po
litisch Verfolgte, wurde 1944 inhaftiert. 
Als „Kronjurist der SPD“ vertrat er sei
ne Partei mehrmals vor dem Bundes ver  
  fassungsgericht. Arndt plädiert mit ei
nem ergreifenden persönlichen Bekennt nis 
für die Aufhebung der Verjährung: „Ich 
weiß mich in der Schuld. Denn sehen 
Sie, ich bin nicht auf die Straße gegan
gen und habe geschrien, als ich sah, dass 
die Juden aus unserer Mit te lastkraftwa
genweise abtransportiert wurden … Es 
geht darum, dass wir dem Gebirge an 
Schuld und Unheil, das hinter uns liegt, 
nicht den Rücken kehren …“

Sein Kontrahent in dieser Debatte 
ist Thomas Dehler, dessen Lebensweg 
dem von Adolf Arndt ähnelt. Auch der 

1897 in Franken geborene Rechtsanwalt 
war Gegner der Nationalsozialisten, hat 
zu seiner jüdischen Frau und seinen jüdi
schen Mandanten gestanden. Er gehörte 
zu den Gründern der FDP in Bayern, war 
erster Bundesjustizminister. Im Streit mit 
Adenauer wurde er 1953 nicht wieder 
ins Kabinett berufen. Der laut „Spiegel“ 
„radikale Feuerkopf und Fundamenta
list der politischen Rhetorik“ war auch 
einige Jahre Vorsitzender seiner Partei 
und ihrer Bundestagsfraktion, später Vi
zepräsident des Bundestages. 

Angesichts des großen internati
onalen Echos auf die sich abzeichnende 
Ver jäh rung fragt Dehler: „Was können 
wir tun, um im Einklang mit dem Willen 
der Welt zu sein? Sollen wir mit ihr has
sen, verfluchen, Schuld und Sühne ver
ewigen? Nein, wir können der Welt nur 
schlicht und fest unseren Willen zum 
Recht dartun … Zum Recht, zu unserem 
Recht gehört auch, dass Schuld, dass 
jede Schuld verjährt.“ Zum Schluss der 
bewegenden Auseinandersetzung sagt 
Sitzungspräsident Carlo Schmid (SPD), 
ein weiterer großer Parlamentarier der 
Nachkriegszeit: „Ich nehme mir die Frei 
heit zu sagen, dass dieser Tag dem Par
lament zur Ehre gereicht hat.“ 

Zwei Wochen später verschiebt der 
Bun destag den Beginn der Ver jähr ungs
frist um fünf Jahre. Damit ist abzuse
hen, dass die Sühne von NSVerbrechen 
das Parlament erneut beschäftigen wird. 
Insgesamt vier Mal berät der Bun des tag 
über diese schwierige Frage, das letzte 
Mal am 3. Juli 1979, als er mit 255 zu 
222 Stimmen die Verjährung für Mord 
und Völkermord ganz aufhebt.

Ähnlich lange, über rund zwei 
Jahr zehnte hinweg, hat sich der Bun
des  tag mit der Reform des Ab trei  bungshelene Weber (links im Bild) elisabeth schwarzhaupt
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para graphen 218 auseinan der zuset zen. 
Wie auch bei der Ab stimmung über die 
Verjährung haben die Fraktionen dar
auf verzichtet, ihre Abgeordneten auf 
eine bestimmte Linie zu verpflichten. 
Sie sollen nicht der Fraktionsdisziplin 
folgen, sondern allein ihrem Gewis
sen. Erst 1995 finden CDU/CSU, SPD 
und FDP zu einer gemeinsamen Kom
promisslösung zusammen. Am 29. Ju
ni beschließt das Parlament mit gro
ßer Mehrheit das heute noch geltende 
Gesetz. 

Eine der Verhandlungsführer in
nen, die CDU/CSUAbgeordnete Maria 
Eich horn, berichtet zum Auftakt der 
De batte, sie sei sehr skeptisch gewesen, 
ob man sich nach jahrelangen heftigs
ten Konfrontationen einigen könne. Als 
überzeugte Katholikin sei sie zunächst 
für eine möglichst strenge Lösung gewe
sen. „Je mehr ich mich mit dem Thema 
beschäftigte, umso klarer wurde mir, 
dass es bei dieser Frage darum geht, ein 
deutliches Signal für den Schutz der un
geborenen Kinder zu setzen. Gleichzeitig 
aber erkannte ich immer mehr, dass es 
auch darum geht, Frauen in echten Kon
fliktsituationen nicht alleinzulassen und 
Hilfen anzubieten.“

Inge WettigDanielmeier von der 
SPD setzt ihre Akzente anders: „Immer 
noch sind wir überzeugt, dass das Straf
recht werdendes Leben nicht schützen 
kann, und immer noch glauben wir, dass 
die Veränderung der gesellschaftlichen 
Ver hältnisse, die Gleichstellung der Frau, 
mehr bewirkt zum Schutz werdenden 
Le bens als jedes Strafrecht.“ 

Ina Albowitz von der FDP unter
streicht: „Dieser Kompromiss zeigt nicht 
zuletzt auch die Handlungsfähigkeit der 
Po litik. Es wurde nicht mit der Rasen mä
hermethode gearbeitet, um Unter schiede 
wegzubügeln; es wurden Einzel positionen 
ausgelotet, es wurde miteinander gerun
gen, verglichen und abgestimmt.“ 

neue Ostpolitik

Nachdem im Gründungsjahrzehnt der 
Bundesrepublik die West und Ver tei
digungspolitik Adenauers die großen 
au ßenpolitischen Debatten bestimmt 
hat te, geht es seit dem Amtsantritt der 
Koalition aus SPD und FDP im Jahre  
stel  lungen in der Ost und Deutsch

land politik. 1970 werden der Moskauer 
sowie der Warschauer Vertrag unter
schrieben, in der die bestehenden Gren
zen für unverletzlich erklärt werden. 
Kritiker sprechen vom „Ausverkauf der 
deutschen Interessen“. 

Am 23. Februar 1972 beginnt im 
Bundestag das Ringen um die Verträge. 
Zum Auftakt mahnt Parlamentspräsident 
KaiUwe von Hassel, in den kommenden 
Tagen würden Probleme und Fragen ei
nes Ranges diskutiert, vor die ein Volk 
nur selten in seiner Geschichte gestellt 
werde. „Wer hier Leidenschaften aus
klammern wollte, verkennt das Wesen 
unserer parlamentarischen Demokratie, 
verkennt aber auch, dass der Deutsche 
Bundestag der Ort ist, an dem alles das 
ausgetragen werden muss, was die Bürger 
in unserem Lande bewegt. Dabei sollten 
wir einander einräumen, dass jeder von 
uns sein Handeln und sein politisches 
Wollen an der Verantwortung für unser 
ganzes Land und für alle unsere Bürger 
orientiert.“

Oppositionsführer Rainer Barzel 
hält sich an den Rat seines Fraktions
kollegen, argumentiert leidenschaftlich, 
aber sachlich. Der Bundesregierung hält 
er vor, ihre Politik führe „nicht zu mehr 
Freiheit, sondern zu mehr Ab hängig
keit; nicht zum Brückenschlag, sondern 
zur Verhärtung“. Barzel schließt mit den 
Worten: „Deshalb sagen wir: So nicht.“ 
Ihm antwortet der Fraktions chef der 
SPD, Herbert Wehner. Der Bun des tag 
stehe vor einer grundlegenden Entschei
dung. „Sagt er nämlich Ja zum Mos kauer 
Vertrag, so eröffnet er die Möglichkeit zur 
Verbesserung der Beziehungen in Europa, 
ausgehend von der Lage der Staaten und 
Grenzen, wie sie heute sind. Anders kann 
das nicht gemacht werden.“ 

Die Auseinandersetzung dauert drei 
Tage. Der CDUParlamentarier Richard 

Von links nach 

rechts: spd-

Fraktionschef 

herbert Wehner; 

Bundestagspräsident 

eugen gerstenmaier; 

cdu-Fraktionschef 

Rainer Barzel 

im gespräch mit 

dem csu-partei-

vorsitzenden Franz-

Josef strauß

Bild links: ernst 

Benda während der 

Verjährungsdebatte 

1965; rechts: 

protestierende auf 

der Zuschauer-

tribüne während der 

Verjährungsdebatte 

im Jahr 1979
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von Weizsäcker, der zehn Jahre später 
zum Bundespräsidenten ge wählt wird, 
erinnert sich: „Es entwickelte sich eine 
Debatte voller menschlicher Hingabe 
und Leidenschaft, geprägt durch ein 
stän diges Hin und Her zwischen Kon
frontation und Kompromissbereitschaft, 
sachlichem Ernst und Polemik, Ent täu
schung und Zuversicht.“

Als einige Abgeordnete der Koali
tion aus SPD und FDP zur CDU/CSU 
wechseln und die Regierung sich ih
rer Mehrheit nicht mehr sicher sein 
kann, folgt am 27. April eine weitere 
hoch dramatische Debatte: Die Op
po sition ver sucht, den sozialdemokra
tischen Kan z ler Willy Brandt durch ein 
konstruk tives Misstrauensvotum zu 
stür zen. Der Versuch scheitert überra
schend – offenbar auch, weil mindestens 
ein Abgeordneter der CDU/CSU mit 
Geld der DDRStaatssicherheit besto
chen worden ist. Ganz aufgeklärt ist der 
Vorgang bis heute nicht. 

Doch die politischen Gegner finden 
wieder zusammen, Barzel und Brandt 
tref fen sich demonstrativ im Bundes
tags restaurant auf ein Bier. Sie verabre
den eine gemeinsame Entschließung, die 
den meisten Abgeordneten der Op po  si  
tion erlaubt, die Verträge am 17. Mai 
durch Stimmenthaltung passieren zu 

lassen. Ein Jahr später, am 11. Mai 
1973, stimmt der Bundestag auch dem 
Grundlagenvertrag mit der DDR zu, in 
dem sich beide deutsche Staaten zu „nor
malen gutnachbarschaftlichen Bezie hun
gen“ verpflichten. 

Eine ähnlich schwere Entscheidung 
hat der Bundestag im Herbst 1983 zu 
treffen. Es geht um die heiß umstrittene 
Stationierung von Mittelstreckenraketen 
in der Bundesrepublik Deutschland. In 
zwischen hat die FDP ihre Koalition 

mit der SPD verlassen und ein neues 
Bündnis mit der CDU/CSU geschlos
sen. Der sozialdemokratische Kanzler 
Helmut Schmidt ist in einem konstrukti
ven Misstrauensvotum durch den CDU
Vorsitzenden Helmut Kohl ersetzt wor
den. Der damals 52jährige Pfälzer war 
Ministerpräsident in seinem Heimatland 
gewesen und hatte 1973 Rainer Barzel 
als CDUVorsitzenden abgelöst. 

In seiner ersten Re gierungs e r klär
ung hat Kohl betont: „Frieden schaffen 

ohne Waffen: Das ist ein verständlicher 
Wunsch, ein schöner Traum, aber er ist 
vor allem eine lebensgefährliche Illu sion. 
Frieden schaffen nur durch Waffen: Das 
wäre eine tödliche Verblendung. Frieden 
schaffen mit immer weniger Waffen: Das 
ist die Aufgabe unserer Zeit.“ Diese Wor
te greift der ehemalige Bundeswehrgene
ral Gerd Bastian von den neu in den 
Bundestag eingezogenen Grünen auf: 
„Der Bundes kanzler will Frieden schaf
fen mit immer weniger Waffen … Aber 
nicht der Abrüstung oder auch nur ers ten 
Schritten zum Rüstungsverzicht, sondern 

Bild links: helmut kohl nach seiner Wahl zum 

Bundeskanzler 1983; oben links: Bundeskanzler 

Willy Brandt nach dem erfolglosen konstruktiven 

Misstrauensvotum der Opposition 1972; oben 

rechts: erste sitzung des gesamtdeutschen 

Bundestages in Berlin 1990. Oben: abgeordnete 

der grünen 1983; heutiger plenarsaal im 

Reichstagsgebäude in Berlin
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der Auf rüstung unseres Landes und seiner 
westlichen Nachbarn mit Nuklearwaffen 
von strategischer Bedeutung soll heute 
nach dem Willen der Bundesregierung 
das Wort geredet werden.“ Auch die 
SPD hat sich inzwischen auf eine Ab
lehnung des Doppelbeschlusses festge
legt. Zwei Tage tobt der Streit. Mit 
den Stimmen der Koalition stimmt der 
Bundestag der Stationierung neuer US
Mittelstreckenraketen zu. 

Sieben Jahre später hat sich die 
po  li tische Welt total verändert: Am 20. 
September 1990, ein knappes Jahr nach 
dem Fall der Mauer, beraten Bundes tag 
und Volkskammer getrennt den Eini 
gungsvertrag. Der langjährige Bun des au
ßenminister HansDietrich Genscher, der 
1952 aus der DDR in die Bundes re pu
blik gekommen ist, sagt in einer Re gie
rungserklärung, das geeinte Deutsch land 
werde weltoffen sein und auch darin 
sei ner größeren Verantwortung gerecht 
werden. „Je freiheitlicher und je toleran

ter, je gerechter und je sozialer unsere 
Staats und Gesellschaftsordnung sein 
werden, umso mehr werden wir uns das 
Vertrauen der Völker erwerben.“

Als erster Debattenredner kritisiert 
der Kanzlerkandidat der SPD, Oskar 
Lafontaine, vor allem die wirtschaftli
chen und finanziellen Regelungen des 
Ver trags. Er hält Bundeskanzler Kohl 
vor, es sei „ein schwerer staatspolitischer 
Fehler“ gewesen zu sagen, nieman dem 
werde es schlechter gehen, vielen aber 
besser. Wolfgang Schäuble, der Bun des
innenminister, antwortet: „Aber über 
alle Sorgen … sollten wir das Gefühl der 
Freude und das Gefühl der Dankbarkeit 
nicht verlieren, weil nur aus einem Ge
fühl der Freude und der Dankbarkeit der 
Mut zur Zukunft wächst, den wir brau
chen, wenn wir die Einheit Deutschlands 
wirklich vollenden wollen.“

umzugsdebatte

Schäuble ist es auch, der nach Meinung 
vieler Beobachter am 20. Juni 1991 in 
einer fast zwölfstündigen leidenschaft
lichen Debatte im ehemaligen Bonner 
Wasserwerk den Ausschlag für einen 
Umzug des Bundestages nach Berlin 
gibt. Viele Abgeordnete schwanken 
noch, als der Bundesinnenminister ans 
Rednerpult tritt. Er schließt mit den 
Worten: „Es geht heute nicht um Bonn 
oder Berlin, sondern es geht um unser 
aller Zukunft, um unsere Zukunft in 
unserem vereinten Deutschland, das 
seine innere Einheit erst noch finden 
muss …“ Schäubles Worte werden mit 
langem Beifall bedacht. Der 77jährige 
Altkanzler Willy Brandt gratuliert dem 
Redner. Die Befürworter des Umzugs 
setzen sich schließlich mit knapper 
Mehr heit durch. 

titel

Brandts politischer Traum ist be
reits im Jahr zuvor mit der deutschen 
Einheit in Erfüllung gegangen: Am  
4. Oktober 1990 eröffnet er im Berli ner 
Reichstagsgebäude als Alterspräsident 
die erste Sitzung eines gesamtdeutschen 
Bundestages. Dabei ruft er zu Takt und 
Respekt „vor dem Selbstwertgefühl der 
bisher von uns getrennten Landsleute“ 
auf und fügt hinzu: „Wenn wir uns ein 
wenig Mühe geben, wird ohne entstel
lende Narben zusammenwachsen kön
nen, was zusammengehört.“ 

Vier Jahre später, bei der ersten 
Sitzung des neu gewählten Bundestages 
am 10. November 1994, ist Brandts 
Mahnung ganz aktuell. Erstmals ist ein 
Ostdeutscher Alterspräsident, der par
teilose, auf der Liste der PDS in den 
Bundestag gewählte Schriftsteller Stefan 
Heym. Neue Unterlagen über seine an
gebliche Mitarbeit bei der Staatssicher
heit der DDR veranlassen die CDU/CSU, 
dem 81Jährigen den üblichen Beifall zu 
verweigern. In seiner Rede geht er auf 
die Vorwürfe nicht ein. Er erinnert aber 
an den inzwischen verstorbenen Brandt 
und appelliert an die Abgeordneten, „mit 
gegenseitiger Toleranz und gegenseiti
gem Verständnis unsere unterschiedli
chen Gedanken in der Zukunft einander 
anzunähern“.

Es vergehen noch einmal über 
vier Jahre, bis der Bundestag den Um
zugsbeschluss in die Tat umsetzen kann: 
Am 19. April 1999 tritt er im nun umge
bauten Reichstagsgebäude zusam men – 
das Herz der deutschen Demokratie 
schlägt wieder in Berlin. 

Klaus Lantermann ■
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an Weisungen  nicht gebunden 
Freies Mandat

ist der Bundestag in Routine erstarrt? nickt er nur noch ab, was andere –  

Regierung, parteien, europäische union, lobbyvertreter oder Medien –  

vorgeben? Wie frei sind unsere abgeordneten? im streitpunkt von 

Blickpunkt Bundestag diskutieren darüber zwei erfahrene parla-

mentarier: der ehemalige Bundesminister und frühere Bundestagsvize-

präsident Rudolf seiters (cdu) und der langjährige parla mentarische 

geschäftsführer der Fraktion Bündnis 90/die grünen Werner schulz. 
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an Weisungen  nicht gebunden 
s eit Bestehen der Bun des re

pu blik wird über die Frage 
diskutiert, wie unabhängig 
Abgeordnete in ihren Ent

schei dungen sind. Schon die Verfas sungs
väter und mütter sahen die Herausforde
run gen einer modernen Par teiendemokratie, 
in der im Parlament die Fraktionen zu den 
entscheidenden Größen wurden. Einerseits 
billigten sie den Par teien zu, „an der politi
schen Willens bildung des Volkes mitzu
wirken“ (Artikel 21 des Grundgesetzes), 
andererseits sicherten sie den Abgeord ne
ten ein „freies Mandat“ zu. Danach sind 
diese – so heißt es in Artikel 38 des 
Grundgesetzes – „Vertreter des ganzen 
Volkes an Aufträge und Weisungen 
nicht gebunden und nur ihrem Gewissen 
unterworfen“.

Wichtige Ent schei dun gen des Par
la ments werden in Ko ali tions und Par
teirunden verlagert, Ge setz ent würfe auch 
durch Rechts an walts kanzleien oder In
teres senvertretungen vorformuliert, und 
die EU in Brüssel trifft für alle Bürger 
verbindliche Vorentscheidungen. Das 
pro voziert Klagen über einen „ohn   mäch
tigen Bundestag“. For  mal hat Bun des
tagspräsident Nor bert Lammert des
halb recht, wenn er über den Deutschen 
Bun de stag sagt: „Hier ist der Ort der 
Letztentscheidung. Hier schlägt das 
Herz der Demokratie oder es schlägt 
nicht.“ 

Dennoch hat auch das Parlament 
selbst eine gewisse Unruhe über die ei
gene Rolle erfasst. Wie unabhängig ist 
der Bundestag noch? So lautet – nicht 
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nur bei den Oppositionsfraktionen – die 
selbstkritische Frage.

BLICKPUNKT BUNDESTAG 
nimmt die Diskussion auf, denn sie 
bezieht sich nicht nur auf die Ver gan
genheit, sondern wird auch den ge ra de 
neu gewählten Bundestag beschäf
tigen. Als Diskutanten für das Streitge
spräch über die Unabhängigkeit unse
rer Volksvertreter argumentieren zwei 
er fahrene ehemalige Parlamentarier: 
Der CDUPolitiker Rudolf Seiters hat 
eine beachtliche Karriere aufzuwei
sen, in der es auch immer wieder um 
die Unabhängigkeit des Mandates ging: 
33 Jahre saß Rudolf Seiters im Bun
destag; er war Parlamentarischer Ge
schäftsführer seiner Fraktion, später 
Kanzleramts und Bundesinnenminis ter. 
Von 1998 bis 2002 war er Vizepräsi
dent des Bundestages. Heute ist Rudolf 
Seiters Präsident des Deutschen Roten 
Kreuzes. 

Auch der ehemalige grüne Bun
destagsabgeordnete Werner Schulz –  
er war von 1990 bis 2005 Mit glied 
des Bundestages und zeitweise Par
lamentarischer Geschäftsführer von 
Bündnis 90/Die Grünen – kennt den 
Zwiespalt zwischen Ge schlossen heits
anspruch der Fraktionen und der unab
hängigen Sichtweise von Abgeordneten. 
Im Juli 2005 kritisierte er in scharfer 
Form die von Bundeskanzler Gerhard 
Schröder gestellte Vertrauensfrage. Hier
bei verglich er das Vorgehen des SPD
Fraktionsvorsitzenden Franz Münte
fering mit dem in der SEDdo minierten 
Volkskammer, wo die Partei und Staats
führung die Abgeordneten „eingela
den“ habe, sich dem Willen der Partei 
anzuschließen. Die Rede von Schulz 
löste einerseits Empörung aus, wurde 
andererseits als „Rede des Jahres“ von 
der Universität Tübingen ausgezeich
net. Werner Schulz ist heute Europa
Abgeordneter. 

Blickpunkt Bundestag: Herr Seiters, wie 
frei darf ein Abgeordneter sein?
Rudolf seiters: Der Abgeordnete ist nach 
dem Bundesverfassungsgericht Trä ger des 
freien Mandats und nach dem Grund
gesetz nur seinem Gewissen unterwor
fen. Aber er wird natürlich nicht als 
Einzelperson gewählt, sondern als Ver
treter einer Partei. Insofern erwarten die 

Wähler zu Recht, dass er die Politik der 
Fraktion vertritt und diese im Parlament 
möglichst geschlossen auftritt.

Blickpunkt: Herr Schulz, und wie unab
hängig ist ein Abgeordneter in der par
lamentarischen Praxis? 
Werner schulz: Dort ist das häufig ein 
schwieriger Balanceakt. Natürlich ist 
man Vertreter einer Partei, aber es gibt 
ab und zu Biegungen, an denen man den 
Weg der Partei nicht mitgehen kann, 
wo man aus der Reihe ausschert. Abge
sichert durch das Grundgesetz, in dem 
es heißt: Abgeordnete sind an Aufträge 
und Weisungen nicht gebunden und nur 
ihrem Gewissen unterworfen.
Blickpunkt: Wie weit reicht das Gewis
sen? Kann man jede Entscheidung zur 
Gewissensentscheidung erklären?
seiters: Nein. Es gibt eine ganze Reihe 
von Entscheidungen, die reine Sach ent 
schei dungen sind und bei denen das indi
viduelle Gewissen nicht strapa ziert wer

 „die Fraktion darf 
die loyalität ihrer 

abgeordneten verlan-
gen; was sie nicht 
machen sollte, ist 
druck ausüben.“

Werner schulz
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den kann. Das ist sogar der Normalfall 
im Parlament. Aber selbst verständlich gibt 
es auch vereinzelt Gewissensentscheidun
gen von Abge ordneten. Und die werden 
in der Re gel von den Fraktionsführungen 
auch akzeptiert.
schulz: Na ja, da gibt es schon erhebli che 
Unterschiede. In Regierungsfraktionen 
etwa ist der Druck auf Abgeordnete ziem
lich stark, weil die eigene Mehrheit auf 
dem Spiel stehen kann. Die Hauptfrage 
aber ist doch: Was ist überhaupt eine 
Gewissensfrage? Wo beginnt sie, wo 
hört sie auf? Für mich war es immer 
die Frage, ob ich gegen meine eigenen 
Überzeugungen stimmen muss, nur weil 
die Fraktionsdisziplin es verlangt.
Blickpunkt: Sie selbst haben mehrfach 
quer zu Ihrer Fraktion gestanden, zu
letzt mit Ihrem Plädoyer für die freie 

Entscheidung bei der konstruierten Ver
trauensfrage von Kanzler Gerhard Schrö

 „Jeder abgeordnete 
weiß, dass er  
im Bundestag  

kein einzelkämpfer  
sein kann.“ 

Rudolf seiters
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der im Jahr 2005. Hat da Ihr Gewissen 
geschlagen?

schulz: Das war eine ganz und gar ver
schwiemelte Angelegenheit. Denn Ger
hard Schröder hatte ja eine stabile Mehr
heit im Parlament, es gab auch keine 
Entscheidungen mehr, wo diese Mehrheit 
infrage gestellt war. Schröder war nach 
der verlorenen Wahl in NordrheinWest
falen politisch gescheitert und hatte ein
fach keine Lust mehr, die Sache bis zum 
Ende durchzustehen. Ihn dabei mit einer 
fingierten Vertrauensfrage zu unterstüt
zen – das fand und finde ich als Tiefpunkt 
der demokratischen Kultur.
seiters: Herr Schulz hat damals für sei
ne Rede zu Recht viel Beifall aus dem 
Hause erhalten. Es gab querbeet schon 
Un behagen am damaligen Vorgang.
schulz: Ich fand eine andere Ver trau
ens frage, nämlich die zum Afghanis
taneinsatz, noch fragwürdiger. Dafür 
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hatte Schröder keine eigene Mehrheit 
von RotGrün, wohl aber eine breite 
Mehrheit von sicherlich über 90 Prozent 
im gesamten Parlament. Nur um die ei
gene Mehrheit doch zu erreichen, wurde 
extremer Druck auf uns ausgeübt.
seiters: Ich verstehe Ihren Unmut. Aber 
vergessen Sie nicht: Eine fehlende eige
ne Mehrheit wird immer zur Waffe in 
der Hand des politischen Gegners. Die 
Union hätte damals sicherlich gesagt: 
Seht her, der Kanzler hat seinen eigenen 
Laden nicht im Griff. So etwas ist rasch 
der Anfang vom Ende.
schulz: Das sehe ich nicht so. Es wäre 
doch durchaus souverän gewesen, wenn 
der Kanzler gesagt hätte, mir sind – im 
Interesse unserer Soldaten – 90 Prozent 
Zustimmung des ganzen Hauses wert
voller als eine nur mit der Knute erreichte 
knappe Mehrheit von RotGrün.
seiters: Das ist natürlich auch richtig.
Blickpunkt: Hat auch die Öffentlichkeit 
einen schizophrenen Blick auf das Par
lament? Denn sie fordert Geschlos sen

heit, um gleich anschließend mangelnde 
Lebendigkeit zu beklagen.
schulz: Das ist sicher zwiespältig. Man 
darf die Qualität der Parlamentsarbeit 
oh nehin nicht am Zuhören und an der 
Platzbesetzung im Plenarsaal messen. 
Die Lebendigkeit muss nicht zwangs
läufig nur im Plenum des Bundestages 
sichtbar werden, sie ist auch stark in 
den Parteien und Fraktionen zu Hause. 
In Fraktionssitzungen wird nun wirklich 
heftig gestritten und gerungen, zumin dest 
bei schwerwiegenden Themen wie Krieg 
und Frieden und soziale Gerechtigkeit. 
Schade, dass solche Sitzungen nicht öf
fentlich sind. Die Fraktion darf anschlie
ßend die Loyalität ihrer Abgeordneten 
verlangen; was sie nicht machen sollte, 
ist Druck ausüben.
Blickpunkt: Fragen wir konkret: Gibt es 
einen Fraktionszwang?
seiters: Den habe ich in meiner Zeit nie 
erlebt. Aber es gibt schon so etwas wie 
Fraktionsdisziplin. Das bedeutet, dass 
die Fraktionsführung erwarten darf, 

dass die Fraktion nach Möglichkeit im 
Ple num geschlossen abstimmt und dass 
bei einer abweichenden Haltung die Füh
rung rechtzeitig informiert und ihr Ge
le genheit zu einem weiteren Gespräch 
gegeben wird. Sie muss ja einschätzen 
können, ob ihre Mehrheit gefährdet ist. 
schulz: Einverstanden. Was aber umge
kehrt auch nicht geht, ist ein Druck, wie 
ihn Franz Müntefering auf die Abge
ordneten seiner Partei ausgeübt hat, als er 
sie darauf hinwies, dass sie nicht von ih
rem Gewissen, sondern von der Partei als 
Kandidaten aufgestellt wurden. Denn das 
bedeutete doch implizit: Wenn ihr unfolg
sam seid, ist euer Mandat in Gefahr.
seiters: Ganz ohne Risiko ist nun ein
mal das Abgeordnetendasein nicht. Der 
Politiker, der sich weder durchzusetzen 
vermag noch bereit ist, die Konsequen
zen seiner divergierenden Auffassung zu 
tragen, entspricht nicht dem Typ des 
Ab geordneten, den das Grundgesetz vo
raussetzt. Das ist ein Zitat von Konrad 
Hesse, dem ich zustimme.
Blickpunkt: Wenn 600 Abgeordnete nur 
nach eigenem Gutdünken entschieden, 
fiele der Bundestag ins Chaos. In wel
chem Maße muss es also eine politische 
Gefolgschaftstreue geben?
seiters: Jeder Abgeordnete weiß, dass er 
im Bundestag kein Einzelkämpfer sein 
kann, dass er seine politischen Vorstel
lun gen nur mit anderen zusammen durch
setzen kann. Deshalb ist es ja auch ein 
schwerwiegender Entschluss, möglicher
weise die Mehrheit der eigenen Fraktion 
aufs Spiel zu setzen. Aber wenn der Ab
geordnete davon wirklich überzeugt ist, 
muss man das respektieren. Für den Ab

Zur person: Werner Schulz war in der DDR 
in der Oppositionsbewegung aktiv und 
gehörte zu den Gründungsmitgliedern des 
Neuen Forums. Der gelernte Lebensmittel-
ingenieur war 1990 Sprecher der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in der Volkskammer 
und seit 1990 Parlamentarischer Ge-
schäftsführer im Deutschen Bundestag. Bei 
der Bundestagswahl 2005 unterlag er Wolf-
gang Thierse (SPD) als Direktkandidat im 
Wahlkreises Berlin-Pankow. Seit Juni 2009 
ist Schulz Abgeordneter im Europäischen 
Parlament.
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gierung, Lobbyvertretern und Medien 
sind grundsätzlich aber in Ordnung, ei
gentlich sogar unersetzbar.
schulz: Eigenständigkeit und Unab
hän gigkeit verlangen Charakter und Wi
derstandskraft. Leider geht die schwat
zende Klasse lieber in Talkshows anstatt 
die Sendung selbst zu übernehmen und 
Streit und Diskussionskultur aus dem 
Parlament, dem eigentlichen Haus der 
De mokratie, zu zeigen. So verstärkt man 
eher das Schattendasein und den Bedeu
tungsverlust des Bundestages.
Blickpunkt: Gehen Geschlossenheit und 
Effektivität auch zu Lasten von Krea
tivität und Transparenz?
seiters: Nicht unbedingt. In den Frak
tionen und ihren Arbeitskreisen wird ja 
durchaus heftig diskutiert und gestrit
ten. Als Parlamentarischer Geschäfts
führer meiner Fraktion habe ich das 
damals durchaus mit gemischten Ge
fühlen verfolgt. Denn man wollte ja, 
dass alles reibungslos über die Bühne 
geht. Aber Diskussionen müssen sein. 

Eben so muss aber sein, dass eine ge
troffene Mehrheitsentscheidung auch ak
zeptiert wird. Das ist wichtig für das 
Er scheinungsbild der Partei und für die 
Er wartungshaltung der Wähler.
Blickpunkt: Im neuen Bundestag könnte 
es zu knappen Mehrheitsverhältnissen 
kom men. Werden dann Präsenz und Ge
schlossenheit neue Urstände feiern? 
schulz: Natürlich braucht man bei ei
ner knappen Mehrheit von beispiels
weise zwei Stimmen Disziplin und Ge
schlossenheit. Seltsamerweise wirken sie 
in einer solchen Konstellation auch. Bei 
einer großen Mehrheit kann der Einzel
ne leichter sagen: Auf mich kommt es 
nicht an.
seiters: Richtig. In einer großen Ko
alition gehört nicht viel Mut dazu, sich 
querzustellen. Die Verantwortung des 
Ab geordneten ist bei einer knappen 
Mehr  heit größer. Das muss sich jeder 
Par la mentarier klarmachen. Aber das 
ist eher eine Chance als ein Nachteil.

Gespräch: Sönke Petersen ■

geordneten ist es zugleich wichtig, im pri
vaten wie im beruflichen Bereich wirk lich 
unabhängig zu sein. Denn sonst ist er in 
seiner Abstimmung nicht wirklich frei.
Blickpunkt: Fehlt es im Deutschen Bun
destag an selbstbewussten und unabhän
gigen Abgeordneten?
seiters: Ich war 33 Jahre lang Mitglied 
des Parlaments. Wenn ich heute mit dem 
Abstand einiger Jahre sagen würde, wir 
waren damals viel selbstbewusster, käme 
mir das eigenartig vor. Der Bundestag ist 
auch heute ein durchaus selbstbewusstes 
Parlament.
schulz: Mir erschienen frühere Bun des  
tage lebendiger und offener. Aber viel leicht 
war das nur mein Blick aus der DDR. Ich 
glaube, es betrifft auch gar nicht so sehr 
den einzelnen Abge ordneten. Ich habe 
eher den Ein druck, dass die Abgeord ne
ten insgesamt an Einfluss verlieren und 
der Selbstentmachtung wenig entge
genzusetzen haben. Aktuelles Beispiel: 
die EU und der LissabonVertrag. Sie er
leben einen schleichenden Einflussverlust 
durch die Regierung, durch die Beam
ten, durch die global organisierte Wirt
schaftslobby und durch die Medien. Das 
alles wirkt sich aus. Es laufen nicht 
mehr die großen Richtungsdebatten und 
Entscheidungen im Bundestag. 
Blickpunkt: Heißt dies, dass es mit der 
Unabhängigkeit und der Eigenständig
keit der Abgeordneten gegenüber äuße ren 
Einflüssen aus Regierung, Lobbyismus 
und Medien nicht weit her ist?
seiters: Die Versuchung bei Politikern, 
sich die Gunst von Medien zu sichern, 
ist ohne Frage groß. Da gilt es, Ehrgeiz 
zu zügeln. Informationskontakte zu Re

Zur person: Rudolf Seiters war mehr 
als drei Jahrzehnte Abgeordneter des 

Deutschen Bundestages. Der Jurist war 
Parlamentarischer Geschäftsführer der 

CDU/CSU-Fraktion, bis ihn Bundeskanzler 
Helmut Kohl 1989 als Chef des Bundes-

kanzleramts und 1991 als Bundesminister 
des Inneren ins Kabinett berief. Zwischen 

1998 und 2002 war Rudolf Seiters  
Vizepräsident des Deutschen Bundes-
tages. Seit 2003 ist er Präsident des 

Deutschen Roten Kreuzes.
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Fast ein ganzes leben
Vom Verwaltungsjungboten zum Regierungsdirektor

konrad Bruns hat fast fünfzig Jahre im und für den 

deutschen Bundestag gearbeitet. und er hat seine arbeit 

immer gut gemacht. darauf kann er stolz sein.

M it Konrad Bruns einmal 
quer durch Bonn zu fah ren, 
um in seinen Wohnort 
Wacht berg zu kommen, ist 

wie eine kleine Exkursion. Der 72Jähri ge 
zeigt nach rechts und links und erklärt, 
was war und was ist. Bonn – die einstige 
Bundeshauptstadt – ist voller Geschichte 
und Konrad Bruns ist voller Geschichten. 
Sie fallen ihm sozusagen auf Schritt und 
Tritt ein. Sie reihen sich aneinander wie 
Szenen eines Films über einen Mann, der 
nahezu 50 Jahre im Deutschen Bundes tag 
tätig war. Das wäre dann zugleich ein 
Film über Nachkriegszeit und Wirt
schafts  wunder, Kalten Krieg und Ent
spannung, Wiedervereinigung und ver
eintes Land.

Die erste Filmszene könnte so aus
sehen: Am 2. Mai 1953 hat ein 16jäh
riger Junge seinen ersten Ausbildungstag 
in der Verwaltung des Deutschen Bun
destages. Verwaltungsjungbote wird ei
ner wie er zu dieser Zeit genannt. Hin  ter 
dem Jungen liegt eine Kindheit bei sei
ner Mutter in Rinteln. Der Vater ist im 

Krieg geblieben. Konrad Bruns will sich 
eine Zukunft schaffen. An einem seiner 
ersten Tage im Deutschen Bundestag 
läuft der Jungbote Bruns durch den Süd
flügel und sieht auf einem Türschild ste
hen „Regierungsinspektor Müller“. Das 
beeindruckt ihn kolossal. Ein Regie
rungsinspektor. Wenn ich mich anstren
ge, denkt er, kann ich das vielleicht auch 
werden. 

Heute steht auf der Visitenkarte von 
Konrad Bruns „Regierungsdirektor a. D.“. 
Der Weg dahin war anstrengend, interes
sant und erfolgreich. Konrad Bruns hat in 
seiner Laufbahn alle Bereiche kennenge
lernt, die zur Verwaltung des Bundestages 
gehören. Das sind über dreißig. Wollte er 
vollständig aufschreiben, wo er überall 
gewesen ist und gearbeitet hat, füllte 
das mehrere Seiten. 1958 zum Beispiel 
kam er in den Haushaltsausschuss, da
nach in das Referat Haushalt, Diäten 
und Rechtsangelegenheiten. Später wur
de aus dem Sachgebiet Rechtsan gele gen
heiten das Justiziariat des Bundes tages, 
in dem Konrad Bruns viele Jahre und bis Fo
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zur Pensionierung arbeiten würde. Aber 
das wusste er wohl 1958 noch nicht. Ein 
Referatsleiter gab ihm zu dieser Zeit den 
Rat, es doch auf der Verwaltungsschule 
in Bonn zu versuchen, um voranzukom
men. Konrad Bruns nahm diesen Rat 
an, und besuchte danach die Verwal
tungsschule in Hannover für den geho
benen Verwaltungsdienst. Das brachte 
ihn dem Regierungsdirektor wieder ein 
Stück näher. 

In seinem Wohnzimmer in Wacht
berg, von dem aus man weit ins Land 
schauen kann, erzählt Konrad Bruns, 
dass sich alle, die damals in Hannover 
lernten, noch heute einmal im Jahr tref
fen. Es war eine gute Zeit. 

„Machen sie mal langsam“

Zweite Filmszene: Konrad Bruns macht 
Kassendienst. Zu einer Zeit, da den Ab
geordneten die Diäten noch bar ausge
zahlt wurden. Die Tür geht auf und Lud
wig Erhard, damaliger Bundeskanz ler, 
kommt, um seine Diäten zu holen. Mit 
Zigarre kommt er. Selbstverständlich. 
Der Diensthabende Bruns ist ein biss
chen aufgeregt. „Machen Sie mal ganz 
langsam“, sagt der Bundeskanzler. „Ich 
habe Zeit.“

An dieser Stelle holt Konrad Bruns 
aus seinem Schrank ein paar Fotos. 
Man sieht ihn auf den Bildern älter 
werden und es gibt ein Bild von noch 
jedem Bundestagspräsidenten und jeder 
Bun destagspräsidentin mit ihm. Viele 
Jahre seines Berufslebens hat er in einer 
der Kommissionen des Ältestenrates gear
beitet. „Ich habe zehn Präsidenten über
lebt“, sagt er und lacht. Beim Betrachten 
der Fotos fällt dann auf, was vorher 
schon vermutet und im Bundestag oft 
über ihn gesagt wurde: „Der Bruns ist ei
ner der bestangezogenen Männer hier.“ 

Als Oberamtsrat – da war schon ein 
weiter Weg vom Verwaltungsjungboten 
zurückgelegt – arbeitete Konrad Bruns 
unter anderem im Sekretariat der Kom
mission des Ältestenrates für Res tau
rantangelegenheiten und später in der 
Kommission für Innere An gelegenhei
ten, dort war er dann Sekretariatsleiter. 
Eigentlich eine Arbeit für Ministerial
räte. Auch darauf kann man stolz sein. 
Folgerichtig besucht er irgendwann die 
Bundesakademie und kommt in den hö
heren Dienst. Fragt man ihn, welches 
die vielleicht intensivste, schönste, an
stren gendste, nachhaltigste Zeit war, 
wiegt er den Kopf. Es scheint keine Ant
wort zu geben – zu viele Stationen, zu 

viel verschiedene Arbeit, zu viel getan 
und erlebt. „Lauter Gänsehautgeschich
ten“, wie er sie nennt, kommen dazu.

Dritte Filmszene: Konrad Bruns 
hat Wochenenddienst und sitzt im Vor
zimmer des Direktors beim Deut schen 
Bun destag. Auf dem Tisch ein rotes Te
le fon. Noch nie hat es geklingelt, aber 
heute, an einem Samstagmorgen um 
zehn, schellt es. Charles de Gaulles ist 
in der Stadt und möchte dem Altkanz
ler einen Besuch abstatten, lautet die 

„der Bundestag war 
für mich so was wie 
eine große Familie.  
Bis zum schluss.“ 

Berlin, 1969:  

konrad Bruns 

während der 

Bundesversammlung 

in der 
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Beispiel hat Konrad Bruns das Institut 
für politische Bildung in Koblenz gegrün
det. Er hält Vorträge an der Volkshoch
schule und an der Universität. Gerade 
bereitet er einen über den ersten Bundes
kanzler, Konrad Adenauer, vor. 

Vorletzte Filmszene: Konrad Bruns 
bekommt 2002 in Berlin seine Ab schieds 
urkunde: „Im Namen der Bun des re
pu blik Deutschland spreche ich dem 
Regierungsdirektor Bruns für die dem 
deutschen Volke geleisteten treuen 
Diens te Dank und Anerkennung aus.“ 
Bun destagspräsident Wolfgang Thierse 
hat unterschrieben. An der Büro tür des 
Abschiednehmenden steht „Regierungs
direktor Konrad Bruns“. Er hat er
reicht, was er fast fünfzig Jahre zuvor 
im Südflügel des Bundestages in Bonn 
noch nicht geahnt hatte. Wenn das kein 
Happy End ist.

Kathrin Gerlof ■

Nachricht. Nun mal schnell, alles muss 
organisiert werden. Und alles wird orga
nisiert. In fliegender Eile und trotzdem 
perfekt. Dann der Moment, da der fran
zösische Präsident aus dem Auto steigt 
und dem deutschen Altbundeskanzler 
Ade nauer die Hand reicht und Adenauer 
sagt: „Schönen juten Morgen Herr De 
Gaulle.“ „Sehen Sie“, sagt Herr Bruns 
und zeigt seinen Arm, „da kriege ich 
heute noch Gänsehaut.“

Viele Jahre ist er gependelt zwi
schen Bonn und Berlin, als Mitarbeiter 
des Justiziariats des Deutschen Bundes
tages. Als die Stadt noch geteilt war, hat
te er in den Jahren 1967 bis 1990 im mer 
wieder bei Dienstgeschäften das Zim mer 
226 im Reichstagsgebäude, direkt an der 
Mauer. Er hat sich um Vertrags und 
Haft pflichtangelegenheiten gekümmert, 
ein umfangreiches Arbeitsgebiet. Ab 1999 
fand der Umzug nach Berlin statt. Manch

mal rief seine Frau dann abends um zehn 
in Berlin an und sagte: „Du bist ja immer 
noch im Büro, Konrad.“ Das gehörte zu 
ihm, all die Jahre. Erst nach Hause ge
hen, wenn alles getan ist. „Man war ja 
am Aufbau der Verwaltung erst in Bonn 
tätig und hat später noch einmal den 
Aufbau der neuen Strukturen in Berlin 
mitgemacht. Wissen Sie, da muss man 
alles mit größtem Engagement tun. Der 
Bundestag war für mich so was wie eine 
große Familie. Bis zum Schluss.“ 

im unruhestand

Für all das hat er das Bundes ver dienst
kreuz am Bande bekommen. Seine klei
ne Familie besteht aus Frau, Tochter und 
Sohn mit ihren Ehepartnern und zwei 
Enkeltöchtern, alle nah beieinander, so
dass man sich sehen und etwas mitein
ander tun kann. Mit der Tochter zum 
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so gut gefiel, dass er es zum Vorbild für unsere Kleidung be
rief. Eigentlich eine schöne Geschichte, haben Sie noch einen 
Moment Zeit? 

Also 1954 fand im Palais Schaumburg ein bedeutsames 
Abendessen statt. Der damalige Bundeskanzler Konrad Ade
nauer hatte das Bundestagspräsidium eingeladen. Was es zu 
essen gab, weiß ich nicht, aber man diskutierte unter ande
rem auch darüber, künftig die Plenarsitzungen nach eng
lischem und französischem Vorbild zu eröffnen. Und man 
beschloss, dass der amtierende Bundestagspräsident und 
der ihn begleitende Direktor im Cut mit schwarzer Weste er
scheinen sollen und dass die im Saal Dienst tuenden Amts
gehilfen ihre Schaffnermonturen gegen Fräcke eintauschen. 
Schaffnermonturen klingt ja etwas despektierlich, aber so 
sahen sie halt aus damals, die Saaldiener. Ein bisschen wie 
Schaffner, was ja auch ein ehrenwerter Beruf ist. Übrigens 
sind die Frauen erst 1989 dazugekommen, bis dahin haben 
nur Männer diese Arbeit im und rund um den Plenarsaal ver
richtet. Wenn Sie mich fragen, hätte man das schon früher än
dern können, ich arbeite sehr gern mit Frauen zusammen.

Natürlich gehen wir auch mit der Mode, ohne uns ihren 
Kapriolen zu unterwerfen. Unser Bundestagspräsident KaiUwe 
von Hassel beispielsweise fand, dass die Fräcke nach französi
schem Vorbild zu aufgedonnert, pompös und prunkvoll aus
sehen. Also bekam Anton Schreiber, ein Herrenausstatter aus 
Bad Homburg, 1969 den Auftrag, neue und moderne Modelle 
zu entwerfen. Und als er seine Entwürfe dann vorstellte, be
zeichnete das jemand als einen Kompromiss zwischen der 
Würde des Hauses und der 
Bürde der Kleidung. Das ist 
doch hübsch gesagt, nicht 
wahr? Jedenfalls schrieb der 
„Bonner Generalanzeiger“ da 
mals, die Saaldiener gehör
ten zu den bestangezogenen 
Männern der Stadt. Ich muss 
sagen, das hat mich mit Stolz 
erfüllt.

So, ich hoffe, Ihre Frage 
ausreichend beantwortet zu 
ha ben. Besuchen Sie mich 
doch mal bei der Arbeit. Es 
freu te mich.

Kathrin Gerlof ■

sind sie ein Repräsentant der demokratie, 
herr Frack? 

s elbstverständlich. Das haben mir zu meinem 50. 
Geburtstag, der nun schon wieder vier Jahre zu
rückliegt, alle bestätigt, die mich besuchen kamen. 
Ich bin aus diesem Anlass sozusagen ausgestellt 

worden. Im Reichstagsgebäude. Während ich sonst ja immer 
getragen werde. 

Unter uns: Eigentlich bin ich schon viel älter als 50 Jahre. 
Da können Sie gut und gern noch einmal 200 Jahre drauflegen. 
Vor 250 Jahren nämlich bin ich, als Ergebnis einer Verbindung 
aus reitender Kavallerie und bürgerlicher Tüchtigkeit, in die 
Welt gekommen. Das war ein emanzipatorischer Akt für die 
damaligen Zeiten und der Adel sah es nicht mit Freude. Das 
ist historisch verbürgt. Es gab Leute, die hielten mich für 
nicht salonfähig. Heute ist das kaum vorstellbar. Heute bin 
ich ein Repräsentant des Deutschen Bundestages, wie unser 
Bundesadler auch. Man sieht mich oft im Fernsehen und seit 
1956 kennen mich alle Abgeordneten und wissen meine Arbeit 
zu schätzen. Ich erleichtere ihnen das Regieren. Sie können sich 
ganz auf das Wesentliche konzentrieren und sich darauf verlas
sen, dass ich eine feste Verbindung zwischen drinnen und drau
ßen bin. Ich überbringe die Nachrichten und kümmere mich 
darum, dass niemand unnötig die Plenarsitzung verlassen muss. 
Im Fernsehen sieht man mich meistens nur, wenn ich ein Glas 
Wasser auf das Rednerpult stelle oder mit Papieren in der Hand 
den Saal betrete oder verlasse. Schön, wenn dann hin und wie
der mal jemand sagt und schreibt, dass meine Arbeit natürlich 
aus viel mehr Angelegenheiten besteht und ich mitnichten ein 
Wasserträger bin. Aber mit der Bezeichnung Diener im Frack 
kann ich ganz gut leben.

Genau genommen sind wir natürlich Plenarassistenten 
und assistentinnen. Letztere tragen mich übrigens in der 
weiblichen Form, also als Frackkostüm. Sieht sehr schön aus. 
Dieses edle Dunkelblau, die goldenen Knöpfe, auf denen ein 
Bundesadler zu sehen ist, machen schon etwas her. Dazu die 
weißen Hemden oder Blusen und die grauen Westen. Der Chef 
des Plenarassistenzdienstes trägt übrigens eine weiße Weste, das 
gefällt mir als Symbolik auch sehr gut. 

Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, dass die – lassen 
Sie mich überlegen – 66 Frauen und Männer, die in dieser 
Dienstkleidung ihre Arbeit verrichten, wirklich etwas herma
chen. Wenn man einmal bedenkt, dass sie 1949 als Hilfsdienste 
des Parlamentes mit Zivilkleidung und einer einfachen grünen 
Armbinde herumliefen, dann hat sich da doch einiges getan. 
Das Vorbild für mich gaben übrigens das englische Parlament 
und die französische Nationalversammlung. Darauf bin ich 
stolz und das haben wir dem Professor Eugen Gerstenmaier zu 
verdanken, der mal unser Bundestagspräsident war und dem 
das Frackmodell der Residenz des französischen Botschafters 
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paRlaMentsgeschichten

Z ettel gefaltet, reingewor fen, 
interessiert mich nicht. Auf 
diese Formel bringt ein 
jun ger Mann die Kom mu

nalwahl in der DDR im Mai 1989. Er 
hat getan, was die „Demo kratie ohne 
Gegen stim men“ erwartet, braucht keine 
Querelen am Ar beits platz zu fürchten, 
keine bösen Blicke der Kol legen. Das 
Ergebnis steht vorher fest, es ist unge
fähr das gleiche wie bei den vierjährig 
stattfindenden Wahlen zur Volkskam
mer: 99 Prozent Wahl be teiligung, fast 
99 Prozent JaStimmen. Wahlkabinen 
sind Staffage, ein gefalteter Zettel gilt  
als „Ja“ zur Ein heitsliste. „Falten gehen“ 
nennen es die Men schen spöttisch. Par
teien und Mas senorganisationen sind im 
Wahl block hinter der SED als „führende 
Kraft der Arbeiterklasse“ vereint, erhal
ten Parla ments sitze nach festem Schlüs
sel, stimmen so ab, wie die SED es will. 
Der Volks mund nennt sie „Blockflöten“. 
Die so bestimmten Ab geordneten heben 
brav die Hand, in Debatten loben sie 
die Re gierung. Nur zweimal im Jahr 
tagt die Volkskammer. Als die DDR die 
Abtrei bung freigab, stimmten ein einzi
ges Mal acht Ab geordnete der DDR
CDU mit „Nein“.

Die Herrschenden wollen, dass alle 
wäh len. So können die Bürger mit Ein
gaben drohen, wegen Missständen nicht 
zur Wahl zu gehen: Es gibt keine Fern
seh röhre, die Wohnung ist zu klein, vor 
dem Haus ein Dreckhaufen. Dann ge
schehen kleine Wunder. Die Wünsche 
werden unauffällig erfüllt. Dass die 
DDR Wahlen fälscht, beweisen 1989 
kirch liche Gruppen. Sie zählen offiziell 
verkündete Ergebnisse in Wahllokalen 
zusammen: Es gibt viel mehr Wähler 
und NeinStimmen als amtlich für ei
nen Ort verkündet.

Neue Töne schlägt die Volks kam
mer nach dem Mauerfall an. Am 13. 
November 1989 melden sich zur „Lage 
der DDR“ fünfzig Redner, auch der grei
se Minister für Staatssicherheit, Erich 
Mielke. Sein denkwürdiger Satz „Ich 
liebe doch alle, … alle Menschen“ sorgt 
bei den Abgeordneten für Kopf schütteln 
und Gelächter. Nur wenige Wochen zu
vor wäre ein solcher Auftritt undenkbar 
gewesen. Zu einer Art demokratischem 
Vorparlament wird der Runde Tisch mit 
neuen und alten Parteien. Der Runde 
Tisch versteht sich als Kontrolle, verleiht 
dem neuen Ministerpräsidenten Hans 
Modrow (SED/PDS) etwas Legitimität.

Zettelfalten für die einheitsliste
ddR: die Volkskammer

Am 18. März 1990 wählen die Men 
chen in der DDR ein freies Parla ment. 
Eine Rentnerin kommen tiert vor dem 
Wahllokal: „Ich bin Erstwählerin.“ Die  
Allianz für Deutsch land, ein Bünd
nis aus der gewandelten Blockpartei 
CDU und den neuen Parteien DSU und 
De mo kratischer Auf bruch, erhält 48 
Pro zent der Stimmen. Eine Koalition der 
Allianz, der SPD und Liberalen wählt 
Lothar de Maizière (CDU) zum Re gie
rungschef. Diese Volkskammer, die jetzt 
fast täglich und manchmal bis in die frü
hen Mor genstunden tagt, beschließt am  
21. Juni die Währungs, Wirtschafts 
und So zialunion. Dem Beitritt der DDR 
zur Bun desrepublik Deutschland stim
men am 23. August 294 Abgeordnete 
zu, 62 nicht. Das Ende DDR ist am  
3. Oktober um 0.00 Uhr besiegelt. Und 
mit ihm das Ende der Volkskammer.
 Karl-Heinz Baum ■

Volkskammer
Infos und Dokumente zur 
DDR-Geschichte unter:

www.dhm.de/lemoi
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