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vorWort

16. november 2011, moskau, gästehaus der regierung. nach einer 
mehrstündigen, intensiven konferenz mit dem ost-ausschuss der 
deutschen Wirtschaft, dessen delegation ich angehöre, bittet 
mich russlands regierungschef Wladimir Putin zu einem mei-
nungsaustausch über die politische lage in der europäischen 
union. unter vier  augen, ohne dolmetscher, wird klartext ge-
sprochen. ausgerechnet der starke mann russlands, dem wir aus 
unserer deutschen sicht viele fragen zu seiner Politik und seinem 
land stellen, macht den demokratien der europäischen union 
vorwürfe: »europa ist ein krisenherd in der Welt. die europäische 
union gefährdet die stabilität der Weltwirtschaft, weil ihr seit 
Jahrzehnten mehr ausgebt, als ihr einnehmt. viele machen sich 
sorgen, dass europa seine Pro bleme nicht in den griff bekommt 
und am ende die ganze Welt in eine krise stürzt. ihr müsst etwas 
ändern.« so sagt er es sinngemäß. 

Wladimir Putin steht mit seinen Worten nicht allein, der chor 
der kritiker gegenüber uns europäern wird immer vielstimmiger 
und  gerade in den sogenannten schwellenländern lauter. vorläufiger 
 höhepunkt sind die analysen des einflussreichen club of rome, der 
den westlichen demokratien unfähigkeit vorwirft und das chinesi-
sche regierungsmodell geradezu empfiehlt: zur bewältigung der 
klimapro blematik, der sozialen herausforderungen und der schul-
denkrisen. Zwar lag diese »denkfabrik« auch schon weit daneben, 
dennoch. man traut seinen augen und ohren nicht. Wie die Welt 
sich ändert!
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ich bin ein kind nachkriegsdeutschlands, Jahrgang 1941. die Zeiten 
waren schlecht, die hoffnungen umso größer. demokratie und so-
ziale marktwirtschaft waren nach 1945 eine verheißung. in moskau 
saß nicht der kritisch betrachtete Wirtschaftspartner, sondern der 
herrscher über das reich des bösen. deutschland war ein in jeder 
hinsicht darniederliegendes land. in der Welt und auch vor sich 
selbst moralisch diskreditiert durch das grauen des holocaust, 
zwangsgeteilt. und heute? ist deutschland wiedervereinigt, wirt-
schaftlich wie politisch ein führungsland innerhalb der europäi-
schen union, ein viel beachteter Partner in einer sich rasant verän-
dernden globalisierten Welt. lange schien der ökonomische und 
gesellschaftliche aufstieg unaufhaltsam. aber die vorhaltungen Pu-
tins und anderer haben einen kern: ist unsere demokratische und 
frei heitliche gesellschaft, für die wir uns so unendlich ein gesetzt 
 haben, in der Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts ange kommen? 
euro-krise, klimawandel, energieversorgung, demografie – haben 
wir die kraft, churchills urteil wieder zu bestätigen: »die demo-
kratie ist die schlechteste aller  regierungsformen – abge sehen von 
den anderen formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden 
sind.«?

Über drei Jahrzehnte durfte ich hohe und höchste verantwortung 
tragen für meine heimat bayern und auch für deutschland, mein 
vaterland. Wenn man sein leben so sehr der Politik gewidmet hat, 
bleibt man ein politischer mensch, auch wenn man keine  aktiven 
ämter mehr ausübt. ein gewisser abstand kann den blick manch-
mal auch schärfen. Weit entfernt bin ich davon, Patent rezepte für 
die großen herausforderungen der gegenwart und der Zukunft zu 
präsentieren: aber vielleicht können die außenansichten eines poli-
tischen insiders einen beitrag leisten, politisches bewusstsein zu 
schärfen und denkanstöße zu geben. Womöglich kann man aus 
erfahrungen, guten wie schlechten, die Zukunft etwas besser meis-
tern. gerade junge menschen fragen mich oft: »Wie war das bei 
ihnen? Was kommt alles auf uns zu? und wie beurteilen sie unsere 



chancen?« das hat mich inspiriert, etwas aus meinem leben zu 
erzählen und einige gedanken über gegenwart und Zukunft zu 
formulieren.

Über siebzig Jahre leben und über dreißig Jahre politische verant-
wortung passen nicht zwischen zwei buchdeckel, deshalb galt es 
auszuwählen. besonderen dank schulde ich friedrich Wilhelm 
 rothenpieler, horst möller und rainer haselbeck, die dieses Pro-
jekt mit ihrem rat und großem engagement möglich gemacht 
 haben. 
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1 . 
herkunft und aufbruch

nach dem Krieg

es war ein schönes familienleben, mit meiner liebevollen und 
warmherzigen mutter und meinen zwei älteren schwestern, han-
nelore und silke-anne. Überschattet war es allerdings von den 
kriegsereignissen, von bescheidensten lebensverhältnissen und der 
sorge um unseren vater, der bei kriegsende in amerikanische ge-
fangenschaft geriet und erst 1946 nach hause zurückkehrte. er saß 
bereits auf dem amerikanischen lastwagen, der ihn und einige mit-
gefangene aufgrund eines austauschs den russen überstellen sollte. 
als er registrierte, dass es nach osten ging, ließ er sich rücklings 
vom lastwagen fallen, konnte tatsächlich entkommen und sich ir-
gendwie zu uns durchschlagen. ich erinnere mich, als wäre es ges-
tern gewesen, wie ein abgerissener mann die straße zu unserem 
haus entlangschlurfte. meine große schwester lief ihm entgegen 
und schrie aufgeregt: »der Papa kommt!« ich rannte meiner 
schwester hinterher, ohne die dimension dieses ereignisses für un-
sere familie zu begreifen. damals war ich vier, im selben Jahr wurde 
ich fünf Jahre alt. den Papa, der in die familie zurückkehrte, 
kannte ich bis dahin eigentlich nur aus erzählungen. edmund ge-
org stoiber war ein gebürtiger oberpfälzer, meine mutter elisabeth 
stammte aus dormagen im rheinland, doch damals lebten wir 
schon im oberbayerischen oberaudorf. schnell merkte ich, dass ich 
mehr glück hatte als andere im ort, denn mein vater war nicht 
wie die väter vieler meiner freunde gefallen. 

meine eltern verzichteten in den nächsten Jahren auf vieles. ihr 
Wunsch war es – es war der Wunsch der meisten eltern –, dass es 
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uns kindern später einmal besser gehen sollte. so durfte ich, wenn 
auch mit sehr überschaubarem erfolg, klavier und geige lernen, 
obwohl die Jahre nach dem krieg recht entbehrungsreich waren. in 
den urlaub fuhren wir nie, aber wir wohnten in einer region, die 
zu den schönsten landschaften zählt, mit dem hausberg brünn-
stein im blick, mit dem Wilden und dem Zahmen kaiser, zwei 
wuchtigen gebirgsmassiven, die uns mit ihren imposanten felsfor-
mationen beeindruckten. 

Wir kinder kannten noch keinen terminkalender, und wenn 
die hausaufgaben erledigt waren, liefen wir nach draußen und 
spielten. Wir rannten um die Wette, gestalteten die Wiesen meiner 
heimat im inntal zu bolzplätzen um oder versetzten uns in fremde 
Welten. karl may ließ mich nicht mehr los, von den abenteuern, 
die er erzählte, konnte ich nicht genug bekommen. Winnetou, Der 
Schatz im Silbersee, Im Tal des Todes – ich verschlang alles. besonders 
faszinierten mich die indianer, und  mei nen freunden und spielka-
meraden erging es nicht anders. so haben  wir buben aus oberau-
dorf ganze nachmittage im Wilden Westen verbracht, auf den spu-

Familienleben: Als Dreizehnjähriger  
im Kreis meiner Eltern und Schwestern.
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ren der komantschen und der »bleichgesichter«. auf den hügeln, 
zum teil auch im Wald, gab es wunderbare möglichkeiten, freund- 
und feindschaften im spiel mit Pfeil und bogen oder imaginären 
gewehrkugeln auszutragen. im gegen satz zu meinem politischen 
leben war ich als kind also oft eine rothaut. 

oder skifahrer. als einmal zu Weihnachten ein Paar skier un-
ter dem christbaum lagen, war ich so glücklich, dass ich sie gleich 
mit ins bett genommen habe. die liebe zum Wintersport wurde 
mir gleichsam in die Wiege gelegt. schon mit drei Jahren stand ich 
auf diesen schmalen brettern, und als neunjähriger habe ich sogar 
ein Jugendspringen gewonnen. und das, obwohl ich beim Probe-
sprung bei sechzehn metern stürzte und in die Pfütze des völlig 
aufgeweichten aufsprungbereichs fiel. durchnässt und ängstlich 
beschränkte ich mich im Wettkampf darauf, einfach über die 
schanze zu fahren. so landete ich in beiden durchgängen bei nicht 
gerade rekordverdächtigen neun metern. die Wagemutigeren 
sprangen deutlich weiter, bis zu achtzehn meter. Weil sie dort aber 
alle mindestens einmal in den schneematsch stürzten, hieß es am 
ende zur Überraschung aller, auch meiner eigenen: »der stoiber 
hat gewonnen!« vielleicht war das eine erste erfahrung, wie manch-
mal auch ganz ungewöhnliche, scheinbar aussichtslose Wege durch 
glückliche umstände zum erfolg führen können. skisprung und 
langlauf waren bei uns buben beliebter als der alpine sport. Wobei 
auch das alpine skifahren von damals nicht mit dem heutigen 
 vergleichbar war: Zwar gab es schon den ersten lift, aber meine 
freunde und ich hatten nicht das geld dazu. so bestiegen wir vor 
der abfahrt das hocheck, die skier auf den schultern und den lift 
sehnsüchtig im blick. bis heute vergeht kein Winter, in dem ich 
nicht auf den brettern stehe. ich hoffe auf die gesundheit, diesen 
sport noch lange betreiben zu können.

trotzdem: meine allergrößte leidenschaft war der fußball. Wie 
viele andere Jungen hatte ich unvergessliche erlebnisse mit dem run-
den leder, auf dem Platz und ebenso als fan. eines vergesse ich nie: 
es muss 1955 gewesen sein, wir durften das endspiel um die ober-
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bayerische schülermeisterschaft bestreiten. Weil es in oberaudorf 
keine schülermannschaft gab, war ich beim asv kiefersfelden aktiv, 
einem sport- und fußballverein im nachbarort. Wir hatten – er-
staunlich genug – das finale gegen den haushohen favoriten 1860 
rosenheim erreicht. das große ereignis fand – wie es sich gehört – 
auf neutralem boden in brannenburg statt, im landkreis rosen-
heim. mit meinem radl fuhr ich die fünfzehn kilometer von 
 oberaudorf zum vereinbarten treffpunkt mit meinen mannschafts-
kameraden am fußballplatz in brannenburg. meine Position war 
mittelläufer, wie es damals hieß. und wir hatten einen traumstart: 
unser mittelstürmer schob mir nach dem anstoß den ball zurück. 
ich lief los, in die gegnerische hälfte hinein, und hörte die rufe: 
»schiaß!« mit ganzer kraft und nicht besonders elegant schoss ich 
den ball einfach nach vorn. dann passierte das unglaubliche: der 
rosenheimer torwart lief dem ball entgegen, doch der sprang noch 
vor ihm auf, über ihn drüber und rein ins rosenheimer tor. Welch 
ein Jubel! danach kamen wir praktisch im ganzen spiel nicht mehr 
über die mittellinie, aber mit glück und einsatz bis zum umfallen 
konnten wir das 1 : 0 über die Zeit retten. oberbayerischer meister! 
unsere enttäuschten rosenheimer gegner bezeichneten uns dann 
noch als »kiefersfeldener bauernfünfer« – bei dem spielverlauf 
konnte man ihren ärger auch verstehen. die freude war trotzdem 
grenzenlos, und zur belohnung gab es für jeden eine limonade – 
oder bayerisch gesagt: ein kracherl. ich bin überzeugt: Zum heute 
weltweiten faszinosum fußball gehört es entscheidend, dass auch 
der schwächere als sieger vom Platz gehen kann. 

der fc bayern münchen fiel mir mit acht, neun Jahren über 
das Oberbayerische Volksblatt auf, weil er einer der wenigen klubs 
war, der den landesnamen trug. das machte mich neugierig. Zu-
nächst war es aber nicht möglich, ein spiel der rot-Weißen in 
münchen zu sehen – die landeshauptstadt war weit, Weg und ein-
tritt waren zu teuer. aber dann ergab sich doch eine chance. mit 
einem großen oberaudorfer bayernfan, der ein auto besaß, durfte 
ich zum ersten mal ins grünwalder stadion fahren. ein unvergess-
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liches erlebnis! besonders aufgefallen ist mir der stürmer erich 
»Witschi« hahn, der aber plötzlich in der zweiten halbzeit nicht 
mehr spielte. das war verwunderlich, war er doch einer der besten 
auf dem Platz. schnell tauchten gerüchte auf, dass er sich noch 
während des spiels zum trabrennen nach daglfing verabschie-
det und sein geld verwettet hatte. nach vielen Jahren als fan wurde 
ich schließlich auch vereinsmitglied von bayern münchen. mein 
eintritt erfolgte 1965, mitgliedsnummer 462 – bei heute über 
180 000 mitgliedern bin ich beinahe ein urgestein. 

oberaudorf war mein geburtsort, eine bäuerlich geprägte 
1500-seelen-gemeinde, die nach dem rhythmus der katholischen 
feiertage lebte. die kirche empfand ich als streng, aber auch als 
gütig. Während der Woche besuchten wir häufig schon um sieben 
uhr morgens, noch vor der schule, den gottesdienst. in der schule 
wurde darauf geachtet, wer von uns ein fleißiger kirchgänger war. 
einmal, es dürfte 1947 oder 1948 gewesen sein, bekam ich von ei-
nem amerikanischen soldaten zwei semmeln geschenkt. trotz mei-
nes hungers wollte ich wenigstens eine davon meinen beiden 
schwestern mitbringen. daraus wurde jedoch nichts. als ich da-
heim ankam, hatte ich beide semmeln komplett aufgegessen. der 
bauch war voll, aber das gewissen schlecht. so beichtete ich, noch 
dazu als ministrant, die geschichte unserem Pfarrer, der im ort 
eine autorität war. danach ging es mir besser. ich hatte die abso-
lution und fühlte mich befreit. Zehnmal musste ich das vaterunser 
beten, dazu noch drei rosenkränze. 

so schön meine kindheit war, als völlig frei von rückschlägen 
konnte man sie nicht bezeichnen. dank latein musste ich die 
siebte klasse im humanistischen gymnasium in rosenheim wie-
derholen. es bedrückte mich, dass ich nach den sommerferien 
nicht mehr in dieselbe klasse ging wie meine schulkameraden. 
aber noch mehr traf mich, dass mir mein vater an gesichts der 
ehrenrunde erst einmal den geliebten fußballplatz verbot. ge-
schadet hat mir das sitzenbleiben im nachhinein gesehen nicht, 
denn ich war gezwungen, das lernen besser zu lernen.
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in die schule fuhr ich mit dem Zug. um die neuesten nach-
richten zu erfahren, kaufte ich mir trotz knapper finanzen oft für 
ein Zehnerl die BILD-Zeitung. Zeitungen lese ich heute noch ge-
nauso neugierig wie damals, zwei bis drei stunden am tag, auch in 
stressigen Zeiten, angefangen mit meiner heimatzeitung Münchner 
Merkur bis zu allen größeren überregionalen blättern. da ich in 
allen lebenslagen meiner leidenschaft fröne, sind die Zeitungen 
manchmal zum unmut meiner frau überall in der Wohnung ver-
teilt, vor allem die besonders interessanten herausgerissenen artikel.

natürlich ist alles ganz anders gekommen, nicht so, wie ich es 
als junger mensch dachte. ich wuchs in einer einfachen familie in 
einem schönen bauerndorf auf, da war es nicht gerade naheliegend, 
eines tages ministerpräsident zu werden oder als Parteivorsitzender 
in berlin mit dem bundeskanzler zu verhandeln. blicke ich auf 
meine vorgänger und nachfolger in Partei und staat, so eint uns 
alle die herkunft aus einfachen verhältnissen. verständnis für die 
sorgen der kleinen leute und auch eine Portion ehrgeiz zum so-
zialen aufstieg haben hier sicherlich ihre Wurzeln. 

auch ich hatte damals meine träume, aber die hatten nichts 
mit Politik zu tun. die idole der Jugend hießen elvis Presley oder 
James dean. ein anderes vorbild war herbert Zimmermann, der 
als sportreporter das legendäre finale der fußballweltmeisterschaft 
1954 hoch emotional und leidenschaftlich im radio kommentierte. 
der sieg der deutschen mannschaft im Wankdorf-stadion in bern 
am 4. Juli 1954 war etwas, das mich als Zwölfjährigen zutiefst be-
eindruckte. einen fernseher besaßen wir damals natürlich nicht, 
und so versammelte sich die ganze familie vor dem radio, um dem 
reporter des nordwestdeutschen rundfunks zu lauschen. die 
 dramatik war unbeschreiblich, sogar meine mutter, die sich eigent-
lich überhaupt nicht für fußball interessierte, hörte mit: »Jetzt 
deutschland am linken flügel durch schäfer. schäfers Zuspiel zu 
mor lock wird von den ungarn abgewehrt – und bozsik, immer 
wieder  bozsik, der rechte läufer der ungarn am ball. er hat den 
ball – verloren, diesmal gegen schäfer. schäfer nach innen geflankt. 
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kopfball – abgewehrt. aus dem hintergrund müsste rahn schie-
ßen – rahn schießt – tooooor! tooooor! tooooor! tooooor!« nach 
dem erlösenden schlusspfiff erlebte ich zum ersten mal, dass das 
ganze dorf von einem sportereignis bewegt war und die leute sich 
auch auf der straße stundenlang über das spiel unterhielten. Walter 
Jens, der große kritiker und altphilologe, hatte wohl recht, wenn 
er das »Wunder von bern« als eigentliche geburtsstunde der bun-
desrepublik deutschland bezeichnete. 

doch zurück zu meinen Jugendträumen: Wenn schon nicht 
Presley, dean oder Zimmermann – was führte mich dann in die 
Politik?

nach seiner heimkehr aus der kriegsgefangenschaft war mein 
vater lange Zeit ohne eine anstellung. er bekam gerade einmal 
32 mark arbeitslosengeld, und wir konnten uns davon nur das 
 allernötigste leisten. meistens liefen wir kinder barfuß herum. als 
bub hatte ich, wie alle anderen auch, nur eine hose: eine lederhose. 
aber das störte mich nicht, ich liebte meine krachlederne mit den 
hosenträgern und den verzierten Querriegeln. besonders selbstbe-
wusst waren im dorf die bessergestellten bauernkinder. da hieß es 
gegenüber uns »Zuagroasten« schon einmal: »du hast ja koa sach.« 
es stimmte, wir besaßen als mieter keine »sachen«, aber ich fühlte 
mich nicht wie jemand, der ausgeschlossen wurde. schlimmer war 
schon die erfahrung, dass ich einmal ein paar Wochen nicht zur 
schule gehen konnte, weil meine eltern das fahrgeld nach rosen-
heim nicht aufbrachten. hannelore, silke-anne und mich aufs hu-
manistische gymnasium zu schicken war eine finanzielle herausfor-
derung für sie, und wenn einfach kein geld da war, wurden wir 
kinder schon mal krankgemeldet und mussten zu hause bleiben. 

Je älter ich wurde, desto bewusster wurde mir, wie brutal die 
folgen des krieges waren, wie er in das schicksal von familien 
eingriff, wie menschen durch ihn ihr leben verloren hatten, väter, 
brüder und söhne. aber auch frauen, kinder und ältere hatten 
gelitten, mussten die familien allein durchbringen, erfahren, wie 
die städte, in denen sie gelebt hatten, zerbombt wurden, wie sie 
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selbst ums Überleben kämpften – und diesen kampf nicht immer 
gewannen. manche mussten sich weit weg eine neue heimat su-
chen, das waren die opfer der vertreibung. fünfzig meter von un-
serem haus entfernt war eine fliegerbombe niedergegangen, die 
Wände haben gewackelt. ständig kamen neuankömmlinge in un-
ser dorf, »ausgebombte«, die weniger glück hatten. in oberaudorf 
und in den umliegenden gemeinden konnte ich beobachten, wie 
sie einquartiert wurden. für uns kinder war schon deren hoch-
deutsche sprache ein erlebnis, kannten wir doch im dorf nichts 
anderes als unseren bayrischen dialekt. 

gerade die entbehrungsreiche nachkriegszeit, die große not 
im täglichen leben, ließ alle ständig spüren, was die verbrecheri-
sche Politik der nationalsozialistischen diktatur angerichtet hatte. 
dazu kam die stets wiederkehrende angst insbesondere der mütter, 
ihren kindern nicht genug zum essen geben zu können. erst nach 
und nach wurde uns das unaussprechliche leid der Juden gewahr. 
tiefes entsetzen machte sich breit, aber nicht selten reagierte man 
mit abwehr, im sinne von: »das haben wir nicht gewusst.« als 
junger mensch trieb mich, wie viele andere auch, mehr und mehr 
die frage um, wie es zu alldem kommen konnte, warum ein mann 
wie adolf hitler, ein verbrecher, so tiefe schmerzliche spuren hin-
ter lassen konnte, nicht nur in unserem land, auch bei vielen ande-
ren völkern dieser Welt. und ob nur er und seine regierung dafür 
verantwortlich waren oder ob etwa auch meine eltern etwas dage-
gen hätten unternehmen können. 

im alter von fünfzehn Jahren entdeckte ich zu hause im bü-
cherschrank eine ausgabe von hitlers Mein Kampf. diese ideologi-
sche schrift stand in der zweiten reihe und machte  einen unbe-
nutzten eindruck. da mein vater und meine mutter während der 
nationalsozialistischen diktatur geheiratet hatten, war das Werk 
wohl ein zu dieser Zeit typisches hochzeitsgeschenk der gemeinde. 
ich las das buch durch, von der ersten bis zur letzten seite, auf der 
suche nach antworten. Was dort zu Papier gebracht worden war, 
löste bei mir allerdings eher neue fragen aus. seine verbrecheri-



21

schen und menschenfeindlichen ansichten hatte der autor schwarz 
auf weiß festgehalten, man hätte doch nur diese schrift lesen müs-
sen! mein unverständnis spitzte sich in gesprächen mit meinem 
vater zu. sehr direkt und fordernd wollte ich als fünfzehnjähriger 
von ihm wissen: »Wie konntet ihr das zulassen? hitler hat doch 
schon während seiner haft 1924 alles dargelegt, was er furchtbares 
über die jüdischen bewohner unseres landes und große teile eu-
ropas, über die nachbarvölker und unser land bringen wollte und 
dann auch gebracht hat!« 

die antworten der elterngeneration konnten junge menschen 
häufig nicht befriedigen. mehrmals erklärte mir mein vater die Per-
spektivlosigkeit und aussichtslosigkeit in den zwanziger und zu 
beginn der dreißiger Jahre, dann die scheinbar positiven wirtschaft-
lichen entwicklungen nach hitlers »machtergreifung«. er erzählte 
weiter, dass der schreckliche krieg ihn aber vom nationalsozialis-
mus geheilt hätte, nie werde er vergessen, wie seine kameraden 
neben ihm den tod fanden. auf der straße, in frankreich, war er 
vorangegangen und hörte auf einmal lautes knallen. als er sich 
umdrehte, war er der einzige Überlebende seines trupps. seine er-
lebnisse hatten ihn tief erschüttert.

durch die auseinandersetzungen mit meinem vater und die 
gespräche mit meiner mutter – weniger aus dem, was ich in der 
schule hörte – sowie aus dem bewussten erfahren der unmittel-
baren folgen des nationalsozialismus entstanden interesse und 
motivation zur beschäftigung mit unserer vergangenheit, der 
jüngsten geschichte und der Politik. damals kam ich sicher nicht 
auf die idee, als berufsziel »Politiker« zu wählen. aber eine erste 
sensibilität war geweckt, dass jeder, in welcher form auch immer, 
achtsam sein sollte, damit Politik in deutschland nie wieder auf 
derart schreckliche irrwege gerät. 

erlebnisse, wie ich sie hatte, sind zum glück nicht mehr der 
hintergrund, auf dem sich junge menschen heute für ein politi-
sches engagement entscheiden. meine eigene generation jedoch 
hat die Pflicht, sorge dafür zu tragen, dass die verheerende ent-
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wicklung nicht vergessen wird, die in unserem land zu diktatur, 
verbrechen, krieg, Zerstörung, not und elend geführt hat. viele 
Jüngere können sich gar nicht vorstellen, wie uns diese Zeit geprägt 
hat. die Prinzipien der menschenwürde, die im nationalsozialis-
mus mit füßen getreten wurden, sind die absolute grundlage un-
seres seins. heute ist das für uns selbstverständlich, nach dem krieg 
wurde uns das erst intensiv nahegebracht. bei allen politischen aus-
einandersetzungen in unserem land: Wir demokraten können ge-
meinsam stolz darauf sein, dass radikales gedankengut in deutsch-
land bis heute gesellschaftlich und politisch kaum eine chance hat. 
es ist vor allem die aufgabe kommender Politikergenerationen, 
dass dies so bleibt. manchmal kann man ja den eindruck haben, 
das in deutschland sehr ausgeprägte hinterfragen und der ebenso 
verbreitete kritizismus sind eine reaktion auf manches Weg-
schauen während des nationalsozialismus. mögen wir uns in man-
chen bereichen damit gelegentlich selbst im Weg stehen, gegenüber 
radikalen politischen kräften müssen wir auch in Zukunft die kul-
tur des hinsehens und des Widerstands pflegen und bewahren. 

aus den lehren der vergangenheit musste die Zukunft gestaltet 
werden. gut erinnere ich mich, wie meine mutter und meine sie-
ben Jahre ältere schwester hannelore am radio gebannt der Über-
tragung der bundestagsdebatte zur einführung der bundeswehr 
lauschten. es ging um die »Westbindung«, also die Westintegration 
der jungen bundesrepublik, und um einen deutschen verteidi-
gungsbeitrag im rahmen des westlichen bündnisses. ich hörte mit, 
auch dann, wenn die debatten beendet waren und im familien-
kreis »nachbereitet« wurden. für die Zielsetzungen »Westbindung« 
und »deutscher verteidigungsbeitrag« stand vor allem bundeskanz-
ler konrad adenauer. seine markante und streitbare Persönlichkeit 
prägte sich mir damals nachhaltig ein. 

als Jugendlicher sah ich mir oft illustrierte im lesezirkel an, in 
denen fotos aus amerika abgedruckt waren, die zeigten, was für ein 
Wohlstand in den usa herrschte. und adenauer verkörperte für 
uns die hoffnung, ebenfalls einen solchen Wohlstand erlangen zu 
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können. besonders meine mutter war eine große anhängerin des 
bundeskanzlers; als rheinländerin hatte sie schon seine Zeit als 
kölner oberbürgermeister miterlebt, wie er hitler den handschlag 
verweigerte und die rheinbrücken von ns-fahnen befreite. für sie 
gab es nur die csu/cdu, während mein vater diese eher als das 
kleinere Übel ansah. 

bis heute ist es für mich ein unvergessliches erlebnis, wie ein 
junger csu-abgeordneter mit messerscharfer analyse und klarster 
argumentation wortgewaltig für adenauers Politik eintrat. diese 
stimme im radio gehörte franz Josef strauß. die schroffen gegen-
sätze, die er damals zeichnete – im sinne von: »hier stehe ich, das 
ist der richtige Weg, die anderen, ollenhauer und die sPd, gehen 
geschichtslose Wege und führen deutschland ins verderben« –, 
kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. aber die Zeiten 
waren andere, und er trat in diesen Jahren für klare Positionen ein.  
damals konnte ich freilich noch nicht ahnen, welche rolle er ein-
mal in meinem leben und für meine eigene politische laufbahn 
spielen würde, aber der respekt vor seiner beeindruckenden Per-
sönlichkeit und der argumentativen kraft seines politischen urteils 
wurzelt in diesen Jugenderinnerungen. 

bei aller Zustimmung zur Politik von adenauer und strauß 
tauchte in unseren familiären diskussionen doch eine frage auf: 
Warum setzte man eine lehre, die man aus der hitler-diktatur und 
dem Zweitem Weltkrieg gezogen hatte, nun außer kraft, indem 
man in deutschland wieder eine armee einführen wollte? dies 
wurde durchaus als ein Zwiespalt empfunden, schließlich waren die 
zurückliegenden gewalterfahrungen noch immer übermächtig. die 
maxime war doch: »von deutschland darf kein krieg mehr ausge-
hen« – oder, wie es strauß zugeschrieben wird: »eher fault mir 
mein arm ab, bevor ich jemals wieder ein gewehr in die hand 
nehme.« die regierung adenauer stand damals nicht nur vor 
schicksal haften entscheidungen, sondern ebenso vor dem Problem, 
ihre schritte gegenüber der bevölkerung zu erklären. aus der als 
leidvoll erlebten nationalsozialistischen Zeit, aber auch aus grund-
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sätzlichen christlichen erwägungen neigten viele menschen zu 
 einer pazifis tischen grundeinstellung, und sie erwarteten dies im 
grunde ebenfalls von den christlichen Parteien. einer anekdote 
nach wurde konrad adenauer von seinem regierungssprecher felix 
von eckardt darüber informiert, dass es gegen die einführung der 
bundeswehr im Jahr 1955 eine breite mehrheit in der bevölkerung 
gäbe. in den noch halb zerstörten städten, etwa in dortmund, 
 demonstrierten hunderttausende menschen gegen die Wieder-
bewaffnung. adenauers antwort: »dann werden wir noch eine 
menge Überzeugungsarbeit leisten müssen.« 

diese grundhaltung beeindruckt mich noch heute, bedeutet 
sie doch: Politik darf sich niemals darin erschöpfen, meinungen zu 
erfragen und lediglich zu reproduzieren. Politik muss immer be-
strebt sein, die öffentliche meinung mitzugestalten. trotz der ge-
waltigen erklärungsprobleme bewies der bundeskanzler eindrucks-
voll mut zur führung. er erkannte die macht, die von stimmungen 
in der bevölkerung ausging und die der politischen entscheidung 
heftig entgegenstand. davon unbeirrt leistete er aber dennoch ar-
gumentative erklärungsarbeit und erwarb sich respekt für erfor-
derliche beschlüsse. dass dieser Weg von erfolg gezeichnet war, 
bewies die bundestagswahl von 1957, in der adenauer für die uni-
onsparteien zum ersten und einzigen mal die absolute mehrheit 
errang. 

Womöglich wäre es bequemer gewesen, hätte man den pazifis-
tischen Weg eingeschlagen. entscheidend jedoch waren auch für 
meine eltern schließlich die argumente von adenauer und strauß: 
Wir leben in einer neuen Zeit. noch völlig unkalkulierbare bedro-
hungen durch die sowjetunion und den kommunismus werden 
auf uns zukommen. dagegen müssen wir uns absichern. Wir brau-
chen deshalb bündnispartner, müssen aber auch selbst bereit sein, 
in diesem bündnis Waffen zu tragen. deutsche Waffenlosigkeit 
wäre eine einladung an die aggressiven kräfte, die eine kommunis-
tische herrschaft über ganz europa planen. nur so kann verhindert 
werden, dass aus dem kalten krieg ein heißer krieg wird. 
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als kind habe ich die große angst miterlebt, dass der krieg 
wieder zu uns zurückkommt, besonders als 1950 der koreakrieg 
ausbrach und die menschen erneut begannen, aus kriegsangst le-
bensmittel zu horten. es folgten die niederschlagung des volksauf-
stands vom 17. Juni 1953 in der ddr und die ungarische revolution 
von 1956 gegen die kommunistische regierung und die besatzungs-
macht udssr, niedergewalzt durch sowjetische Panzer. ein teil von 
deutschland stand unter der herrschaft der sowjetunion, und es 
bestand die angst, dass sie letztlich auch über den anderen teil 
stärkeren einfluss gewinnt; dass die menschen nicht mehr die so-
ziale marktwirtschaft, sondern den sozialismus als den besseren 
Weg emp finden. das waren bedrückende ereignisse, die einen po-
litisch interessierten Jugendlichen wie mich ganz erheblich präg-
ten. die bedrohung wurde als existenziell empfunden, und der 
ausspruch »der russ kommt« war selbst nach ende des krieges 
ein ausdruck echter furcht, vor vergewaltigung, Zerstörung, vor 
furcht baren gräueln.

nach dem abitur 1961 trat ich den grundwehrdienst bei den 
gebirgsjägern in bad reichenhall an, später war ich dann in mit-
tenwald stationiert. Zwölf monate, was für ein gravierender ein-
schnitt in die freiheiten eines jungen mannes! der rhythmus der 
bundeswehr war streng und fordernd. unter unseren ausbildern 
waren noch offiziere aus dem Zweiten Weltkrieg, die die soldati-
schen tugenden der Wehrmacht als zeitlos gültig ansahen. manche 
pflegten weiterhin ein menschenbild, das man sich heute gar nicht 
mehr vorstellen kann. seither hat sich so gut wie alles verändert, 
millionen staatsbürger in uniform haben den dienst für frieden, 
freiheit und demokratie geleistet. deutschland und das westliche 
 europa waren bis zur Wiedervereinigung vom eisernen vorhang 
durchtrennt, dahinter stand hochgerüstet die militärmaschinerie 
des totalitären Warschauer Pakts. diese bedrohung ist – auch dank 
 kluger Politik – geschichte. heute geht es um andere gefahren. 
die Wehrpflicht ist ein grundrechtseingriff, der jahrzehntelang 
 gerechtfertigt, notwendig und erfolgreich war. aufgrund meines 
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herkommens und den geschichtlichen erfahrungen von uns deut-
schen war ich noch bis zur bundestagswahl 2009 ein gegner der 
berufsarmee. aber ich sehe auch, dass sich die sicherheitslage ent-
scheidend verändert hat: weg von den bedrohungen des kalten 
krieges, der verteidigung unserer landesgrenzen, hin zu vielen re-
gionalen krisenherden in der Welt, die auch in tausenden kilo-
metern entfernung die deutschen sicherheitsinteressen verletzen 
können. als die Wehrpflicht keine sicherheitspolitische begrün-
dung mehr hatte, musste sie ausgesetzt werden. es bleibt ein ver-
dienst karl-theodor zu guttenbergs, den deutschen die ver änderte 
sicherheitslage erklärt und die umstrukturierung der bundeswehr 
mehrheitsfähig gemacht zu haben.

1961 versuchte die sed-regierung die rechte der West-alliier-
ten einzuschränken, und am »checkpoint charlie« standen sich 
Panzer der sowjetarmee und der us-army gegenüber. War ich zu 
beginn meines Wehrdienstes noch für zwölf monate eingezogen 
worden, so wurde er, um die verteidigungsbereitschaft deutschlands 
angesichts der berlin-krise infolge des mauerbaus zu verstärken, erst 
auf fünfzehn, dann auf achtzehn monate verlängert. aber es gab 
deswegen bei uns in der gebirgsjägereinheit keinerlei  debat ten oder 
ähn liches. Wegen einer schweren knieverletzung, die ich mir im 
ambitionierten reserveoffizieranwärterlehrgang zugezogen hatte, 
endete meine bundeswehrzeit dann trotzdem nach einem Jahr. die 
ereignisse in dieser Zeit waren geschichtsträchtig und trugen – 
 neben dem diskussionsfreudigen familiären umfeld und den außer-
gewöhnlichen Persönlichkeiten von adenauer und strauß – dazu 
bei, sich eine politische meinung zu bilden. die erinnerung an den 
Paradigmenwechsel bei einführung der bundeswehr ist mir leben-
dig geblieben. in gewisser Weise lebte er in der kontroverse um die 
nachrüstung in den achtziger Jahren wieder auf, mit der ich mich 
dann als generalsekretär der csu eingehend auseinanderzusetzen 
hatte.
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der eigene standpunkt

in der nachkriegszeit waren die elternhäuser für die information 
und die meinungsbildung der heranwachsenden generation ent-
scheidender, als dies heute vielfach der fall ist. auf mich übertrug 
sich sozusagen von kindesbeinen an das politische und gesellschaft-
liche interesse meiner eltern, und ich habe versucht, dieses auch an 
meine kinder weiterzugeben – bei fundamentalen themen wie ab-
treibung waren das intensive, leidenschaftliche und auch kontro-
verse diskussionen.

keineswegs möchte ich den eindruck erwecken, als hätte ich 
als kind und Jugendlicher die politischen Zusammenhänge über-
blickt oder gar durchschaut. aber die debatten im elternhaus 
lenkten meine aufmerksamkeit auf strittige themen und ver-
mittelten mir früh: Was in der Politik geschieht, geht uns alle an, 
denn das schicksal unseres landes kann sehr schnell zum schick sal 
der einzelnen menschen werden. auf das schmerzvollste haben 
 die deutschen das erfahren, auch meine familie, wie millionen 
 andere. 

Zweifellos gibt es kein Zurück zu früheren Zeiten, schon allein 
deshalb, weil sich familienbilder geändert und einflüsse von außen 
drastisch zugenommen haben. viele sogenannte heimliche erzieher 
wie fernsehen oder internet prägen heute häufig unsere kinder, 
und manchmal hat man den eindruck: sie prägen stärker als die 
eltern. umso mehr sollten auch die elternhäuser ein stück politi-
scher sozialisation leisten mit dem Ziel, verantwortliche junge 
menschen heranzubilden, die ihren aufgaben in unserem gemein-
wesen gerecht werden können. grundlagen für bürgerschaftliches 
engagement müssen in der familie gelegt werden, das können bil-
dungseinrichtungen und institutionen des politischen lebens allein 
nicht leisten. nur eltern können kindern schon in jungen Jahren 
verständlich machen, dass das gemeinwohl uns alle angeht. eltern-
rechte sind wichtig, aber nicht zu vergessen sind die elternpflich-
ten. die vermittlung der wesentlichen staatsbürgerlichen kennt-
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nisse gehört nach meiner Überzeugung dazu. demokratisches 
bewusstsein muss auch von den eltern an die kinder weitergegeben 
werden.

die Wahl meiner studienfächer rechtswissenschaft und politi-
sche Wissenschaften war von einer gewissen konsequenz. entspra-
chen sie doch meinem interesse für die grundlagen unseres ge-
meinwesens, seine regeln, institutionen und strukturen und für 
die frage, was staat und gesellschaft zusammenhält.

es fing erst einmal recht lässig an, mein erstes semester an der 
ludwig-maximilians-universität (lmu) in münchen. nach den 
genormten tagen bei den gebirgsjägern empfand ich das studium 
als unglaubliche freiheit. nicht mehr auf drill reagieren, nicht 
mehr um viertel nach fünf zum dienst antreten zu müssen. und 
ich leistete mir den luxus, meine allgemeinbildung zu fördern, 
einem studium generale zu folgen und viele vorlesungen zu hören: 
in den fächern Jura und Politikwissenschaft sowieso, aber ich habe 
zum beispiel auch veranstaltungen zum thema ethik besucht. 
 natürlich genoss ich es, in den freien stunden im englischen gar-
ten spazieren zu gehen und mit kommilitonen die cafés zu be-
völkern – selbst wenn der kaffee in schwabing teurer war als in 
Wolfratshausen. meine eltern waren inzwischen von oberaudorf 
nach Wolfratshausen-Waldram gezogen, und es war mir finanziell 
nicht anders möglich, als zu hause zu wohnen. so pendelte ich mit 
dem alten, vom vater meiner damaligen freundin ausrangierten 
opel nach münchen. 

im zweiten und dritten semester brachte ich dann mehr struk-
tur in mein studium. ich sah, dass mitstudenten emsiger waren als 
ich; ich bekam ein schlechtes gewissen und legte mich wie sie ins 
Zeug. da war aber ebenso der Wunsch, bald selbst geld zu verdie-
nen. meine eltern mussten schließlich einiges aufwenden, um mir 
das studium zu finanzieren. Zudem war ich der einzige in der fa-
milie, der zur universität gehen konnte. meinen beiden schwestern 
war dies aus ökonomischen gründen nicht möglich gewesen, dabei 
wäre hannelore gerne ärztin geworden. doch im Jahr 1953, als sie 
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abitur machte, war mein vater gerade arbeitslos, ein studium ein-
fach nicht »drin«. einige Jahre später, als ich dann die schule been-
dete, hatte sich die wirtschaftliche situation im ganzen land und 
auch bei uns so weit gebessert, dass ich studieren konnte. immer 
wieder habe ich mit meiner schwester über diese Zeit gesprochen, 
und ich verstehe es, dass sie sagte: »du konntest studieren, ich 
nicht. du hast das glück, der Jüngste von uns zu sein.«

damals war es eigentlich unvorstellbar, nach einem abgeschlos-
senen studium arbeitslos zu werden. nur sehr wenige eines Jahr-
gangs studierten überhaupt, etwa vier von hundert, und wenn man 
das examen bestand, fand man hinterher mit einiger sicherheit eine 
gute stelle. das ist heute ganz anders, die jungen menschen stehen 
viel stärker unter druck. das sehe ich bei meinen kindern, auch bei 
meinen enkeln, die noch zur schule gehen. doch unabhängig von 
dem allgemeinen Wunsch, möglichst zügig die ausbildung anzufan-
gen und zu beenden, würde ich jungen leuten empfehlen, vor dem 
studium ein Jahr etwas anderes zu machen, vor allem auch ins aus-
land zu gehen. meine damaligen kommilitonen, die auslandserfah-
rungen sammeln konnten – es waren nicht viele –, hatten doch 
schon einen anderen hintergrund als ich, der von der bundeswehr 
in mittenwald über Wolfratshausen nach münchen kam.

an der uni erwarb ich mir aber nicht nur theoretisches Wissen. 
1962 hatte es die »schwabinger krawalle« gegeben, ausgelöst durch 
eine gruppe von straßenmusikanten im münchner stadtteil 
schwabing, ganz in der nähe der lmu. Über 40 000 Jugendliche 
lieferten sich straßenschlachten mit der Polizei. die 68er-bewegung 
formierte sich, und wie an jeder anderen bundesdeutschen univer-
sität gab es auch an der lmu heftige studentenproteste. entschei-
dend war für mich, zu erleben, wie sich politische kräfte in den 
auseinandersetzungen an den hochschulen fokussierten und kul-
minierten. sicher war es ein breites spek trum von anlässen und 
anstößen, die die diskussionen und unruhen auslösten und ver-
stärkten. die menschen wurden durch den fatalen krieg in viet-
nam, die ereignisse beim besuch des persischen herrscherpaars in 
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berlin und den damit verbundenen tod des studenten benno 
 ohnesorg am 2. Juni 1967 während einer demonstration gegen 
schah mohammad reza Pahlavi sowie durch die auseinanderset-
zungen um die im mai 1968 verabschiedeten notstandsgesetze (sie 
sollten handlungsmöglichkeiten des deutschen staates in kri-
sensituationen sichern) bewegt. essenziell war aber genauso die 
auflehnung gegen die vätergeneration und ihre haltung im 
national sozialismus sowie die angeblich versäumte  bewältigung 
dieser Zeit.

immer deutlicher wurde in den zunehmenden konfrontatio-
nen allerdings der grundsätzliche konflikt zwischen der doktrinär-
sozialistischen richtung, zum teil im bündnis mit anarchistischen 
gruppen und kommunistischen ideologen, und den kräften, die 
sich der freiheitlich-repräsentativen demokratie verpflichtet fühl-
ten. es war unübersehbar, dass radikale und extreme strömungen, 
die in der übrigen bevölkerung mit keiner nennenswerten akzep-
tanz rechnen konnten, an den universitäten beachtliche resonanz 
fanden und durch ihre aktivitäten wie sit-ins und teach-ins, hör-
saalbesetzungen, demonstrationen und kundgebungen das bild 
weitgehend beherrschten. 

der politische absolutheitsanspruch, der von den aktivsten tei-
len der bewegung ausging, war für mich völlig unverständlich. 
mich erschreckte die faszination, die weltanschaulich geschlossene 
konzepte für viele studierende entfalteten. offenbar üben intellek-
tuelle ideologien, die komplexe Probleme auf ein scheinbar einfa-
ches erklärungsmuster reduzieren und daraus historisch-politische 
gesetzmäßigkeiten ableiten, eine besonders hohe anziehungskraft 
aus. darauf werden dann regelrechte »heilslehren« aufgebaut für 
die angebliche lösung der gegenwarts- und Zukunftsfragen. Wer 
sich ihnen verschließt, ist in den augen der ideologen reaktionär 
und bösartig, weil er sich fortschrittlichen entwicklungen zu einer 
gesellschaft, in der alle endlich alles haben und alle konflikte gelöst 
sind, widersetzt. aus diesem absolutheitsanspruch resultiert zwangs-
läufig intoleranz gegenüber andersdenkenden. 
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die 68er-bewegung mit ihren facetten und schattierungen 
kenne ich nur zu gut, um sie insgesamt für einen geschlossenen 
trupp doktrinärer ideologen zu halten. aber die teilweise militante 
intoleranz, die einem in den auseinandersetzungen an den hoch-
schulen entgegenschlug, beschränkte sich damals keineswegs auf 
einzelfälle. ich musste das am eigenen leib erfahren. es interes-
sierte mich, an einer versammlung des sozialistischen deutschen 
studentenbunds (sds) mit rudi dutschke und rolf ludwig Pohle, 
vorsitzender des allgemeinen studentenausschusses (asta) der 
lmu, teilzunehmen. aber als mitglied des ring christlich-demo-
kratischer studenten (rcds) wurde ich als politischer gegner 
 erkannt – »der ist beim rcds, schmeißt sie raus, die schwarze 
sau!« – und mit brachialgewalt aus dem audimax getrieben, dem 
größten hörsaal der universität. 

dutschke, der studentenführer, redete eindringlich und fana-
tisch, seine begeisterung für systemkritik war deutlich zu spüren. 
ich hatte den eindruck, er glaubte tatsächlich an das, was er sagte. 
Pohle wurde später als raf-mitglied verurteilt und starb 2004 in 
griechenland. natürlich hat diese Zeit einer außerparlamentari-
schen opposition ihre spuren in unserem land hinterlassen. Posi-
tive. aber auch negative, etwa wenn ich an den mangelnden leis-
tungsgedanken oder die fehlende innovationsfreude denke. mit 
den spätfolgen kämpfen wir noch heute. 

achtundsechzig war auch für mich persönlich ein schlüssel-
erlebnis. die aggressive unduldsamkeit, die mir damals entgegen-
schlug, bewirkte eine wichtige entscheidung: Passives politisches 
interesse allein reichte mir nicht mehr. ich wollte mit dazu beitra-
gen, dass sich eine derartige politische intoleranz nicht in unserer 
gesellschaft ausbreitet. dies war für mich sicher nicht die konkrete 
Planung einer politischen biografie, aber es war eine grundsatz-
entscheidung dafür, politisch Position zu beziehen und mich im 
rahmen meiner möglichkeiten für eine freiheitlich-demokratische 
ordnung einzusetzen. später habe ich mich deshalb oft als »umge-
drehten achtundsechziger« bezeichnet. meine bei Professor fried-
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