
Interaktion im Wahlkampf 

Gesprächsanalyt ische Untersuchung der Kandidatendebatte 
Mitterrand - Chirac vom 28. April 1988 

vorgelegt von 
Birgit Hanewinkel 

aus 
Opladen 





Interaktion im Wahlkampf 

Gesprächsanalytische Untersuchung der Kandidatendebatte 
Mitterrand - Chirac vom 28. April 1988 

Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung des Doktorgrades 

der Philosophie 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 

zu München 

vorgelegt von 
Birgit Hanewinkel 

aus 
Opladen 

Druck: gb-copy Shop GmbH München 

1993 



Referent: 
Korreferent: 
Tag der mündlichen Prüfung: 

Prof. Dr.Wolf-Dieter Stempel 
Prof. Dr. Wulf Oesterreicher 
25. Februar 1993 



Inhalt 

0. E i n l e i t u n g 1 
1. M a t e r i a l und V e r s c h r i f t l i c h u n g 7 

2. Theoretische O r i e n t i e r u n g , Frage
i n t e r e s s e und Einordnung der A r b e i t 11 

2.1. Konversationsanalyse und l i n g u i s t i s c h e 
Pragmatik 11 

2.2. Sprach l i c h e S e l b s t i n s z e n i e r u n g a l s 
Untersuchungsschwerpunkt 18 

2.3. E i n B l i c k auf d i e Forschungslage 27 

3. Methodische Grundlagen und Probleme 38 
3.1. Das Konzept der Interaktivität 38 
3.2. Zum Verständnis des Aushandlungsbegriffs ... 43 
3.3. Das Problem der Analyseperspektive 47 
3.4. Erläuterungen zum Analyseverfahren 50 

4. I n t e r a k t i o n s s i t u a t i o n und Diskursmodus 54 
4.1. I n s t i t u t i o n e l l e Vorgaben und Rahmen

bedingungen 55 
4.2. Die Konsequenzen aus dem erst e n 

Wahlgang 59 
4.3. Kooperation und Kompetition i n der 

Wahlkampfdebatte 60 

5. Das Rededuell i n s e i n e r persuasiven 
Bestimmung 65 

5.1. Die Debatte a l s Öffentlich
d i a l o g i s c h e s Kommunikationsereignis 68 



5.2. Die P o l i t i k e r a l s R o l l e n s p i e l e r 75 
5.3 Der Rez i p i e n t a l s Kommunikationspartner? 

- Zum Problem der Hörerorientierung 85 
5.3.1 Die e x p l i z i t e Höreradressierung 88 
5.3.2. Der i m p l i z i t e Adressatenbezug 91 
5.3.3. Der Wähler a l s Redegegenstand 98 

6. Die Ebene der Gesprächsorganisation 104 
6.1. Die Wahlkampfdebatte a l s i n s t i t u t i o n e l l 

geregeltes Gespräch 104 
6.2. Muster der formalen Gesprächs

o r g a n i s a t i o n 110 
6.3. Gesprächssteuerung a l s Verfahren der 

Se l b s t i n s z e n i e r u n g 121 
6.4. Zusammenfassung 138 

7. Der Bereich der Handlungs- und 
Bedeutungskonstitution 140 

7.1. Bedeutungsproduktion und Realitäts
konstruktion 141 

7.2. Ausgewählte Gesprächshandlungs
muster im Dienst der S e l b s t p r o f i l i e r u n g .... 149 

7.2.1. Bewerten 153 
7.2.2. Anspielen 171 
7.2.3. Beschwichtigen 181 
7.3. S e l b s t d a r s t e l l u n g im Bereich der 

Themenbearbeitung - Sequenzanalysen 187 
7.3.1. "Le c o n f l i t sur l ' e c o l e l i b r e " 189 
7.3.2. "Alors l a q u e l l e de ces deux p o l i t i q u e s 

s u i v r i e z - v o u s ? " 202 
7.3.3. "Sur l e desarmement" 213 
7.4. Zusammenfassung 225 



8. Die Beziehungsebene 227 
8.1. Objektbereich Beziehungskommunikation 227 
8.2. B e z i e h u n g s d e f i n i t i o n a l s Gegenstand von 

Auseinandersetzungen i n der Wahlkampf
debatte 234 

8.3. D a r s t e l l u n g und Analyse e i n e r 
konfliktären Gesprächsphase unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Beziehungsgestaltung 254 

8.4. Zusammenfassung 273 

9. Abschließende Bemerkungen 274 

L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s 279 

Anhang 

T r a n s k r i p t i o n der Kandidatendebatte vom 
28. A p r i l 1988 I 





- 1 -

0. Einleitung 

Der bekannte französische P u b l i z i s t und p o l i t i s c h e Jour
n a l i s t A l a i n Duhamel 1 k o n s t a t i e r t , daß i n Fra n k r e i c h der 
Wahlkampf zur Bestimmung des 5. Präsidenten der V. Repu
b l i k stärker p e r s o n a l i s i e r t i s t , a l s dies jemals zuvor 
der F a l l war, und führt dies darauf zurück, daß d i e Fran
zosen den " b e l i e s d o c t r i n e s " und den " v e r i t e s dogmatiques" 
gegenüber mißtrauisch geworden seien und s i c h b e i i h r e r 
Wahlentscheidung von den i n d i v i d u e l l e n Qualitäten der 
Kandidaten und n i c h t vom Inhalt der Wahlprogramme l e i t e n 
l a s s e n . 
Dieser Trend, der s i c h i n Fra n k r e i c h abzeichnet, bestätigt 
d i e These des P o l i t i k w i s s e n s c h a f t l e r s U l r i c h S a r c i n e l l i , 
der von einem "steigenden Grundbedürfnis nach personaler 
O r i e n t i e r u n g " i n Massendemokratien ausgeht und di e Ursachen 
für d i e zunehmende P e r s o n a l i s i e r u n g der P o l i t i k zum einen 
i n " s o z i a l s t r u k t u r e l l e ( n ) Wandlungsprozesse(n)" s i e h t , "die 
es dem Bürger immer schwerer machen, i n einem s p e z i f i s c h e n 
P a r t e i - ' M i l i e u ' p o l i t i s c h e n Halt zu f i n d e n " 2 , zum anderen 
i n den "Bedürfnissen nach Reduktion von Komplexität" 3. 

Die Fernsehdiskussion, d i e s i c h "neben dem Fe r n s e h i n t e r 
view - zur wich t i g s t e n Form von Politik-Präsentation" 4 

herausgebildet hat, trägt diesen Anforderungen Rechnung, 
denn s i e b i e t e t d i e "Verschränkung von P e r s o n a l i s i e r u n g 
und P o l i t i k " 3 , indem s i e "personale Elemente" v e r m i t t e l t , 

1 V g l . Duhamel( 2 1988), S. 12-13. (Die e r s t e Auflage e r 
schien 1987). 

2 V g l . S a r c i n e l l i (1987), S. 180. 
3 Ebd., S. 166. 
4 V g l . K l e i n (1991), S. 353. 
5 V g l . Behrmann (1979), S. 25. 
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durch d i e P o l i t i k "anschaulich, vorzeigbar, g r e i f b a r " 6 

wird. 

Wenn man von der These ausgeht, daß P e r s o n a l i s i e r u n g a l s 
"eine Grunddimension i n der Wahrnehmung von P o l i t i k " 7 auf
zufassen i s t , dann b i e t e t es s i c h an, im Rahmen e i n e r l i n 
g u i s t i s c h e n Gesprächsanalyse der Kandidatendebatte zwischen 
Francois M i t t e r r a n d und Jacques Chirac vom 28.4.1988 den 
UntersuchungsSchwerpunkt auf die spr a c h l i c h e S e l b s t i n s z e 
nierung der P o l i t i k e r zu legen. 
Entscheidend dabei i s t , daß kommunikative Aktivitäten, d i e 
i n öffentlich-politischen Gesprächen auf d i e v o r t e i l h a f t e 
Selbstpräsentation der Akteure ausgerichtet sind, p a r a l l e l 
dazu auch auf d i e D i s k r e d i t i e r u n g des p o l i t i s c h e n Gegners 
a b z i e l e n . 3 Daß S e l b s t d a r s t e l l u n g i n der Kandidatendebatte 
a l s v e r b a l e r Kampf r e a l i s i e r t wird, t r i t t i n den Kommen
taren zu diesem Medienereignis d e u t l i c h zutage. So wird das 
Rededuell i n der französischen Presse a l s "passe d'armes" 0 

und a l s "affrontement dans l'arene t e l e v i s u e l l e " 1 0 b e t r a c h 
t e t , von "joutes p o l i t i q u e s " i s t b e i der J o u r n a l i s t i n 
Michele C o t t a 1 1 d i e Rede und vielsagend i s t auch d i e Kenn
zeichnung d i e s e r Form der Kommunikation a l s "jeux du 
c i r q u e " 1 2 , d i e von dem viermaligen Präsidentschaftskan
didaten Francois M i t t e r r a n d s e l b s t stammt. 

6 V g l . S a r c i n e l l i (1987), S. 242. 
7 Ebd., S. 178. 
s V g l . h i e r z u auch Tillmann (1989), S. 125. 
9 V g l . "Le P o i n t " vom 8.5.1988. 

1 0 V g l . " L i b e r a t i o n " vom 29.4.1988. 
1 1 V g l . Cotta (1974), S. 167. 
1 2 Dieses Z i t a t wurde i n "Le Fig a r o " vom 28.4.1988, 

S. 8 wiedergegeben. 
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Daß es s i c h b e i der Wahlkampfdebatte a l s Gesprächssorte 
und s p e z i e l l b e i dem Rededuell von 1988, das s i c h auf
grund der ausgeprägten P e r s o n a l i s i e r u n g des Kommunika
tionsgeschehens auszeichnet, um einen besonders i n t e r e s 
santen und vielversprechenden üntersuchungsgegenstand 
handelt, mag aus den e i n l e i t e n d e n Bemerkungen d e u t l i c h 
geworden s e i n . Es e r s c h e i n t daher lohnend, unter Berück
s i c h t i g u n g des Konzepts der I n t e r a k t i o n und der medien
s p e z i f i s c h e n Bedingungen der Debatte, (sprach)symbolisch 
v e r m i t t e l t e Aktivitäten der P o l i t i k e r zu untersuchen und 
s i e aus der Perspektive des "teilnehmenden Beobachters" 
e i n e r q u a l i t a t i v e n I n t e r p r e t a t i o n zu unterziehen. 

Bestimmend für d i e Analyse i s t dabei d i e Auffassung, daß 
Sprache an den V o l l z u g von Handlungen gebunden i s t und 
daß es s i c h b e i einem Gespräch um einen sehr komplexen 
Untersuchungsgegenstand handelt, der e i n e r D i f f e r e n z i e 
rung nach methodischen Gesichtspunkten bedarf. Z i e l der 
A r b e i t i s t es, der Frage nachzugehen, wie d i e s p r a c h l i c h e 
S e l b s t i n s z e n i e r u n g der P o l i t i k e r auf den a n a l y t i s c h d i s 
k r i m i n i e r b a r e n Deutungsebenen der Gesprächsorganisation, 
der Handlungs- und Bedeutungskonstitution und der Be
ziehungsgestaltung r e a l i s i e r t wird und wie d i e Interak-
tanten mit der durch d i e Gesprächsform der Mediendebatte 
vorgegebenen Adressatenproblematik umgehen. 
Daß s i c h d i e Analyse dabei im wesentlichen auf den ver
balen A n t e i l der Kommunikation k o n z e n t r i e r t , bedarf e i n e r 
Erläuterung. So i s t der V e r z i c h t auf d i e Berücksichtigung 
p a r a s p r a c h l i c h e r und nonverbaler Phänomene, d i e im Bereich 
der I n t e r a k t i o n ohne Zweifel von großer Bedeutung s i n d 3 " 3 , 
damit zu begründen, daß s i c h d i e l i n g u i s t i s c h e Untersuchung 
s p r a c h l i c h e r Kommunikation noch n i c h t eines im Bereich der 
Intonations- bzw. Gestik- und Mimikforschung b e r e i t g e -

1 3 V g l . Stempel (1984), S. 153. 
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s t e l l t e n Analyseinstrumentariums bedienen k a n n . 1 4 Außer
dem s i n d aufgrund von Vereinbarungen über d i e P r a k t i k e n 
der Kameraführung d i e Beobachtermöglichlichkeiten i n 
starkem Maße eingeschränkt. 

Zu Anlage und Aufbau der Untersuchung 

Nach Hinweisen zum M a t e r i a l und zum V e r s c h r i f t l i c h u n g s 
verfahren (Kap.l) fo l g e n Überlegungen zur t h e o r e t i s c h e n 
S i t u i e r u n g der F a l l s t u d i e n a n a l y s e und Erläuterungen zum 
Untersuchungsschwerpunkt der verbalen S e l b s t i n s z e n i e r u n g 
(Kap. 2). Methodische Grundlagen und Problemstellungen 
werden i n K a p i t e l 3 erörtert. Dabei geht es um das P r i n z i p 
der Interaktivität, das i n Verbindung mit Grundannahmen, d i e 
der Erklärungshypothese des Symbolischen Interaktionismus 
zugrundeliegen, und dem i n diesem Rahmen r e l e v a n t e Kon
zept des Aushandelns auf seine Anwendbarkeit für den Un
tersuchungsgegenstand der Fernsehdebatte überprüft wird. 
Nach eine r Auseinandersetzung mit dem Problem der Analyse
perspektive wird abschließend das Analyseverfahren kurz 
v o r g e s t e l l t und erläutert. 
Der Untersuchungsteil der A r b e i t wird durch ei n e D a r s t e l 
lung des s i t u a t i v e n Bezugsrahmens der Mediendebatte 
(Kap. 4) e i n g e l e i t e t . Diesem Punkt wird vor allem deshalb 
Aufmerksamkeit geschenkt, w e i l s i c h kommunikative A k t i v i 
täten der Kandidaten nur aus dem p o l i t i s c h e n Kontext, dem 
Handlungszusammenhang und den gegebenen massenmedialen 
Bedingungen heraus genauer bestimmen las s e n . Da für eine 
hermeneutische Analyse auch d i e Zielbestimmung p o l i t i s c h e r 
Kommunikation zu berücksichtigen i s t , werden im 5. Kapi
t e l , ausgehend von der These, daß d i e Debatte persuasiven 
Zwecken dient, d r e i für d i e Problemstellung der A r b e i t 
wichtige Aspekte behandelt. H i e r b e i geht es um d i e Merk-

1 4 Ebd. 



-5-

male der Kommunikationsform, d i e für persuasives Sprechen 
i n Anspruch genommen wird, das Kommunikationsverhalten 
der Akteure a l s R o l l e n s p i e l e r , i n ihrem Bestreben, d i e 
Zustimmungsbereitschaft der Wähler zu erlangen, und um 
d i e Kommunikationsbeziehung, d i e von den Interaktanten 
m i t t e l s Adressierungsverfahren zu ihr e n Zuhörern aufge
baut wird. 
Die folgenden K a p i t e l r i c h t e n s i c h an d r e i z e n t r a l e n As
pekten der I n t e r a k t i o n s k o n s t i t u t i o n aus, der Ebene der 
Gesprächsorganisation, der Ebene der Handlungs- und Be
deutungskonstitution und der Ebene der Beziehungsgestal
tung, d i e den H a u p t t e i l der weiteren empirischen Analyse 
bestimmen. 
Gegenstand des 6. K a p i t e l s s i n d d i e Möglichkeiten der 
S e l b s t p r o f i l i e r u n g , d i e den Kandidaten auf der Ebene der 
Gesprächsorganisation zur Verfügung stehen. Hier i s t zu 
untersuchen, wie d i e P o l i t i k e r im Kampf um d i e Gesprächs
dominanz miteinander und mit der Moderation umgehen und 
welche Rückschlüsse s i c h hieraus auf i h r Bestreben, be
stimmte Identitäts- und Persönlichkeitsmerkmale zu v e r 
m i t t e l n , ziehen l a s s e n . 
Mit dem Aspekt der Handlungs- und Bedeutungskonstitution 
befaßt s i c h das 7. K a p i t e l . Im Anschluß an d i e Beschäfti
gung mit der Frage, wie im Gespräch e i n Deutungsmodell 
von W i r k l i c h k e i t erzeugt wird, geht es darum, Verfahren 
der p o s i t i v e n S e l b s t d a r s t e l l u n g auf d i e s e r Gesprächsebene 
nachzuweisen. Dafür werden zum einen c h a r a k t e r i s t i s c h e 
Gesprächshandlungsmuster bestimmt, zum anderen werden 
Handlungsverkettungen im V o l l z u g der I n t e r a k t i o n rekon
s t r u i e r t und a n a l y s i e r t . 
Das 8. K a p i t e l widmet s i c h dem B e r e i c h der Beziehungsge
s t a l t u n g und untersucht Auseinandersetzungen i n Zusam
menhang mit sprachlichen Verfahren der Selbstcharak
t e r i s i e r u n g und der Partnereinschätzung sowie Aushand
lungsprozesse zur Durchsetzung d i v e r g i e r e n d e r P o s i t i o n s 
i n t e r e s s e n und - d e f i n i t i o n e n . Mit der Analyse eines 
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" Z w i s c h e n f a l l s " i n Form e i n e r eskalierenden S t r e i t p a s 
sage und den Aktivitäten, di e zur K o n f l i k t r e d u z i e r u n g 
und zur Renormalisierung des Gesprächs beitragen, wird 
d i e Untersuchung der Kandidatendebatte abgeschlossen. 
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1. Material und Verschriftlichung 

Die pragmatische Analyse der Fernsehdebatte vom 28. A p r i l 
1988 e r f o l g t auf der Grundlage e i n e r V e r s c h r i f t l i c h u n g des 
Gesprächsmaterials. Für die A r b e i t mit der Videoaufnahme 
zur Rekonstruktion des Gesprächsgeschehens stand der "Texte 
i n t e g r a l " des "face-ä-face", der i n der Zeitung " L i b e r a t i o n " 
am 30.4./I.5.1988 veröffentlicht wurde, a l s Rohtranskript 
und O r i e n t i e r u n g s h i l f e zur Verfügung. 
Bei dem d i e beiden Phasen der Segmentierung und Kodierung 
umfassende Verschriftlichungsprozeß 1 fanden folgende Aspekte 
Beachtung: 
1. Das vorli e g e n d e Gespräch wurde zum Zweck massenmedialer 

V e r b r e i t u n g p r o d u z i e r t ; es u n t e r l i e g t im Gegensatz zu 
spontanen Alltagsgesprächen Handlungszwängen, es wird 
durch i n s t i t u t i o n e l l e Vorgaben eingeengt und b i e t e t 
f o l g l i c h keinen oder nur einen sehr geringen Freiraum 
für Natürlichkeit. 

2. Die Sprecher s i n d "geschulte und r o u t i n i e r t e Redner, 
s i e verfügen über langjährige Interviewerfahrung, und 
s i n d i n der Lage, auf jede Frage mit langen, s t r u k t u 
r i e r t e n , z.T. wohl auch v o r b e r e i t e t e n und f a s t 'druck
r e i f e n ' Beiträgen zu antworten". 2 

3. A l s Folge der Geübtheit und Vorbereitung der Sprecher 
weisen d i e Redebeiträge einen wesentlich höheren Kor
r e k t h e i t s g r a d auf, a l s d i e s e r spontan vorgebrachten 

1 V g l . Schank/Schönthal (1976), S. 19. 
2 Diese C h a r a k t e r i s i e e r u n g der Teilnehmer an der Bonner 

Runde (1982) von F i e h l e r (1985, S. 89-90) t r i f f t ohne 
A b s t r i c h e auch auf d i e Interaktanten des untersuchten 
Streitgesprächs zu. 
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Redebeiträgen i n der Regel zueigen i s t . Sieht man von 
Stockungen, längeren Pausen, Versprechern mit oder ohne 
Se l b s t k o r r e k t u r sowie Wiederholungen einmal ab, dann f i n 
det s i c h eine im V e r g l e i c h zu Alltagsgesprächen äußerst 
geringe Anzahl an Satzabbrüchen, umgangsprachlicher Wen
dungen und V e r s c h l e i f u n g e n sowie anderer s y n t a k t i s c h e r 
und s t i l i s t i s c h e r Nachlässigkeiten, d i e gleichermaßen 
einer lebendigen und i n t e r a k t i v dynamischen Redeweise 
entsprechen. 3 

Die h i e r genannten Faktoren lassen eine standardsprachliche 
V e r s c h r i f t u n g der Debatte, b e i der Eigenheiten der gespro
chenen Sprache m i t n o t i e r t werden, angemessen erscheinen. Für 
das T r a n s k r i p t i o n s v e r f a h r e n s i n d folgende Hinweise zu geben: 

Die S i g l e n 
EV - E l i e Vannier, L e i t e r des Nachrichtenressorts 

des Senders Antenne 2; Moderator der Debatte 
von 1988. 

FM - Francois M i t t e r r a n d , Präsidentschaftskandidat 
von 1974, 1981 und 1988 (PS) 

JC - Jacques Chirac, Präsidentschaftskandidat von 
1988 (RPR) 

MC - Michele Cotta, L e i t e r i n des Nachrichten
r e s s o r t s des Sender TF 1; Moderatorin der 
Debatten von 1981 und 1988 

VGE - Va l e r y G i s c a r d d'Estaing, Präsidentschafts
kandidat von 1974 und 1981 (UDF) 

markieren den j e w e i l i g e n Sprecher eines Redebeitrags i n 
der Debatte. 

steht für kurze Pausen (Stockungen) 

3 V g l . h i e r z u Stempel (1984). 
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steht für längere Pausen 
" " markiert Redewiedegabe innerhalb eines Redebeitrags 
' ' weist auf eine auffällige Betonung h i n 

i n d i z i e r t , daß e i n Sprecher seinen Redebeitrag 
noch n i c h t beendet hat. 

(...) markiert Auslassungen b e i Zitatwiedergaben 
(??) kennzeichnet undeutliche bzw. unverständliche 

Äußerungsteile. 
Die Interpunktion e r f o l g t auf Grundlage der In t e r p r e 
t a t i o n der Äußerungen durch d i e T r a n s k r i b e n t i n . 
K u r s i v e Schreibweise i n d i z i e r t g l e i c h z e i t i g e s Sprechen. 
Se l b s t k o r r e k t u r e n werden wie im folgenden B e i s p i e l ange
z e i g t : (Impre- a p p r e c i a t i o n ) . Entsprechend wird b e i Satzab
brüchen verfahren: (Moi, j e vous a p p e l l e - ) . 

Was das Nonverbale des kinesischen Bereichs b e t r i f f t , auf 
dessen Notation i n der V e r s c h r i f t l i c h u n g der Debatte ver
z i c h t e t wird, kann d i e Beobachtung der Autoren Holly/Kühn/ 
Püschel 4 bestätigt werden, für d i e "die e i g e n t l i c h e S p e z i 
f i k i n Fernsehdiskussionen (...) weniger i n dem ( l i e g t ) , 
was getan wird, a l s i n dem, was unterlassen, unterdrückt, 
k o n t r o l l i e r t , z e n s i e r t wird". 
Aufgabe der B i l d r e g i e und der Aufnähmetechnik anläßlich der 
Wahlkampfdebatte zwischen M i t t e r r a n d und Chirac war es denn 
auch, R i s i k e n u n k o n t r o l l i e r t e r körpersprachlicher S i g n a l e zu 
m i n i m a l i s i e r e n . E r r e i c h t wurde die s durch e i n einfaches Ver
fahren, das d a r i n besteht, ausschließlich den j e w e i l i g e n 
Sprecher ins B i l d zu nehmen, jede o p t i s c h e Hörerreaktion 
auszublenden und damit dem Zuschauer nur einen sehr e i n 
geschränkten Au s s c h n i t t der Gesprächssituation zu prä
s e n t i e r e n . 

Ergänzend werden für die Analyse des Gesprächsmaterials 

4 V g l . Holly/Kühn/Püschel (1986), S. 196. 
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auch Ausschnitte aus den beiden vorangegangenen Wahl
kampfdebatten der Jahre 1974 und 1981 herangezogen 5, so
fern s i e i n Zusammenhang mit dem Kommunikationsgeschehen von 
1988 von Bedeutung s i n d . 

s Ausschnitte aus der Debatte von 1974 wurden der Un
tersuchung von C o t t e r e t e't a l . (1976) entnommen. 
T e i l e aus dem Wahlkampf-Streitgespräch von 1981 
stammen zum einen aus "Le Monde" vom 7. Mai 1981, 
zum anderen aus Roulet et al.(1985). 
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2. Theoretische Orientierung, Einordnung und Zielsetzung 
der Arbeit 

2.1. Konversationsanalyse und linguistische Pragmatik 

W i s s e n s c h a f t l i c h e Analysen authentischer Gespräche 
haben s i c h s e i t Beginn der s i e b z i g e r Jahre zu einem 
wichtigen Forschungsgebiet innerhalb der Sprachwis
senschaften herausgebildet. Beeinflußt oder zumin
dest angeregt durch d i e Rezeption der amerikanischen 
'conversation a n a l y s i s ' wird f a s t ausschließlich mit 
empirisch erhobenem Datenmaterial g e a r b e i t e t , das im 
t e x t u e l l e n GesamtZusammenhang a n a l y s i e r t w i r d . 1 

Im Mittelpunkt des Interesses k o n v e r s a t i o n s a n a l y t i s c h e r 
Arbeiten, d i e der Forschungsrichtung der Ethnomethodo-
l o g i e folgen, stehen sowohl d i e formalen Strukturen, 
d i e Gespräche o r g a n i s i e r e n , a l s auch d i e "Grundlagen 
und P r i n z i p i e n der I n t e r p r e t a t i o n des Sinns der ge
sprächsrelevanten Handlungen der B e t e i l i g t e n durch 
d i e B e t e i l i g t e n " 2 . Eine entscheidende R o l l e s p i e l t 
h i e r b e i d i e Rekonstruktion der I n t e r a k t i o n zwischen 
den Gesprächsteilnehmern. 3 

Das Konzept der I n t e r a k t i o n s e t z t voraus, daß die Be
t e i l i g t e n eines Gesprächs unmittelbar aufeinander 
reagieren und i h r e Aktivitäten so g e s t a l t e n , daß s i e den 
Anforderungen der Kommunikation - im H i n b l i c k auf i h r 
Zustandekommen und i h r e A u f r e c h t e r h a l t u n g - a l s e i n e r 

1 V g l . h i e r z u Schlieben-Lange (1979), S. 118-126; 
Kallmeyer/Schütze (1976), S. 4; Henne/Rehbock (1982), 
S. 15ff. 

2 V g l . Dittmann (1979), S. 10. 
3 V g l . Streek (1983), S. 73. 
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gemeinsam zu bewältigenden Aufgabe gerecht werden. 4 

Wichtig i s t es also, Gespräche " a l s Produkte i n t e r a k t i v 
e n t f a l t e t e r kommunikativer Prozesse zwischen konkreten, 
einzelnen I n d i v i d u e n " 5 zu betrachten, d i e auf der Basis 
gemeinsamen wechselseitigen Handelns s t a t t f i n d e n . 
Streek s p r i c h t i n Zusammenhang mit den Aktivitäten der 
B e t e i l i g t e n auch von "Äußerungsfolgen a l s Handlungsver
kettungen" 6. 
Die 'conversation a n a l y s i s ' im strengen Sinne, wie s i e 
etwa von Sacks, Schegloff und J e f f e r s o n 7 b e t r i e b e n 
wird, z i e l t e anfänglich darauf ab, d i e i n alltäglich
praktischen Interaktionszusammenhängen r e a l s t a t t f i n 
denden Gespräche auf elementare Mechanismen der formalen 
Gesprächsorganisation, wie Sprecherwechsel, Reparaturen 
und Sequenzierung zu untersuchen. Angeregt wurde i h r e 
F r a g e s t e l l u n g durch d i e Erkenntnis, daß Gespräche a l s 
geordnetes M a t e r i a l p r o d u z i e r t werden und daß d i e Be
t e i l i g t e n ihren Interaktionen bewußt oder unbewußt Regeln 
und Muster zugrundelegen. 8 Der üntersuchungsgegenstand 
wurde später, wie Kallmeyer und Schütze (197 6) i n ihrem 
A r t i k e l "Konversationsanalyse" ausführen, auf a l l e n i c h t 
v o r s t r u k t u r i e r t e n Gespräche e r w e i t e r t , s o f e r n s i e n i c h t 
zu Beobachtungs- und Testzwecken expe r i m e n t e l l a r r a n g i e r t 
werden. 
In diesem Aufsatz, der den Gegenstand und d i e Z i e l e der 

4 V g l . Kallmeyer (1988), S. 1104; Gülich/Kotschi (1985), 
S. 3; Watzlawick/Beavin/Jackson (1972), S. 50. 

5 V g l . Streek (1983), S. 73. 
6 Ebd., S. 88. (Streek bezieht s i c h h i e r auf d i e A r b e i t 

von Pomerantz (1978) über 'complement responses'). 
7 Eine A u f l i s t u n g der w i c h t i g s t e n A r b e i t e n d i e s e r Autoren 

f i n d e t s i c h im L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s von Streek (1983), 
S. 102 - 104. 

e V g l . Bergmann (1981), S. 14. 
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ethnomethodologischen Forschungsrichtung r e f e r i e r t und zu 
einer b r e i t e r e n Rezeption der 'conversation a n a l y s i s ' im 
deutschen Sprachraum beigetragen hat, v e r t r e t e n die b e i 
den Autoren d i e Meinung, daß der B e g r i f f der 'Konversa
tion s a n a l y s e ' auf d i e Erforschung a l l e r Bereiche sprach
l i c h e r Kommunikation anzuwenden i s t , unter der Voraus
setzung, daß diese " i n f a k t i s c h e n s o z i a l e n I n t e r a k t i o n s 
s i t u a t i o n e n natürlich p r o d u z i e r t (werden)" 0. 
Diese g e n e r a l i s i e r e n d e Verwendung des Terminus 'Konver
sationsanalyse' f i n d e t jedoch keine u n g e t e i l t e Zustim
mung. So äußert etwa Bergmann1*0 d i e Befürchtung, daß 
unter diesem B e g r i f f auch A r b e i t e n zusammengefaßt werden 
könnten, d i e n i c h t dem Selbstverständnis und der s p e z i 
f i s c h e n " a n alytischen Mentalität" der ethnomethodolo-
gischen Forschungsrichtung gerecht werden. Charakte
r i s t i s c h für den konversationsanalytischen Ansatz i s t , 
s e i n e r Ansicht nach, daß "Untersuchungen immer von r e a l 
abgelaufenen Interaktionsvorgängen ausgehen, von dort 
i h r e Fragen beziehen, die s i e wiederum am M a t e r i a l zu 
beantworten suchen". 
Konv e r s a t i o n s a n a l y t i k e r beschäftigen s i c h vorrangig 
mit grundlegenden Verfahren "der l o k a l e n H e r s t e l l u n g 
von s o z i a l e r Ordnung" x l und r i c h t e n i h r Interesse auf 
auf das Erkennen s o z i a l bedingten V e r h a l t e n s . 
Ethnomethodologen an a l y s i e r e n Gespräche primär aus dem 
Grunde, w e i l das Gespräch a l s Kommunikationsvorgang für 
s i e eine sehr wesentliche i n t e r a k t i v e Organisationsform 

9 Zur D a r s t e l l u n g dessen, was a l s "natürliches" 
Gespräch bezeichnet werden kann, v g l . auch 
Schlieben-Lange (1979), S. 121. 

1 0 V g l . Bergmann (1981), S. 27. 
x l V g l . G a r f i n k e l , H. (1967): "Studies i n Ethnometho-

dology", Englewood C l i f f s , N.J., z i t i e r t nach 
Kallmeyer (1988), S. 1095. 
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i s t und n i c h t , w e i l s i e der Sprache e i n besonderes In
teresse entgegenbringen. 1 2 

Ihre Betrachtungsweise i s t daher i n e r s t e r L i n i e an so
z i o l o g i s c h e Fragestellungen geknüpft, was zur Folge hat, 
daß d i e Übernahme i h r e s Konzeptes für d i e L i n g u i s t i k 
nur bedingt möglich i s t . Die Frage, ob s i c h der metho
dische Ansatz der Konversationsanalyse überhaupt mit 
Gewinn i n d i e L i n g u i s t i k i n t e g r i e r e n l a s s e , i s t des
wegen umstri t t e n und wird i n den l e t z t e n Jahren sehr 
kontrovers d i s k u t i e r t . 1 3 Vorbehalte gegenüber den Ethno-
methodologen r i c h t e n s i c h gegen den von ihnen erhobenen 
Anspruch, b e i der A r b e i t am empirischen M a t e r i a l ohne 
Rückgriff auf vorab entwickelte Theorien und Modelle 
auskommen zu k ö n n e n 1 4 . Desweiteren wird das Forschungs
i n t e r e s s e der Ko n v e r s a t i o n s a n a l y t i k e r , d i e zu verstehen 
suchen, wie s o z i a l e Realität durch d i e Aktanten produ
z i e r t wird, für den l i n g u i s t i s c h e n Bereich a l s u n z u r e i 
chend empfunden, da d i e Frage nach dem Z i e l und Zweck 
s p r a c h l i c h e r Aktivitäten bewußt ausgeklammert w i r d . 1 5 

Die V e r t r e t e r der konversationsanalytischen Analyse
richtung hingegen verweisen darauf, daß d i e O r i e n t i e 
rung an den Daten und den d a r i n sichtbaren, immer wie
derkehrenden Mustern d i e Gefahr v o r s c h n e l l e r T h e o r e t i -
sierung und unbegründeter I n t u i t i o n e n ausschließt und 
daß d i e Erforschung 'ethnischer', a l s o den der Interak-

1 2 V g l . Gülich (1985), S. 124-5, Kallmeyer (1987), 
S. 54-55. 

1 3 Einen E i n b l i c k i n den Stand der Auseinandersetzung über 
dieses methodische Problem l i e f e r t der von U. Dausendschön-
Gay et a l . 1991 herausgegebene Sammelband " L i n g u i s t i s c h e 
Interaktionsanalysen", der auf den Beiträgen des 20. Ro
manistentags 1987 beruht. 

1 4 V g l . h i e r z u Eggs (1991), S. 368-370. 
1 5 V g l . h i e r z u auch Held (1991), S. 157. 
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tanten eigener Methoden zur H e r s t e l l u n g s o z i a l e r Wirk
l i c h k e i t , grundlegende Erkenntnisse über d i e Ei g e n h e i 
ten menschlicher Kommunikation zu l i e f e r n imstande 
i s t . 

Neben den L i n g u i s t e n , d i e d i e ethnomethodologische Kon
versationsanalyse a l s geeignetes Analysekonzept für 
die l i n g u i s t i s c h e Gesprächsforschung e i n s t u f e n , und 
denjenigen, d i e vom Gegenteil d i e s e r Annahme überzeugt 
sind, läßt s i c h i n d i e s e r S t r e i t f a g e eine d r i t t e Grup
pierung von Forschern ausmachen, d i e es für p r a k t i k a b e l 
oder zumindest wünschenswert halten, E i n s i c h t e n der 
Konversationsanalyse mit handlungstheoretischen und 
anderen pragmatisch o r i e n t i e r t e n Fragestellungen zu 
kombinieren, um im Rahmen e i n e r l i n g u i s t i s c h e n I n t e r 
aktionsanalyse zur funktionalen Erklärung s p r a c h l i c h e r 
Erscheinungen zu g e l a n g e n . 1 7 

K a l l m e y e r 1 3 hält es e b e n f a l l s für e i n b e r e c h t i g t e s In
teresse, d i e Konversationsanalyse " a l s wirksames For
schungsinstrument mit anderen Forschungszielen und Me
thoden zu verbinden", unter der Voraussetzung, daß d i e s 
"jewe i l s methodisch und t h e o r e t i s c h r e f l e k t i e r t " ge
sch i e h t . Diese Ansicht wird auch von Sucharowski ver
t r e t e n , der mit dem folgenden Kommentar: "Wenn es 
sp r a c h l i c h e Elemente sind, d i e e i n bestimmtes i n t e r 
a k t i v e s Verhalten auf eine bestimmte Weise bedingen, 
dann wird das im Rahmen der 'Conversation A n a l y s i s ' 
s i c h t b a r werden müssen und s t e l l t s i c h a l s d i r e k t e s 
Bezugsobjekt l i n g u i s t i s c h e r Fragestellungen d a r " 1 0 

1 6 V g l . etwa Gülich (1991), S. 334-340. 
1 7 V g l . etwa d i e A r b e i t von K l e i n (1991) und d i e Überle

gungen von Held (1991). 
1 8 Vg. Kallmeyer (1988), S. 1096. 
1 S > Sucharowski (1985a), S. 19. 
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auf gemeinsame Berührungspunkte zwischen l i n g u i s t i s c h e n 
Primärinteressen und ethnomethodologischer Problemstel
lung verweist. 

Die Analyse der französischen Wahlkampfdebatte von 1988 
f o l g t der Forschungsrichtung, d i e s i c h Erkenntnisse der 
Konversationsanalyse zunutze macht, dabei a l l e r d i n g s , 
unter Rückgriff auf kontextue'lle und s i t u a t i o n e l l e Be
dingungen das i n t e r a k t i v e Handeln n i c h t a l l e i n nach 
formalen Gesichtspunkten, sondern unter dem f u n k t i o n a l e n 
Aspekt untersucht und b e u r t e i l t . Bestimmend für d i e A r t 
der Untersuchung i s t eine i n t e r p r e t a t i v e Sichtweise, d i e 
es ermöglicht, Or g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n im Gespräch zu 
bestimmen, Äußerungen nach den ihnen zugrundeliegenden 
Handlungsmustern zu s y s t e m a t i s i e r e n und zu erklären 
sowie darüber hinaus Gesprächssequenzen a l s i n t e r a k t i v 
h e r g e s t e l l t e n Kommunikationsprozeß nachzuzeichnen. Da
b e i s o l l im Gegensatz zur konversationsanalytischen Vor
gehensweise d i e Bedeutung von Äußerungen eines Sprechers 
n i c h t ausschließlich aus der ihnen folgenden Reaktion 
des I n t e r a k t i o n s p a r t n e r s e r m i t t e l t werden. Der beson
dere Charakter des Mediensprächs e r f o r d e r t vielmehr 
auch die Berücksichtigung von Sprecherabsicht und Hand
l u n g s z i e l e n , d i e vor allem i n H i n b l i c k auf die P u b l i 
kumsperspektive von entscheidender Bedeutung s i n d . 

Zum Abschluß möchte i c h , um Unklarheiten und Mißverständ
n i s s e b e i der Verwendung des B e g r i f f s 'Konversations
analyse' von vornherein auszuschließen, darauf verweisen, 
daß d i e s e r Terminus, wie es von Bergmann (1981) und 
Streek (1983) befürwortet wird, nur dann gebraucht 
werden s o l l , wenn d i e 'conversation a n a l y s i s ' i n i h r e r 
ethnomethodologischen Ausprägung a l s Forschungsansatz 
gemeint i s t . Die Richtung l i n g u i s t i s c h e r Kommunikations-
forschung, d i e unter Berücksichtigung von Erkenntnissen 
der Sprechhandlungstheorie i n Verbindung mit denen der 
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ethnomethodologisehen Konversationsanalyse versucht, das 
kommunikative und i n t e r a k t i v e Geschehen i n Bezug auf den 
verbalen A n t e i l zu untersuchen, wird im folgenden a l s Ge
sprächsanalyse bezeichnet. 
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2.2. Sprachliche Selbstinszenierung als üntersuchungs-
schwerpunkt 

Faßt man " P e r s o n a l i s i e r u n g a l s eine z e n t r a l e Dimension 
symbolischer P o l i t i k im kommunikativen Geschehen eines 
Wahlkampfes" 2 0 auf, dann verdienen d i e Fragen Interesse, 
welche R o l l e d i e Selbstdarste'llung p o l i t i s c h e r Akteure 
i n der Fernsehdebatte s p i e l t , welche Funktionen s i e e r 
füllt, wie s i e s i c h im Medium der Sprache m a n i f e s t i e r t 
und wie s i e s i c h im Rahmen e i n e r l i n g u i s t i s c h e n Unter
suchung beschreiben läßt. 

Entscheidend für d i e Analyse kommunikativer Aktivitäten 
der P o l i t i k e r i n der Fernsehdebatte i s t es, daß es s i c h 
h i e r b e i um Interaktionsprozesse im Rahmen ei n e r I n s t i t u t i o n 
handelt und daß d i e Interaktanten primär i n i h r e r s o z i a l e n 
Identität a l s Rollenträger wahrgenommen werden. Deswegen 
s o l l zunächst einmal auf der Grundlage von Erkenntnissen 
der R o l l e n t h e o r i e das Konzept der S e l b s t d a r s t e l l u n g erläu
t e r t werden. Zu fragen i s t i n diesem Zusammenhang nach dem 
Verhältnis von Person und R o l l e und nach dem Freiraum, der 
den Interaktanten im R o l l e n s p i e l für d i e S e l b s t d a r s t e l l u n g 
zur Verfügung s t e h t . Daneben g i l t es den B e g r i f f der 
S e l b s t d a r s t e l l u n g auch unter anderen Aspekten zu beleuchten. 
H i e r b e i geht es zum einen um seine Bestimmung unter dem Ge
sichtspunkt der Inszenierungskunst, zum anderen um s e i n 
Verständnis aus dem B l i c k w i n k e l der WahlkampfStrategie. 
Z u l e t z t s o l l danach gefragt werden, welche R o l l e das Kon
zept der S e l b s t d a r s t e l l u n g i n der L i n g u i s t i k s p i e l t . 

V e r t r e t e r der R o l l e n t h e o r i e gehen davon aus, daß s i c h 
Menschen i n einem s o z i a l e n System an den Erwartungen 

2 0 V g l . S a r c i n c e l l i (1987), S. 177. 
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und Ansprüchen o r i e n t i e r e n , d i e andere an i h r Verhalten 
i n I n t e r a k t i o n s s i t u a t i o n e n r i c h t e n . 
D r e i t z e l 2 1 weist darauf hin, daß diese Rollenerwartungen, 
" i n wechselnder Zusammensetzung, aus d r e i u n t e r s c h i e d 
l i c h e n Elementen (bestehen): 

1) r e l a t i v präzise, g e l e g e n t l i c h k o d i f i z i e r t e V e r h a l 
t e n s v o r s c h r i f t e n (...); 

2) i n t e r n a l i s i e r t vorausgesetzte k u l t u r e l l e Werte 
und allgemeine Handlungsnormen (...); 

3) Ich-Leistungen des R o l l e n s p i e l e r s (...)." 

Wenn davon auszugehen i s t , daß d i e P o l i t i k e r a l s Inhaber 
verschiedener Ämter und Funktionen a g i e r e n 2 2 und a l s R o l 
l e n s p i e l e r darum bemüht sind, persönliche Qualitäten und 
i n d i v i d u e l l e Eigenschaften zur Geltung zu bringen, um 
beim Publikum, dem Adressaten i h r e r verbalen Aktivitäten, 
Wertschätzung zu erlangen, dann b i e t e t es s i c h an, b e i der 
Untersuchung der Debatte das I n t e r a k t i o n s v e r h a l t e n der 
P o l i t i k e r auch vor dem Hintergrund von Rollenerwartungen 
zu bestimmen. 
Daß s i c h R o l l e und Persönlichkeit im Rollenhandeln n i c h t 
i s o l i e r t voneinander betrachten lassen, sondern i n einem 
Wechselverhältnis zueinander stehen, hat Goffman 2 3 erkannt, 
der darauf hinweist, daß "man n i e völlige Unabhängigkeit 
und n i e völlige Abhängigkeit zwischen Individuum und R o l l e 

2 1 V g l . D r e i t z e l (1988), S. 114. 
2 2 Dieser Punkt, auf den Settekorn (1989), S. 19 i n 

s e i n e r A r b e i t zur Rahmung der Kandidatendebatte 
aufmerksam gemacht hat, wird i n K a p i t e l 5.2. e i n 
gehender behandelt. 

2 3 V g l . Goffman (1980), S. 297. 
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er warten (kann)". Für per s o n e n z e n t r i e r t e P o l i t i k d a r s t e l 
lungen i n Wahlkämpfen bedeutet die s e Erkenntnis n i c h t zu
l e t z t , daß der Spielraum zur Gestaltung eines bestimmten 
Kandidatenimages 2 4 eingeschränkt i s t und daß f o l g l i c h die 
Selbstkonzepte von P o l i t i k e r n "keine f r e i konstruierbaren 
Kategorien sind und eine enge V e r f l o c h t e n h e i t mit 'objek
t i v e n ' Merkmalen bestehen b l e i b t " 2 5 . 

Um den Zusammenhang von R o l l e und Persönlichkeit im Rah
men der R o l l e n t h e o r i e beschreiben zu können, wurde der Be
g r i f f der Rollenidentität geprägt, der "jene(n) Aspekt der 
Ich-Identität bezeichnet (...), den das Individuum i n eine 
s p e z i f i s c h e R o l l e e i n b r i n g t und der über d i e Ich-Leistungen 
den s p e z i f i s c h e n Charaker seines Rollenhandelns prägt". 2 6 

Damit bezieht s i c h d i e s e r Terminus auf das " S e l b s t b i l d des 
R o l l e n s p i e l e r s " 2 7 und bezeichnet damit "jenes Stück Persön
l i c h k e i t , das aus dem Bemühen, eine bestimmte R o l l e gut 
(...) zu s p i e l e n , s i c h i n der I n t e r a k t i o n (...) a u s b i l 
d e t " 2 0 . Ausgehend von diesen r o l l e n t h e o r e t i s c h e n Annahmen 
läßt s i c h der B e g r i f f der S e l b s t d a r s t e l l u n g mit der i n 
d i v i d u e l l e n Gestaltung von Verhaltensspielräumen durch 

2 4 Der B e g r i f f des Images i s t h i e r a l s werbepsycholo
g i s c h e r Terminus aufzufassen. 

2 5 V g l . S a r c i n e l l i (1987), S. 179 und S p i e g e l (1974). 
Auch Radunksi (1980), S. 19 s t e l l t d i e Schwäche der 
WahlkampfStrategie "Packaging the candidate" heraus, 
die d a r i n besteht, daß "der Kandidat (...) i n eine Ver
packung gebracht(wird), d i e ihm seine Imageberater ver
passen" und führt aus, daß " d i e Mehrheit der seriösen 
Wahlkampfprofis (...) dazu ( n e i g t ) , d i e P o l i t i k e r a l s d i e 
Menschen d a r z u s t e l l e n , d i e s i e tatsächlich s i n d (...)" 

2 6 V g l . D r e i t z e l (1988), S. 114. 
2 7 V g l . D r e i t z e l (1980). S. 98, Fußnote 67. 
2 S V g l . D r e i t z e l (1988), S. 68-69. 
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i d e n t i s c h Handelnde i n s o z i a l e n Prozessen beschreiben. 

Daß S e l b s t d a r s t e l l u n g vor allem aber auch unter dem As
pekt der Inszenierungskunst zu betrachten i s t , macht 
Goffman d e u t l i c h . In Anlehnung an das B e g r i f f s s y s t e m der 
Theaterwelt, das er für d i e Erklärung s o z i a l e n Handelns 
vorschlägt, wird S e l b s t d a r s t e l l u n g a l s Vermittlung e i n e r 
"Art von B i l d , meistens e i n glaubwürdiges B i l d , gesehen, 
das durch d i e Bemühungen des D a r s t e l l e r s auf der Bühne 
und i n se i n e r R o l l e den anderen nahegebracht wird". We
s e n t l i c h i s t dabei, daß "dieses S e l b s t n i c h t seinem Be
s i t z e r , sondern der Gesamtszene s e i n e r Handlungen (ent
springt) , und (...) von den Merkmalen l o k a l e r E r e i g n i s s e 
erzeugt (wird), d i e s i e für Beobachter i n t e r p r e t i e r b a r 
machen". Das "Selbst", das dem D a r s t e l l e r vom Beobachter 
zuerkannt wird, i s t i n der Konsequenz " e i n Produkt e i n e r 
e r f o l g r e i c h e n Szene, ( . . . ) " . 2 9 

Wichtig e r s c h e i n t es, i n Zusammenhang mit der Erörterung 
des Konzepts der S e l b s t i n s z e n i e r u n g bzw. S e l b s t d a r s t e l l u n g 
auch d i e B e g r i f f e der P r o f i l i e r u n g und S t i l i s i e r u n g zu 
bestimmen. 
Während unter ( S e l b s t ) S t i l i s i e r u n g " die Bündelung beob
achtbarer Handlungen" zu verstehen sind, " d i e ausgeführt 
werden, um eine e i n h e i t l i c h abgestimmte Präsentation zu 
e r z i e l e n " 3 0 , kennzeichnet der B e g r i f f der S e l b s t p r o f i l i e 
rung d i e sp r a c h l i c h e n Verfahren, d i e dazu dienen, Konturen 
der Persönlichkeit i n Abgrenzung zu anderen, etwa zum po
l i t i s c h e n Gegner, aufzuzeigen. Profilierungsaktivitäten 
i n der p o l i t i s c h e n Kommunikation stehen daher i n einem 
engen Zusammenhang mit " F e i n d b i l d p f l e g e " 3 1 " , im Sinne e i n e r 

2 9 V g l . Goffman ( 61988), S. 231. 
3 0 V g l . Soeffner (1986), S. 319. 
3 1 V g l . S a r c i n e l l i (1987), S. 179. 
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perzeptiven Ausrichtung auf N e g a t i v p r o f i l e " . 3 2 Die expres
s i v e S e l b s t s t i l i s i e r u n g dagegen wird i n Wahlkämpfen darauf 
angelegt, daß s i c h d i e Kandidaten, wie W e i ß 3 3 es ausdrückt, 
"a l s p e r s o n i f i z i e r t e s Symbol der Wahlentscheidung" dem Zu
schauer darbieten. 
An diesem Punkt der D a r s t e l l u n g s t e l l t s i c h nun d i e Frage, 
ob und i n welcher Weise das Phänomen der S e l b s t d a r s t e l l u n g 
im Rahmen e i n e r linguistische'n Untersuchung beschrieben 
werden kann. 
Sucharowski 3 4 lehnt es ausdrücklich ab, s i c h mit dem Kom
munikationsverhalten der S e l b s t p r o f i l i e r u n g zu beschäf
t i g e n und führt a l s Grund dafür an, daß es s i c h h i e r b e i 
um "keine s p e z i f i s c h l i n g u i s t i s c h e F r a g e s t e l l u n g " handelt. 
Dagegen verweist Hess-Lüttich 3 S i n seinen Ausführungen zur 
"sozial-symbolische(n) Funktion von Sprache" auf " d i e 
Doppeleigenschaft" s p r a c h l i c h e r Zeichen, d i e a l s "Sym
bo l für e i n gemeintes D r i t t e s (den Referenten) und a l s 
"Symptom für personale und s o z i a l e Merkmale seines Pro
duzenten" dienen. "Diese Symptomfunktion der sprach
l i c h e n Zeichen e r l a u b t es dem, der es wahrnimmt", so der 
Autor weiter, "über d i e (symbolfunktionale) I n t e r p r e t a t i o n 
dessen, was es d a r s t e l l t ('Gegenstände und Sachverhalte'), 
hinaus z u g l e i c h Schlüsse über den, der es ausdrückt". Die 
Untersuchung der s p r a c h l i c h v e r m i t t e l t e n S e l b s t d a r s t e l l u n g 
eines Sprechers i n Kommunikationsprozessen kann s i c h 
f o l g l i c h darauf beziehen, daß "seine Äußerung von Zeichen 
(...) eine Äußerung s e i n e r s e l b s t ( i s t ) : er kehrt nach 

3 2 Ebd., S. 174. 
3 3 V g l . Weiß (1976), S. 22. Daß P o l i t i k e r im Bereich 

der Wahlkampfkommunikation zu "konkret faßbaren 
WerbeSymbolen" werden, wird auch von Wangen (1983), 
S. 166ff und S a r c i n e l l i (1987), S. 180 h e r a u s g e s t e l l t . 

3 4 V g l . Sucharowski (1985b), S. 298. 
3 5 V g l . Hess-Lüttich (1988), S. 1120. 
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außen, was ihn den anderen a l s 'Person' i d e n t i f i z i e r t , 
a l s ' s o z i a l e s Subjekt', n i c h t nur a l s 'Sender', der Bot
schaften übermittelt, n i c h t nur a l s 'Handelnder', der 
Äußerungsakte p r o d u z i e r t " . 3 1 5 

Eine Gegenposition zu Sucharowskis E i n s t e l l u n g v e r t r i t t 
auch Stempel, der über seinen Ansatz der A l l t a g s r h e t o r i k 3 7 

das Konzept der S e l b s t d a r s t e l l u n g i n d i e i n t e r a k t i o n i s t i s c h 
a u s g e r i c h t e t e L i n g u i s t i k eingeführt hat. 
In a l l t a g s r h e t o r i s c h e r S i c h t wird Sprache vorrangig i n 
i h r e r Bedeutung und Zielbestimmung a l s "Medium der so
z i a l e n B e z i e h u n g " 3 8 gesehen, wobei a l l e d i e Verfahren des 
mündlichen spontanen Sprechens i n den B l i c k genommen wer
den, derer s i c h e i n Sprecher "über d i e sachlichen und kog
n i t i v e n Notwendigkeiten hinaus" bedient und d i e er zur 
"besonderen Gestaltung seines Sprechens i n v e s t i e r t " , mit 
dem Z i e l , "seinem Gesprächspartner einen s o z i a l e n Geltungs
anspruch zu v e r m i t t e l n " . 3 5 * 
In dem Konzept der A l l t a g s r h e t o r i k wird f o l g l i c h S e l b s t 
d a r s t e l l u n g im Sinne des Bestrebens, s i c h p o s i t i v im Ge
spräch zu behaupten, a l s " T e i l unserer s o z i a l e n E x i s t e n z " 4 0 

3 6 Ebd., S. 1118. 
3 7 V g l . u.a. Stempel (1984), (1985), (1989) MS. 

Dieser Ansatz knüpft unmittelbar an d i e T r a d i t i o n 
des Saussure-Schülers B a l l y an, da Stempel a l s 
e r s t e r d i e von B a l l y vollzogene Anbindung e i n e r 
von L i t e r a r i s c h e m abgegrenzten S t i l i s t i k an den 
Interaktionsprozeß erkannt hat und es ihm gelungen 
i s t , dieses dem " T r a i t e de s t y l i s t i q u e f r a n c a i s e " 
(1909, 31951) zugrundeliegende Verständnismodell 
menschlicher Kommunikation im Sinne der A l l t a g s 
r h e t o r i k zu r e k o n s t r u i e r e n . 

3 0 V g l . Stempel (1987), S. 121. 
3 S > V g l . Stempel (1989) MS, S. 13. 
4 0 Ebd., S. 14. 
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verstanden. Aus d i e s e r D e f i n i t i o n geht d e u t l i c h hervor, 
daß "der Ort der A l l t a g s r h e t o r i k vor allem das n i c h t - i n -
s t i t u t i o n a l i s i e r t e Sprechen i s t " 4 2 " und daß Se l b s t d a r 
s t e l l u n g i n i n f o r m e l l e n Gesprächen eine andere Funktion 
erfüllt, a l s dies im Bereich der p o l i t i s c h e n Kommunikation 
der F a l l i s t . E i n wesentlicher Unterschied zwischen diesen 
beiden Diskursformen i s t d a r i n zu sehen, daß i n öffentlich
p o l i t i s c h e n Diskussionen d i e -sprachliche S e l b s t i n s z e n i e 
rung der B e t e i l i g t e n auf L e g i t i m a t i o n , gemeint i s t damit 
di e "kommunikative Rechtfertigung p o l i t i s c h e r A k t e u r e " 4 2 , 
und d i e Persuasion zuhörender D r i t t e r a u s g e r i c h t e t i s t , 
wobei i n p o l i t i s c h e n Auseinandersetzungen S e l b s t p r o f i l i e 
rung mit der D i s k r e d i t i e r u n g von Repräsentanten des anderen 
Lagers einhergeht. 
Wenn auch mit der Mehrfachadressierung v e r b a l e r A k t i v i 
täten e i n s p e z i f i s c h e s Merkmal öffentlicher P o l i t i k e r g e 
spräche v o r l i e g t , so i s t doch zu vermuten, daß d i e sprach
l i c h e n Verfahren, d i e zur S e l b s t d a r s t e l l u n g auf der po
l i t i s c h e n "Bühne" e i n g e s e t z t werden, s i c h n i c h t von denen 
unterscheiden, d i e auch im Bereich zwanglos spontaner A l l 
tagsgespräche eine R o l l e s p i e l e n . Diese Annahme wird ge
stützt durch d i e Erkenntnis, daß "das, was i n der verfaßten 
i n s t i t u t i o n e l l e n Rhetorik a l s Kunstlehre enthalten i s t , 
(...) l e t z l i c h n i c h t anderes d a r s t e l l t , a l s d i e E l a b o r a t i o n 
alltäglicher S p r a c h p r a x i s " 4 3 . Damit steht aber auch zu e r 
warten, daß d i e S t i l i s t i k der mündlichen A l l t a g s s p r a c h e , 
die, wie es Stempel vorschlägt, auf den Gegenstandsbereich 

4 1 V g l . Schlieben-Lange (1985), S. 272. 
4 2 V g l . S a r c i n e l l i (1987), S. 10. 
4 3 V g l . Stempel (1989) MS, S. 15. 
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der S t i l i s i e r u n g 4 4 zu beziehen i s t , für d i e Untersuchung 
der s p r a c h l i c h e r S e l b s t i n s z e n i e r u n g der P o l i t i k e r zen
t r a l e Bedeutung hat. 
Da S t i l i s i e r u n g i n den Interaktionsprozeß eingebunden i s t , 
e r s c heint es s i n n v o l l , s i c h n i c h t nur auf eine r e i n spre
c h e r z e n t r i e r t e Untersuchung s p r a c h l i c h e r Verfahren der 
S e l b s t d a r s t e l l u n g zu beschränken. Die Berücksichtigung 
w e c h s e l s e i t i g aufeinanderbezogener Handlungen i s t auch 
vor allem deswegen wi c h t i g , w e i l jeder der Bewerber i n 
dem verbalen Schaukampf n i c h t nur das Z i e l v e r f o l g t , im 
Zuge der Sympathiewerbung s e l b s t e i n Maximum p o s i t i v e r 
Identitäts- und Persönlichkeitsmerkmale zur Geltung zu 
bringen, sondern w e i l jeder g l e i c h z e i t i g zu verhindern 
sucht, daß dies auch dem Dialogpartner g e l i n g t . 
Die damit verbundene übergreifende F r a g e s t e l l u n g läßt 
s i c h wie f o l g t d i f f e r e n z i e r e n und i n T e i l f r a g e n auf
g l i e d e r n : 

- In welcher Weise wird im Medium der Sprache d e u t l i c h , 
daß d i e Interaktionsteilnehmer Rollenerwartungen zu 
entsprechen suchen und inwiefern bestätigen s i e 
durch ih r e s p r a c h l i c h e n Handlungen s o z i a l e Werte, 
Vorstellungen und Normen? 

- Wie gehen die P o l i t i k e r miteinander und mit der Mo
dera t i o n b e i der Lösung gesprächsorganisatorischer 
Aufgaben um und welches S e l b s t b i l d a l s "Diskutant" 

4 4 Der B e g r i f f der S t i l i s i e r u n g wird im Konzept der 
A l l t a g s r h e t o r i k folgendermaßen präszisiert: a l s 
"optimierende Gestaltung eines Gesprächsbeitrags 
im H i n b l i c k auf bestimmte Eigenschaften, von denen 
der Sprecher wünscht, daß s i e ihm von seinem Ge
sprächspartner zuerkannt werden." V g l . Stempel 
(1989) MS, S. 17. 
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suchen s i e zu vermitteln? 

- Wie s t e l l t s i c h die persönlichkeitszentrierte Form 
der Auseinandersetzung i n der Wahlkkampfdebatte im 
Bereich der argumentativen Themenbearbeitung, a l s o i n 
Zusammenhang mit der Erörterung p o l i t i s c h - i n h a l t l i c h e r 
Fragen dar? 

- Welche b e z i e h u n g s o r i e n t i e r t e n Aktivitäten l a s s e n s i c h 
i n der Debatte f e s t s t e l l e n und beschreiben und inwie
f e r n tragen s i e dazu b e i , Machtansprüche zu l e g i t i 
mieren? 

- Wie v e r h a l t e n s i c h die P o l i t i k e r i n K o n f l i k t s i t u a 
t i o n e n im Gespräch und welcher v e r b a l e r Verfahren be
dienen s i e s i c h , um solche K r i s e n ohne größeren Scha
den für i h r e Person und i h r Ansehen zu überstehen? 
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2.3. Ein Blick auf die Forschung 

In den l e t z t e n fünfzehn Jahren s i n d z a h l r e i c h e l i n 
g u i s t i s c h e Arbeiten zum öffentlichen Sprachgebrauch von 
P o l i t i k e r n erschienen, d i e s i c h auf Sprachmaterial aus 
den Medien beziehen. Diese Studien zeichnen s i c h n i c h t 
nur durch sehr u n t e r s c h i e d l i c h e Schwerpunktsetzungen 
i n der F r a g e s t e l l u n g , sondern auch durch d i e Anwen
dung stark voneinander d i f f e r i e r e n d e r Ansätze und me
thodischer Verfahren aus. So bedient s i c h eine V i e l z a h l 
l i n g u i s t i s c h e r Arbeiten aus F r a n k r e i c h , d i e mit der Un
tersuchung von M e d i e n a u f t r i t t e n von P o l i t i k e r n im Wahl
kampf befaßt sind, l e x i k o s t a t i s t i s c h e r Methoden. In diesen 
q u a n t i f i z i e r e n d e n Inhaltsanalysen geht es im wesentlichen 
darum, auf der Grundlage von Häufigkeitslisten bestimmter 
Lexeme und Verteilungsphänomenen Aussagen über den Wort
schatz, den " S t i l " oder d i e P e r s u a s i o n s s t r a t e g i e n e i n 
zelner P o l i t i k e r zu machen. 
In i h r e r Analyse "Giscard d'Estaing - M i t t e r r a n d . 54774 
mots pour convaincre" beschäftigen s i c h C o t t e r e t et a l 
(1976) mit Schlüsselwörtern, Anredeverfahren, Modalverben 
und Pronomen aus den Redebeiträgen der Wahlkampfdebatte 
von 1974, um u.a. aus der Verwendung bzw. Vermeidung be
stimmter Lexeme kommunikative Absichten der Sprecher abzu
l e i t e n . Auch der Aufsatz von Roche (1979) : "Deux candidats, 
deux s t y l e s " beschäftigt s i c h mit den beiden b e s t p l a z i e r t e n 
Bewerbern des Präsidentschaftswahlkampfes von 1974. Z i e l 
d i e s e r A r b e i t i s t es, auf der Grundlage e i n e r s t a t i s t i s c h e n 
Auswertung der rhetorischen Verfahren i n den Wahlaufrufen 
die besondere Ausdrucksweise der P o l i t i k e r zu bestimmen. 
Die A r b e i t von Labbe (1981): "Moi et l ' a u t r e " widmet s i c h 
der Fernsehdebatte von 1981. Diese A r b e i t i n der T r a d i t i o n 
von C o t t e r e t et a l k o n z e n t r i e r t s i c h auf d i e Untersuchung 
der Verwendungsweisen von Pronomen und Modalverben. 
Auch zur Debatte von 1988 wurde vom " I n s t i t u t Infometrie" 
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eine q u a n t i t a t i v e Inhaltsanalyse e r s t e l l t . E i n z e l n e E r 
gebnisse der Untersuchung wurden i n der Zeitung "Le P o i n t " 
am 8.5.1988 veröffentlicht. Anhand der e r m i t t e l t e n Daten 
konnte etwa belegt werden, daß die Verständlichkeit der 
Redebeiträge für das b r e i t e Publikum durch folgende Fak
toren wesentlich beeinträchtigt wurde: "trop de vocabu-
l a i r e complique", "trop de c h i f f r e s " , "trop de delayage" 
und n i c h t z u l e t z t "trop de phrases excedant 25 mots" .* 5 

Die französischen Wortschatzstudien zum Untersuchungs
gegenstand Fernsehdebatte l i e f e r n eine Fülle von I n f o r 
mationen über d i e Häufigkeit und V e r t e i l u n g bestimmter 
l e x i k a l i s c h e r B e g r i f f e , grammatischer Kategorien, Formen 
der Anrede, Angaben über d i e Satzlänge und s t i l i s t i s c h 
r h e t o r i s c h e r Phänomene, wie " f i g u r e s et tropes", tragen 
aber aufgrund der Konzentration des Anal y s e i n t e r e s s e s auf 
i s o l i e r t e verbale E i n h e i t e n und den V e r z i c h t auf eine 
f u n k t i o n a l a usgerichtete I n t e r p r e t a t i o n im Textzusammen
hang n i c h t zu einem umfassenderen Verständnis des kom
plexen Kommunikationsgeschehens b e i . Wenn auch außer 
Frage steht, daß dem Wortschatz im Wahlkampf große Be
deutung zukommt, so wird durch d i e Ausblendung des Hand
lungsaspekts nur e i n sehr begrenzter Ausschnitt aus dem 
Bereich p o l i t i s c h e r Kommunikation erfaßt. 

E i n e r w e i t e r t e r sprechakttheoretisch f u n d i e r t e r Ansatz 
l i e g t der A r b e i t von Moeschier (1979) zugrunde. Unter 
Bezugnahme auf das Korpus der Wahlkampfdebatte von 1974 
versucht der Autor eine Typologie von Widerlegungsakten 
("actes de r e f u t a t i o n " ) zu e r s t e l l e n . Diese Sprechhand
lungen werden sowohl h i n s i c h t l i c h i h r e r " s t r u c t u r e i n 
terne, logico-semantique" a l s auch bezüglich i h r e r 
" s t r u c t u r e externe, d i s c u r s i v e et pragmatique" bestimmt. 

4 S V g l . den A r t i k e l "Le jeu des mots. Analyse l e x i c o -
logique" i n "Le Point" vom 8.5.1988, S. 27ff. 
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In d i e s e r Studien geht es f o l g l i c h n i c h t um eine Analyse 
des konkreten Wah1kämpfgeschehens, sondern um d i e E r f o r 
schung f u n k t i o n a l e r Verknüpfung von Sprechakten und damit 
um allgemeine Strukturen von Gesprächen. 

Auch i n der A r b e i t von Petter-Zimmer (1990) steht n i c h t 
d i e Untersuchung des Medienereignisses P o l i t i k e r d e b a t t e 
im Mittelpunkt, sondern d i e Beschreibung und Systemati
s i e r u n g eines Phänomens, das für die s e Gesprächssorte 
bestimmend i s t . Die Autorin beschäftigt s i c h anhand von 
zwei französischen Fernsehdebatten mit "der mikrostruk
t u r e l l e n S t r a t e g i e der Publikumsadressierung" (S. 72). 
Ihr A n a l y s e i n t e r e s s e i s t damit auf d i e K a t e g o r i s i e r u n g 
p u n k t u e l l e r Verfahren der Adressierung g e r i c h t e t , mit dem 
Z i e l der E r s t e l l u n g e i n e r auf andere Mehrparteiengespräche 
übertragbaren Typologie. 
Grundlegend für diese K l a s s i f i k a t i o n i s t d i e U n t e r s c h e i 
dung i n "Verfahren, mit denen e i n Sprecher seine Äußerung 
an einem Adressaten a u s r i c h t e t " ("Orientierung") und solche, 
"mit denen e i n Sprecher kundtut, daß er seine Äußerung an 
einen Adressaten r i c h t e t " ("Kontaktierung") (S. 56), wobei 
d i e s e Kategorien auch mit dem Hinweis auf i m p l i z i t e und 
e x p l i z i t e M i t t e l der Adressierung gekennzeichnet werden 
können. 
Diese Unterscheidung erweist s i c h an den S t e l l e n der De
batte, "an denen s i c h die Außenkommunikation mit dem Pu
blikum i n den Vordergrund des Gesprächs drängt" (S. 280) 
a l s brauchbar. Wenn man a l l e r d i n g s davon ausgeht, daß 
a l l e Aktivitäten der Interaktionspartner an der Publikums
per s p e k t i v e a u s g e r i c h t e t sind, dann läßt s i c h mit P e t t e r -
Zimmers Ansatz zur Bestimmung der "Formen, mit denen e i n 
Sprecher A d r e s s a t e n r o l l e n k o n s t i t u i e r t " (S. 68) nur e i n 
begrenzter T e i l der im V e r l a u f des Gesprächs vollzogenen 
Hinwendung zum Zuschauer erfassen, wobei Verfahren der 
"Kontaktierung" a l s eine Konkretisierung im Sinne e i n e r 
ausdrücklichen Kenntlichmachung der im Mediengespräch 
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s t e t s gegebenen O r i e n t i e r u n g am zuhörenden D r i t t e n zu v e r 
stehen s i n d . Setzt man voraus, daß d i e Teilnehmer an der 
Debatte den Zuschauer und n i c h t den I n t e r a k t i o n s p a r t n e r 
von der eigenen Person und P a r t e i zu überzeugen suchen, 
dann e r f o r d e r t diese Sichtweise d i e Berücksichtigung 
umfassender, an der Publikumsperspektive a u s g e r i c h t e t e r 
Kommunikationsstrategien der Interaktanten, auf d i e 
Petter-Zimmer i n i h r e r Arbeit' a l l e r d i n g s bewußt v e r 
z i c h t e t hat. 

In der D i s s e r t a t i o n von Jacoby (1987), die neben Wahl
reden und Fernsehinterviews zwei Fernsehdebatten der 
hessischen P o l i t i k e r Börner und Dregger im Landtagswahl
kampf von 1982 behandelt, geht es um "eine exemplarische 
l i n g u i s t i s c h e Beschreibung der Se l b s t i n s z e n i e r u n g von 
S p i t z e n p o l i t i k e r n auf den verschiedenen Plattformen 
eines öffentlichen Wahlkampfes". (S. 1) Die V e r f a s s e r i n 
o r i e n t i e r t s i c h b e i der Auswahl der zu untersuchenden 
Mechanismen v e r b a l e r S e l b s t d a r s t e l l u n g an "relevant 
oder symptomatisch erscheinenden Formen spr a c h l i c h e n 
Handelns", (ebd.) Im üntersuchungsteil der A r b e i t wer
den diese textimmanent e r m i t t e l t e n Formen auf i h r e Funk
t i o n hin überprüft und ausgezählt, um i h r e Gebrauchs
häufigkeit i n der entsprechenden Textsorte zu bestimmen. 
Jacoby kommt zu der Erkenntnis, daß für u n t e r s c h i e d l i c h e 
" i n s t i t u t i o n e l l e Handlungssituationen" jeweils bestimmte 
" s i g n i f i k a n t e s p r a c h l i c h e Inszenierungselemente" von Be
deutung s i n d . Das Ergebnis i h r e r Untersuchung i n Form 
ei n e r t a b e l l a r i s c h e n Übersicht, aus der s i c h d i e Zu
ordnung s p e z i f i s c h e r Merkmale zu den Textsorten ersehen 
läßt, wirkt a l l e r d i n g s wenig p l a u s i b e l . So e r m i t t e l t d i e 
A u t o r i n a l s eines der zentralen Inszenierungselemente 
für d i e Wahlrede " s t r a t e g i s c h e Argumentation" (im Sinne 
von Völzing (1979). Es läßt s i c h n i c h t nachvollziehen, 
weswegen Jacoby dieses M i t t e l der S e l b s t d a r s t e l l u n g 
zwar auch im Fernsehinterview nachweist, n i c h t jedoch 
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i n der Fernsehdiskussion, obwohl es s i c h auch dabei um 
ein e Komunikationsform handelt, b e i der p a r t e i l i c h e s 
Sprechen i n p e r s u a s i v e r Form s t a t t f i n d e t und d i e Ak
te u r e bemüht sind, s i c h gegenüber dem p o l i t i s c h e n Geg
ner zu p r o f i l i e r e n . Unklar i s t auch, weswegen d i e Ver
wendung der P e r s o n a l d e i x i s b e i der Debatte keine Be
deutung haben s o l l und nur für d i e öffentliche Wahlrede 
u.a. a l s I d e n t i f i k a t i o n s a n g e b o t e i n g e s e t z t wird. Wes
wegen ausschließlich i n der Debatte "Slogans, Topoi und 
St e r e o t y p i e " eine R o l l e s p i e l e n und d i e Verwendung 
von "Schlag- und Leitwörtern bzw. umgangssprachliche(n) 
Elementen" auf d i e Wahlrede beschränkt s e i n s o l l e n , e r 
sch e i n t e b e n f a l l s n i c h t n a c h v o l l z i e h b a r . 
Daß die S e l b s t d a r s t e l l u n g der P o l i t i k e r i n der Fernseh
debatte i n den Interaktionsprozeß eingebunden i s t und 
s i c h deshalb n i c h t nur anhand e i n z e l n e r Merkmale 
sprecherbezogener Aktivitäten wie d i r e k t e s / i n d i r e k t e s 
Argumentieren und V o r l i e b e n für einen bestimmten Wort
gebrauch oder für syntaktische Kategorien wie Modal
verben festmachen läßt, wird b e i Jacoby n i c h t gesehen. 
Obwohl d i e A u t o r i n ausdrücklich auf d i e getrennten Be
r e i c h e der Primär- und Sekundärebene hinweist, a r b e i t e t 
s i e n i c h t heraus, daß S e l b s t d a r s t e l l u n g der P o l i t i k e r im 
Rahmen der Binnenkommunikation, a l s o i n der Auseinan
dersetzung mit dem Gegner, und damit a l s Agieren vor 
einem Publikum r e a l i s i e r t wird. 

Die meisten A r b e i t e n zur p o l i t i s c h e n Fernsehdiskussion 
beschäftigen s i c h n i c h t wie d i e b i s h e r aufgeführten Un
tersuchungen mit der Konfrontation zweier S p i t z e n p o l i 
t i k e r , sondern mit p o l i t i s c h e n Rundengesprächen, an 
denen d i e V e r t r e t e r der w i c h t i g s t e n P a r t e i e n teilnehmen. 
Eine wichtige und umfassende Analyse p o l i t i s c h e r Mehr
parteiengespräche am B e i s p i e l der Sendungen "ZDF Hearing" 
und der "Bonner Runde" l i e f e r t d i e A r b e i t des Autoren
teams Holly/Kühn/Püschel (1986) . Die Autoren gehen von 
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der These aus, daß es s i c h b e i Fernsehdiskussionen um 
Inszenierungen zum Zwecke von Propaganda handelt und 
untersuchen "mit welchen s p r a c h l i c h e n M i t t e l n d i e In
szenierung a l s Diskussion im Medium Fernsehen den 
P o l i t i k e r n g e l i n g t und welchen B e i t r a g dazu I n s t i t u 
t i o n und Medium, J o u r n a l i s t e n und Moderatoren zu 
l e i s t e n haben" (S. 2). Z i e l der A r b e i t i s t es aufzu
zeigen, daß i n Fernsehdiskuss'ionen "Elemente aus e i g e n t 
l i c h e n Diskussionen" (S. 2) " s i c h gründlich i n ihrem 
Charakter verändert haben" (S. 3). 
Daß d i e s e r methodische Ansatz, der von einem Verständ
nismodell i d e a l t y p i s c h e r Diskussionsformen ausgeht und 
dabei Abweichungen e i n d e u t i g a l s s p e z i f i s c h e Merkmale 
der Inszenierung ausweist, n i c h t unproblematisch i s t , 
wurde i n der l i n g u i s t i s c h e n L i t e r a t u r b e r e i t s k r i t i s c h 
angemerkt. 4 6 Wenn man davon ausgeht, daß durch d i e I n t e r 
a k t i o n s s i t u a t i o n e i n Orientierungsrahmen für d i e I n t e r 
p r e t a t i o n von Äußerungen vorgegeben wird und daß spe
z i e l l i n öffentlichen-politischen Gesprächssendungen 
durch Präsentation, Ankündigungen von Seiten der Modera
toren, aber auch durch metakommunikative Kommentare der 
Teilnehmer eine besondere A r t s o z i a l e r W i r k l i c h k e i t mit 
eigenen Regeln und Gesetzmäßigkeiten erzeugt wird, dann 
erweist s i c h d i e Bewertung argumentativer Aktivitäten 
der P o l i t i k e r am Maßstab des "Hochwert"begriffs D i s 
kussion (S. 204) a l s unzureichend. 

A l s eine Kombination u n t e r s c h i e d l i c h e r methodischer An
sätze präsentiert s i c h d i e Untersuchung von Sager i n dem 
von Sucharowski (1986) herausgegebenen Sammelband zur 
"Bonner Runde". Um der Komplexität des Gesprächsgesche
hens gerecht zu werden, a r b e i t e t Sager mit einem v i e r -

4 6 V g l . Rütten (1989), S. 204; Petter-Zimmer (1990), 
S. 24; Burger (1991), S. 141. 
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s c h i c h t i g e n Analysemodell, das auf folgende "Bezugs
systeme" ausgelegt i s t : "das physiologisch-morphologische 
E f f e k t o r s y s t e m des Indiviuums", "das syntaktisch-seman
t i s c h e Sprachsystem e i n e r bestimmten Ein z e l s p r a c h e " , "das 
s i t u a t i v l i m i t i e r t e Handlungssystem" und "der t r a n s s i t u a 
t i v e d i s p o s i t i o n e l l bzw. i n s t i t u t i o n e l l bestimmte Ver
haltenskomplex" (S. 235). 
Dem Autor geht es darum, di e These, daß es s i c h b e i dem 
Politikergespräch um e i n "Schauturnier", einen "Komment
kampf" handelt, zum einen mit den Ergebnissen e i n e r quan
t i t a t i v e n Gesprächsanalyse, zum anderen mit den Befunden 
e i n e r q u a l i t a t i v e n Untersuchung des Korpus zu stützen. 
Für den e r s t e n Weg werden formal e r m i t t e l t e V e r l a u f s 
s t r u k t u r e n des Politikergesprächs mit e i n e r Diskussion 
unter Studenten v e r g l i c h e n , d i e unter "ähnlichen Studio
bedingungen" aufgenommen wurde, und auf Abweichungen h i n 
untersucht. A l s besondere Merkmale der "Bonner Runde" e r 
m i t t e l t Sager dabei "einen p e r i o d i s c h a l t e r i e r e n d e n A k t i 
vität srhythmus" (S. 257) und e i n von Alltagsgesprächen ab
weichendes Anredeverhalten. Darüber hinaus deutet Sager 
den "monologischen Charakter der Redebeiträge" dahin
gehend, daß diese "nicht so sehr das Ergebnis gemein
samer I n t e r a k t i o n s a r b e i t " (S. 245) sind, wie d i e s im Stu
dentengespräch der F a l l i s t , sondern auf der Leistung 
e i n z e l n e r beruhen. Nach Ansicht von Sager läßt s i c h aus 
diesen Beobachtungen auf den " s p e z i f i s c h e n T u r n i e r 
charakter" des Polikergesprächs schließen. 
Im Rahmen der q u a l i t a t i v e n Analyse versucht der Autor, 
Konzepte der Humanethologie au f g r e i f e n d , i n dem P o l i t i k e r 
gespräch " s p e z i f i s c h geregeltes S u b s t i t u t i o n s v e r h a l t e n " 
(S. 251) zu bestimmen. Dieses s i e h t er u.a. i n Rangkon
f l i k t e n , Triumpfgebaren, Beschwichtigungsverhalten und 
dem "Sammeln von Pluspunkten", b e i dem d i e " e r n s t h a f t e 
s a c h o r i e n t i e r t e Auseinandersetzung" e r s e t z t wird durch 
"einen b e z i e h u n g s o r i e n t i e r t e n Schlagabtausch" (S. 255) . 
Sager behandelt i n seiner A r b e i t einen i n t e r e s s a n t e n 
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Aspekt p o l i t i s c h e r Fernsehdiskussionen. Was i n d i e s e r 
Studie a l l e r d i n g s n i c h t überzeugt, i s t s e i n Umgang mit 
den "Selbstkonzepten" der P o l i t i k e r . Der*Autor schlägt 
diese Kategorie i n Zusammenhang mit der q u a l i t a t i v e n 
Analyse des Gesprächs vor, v e r z i c h t e t aber darauf, im 
einzelnen d a r z u s t e l l e n , durch welche s p e z i f i s c h e n Ge
sprächsaktivitäten d i e j e w e i l i g e S e l b s t d a r s t e l l u n g der 
Interaktanten r e a l i s i e r t wird. Dies aber hat zur Folge, 
daß d i e vom Autor vorgenommene Zuordnung von Persönlich
keitsmerkmalen zu den einzelnen P o l i t i k e r n (wie z.B. 
"Kohl: der Pflichtbewußte, der Aufrechte, ...") für den 
Leser n i c h t nachvollziehbar i s t . 

Die folgende Studie a r b e i t e t mit gesprächsanalytischen 
Methoden. In dem Aufsatz von Rütten (1989) mit dem T i t e l 
" S t r u k t u r e l l e Merkmale p o l i t i s c h e r Rundengespräche im Fern
sehen" geht es anhand der bundesdeutschen Sendung "Drei 
Tage vor der Wahl" vom 22.1.1987 u.a. um d i e Frage nach der 
"Moderatorenrolle und [dem] Umgang der Gesprächsteilnehmer 
mit d i e s e r R o l l e " (S. 207). Der Autor be t r a c h t e t , ausgehend 
von seinem M a t e r i a l , Ferndiskussionen a l s Kampf um d i e Do
minanz innerhalb der Gesprächsorganisation, i n den sowohl 
d i e Moderatoren a l s auch d i e P o l i t i k e r i n v o l v i e r t s i n d . 
Anhand eines Gesprächsausschnitts, i n dem es im wesent
l i c h e n um das Versagen der Moderation und um d i e Bean
spruchung der damit vakant gewordenen P o s i t i o n des Ge
sprächsleiters durch einzelne P o l i t i k e r geht, z e i g t 
Rütten, daß s i c h d i e Rangunterschiede der Teilnehmer 
im B e r e i c h der Gesprächsorganisation widerspiegeln und 
daß " d i e Chancen, s i c h über d i e Gesprächsordnung h i n 
wegzusetzen, n i c h t g l e i c h v e r t e i l t s i n d " . (S.228) 
Aus diesem Befund, verbunden mit der Beobachtung, daß 
d i e Moderatoren im agonalen Gespräch auf verlorenem 
Posten stehen, f o l g e r t Rütten d i e These, daß d i e " t e i l 
nehmenden P o l i t i k e r d i e gesprächsleitende Funktion der 
Moderation nur solange akzeptieren, wie s i e den r e i -
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bungslosen Ablauf des 'Werbespiels', des wechselsei
t i g e n Auf- und Abwertens g a r a n t i e r t " . (S.229) 
Es wäre i n t e r e s s a n t , dem untersuchten Gesprächsaus
s c h n i t t , der F e h l l e i s t u n g e n der Moderation dokumentiert, 
Segmente gegenüberzustellen, i n denen s i c h P o l i t i k e r 
um des eigenen V o r t e i l s wegen mit Moderatoren gegen 
andere Teilnehmer verbünden und damit d i e R o l l e der 
Moderation entscheidend aufwerten, wobei zu fragen 
wäre, welche Auswirkungen solche K o a l i t i o n e n für den 
Gesprächsverlauf haben und inwiefern d i e Auseinander
setzung der P o l i t i k e r untereinander durch solches 
T a k t i e r e n auf der Ebene der Gesprächsorganisation be-
einfußt wird. 

"Gesprächsregeln i n fernsehtypischen Formen p o l i t i s c h e r 
S e l b s t d a r s t e l l u n g " l a u t e t der T i t e l des H a b i l i t a t i o n s 
vortrags von K l e i n , der 1989 i n der Druckfassung e r 
schienen i s t . In d i e s e r A r b e i t geht der Autor von der 
These aus, daß "die normativen Erwartungen und Ansprüche 
des Fernsehzuschauers zu Regeln für das öffentliche Ge
sprächsverhalten von P o l i t i k e r n (werden)" (S. 67). Um 
diese Regeln zu bestimmen und zu systematisieren, g r e i f t 
K l e i n auf Zuschauerurteile zurück, d i e er während e i n e r 
Fernsehdiskussion mit H i l f e der "Bewertungs-Recorder-
Methode" (S. 68) e r m i t t e l t und d i e er i n Beziehung zu 
den von Gr i c e (1975) f o r m u l i e r t e n Konversationsmaximen 
s e t z t . Unter Berücksichtigung der Personenkonstellation 
öffentlich-politischer Medienveranstaltungen und der 
Kampf-Situation zwischen den Gesprächspartnern e r s t e l l t 
K l e i n eine Systematik von Gesprächsregeln, d i e l e t z t l i c h 
auf e i n e r "Modifizierung", " S p e z i f i z i e r u n g " und "Erwei
terung" der Griceschen Vorgaben beruhen. 
A l s problematisch erweisen s i c h i n diesem Ansatz d i e kon
kurrierenden Ansprüche der Zuschauer, auf d i e der Autor 
zum einen mit der Unterscheidung der " p o l i t i s c h - i n h a l t 
l i c h e n Ebene" und der "Ebene des GesprächsVerhaltens" r e -
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a g i e r t , zum anderen mit der D i f f e r e n z i e r u n g eines P u b l i 
kums i n "Informationssucher" und "Parteigänger" (S. 7 9-
80) . 
Ob und inwieweit s i c h d i e von K l e i n f o r m u l i e r t e n Ge
sprächsregeln und i h r e K l a s s i f i k a t i o n auf nichtdeutsche 
Verhältnisse übertragen lassen, b l e i b t o f f e n . Da norma
t i v e Ansprüche einem z e i t l i c h e n Wandel u n t e r l i e g e n , ge
s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h und k u l t u r e l l geprägt s i n d ( v g l . 
Gloy (1988)) f u n g i e r t d i e Studie von K l e i n primär a l s 
Bestandsaufnahme, i n der herausgearbeitet wurde, daß 
bundesdeutsche Fernsehzuschauer M i t t e der 80iger Jahre 
" z i v i l i s i e r t e s S t r e i t e n " von P o l i t i k e r n i n Mediendis
kussionen erwarten. 
Während der z u l e t z t angeführte Aufsatz einen B e i t r a g 
zur Fernsehrezeptions- und zur Medienwirkungsforschung 
l i e f e r t , geht es i n der von K l e i n (1991) veröffentlich
ten A r b e i t darum, zu bestimmen, inwieweit s i c h d i e Rhe
t o r i k für d i e Analyse von Fernsehdiskussionen a l s taug
l i c h e rweist. Am B e i s p i e l von Rederechtskämpfen und dem 
Bereich der Themenbehandlung i n Fernsehdiskussionen 
macht K l e i n d e u t l i c h , daß d i e i n s t i t u t i o n e l l verfaßte 
Rhetorik "gesprächsanalytischer Ergänzungen" (S. 359) 
bedarf und daß s i c h "sprachwissenschaftliche Gesprächs
forschung" mit der "Rekonstruktion g e n e r e l l e r oder kom-
mun i k a t i o n s t y p - s p e z i f i s c h e r Sprechaktsequenz-Muster" so
wie mit der "Ermittlung und Kategorisierung von Formen 
des s t r a t e g i s c h e n Umgangs mit ihnen" (S. 362) zu befas
sen hat. 
Das Rhetorikverständnis, das K l e i n s e i n e r A r b e i t zugrunde-
l e g t , i s t auf "eine altehrwürdige D i s z i p l i n " (S. 355) be
schränkt, d i e es "üblicherweise mit k o n t i n u i e r l i c h e n l a n 
gen Reden zu tun (hat)" (ebd.) und s i c h auf das " k l a s 
s i s c h e Analyseinstrumentarium" (S. 359) stützt. Berück
s i c h t i g t man hingegen, daß Rhetorik a l s i n s t i t u t i o n e l l 
verfaßte Lehre auf den Entlehnungen alltäglicher I n t e r 
aktion beruht ( v g l . auch K a p i t e l 2.2.), dann e r s c h e i n t 
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d i e Frage nach i h r e r T a u g l i c h k e i t für d i e Analyse von 
Fernsehdiskussionen weniger bedeutend. Um dem "Gesprächs
charakter" und den Besonderheiten öffentlich-politischer 
Mediendiskussionen gerecht zu werden, bedarf es weniger 
"gesprächsanalytischer Ergänzungen zur Rhetorik", sondern 
vielmehr ein e r angemessenen Berücksichtigung i n s t i t u t i o 
n e l l e r Rahmenbedingungen sowie der gesprächssortenspezi-
f i s c h e n S p i e l r e g e l n . 
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3. Methodische Grundlagen und Probleme 

3.1. Das Konzept der Interaktivität 

Zu e i n e r grundlegenden Eigenschaft des Untersuchungsge
genstands Gespräch gehört es,' daß es s i c h h i e r b e i um 
e i n äußerst komplexes und kompliziertes Geschehen han
d e l t , das s i c h von Seiten der B e t e i l i g t e n a l s "Problem-
lösungshandlung" 1 d a r s t e l l t . Dem Konzept der Interak
t i o n s t h e o r i e zufolge, werden d i e zur Problemlösung not
wendigen Interaktionsvorgänge durch d i e Gesprächsteil
nehmer w e c h s e l s e i t i g k o n s t i t u i e r t und im Rahmen e i n e r 
gemeinsamen, a l s v e r b i n d l i c h betrachteten O r i e n t i e r u n g 
einander an g e g l i c h e n . 2 

Dieses Verständnis v e r b a l e r Kommunikation bedeutet für 
eine l i n g u i s t i s c h e Interaktionsanalyse, daß s p r a c h l i c h e 
M i t t e l f u n k t i o n s - und gesprächspartnerbezogen zu be
t r a c h t e n s i n d und daß darüber hinaus i h r e P o s i t i o n im 
GesprächsZusammenhang mit zu berücksichtigen i s t . Zu
g l e i c h rückt eine solche Betrachtungsweise den Handlungs
aspekt v e r b a l e r Kommunikation i n den M i t t e l p u n k t des In
t e r e s s e s . 

Sprachliches Handeln i s t a l s o im Gegensatz zum Ansatz 
der Sprechakttheorie, die von einem r e i n sprecherzen
t r i e r t e n Handlungsbegriff ausgeht, i n seinem i n t e r a k -

1 V g l . Ungeheuer (1977), S. 41. 
2 V g l . etwa Kallmeyer (1977), S. 193. 
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t i v e n FunktionsZusammenhang zu b e t r a c h t e n . 3 Wichtig 
h i e r b e i i s t , daß Sprachhandlungen a l s empirische E i n 
h e i t e n n i c h t von vornherein k l a s s i f i k a t o r i s c h zu be
stimmen sind, sondern a l s " I n t e r p r e t a t i o n s k o n s t r u k t e " 
(Lenk, 1978) 4 d e f i n i e r t werden können. Diese Einschät
zung des B e g r i f f s der Handlung trägt der Tatsache Rech
nung, daß d i e I d e n t i f i z i e r u n g e i n e r Äußerung 5 a l s i l l o -
k u t i v e Handlung eines bestimmten Typs n i c h t a l l e i n von 
der I n t e n t i o n des Sprechers abhängt, sondern auch dadurch 
bestimmt wird, wie der Hörer d i e Äußerung v e r s t e h t und 
a l s was er s i e behandelt. 6 

Diese i n t e r p r e t a t i v e Sichtweise l i e g t auch dem Ansatz 
des Symbolischen Interaktionismus zugrunde. Da auch d i e 
vorliegende A r b e i t auf der Auffassung von Sprache a l s 
Symbolmedium beruht, s o l l e n im folgenden z e n t r a l e Grund
annahmen d i e s e r von Mead entwickelten und von Blumer f o r t 
geführten Erklärungshypothese s o z i a l e n Handelns kurz dar
g e s t e l l t werden. 

3 Zur K r i t i k an der fehlenden Berücksichtigung des 
i n t e r a k t i v e n Aspekts i n der Sprechakttheorie v g l . 
Franck (1980), S. 5-6. Auch Henne/Rehbock (1982), 
S. 17 weisen darauf hin, daß d i e Sprechakttheorie 
d i e s p r a c h l i c h e W i r k l i c h k e i t r e d u z i e r t , wenn " f o r t 
während nur der Perspektive des Sprechers Rechnung 
getragen wird und der Hörer nur a l s Reagierender 
(und n i c h t auch a l s a k t i v e r Zuhörer) i n den B l i c k 
kommt. Zu diesem Punkt äußern s i c h e b e n f a l l s Gülich/ 
Ko t s c h i (1987), S. 256. 

4 z i t i e r t nach Kohl (1986), S. 52. 
5 "Äußerungen" sind, i n Anlehnung an Habermas (1971, 

S.102), a l s " s i t u i e r t e Sätze, d.h. pragmatische E i n 
h e i t e n der Rede" aufzufassen. 

6 V g l . Gülich/Kotschi (1987), S. 201. 
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Meads Interaktionsparadigma 7 beruht auf der Auffassung, 
daß Menschen n i c h t nur i n e i n e r natürlichen, sondern auch 
i n e i n e r symbolischen Umwelt leben, deren Objekte 0 durch 
Bedeutungen und Bewertungen, d i e ihnen zugeschrieben wer
den, bestimmt s i n d . Diese Bedeutungen können zum einen 
a l s das Ergebnis zwischenmenschlicher Kommunikation aufge
faßt werden, zum anderen erfüllen s i e auch die Funktion 
von Orientierungsvorgaben für s o z i a l e s Handeln. Wichtig 
h i e r b e i i s t , daß bestehende Bedeutungen n i c h t nur a l s ge
geben angenommen, damit bestätigt und a l s M i t t e l für d i e 
Steuerung und den Aufbau von Handlungen gebraucht werden, 
sondern daß s i e im zwischenmenschlichen Kontakt auch ab
geändert und verworfen werden können. 3 Das handlungs
t h e o r e t i s c h e Verständnis des Symbolischen Interaktionismus 
läßt s i c h i n diesem Zusammenhang wie f o l g t kennzeichnen: 

Im Unterschied zur "nicht-symbolischen I n t e r a k t i o n " , 
d i e dann s t a t t f i n d e t , "wenn man d i r e k t auf d i e Hand
lung eines anderen antwortet, ohne dies e zu i n t e r p r e 
t i e r e n " , i s t "symbolische I n t e r a k t i o n " immer dann 
gegeben, wenn die B e t e i l i g t e n d i e Bedeutung der 
Handlung des jeweils anderen zu verstehen s u c h e n . 1 0 

7 V g l . Mead (1934), ( e1978). 
e Der B e g r i f f des Objekts i s t im Rahmen des Symbolischen 

Interaktionismus sehr weit gefaßt und bezieht s i c h auf 
a l l e s , was der Mensch i n s e i n e r Welt wahrzunehmen ver 
mag: p h y s i k a l i s c h e Objekte, s o z i a l e Objekte, wie zum 
B e i s p i e l Zusammenkünfte und I n s t i t u t i o n e n , abstrakte 
Objekte, wie moralische P r i n z i p i e n , Ideen und L e i t 
i d e a l e . V g l . h i e r z u Blumer (1973), S. 90. 

9 V g l . Blumer (1973), S. 81,84 und 91. 
1 0 V g l . d i e Ausführungen zum Symbolischen Interaktionismus 

Meadscher Prägung i n Blumer (1973), S. 96 und S. 87-88. 
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- "Im kommunikativen Handeln übernimmt Sprache, über d i e 
Funktion der Verständigung hinaus, d i e R o l l e der Ko
o r d i n a t i o n von z i e l g e r i c h t e t e n Aktivitäten v e r s c h i e 
dener Handlungssubjekte (...). " 1 X 

- " S o z i a l e Interaktionen formen aus Sätzen und Hand
lungen eine symbolische Struktur, auf d i e s i c h d i e 
Analyse wie auf etwas Objektives beziehen kann." 1 2 

- "In den meisten S i t u a t i o n e n , i n denen Menschen i n 
bezug aufeinander handeln, haben s i e im voraus e i n 
f e s t e s Verständnis, wie s i e s e l b s t handeln wollen 
und wie andere handeln werden. Sie haben gemeinsame 
v o r g e f e r t i g t e Deutungen dessen, was von der Handlung 
des Teilnehmers erwartet wird, und dementsprechend 
i s t jeder Teilnehmer i n der Lage s e i n Verhalten 
durch solche Deutungen zu s t e u e r n . " 1 3 

Diese Ei n z e l a s p e k t e der Theorie des Symbolischen I n t e r 
aktionismus legen im H i n b l i c k auf d i e Handlungsorientie
rung eine Betrachtungsweise s p r a c h l i c h e r Aktivitäten 
nahe, d i e zu berücksichtigen hat, daß gemeinsames Han
deln i n der Kommunikation niemals eine von V o r b i l d e r n 
und vorab f e s t g e l e g t e n Bedeutungen und I n t e r p r e t a t i o n s 
entwürfen völlig losgelöste s o z i a l e W i r k l i c h k e i t ent
stehen läßt. Sprache e r s c h e i n t unter diesem Gesich t s 
punkt a l s System handlungsbezogener Typisierungen i n 
bedeutungsvollen Formen, d i e Anspruch auf gemeinsame 
V e r b i n d l i c h k e i t erheben können. 

1 1 Z i t i e r t aus der D a r s t e l l u n g und Analyse der Kommuni
k a t i o n s t h e o r i e von Mead i n Habermas (1981), Bd.2. 
S. 13. 

1 2 Ebd. S. 14. 
1 3 V g l . Blumer (1973), S. 98. 
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Nach Ans i c h t von Blumer, s t e l l t "gemeinschaftliches Han
deln (...) sozusagen n i c h t nur eine h o r i z o n t a l e Verket
tung der Aktivitäten der Teilnehmer dar,'sondern auch 
eine v e r t i k a l e Verkettung mit vorausgegangenem gemein
s c h a f t l i c h e n H a ndeln" 1 4 

Die Annahme, daß s i c h Handeln i n g e s e l l s c h a f t l i c h ent
wickelten Formen v o l l z i e h t und daß Äußerungen zur symbo
l i s c h e n Gestaltung von Handlungen verwendet werden, i s t 
eine entscheidende Voraussetzung zur Analyse i n t e n t i o -
nalen Handelns im Rahmen p o l i t i s c h e r A k t i o n . Zu berück
s i c h t i g e n i s t dabei im H i n b l i c k auf den Untersuchungs
gegenstand der Fernsehdebatte, daß " P o l i t i k (...) für 
die Bürger ganz überwiegend d i e D a r s t e l l u n g von P o l i t i k 
( i s t ) " 1 5 , daß s i c h a l s o p o l i t i s c h e W i r k l i c h k e i t weniger 
über unmittelbare Erfahrungen erschließen läßt a l s v i e l 
mehr über eine "Symbolische S i n n w e l t " 1 * und daß deshalb 
di e Selbstpräsentation p o l i t i s c h e r Akteure a l s w i c h t i g e r 
B e s t a n d t e i l symbolischer P o l i t i k v e r m i t t l u n g aufzufassen 
i s t . 

1 4 Ebd., S. 101. 
1 5 V g l . S a r c i n e l l i (1987), S. 5. 
1 € V g l . Berger/Luckmann (1982), S. 104f. 
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3.2. Zum Verständnis des Aushandlungsbegriffs 

Die Ebenen, auf denen d i e Gesprächsteilnehmer i h r e ge
sprächskonstituierenden Aktivitäten e n t f a l t e n , ent
sprechen, wie dies eingangs b e r e i t s angedeutet wurde, 
den wesentlichen Aufgaben der Gesprächspartner. Wenn da
von auszugehen i s t , daß unter I n t e r a k t i o n e i n von T e i l 
nehmern w e c h s e l s e i t i g p r o d u z i e r t e r und i n t e r p r e t i e r t e r 
Vorgang zu verstehen i s t und das gemeinsame Handeln durch 
d i e e r f o l g r e i c h e Verständigung bedingt wird, l i e g t d i e 
Auffassung nahe, daß jede Kommunikation auf Aushandlungs
prozessen beruhen muß. So l e g t auch C i c o u r e l 1 7 seinen A r 
be i t e n d i e Auffassung zugrunde, daß Kommunikation s e l b s t 
a l s Aushandlungsprozeß zu betrachten i s t und daß f o l g l i c h 
'Aushandeln' a l s Daueraufgabe der Interaktanten und a l s 
notwendige Bedingung jeder e r f o l g r e i c h e n Verständigung 
f u n g i e r t . "Das Konzept der Aushandlung", so d e f i n i e r t 
auch Kallmeyer, " b e i n h a l t e t zunächst einmal, daß Folgen 
von Vorschlägen und Reaktionen ablaufen, an deren End
punkt ei n e a l s gemeinsam angesehene I n t e r p r e t a t i o n bzw. 
Bedeutung s t e h t " 1 3 . Wenn f o l g l i c h , wie er weiter ausführt, 
"im P r i n z i p a l l e Vorgänge gemeinsamen Handelns von der
a r t i g e n Aushandlungen b e t r o f f e n s i n d " , dann müssen d i e 
auf den verschiedenen Ebenen der I n t e r a k t i o n e n t f a l t e t e n 
gesprächskonstituierenden Aktivitäten der Teilnehmer 
auch im Rahmen d i e s e r Aushandlungsprozesse b e t r a c h t e t 
werden. 
Dieser Sichtweise widersetzen s i c h Dieckmann und P a u l 1 9 , 
d i e s i c h dafür aussprechen, den B e g r i f f 'Aushandeln' nur 
dann zu verwenden, "wenn Problemlösungen durch Verhandeln" 

1 7 V g l . etwa C i c o u r e l (1975). 
1 S V g l . Kallmeyer (1981), S. 93. 
1 9 V g l . Dieckmann/Paul (1983), S. 191. 



-44-

gemeint i s t . Da s i e z u g l e i c h davon ausgehen, daß Kommunika
t i o n e i n kooperativer Interpretationsprozeß i s t , der i n 
der Regel unproblematisch abgewickelt wird, und s i e den 
der 'Konversationsanalyse' zugrundeliegenden, i h r e r A n s i c h t 
nach, weitgehend s i n n e n t l e e r t e n Problembegriff k r i t i s i e 
r e n 2 0 , setzen s i e Kommunikation bzw. I n t e r a k t i o n mit einem 
Aushandlungsprozeß nur insoweit g l e i c h , a l s d i e s e r nur dann 
anzusetzen i s t , wenn das Gespräch einen k r i t i s c h e n V e r l a u f 
nimmt und E r e i g n i s s e e i n t r e f f e n , d i e s i c h n i c h t mit den 
"Normalformerwartungen 1 , 2 1 i n Einklang bringen l a s s e n . 
Diesem Einwand kann entgegnet werden, daß e i n so eng
gefaßter Aushandlungsbegriff n i c h t "den s i t u a t i o n s b e z o -
genen Besonderheiten der gesprochenen Sprache" gerecht 
werden kann, d i e , wie G a r f i n k e l und S a c k s 2 2 betonen, da
rauf beruhen, daß Sprecher "etwas anderes meinen, a l s 
das, was s i e auch i n noch so v i e l e n Worten sagen können". 
Dieser Aspekt der Vagheit wird auch von F r a n c k 2 3 auf
g e g r i f f e n , d i e der Ansicht i s t , daß durch d i e Unbestimmt
h e i t der gesprochenen Sprache Raum gelassen wird für 
"subsequent p r e c i s i o n and a l s o f o r c o e x i s t i n g i n t e r -
p r e t a t i o n s " . Dies kann aber nur bedeuten, daß b e r e i t s 
a l s Grundvoraussetzung zur Gewährleistung e i n e r r e i 
bungslosen Verständigung der Interaktanten u n t e r e i n 
ander Sinnaushandlungsprozesse i n Gang gesetzt werden 

2 0 Ebd., S. 190. 
2 1 Unter dem Konzept der "Normalform" versteht man d i e 

Handlungs- und E r e i g n i s t y p i s i e r u n g e n , d i e auf der 
Basis der im V e r l a u f s p r a c h l i c h e r S o z i a l i s a t i o n e r 
worbener Regeln vorgenommen werden und d i e im Ge
spräch w e c h s e l s e i t i g u n t e r s t e l l t werden können. V g l . 
h i e r z u Henne/Rehbock (1982), S. 200-1, d i e s i c h 
i h r e r s e i t s auch auf C i c o u r e l (1975), S. 33 beziehen. 

2 2 V g l . Garfinkel/Sacks (1976), S. 135. 
2 3 V g l . Franck (1981), S. 227. 
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müssen, was auch dann der F a l l i s t , wenn d i e Kommuni
ka t i o n "unproblematisch" abgewickelt w i r d . 2 4 

Auch aus i n t e r a k t i o n i s t i s c h e r S i c h t wird d i e s e r Punkt be
sonders betont: So e r s c h e i n t es " i n a l l e n Handlungsphasen 
(...) e r f o r d e r l i c h , daß der eine Akteur s i c h an den Kund
gaben des anderen Akteurs auf der Grundlage der ausge
tauschten Symbole und im Kontext des i n t e r a k t i v e n Hand
lungsablaufs immer wieder neu o r i e n t i e r t und auch umgekehrt 
s e i n Gegenüber immer wieder neu ins B i l d s e t z t " 2 5 . 
Vor dem Hintergrund dieses Aushandlungsverständnisses i s t 
i n Bezug auf den Untersuchungsgegenstand der Fernsehdebatte 
danach zu fragen, 

1) welche R o l l e Aushandlungsprozesse i n p o l i t i s c h e n S t r e i t 
gesprächen s p i e l e n 
und 
2) ob i n öffentlich-politischer Kommunikation n i c h t p r i n 
z i p i e l l andere Bedingungen für Verständigungsprozesse 
gegeben si n d , a l s dies für i n f o r m e l l e Alltagsgespräche 
der F a l l i s t . 

Die zweite Frage, d i e h i e r angeschnitten wird, i s t im 
H i n b l i c k auf d i e Besonderheiten der p o l i t i s c h e n Sprache 
und der Adressatenproblematik p o l i t i s c h e r Kommunikation 
zu präzisieren: 
T e i l t man d i e Auffassung von Bergsdorf (1983), d e r z u f o l g e 
"die Symbolensembles der p o l i t i s c h e n Sprache (...) häufig 

2 4 V g l . h i e r z u auch Franck: "The a n a l y s i s of ' r e a l l i f e 
communication' shows - even i f cases of misunderstan-
ding or p a r t i a l misunderstanding are excluded - t h a t 
the i n t e r a c t i o n a l meaning of the c o n t r i b u t i o n to the 
conversation i s to some extend subject to mutual ne-
g o t i a t i o n s . " Ebd. 

2 5 V g l . Schütze (1988), S. 521. 
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a b s t r a k t e r (sind) a l s d i e der A l l t a g s s p r a c h e (...)"(S. 31), 
wobei "mit zunehmender A b s t r a k t i o n (...) s i c h d i e gemein
s c h a f t l i c h e Erfahrungsgrundlage s p r a c h l i c h e r Symbole (...) 
( v e r r i n g e r t ) " (S. 25), dann e r s c h e i n t es i n t e r e s s a n t zu 
untersuchen, welche Folgen s i c h aus der extremen Unscharfe 
der p o l i t i s c h e n B e g r i f f l i c h k e i t für d i e Binnenkommunikation 
der Fernsehdebatte ergeben und wie s i c h "das Gesetz der 
Unzulänglichkeit s p r a c h l i c h e r M i t t e i l u n g e n " 2 6 auf d i e Be
ziehung zwischen P o l i t i k e r n und Wählern auswirkt. 

2 6 V g l . Ungeheuer (1972), S. 12. Z i t i e r t nach Bergsdorf 
(1983), S. 25. 
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3.3. Das Problem der Analyseperspektive 

Auf die Problematik der Analyseperspektive wurde i n der 
l i n g u i s t i s c h e n L i t e r a t u r zur Gesprächsforschung an ver 
schiedenen S t e l l e n hingewiesen. So wird im Bereich der 
'Konversationsanalyse' grundsätzlich jeder methodische 
Ansatz e i n e r verstehenden I n t e r p r e t a t i o n zurückgewie
s e n . 2 7 Vielmehr gehen d i e Arbeiten, d i e der ethno 
methodologischen Forschungsrichtung zuzurechnen sind, 
ausschließlich von den Informationen aus, d i e im Ge
spräch i n t e r s u b j e k t i v v e r m i t t e l t werden, wobei "die 
Phänomene s p r a c h l i c h e r Kommunikation n i c h t i n B e g r i f 
fen i n d i v i d u e l l e n Handelns, sondern i n B e g r i f f e n der 
Interaktion zwischen B e t e i l i g t e n ( r e k o n s t r u i e r t wer
d e n ) " 2 8 . 
Holly/Kühn/Püschel hingegen weisen ausdrücklich darauf 
hin, daß i h r e Analysen zur Mediengesprächssorte der po
l i t i s c h e n Fernsehdiskussion "auf der Methode der ver
stehenden I n t e r p r e t a t i o n (Hermeneutik) b e r u h e n " 2 9 und 
daß s i e s i c h i n Anlehnung an C i c o u r e l a l s "teilnehmende 
Beobachter" 3 0 verstehen. Nach Ansicht von Blumer muß b e i 
einer solchen Sichtweise a l l e r d i n g s berücksichtigt werden, 
daß die Gesprächsteilnehmer e i n e r a k t u e l l e n Gesprächs
s i t u a t i o n gegenüberstehen, daß s i e i n einem dynamischen 
Prozeß d i e Äußerungen der Gesprächspartner d e f i n i e r e n 
und i n t e r p r e t i e r e n und i h r e eigenen Handlungen nach dem 
ausrichten, was s i e i n den Handlungen anderer, i h r e r e i -

2 7 V g l . Streek (1983), S. 75. 
2 8 Ebd., S. 73. 
2 9 V g l . Holly/Kühn/Püschel (1986), S. 47. 
3 0 V g l . h i e r z u auch H o l l y (1979), S. 100-102. Verfahren 

des "teilnehmenden Beobachters" beziehen s i c h h i e r 
vor allem auf C i c o u r e l (1970). 
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genen Deutung zufolge, v o r f i n d e n : " E i n f a c h ausgedrückt, 
handeln Menschen i n bezug auf Dinge auf der Grundlage der 
Bedeutung, d i e diese Dinge für s i e s e l b s t haben, n i c h t 
auf der Grundlage der Bedeutung, d i e die s e Dinge für außen
stehende Wissenschaftler haben" 3 3*. 
Dieckmann nimmt a l s A n a l y t i k e r i n seinen A r b e i t e n zur 
Untersuchung p o l i t i s c h e r Kommunikation d i e Pers p e k t i v e 
des Rezipienten e i n , indem er s i c h darauf k o n z e n t r i e r t , 
n i c h t Aussagen über das zu machen, was der Sprecher i n -
t e n t i o n a l t u t , sondern über das, was der R e z i p i e n t wahr
nimmt. 3 2 Auch diese verstehend-rekonstruierende Methode 
s e t z t den teilnehmenden Beobachter voraus, der das kom
munikative Verhalten aus der S i c h t des Hörer nachzeich
net . 
Daß der Rekonstruktion des Gesprächs von Seiten des ver
stehenden Beobachters, der d i e Teilnehmerperspektive e i n 
nimmt, Grenzen gesetzt sind, läßt s i c h den o.a. Aus
führungen Blumers entnehmen und wird auch b e i Franck her
vorgehoben, wenn s i e zu bedenken g i b t , daß die I n t e r 
aktanten im N o r m a l f a l l "über Vorwissen und a k t u e l l e r 
fahrene Informationen" 3 3 verfügen, d i e einem Außen
stehenden n i c h t zugänglich sind, und daß d i e s e r v i e l 
fach n i c h t imstande i s t , a l l e im Gespräch vorhandenen 
Hinweise auf relevante Informationen und Überzeugungen 
zu erkennen und i n einer angemessenen Weise zu d e u t e n . 3 4 

Sicher i s t , daß auch die Unkenntnis über d i e Vorgeschichte 
der Interaktionsbeziehung der Gesprächsteilnehmer d i e 
Grenzen des Verstehens und damit auch d i e Grenzen der 
Gesprächsanalyse offenkundig werden läßt. 3* 5 

3 1 V g l . Blumer (1973), S. 134. 
3 2 V g l . Dieckmann (1985), S. 57. 
3 3 Franck (1985), S. 39. 
3 4 Ebd. 
3 5 V g l . h i e r z u auch Henne/Rehbock (1982), S. 60. 
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Wenn auch im Rahmen der vorliegenden A r b e i t der i n t e r 
a k t i v e Charakter des Gesprächs d i e entscheidende R o l l e 
s p i e l t , so wird doch im Gegensatz zu 'koriversationsana-
l y t i s c h e n ' A rbeiten n i c h t auf d i e Methode der verstehen
den I n t e r p r e t a t i o n v e r z i c h t e t . Daß dabei d i e Teilnehmer
p e r s p e k t i v e nur i n einer sehr beschränkten Weise über
nommen werden kann, wird bewußt i n Kauf genommen. E x t r a 
kommunikative Informationen, 'die s i c h auf das Wissen zur 
Vorgeschichte und d i e Begleitumstände der Debatte be
ziehen, werden ergänzend und klärend für d i e Analyse 
hinzugezogen. 
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3 .4. Erläuterungen zum Analyseverfahren 

Wichtige Impulse für das Vorhaben, i n t e r a k t i o n s r e l e v a n t e 
Aspekte der Wahlkampfdebatte von 1988 d a r z u s t e l l e n und 
systematische Eigenschaften d i e s e r Gesprächssorte zu 
beschreiben, l i e f e r t d i e i n t e r a k t i o n i s t i s c h e Theorie 
der K o n s t i t u t i o n von Kommunikation, wie s i e , schwer
punktmäßig bezogen auf s p r a c h l i c h e Phänomene, von 
Kallmeyer v e r t r e t e n wird. Dies b e t r i f f t vor allem 
di e methodische D i f f e r e n z i e r u n g eines Gesprächs i n ver
schiedene "Ordnungsstrukturen", d i e der O r i e n t i e r u n g 
der I n t e r a k t i o n s b e t e i l i g t e n dienen und d i e der Organi
s a t i o n der I n t e r a k t i o n z u g r u n d e l i e g e n . 3 6 

Ausgehend von der Hypothese, daß s i c h Verfahren sprach
l i c h e r S e l b s t i n s z e n i e r u n g i n der Fernsehdebatte auf ver
schiedenen Gesprächsebenen nachweisen und bestimmen 
lassen, e r f o l g t d i e Untersuchung des Kandidatenduells 
von 1988 unter Berücksichtigung folgender Aspekte der 
I n t e r a k t i o n s k o n s t i t u t i o n : des Bereichs der formalen Ge
sprächsorganisation, der Ebene der Handlungs- und Bedeu
t u n g s k o n s t i t u t i o n und der Ebene der Beziehungsgestaltung. 
Für d i e Wahl d i e s e r Schwerpunkte sprechen folgende Grün
de: 

(1) A l l e B e t e i l i g t e n an der Wahlkampfdebatte, P o l i t i k e r 
und Moderatoren, werden aufgrund der durch den i n s t i -

3 6 V g l . Kallmeyer (1977), S. 52. Zu diesen " K o n s t i t u 
tionsaspekten" der I n t e r a k t i o n werden u.a. "Ge
sprächsorganisation, Handlungskonstitution, Sach
v e r h a l t s d a r s t e l l u n g , K o n s t i t u t i o n s o z i a l e r I d e n t i 
täten und Beziehungen, Interaktionsmodalitäten" 
gerechnet. 
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t u t i o n e l l e n Rahmen bedingten O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r des 
Mediengesprächs mit e i n e r Reihe gesprächsorganisato
r i s c h e r Aufgaben und V e r p f l i c h t u n g e n k o n f r o n t i e r t . 
Bei der Bearbeitung d i e s e r Aufgaben ergeben s i c h für 
d i e Kandidaten im Umgang miteinander und mit den 
J o u r n a l i s t e n Möglichkeiten, durch D a r s t e l l u n g be
stimmte Verhaltensweisen und durch gesprächssteuernde 
Verfahren anzuzeigen, welches E r s c h e i n u n g s b i l d s i e zu 
ve r m i t t e l n suchen. 

(2) Das z i e l g e r i c h t e t e s p r a c h l i c h e Handeln der Hauptak
teure, das s i c h unter dem B e g r i f f der ( p o l i t i s c h e n ) 
Rhetorik zusammenfassen läßt, i s t auf d i e Präsenta
t i o n von Deutungsmustern und d i e Durchsetzung von 
Sichtweisen angelegt, wobei s i c h p a r t e i l i c h e s 
Sprechen vor allem auf d i e S e l b s t l e g i t i m a t i o n 3 7 und 
die P r o f i l i e r u n g der eigenen Person sowie d i e De-
l e g i t i m a t i o n und D i s q u a l i f i z i e r u n g des D i a l o g p a r t 
ners bezieht. 

(3) Der Kampf um Legitimierung, der a l s persönliche Kon
f r o n t a t i o n der P o l i t i k e r untereinander r e a l i s i e r t 
wird, k o n z e n t r i e r t s i c h i n der Debatte auf Recht
fertigungsaktivitäten und d i e I n f r a g e s t e l l u n g geg
n e r i s c h e r Kompetenzen. Dabei s p i e l e n partnerzen
t r i e r t e Aktivitäten wie z.B. Imageverletzungen eine 
R o l l e und das Z i e l , s i c h auf Kosten des D i a l o g p a r t 
ners für das Publikum erkennbare Pluspunkte zu 

3 7 Die Unterscheidung der B e g r i f f e " L e g i t i m a t i o n " und 
"Legitimierung" e r f o l g t i n Anlehnung an S a r c i n e l l i 
(1987), S. 10: "Während L e g i t i m a t i o n d i e kommunika
t i v e Rechtfertigung p o l i t i s c h e r Akteure meint, um
sc h r e i b t der Terminus L e g i t i m i e r u n g Zustimmungsver
ha l t e n des Bürgers." 
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s i c h e r n . 

Wenn auch b e i der durchzuführenden Untersuchung konver
s a t i o n s a n a l y t i s c h e Kategorien und Beschreibungsergeb
n i s s e verwendet werden und gewissermaßen auf die 'Kon
versationsanalyse' a l s B e z u g s d i s z i p l i n zurückgegriffen 
wird, so i s t es, wie i n K a p i t e l 2 schon angedeutet wurde, 
n i c h t Z i e l der A r b e i t , eine Analyse i n der T r a d i t i o n der 
Ethnomethodologen vorzulegen. 
Im Mittelpunkt meines Interesses steht d i e Untersuchung 
der sprachlichen M i t t e l , mit denen vor der Zuschauer
schaft e i n kompetitives Gespräch geführt wird, das s i c h 
durch konfliktäre Auseinandersetzungen und A n g r i f f e auf 
das Image des Gegners auszeichnet, aber g l e i c h z e i t i g den 
vorgegebenen S p i e l r e g e l n und den E i g e n g e s e t z l i c h k e i t e n 
des r i t u a l i s i e r t e n p o l i t i s c h e n Handelns gehorcht. 

Wenn man s i c h f r a g t , i n welchem Verhältnis Äußerungen 
zu den Ordnungsstrukturen eines Gesprächs stehen und 
welche methodischen Implikationen s i c h aus d i e s e r Be
ziehung ergeben, so i s t es w i c h t i g darauf zu verweisen, 
daß s i c h d i e Aspekte der I n t e r a k t i o n s k o n s t i t u t i o n zwar 
a n a l y t i s c h trennen und i s o l i e r t betrachten lassen, daß 
der konkrete Interaktionsvorgang aber gerade durch d i e 
systemhafte Verbindung a l l e r Gesprächsebenen bestimmt 
w i r d . 3 0 Dadurch, daß s p r a c h l i c h e M i t t e l bezogen auf d i e 
Organisationsniveaus der I n t e r a k t i o n mehrfunktional s i n d , 3 * 
i s t davon auszugehen, daß h i e r "interdependente A k t i v i 
täten" angesprochen werden, " d i e l e d i g l i c h i n wissen
s c h a f t l i c h e r Betrachtung systematisch auseinander ge
halten werden s o l l e n " 4 0 . 

3 S V g l . h i e r z u auch Sager (1985), S. 236. 
3 9 V g l . Henne/Rehbock (1982), S. 286. 
4 0 V g l . Dittmann (1979a), S. 10. 
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Bergmann s p r i c h t i n diesem Zuammenhang von der "Über
lagerung verschiedener O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n " und 
bemerkt, daß "eine e i n z e l n e Äußerung (...) i n keinem 
F a l l das Ergebnis nur e i n e r e i n z i g e n gesprächsorgani
satorischen Struktur ( i s t ) , sondern immer das Result a t 
mehrerer zuweilen konkurrierender O r g a n i s a t i o n s s t r u k 
t u r e n " 4 1 . 

Festzuhalten i s t , daß d i e l i n g u i s t i s c h e Untersuchung 
wesentlich dadurch geprägt wird, daß 

(1) s p r a c h l i c h e M i t t e l g l e i c h z e i t i g auf mehr a l s 
e i n e r Ebene zur Lösung kommunikativer Aufgaben 
beitragen können. 

(2) u n t e r s c h i e d l i c h e Ebenen durch v i e l f a c h e Wechsel
wirkung miteinander i n Beziehung stehen. 

(3) d i e R e a l i s i e r u n g der verschiedenen K o n s t i t u t i o n s 
aspekte an s i c h r e l a t i v komplex i s t . 

Bevor Verfahren der S e l b s t d a r s t e l l u n g auf verschiedenen 
Ebenen des Gesprächs bestimmt werden, i s t es zunächst not
wendig, zu untersuchen, durch welche S i t u a t i o n e l l e n E i n 
flußfaktoren das zu analysierende Gespräch geprägt wird, 
wobei auch danach zu fragen i s t , ob d i e Mediengesprächs
sor t e Kandidatendebatte n i c h t sehr s p e z i f i s c h e Eigentüm
l i c h k e i t e n aufweist, d i e s i e mit der Alltagskommunikation, 
dem Untersuchungsschwerpunkt der meisten gesprächsanaly
t i s c h e n Arbeiten, n i c h t ohne weiteres v e r g l e i c h b a r e r 
scheinen läßt. 

4 1 V g l . Bergmann (1981), S. 31. 
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4. Interaktionssituation und Diskursmodus 

Wenn man berücksichtigt, daß s i c h d i e Bedeutung kommuni
k a t i v e r Aktivitäten und s p r a c h l i c h e r Symbole nur aus der 
konkreten Gesprächssituation heraus erschließen läßt, dann 
er s c h e i n t es für e i n umfassenderes Verständnis des I n t e r 
aktionsgeschehens notwendig, auch d i e "außersprachlichen 
Bedingungen s p r a c h l i c h e n Handelns" 3* und den Gesprächsmodus 
i n den B l i c k zu nehmen. Der Terminus " S i t u a t i o n " , v e r s t a n 
den a l s "die a l l e n Teilnehmern bewußten globalen Umstände 
der Kommunikation i n i h r e n räumlichen, z e i t l i c h e n und so
z i a l e n Aspekten" 2, erweist s i c h dabei a l s R e f e r e n z b e g r i f f 
für eine k o n t e x t u e l l e Analyse von Gesprächen und b e z i e h t 
s i c h h i n s i c h t l i c h " o r g a n i s a t o r i s c h präformierter S i t u a 
t i o n e n " auf e i n "Verständnis von S i t u a t i o n a l s t y p i s i e r 
tem Interaktionsanlaß, der an einen bestimmten Schauplatz, 
einen bestimmten thematischen Erwartungsfahrplan und eine 
bestimmte A k t e u r k o n s t e l l a t i o n gebunden i s t " 3 . Mit dem Be
g r i f f des "Diskursmodus" wird h i e r i n Anlehnung an Hoffmann 
(1983, S. 14) d i e A r t und Weise der Auseinandersetzung im 
H i n b l i c k auf d i e E i n i g k e i t der Interaktanten über Hand
l u n g s z i e l e und einzusetzende M i t t e l gekennzeichnet. 

Im ersten T e i l s o l l e n kurz d i e äußeren Gegebenheiten des 
'face-ä-face t e l e v i s e ' a l s s i t u a t i v e Elemente i n der Be
deutung eines "Schauplatzrahmens" 4 d a r g e s t e l l t werden, wo
b e i e i n besonderes Augenmerk auf d i e durch den i n s t i t u t i o 
n e l l e n Charakter bedingte O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r der De
batte g e r i c h t e t wird. Anschließend geht es darum, d i e 

x V g l . Czerwick (1983), S. 31. 
2 V g l . Franck (1980), S. 88. 
3 V g l . Schütze (1988), S. 160. 
4 Ebd. 
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p o l i t i s c h e n Verhältnisse zu s k i z z i e r e n , d i e s i c h durch 
den der Debatte vorausgegangenen erst e n Wahlgang ergeben 
haben und d i e s i c h n i c h t unwesentlich auf d i e I n t e r a k t i o n 
der beiden P o l i t i k e r auswirken. Z u l e t z t wird danach ge
fr a g t , welche R o l l e Kooperation und Kompetition i n der 
Wahlkampfdebatte s p i e l e n . 

4.1. Institutionelle Vorgaben und Rahmenbedingungen 

Die Wahlkampf-Fernsehdebatte f o l g t bestimmten zuvor ge
t r o f f e n e n Absprachen, d i e den Ablauf der I n t e r a k t i o n 
sowie d i e Themenliste b e t r e f f e n . Darüber hinaus gab es 
noch weitere Punkte, über d i e P i e r r e Beregovoy für 
Francois M i t t e r r a n d und A l a i n Juppe a l s V e r t r e t e r Jacques 
Chiracs tagelang verhandelten. Zur Diskussion standen: 

- Die Auswahl der J o u r n a l i s t e n und i h r Aufgabenbe
r e i c h 

- Zeitpunkt und Dauer der Debatte 
- Die Anzahl der im Studio zugelassenen Eingeladenen 
- Die räumliche Anordnung 
- Die Auswahl der Regisseure 
- Technische E i n z e l h e i t e n der Kameraeinstellung, des 

B i l d s c h n i t t s , des Hintergrunds sowie der Beleuch
t u n g . 5 

Da die Form der Wahlkampfdebatte wesentliche Auswirkungen 
auf d i e Gesprächsorganisation und den V e r l a u f der Kommuni-

5 V g l . den A r t i k e l von P e l l i s s i e r : "Le face-ä-face 
t e l e v i s e des deux candidats". In: "Le F i g a r o " vom 
28.4.1988, S. 8. 
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k a t i o n hat, war d i e s e r Punkt e i n w i c h t i g e r Verhandlungs
gegenstand. A l s mögliche Konzeptionen für Wahlkampfduelle 
haben s i c h i n den l e t z t e n Jahren folgende O r g a n i s a t i o n s 
formen bzw. Muster herausgebildet: 

- Typ 1: Die unmittelbare K o n f r o n t a t i o n . 
Kennzeichen d i e s e r Interaktionsform i s t es, daß 
auf d i e Anwesenheit eines oder mehrerer k o o r d i n i e 
render oder intervenierender Moderatoren/Journa
l i s t e n v e r z i c h t e t wird. A l s B e i s p i e l läßt s i c h d i e 
Fernsehdebatte von 1974 anführen, an der M i t t e r r a n d 
und G i s c a r d d'Estaing b e t e i l i g t waren. 

- Typ 2: Die Form der amerikanischen Fernsehdebatte. 
Die Kandidaten beanworten Fragen von J o u r n a l i s t e n 
und kommentieren d i e Antworten des j e w e i l i g e n 
Gegners, ohne jedoch mit diesem einen w i r k l i c h e n 
D i a l o g anzuknüpfen. 6 

- A l s eine A r t Mischform aus Typ 1 und Typ 2 prä
s e n t i e r t s i c h d i e Debatte vom 28. A p r i l 1988. Wie 
schon b e i dem Wahlkampf-Streitgespräch zwischen 
M i t t e r r a n d und G i s c a r d d'Estaing sieben Jahre zu
vor, handelt es s i c h um eine streng r e g l e m e n t i e r t e 
Mediengesprächskonzeption. Zwei ausgewählte Journa
l i s t e n steuern a l s Unparteiische den formalen Ge
sprächsablauf. Sie eröffnen das Gespräch, s t e l l e n 

6 Eine V a r i a n t e neueren Datums i n t e g r i e r t d i e Beant
wortung der Fragen von Zuschauern, d i e b e i der Ver
ans t a l t u n g anwesend s i n d . Im amerikanischen Wahlkampf 
von 1992 s t e l l t e n s i c h d i e Präsidentschaftskandidaten 
George Bush, B i l l C l i n t o n und Ross Perrot d i e s e r Art 
von Wettkampf. 
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d i e vorher abgesprochenen Themen i n Form von Fragen 
zur Diskussion, zählen d i e Minuten, was ihnen i n 
der französischen Presse d i e Spottbezeichnung 
" j o u r n a l i s t e s s a b l i e r s " 7 eingetragen hat, und 
sprechen die an d i e Zuschauer g e r i c h t e t e n Schluß
worte. Da d i e S e l b s t d a r s t e l l u n g der Kandidaten, 
d i e i n Form von Stellungnahmen auf d i e Fragen r e a 
gieren und darüber hinaus miteinander i n einen 
D i a l o g t r e t e n , a l s das vorrangige Z i e l des Ge
sprächs angesehen wird, wurde vorher v e r e i n b a r t , 
daß d i e J o u r n a l i s t e n n i c h t i n das Interaktionsge
schehen miteinbezogen werden s o l l e n und nur dann 
e i n Recht haben, i n das Gespräch e i n z u g r e i f e n , wenn 
ei n e r der beiden Kandidaten seine Redezeit über
s c h r i t t e n hat. 
Auf welche A r t und Weise das i n t e r n e Streitgespräch 
der P o l i t i k e r untereinander und d i e Gesprächsko
o r d i n a t i o n i n e i n a n d e r g r e i f e n und nach welchen 
Mustern die Redebeiträge aufeinanderfolgen, wird 
i n K a p i t e l 6 näher erläutert. 

A l s Ort des Gesprächs wurde, wie schon für d i e Debatten 
von 1974 und 1981, das Studio 101 der 'Maison de Radio 
France' i n P a r i s bestimmt. In diesem Aufnahmestudio saßen 
s i c h d i e beiden Kandidaten i n einem Abstand von knapp 
zwei Metern an einem T i s c h gegenüber. Die beiden Mode
ra t o r e n Michele Cotta, L e i t e r i n des Na c h r i c h t e n r e s s o r t s 
des Fernsehsenders TF 1, d i e zum Lager Mitterrands zu rech
nen i s t , und E l i e Vannier, der d i e entsprechende P o s i t i o n 
beim Sender Antenne 2 innehat und Chirac nähersteht, 
wurden an einen weiteren T i s c h im Hintergrund zwischen 
d i e beiden Hauptakteure p l a z i e r t . 

7 V g l . den A r t i k e l "Analyse l e x i c o l o g i q u e " i n "Le 
P o i n t " vom 8.5.1988, S. 27. 
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Im Studio anwesend, aber für d i e Zuschauer n i c h t s i c h t 
bar, waren außer den Kameraleuten j e w e i l s fünfzehn 
Gäste bzw. Berater und e i n Regisseur für'jeden der b e i 
den P o l i t i k e r . Zu den Aufgaben der Berater gehörte d i e 
K o n t r o l l e der Beleuchtungsstärke, des Mikrophonabstands 
und des B i l d s c h n i t t s . Dies war i n s o f e r n von Bedeutung, 
a l s der Set der E i n s t e l l u n g e n dahingehend eingeschränkt 
wurde, daß nur der j e w e i l i g e 'Sprecher i n Nahaufnahme 
auf dem B i l d s c h i r m präsent s e i n s o l l t e . 8 Nur zu Beginn 
der Sendung und p a r a l l e l zur erst e n Moderatorenfrage des 
zweiten T e i l s der Debatte bekam der Zuschauer einen Ge
samtüberblick g e l i e f e r t . Im V e r l a u f der Debatte wurden 
aufgrund der Beschränkung auf d i e Nahaufnahme a l l e v i s u 
e l l e n Höreraktivitäten ausgeblendet und d i e ganze Aufmerk
samkeit der Zuschauer ausschließlich auf den sprechenden 
P o l i t i k e r gelenkt, was, wie Holly/Kühn/Püschel 9 konsta
t i e r e n , zwar den Werbeeffekt des P o l i t i k e r a u f t r i t t s v e r 
stärkt, der Sendung aber den Schein eines Gesprächs raubt. 

e Zu a l l e n Angaben bezüglich d i e s e r technischen 
D e t a i l s der Sendung v g l . "Le F i g a r o " vom 28.4.1988, 
S. 8 (v.a. d i e A r t i k e l von P e l l i s s i e r und Moinet) 
sowie den Aufsatz von Settekorn (1989), S. 11-47. 

9 V g l . Holly/Kühn/Püschel (1986), S. 192. 
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4.2. Die Konsequenzen aus dem ersten Wahlgang 

Mit den Wahlen vom 24. A p r i l 1988 wurde d i e Schlußphase 
der s e i t zwei Jahren dauernden "Cohabitation", d i e den 
s o z i a l i s t i s c h e n Präsidenten M i t t e r r a n d zur Zusammenar
b e i t mit dem von der rechten Mehrheit im Parlament 
unterstützten Premierminister C h i r a c gezwungen hat, 
e i n g e l e i t e t . Die beiden Amtsinhaber b i l d e t e n dabei, 
zumindest nach Einschätzung von Serge J u l y , "un couple 
tumultueux, souvent c o n f l i c t u e l " 1 0 . 
A l s Präsidentschaftskandidaten für d i e Stichwahl am 
8. Mai q u a l i f i z i e r t e n s i c h im e r s t e n Wahlgang M i t t e r 
rand mit 34% und Chirac mit knapp 20% der Stimmen. 
Aufgrund seines r e l a t i v schlechten Wahlergebnisses 
stand der N e o g a u l l i s t Chirac vor dem Problem, s i c h 
das Wohlwollen von 4,4 M i l l i o n e n (das e n t s p r i c h t f a s t 
15%) r e c h t s r a d i k a l e r Le Pen-Wähler zu s i c h e r n , ohne 
aber T e i l e der gemäßigten Rechten, worunter auch d i e 
16,5% der Barre-Wähler zu rechnen s i n d , abzustoßen. 
Dagegen hatte M i t t e r r a n d aufgrund seines Stimmenvor-
sprungs und seines "gouvernementalen A k t i o n s v o r t e i l s " 1 1 

a l s b i s h e r amtierender Präsident eine günstigere Aus
gangsposition . 
F o l g l i c h i s t es verständlich, daß M i t t e r r a n d angesichts 
d i e s e r S i t u a t i o n , d i e Debatte a l s eine "corvee" betrach
t e t e , d i e unumgänglich war, deren R i s i k e n er jedoch höher 
einschätzte a l s d i e eventuellen zusätzlichen Stimmen, d i e 
s i e ihm verschaffen könnte. 1 2 

1 0 V g l . den A r t i k e l "Le d e r n i e r des duels" i n : 
" L i b e r a t i o n " vom 30.4./1.5 .1988, S. 3. 

1 1 V g l . Oberreuter (1980), S. 89. 
1 2 V g l . " L i b e r a t i o n " vom 30.4./I.5.1988, S. 3. 
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4.3. Kooperation und Kompetition in der Wahlkampfdebatte 

Kennzeichnend für p o l i t i s c h e Kommunikation im allgemeinen 
und für Wahlkampfkommunikation im s p e z i e l l e n i s t es, daß 
i h r Zweck i n der "Durchsetzung von A b s i c h t e n " 1 3 besteht 
und i h r Z i e l i n der "angestrebten Veränderung oder Sta
b i l i s i e r u n g der MachtSituation" x* l i e g t . Berücksichtigt 
man, daß Kommunikationsziele immer auf andere Personen 
bezogen und darauf ausgerichtet s i n d , auf "das Verhalten, 
d i e E i n s t e l l u n g e n und Glaubensannahmen oder das Wissen" 
d i e s e r Personen Einfluß zu nehmen, i n dem Sinne, daß diese, 
" i n Abhängigkeit von dem j e w e i l i g e n Z i e l etwas Bestimmtes 
tun oder glauben, s i c h i n e i n e r bestimmten Verfassung be
finden usw. (müssen), damit das Z i e l e r r e i c h t und d i e 
kommunikative Handlung a l s e r f o l g r e i c h bezeichnet werden 
kann ( . . . ) " x s , dann r i c h t e n s i c h zur Durchsetzung des 
primären Handlungsziels der Machterhaltung bzw. des Macht
erwerbs a l l e Aktivitäten der P o l i t i k e r auf d i e Wähler, da 
dies e mit s e i n e r Stimmabgabe d i e V e r t e i l u n g der Macht
p o s i t i o n e n entscheiden. 
Die Kandidatendebatte vor dem zweiten Wahlgang i s t f o l g 
l i c h a l s Ort zu betrachten, an dem d i e P o l i t i k e r mit kon
kurrierenden Machtansprüchen um Sympathie und Vertrauen 
werben, wobei danach zu fragen i s t , welche R o l l e Koopera
t i o n und Kompetition im Prozeß der I n t e r a k t i o n b e i der 
Verfolgung d i e s e r Kommunikationsziele s p i e l e n . 

Daß i n t e r a k t i v e Prozesse auf dem P r i n z i p der Koopera-
tivität der B e t e i l i g t e n beruhen, wird aus ethnomethodo-
l o g i s c h e r S i c h t a l s z e n t r a l e r Punkt für d i e Analyse von 

1 3 V g l . S a r c i n e l l i (1987), S. 82. 
X 4 V g l . Bergsdorf (1983), S. 44. 
1 3 V g l . Kohl (1986), S. 55. 
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kommunikativen E r e i g n i s s e n hervorgehoben. 
Auf der formalen Ebene äußert s i c h Kooperation a l s "Kom
munikationsbereitschaf t , , : L € und i s t a l s d i e wesentliche 
Voraussetzung für d i e Sprecherwechselorganisation anzu
sehen. In bezug auf d i e Handlungskonstitution s p i e l t 
Kooperation eine bedeutende R o l l e h i n s i c h t l i c h der Ver
t e i l u n g von Teilhandlungsaufgaben auf d i e Interaktanten 
im Rahmen komplexer Handlungsschemata 1 7 und schließlich 
läßt s i c h auch der Be r e i c h der Beziehungskonstitution 
nur unter Berücksichtigung der Kooperativität b e s c h r e i 
ben, und zwar s e l b s t dann, wenn s i e nur der A u f r e c h t e r 
haltung des grundlegenden Zustands des "miteinander im 
Gespräch s e i n s " d i e n t . 
T r i e s 1 8 weist darauf hin, daß "Kooperation (...) d i e Z i e l -
interdependenz von Personen ( b e i n h a l t e t ) " und macht deut
l i c h , daß s i c h d i e B e t e i l i g t e n an e i n e r I n t e r a k t i o n durch 
Kooperation e i n höheres Gesamtergebnis ausrechnen können 
a l s d i e s e r r e i c h b a r wäre, wenn s i e s i c h auf nicht-koopera
t i v e Handlungen beschränken würden. 
Im H i n b l i c k auf d i e Fernsehdebatte wäre zu fragen, welche 
gemeinsamen Z i e l e d i e beiden p o l i t i s c h e n Kontrahenten 
v e r f o l g e n , ob und wie s i e i h r e s p r a c h l i c h e n Aktivitäten 
aufeinander ausrichten, welchen Erwartungen s i e zu ent
sprechen suchen und welche Grenzen i h r e n Aktivitäten ge
s e t z t s i n d . 
Wichtig i s t es darauf hinzuweisen, daß d i e Konzeption der 
Wahlkampfdebatte auf konfliktäre Auseinandersetzung der 
beiden S p i t z e n p o l i t i k e r angelegt i s t . Insofern kann man 
davon ausgehen, daß auch i n Verbindung mit a n t a g o n i s t i s c h e n 
Äußerungen i n Streitsequenzen Kooperation - im Sinne der 
Ein h a l t u n g der S p i e l r e g e l n der Debatte - angestrebt w i r d 

X 6 V g l . Kallmeyer/Schütze (1976), S. 10. 
1 7 Ebd., S. 16-18. 
1 8 T r i e s (1984), S. 83 z i t i e r t nach K e l l e r (1987), S. 8. 
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und daß man, wie K e l l e r 1 9 es vorschlägt, von kooperativen 
Anstrengungen "im Dienste der Kompetition" sprechen kann. 
K e l l e r erläutert den p r i n z i p i e l l e n Unterschied zwischen 
Kooperation und Kompetition mit dem Hinweis darauf, daß 
"man (...) auf Z i e l e h i n (ko o p e r i e r t ) , aber (...) i n Be
zug ajif knappe Güter (kompetitiv i s t ) " und macht so
g l e i c h darauf aufmerksam, daß "auch Kommunikationstypen, 
b e i denen d i e Kommunikationsp'artner n i c h t darauf aus sind, 
dem j e w e i l i g e n Partner Gutes zu tun, i n ihrem Kern Koope
r a t i o n e r f o r d e r l i c h machen" 2 0. 
Überträgt man die s e Überlegungen auf den Gesprächstyp der 
Fernsehdebatte, so erkennt man i n dem Bestreben jedes der 
beiden Teilnehmer, s i c h a l s kompetente, verantwortungsbe
wußte und d i s k u s s i o n s b e r e i t e Führungspersönlichkeit dar
z u s t e l l e n , e i n Z i e l , das nur dann e r r e i c h t werden kann, 
wenn gemeinsame Anstrengungen unternommen werden, wenn 
es beiden Interaktionspartnern g e l i n g t , i h r e Gesprächshand
lungen zueinander i n Beziehung zu s e t z t e n und abzustimmen, 
um zu e r r e i c h e n , daß s i c h eine Textform k o n s t i t u i e r t , die 
den Erwartungen e n t s p r i c h t , d i e an eine öffentliche po
l i t i s c h e Wahlkämpfdebatte g e s t e l l t werden. Dies bedeutet 
vor allem, daß d i e Auseinandersetzung über s t r i t t i g e p o l i 
t i s c h e und g e s e l l s c h a f t l i c h e Fragen und das Bemühen, den 
eigenen Standpunkt der Zuhörerschaft a l s den r i c h t i g e n und 
besseren überzeugend darzubieten, d i e P o l i t i k e r b e i a l l e r 
Rivalität zu Themenkonstanz zwingen und dazu, daß s i e i h r e 
s p r a c h l i c h e n Aktivitäten formal und i n h a l t l i c h zu Sequenzen 
verknüpfen und für d i e Aufrechterhaltung des Gesprächs 
sorgen. 
Betrachtet man das Medienereignis der Wahlkämpfdebatte un
t e r dem Aspekt der Kompetition, so e n t s p r i c h t d i e von b e i 
den begehrten, aber nur i n begrenzter Anzahl vorhandenen 

1 9 V g l . K e l l e r (1987), S. 8. 
2 0 Ebd., S. 9-10. (Hervorhebung im O r i g i n a l ) 
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Wählerstimmen den "knappen Gütern", d i e l e t z t l i c h , aber 
n i c h t ausschließlich, den Gewinn, d i e Belohnung der Unter
nehmung d a r s t e l l e n . 
R i c h t e t man seinen B l i c k auf den Be r e i c h der Verständnis
sicherung, i n dessen Rahmen s i c h kooperatives Miteinan
der von Interaktionsteilnehmern zu m a n i f e s t i e r e n p f l e g t , 2 1 

dann erkennt man i n der p o l i t i s c h e n Debatte Anzeichen, d i e 
darauf verweisen, daß n i c h t nur Kooperation i n den Dienst 
der Kompetition g e s t e l l t wird, sondern daß s i c h umgekehrt 
auch Kompetition im Gewände der Kooperation festmachen 
läßt. So handelt es s i c h etwa b e i Kommentaren und I n t e r 
ventionen, d i e auf den ersten B l i c k vermuten lassen, s i e 
würden a l s kommunikative Anstrengung e i n e r Angleichung 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Sichtweisen dienen und zur Sicherung 
des Interaktionsfundaments beitragen, i n der Regel um 
Interpretationsangebote des Dialogpartners, d i e gegen 
d i e Interessen des Gegners "zum Fenster hinaus" an d i e 
Zuhörer g e r i c h t e t s i n d . O f f e n s i c h t l i c h s p i e l t d i e kommuni
k a t i v e V e r p f l i c h t u n g im Bereich der VerständnisSicherung, 
etwa im Sinne der Lösung von Identifikationsproblemen i n 
bezug auf Sachverhalte oder Redegegenstände, i n der Binnen
kommunikation eine r e l a t i v unbedeutende R o l l e , vor allem 
deshalb, weil i n der Debatte kein Konsens über p o l i t i s c h e 
Fragen angestrebt, sondern d i e Möglichkeit genutzt wird, 
auf Kosten des Gegners und gegen seinen Widerstand P l u s 
punkte zu sammeln. E i n B e i s p i e l für eine solche, a l s ko
op e r a t i v e Aktivität zur Verständnissicherung getarnte, 
Intervention, d i e auch i n K a p i t e l 6 i n Zusammenhang mit 
der Untersuchungsperspektive der Gesprächsorganisation 
a n a l y s i e r t werden s o l l , f i n d e t s i c h i n der Auseinander
setzung über s t e u e r p o l i t i s c h e Fragen. Der Sprecher FM 
u n t e r b r i c h t den Redebeitrag seines Kontrahenten, um 
d i e folgende Bemerkung machen, d i e unter r e i n formalen 

2 1 V g l . Kallmeyer/Schütze (1976), S. 10-11. 
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Gesichtspunkten a l s Darlegung seines Verständnisses der 
Ausführungen JCs gewertet werden könnte, d i e verbunden 
wird mit der i m p l i z i t e n B i t t e , zu bestätigen, ob er den 
Redebeitrag seines Gesprächspartners so r i c h t i g ver
standen hat: 

FM: "En somme je propose un revenu minimum g a r a n t i 
pour l e s plus pauvres e*t vous proposez un revenu 
maximum pour l e s plus r i c h e s . " (Anh., S. X I ) . 

Tatsächlich aber l i e f e r t er den Zuschauern mit seinem E i n -
schub eine I n t e r p r e t a t i o n der s t e u e r p o l i t i s c h e n S t r e i t f r a g e , 
d i e r e d u z i e r t auf das simple Schema "pauvres" - " r i c h e s " , 
ihn s e l b s t a l s den p o l i t i s c h e n Führer d a r s t e l l t , der es zu 
verhindern weiß, daß französische Staatsbürger i n Armut 
v e r f a l l e n . 
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5. Das Rededuell in seiner persuasiven Bestimmung 

Dieckmann 1 kennzeichnet, i n Übereinstimmung mit dem 
amerikanischen P o l i t o l o g e n Edelman, "öffentlich
p o l i t i s c h e s Sprechen [als] Sprechen i n p e r s u a s i v e r 
Funktion", wobei der Ausdruck "persuasiv" wertneutral 
zu verstehen i s t und s i c h ausschließlich auf d i e Z i e l 
bestimmung bezieht, "Zustimmung (bei Bürgern) für eine 
zukünftige oder vollzogene P o l i t i k zu erlangen." Diese 
Auffassung wird auch von Salamun g e t e i l t , der persua-
s i v e s Sprechen i n Zusammenhang mit den primären Z i e l e n 
p o l i t i s c h e n Handelns wie f o l g t kennzeichnet: 

"Um Macht i n Form von Einfluß und Entscheidungs
kompetenzen i n öffentlichen Angelegenheiten auf
bauen oder bewahren zu können, müssen P o l i t i k e r i n 
parlamentarisch-demokratischen Systemen s t e t s darum 
bemüht sein, s i c h d i e Zustimmungsbereitschaft ("das 
Vertrauen") gewisser Personen, Personengruppen und 
b r e i t e r Bevölkerungsschichten (...) zu e r h a l t e n 
oder neu zu gewinnen. Es g i l t s t e t s um Sympathie 
und Zustimmungsbereitschaft für d i e eigenen g e s e l l 
s c h a f t s p o l i t i s c h e n V o r s t e l l u n g zu werben und das 
Vertrauen i n d i e Konzepte und Repräsentanten der 
Konkurrenzparteien zu erschüttern." 2 

Auch Bergsdorf hebt hervor, daß "Massendemokratien 
(...) unter dem Gesetz der großen Zahl (stehen)" und 
f o l g l i c h d i e kommunikativ e r l a n g t e Zustimmung des Bür
gers d i e Voraussetzung für eine Veränderung oder S t a -

1 V g l . Dieckmann (1981), S. 138-140. 
2 V g l . Salamun (1981), S. 213-214. 
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b i l i s i e r u n g der Machtverhältnisse d a r s t e l l t . 3 

Die Autoren, d i e s i c h mit der Funktion p o l i t i s c h e r 
Sprache beschäftigen s i n d s i c h darüber e i n i g , daß s i e 
s t e t s i n den Kampf p o l i t i s c h e r Gruppen um Zustimmungs
b e r e i t s c h a f t eingebunden i s t und daß s i c h persuasives 
Sprechen dabei i n den u n t e r s c h i e d l i c h s t e n Formen v o l l 
z i e h t , d i e es ausgehend von den Rahmenbestimmungen her 
anhand von Analysen konkreter Kommunikationsereignisse 
genauer zu bestimmen g i l t . 4 

Für d i e Untersuchung der Fernsehdebatte erhält d i e s e Rah
menbestimmung öffentlich-politischen Sprechens aufgrund 
der starken P e r s o n a l i s i e r u n g des "duel t e l e v i s e " eine be
sondere Bedeutung. Wenn davon auszugehen i s t , daß i n n e r 
halb des französischen Wahlkampfs i n besonders ausgepräg
t e r Weise Programme mit Personen i d e n t i f i z i e r t werden"5 

und d i e P o l i t i k e r i h r e kommunikativen Z i e l e der Eigen
werbung am wirkungsvollsten i n der Hinwendung zum R e z i -

3 V g l . Bergsdorf (1983), S. 29. 
4 So betont Bergsdorf, daß s i c h " p o l i t i s c h e r Sprach

gebrauch (...) immer auf gegebene p o l i t i s c h e S i t u a 
tionen ( b e z i e h t ) " und daß " s e l b s t d a r s t e l l e n d e Sätze 
(...) durch den p o l i t i s c h e n Kontext mit Wertungen so 
aufgeladen (werden), daß s i e Akt i o n s c h a r a k t e r e r 
halten, indem s i e dem Adressaten Handlungen oder Unter
lassungen nahelegen." Ebd., S. 45. 

5 V g l . h i e r z u Duhamel ( 21988), S. 13: "Les e l e c t e u r s se 
sentent souvent impuissants devant l a complexite d'un 
d o s s i e r q ui depasse l e u r Information. En revanche i l s 
c h o i s i s s e n t aisement entre l e s Champions. Apres un 
quart de s i e c l e de n o v i c i a t l e s ci t o y e n s e l e c t e u r s ont 
bien compris que s i l a p o l i t i q u e ce sont l e s idees, l e 
pouvoir, ce sont l e s hommes. Et q u ' i l e s t plus sür 
d'opter entre ceux-ci qu'entre celles-lä." 
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pienten r e a l i s i e r e n können, dann kann man davon ausgehen, 
daß d i e P o l i t i k e r i h r e Bemühungen darauf konzentrieren, 
s i c h den Zuschauern gegenüber i n einem günstigen L i c h t zu 
präsentieren, um s i c h auf diesem Wege d i e Zustimmung für 
i h r e P o l i t i k zu s i c h e r n . 
Der e r s t e Unterpunkt des K a p i t e l s beschäftigt s i c h mit 
dem s p e z i e l l e n Öffentlichkeitscharakter der Fernsehde
b a t t e und beleuchtet unter diesem Gesichtspunkt d i e Be
ziehung zwischen der Funktion p o l i t i s c h e n Sprechens und 
der Form, d i e h i e r für dies e s Sprechen i n Anspruch ge
nommen wird. Im zweiten T e i l s o l l danach gefragt werden, 
i n w i e f e r n s p r a c h l i c h zum Ausdruck kommt, daß d i e P o l i 
t i k e r a l s Funktionsträger und P o s i t i o n s i n h a b e r agieren 
und s i c h b e i der i n d i v i d u e l l e n Ausgestaltung i h r e r R o l l e n 
an den Erwartungen der Zuschauer o r i e n t i e r e n . 
Der d r i t t e T e i l schließlich befaßt s i c h mit dem Problem 
der Hörerorientierung und untersucht e i n z e l n e s p r a c h l i c h e 
A d r e s s i e r u n g s v e r f a h r e n 6 i n dem medial i n s z e n i e r t e n P o l i t i 
kergespräch. Diese Verfahren s p i e l e n im Bereich der Per-
suasion vor allem deswegen eine wichtige R o l l e , w e i l mit 
ihnen eine Beziehung zwischen den Kandidaten und denjenigen 
aufgebaut wird, deren Zustimmung s i e für s i c h und d i e von 
ihnen repräsentierte P o l i t i k zu erlangen suchen. 

e V g l . h i e r z u auch d i e A r b e i t von Petter-Zimmer (1990) . 
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5.1. Die Wahlkampfdebatte als öffentlich-dialogisches 
Kommunikationsereignis 

Eine öffentlich-dialogische Kommunikation zeichnet s i c h 
dadurch aus, "daß mindestens zwei Personen miteinander 
sprechen oder eine Person zu e i n e r anderen oder e i n e r 
Mehrzahl von anderen sp r i c h t " ' und dies e s i n t e r n e Gespräch, 
auch "Binnenkommunikation" genannt, "vor den Augen oder 
Ohren der Öffentlichkeit s t a t t f i n d e t " . 7 Es steht außer Frage, 
daß der Öffentlichkeitsbezug der Debatte e i n k o n s t i t u i e 
render Faktor für das Kommunikationsereignis s e l b s t i s t , 
da d i e WahlkampfVeranstaltung zwölf Tage vor der e n t s c h e i 
denden Stichwahl nur deshalb i n i t i i e r t und o r g a n i s i e r t 
wurde, damit d i e P o l i t i k e r vor einem Massenpublikum Ge
legenheit e r h a l t e n , für s i c h und i h r e P o l i t i k zu werben 
und i h r e Machtansprüche zu r e c h t f e r t i g e n . 

E i n wesentliches Charakteristikum der Debatte a l s öffent
l i c h - d i a l o g i s c h e s Kommunikationsereignis i s t i h r e S t i 
l i s i e r u n g zum Höhepunkt des Wahlkampfes. Es i s t auffällig, 
daß das große Zuschauerinteresse an dem Streitgespräch 
und d i e B e r e i t w i l l i g k e i t der Rezipienten, s i c h emotional 
zu engagieren, zum großen T e i l systematisch durch das 
Fernsehen s e l b s t und andere Massenmedien geweckt und ge
steue r t wird. Man kann i n diesem Zusammenhang Schulz zu
stimmen, der Massenmedien " a l s Instanzen der S e l e k t i o n 
und Sinngebung" c h a r a k t e r i s i e r t , " die a k t i v i n d i e g e s e l l 
s c h a f t l i c h e Konstruktion von W i r k l i c h k e i t e i n g r e i f e n " 8 . 

7 V g l . Dieckmann (1985), S. 54. 
8 V g l . Schulz (1985), S. 68. Z i t i e r t nach Maletzke 

(1988) , S. 43. V g l . zu dem Punkt der Beeinflussung 
der Zuschauer durch d i e Massenmedien auch Settekorn 
(1989) , S. 22. 
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Obwohl auch d i e B e t e i l i g t e n an der Debatte n i c h t müde 
werden, deren z e n t r a l e Bedeutung für a l l e Staatsbürger 
zu u n t e r s t r e i c h e n 9 , werden l e t z t l i c h a l l e n hochgespann
ten Erwartungen zum T r o t z "Redeshows""1"0 vorgeführt, d i e 
der Öffentlichkeit n i c h t mehr a l s d i e Möglichkeit e i n e r 
d i s t a n z i e r t e n Beobachtung 1 3" b i e t e n und d i e darauf ausge
r i c h t e t s i n d , i h r e Zustimmungsbereitschaft zu den Ergeb
nissen der P o l i t i k und zu zukünftigem p o l i t i s c h e n Handeln 
zu fördern. 

Die (1964) von Edelman en t w i c k e l t e Theorie der p r i n 
z i p i e l l e n Doppelung der Realität des P o l i t i s c h e n , auf 
die i n diesem Kontext zu verweisen i s t , gründet s i c h auf 
der Erkenntnis, daß das, was i n der P o l i t i k vordergründig 
geschieht, n i c h t mit dem übereinstimmt, was von den p o l i 
t i s c h e n Akteuren i n t e n d i e r t und tatsächlich r e a l i s i e r t 
wird. Es b i e t e t s i c h an, s i c h im folgenden auf diesen An
satz zu beziehen, w e i l es Edelman gelungen i s t , das Grund
verständnis des Symbolischen Interaktionismus, demzufolge 
s i c h Menschen i n ihrem Handeln an der Bedeutung der s i e 
umgebenden O b j e k t e 1 2 o r i e n t i e r e n , auf den p o l i t i s c h e n Be-

9 FM bezeichnete d i e Debatte sogar während der Sendung 
a l s "ce grand rendez-vous" (Anh., S. V I ) . 

1 0 So der T i t e l des 1989 von Holly/Kühn/Püschel 
herausgegebenen Sammelbandes über Fernsehdis
kussionen . 

1 1 Luhmann (1969), S. 123 s p r i c h t i n diesem Zusammen
hang von "nichtteilnehmender Teilnahme" und Räder 
(1979), S. 82 von "symbolischer Teilnahme" des 
p o l i t i s c h e n Publikums. 

1 2 Anzumerken i s t h i e r , daß Objekte a l s Symbole auf
zufassen sind, wenn s i e Anspruch auf gemeinsame 
V e r b i n d l i c h k e i t erheben können. V g l . h i e r z u auch 
K a p i t e l 3.1. 
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r e i c h zu übertragen. So geht es Edelman im wesentlichen 
darum, d i e symbolische Aussagekraft p o l i t i s c h e r I n s t i t u 
t i o n e n und d i e Bedeutung formaler p o l i t i s c h e r Sprechweisen 
h e r a u s z u s t e l l e n . Die Wahlkämpfe s e l b s t c h a r a k t e r i s i e r t er 
a l s p o l i t i s c h e R i t u a l e , die deswegen s t a t t f i n d e n , w e i l s i e 
dazu beitragen, das P r i n z i p demokratischer Mitwirkung zu 
bestätigen. 1 3 

Daß "Wahlen (...) d i e l a t e n t e Funktion (haben), den Glau
ben an d i e p o l i t i s c h e Mitbestimmung des Volkes zu ver
mitteln" 1'*, wird i n der Wahlkämpfdebatte von 1988 g l e i c h 
zu Beginn der Sendung d e u t l i c h , wenn beide Kandidaten d i e 
folgenden Erklärungen abgeben: 

FM: " ( . . . ) , l a c o h a b i t a t i o n a ete voulue par l e peuple 
f r a n c a i s et j ' a i - nous avons respecte sa vol o n t e . 
Et donc, pendant l e temps q u ' i l nous a ete donne 
nous avons v e i l l e aux i n t e r e t s de l a France. (...)" 

JC: "C'est v r a i que l a c o h a b i t a t i o n a ete voulue par l e s 
Fra n c a i s et q u ' e l l e e t a i t - i n e v i t a b l e - dans l a 
mesure oü e i l e correspondait euh ä un voeu euh 
clairement exprime. (...)" 
(Anh., S. I) 

Es z e i g t s i c h , daß d i e P o l i t i k e r mit i h r e n Statements 
den Eindruck zu erwecken suchen, daß d i e Entwicklung der 
G e s e l l s c h a f t und der p o l i t i s c h e Kurs von der Entscheidung 
der Wähler abhängt, daß s i e s i c h i n i h r e r Funktion a l s 
p o l i t i s c h e Führung nur a l s ausführendes Organ des p o l i 
t i s c h e n W i l l e n s der Wähler verstehen und daß d i e I n t e r 
essen des gesamten Volkes im Vordergrund stehen. 

1 3 V g l . Edelman (1976), S. 14. 
1 4 Ebd., S. 98. 
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Dieses demonstrativ vorgeführte Selbstverständnis der Po
l i t i k e r i s t a l s B e s t a n d t e i l i h r e r Legitimationsbemühungen 
aufzufassen und erweist s i c h i n d i e s e r Funktion a l s kon
s t i t u t i v e s Element i h r e r S e l b s t d a r s t e l l u n g im Wahlkampf. 

Daß s i c h d i e P o l i t i k e r aber n i c h t nur a l s Verkörperung 
des V o l k s w i l l e n s präsentieren, sondern mit ihr e n A k t i v i 
täten auch zur Legimimation des p o l i t i s c h e n Systems b e i 
tragen, wird an folgenden Punkten d e u t l i c h : 
1) Mit dem öffentlich-dialogischen Kommunikationsereignis 

der Fernsehdebatte, d i e a l s agonale Gesprächsform k o n z i 
p i e r t i s t , wird "durch d i e vorgeführte Kontroverse so
z i a l e Harmonie angestrebt und g e f e s t i g t " 1 5 . Im H i n b l i c k 
auf d i e Debatte von 1988 las s e n s i c h h i e r z u e i n i g e 
allgemeine Eindrücke formulieren, d i e i n der Untersu
chung noch genauer zu bestimmen s i n d : 
Da FM und JC i n der V e r t e i d i g u n g s - und Außenpolitik, 
i n Bezug auf d i e I n s t i t u t i o n e n der V. Republik und d i e 
europäische I n t e g r a t i o n weitgehend übereinstimmen und 
l e d i g l i c h i n der W i r t s c h a f t s - und S t e u e r p o l i t i k sowie 
i n e i n z e l n e n Bereichen der Innen- und S o z i a l p o l i t i k un
t e r s c h i e d l i c h e Ansichten v e r t r e t e n und Akzente setzen, 
wird den Zuhörern der Eindruck v e r m i t t e l t , daß d i e 
Richtung der französischen P o l i t i k im großen und gan
zen stimmt und daß i n den kontrovers d i s k u t i e r t e n 
Punkten l e d i g l i c h i d e o l o g i s c h e Divergenzen bestehen. 

2) In der i n s z e n i e r t e n Auseinandersetzung wird das p o l i 
t i s c h e System niemals i n Frage g e s t e l l t , sondern es 
e r s c h e i n t dadurch, daß s i c h a l l e a k t i v B e t e i l i g t e n a l s 
Funktionsträger dieses Systems präsentieren, im Gegen
t e i l bestätigt. x e 

1 5 V g l . Edelman (1976), S. 172. 
1 6 V g l . h i e r z u d i e T e x t s t e l l e n i n K a p i t e l 5.2. 
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3) Nach der Erkenntnis von Edelman s i n d formale p o l i t i s c h e 
Sprechweisen bedeutungsgeladen und erfüllen i n der Wahl
kampf Kommunikation wichtige F u n k t i o n e n . 1 7 So läßt s i c h 
d i e o f f e n s i c h t l i c h e Diskrepanz i n der Kandidatendebatte 
zwischen der Gesprächsform der Diskussion und der nach 
außen g e r i c h t e t e n Werbung damit erklären, daß Formen 
der argumentativen Rede d i e Funktion haben, den Eindruck 
r a t i o n a l e r Begründbarkeit p o l i t i s c h e n Handelns zu e r 
wecken. 1 8 Zugleich werden d i e Bürger durch d i e im Zuge 
der argumentativen Auseinandersetzung e r f o l g t e n Kon
t r a s t i e r u n g p o l i t i s c h e r P o s i t i o n e n i n der Überzeugung 
bestätigt, daß s i c h dem Wähler A l t e r n a t i v e n b i e t e n . 
Auch der "Typus der appellierenden Sprache" s p i e l t im 
Bereich der Persuasion eine wichtige R o l l e . Diese l i e g t 
nach An s i c h t von Edelman dann vor, "wenn bestimmte 
Adressatengruppen zu p o l i t i s c h e r Unterstützung aufge
rufen werden." 1 5* A l s weiteres Merkmal d i e s e r Sprech
weise nennt der Autor auch d i e i n i h r zum Ausdruck 
kommende p o s i t i v e oder negative Zukunftsperspektive, 

1 7 Bezüglich e i n e r formalen S p r a c h s t i l d i f f e r e n z i e r u n g 
im B e r e i c h p o l i t i s c h e r Kommunikation f i n d e t s i c h b e i 
Edelman (1976), S. 169ff eine Untergliederung i n 
a p p e l l a t i v e , j u r i s t i s c h e und bürokratische Sprache 
sowie eine Kategorie für Verhandlungssprache. Im 
H i n b l i c k auf das Funktionsmodell von Bühler (1934) 
s t e l l t auch Bergsdorf (1983), S. 27 f e s t , daß s i c h 
"der p o l i t i s c h e Gebrauch der Sprache (...) vor allem 
d i e Bewertungsmöglichkeiten und Appellfähigkeit der 
Sprache zunutze (macht)", was s i c h zu Lasten der 
" D a r s t e l l u n g s l e i s t u n g der Sprache i n diesem Sprach
f e l d " auswirkt. 

1 8 V g l . Edelman (1976), S. 
lfi* Ebd., S. 169. 
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d i e einen "entprechenden p o l i t i s c h e n E i n s a t z " nahe
l e g t . 2 0 

B e i s p i e l e für a p p e l l i e r e n d e p o l i t i s c h e Sprechweise 
s i n d d i e folgenden Z i t a t e aus der Debatte von 1988. 
Beim e r s t e n A u s s c h n i t t handelt es s i c h um einen Auf
ru f JCs zur Unterstützung s e i n e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k , 
der mit Adressatenlob verbunden wird: 
"(...) Oh i l r e s t e beaucoup ä f a i r e , on ne f a i t pas en 
deux ans ce que l e s A n g l a i s ou l e s Allemands ont f a i t 
en s i x ou d i x ans naturellement. Mais nous progressons 
v i t e , car nous avons plus de tonus, nos t r a v e i l l e u r s , 
nos entrepreneurs, (...)", 
der zweite i s t e i n A u f r u f FMs an d i e Wähler, ihn i n 
s e i n e r E u r o p a p o l i t i k zu unterstützen: 

"(...) II faut donc que toutes l e s f o r c e s economiques 
f r a n c a i s e s , parmi l e s q u e l l e s je compte notre q u a l i t e 
de t r a v a i l par l e s t r a v a i l l e u r s eux-memes, se mettent 
ä l'ouvrage pour r e u s s i r l a p l a c e de l a France dans 
1'Europe. (...)" 
(Anh., X I ) . 

Es z e i g t s i c h an den B e i s p i e l e n d e u t l i c h , daß b e i 
diesem S p r a c h s t i l d i e Sinngebung durch d i e Form be
sonders w i c h t i g i s t , während dem I n h a l t geringe Be
deutung zukommt. 

Die These von Edelman, d e r z u f o l g e d i e öffentlich i n 
s z e n i e r t e n p o l i t i s c h e n Auseinandersetzungen zwischen Füh
r u n g s e l i t e n im Dienste i h r e r symbolischen S e l b s t d a r s t e l l u n g 
stehen und wesentlich dazu b e i t r a g e n , den Zuschauern e t a 
b l i e r t e Machtstrukturen annehmbar zu machen, i s t i n den 
folgenden K a p i t e l n anhand von Gesprächsausschnitten zu 
überprüfen und wird a l s Grundlage für d i e f u n k t i o n a l e Be-

2 0 Ebd., S. 170. 
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stinunung von Gesprächsaktivitäten dienen. 
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5.2. Die Politiker als Rollenspieler 

Z i e l dieses K a p i t e l s i s t es n i c h t , d i e s p r a c h l i c h Han
delnden i n der Fernsehdebatte unter Bezugnahme auf d i e 
s o z i o l o g i s c h e R o l l e n t h e o r i e zu P o s i t i o n s i n h a b e r n und 
Funktionsträgern zu reduzieren, sondern weitere für d i e 
S e l b s t d a r s t e l l u n g der P o l i t i k e r r e l e v a n t e Faktoren auf
zuzeigen. Denn berücksichtigt man, daß den Interaktanten 
" i n i h r e r Eigenschaft a l s D a r s t e l l e r (...) daran gelegen 
i s t , den Eindruck au f r e c h t z u e r h a l t e n , s i e erfüllten z a h l 
r e i c h e Maßstäbe, nach denen man s i e und i h r e Produkte 
b e u r t e i l t " 2 1 , dann e r s c h e i n t es s i n n v o l l , auf diese "Maß
stäbe", d i e h i e r zunächst einmal unter dem Aspekt g e s e l l 
s c h a f t l i c h normierter Erwartungsvorgaben b e t r a c h t e t werden 
s o l l e n , einzugehen. 
In dem r o l l e n t h e o r e t i s c h e n Ansatz von D r e i t z e l 2 2 , der i n 
diesem Zusammenhang angesprochen werden s o l l , s t eht d i e 
enge Beziehung zwischen s o z i a l e r R o l l e n und bestimmten ge
s e l l s c h a f t l i c h e n P o s i t i o n e n im Vordergrund. S o z i a l e R o l l e n 
kennzeichnen dabei d i e Verhaltenserwartungen, d i e s i c h 
an P o s i t i o n s i n h a b e r i n I n t e r a k t i o n s s i t u a t i o n e n r i c h t e n . 
Aus der S i c h t des Rollenträgers i s t von " R o l l e n s p i e l oder 
Rollenhandeln" d i e Rede, wenn es s i c h "um tatsächliches 
Verhalten handelt, das an Rollenerwartungen o r i e n t i e r t 
i s t . " 2 3 In diesem Verständnismodell g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Lebens stehen "allgemeine Normen, d i e a l l e M i t g l i e d e r der 
G e s e l l s c h a f t b e t r e f f e n und allgemein gültig s i n d " den 
" s p e z i a l i s i e r t e n Normen", d i e D r e i t z e l mit Rollenerwar
tungen g l e i c h s e t z t , gegenüber. 2 4 Darüber hinaus g i l t vor 

2 1 V g l . Goffman ( 61988), S. 229 
2 2 V g l . D r e i t z e l (1980) und (1988). 
2 3 V g l . D r e i t z e l (1988), S. 114. 
2 4 V g l . D r e i t z e l (1980), S. 66. 
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allem für P o l i t i k e r und s p e z i e l l für solche, d i e im Wahl
kampf stehen, daß "manche Normen (...) n i c h t nur an be
stimmte Personen gebunden (sind), sondern (...) auch eine 
sehr persönliche R e a l i s i e r u n g (erfordern . . . ) " 2 5 . 
Dies bedeutet, daß s i c h eine wirkungsvolle S e l b s t d a r s t e l 
lung i n der Fernsehdebatte an mehreren Z i e l e n zu o r i e n 
t i e r e n hat. So g i l t es, d i e " o f f i z i e l l anerkannten Werte 
der G e s e l l s c h a f t zu verkörpern und zu b e l e g e n " 2 6 mögliche 
Reaktionen sowie "die perzeptiven, (...) D i s p o s i t i o n e n des 
a d r e s s i e r t e n Publikums oder verschiedener T e i l p u b l i k a [zu] 
a n t i z i p i e r e n . ( . . . ) " . 2 7 Neben diesen " r i t u e l l e n " Aktivitä
ten, d i e zur "ausdrückliche(n) Erneuerung und Bestätigung 
der Werte der G e s e l l s c h a f t " 2 3 angelegt s i n d , besteht e i n e 
weitere Aufgabe d a r i n , "daß d i e Kandidaten a l s i n d i v i d u e l l e 
Personen dem Wähler e i n eigenes P r o f i l zeigen und durchzu
setzen i n Aussicht s t e l l e n " 2 9 . 
Wenn man s i c h im folgenden mit der expressiven S e i t e des 
an Rollenerwartungen ausgerichteten verbalen Verhaltens 
der Interaktanten i n der Debatte beschäftigt, dann i s t 
zu berücksichtigen, daß jeder der beiden P o l i t i k e r i n 
der Enddebatte mehr a l s eine R o l l e (Position/Funktion) 
innehat und daß "jede d i e s e r R o l l e n e i n größeres oder 
geringeres Maß an I d e n t i f i k a t i o n ( v e r l a n g t ) " 3 0 . Es i s t 
f o l g l i c h e r f o r d e r l i c h , d i e "Ich-Leistungen" des Agie
renden, "die auf das S e l b s t b i l d des R o l l e n s p i e l e r s " 3 1 

oder seine Rollenidentität zurückzuführen s i n d , ver-

2 5 Ebd., S. 68. 
2 6 V g l . Goffman ( 61988), S. 35. 
2 7 V g l . S a r c i n e l l i (1987), S. 235. 
2 3 V g l . Goffman ( 61988), S. 36, der s i c h an d i e s e r 

S t e l l e auch Dürkheim und Radcliffe-Brown b e z i e h t . 
2 9 V g l . Luhmann ( 31978), S. 161. 
3 0 V g l . D r e i t z e l (1980), S. 315. 
3 1 Ebd., S. 98, Fußnote 67. 
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schiedenen Po s i t i o n e n zuordnen. Um s i c h diese Zuordnung 
zu e r l e i c h t e r n , e r s c h e i n t es methodisch s i n n v o l l , zu
nächst die Po s i t i o n e n oder Funktionen zu bestimmen, d i e 
die Teilnehmer an der Enddebatte innehaben, und an
schließend anhand des Korpus zu überprüfen, ob d i e P o l i 
t i k e r auf i h r e verschiedenen R o l l e n s p r a c h l i c h Bezug 
nehmen. 

Bei dem P o l i t i k e r JC handelt es s i c h im Bereich der ko
d i f i z i e r t e n P o s i t i o n e n um d i e des Premierministers, d i e 
des P a r t e i c h e f s des RPR und um d i e des Bürgermeisters von 
P a r i s . FM dagegen i s t der b i s l a n g amtierende Staatspräsi
dent. Er steht an der S p i t z e des PS und g i l t a l s Erneu
erer d i e s e r P a r t e i 
Beide P o l i t i k e r verkörpern zum Zeitpunkt der Enddebatte 
die R o l l e des Präsidentschaftskandidaten, d i e s i c h im 
wesentlichen dadurch auszeichnet, daß s i e auf eine kurze 
Zeitdauer (wenige Wochen) angelegt i s t und daß s i e eine 
sehr persönliche Ausgestaltung e r f o r d e r t . L e t z t e r e s i s t 
vor allem deswegen von Bedeutung, w e i l d i e beiden Kandi
daten i n einem Rivalitätsverhältnis zueinander stehen und 
weil d i e i n d i v i d u e l l e und c h a r a k t e r i s t i s c h e Prägung i h r e s 
R o l l e n s p i e l s Einfluß auf den Entscheidungsprozeß der Wähler 
haben kann. Daß der Kandidat JC a l s Neubewerber a u f t r i t t 
und damit den Part des Herausforderers s p i e l t und daß 
FM a l s Altbewerber das Z i e l der Machterhaltung v e r f o l g t , 
wirkt s i c h i n der Debatte i n unterschiedlichem kommuni
kativen Verhalten aus und s o l l i n Zusammenhang mit e i n 
zelnen Sequenzanalysen unter Berücksichtigung der ver
schiedenen Gesprächsebenen genauer untersucht werden. 
Im folgenden Abschnitt geht es zunächst einmal darum, 
anhand von B e i s p i e l e n aus der Debatte zu überprüfen, ob 
s i c h im Medium der Sprache Hinweise ergeben, d i e auf un
t e r s c h i e d l i c h e Grade der R o l l e n i d e n t i f i k a t i o n schließen 
lassen und ob d i e Bezugnahme auf e i n z e l n e s o z i a l e P o s i 
t i o n en persuasive Funktionen erfüllt. 
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In der Debatte von 1988 finden s i c h z a h l r e i c h e Redebei
träge, i n denen s i c h d i e P o l i t i k e r a l s Fünktionsträger 
i n s S p i e l bringen. Dabei wird häufig der Rollenbezug 
mit Hinweisen auf p o s i t i v e Persönlichkeitsmerkmale i n 
Verbindung gebracht. Dies i s t zum B e i s p i e l der F a l l , 
wenn JC auf s e i n Amt a l s Bürgermeister von P a r i s ver
weist : 

"(...) Je s u i s maire de P a r i s , j e me promene dans l a 
rue. Je v o i s l e s gens sur l e s t r o t t o i r s , de v i e i l l e s 
dames, des enfants, (...)" 
(Anh., S.XX) 

und mit der D a r s t e l l u n g symbolischer Handlungen Bürger
nähe und Verantwortungsbewußtsein demonstriert. 

Auffällig i s t , daß JC s e l b s t zwischen seinen R o l l e n 
a l s Regierungschef und K a n d i d a t 3 2 d i f f e r e n z i e r t , wie 
dies etwa i n der provokanten Frage an seinen Gesprächs
partner d e u t l i c h wird: 

"(...)Depuis deux ans, et lä c'est en t a n t que Premier 
m i n i s t r e que je l ' a i f a i t e , maintenant en tant que 
candidat, je vous d i s , Monsieur M i t t e r r a n d , qu'est-ce 
que vous a l l e z f a i r e , ma p o l i t i q u e ? " 
(Anh., S. XIX), 

3 2 In K a p i t e l 8.2. wird noch genauer zu untersuchen 
s e i n , i n welcher Weise d i e P o l i t i k e r im V o l l z u g der 
I n t e r a k t i o n k o n f l i g i e r e n d e P o s i t i o n s i n t e r e s s e n zum 
Ausdruck bringen und wie s i c h d i e gegenseitigen 
Rollenzuweisungen im Rahmen von Aushandlungspro
zessen auf der Ebene der Bezie h u n g s k o n s t i t u t i o n 
g e s t a l t e n . 
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und daß er auf seine Funktion a l s Ministerpräsident 
a n s p i e l t , um s i c h a l s bewährte und e r f o l g r e i c h e Füh
rungspersönlichkeit d a r z u s t e l l e n , d i e p o s i t i v e Ten
denzen und Entwicklungen a l s Folge eigenen p o l i t i s c h e n 
Handelns aufzeigen kann: 

"Bien — i l y a aujourd'hui 15 pour cent de chömeurs 
jeunes de moins qu'en mars 1986 quand j ' a i p r i s l a 
r e s p o n s a b i l i t e du gouvernement. (...)" 
(Anh., S. IV). 

Seine R o l l e a l s Kandidat nutzt JC, um S e l b s t s i c h e r h e i t , 
Stärke und Selbstvertrauen zu v e r m i t t e l n , wenn er s i c h , 
wie im folgenden B e i s p i e l , a l s zukünftiger Wahlsieger 
und Staatspräsident m o d e l l i e r t : 

"(...) J ' a i une majorite au Parlement et j'entends, 
demain nommer un Premier m i n i s t r e (...) Moi, j e s u i s 
p r e t ä gouverner.(...)" (Ann, S. V I I ) . 

Die Betonung seine r Kandidatenrolle d i e n t ihm aber auch 
dazu, darauf hinzuweisen, daß es zwischen ihm und seinem 
Mitbewerber kein Statusgefälle mehr g i b t : 

"(...) Nous sommes deux candidats ä e g a l i t e , (...)" 
(Ann., S. IV), 

wobei i n diesem Zusammenhang eine e x p l i z i t e D i s t a n z i e r u n g 
von der R o l l e des Ministerpräsidenten s t a t t f i n d e t : 

"Permettez-moi j u s t e de vous d i r e que - ce s o i r , j e 
ne s u i s pas l e Premier m i n i s t r e , et vous n'etes pas 
l e President de l a Republique.(...)" 
(Anh., S. V I ) . 
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Demgegenüber i s t erkennbar, daß s i c h FM mit der R o l l e des 
Staatspräsidenten v o l l und ganz i d e n t i f i z i e r t und ihm 
diese E i n d e u t i g k e i t der Positionsbestimmung ermöglicht, 
e i n sehr d i f f e r e n z i e r t e s Persönlichkeitsprofil zu v e r 
m i t t e l n . Der I d e n t i f i k a t i o n des P o l i t i k e r s FM mit dem 
höchsten Amt im Staate e n t s p r i c h t d i e ablehnende H a l 
tung, s i c h a l s Kandidat auf die g l e i c h e Stufe wie s e i n 
Mitbewerber zu begeben: 

"(...) Voyez-vous monsieur l e Premier m i n i s t r e , je s u i s 
euh t r e s s e n s i b l e , t r e s attache ä l a c o n t i n u i t e de l a 
p o l i t i q u e e x t e r i e u r e de l a France - e t j'assume c e t t e 
c o n t i n u i t e . E l l e s'est appellee de Gaull e , Pompidou, 
Gi s c a r d d'Estain et e i l e porte aujourd'hui mon nom. 
(...)" 
(Anh., S. XXII) 

In diesem A u s s c h n i t t sucht s i c h FM durch d i e Form der 
Adressierung, den Hinweis auf seinen Kompetenzbereich 
der Außenpolitik und d i e demonstrative Anknüpfung an 
seine Vorgänger im Amt betont von seinem Mitkandidaten 
JC abzuheben. 
Daß FM darüber hinaus auch dem "Grundbedürfnis des Wäh
l e r s nach K a l k u l i e r b a r k e i t der p o l i t i s c h e n Verhältnisse 
und insbesondere auch der p o l i t i s c h e n Führungspersonen 
( . . , ) " 3 3 Rechnung trägt und damit im Rahmen der v o r t e i l 
haften Selbstpräsentation Wählererwartungen a n t i z i p i e r t , 
wird aus den folgenden Äußerungen d e u t l i c h , i n denen, 
wie im o.a. B e i s p i e l , der Aspekt der Kontinuität eine 
wichtige R o l l e s p i e l t : 

"(...) Je voudrais a u s s i que l'on constate q u ' i l y a 
des c o n t i n u i t e s , l e s c o n t i n u i t e s sont n e c e s s a i r e s , 

3 3 V g l . S a r c i n e l l i (1987), S. 170. 
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l ' h i s t o i r e de France e s t f a i t e de c e l a . (...)" 
(Anh., S. XI) 

"(...) Disons que je s u i s s i t u e dans l a c o n t i n u i t e de 
l a p o l i t i q u e f r a n c a i s e et j'aime ce mot l o r s q u ' i l 
s ' a g i t de l a France." 
(Anh., S. XI) 

"(...) II faudra continuer, apres l e 8 mai de c e t t e 
annee, (...)" 
(Anh., S. XII) 

"(...) La c o n t i n u i t e de l a France d o i t e t r e assumee par 
tous ceux q u i en ont l a Charge. (...)" (Ann, S.XXII) 

Indem s i c h FM s e l b s t a l s " l e premier responsable" (Anh., 
S. XXIII) c h a r a k t e r i s i e r t , wird mit dem Kontinuitätsargu
ment vor a l l e m d i e Notwendigkeit der Fortsetzung s e i n e r 
Amtszeit u n t e r s t r i c h e n . 

FM r e k u r r i e r t zur Demonstration s e i n e r Kompetenz auf 
besondere persönliche Qualitäten, wie z.B. Realitäts
sinn : 

"(...) Et j'aime bien v o i r l e s choses t e l l e s q u ' e l l e s 
sont. (...)" 
(Anh., S. III) 

oder v e r w e i s t auf p o l i t i s c h e E r f o l g e im Bereich der 
Außen- und s p e z i e l l der E u r o p a p o l i t i k : 

"(...) Sous mon a u t o r i t e , l a France a procede ä 
1'elargissement de l a Communaute (...), ce n ' e t a i t 
pas f a c i l e , j ' a i p r i s 1 ' i n i t i a t i v e - et vous l e 
savez - de l'Europe technologique autour du p r o j e t 
Eureka (...) et e n f i n j ' a i f a i t prendre l a d e c i s i o n 
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(...) du fameux marche unique, du grand marche europeen, 
qui e s t l'etape l a plus d e c i s i v e depuis l e t r a i t e 
i n i t i a l (...) Voilä, c'est une actiori dont je ne 
voudrais pas me f l a t t e r . (...)" 
(Anh., S. X-XI) 

Es fällt auf, daß FM i n diesem B e i s p i e l darauf Rück
s i c h t zu nehmen scheint, daß eine " a l l z u p l a k a t i v e 
P o s i t i v i e r u n g der eigenen P e r s o n " 3 4 üblicherweise auf 
Ablehnung stößt. So versucht er mit dem r h e t o r i s c h e n 
M i t t e l e i n e r (Pseudo)Bescheidenheitsfloskel im Anschluß an 
d i e D a r s t e l l u n g s e i n e r rühmlichen Verdienste um d i e Erwei
terung der EG s e i n S e l b s t l o b zu r e l a t i v i e r e n und seinen 
Redebeitrag gefälliger zu g e s t a l t e n . 

O f f e n s i c h t l i c h i s t auch, daß FM, etwa mit dem Hinweis auf 
seine außerordentliche T i e r l i e b e , 

"(...) J'ajoute, vous avez p a r l e des Chats et des 
chiens, moi a u s s i , je l e s aime beaucoup, d ' a i l l e u r s , 
je c r o i s que nous avons des chiens de l a meme espece 
et Dieu s a i t s i l'on s'y attache, (...)" 
(Anh., S. XV) 

s e i n Handeln auf das Verständnis und d i e Erwartungen des 
Publikums a u s r i c h t e t und se i n e r D a r s t e l l u n g damit einen 
besonderen "human touch" verpaßt. 

Abschließend s o l l unter Berücksichtigung der D e f i n i t i o n 
von s o z i a l e r P o s i t i o n , die Goffman (1983) vorschlägt, 
d i e Darstellungen der beiden P o l i t i k e r a l s R o l l e n s p i e 
l e r kurz miteinander v e r g l i c h e n werden. 
Goffman weist darauf hin, daß " e i n Status, eine S t e l l u n g , 

3 4 V g l . Stempel (1989) MS, S. 14. 
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eine s o z i a l e P o s i t i o n (...) n i c h t etwas M a t e r i e l l e s ( i s t ) , 
das i n B e s i t z genommen und dann zur Schau g e s t e l l t werden 
kann", sondern daß es s i c h s e i n e r Überzeugung nach h i e r b e i 
um " e i n Modell kohärenten, ausgeschmückten und k l a r a r t i 
k u l i e r t e n Verhaltens" handelt. 3" 5 

FM, der s i c h ausschließlich auf seine R o l l e a l s S t a a t s 
präsident bezieht, v e r m i t t e l t , e i n kon s i s t e n t e s und zu
g l e i c h d i f f e r e n z i e r t e s Persönlichkeitsprofil. Er s t i 
l i s i e r t s i c h a l s " a u t o r i t e " und " a r b i t r e " , a l s "gardien" 
und "garant" französischer Innen- und Außenpolitik 3 6 

und n u t z t dieses Selbstkonzept vor allem zur Demonstra
t i o n von Überlegenheit. 
Der S e l b s t d a r s t e l l u n g von JC a l s R o l l e n s p i e l e r f e h l e n 
dagegen d i e Momente der Kohärenz und der Konsistenz. 
Aufgrund erkennbarer Widersprüchlichkeiten g e l i n g t es 
ihm n i c h t , bezogen auf s e i n Rollenhandeln, e i n e i n h e i t 
l i c h abgestimmtes S e l b s t b i l d zu v e r m i t t e l n . Diese Wider
sprüche m a n i f e s t i e r e n s i c h z.B. d a r i n , daß er s i c h a l s 
Premierminister i n s S p i e l zu bringen sucht - um mit Hin
weisen auf e r f o l g r e i c h e Regierungstätigkeit Kompetenz 
nachzuweisen - und g l e i c h z e i t i g b e s t r e b t i s t , s i c h von 
d i e s e r R o l l e zu d i s t a n z i e r e n , i n der Absicht, s i c h mit 
dem Bewerber FM auf der gl e i c h e n Stufe stehend zu em
p f e h l e n . E i n weiterer Widerspruch i s t d a r i n angelegt, 
daß s i c h JC e i n e r s e i t s a l s "rassembleur" ("Je m'adresse 
(...) ä tous l e s e l e c t e u r s . " (Anh., S.II) d a r s t e l l t und 
a n d e r e r s e i t s n i c h t darauf v e r z i c h t e t , auf seine i d e o l o 
gische Herkunft, den Gaullismus, hinzuweisen, den er a l s 
seine " f a m i l l e p o l i t i q u e " oder seine " f a m i l l e n a t u r e l l e " 

3 5 V g l . Goffman (1983), S. 70. 
3 6 V g l . auch d i e S e l b s t c h a r a k t e r i s i e r u n g FMs i n s e i n e r 

" L e t t r e ä tous l e s Fr a n c a i s " , d i e u.a. i n "Le Monde" 
vom 8.4. und 9.4.1988 veröffentlicht wurde. 
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(Anh., S. XXIV) bezeichnet. Im V e r g l e i c h dazu finden s i c h 
auch b e i FM Sammlungsaufrufe ("Je veux u n i r et rassembler, 
(...), autour des valeurs democratiques"* (Anh., S. V I I ) , 
an keiner S t e l l e im Gespräch jedoch geht der " p r e s i d e n t -
candidat" von s i c h aus auf seine Funktion a l s P a r t e i r e 
präsentant des PS e i n . 
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5.3. Der Rezipient als Kommunikationspartner? -
Zum Problem der Hörerorientierung 

Wenn davon auszugehen i s t , daß d i e Sprecher i h r e 
e i n z e l n e n Beiträge n i c h t nur am Stand der laufenden 
I n t e r a k t i o n ausrichten, sondern z u g l e i c h am Hörer und 
dessen erwarteter oder erwünschter Reaktion, dann e r 
g i b t s i c h eine besondere Problemstellung für d i e Ana
l y s e von Gesprächen, d i e für d i e Massenöffentlichkeit 
der Medien i n s z e n i e r t werden. Indem d i e Interaktanten 
e i n Gespräch untereinander e t a b l i e r e n und g l e i c h z e i 
t i g "zum Fenster hinaus r e d e n " 3 7 , gewinnt d i e Hörer
o r i e n t i e r u n g auf zwei Ebenen an Bedeutung. Zu unter
scheiden s i n d e i n e r s e i t s der d i r e k t "angesprochene 
Adressat" der "Binnenkommunikation" und zum anderen 
a l s "gemeinter Adressat" d i e Zuhörer- bzw. Zuschauer
s c h a f t 3 1 3 . 
Vor dem Hintergrund d i e s e r " t r i a l o g i s c h e n Gesprächssi
t u a t i o n " 3 9 muß der j e w e i l i g e Sprecher d o p p e l g l e i s i g 
v e r f a h r e n und b e i dem " r e c i p i e n t design", der hörer
o r i e n t i e r t e n Gestaltung s e i n e r Äußerung, so verfahren, 
daß er b e i der Wahl se i n e r Formulierungen d i e I n t e r p r e 
tationskapazität der verschiedenen Rezipienten i n ange
messener Weise berücksichtigt.' 4 0 Hoffmann' 4 1 weist auf 
d i e V i e l s c h i c h t i g k e i t des Problems der Mehrfachadres-

3 7 V g l . Dieckmann (1985), S. 54-68. 
3 8 Ebd., vor allem S. 55-65. 
3 9 Ebd., S. 54. In Zusammenhang mit der R o l l e der Modera

tor e n wäre es auch denkbar, von e i n e r " t e t r a d i s c h e n 
(4-poligen) Kommunikationskonstellation" zu sprechen, 
wie es von K l e i n (1989), S. 65-66 vorgeschlagen wird. 

4 0 V g l . h i e r z u Franck (1980), S. 10 und S. 255. 
4 1 V g l . Hoffmann (1985), S. 108. 
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sierung h i n und führt aus, daß s i c h für d i e Sprecher auf
grund der heterogenen Wissensvoraussetzung und Verste-
henskompetenz der Zuhörerschaft Verständigungsschwierig
k e i t e n ergeben und daß demzufolge e i n großer Adressaten
k r e i s und e i n d e t a i l l i e r t e s , s p e z i f i s c h e s Informations
angebot n i c h t miteinander zu vereinbaren s i n d : "wer ma
ximal, d.h. für v i e l e verständlich s e i n w i l l , wird weniger 
in f o r m a t i v s e i n , wer S p e z i f i s c h e s sagt, schließt v i e l e aus." 
Darüber hinaus müssen, nach An s i c h t Hoffmanns, auch mehr
f a c h a d r e s s i e r t e Äußerungen berücksichtigt werden, d i e a l s 
Sprechakte mehrfunktional sind, wenn s i e " g l e i c h z e i t i g für 
den Adressaten A den Sprechakt X, für B den Sprechakt Y 
r e a l i s i e r e n . " Dies aber hat zur Folge, und d a r i n s i n d 
s i c h Hoffmann und Dieckmann 4 2 e i n i g , daß d i e Interak
tionsaktivitäten eine ganz andere pragmatische Bedeu
tung und Bewertung e r h a l t e n können, je nachdem, ob man 
s i e im Rahmen der Binnenkommunikation oder vor dem Hin
tergrund der kommunikativen Beziehung zwischen den 
Sprechern und dem zuhörenden D r i t t e n deutet. Da aber, 
wie S t r e e k 4 3 ausführt, "für jede Äußerung e i n Empfänger 
vorhanden und dies für den Sprecher erkennbar s e i n muß, 
"so e r g i b t s i c h im Mediendialog d i e Schwi e r i g k e i t , daß 
es neben dem unmittelbaren Gesprächspartner, der dem 
Sprecher demonstrieren kann, daß er zuhört, eine unbe
kannte Zahl weiterer Hörer g i b t , denen im Rahmen der 
In t e r a k t i o n d i e "Gesprächsrolle a l s Adressat von A k t i 
vitäten" 4 4 zukommt, d i e aber a l s "stumme" Teilnehmer 
n i c h t a k t i v am Gesprächsgeschehen b e t e i l i g t s e i n können, 
sondern e r s t im nachhinein i h r e Reaktion auf das me
d i a l e E r e i g n i s kundtun. 

4 2 V g l . Dieckmann (1983), S. 89. 
4 3 V g l . Streek (1983), S. 81. 
4 4 Zum B e g r i f f der 'Gesprächsrolle' v g l . Kallmeyer (1985), 

S. 99. 
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Auffällig i s t jedoch, daß i n der französischen Wahlkampf
debatte versucht wird, d i e F i k t i o n e i n e r i n t e r p e r s o n e l l e n 
unmittelbaren Kommunikationsbeziehung zwischen den medial 
präsenten Akteuren und dem Zuhörer zu erzeugen und damit 
von dem Faktum abzulenken, daß " i n der p o l i t i s c h e n Kommu
n i k a t i o n d i e Vermittlung von P o l i t i k 'von oben nach unten' 
d o m i n i e r t " 4 5 . Dies i s t etwa der F a l l , wenn der P o l i t i k e r 
FM i n der Debatte von 1974 d i e folgende Erklärung a b g i b t : 

"(...) Mais je c r o i s que nous sommes i c i a u s s i pour 
informer, pour f a i r e comprendre, pour d i a l o g u e r 
avec l a France et donc avec l e s F r a n c a i s . (...)" 
(Cotteret et a l (1976), S. 265) 

oder wenn JC am 28.4.1988 betont: 

"(...) Le- l ' e l e c t i o n p r e s i d e n t i e l l e , et c'est pour 
ca que l e general de Gaulle a v a i t voulu c e t t e e l e c t i o n 
au suffrage u n i v e r s e l euh s i g n i f i e un dialogue d i r e c t 
e ntre l e s e l e c t e u r s e t l e Pres i d e n t ou l e candidat, 
p l u s exactement. Ce dialoque e st engage. (...)" 
(Anh., S. II) 

Wenn man untersucht, anhand welcher s p r a c h l i c h e r M i t t e l 
w e i t e r h i n s i c h t b a r wird, daß s i c h d i e P o l i t i k e r der zu
hörenden Öffentlichkeit n i c h t nur permanent bewußt si n d , 
sondern i h r e I n t e r a k t i o n am zuhörenden D r i t t e n a u s r i c h 
ten, dann lassen s i c h verschiedene Formen von Äußerungen 
unterscheden, d i e keinen Zw e i f e l an der A d r e s s a t e n r o l l e 
der zukünftigen Wähler l a s s e n und ein d e u t i g e Hinweise 
auf d i e nach außen g e r i c h t e t e Kommunikationsintention 
e n t h a l t e n . A l s B e i s p i e l e dafür l a s s e n s i c h folgende Äuße
rungen bzw. Äußerungssequenzen, i n d r e i Gruppen zusammen-

4 5 V g l . S a r c i n e l l i (1987), S. 9. 
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gefaßt, aufführen: 

5.3.1. Die e x p l i z i t e Höreradressierung 
5.3.2. Der i m p l i z i t e Adressatenbezug 
5.3.3. Der Wähler a l s Redegegenstand 

5.3.1. Die expli z i t e Höreradressierung 

Während d i e Interaktanten ihren Redebeiträgen durch d i e 
Verwendung der Anredeformen (Namen, T i t e l , Anredepro
nomen) eine persönliche Färbung v e r l e i h e n und den E i n 
druck entstehen l a s s e n , daß das Wesentliche i n der De
bat t e d i e Auseinandersetzung mit dem unmittelbaren 
Partner der Binnenkommunikation s e i , g i b t es darüber 
hinaus Formen der Höreradressierung, d i e mit der p a r t 
n e r z e n t r i e r t e n Kommunikation n i c h t zu vereinbaren sind, 
sondern ganz konkret auf die nach außen g e r i c h t e t e 
Kommunikationsintention hinweisen. 
Diese Form der Höreradressierung zeichnet s i c h dadurch 
aus, daß der Sprecher im V e r l a u f des Gesprächs d i e 
Hörerorientierung wechselt, wobei er d i e an den zu
hörenden D r i t t e n g e r i c h t e t e n Äußerungen o f f e n a l s s o l 
che d e k l a r i e r t . A l s S i g n a l e , d i e k e n n t l i c h machen, zu 
wem gesprochen wird, f u n g i e r t i n den nachstehend aufge
führten B e i s p i e l e n d i e stereotype Wendung: "ceux/(les 
Francais) qui nous/(m') ecoutent": 

FM: "Ceux qui nous ecoutent auront c o r r i g e d'eux-memes 
l e s a p p r e c i a t i o n s de Monsieur l e Premier m i n i s t r e 
(...)" 
(Anh., S. XVI) 
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FM: "La, je conteste vos propos, et j e l a i s s e une f o i s 
de plus ceux qui nous ecoutent l e s r e c t i f i e r demain 
dans l e u r v i e quotidienne et dans ce q u ' i l s v o i e n t 
autour d'eux." 
(Anh., S. XVI) 

FM: "Vraiment, j e n'accepte pas, et j e l e d i s aux 
Francais qui m'ecoutent - l e s i n c r i m i n a t i o n s -
dont vous vous etes f a i t 1 ' i n t e r p r e t e . ( . . . ) " 
(Anh., S. XX). 

Mit d i e s e r direkten Höreradressierung macht der jewei
l i g e Sprecher Front gegen sein e n Kontrahenten und 
a p p e l l i e r t an d i e Zuschauer, d i e i n seinen Augen o f f e n 
s i c h t l i c h e Unwahrheit der gegnerischen Aussagen s e l b s t 
a l s solche zu e n t l a r v e n . 

A l s eine besondere A r t von Z u s c h a u e r f l i r t 4 6 kann man 
eine Äußerung des Sprechers JC bezeichnen, der i n Zusam
menhang mit dem Thema des "IGF" (Impöt sur l e s grandes 
fortunes) seinen Landsleuten mit Schmeicheleien h o f i e r t , 
um s i e nachfolgend vor den negativen Konsequenzen der 
S t e u e r p o l i t i k s o z i a l i s t i s c h e r Ausprägung sehr e i n d r i n g 
l i c h zu warnen: 

"(...) Les Francais sont des gens serieux, responsables, 
majeurs et je l e u r d i t : s i l ' o n augmente encore 1'impöt 
sur l e c a p i t a l , c'est l'ensemble de nos capitaux q u i 

4 6 Zum B e g r i f f des ' Z u s c h a u e r f l i r t s ' v g l . Apeltauer 
(1979), S.292; Fußnote 1: "Mit ' Z u s c h a u e r f l i r t ' 
wird h i e r auf d i e Möglichkeit, die Zuschauer für 
s i c h p o s i t i v zu b e i n f l u s s e n , r e f e r i e r t , eine Taktik, 
d i e durch verschiedene T a k t i k e n erzeugt werden kann, 
(...)". 
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demain p a r t i r o n t ä l ' e x t e r i e u r e et c'est c e l a q u i est 
extremement dangereux." 
(Anh., S. XV). 

Daß JC i n s e i n e r Formulierung auf s p r a c h l i c h v o r g e f e r 
t i g t e s M a t e r i a l zurückgreift, wird d e u t l i c h , wenn man 
eine Äußerung von VGE aus der Debatte von 1981 vor Augen 
hat, wo d i e s e r seine Wähler m'it den folgenden Worten um
wirbt : 

" ( . . . ) , on ne peut pas conduire un peuple l e s yeux 
bandes. C'est un peuple majeur qui d o i t s a v o i r oü 
i l va. (...)" 
(Le Monde, 7.5.1981, S. 10). 

In d i e Kategorie der e x p l i z i t e n Hörerorientierung f a l 
l e n auch d i e folgenden Äußerungen, d i e an den D i a l o g 
partner bzw. d i e Moderatoren g e r i c h t e t s i n d und mit 
denen der Sprecher kundtut, daß ihm das s p e z i e l l e In
t e r e s s e der Zuschauer besonders am Herzen l i e g t . Dies 
i s t der F a l l , wenn der Sprecher JC mitten i n einem 
Redebeitrag betont: 

"(...) C'est une question qui i n t e r e s s e un grand nombre 
de nos c i t o y e n s . (...)" 
(Anh., S. III) 

oder um anzukündigen, daß er zu einem Thema einen wei
teren Redebeitrag zu machen wünscht, obwohl d i e minu
tenzählenden J o u r n a l i s t e n b e r e i t s das Ende der P a r t i e 
angekündigt haben: 

"C'est un s u j e t important qui i n t e r e s s e aujourd'hui 
tous l e s F r a n c a i s . " 
(Anh., S. IX). 
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Bei d i e s e n Äußerungen wird d e u t l i c h , daß der Sprecher, 
das, was er sagt, n i c h t deshalb sagt, damit der Ange
sprochene es hört, sondern damit es der Zuschauer hört. 
Indem der Sprecher JC so o f f e n s i c h t l i c h den Zuschauer
wünschen entgegenzukommen sucht, kann er s i c h i n der 
R o l l e a l s deren I n t e r e s s e n v e r t r e t e r i n e i n günstiges 
L i c h t s t e l l e n . G l e i c h z e i t i g - und di e s i s t offenbar 
sein e i g e n t l i c h e s Anliegen - kann er damit s e i n 
Beharren auf einem bestimmten Thema, das eine Abwei
chung vom vorher f e s t g e l e g t e n Gesprächsablauf verur
sachen würde, l e g i t i m i e r e n . 

5.3.2. Der implizite Adressatenbezug 

C h a r a k t e r i s t i s c h für Gespräche, d i e s i c h durch Mehr
fachadressierung auszeichnen, i s t es, daß s i c h der un
m i t t e l b a r e Dialog der Gesprächspartner untereinander mit 
indirektem "Reden aus dem Fenster hinaus" vermischen kann. 
Im Rahmen der Fernsehdebatte konzentrieren s i c h dabei d i e 
Aktivitäten der P o l i t i k e r auf solche Äußerungen, d i e 
ihnen beim zuhörenden D r i t t e n V o r t e i l e v e r s c h a f f e n kön
nen . 
Um zu klären, mit welchen verbalen M i t t e l n V e r s c h i e 
bungen der Hörerorientierung angekündigt werden und wie 
d i e i n d i r e k t e Adressierung des Publikums im V e r l a u f der 
I n t e r a k t i o n r e a l i s i e r t wird, s o l l e n d i e folgenden Ge
sprächsauschnitte e i n e r genaueren Betrachtung unterzogen 
werden. 
A l s v i e l v e r s p r e c h e n d e r Untersuchungsgegenstand zur Be
stimmung von Formen i n d i r e k t e r Höreradressierung b i e t e n 
s i c h A u s s c h n i t t e aus der Fernsehdebatte an, 

- i n denen d i e P o l i t i k e r den j e w e i l i g e n Gegner a l s 
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unbeständig und o p p o r t u n i s t i s c h und daher a l s un
glaubwürdig d a r s t e l l e n 

- und solche i n denen e i n P o l i t i k e r dem anderen vor
w i r f t , Redebeiträge auf bestimmte Wählergruppie
rungen h i n a u s z u r i c h t e n . 

Redebeiträge, d i e d i e s e r thematischen O r i e n t i e r u n g ent
sprechen, s i n d i n der Debatte von 1988 i n einem r e l a t i v 
ausgewogenen Verhältnis v e r t r e t e n . 
A l s B e i s p i e l für d i e zuerstgenannte Kategorie d i e n t der 
Redebeitrag des Sprechers FM, der s i c h auf eine Journa
l i s t e n f r a g e h i n a l s e r s t e r zum Thema der E u r o p a p o l i t i k 
äußert. Dabei k o n f r o n t i e r t er seinen s i c h im Wahlkampf 
a l s b e g e i s t e r t e n Anhänger Europas präsentierenden Kon
trahenten und vor al l e m das Publikum mit e i n e r Reihe von 
Zi t a t e n , d i e keinen Z w e i f e l an der entschiedenen Ableh
nung lassen, mit der s e i n Dialogpartner Jahre zuvor der 
p o l i t i s c h e n Konzeption eines geeinten Europas begegnet 
war: 

"(...) en ce q u i me concerne, c ' e t a i t un engagement 
t r e s ancien, c e r t a i n s d i r o n t "trop ancien", car j ' a i 
ete l'un des premiers fondateurs apres l a Deuxieme 
Guerre mondiale des i n s t i t u t i o n s europeennes, ä c e l a 

s pres que j ' e t a i s un modeste depute t r e s jeune et que je 
regardais, en l e s admirant, a g i r des hommes comme Monnet, 
Schumann, Adenauer, Gasperi et quelques a u t r e s . Bon, 
c'est v r a i qu'aujourd'hui Monsieur l e Premier m i n i s t r e 
est t r e s europeen dans son dis c o u r s , c ' e st v r a i q u ' i l y 

1 0 est a r r i v e t r e s tardivement, mais i l e s t l e bienvenu. 
(...)" 
(Anh., S. IX). 

Auffällig an diesem Redebeitrag i s t es, daß innerhalb 
des Gesprächs e i n Wechsel des Adressaten s t a t t f i n d e t , 
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der dadurch angezeigt wird, daß der Dialogpartner n i c h t 
mehr, wie üblich i n der zweiten Person angesprochen 
wird, sondern durch seine Nennung i n der d r i t t e n Person 
(Z 8-12) ("C'est v r a i aujourd'hui Monsieur l e Premier 
m i n i s t r e est t r e s europeen dans son d i s c o u r s . ...") e i n e 
neue Gesprächsrollenverteilung vorgenommen wird. Wie schon 
im e r s t e n T e i l der Debatte, a l s FM auf einen aggressiven 
Redebeitrag des Sprechers JC, der d a r i n e i n i g e Themen 
entgegen der Absprache vorwegnahm, mit den Worten r e a 
g i e r t e : ("Le Premier m i n i s t r e a s o r t i tout de s u i t e non 
pas tout son sac, i l ne l ' a pas v i d e entierement, j e ne 
pense pas, mais i l est p a r t i ä l ' a s s a u t , c'est assez 
dans son temperament." (Anh., S. I I I ) , wird der Dia 
logpartner zum Gesprächsgegenstand gemacht. Dies hat 
zur Folge, daß d i e Interaktionsbeziehung vorübergehend 
mit diesem abgebrochen, dafür aber g l e i c h z e i t i g mit 
dem Zuschauer bzw. Zuhörer aufgebaut wird. Durch d i e 
i r o n i s c h e D a r s t e l l u n g des Meinungsumschwungs des P o l i 
t i k e r s JC gewinnt d i e Beziehung eine besondere Q u a l i 
tät. Dadurch daß der d i r e k t e I n t e r a k t i o n s p a r t n e r nun 
mehr d i e R o l l e eines S t a t i s t e n s p i e l t , besteht zwischen 
dem Sprecher und der Zuhörerschaft eine A r t geheimen 
Einverständnisses. Die Reaktion des P o l i t i k e r s JC: ("Ne 
soyez pas s i sur de vous, Monsieur M i t t e r r a n d . (...)") 
(Anh., S, X) z e i g t , daß der Sprecher FM mit seinem 
Redebeitrag auf Kosten seines Gegners i n s Schwarze ge
t r o f f e n hat und daß JC a l l e s daran s e t z t , um FM von 
seinem hohen Roß herunterzustoßen und um dessen Pro
f i lierungsbemühungen auf Widerstand stoßen zu l a s s e n . 

Am Ende der Debatte kann s i c h der P o l i t i k e r JC revan
c h i e r e n und mit g l e i c h e n Waffen zurückschlagen, indem er 
FM v o r w i r f t , s i c h heute der I n s t i t u t i o n e n zu bedienen, 
d i e er e i n s t a l s Gegner der V. Republik vehement be-
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kämpft hat.* 7 

"(...) S i , Monsieur M i t t e r r a n d , vous av i e z ete e l u 
beaucoup plus t o t - vous a u r i e z pu l ' e t r e - nous 
n'aurions pas eu nos i n s t i t u t i o n s d'aujourd'hui. 
Vous l e s avez combattues avec beaucoup de v i o l e n c e 
dans l e propos comme dans l ' a c t i o n . (...)" 
(Anh., S.XXII). 

Im Gegensatz zu seinem Kontrahenten wendet s i c h der P o l i 
t i k e r JC i n diesem Redebeitrag ausschließlich an seinen 
Dialogpartner, i n t e g r i e r t aber das Publikum durch d i e 
Verwendung der erst e n Person P l u r a l . Mit d i e s e r Form der 
i n d i r e k t e n Bezugnahme b i e t e t er e i n Identifikationsmoment 
an, das g l e i c h z e i t i g seinen Gegenspieler ausgrenzt, wobei 
der Zuhörer den Eindruck gewinnen kann, daß FM a l s doppel
züngiger und o p p o r t u n i s t i s c h e r P o l i t i k e r e n t l a r v t wird. 

Eine besondere R o l l e b e i der Debatte s p i e l t das Thema 
der Behandlung der Einwanderer. Vor allem im H i n b l i c k 
auf das Gewicht von 15% rechtsextremer Stimmen, d i e 
Le Pen im ersten Wahlgang mit e i n e r ausländerfeind
l i c h e n P o l i t i k für s i c h verbuchen konnte, müssen s i c h 
beide Kandidaten d i e s e r Zielgruppe gegenüber a l s wähl
bar präsentieren. Um dieses Z i e l zu erreichen, war FM, 
der ursprünglich sogar mit dem Wahlrecht für Immigranten 
liebäugelte, o f f e n s i c h t l i c h sogar b e r e i t , seine l i b e r a l e 
Haltung i n der Ausländerpolitik zurückzunehmen, während 
s i c h der P o l i t i k e r JC mit Ansichten zur Behandlung der 

4 7 Der s o z i a l i s t i s c h e P o l i t i k e r hatte s i c h vor a l l e m i n 
seinem 1964 erschienen Buch "Coup d'Etat permanent" 
(Neuauflage 1984) a l s h e f t i g e r K r i t i k e r der I n s t i t u 
t i o n e n der V. Republik und der Machtfülle des Staats
präsidenten hervorgetan. 
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Einwanderer hervortat, d i e s i c h von denen Le Pens kaum 
mehr wesentlich unterschieden. 
Wie s i c h vor diesem Hintergrund d i e Adressatenproblema
t i k d a r s t e l l t , s o l l anhand eines Gesprächsausschnitts 
untersucht werden: 

Auf d i e vom J o u r n a l i s t e n EV angesprochene Problematik 
der Immigranten geht das Rederecht zuerst an den b i s h e r 
amtierenden Präsidenten. In diesem ausführlichen Rede
b e i t r a g , der h i e r n i c h t vollständig wiedergegeben werden 
s o l l , u nterscheidet FM zunächst verschiedene Kategorien 
von Einwanderern, um schließlich zu der F e s t s t e l l u n g zu 
gelangen, daß grundsätzlich i h r e Zahl v e r r i n g e r t werden 
müsse: 

FM: "(...) C'est-ä-dire q u ' i l faut r e d u i r e l e nombre, 
b i e n entendu. Mais i l faut l e f a i r e dans l e respect 
du d r o i t et dans l e respect des personnes. Voilä, ce 
que je v o u l a i s d i r e pour commencer. 

Der P o l i t i k e r JC, dem vom J o u r n a l i s t e n EV im Anschluß 
an d i e s e Äußerung das Rederecht e r t e i l t wird, s i e h t 
d a r i n e i n M i t t e l der Propaganda: 

5 JC: Je sens comme une e v o l u t i o n , Monsieur M i t t e r r a n d , 
dans votre propos sur ce s u j e t . Par rapport ä ce que 
j ' a v a i s cru entendre dans l e passe. — Mais j e r e -
connais que l e s circonstances peuvent y appeler, et 
un p e t i t c l i n d'oeil p a r - c i et un p e t i t c l i n d'ceil 

1 0 par-lä ne peuvent pas e t r e i n u t i l e s — Ce q u i 
prouvent que vous avez conscience que vous en aurez 
beso i n . Je voudrais 

FM: Oü sont l e s nuances? ... 

JC: Je voudrais ... 
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1 5 FM: Pardon de vous a v o i r interrompu. 

JC: repondre, moi, t r e s clairement, en m'appuyant sur 
mon b i l a n dans c e t t e a f f a i r e . Parce que c'est t r e s 
g e n t i l de f a i r e des promesses, mais e n f i n , encore 
f a u t - i l q u ' e l l e s s o i e n t rendues c r e d i b l e s par un 

2 0 b i l a n . S'agissant de 1'' Immigration tout court, i l 
faut l a stopper. Parce que nous n'avons plus l e s 
moyens de donner du t r a v a i l ä des etrangers. A u s s i , 
naturellement, en supposant quelques souplesse, na-
tur e l l e m e n t . Mais i l faut l a stopper. S'agissant de 

2 S 1'immigration c l a n d e s t i n e , i l faut evidemment l u t t e r 
contre c e t t e immigration avec beaucoup d'energie et 
reconduire l e s i n t e r e s s e s ä l a f r o n t i e r e ou l e s ex-
p u l s e r . (...) Nous l e f a i s o n s , naturellement, en nous 
entourant de toutes l e s exigences de 1'humanisme, du 

3 0 respect des d r o i t s de l'homme, mais c'est une ne-
c e s s i t e imperieuse. Et pu i s nous devons nous proteger 
contre ces entrees, (...) C'est un probleme d'iden-
t i t e n a t i o n a l e et de mode de v i e des Francais et 
de cohesion s o c i a l e . 

3 5 FM: Vous n'avez pas f a i t de c l i n d'oeil lä, ä personne?" 
(Anh., S. XVIII-XIX) 

Was diese Gesprächssequenz auszeichnet, i s t d a r i n zu 
sehen, daß s i c h beide P o l i t i k e r g e g e n s e i t i g eine nach 
außen g e r i c h t e t e Hörerorientierung u n t e r s t e l l e n . Das 
Zugeständis des Sprechers FM a l l e n humanitären Erwägungen 
zum Trotz d i e Zahl der Immigranten reduzieren zu wollen, 
wird von JC (Z 9-10) a l s e i n " B l i n z e l n " i n die Richtung der 
Le Pen-Wähler gewertet. Dieser Vorwurf, s i c h das Wohlwollen 
d i e s e r Zielgruppe s i c h e r n zu wollen, wird ihm wenig später 
von FM zurückgegeben (Z 35), nachdem JC seinen Redebeitrag i n 
der Problematisierung der nationalen Identität g i p f e l n ließ, 
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i n der unschwer der Wahlslogan der Nationalen Front: "La 
France aux F r a n c a i s " zu erkennen i s t . 
Daß JC i n seinen Äußerungen aber auch den Hinweis auf 
d i e Berücksichtigung der Menschenrechte (Z 28-30) n i c h t 
f e h l e n ließ, mag darüber hinaus an d i e Adresse der ge
mäßigten Rechten g e r i c h t e t s e i n . 
S i c h e r l i c h kann darüber, wer mit welcher Äußerung nun 
tatsächlich gemeint i s t , nur s p e k u l i e r t werden. 
W i c h t i g aber i s t i n diesem Zusammenhang, daß Äußerungen, 
mit denen dem p o l i t i s c h e n Gegner, Werbung, Propaganda 
oder allgemein "Zum-Fenster-hinaus-Reden" u n t e r s t e l l t 
werden, s e l b s t den zuschauenden D r i t t e n a l s gemeinten 
Adressaten haben. Schließlich können d i e P o l i t i k e r da
von ausgehen, daß derjenige, der anläßlich öffentlicher 
Kommunikationsereignisse a l l z u o f f e n s i c h t l i c h für s i c h 
w i r bt, beim zuhörenden D r i t t e n i n Mißkredit g e r ä t . 4 8 

4 8 V g l . h i e r z u auch Dieckmann (1983), S. 111. 
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5.3.3. Der Wähler als Redegegenstand 

A l s d r i t t e Kategorie der s p r a c h l i c h e r Verfahren, d i e s i c h 
durch i h r e O r i e n t i e r u n g an der Publikumsperspektive aus
zeichnen, s i n d d i e j e n i g e n zu untersuchen, d i e s i c h i n 
i h r e r thematischen Ausrichtung auf d i e Wähler bzw. be
stimmte T e i l e der Zuschauerschaft beziehen. 
In der Wahlkampfdebatte von 1988 lassen s i c h i n diesem 
Zusammenhang d r e i Gruppierungen von Äußerungen unter
scheiden : 

(1) Äußerungen, denen das Motto: "Das Wählervotum i s t 
zu r e s p e k t i e r e n " zugrundeliegt 

Beide P o l i t i k e r s i n d s i c h darüber e i n i g , das Publikum 
von der Realität öffentlicher P a r t i z i p a t i o n überzeugen 
zu müssen und s i e i n dem Glauben zu bestätigen, daß s i e 
a l s Wähler den Zustand und d i e Entwicklung der G e s e l l 
s c h a f t entscheidend mitbestimmen können. Nach Edelman 
handelt es s i c h h i e r b e i um den "Mythos, daß Regierungs
handeln a l s Ausführung des p o l i t i s c h e n Willens des 
Wählers zu sehen i s t und n i c h t a l s dessen Ursache." 4* 
Dieser "Mythos" wird beschworen, wenn JC und FM f o l 
gende Statements abgeben: 

FM: "(...) De notre cöte l a c o h a b i t a t i o n a ete voulue par 
l e peuple f r a n c a i s et j ' a i - nous avons respecte sa 
volonte. (...)" 

JC: "C'est v r a i que l a c o h a b i t a t i o n a ete voulue par l e s 
Fra n c a i s et q u ' e l l e e t a i t - i n e v i t a b l e - dans l a me-
sure oü e i l e correspondait euh ä un voeu euh c l a i r e -

4 9 V g l . Edelman (1976), S. 101. 
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ment exprime. (...)" 
(Anh., S. I ) . 

FM: "(...) Quand j ' a u r a i l a p o s s i b i l i t e de nommer un 
Premier m i n i s t r e , je l e nommerai. Le plus t o t sera 
l e mieux pour respecter l a volonte des F r a n c a i s . (...)" 
(Anh., S. V I ) . 

(2) Der Redebezug auf die Wähler i n Verbindung mit dem 
A p p e l l des "rassemblement" 

Die folgenden Ausschnitte aus den Redebeiträgen der 
beiden Protagonisten der Fernsehdebatte von 1988 s i n d 
i n i h r e r Funktion a l s Sammlungs- und Öffnungsangebot da
ra u f a u s g e r i c h t e t , d i e j e n i g e n Zuschauer anzusprechen und 
auf d i e entsprechende S e i t e zu ziehen, d i e im erste n Wahl
gang keinen der beiden b e s t p l a z i e r t e n Kandidaten gewählt 
hatten und zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unentschlos
sen s i n d . Beide P o l i t i k e r bemühen s i c h , d i e B i p o l a r i s i e -
rung des p o l i t i s c h e n Lagerdenkens aufzuheben und einen 
überparteilichen Standpunkt zu v e r t r e t e n , um für a l l e 
Wähler gleichermaßen akzeptabel zu erscheinen: 

JC: "(...) II ne s ' a g i t pas, naturellement, pour moi de 
c l a s s e r l e s e l e c t e u r s dans t e i l e ou t e i l e c a t e g o r i e 
de d r o i t e , de gauche, ou du centre, et c e t e r a . Je 
m'adresse a u s s i , c e l a va de s o i , ä tous l e s e l e c t e u r s , 
et j e respecte, par d e f i n i t i o n parce que je s u i s un 
democrate, tous l e s e l e c t e u r s d'egale facon." 
(Anh., S. I I ) . 

JC: "(...) II fa u t simplement essayer de comprendre des 
hommes et des femmes, d'oü q u ' i l s soient, toutes 
C e l l e s et tous ceux, notamment, qui ont vote, ä 
d r o i t e , ä gauche, pour d'autres candidats, que ceux 
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qui avaient exerce ou qui exercaient l e s responsa-
b i l i t e s du pouvoir. (...)" 
(Anh., S. I I I ) . 

FM: "(...) En tout cas, pour ce qui me concerne, j ' a i d i t 
ce que je f e r a i - j e chercherai, l a comme a i l l e u r s , 
ä r e u n i r l e s Frangais autant q u ' i l e s t p o s s i b l e sans 
aucune complaisance ave'c quiconque q u i ne respecte 
pas l e s v a l e u r s democratiques auxquelles j e t i e n s . " 
(Anh., S. V I I ) . 

JC: "(...) Je souhaite par l'ouverture, l e dialogue et 
l a t o l e r a n c e , rassembler, rassembler naturellement 
ma f a m i l l e n a t u r e l l e q u ' e l l e - q u ' i l s'agisse des 
c e n t r i s t e s , des liberaux, ou des g a u l l i s t e s , mais 
bien au-delä toutes C e l l e s et tous ceux qui ont euh 
une meme idee des choses. (...)" 
(Anh., S. XXIII-XXIV) 

Bei allem G l e i c h k l a n g der Äußerungen läßt s i c h doch eine 
u n t e r s c h i e d l i c h e Akzentuierung erkennen, da s i c h der Spre
cher FM d e u t l i c h vom r e c h t s r a d i k a l e n Spektrum d i s t a n z i e r t , 
während JC mehrfach s e i n Verständnis für a l l e d i e unter
s t r e i c h t , d i e i h r e Unzufriedenheit mit der Stimmabgabe 
für Le Pen zum Ausdruck gebracht haben. In seinem Schluß
wort ( l e t z t e s B e i s p i e l ) r u f t JC deshalb auch s p e z i e l l a l l 
jene dazu auf, s i c h für ihn zu entscheiden, d i e p o l i t i s c h 
j e n s e i t s des bürgerlich-liberalen Lagers anzusiedeln s i n d . 
Diese Hörerorientierung i s t aus dem präzisierenden Lokal
adverb "au-delä" e r s i c h t l i c h . 

(3) Die Thematisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen 

Mit ihrem Eingehen auf verschiedene T e i l e der Bevölkerung 
oder Berufsgruppen verfolgen d i e Teilnehmer der Debatte 
u n t e r s c h i e d l i c h e Handlungsziele. 
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- Im Zuge i h r e r Bemühungen um d i e Gunst der Wähler werden 
etwa Angehörige eines bestimmten Berufsstandes mit einem 
besonderen Lob h i n s i c h t l i c h i h r e r Q u a l i f i k a t i o n und L e i 
stungsfähigkeit bedacht: 

JC: "(...) Mais nous progressons v i t e , car nous avons 
plus de tonus, nos t r a v a i l l e u r s , nos entrepreneurs, 
nos chercheurs, nos ingenieurs, ont probablement 
plus de tonus que l e s autres, en tous l e s cas j e 
l e u r f a i s c o n f i a n c e . (...)" 

FM: "(...) II faut donc que toutes l e s fo r c e s economiques 
f r a n c a i s e s , parmi l e s q u e l l e s je compte notre q u a l i t e 
de t r a v a i l par l e s t r a v a i l l e u r s eux-memes, se mettent 
ä l'ouvrage (...)" 
(Anh., S. XI) 

FM: "(...) II fa u t penser ä nos enseignants dont l a qua-
q u a l i t e est grande, (...)" 
(Anh., S. XVII) 

- In Verbindung mit den Aktivitäten der p o s i t i v e n S e l b s t 
d a r s t e l l u n g wird d i e Thematiserung bestimmter G e s e l l 
schaftsgruppen s t e t s mit Erfolgsmeldungen verknüpft, 
d i e auf p o l i t i s c h e n Maßnahmen bezogen werden, für d i e 
s i c h der Sprecher v e r a n t w o r t l i c h zeichnet. A l s Beweise 
für d i e E r f o l g e dienen s t a t i s t i s c h e Werte und, wie im 
zweiten B e i s p i e l , darüber hinaus auch d i e eigenen E r 
fahrungen, d i e der Sprecher a l s unhinterfragbare Größen 
i n s S p i e l b r i n g t , um seine Daten zu stützen, aber auch 
um Bürgernähe zu demonstrieren: 

JC: "Depuis mars 1987, c'est-ä-dire depuis qu'ont 
commence ä prendre corps l e s mesures de mon gou-
vernement, i l y a 500 chömeurs de moins par jour 
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ouvre en France. Moins 5 pour cent maintenant. (...)" 
(Anh., S. IV) 

JC: "(...) Je v o i s l e s gens sur l e s t r o t t o i r s , des 
v i e i l l e s dames, des enfants, je v o i s q u ' i l s sont 
aujourd'hui beaucoup moins anxieux q u ' i l s ne 
l ' e t a i e n t i l y a deux ans. I i ne sont pas rassures, 
mais beaucoup moins anxieux. Pourquoi? Tout simple-
ment, puisque vous avez tant de s t a t i s t i q u e s , Monsieur 
M i t t e r r a n d - parce que, en 86, i l y a v a i t 600 d e l i t s 
par jour de plus qu'en 81. Et en 88, i l y a a v a i t 600 
crimes et d e l i t s de moins par jour qu'en 86. (...)" 
(Anh., S. XX) 

- Im Gegensatz zu den ersten beiden Kategorien handelt es 
s i c h b e i der d r i t t e n um Äußerungen, d i e i n den Dienst der 
P a r t n e r d i s q u a l i f i z i e r u n g g e s t e l l t werden und d i e darauf 
angelegt sind, wie etwa im folgenden B e i s p i e l , einen Be
r u f s s t a n d und eine l o k a l gekennzeichnete Gruppe der f r a n 
zösischen Bevölkerung a l s Opfer der v e r f e h l t e n P o l i t i k 
des Gegners d a r z u s t e l l e n : 

JC: "(...) Pourquoi est-ce qu'on est tombe de 400000 loge-
ments lances ä 296000 en c i n q ans, pendant que vous 
gouverniez? C'est tout simplement pour l ' e s s e n t i e l 
l a consequence d'un impöt sur l e s grandes fortunes 
qui ont totalement s t e r i l i s e l e bätiment. Qui e s t -
ce qui en a ete victime? Les d i z a i n e s et l e s d i -
zaines de m i l l i e r s de t r a v a i l l e u r s du bätiment. 
Je l e s connais, je s u i s c o r r e z i e n . Les Creusois 
sont ä cöte, qui ont ete l i c e n c i e s . £a, vous ne 
devez pas l e u r cacher." 
(Anh., S. XVI) 

Die persuasive Funktion der z u l e t z t angeführten Kategorie 
von Politikeräußerungen i s t , über d i e K r i t i k am Konzept 
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und den Maßnahmen der Gegenseite hinaus, darauf ausge
r i c h t e t , d i e Nähe zu e i n e r s p e z i e l l e n Adressatengruppe 
herauszustellen, was im o.g. B e i s p i e l vor allem mit 
dem Hinweis auf d i e Herkunft des Sprechers JC und seine 
enge Verbundenheit zu den Landsleuten und deren Nachbarn 
e r r e i c h t wird. Wichtig i s t es JC i n diesem Zusammenhang 
auch, a l l e n Zuschauern vor Augen zu führen, daß er d i e 
Sorgen und Probleme d i e s e r 'Menschen kennt und s i e er n s t 
nimmt. 
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6. Die Ebene der Gesprächsorganisation 

6.1. Die Wahl kämpf debatte als i n s t i t u t i o n e l l geregeltes 
Gespräch 

Im M i t t e l p u n k t des Interesses- im Bereich der Gesprächs
o r g a n i s a t i o n s t e h t , Kallmeyer und Schütze zufolge, " d i e 
formale S t r u k t u r des Kommunikationsablaufs und d i e d i e s e r 
entsprechenden Aktivitäten" 1'. A l s z e n t r a l e Analysekate
g o r i e n auf d i e s e r Ebene werden Sprecherwechsel, i n t e r 
a k t i v o r g a n i s i e r t e Sequenztypen, d i e thematische Kohärenz 
und Themenwechsel sowie der Bereich der Verständnis
sicherung genannt. 2 

Diese Aufgaben, d i e von den Interaktanten gemeinsam ge
löst werden müssen, damit das Gespräch zustandekommt und 
durchgehalten werden kann, s i n d i n den l i n g u i s t i s c h e n 
A r b e i t e n von Kallmeyer und zuvor i n denen der Ethnome-
thodologen ausschließlich auf a l l t a g s w e l t l i c h e s Handeln 
bezogen worden. Phänomene i n s t i t u t i o n e l l g e r e g e l t e r 
Kommunikation werden dabei bewußt ausgeklammert. Eine 
Beschränkung auf Gespräche mit nicht-präformierter Ver
t e i l u n g der Redebeiträge wird, wie Streek ausführt, 
folgendermaßen begründet: 

"Der z e n t r a l e Ort, an dem "Sprache" gebraucht 
wird, s i n d Alltagsgespräche, d i e n i c h t von 
v o r n h e r e i n irgendwie gearteten i n s t i t u 
t i o n e l l e n Zwängen oder Beschränkungen aus
g e s e t z t s i n d ; denn s i e s i n d n i c h t nur ge
wissermaßen v e r b r e i t e t e r a l s , sondern auch 

1 V g l . Kallmeyer/Schütze (1976), S. 6. 
2 V g l . Kallmeyer/Schütze (1977), S. 160-1. 
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i n verschiedener H i n s i c h t Voraussetzung für 
a l l e anderen Sprachgebrauchszusammenhänge 
oder "Sprach-Austausch-Systeme." 3 

Wenn konv e r s a t i o n s a n a l y t i s c h e A r b e i t e n Gesprächstypen 
ausschließen, d i e n i c h t unter d i e Rubrik A l l t a g s g e 
spräche f a l l e n , dann weist d i e s e Beschränkung auf e i n 
bestimmtes Frageinteresse hin', das bezogen auf d i e A r t 
des Gegenstandsbereichs, ausreichende E r g e b n i s s e 
l i e f e r t , um Basismechanismen s p r a c h l i c h e r I n t e r a k t i o n 
p r o t o t y p i s c h aufzuzeigen und bedeutet f o l g l i c h n i c h t , 
daß i n s t i t u t i o n e l l r e g l e m e n t i e r t e Gespräche a l s Un
tersuchungsgegenstand ungeeignet s i n d . Es i s t vielmehr 
davon auszugehen, daß d i e Organisationsmechanismen kon-
v e r s a t i o n e l l e r I n t e r a k t i o n , d i e anhand von A l l t a g s g e 
sprächen systematisch h e r a u s g e a r b e i t e t wurden, a l s n i c h t -
k o n t e x t s e n s i t i v e Muster zur Beschreibung von Gesprächen 
dienen können, soweit di e s e i n " f a k t i s c h e n s o z i a l e n In
t e r a k t i o n s s i t u a t i o n e n natürlich p r o d u z i e r t " 4 werden. 
Auch Schlieben-Lange weist darauf h i n , daß es zwar ge
rade d i e " n i c h t - s t r u k t u r i e r t e n und u n v o r b e r e i t e t e n A l l 
tagsgespräche" sind, d i e von den K o n v e r s a t i o n s a n a l y t i 
kern a l s "neutrale Form a l l e r Gespräche" b e t r a c h t e t 
werden, und schließt daraus, daß " a l l e anderen Text
sorten (...) s i c h durch Z u s a t z r e g e l n von d i e s e r 'Ur'-
Form a b l e i t e n lassen (müßten)" 5. 
Bevor näher auf gesprächsorganisatorische Muster und 
d i e s e q u e n t i e l l e Struktur der Debatte unter Berücksich
t i g u n g i n s t i t u t i o n e l l e r Bedingungen eingegangen werden 
s o l l , bedarf der B e g r i f f der I n s t i t u t i o n e i n e r näheren 
Erläuterung. 

3 V g l . Streek (1983), S. 74. 
4 V g l . Kallmeyer/Schütze (1976), S. 5. 
5 V g l . Schlieben-Lange (1979), S. 57. 
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Eine I n s t i t u t i o n hat, wie Wunderlich k o n s t a t i e r t , "einen 
bestimmten Zweck im GesamtZusammenhang der g e s e l l s c h a f t 
l i c h e n Produktion und Reproduktion; s i e i s t e i n Komplex 
von w e c h s e l s e i t i g aufeinanderbezogener Aktivitäten von 
Personen (...)" e Vor dem Hintergrund "der Zweckbestimmt
h e i t der I n s t i t u t i o n " 7 wird, wie Weymann-Weyhe8 weiter 
ausführt, den i n i h r Handelnden eine " S i n n s t r u k t u r " vor
gegeben, "die i h r e Handlungsmöglichkeit s i c h e r t und be
grenzt ." 
Im Bereich i n s t i t u t i o n e l l geprägter "Sprach-Austausch-
Systeme", wie im F a l l der Fernsehdebatte, i s t es dabei 
zunächst zum Verständnis von Handlungs- und I n t e r a k t i o n s 
zusammenhängen wichtig, n i c h t von "unabhängig e x i s t i e 
renden normativen Regeln" auszugehen, d i e für bestimmte 
Formen des Sprachverhaltens v e r a n t w o r t l i c h s i n d . Vielmehr, 
die s betont Streek, werden diese V e r h a l t e n s r e g e l n " e r s t i n 
der I n t e r a k t i o n hervorgebracht", was zur Folge hat, daß 
di e B e t e i l i g t e n , indem s i e i n t e r a g i e r e n , "von Augenblick 
zu Augenblick d i e I n s t i t u t i o n reproduzieren" 5*. 
Entscheidend i s t dabei, daß d i e Interaktanten eine be
stimmte i n s t i t u t i o n e l l e R o l l e innehaben und über hand
lu n g s l e i t e n d e s Wissen verfügen. E i n wesentlicher Be
s t a n d t e i l dieses Wissens besteht i n der Kenntnis der 
Regelungen, d i e eine I n s t i t u t i o n für Kommunikations
abläufe v o r s i e h t . Im F a l l der Wahlkampf-Fernsehdebatte 
wurden, wie unter Punkt 4.1. beschrieben, diese i n s t i 
t u t i o n s s p e z i f i s c h e n , den Handlungsablauf bestimmenden 
Regelungen weitgehend im voraus f e s t g e l e g t . Mit E i n -

c V g l . Wunderlich (1976), S. 312. 
7 Ebd., S. 313. 
8 V g l . Weymann-Weyhe (1978), S. 219. Z i t i e r t nach 

Dittmann (1979b). 
9 V g l . Streek (1983), S. 99. 
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z e l h e i t e n des i n s t i t u t i o n e l l e n Ablaufs wurden des wei
teren, dank der B e r i c h t e r s t a t t u n g i n der Presse, aber 
n i c h t nur d i e unmittelbar an dem Kommunikationsereignis 
B e t e i l i g t e n , sondern auch d i e Leser verschiedener f r a n 
zösischer Tageszeitungen v e r t r a u t gemacht. 

In Zusammenhang mit den i n s t i t u t i o n e l l e n Bedingungen 
s o l l i n den folgenden K a p i t e l n danach g e f r a g t werden, 

- wie das institutionsgebundene Sprachverhalten den 
Ablauf der Kommunikation beeinflußt. 

- welche Mechanismen der Gesprächsorganisation i n 
K r a f t t r e t e n , um d i e V e r t e i l u n g der Redebeiträge 
zu steuern. 

- welche V e r p f l i c h t u n g e n s i c h für d i e interagierenden 
P o l i t i k e r ergeben und von welchen Aufgaben s i e ent
l a s t e t werden. 

Ausgehend von der Überlegung, daß grundlegende Be
schreibungskategorien der Ethnomethodologen nur i n mo
d i f i z i e r t e r Weise auf d i e Mediengesprächssorte über
tragen werden können, überprüfen d i e Autoren H o l l y / 
Kühn/Püschel i n i h r e r Analyse " P o l i t i s c h e Fernsehdis
kussionen" d i e L i s t e von vie r z e h n C h a r a k t e r i s t i k a von 
Alltagsgesprächen, d i e S a c k s / S c h e g l o f f / J e f f e r s o n i h r e n 
A r b e i t e n zur Gesprächsorganisation zugrundelegen und 
führen d i e s p e z i f i s c h e n Eigenheiten auf, d i e den Ge
sprächstyp der p o l i t i s c h e n Fernsehkommunikation aus-



-108-

machen. 1 0 

Die wesentlichen Besonderheiten, aufgrund derer s i c h 
Fernsehdiskussionen von Alltagsgesprächen abheben, s o l 
l e n i n Anlehnung an d i e o.g. Analyse im folgenden an
hand von v i e r Punkten kurz d a r g e s t e l l t und konkret auf 
d i e Fernsehdebatte M i t t e r r a n d - Chirac bezogen werden: 

- Gesprächsdauer 
("Length of conversation i s not f i x e d and s p e c i -

f i e d i n advance") 
Im Gegensatz zu Alltagsgesprächen i s t sowohl der 
Zeitpunkt des Gesprächsbeginns wie auch d i e Dauer 
vorher f e s t g e l e g t . Die Debatte am 28.4.1988 begann 
um 20.30 Uhr und war für d i e Sendezeit von e i n e r 
Stunde und fünfzig Minuten vorgesehen. Jedem P o l i 
t i k e r wurde eine Redezeit von fünzig Minuten zuge
t e i l t . Daß d i e s e r Z e i t p l a n jedoch von beiden Kan
didaten j e w e i l s um c i r c a zehn Minuten überschritten 
wurde, weist auf eine gewisse Flexibilität im Be
r e i c h der Gesprächsorganisation dieses Mediener
e i g n i s s e s h i n . 

- Länge der Beiträge 
("Turn s i z e i s not f i x e d , but v a r i e s . " ) 
Da d i e Debatte vorab, wie f o l g t , g e g l i e d e r t wurde, 

1. P a r t i e : P o l i t i q u e i n t e r i e u r e et i n s t i t u t i o n s 
(30 mn) 

: L O V g l . Holly/Kühn/Püschel (1986), S. 50-52. Die f o l g e n 
den Z i t a t e wurden aus der A r b e i t von Sacks/Schegloff/ 
J e f f e r s e n (1978), S. l O f f übernommen (in der verän
derten Fassung des von Schenkein herausgegebenen Sam
melbandes "Studies i n the Organization of C o n v e r s a t i o n a l 
I n t e r a c t i o n " , New York). 
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2. P a r t i e : Europe et problemes economiques et 
sociaux (30 mn) 

3. P a r t i e : Problemes de s o c i e t e 
(20 mn) 

4. P a r t i e : P o l i t i q u e etrangere et l a defense 
(20 mn) 

und jedem Kandidaten genau d i e Hälfte der Z e i t 
zur Verfügung steht, um zu den Themenkomplexen 
i h r e Statements abzugeben und auf d i e Aktivitäten 
des Gegners zu reagieren, müssen d i e Kandidaten den 
Umfang i h r e r Redebeiträge diesem z e i t l i c h e n Rahmen 
anpassen. Überschreitet e i n P o l i t i k e r d i e Rede
z e i t , dann i s t es Aufgabe der J o u r n a l i s t e n i n das 
Gespräch e i n z u g r e i f e n und ihn daran zu hindern, 
das Rederecht wei t e r h i n zu beanspruchen. 

- Teilnehmerzahl 
("Number of p a r t i e s can change.") 
Während s i c h i n Alltagsgesprächen d i e Zahl der 
Teilnehmer im Laufe der I n t e r a k t i o n verändern 
kann, i s t der Personenkreis der Fernsehdiskussion 
n i c h t v a r i a b e l . Die I n t e r a k t i o n im vorliegenden 
Gespräch s p i e l t s i c h v orrangig zwischen den 
Kandidaten M i t t e r r a n d und Chirac ab, d i e beiden 
J o u r n a l i s t e n Cotta und Vannier steuern den Ge
sprächsablauf und darüber hinaus s i n d keine wei
teren Interaktanten vorgesehen. Die s p e z i e l l e n 
Bedingungen, denen e i n einmal begonnenes Medien
gespräch u n t e r l i e g t , führen dazu, daß s i c h , etwa 
anläßlich eines K o n f l i k t f a l l s k e i n Gesprächs
teilnehmer aus dem Gespräch zurückziehen kann. 
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- Reihenfolge der Beiträge 
("Turn order i s not f i x e d , but v a r i e s . " ) 
Im Gegensatz zu Alltagsgesprächen, d i e s i c h ge
rade aufgrund i h r e r nicht-präformierter V e r t e i 
lung der Redebeiträge auszeichnen, u n t e r l i e g t 
d i e Fernsehdebatte bestimmten Regelungen, d i e 
di e Sprecherwechsel-Organisation bestimmen. So 
wurde z.B. durch das Los bestimmt, daß M i t t e r r a n d 
der e r s t e Redebeitrag zusteht und daß Chirac a l s 
l e t z t e r seine "Conclusion" vorträgt. Weitere E i n 
z e l h e i t e n und Muster des Sprecherwechsels werden 
noch zu behandeln s e i n . 

6.2. Muster der formalen Gesprächsorganisation 

A l s "eine Grundaufgabe im Rahmen des Gesprächsschemas" 
bezeichnet K a l l m e y e r 1 1 "die s c h r i t t w e i s e Abfolge von 
Redebeiträgen". Ausgehend von der Beobachtung, daß Ge
spräche zumeist eine a l t e r n i e r e n d e Sprecherabfolge auf
weisen, aber z u g l e i c h n i c h t jede verbale Äußerung a l s 
e i n Redebeitrag gewertet werden kann, der das Gespräch 
voranbringt, i s t es s i n n v o l l , kurz d a r z u s t e l l e n , aus 
welchen Be s t a n d t e i l e n s i c h Gespräche aufbauen bzw. wel
che gesprächsstrukturellen E i n h e i t e n ihnen zugrundelie
gen. Dabei s o l l e n vor allem d i e B e g r i f f e der Gesprächs
r o l l e , des Rederechts und des Gesprächsschritts erläutert 
werden, d i e i n Zusammenhang mit den Regularitäten des 
Sprecherwechsels eine wesentliche R o l l e s p i e l e n . 

1 1 V g l . Kallmeyer (1977), S. 57. 
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Wenn auch der Terminus des Sprecherwechsels b e r e i t s auf 
d i e V e r t e i l u n g der Gesprächsrollen hinweist, so i s t es 
zunächst unbestimmt, aufgrund welcher Bedingungen d i e 
Sprecher- bzw. Hörerrolle im Gespräch b e s e t z t werden. 
Wer i n einem Gespräch d i e S p r e c h e r r o l l e übernimmt, so 
könnte man zunächst annehmen, beansprucht das Rederecht 
("the f l o o r " ) 1 2 und verweist d i e weiteren Gesprächsteil
nehmer i n die Hörerrolle. Das Rederecht des j e w e i l i g e n 
Sprechers kann von den Hörern g e b i l l i g t werden, es kann 
aber auch verweigert oder s t r e i t i g gemacht werden. Kom
men Rederecht und Redebeitrag zusammen, s p r i c h t man von 
einem Gesprächsschritt oder Redezug bzw. "turn", nach 
der Ausdruckweise der amerikanischen Konversationsana
l y t i k e r . 1 3 

Die Organisation des Sprecherwechsels b e t r i f f t damit 
d i e Fragen, wer i n einem Gespräch wem j e w e i l s den näch
sten Gesprächsschritt zuweist und nach welchen P r i n 
z i p i e n diese Zuweisung e r f o l g t . Die Ethnomethodologen 
Sa c k s / S c h e g l o f f / J e f f e r s o n (1974/1978) unterscheiden 
grundsätzlich zwei r e g e l g e l e i t e t e Möglichkeiten des 
Sprecherwechsels: 

(1) Der gegenwärtige Sprecher oder der Gesprächs
l e i t e r i n i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Gesprächen 
wählen den nächsten Sprecher aus. Diese Form 
der Gesprächsschrittübergabe wird a l s Fremd
wahl bezeichnet. Derjenige, dem im Zuge der 

1 2 Dieser und a l l e weiteren Termini zur Sprecherwechsel
o r g a n i s a t i o n und i h r e deutsche Übersetzung wurden 
dem Glossar i n der A r b e i t von Streek (1983), S. 101-2 
entnommen. 

1 3 V g l . Holly/Kühn/Püschel (1986), S. 52 
und Henne/Rehbock (1982), S. 267. 
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Fremdwahl der Gesprächsschritt übergeben wurde, 
hat das Recht und d i e P f l i c h t , das Gespräch 
fortzuführen. 

(2) Meldet s i c h e i n Gesprächsteilnehmer unaufge
f o r d e r t aus eigenem A n t r i e b zu Wort, s p r i c h t 
man von Selbstwahl. Handelt es s i c h um mehrere 
Interessenten für d i e tJbernahme eines Gesprächs
s c h r i t t s , so hat derjenige, der s i c h a l s e r s t e r 
zu Wort gemeldet hat, das Recht auf einen Rede
b e i t r a g . 
Möglich i s t Selbstwahl auch dann, wenn der ge
genwärtige Sprecher seinen Gesprächsschritt 
noch n i c h t zu Ende geführt hat. Der zukünftige 
Sprecher kann s i c h mögliche E i n s c h n i t t e , von 
den Konversationsanalytikern a l s "übergabere
levante S t e l l e n " ( " t r a n s i t i o n relevance places") 
bezeichnet, nutzen, um s i c h das Rederecht 
zu s i c h e r n . 1 4 

U n t e r b r i c h t e i n Gesprächsteilnehmer den gegen
wärtigen Sprecher, ohne übergangsrelevante S t e l 
len zu berücksichtigen, so muß e r zumindest d i e 
sogenannte Satzbildungsregel beachten, d i e besagt, 
daß e i n Sprecher e i n Recht darauf hat, seinen 

1 4 A l l e r d i n g s s i n d S t e l l e n , an denen Sprecherwechsel 
möglich sind, wie Franck (1986), S. 34 k r i t i 
s i e r t , ungenügend d e f i n i e r t . Die Ethnomethodologen 
gehen zwar, wie s i e ausführt, von den "turn-con-
s t r u c t i o n a l u n i t s " a l s E i n h e i t e n aus, auf denen das 
ganze System der Sprecherwechselorganisation aufge
baut i s t und deren Grenzen übergangsrelevante S t e l 
l e n markieren, doch l i e f e r n s i e "keine K r i t e r i e n 
zur Unterscheidung akzeptabler und n i c h t akzepta
b l e r Sprecherwechseloperationen." 
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angefangenen Satz zu beenden, bevor ihm das 
Rederecht s t r e i t i g gemacht w i r d . 1 5 

Wichtig i s t , daß Redezüge oder Gesprächsschritte n i c h t 
a l s E i n h e i t e n zu betrachten sind, "die eine A r t Ar
b e i t s t e i l u n g i m p l i z i e r e n , b e i der der Sprecher d i e E i n 
h e i t und deren Grenzen bestimmt und es Aufgabe der an
deren B e t e i l i g t e n i s t , diese'zu erkennen." 1 6 

Vielmehr wird während des Gesprächs jeder Redezug von 
den Teilnehmern i n t e r a k t i v a l s eine z e i t l i c h - t h e m a t i s c h e 
E i n h e i t bestimmt. Dies bedeutet aber n i c h t s anderes a l s 
daß d i e Entscheidung darüber, wann e i n Redezug abge
schlossen i s t und welcher der Interaktanten a l s nächster 
"an der Reihe i s t " , vom Sprecher wie vom Hörer gemein
sam g e t r o f f e n wird. Wenn etwa e i n Sprecher einen Rede
b e i t r a g mit mehreren übergaberelevanten S t e l l e n d a r b i e 
ten kann, ohne unterbrochen zu werden, d.h. ohne daß 
e i n Sprecherwechsel e i n s e t z t , dann kann s e i n Turn i n 
sofern a l s das Produkt e i n e r Sprecher-Hörer-Interaktion 
bezeichnet werden, a l s es s i c h von s e i t e n des Hörers 
um einen V e r z i c h t der an " t r a n s i t i o n relevance p l a c e s " 
möglichen Übernahme von Gesprächsschritten h a n d e l t . 1 7 

In der Fernsehdebatte s i n d d i e einzelnen Redebeiträge 
zumeist sehr umfangreich und enthalten f o l g l i c h eine 
größere Anzahl übergaberelevanter S t e l l e n . Trotzdem 
kann man f e s t s t e l l e n , daß Unterbrechungen im V e r l a u f 
des Gesprächs eher d i e Ausnahme a l s d i e Regel d a r s t e l -

1 5 V g l . Henne/Rehbock (1982), S. 23. Die Autoren 
beziehen s i c h h i e r auf Sacks (1971). 

1 6 V g l . Bergmann (1983), S. 26: es handelt s i c h 
h i e r um eine vom Autor übersetzte T e x t s t e l l e aus 
S a c k s / S c h e g l o f f / J e f f e r s o n (1974), S. 726 f f . 

1 7 V g l . h i e r z u auch Streek (1983), S. 78. 
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l e n . Gründe, d i e dafür anzuführen sind, daß Punkte 
eines möglichen Abschlusses ("possible completion 
po i n t s " ) n i c h t für einen Sprecherwechsel genutzt wer
den, mögen d a r i n zu sehen s e i n , daß zum einen jeder 
der beiden P o l i t i k e r den anderen deshalb ausreden 
läßt, um s e l b s t n i c h t unterbrochen zu werden, daß 
zum anderen d i e Sprecher j e w e i l s daran i n t e r e s s i e r t 
s i n d , i h r Image a l s d i s z i p l i n i e r t e r und k o n t r o l l i e r t e r 
Gesprächsteilnehmer n i c h t aufs S p i e l zu setzen. Würden 
s i c h d i e In t e r a k t a n t e n g e g e n s e i t i g laufend ins Wort 
f a l l e n , dann würde das ihrem Z i e l der p o s i t i v e n S e l b s t 
d a r s t e l l u n g und Werbung eher schaden a l s nützen, da 
s i e mit einem solchen V e r h a l t e n gegen grundlegende Re
geln der Höflichkeit verstießen. In den Fällen, i n de
nen s i c h e i n e r der beiden Kontrahenten zu Wort meldet, 
bevor der andere seinen Redebeitrag beendet hat, wird 
es erwartet, daß e r d i e Unterbrechung a l s Verstoß gegen 
das Höflichkeitsgebot mit e i n e r Entschuldigung neutra
l i s i e r t . 
A l s etwa der Sprecher FM i n den Redebeitrag seines Ge
g e n s p i e l e r s zum Thema der Immigrationspolitik h i n e i n 
f r a g t : 

FM: "Oü sont l e s nuances? 

JC: (...) 

FM: Pardon, de vous a v o i r interrompu." 
(Anh., S. XVIII) 

dann wird mit d i e s e r E n t s c h u l d i g u n g s f l o s k e l , zumindest 
nach außen h i n , den Regeln der höflichen Kooperation 
Genüge getan. 

Wenn man s i c h im folgenden d i e Frage s t e l l t , i n wiefern 
s i c h i n einem i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Mediengespräch d i e 
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präformierte V e r t e i l u n g des Rederechts und der Redezeit 
auf d i e Gesprächsorganisation auswirken, dann kann man 
f e s t s t e l l e n , daß der gemeinsam zu bewältigende Aushand
lungsprozeß im Bereich der Gesprächssteuerung ei n e r e 
l a t i v unbedeutende R o l l e s p i e l t . Das wird z.B. auch da
ran d e u t l i c h , daß d i e P o l i t i k e r Wert darauf legen, aus
schließlich s e l b s t zu bestimmen, wann i h r e Redebeiträge 
beendet sind, was zur Folge hat, daß d i e s e a l s z e i t l i c h 
thematische E i n h e i t e n gerade n i c h t a l s das Produkt e i n e r 
Sprecher-Hörer-Interaktion b e z e i c h n e t werden können. 
Dieses Merkmal der Fernsehdebatte läßt s i c h gut an ver
schiedenen Redebeiträgen des P o l i t i k e r s FM v e r d e u t l i c h e n , 
i n denen er s i c h sogenannter "Schlußeinleitungssignale" 1 8 

bedient, d i e a l s kommentierende "Formulierungshandlungen" 1 0 

im B e r e i c h der Gesprächssegmentierung sowohl e i n e ge-
sprächsschritt- a l s auch e i n e gesprächsphasenbeendi-
g e n d e 2 0 Funktion ausüben können: 

FM: "(...) j e m'arrete lä." 
(Anh., S. IX) 

1 8 V g l . Jäger (1976), S. 122. 
1 S > Unter "Formulieren (einer K o n v e r s a t i o n ) " verstehen 

d i e Ethnomethodologen " d i e Verfahrensweisen der 
Konversationsteilnehmer, wenn s i e mit v i e l e n Wor
ten sagen, was s i e tun (...)" V g l . G a r f i n k e l / 
Sacks (1976), S. 147 sowie Henne/Rehbock (1982), 
S. 264-5. 

2 0 Der B e g r i f f der Gesprächsphase s o l l h i e r auf the
matische Abschnitte bezogen werden, wobei s i c h der 
Terminus 'Thema' auf einen i n das Gespräch e i n g e 
führten Sachverhalt bzw. Redegegenstand b e z i e h t , 
der eingeführt, e n t w i c k e l t und abgelöst werden muß. 
V g l . h i e r z u auch Henne/Rehbock (1982), S. 265 
und 280 sowie Schank (1981). 
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"(...) Voilä, l e premier p o i n t que j e puis vous 
d i r e , pour ne pas depasser mon temps." 
(Anh., XVII) 

"(...) Voilä, ce que j e v o u l a i s d i r e pour commencer." 
(Anh., S. XVIII) 

- "(...) Voilä, ce que j e v o u l a i s vous d i r e car cette 
s o r t e d'accusations, plus ou moins exprimee — 
(...)" 
(Anh., S. XX) 

"(...) E n f i n , j'en termine." 
(Anh., S. XXI) 

Mit der Verwendung solcher, den Abschluß der Redebeiträge 
ankündigender Äußerungen e r r e i c h t der Sprecher FM, daß er 
den Zeitpunkt des Sprecherwechsels i n eigener Regie be
stimmt. Durch dieses Sprecherverhalten wird, bezogen auf 
d i e Ebene der Gesprächsorganisation, der i n t e r a k t i v e Aspekt 
des Gesprächs zurückgedrängt und g l e i c h z e i t i g d e u t l i c h ge
macht, daß der "Turn-Inhaber" das Gespräch unabhängig von 
Höreraktivitäten so weit wie möglich s e l b s t zu k o n t r o l 
l i e r e n und zu dominieren b e a b s i c h t i g t . 

Da s i c h i n einem Gespräch während des Redezugs eines 
Sprechers auch Hörer äußern, ohne das Rederecht zu 
beanspruchen, i s t es i n Anlehnung an F i e h l e r 2 : L nö
t i g , zwischen einem Gesprächsschrittwechsel und einem 
Sprecherwechsel zu unterscheiden. U n t e r b r i c h t e i n Hörer 
den Redebeitrag eines Sprechers, ohne ihm das Rederecht 
abzusprechen, l i e g t e i n Sprecherwechsel, aber kein 

2 : L V g l . F i e h l e r (1985), S. 104, Anm. 6. 
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Gesprächsschrittwechsel vor. Der Spielraum der Hörer
aktivitäten r e i c h t von Hörerrückmeldungen, d i e a l s i n 
te r m i t t i e r e n d e s p r a c h l i c h e Aktivitäten "out of t u r n " 
gewertet werden und der Kategorie des sogenannten "back-
channel-behaviour" 2 2 zuzurechnen sind, b i s zu E i n 
würfen, die den weiteren I n t e r a k t i o n s v e r l a u f e n t s c h e i 
dend b e e i n f l u s s e n . Ob i n t e r m i t t i e r e n d e s p r a c h l i c h e Ak
tivitäten wie Einwürfe i n Form von Zwischenfragen, Kurz
kommentaren, Randbemerkungen e t c . d i e Funktion eines 
Gesprächsschritts übernehmen, i s t wiederum abhängig von 
der Reaktion der Gesprächsteilnehmer. 
Grundsätzlich kann man aber sagen, daß Einwürfe, auf 
die der unterbrochene Sprecher i n h a l t l i c h eingeht, auch 
wenn s i e von Seiten des Unterbrechenden n i c h t mit dem 
Anspruch auf Rederecht verknüpft si n d , eher der Katego
r i e eines Gesprächsschritts zuzuordnen s i n d . 2 3 

Wenn s i c h etwa der P o l i t i k e r FM i n den Redebeitrag 
seines Kontrahenten JC über d i e Steuerproblematik mit 
dem folgenden Zwischenkommentar e i n s c h a l t e t : 

FM: "En somme je propose un revenu minimum g a r a n t i 
pour l e s plus pauvres et vous proposez un revenu 
maximum pour l e s plus r i c h e s " , 

dann w i l l er mit s e i n e r Bemerkung seinem Kontrahenten 
das Rederecht n i c h t absprechen. Da er es s e l b s t aber 
auch n i c h t hat, i s t d i e s e r Einwurf zunächst einmal 
n i c h t a l s e i n Gesprächsschritt zu werten. Mit seinem 
Kurzkommentar e r r e i c h t er aber, daß der Sprecher JC 
s o f o r t dazu S t e l l u n g b e z i e h t : 

2 2 V g l . h i e r z u Henne (1979), S. 123 und 
Henne/Rehbock (1982), S. 26-28. 

2 3 V g l . auch Holly/Kühn/Püschel (1986), S. 53. 
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JC: "Non, je propose une a c t i v i t e minimum d'In
s e r t i o n pour tous, car moi je c r o i s que l o r s -
qu'un tend un cheque ä qui en a besoin, on d o i t 
a u s s i l u i tendre l e regard et l a main." 
(Anh., S. XV) 

Da der Einwurf des Sprechers FM den P o l i t i k e r JC un
m i t t e l b a r zu e i n e r Reaktion i n Form e i n e r Zurückwei
sung der d a r i n enthaltenen U n t e r s t e l l u n g veranlaßt, e r 
hält er im Endeffekt doch den Status eines Gesprächs
s c h r i t t s . 

Wie im vorangegangenen K a p i t e l erläutert wurde, i s t es 
c h a r a k t e r i s t i s c h für d i e Organisation eines i n s t i t u t i o 
n e l l geregelten Gesprächs, daß der Ablauf der Kommuni
kation i n groben Zügen im voraus f e s t g e l e g t wird. 
Die Vorabgliederung der Fernsehdebatte zwischen M i t t e r 
rand und Chirac s i e h t vor, daß zwei J o u r n a l i s t e n be
stimmte gesprächsorganisatorische Aufgaben übernehmen. 
Dazu gehören d i e Gesprächseröffnung, d i e thematische 
Steuerung, d i e V e r t e i l u n g des Rederechts, die Zeitüber
wachung und d i e Gesprächsbeendigung. 
Im Rahmen der Eröffnungsphase, d i e der O r i e n t i e r u n g der 
Zuschauer/Zuhörer dient, werden d i e " S p i e l r e g e l n der 
Debatte" erläutert und eine Übersicht über die Themen
schwerpunkte dargeboten. Mit dem Hinweis darauf, daß 
d i e J o u r n a l i s t e n k r i t i s c h e Fragen s t e l l e n werden: 
(" ... nous v e i l l e r o n s a u s s i ä poser l e s questions 
qui, nous s e m b l e - t ' i l Interessent l'ensemble des t e l e -
spectateurs et des citoyens, questions qui doivent e t r e 
importantes pour eux") (Anh., S. I ) , wird auf S e i t e n der 
Rezipienten eine bestimmte Erwartungshaltung erzeugt. So 
wird der Eindruck v e r m i t t e l t , daß d i e Gesprächsleiter 
die Interessen der Zuschauer, d i e s e l b s t keine Möglich
k e i t hatten, d i e Themenauswahl zu be e i n f l u s s e n , m i t v e r 
t r e t e n und den P o l i t i k e r n "auf den Zahn fühlen". 
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Ob d i e s e r Anspruch eingelöst wird, angesichts der b e i 
den r o u t i n i e r t e n P o l i t i k e r , d i e i n der Lage sind, aus 
dem Stand auf jede Frage mit langen, s t r u k t u r i e r t e n 
Antworten zu reagieren, wird noch zu untersuchen s e i n . 

Der formelle Charakter des Gesprächs und d i e Berück
s i c h t i g u n g des Proporzes im H i n b l i c k auf d i e nur be
grenzt zur Verfügung stehenden Redezeit wirken s i c h 
auf das Recht der spontanen S e l b s t s e l e k t i o n der Ge
sprächsschrittübernahme aus. Auf der Ebene der formalen 
Organisation des Sprecherwechsels handelt es s i c h b e i 
der Wahlkampfdebatte zwar n i c h t um d i e s t r i k t e F e s t l e 
gung e i n e r einzuhaltenden Reihenfolge, d i e i n der Kon
ver s a t i o n s a n a l y s e a l s " p r e a l l o c a t i o n " 2 4 bezeichnet 
wird, doch lassen s i c h trotzdem Muster der Rederecht
v e r t e i l u n g erkennen, d i e den formellen Aspekt d i e s e r 
Mediengesprächssorte hervortreten l a s s e n : 

- Die J o u r n a l i s t e n s t e l l e n z.B. s t e t s a l t e r n i e 
rend i h r e Fragen. 

- S i e wählen i n den meisten Fällen den Adressaten 
i h r e r Fragen aus, d.h. s i e s i g n a l i s i e r e n einem 
der beiden P o l i t i k e r - meist unter Verwendung 
der Namensnennung, - daß er d i r e k t angesprochen 
und damit a l s e r s t e r zur Beantwortung der Frage 
aufgefordert i s t . 

- Die Wahl des Adressaten wird von der V e r t e i l u n g 
des Rederechts im vorausgegangenen thematischen 
Abschnitt beeinflußt. In der Regel wird durch d i e 
J o u r n a l i s t e n f r a g e e i n Sprecherwechsel veranlaßt. 

2 4 V g l . Henne/Rehbock (1982), S. 267. 



-120-

Wenn s i c h auch d a r i n Regeln der formalen Gesprächsor
ganisation erkennen lassen, so muß doch betont werden, 
daß es s i c h b e i der Fernsehdebatte vom 28. A p r i l 1988 
im ganzen gesehen n i c h t um e i n s t a r r e s System der Spre
cherwechselorganisation handelt. Schließlich i s t es 
ni c h t d i e Aufgabe der Wahlsendung, e i n Wechselinterview 
zu veranstalten, sondern es i s t vorgesehen, daß s i c h 
d i e beiden P o l i t i k e r miteinander auseinandersetzen. 
Diese Gesprächskonzeption begünstigt, wie es i n den 
folgenden K a p i t e l n noch zu zeigen g i l t , e i n Dialogge
schehen, daß weniger vom übergeordneten Gesichtspunkt 
der globalen Gesprächslenkung a l s vielmehr j e w e i l i g e n 
Stand der I n t e r a k t i o n determiniert wird. 
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6.3. Gesprächs Steuerung als Verfahren der 
Selbstinszenierung 

Ausgehend von der F e s t s t e l l u n g , daß i n der Wahlkampf
debatte d i e I n t e r a k t i o n der beiden P o l i t i k e r im Vorder
grund stehen s o l l und auf der anderen S e i t e d i e formale 
Gesprächslenkung zu den Aufgaben der J o u r n a l i s t e n zählt, 
i s t es i n t e r e s s a n t zu untersuchen, auf welche Weise d i e s e 
Schwerpunktsetzung das Gesprächsgeschehen beeinflußt. 
Am B e i s p i e l der folgenden Sequenzen s o l l daher überprüft 
werden, wie s i c h i n der Debatte d i e Aufgabenverteilung 
auf der Ebene der Gesprächsorganisation g e s t a l t e t , durch 
welche Einschränkungen und Möglichkeiten dabei der Hand
lungsspielraum der J o u r n a l i s t e n a l s V e r t r e t e r der I n s t i t u 
t i o n Fernsehen geprägt wird und vor allem welche Chancen 
s i c h im Zusammenspiel mit der Moderation für d i e S e l b s t 
d a r s t e l l u n g der P o l i t i k e r b i e t e n . 

G l e i c h zu Beginn der Debatte wird d e u t l i c h , daß d i e beiden 
P o l i t i k e r den Moderatoren gegenüber u n g l e i c h e i n g e s t e l l t 
s i n d und daß für s i e d i e Vereinbarungen über den Gesprächs
v e r l a u f einen u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r b i n d l i c h k e i t s g r a d auf
weisen . 
So z i e h t JC g l e i c h i n seinem zweiten Redebeitrag der De
batte d i e thematische R e l e v a n z 2 3 der von EV g e s t e l l t e n , 
durchaus k r i t i s c h e n Fragen: 

(1. B e i s p i e l ) 

EV: "(...) Ne croyez-vous pas, Messieurs, que l e grand 
vainqueur de l a c o h a b i t a t i o n ne s o i t Jean-Marie 

2 5 Zum B e g r i f f der "thematischen Relevanz" v g l . Schütze 
(1971), S. 56-66. 
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Le Pen. Et n'avez-vous pas l e sentiment que l e succes 
q u ' i l a remporte ne s o i t du, pour une bonne pa r t , 
ä un r e j e t du langage p o l i t i q u e t r a d i t i o n n e l et, 
finalement, un langage auquel, l e s sondages 
l ' i n d i q u e n t , l e s Francais ne semblent plus beau
coup c o i r e ? (...) 

i n Z w e i f e l : 

JC: Je ne p r e s e n t e r a i pas l a question tout ä f a i t de c e t t e 
facon-lä. En revance, i l y une obervation ä f a i r e euh 
en debut de ce debat - je c r o i s l e s Francais se sont 
exprimes l e 24 a v r i l dans des conditions q u i , j e c r o i s 
qu'on peut l e d i r e , nous ont s u r p r i s . 34 - 34 pour cent 
d'entre eux ont approuve vos p r o p o s i t i o n s et 36 pour 
cent d'entre eux ont approuve ce que mon gouvernement, 
ma majorite, a v a i t f a i t et propose - c'est-ce que j ' i n -
carne aujourd'hui — et 30 pour cent ce qui est un 
nombre t r e s important, 30 pour cent ä gauche comme ä 
d r o i t e , ont manifeste l e u r mecontentement ou l e u r s i n -
quietudes. A l o r s ce q u i est important, aujourd'hui, 
c'est, d'abord, de l e s entendre, de l e s comprendre 
(...)" 
(Anh., S. I I ) , 

weist s i e damit zurück und s t e l l t mit der Ankündigung 
e i n e r "Observation" andere Aspekte bezüglich des 1. Wahl
gangs und seinen Konsequenzen i n den Vordergrund. Im 
Rahmen sei n e r Themensteuerungsbemühungen g e l i n g t es ihm, 
von den Fragen nach den Ursachen des Unbehagens der Wäh
l e r abzulenken und s e i n e r s e i t s e i n besonderes Verständ
n i s für d i e 30 Prozent der Wähler zu demonstrieren, d i e 
i h r "mecontentement" und i h r e "inquietudes" zum Ausdruck 
gebracht haben. 

Im v i e r t e n Redebeitrag der Debatte s e t z t JC d i e s e Ge-
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sprächsstrategie f o r t und unternimmt einen weiteren 
Gesprächssteuerungsversuch, indem er, entgegen der Ab
sprache über d i e Themenfolge, zu verschiedenen t o p i c s 
( A r b e i t s l o s i g k e i t , Immigration, mangelnde S i c h e r h e i t ) 
S t e l l u n g bezieht, um damit das Gespräch i n f r e i e r e Bahnen 
zu lenken. Auffällig i s t , daß FM d i e Einhaltung der Ge
sprächsregeln an d i e s e r S t e l l e n i c h t von seinem D i a l o g 
partner f o r d e r t , sondern seine Bedenken gegenüber dessen 
Vorgehensweise an d i e Moderation a d r e s s i e r t und damit 
deren R o l l e a l s Überwachungsinstanz für den geregelten Ge
sprächsverlauf bestätigt: 

(2. B e i s p i e l ) 

FM: "Est-ce que nous n'avons-nous pas p r i s un peu d'avance 
sur l e s debats que vous aviez prevus? Car vous ... 

MC: Un petit peu Monsieur (??) c'est l a l o i du d i r e c t .. 

FM: car vous m'aviez d i t i n i t i a l e m e n t que vous decomposiez 
notre e n t r e t i e n entre p l u s i e u r s p a r t i e s . Et c e l l e - c i , 
q u i est 1'immigration, et l e s problemes de s o c i e t e 
e t a i e n t repousses ä plus t a r d t a n d i s que c e r t a i n s 
problemes economiques et sociaux venaient un peu p l u s 
t o t mais pas maintenant. Moi, je veux bien repondre 
t o u t de s u i t e , ce n'est pas un probleme, j e ne s u i s 
pas f o r m a l i s t e . 

Es i s t i n t e r e s s a n t , daß FM s e i n Beharren auf d i e E i n h a l 
tung der Regeln mit Gesprächsaktivitäten verknüpft, d i e 
darauf angelegt sind, dem Eindruck entgegenzuarbeiten, 
e r würde der Form eine übertriebene Bedeutung zuerkennen 
oder er s e i n i c h t imstande, unmittelbar und spontan auf 
den B e i t r a g seines Kontahenten zu antworten. 
Nachdem d i e J o u r n a l i s t i n MC d i e Beanstandung des Sprechers 
FM a l s s a c h l i c h g e r e c h t f e r t i g t anerkannt hat: 
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MC: Nous avions effectivement prevu de vous poser l e s 
problemes de 1'immigration- l e s problemes poses par 
1'immigration dans l a p a r t i e s o c i e t e , mais ..." 
<Anh., S. I I I ) , 

i s t d i e "s i d e sequence" ( J e f f e r s e n 1972) abgeschlossen 
und FM übernimmt erneut das Rederecht, um ausführlich auf 
eines der von JC angesprochenen und von ihm a l s d e p l a z i e r t 
e i n g e s t u f t e n Themen einzugehen. 

Eine weitere Sequenz, d i e für das Verhältnis der P o l i t i k e r 
und Moderatoren aufschlußreich i s t , i s t mit dem folgenden 
Gesprächsausschnitt aus dem Themenbereich " I m p a r t i a l i t e de 
1'Etat" gegeben: 

(3. B e i s p i e l ) 

JC: "(...) Quand l a Haute A u t o r i t e a ete creee, j e ne 
voudrais pas demander l e temoignage de Madame Cotta, 
un d i r i g e a n t que c e l l e - c i v o u l a i t nommer a ete 
i n t e r d i t par l ' E l y s e e . Toute l a presse en a f a i t 
e t a t , personne ne l ' a conteste. 

FM: Sauf ... 

JC: Nous ... 

FM: Sauf Madame Cotta i c i presente qui l ' a e c r i t dans 
un ouvrage en dis a n t que l ' E l y s e e n'avait f a i t 
aucune p r e s s i o n . 

JC: Nous, Madame- nous, Monsieur ... 

MC: Tout ä f a i t . Mais je s o u h a i t e r a i s r e s t e r en dehors 
de ce debat." 
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(Anh., S. VI) 

Die Reaktion der Moderatorin, d i e s i c h vom P o l i t i k e r FM 
zu e i n e r Stellungnahme herausgefordert fühlt, aber darauf 
v e r z i c h t e t , mit einem ausführlichen Redebeitrag auf das 
Thema einzugehen, z e i g t an, daß d i e J o u r n a l i s t e n ange
wiesen sind, i h r e Beiträge auf r e i n formale Aktivitäten 
zu beschränken und s i c h im übrigen jeder i n h a l t l i c h e n 
Einmischung zu e n t h a l t e n . 

Auch der folgenden Gesprächsausschnitt zum Thema "Nou-
ve l l e - C a l e d o n i e " , mit dem der e r s t e T e i l der Debatte 
abgeschlossen werden s o l l , l i e f e r t w ichtige Hinweise 
auf u n t e r s c h i e d l i c h e Verfahren der S e l b s t d a r s t e l l u n g im 
Bere i c h der Gesprächsorganisation und -Steuerung. 
Interessant i s t dieses Segment vor allem auch deswegen, 
w e i l d i e J o u r n a l i s t e n mehrfach i n das Dialoggeschehen 
e i n g r e i f e n müssen, da aufgrund der lebhaften Auseinander
setzung der beiden Interaktanten der "geordnete" Ablauf 
der Sendung auf dem S p i e l s t e h t . 
Da d i e Themenbehandlung zum Komplex Neukaledonien h i e r 
n i c h t i n i h r e r v o l l e n Länge wiedergegeben wird, s o l l dem 
zu analysierenden Gesprächssegment zunächst eine E i n 
führung i n d i e I n t e r a k t i o n s s i t u a t i o n vorausgeschickt 
werden: 

Nachdem d i e beiden P o l i t i k e r a u f g e f o r d e r t wurden, s i c h 
j e w e i l s zwei Minuten lang zur p o l i t i s c h b r i s a n t e n Lage 
des Übersee-Territoriums zu äußern, erhält er e r s t e r im 
Zuge von Moderatorenwahl der Sprecher FM das Wort. Auf 
den V o r f a l l i n Ouvea anspielend, wo melanesische G e i s e l 
nehmer mehrere P o l i z i s t e n i n i h r e Gewalt gebracht haben, 
s p r i c h t s i c h FM für das P r i n z i p des Dialogs aus und 
w i r f t seinem Gegenspieler, der d i e gewaltsame Befreiung 
der G e i s e l n befürwortet, vor, den Weg der Brutalität zu 
gehen und im übrigen d i e weißen S i e d l e r Neukaledoniens zu 



-126-

bevorzugen und dagegen d i e Kanaken zu b e n a c h t e i l i g e n . 
Diese Anschuldigung wird von JC zurückgewiesen und seine 
harte Haltung i n der Geiselaffäre damit begründet, daß 
es s i c h b e i der melanesischen ünabhängigkeitsbewegung 
FLNKS, die, wie vermutet wird, h i n t e r dem Anschlag 
steckt, um eine t e r r o r i s t i s c h e Gruppierung handelt, d i e 
überdies noch von s o z i a l i s t i s c h e r S e i t e systematisch e r 
mutigt worden s e i . 
Nach d i e s e r e r s t e n Gesprächsrunde und zwei vergeblichen 
Versuchen von MC, dem Sprecher JC wegen Zeitüberschrei
tung das Rederecht wieder abzunehmen, s c h a l t e t s i c h der 
J o u r n a l i s t EV i n das Gespräch e i n : 

(4. B e i s p i e l ) 

EV: "Monsieur Chirac, vous avez p a r l e un peu p l u s de 2 
minutes, donc M. M i t t e r r a n d dispose encore d'une 
minute s ' i l souhaite p a r i e r de l a Nouvelle-Cale-
donie, apres quoi, s ' i l vous p l a i t , passons au 

5 d o s s i e r europeen. 

FM: J ' a u r a i s pu vous demander de continuer l a l e c t u r e 
de ma L e t t r e , vous y a u r i e z vu que je c o n s i d e r a i s , 
moi a u s s i , q u ' i l ne f a l l a i t r e j e t e r n i l e s uns n i 
l e s autres et que c ' e t a i t l a Republique f r a n c a i s e 

1 0 qui pouvait et qui d e v a i t e t r e l ' a r b i t r e dans ce 
c o n f l i t que v o t r e p o l i t i q u e a malheureusement 
a i g u i s e et aggrave par son i n j u s t i c e et son i n t o -
l e rance. Nous avons a s s i s t e , nous a s s i s t o n s ac-
tuellement, et c'est dramatique, ä l'echec 'absolu' 

1 5 de v o t r e p o l i t i q u e e t je s e r a i lä, je l'espere, 
apres l e 8 mai pour que l e s Francais raisonnables 
defendent l a Republique et toutes l e s communautes 
sans exception, sans r e j e t e r personne en Nouvelle-
Caledonie. 
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(??) 

Monsieur Mitterrand, lorsque vous avez p r i s l e 
pouvoir en 1981, l a Caledonie e t a i t totalement 
calme, pour l'ensemble du t e r r i t o i r e i l y a v a i t 
un escadron et demi de gendarmerie pour assurer 
1'ordre, c'est tout. Pendant q u ' i l y a eu l e gou-
vernement s o c i a l i s t e , ' nous avons eu 1'exasperation, 
nous avons eu 32 morts, des centaines de gens 
bless e s , de maisons incendiees, de femmes v i o l e e s . 
Voilä, quel a ete l e r e s u l t a t de v o t r e p o l i t i q u e . 
A p a r t i r de 1986, l e calme est revenu sur l e 
t e r r i t o i r e , l e peuple s'est exprime par un r e -
ferendum et personne n'en a conteste l e b i e n -
fonde. 

II faut conclure sur l a Nouvelle-Caledonie. 

Et par hasard et comme par hasard, c'est ä l a 
v e i l l e de nos e l e c t i o n s qu'une Operation dont l e 
FLNKS nous d i t aujourd'hui q u ' e l l e a ete preparee 
de longue main, dont nous savons q u ' e l l e a ete 
preparee avec l ' a i d e d'aides e x t 6 r i e u r e s et 
probablement de c o m p l i c i t e s i n t e r i e u r e s , que 
c e t t e Operation i n t e r v i e n t . Et bien, je vous d i s , 
Monsieur M i t t e r r a n d que l e s encouragements qui 
ont pu e t r e donnes par l e passe ä c e t t e f r a c t i o n 
t e r r o r i s t e et s e p a r a t i s t e qui represente t r e s peu 
de choses, sont l a — sont responsables de c e t t e 
S i t u a t i o n . Je l e repete en 81, i l n'y a v a i t aucun 
Probleme caledonien. 

Vous repondez sur ce point ... 

Je v a i s d i r e t r e s rapidement - tr&s rapidement ... 
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EV: Et ensuite on continue ... 

FM: que l a Nouvelle Caledonie en l'espace d'un s i e c l e 
a connu de nombreuses c r i s e s dont c e r t a i n e s ont 
ete plus tragiques encore que c e l l e que nous 
vivons actuellement. Mais l e probleme s'est pose 
de t e i l e s o r t e que sous l e septennat de Monsieur 
Gis c a r d d'Estaing ä deux r e p r i s e s , l e s m i n i s t r e s 
responsables ont voulu transformer l e s s t r u c t u r e s 
de ce l o i n t a i n t e r r i t o i r e . En constatant ce que 
j ' a i constate, ä s a v o i r qu'on ne pouvait assurer 
l'harmonie dans 1 ' i n j u s t i c e et 1'oppression. II 
faut que chacun, lä-bas, se sente en s e c u r i t e , i l 
faut que l a c u l t u r e d ' o r i g i n e s o i t respectee, i l 
faut que l e s t e r r e s ne s o i e n t pas confisquees au 
benefice de quelques-uns. II y a des fortunes 
immenses qui se sont bäties lä-bas en face de l a 
pauvrete. Cela a a i g u i s e l e s oppositions et l a 
facon dont vous me d i s i e z "L'ordre regne" me 
f a i s a i t penser ä une phrase fameuse, mais i l 
s ' a g i s s a i t de Varsovie - Je m'arrete lä. 

JC: Monsieur ... 

MC: Monsieur Chirac - non 

JC: C'est un s u j e t important qui i n t e r e s s e 
aujourd'hui tous l e s F r a n c a i s . 

MC: Non - (??) ecoutez ... 

EV: Nous serons o b l i g e s de f a i r e un deuxieme debat. 

JC: Ah o u i , un deuxieme debat, j e m'en r e j o u i s ä 1' 
avance. Monsieur Mitterrand, on ne peut pas d i r e des 
choses comme c e l a , vous d i t e s q u ' i l y a des 
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fortunes immenses, c'est faux. Vous d i t e s l e s 
s o t e r r e s , Monsieur Mitterrand, l e s t e r r e s , pendant 

l e s 5 ans de gouvernement s o c i a l i s t e , pas un hec-
t a r e n'a ete r e d i s t r i b u e , sous mon gouvernement, 
30000 hectares ont ete r e d i s t r i b u e s et i l y a de 
l a t e r r e pour tout l e monde, dans un pays grand 

0 5 comme l a Belgique oü i l y a 150000 habitants ... 

EV: Monsieur Chirac, j e su i s navre, nous ne pouvons 

pas continuer comme ceci ... 

JC: vous parlez de la coutume, Monsieur M i t t e r r a n d , 
mon gouvernement a cree l'assemblee c u l t u r e l l e 

9 0 dans son nouveau Statut, ceux qui ont conteste 
l a coutume, c'est votre gouvernement, c'est 
a u s s i d ' a i l l e u r s l e FLNKS. 

EV: Bon, Monsieur Chirac, s ' i l vous p l a i t , 
maintenant ... 

9 5 FM: Arretons l e paradoxe et continuons." 
(Anh., S. VIII-IX) 

In diesem Gesprächsausschnitt versuchen d i e J o u r n a l i s t e n , 
den Gesprächsablauf unter Berücksichtigung des P r i n z i p s 
der Ausgewogenheit auf der formalen Ebene unter K o n t r o l l e 
zu h a l t e n . Wie es d i e e r s t e Intervention des J o u r n a l i s t e n 
EV d e u t l i c h macht, war es vorgesehen, daß nach einem ab
schließenden Redebeitrag des P o l i t i k e r s FM zum Themen
punkt Neukaledonien, für den ihm eine Minute Redezeit 
zur Verfügung stand, e i n Themenwechsel e r f o l g e n s o l l t e . 
D ieser Gesprächsschritt wurde von FM dazu benutzt, seinen 
Gegner d i r e k t zu a t t a c k i e r e n und ihm das vollständige 
Mißlingen s e i n e r P o l i t i k vorzuwerfen (Z 13-14) ("Nous 

avons a s s i s t e , nous a s s i s t o n s actuellement, (...) ä 
l'echec 'absolu' de votre p o l i t i q u e ...") Nach dem "Pro-
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v o k a t i o n s p r i n z i p " , das auf der Regel beruht, "daß der
jenige, der angegriffen wird, Gelegenheit zur V e r t e i 
digung bekommen muß, um so die Provokation abarbeiten 
zu können und s e i n beschädigtes Image oder das Image 
se i n e r P a r t e i wieder h e r z u s t e l l e n " 2 6 , führt di e s c h a r f e 
K r i t i k des Sprechers FM dazu, daß der angegriffene JC 
einen Gesprächsschritt erhält, obwohl ihm, unter f o r 
malen Gesichtspunkten betrachtet, keine Redezeit mehr 
zusteht und obwohl ihn s e i n Gegenspieler vermutlich gar 
n i c h t ans Wort zu bringen b e a b s i c h t i g t h a t t e . 
JC bedient s i c h seines Rederechts a l l e r d i n g s weniger, 
um s i c h zu r e c h t f e r t i g e n , sondern s t a r t e t einen Gegen
a n g r i f f , indem er d i e P o l i t i k seines Kontrahenten für 
d i e gegenwärtigen Unruhen auf der p a z i f i s c h e n I n s e l 
gruppe v e r a n t w o r t l i c h macht. Diese Polemik e r f o r d e r t 
wiederum eine Stellungnehme durch FM, der diesen Vor
wurf zurückweist und die s o z i a l e Ungerechtigkeit und 
Unterdrückung a l s Folgen der rechten P o l i t i k zur 
Sprache b r i n g t . Nachdem FM geendet hat, versucht s i c h 
der Sprecher JC erneut ans Wort zu bringen. Er wird 
dabei zuerst von der Moderatorin MC daran gehindert, 
doch übergeht er deren Einwand mit dem Hinweis auf das 
Zuschauerinteresse an diesem wichtigen und a k t u e l l e n 
Thema ( v g l . auch Kap. 5.3.1.) . Auch der von EV unter
nommene Versuch (Z 75) ("Nous serons o b l i g e s de f a i r e un 
deuxieme debat"), den Sprecher JC zu stoppen, i s t zum 
S c h e i t e r n v e r u r t e i l t . JC geht mit e i n e r scherzhaften 
Bemerkung (Z 76-77) ("Ah oui, un deuxieme debat, je m'en 
r e j o u i s ä l'avance") auf diese I n t e r v e n t i o n ein, um un
m i t t e l b a r anschließend, unter Verwendung der persönlichen 
Anrede, einen Redebeitrag zum Thema Eigentumsverhältnisse 
auf Neukaledonien an seinen Kontrahenten zu r i c h t e n . 

Nachdem es auch i n den nächsten Anläufen (Z 87-88) 

2 6 V g l . Holly/Kühn/Püschel (1986), S. 67. 
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("Monsieur Chirac, j e s u i s navre nous ne pouvons pas 
c o n t i n u e r comme ceci") und (Z 93-94) ("Bon, Monsieur 
C h i r a c , s ' i l vous p l a i t , maintenant ...") n i c h t gelungen 
i s t , dem Sprecher JC das Rederecht wieder abzunehmen und 
d i e Beendigung des e r s t e n T e i l s der Debatte e i n z u l e i t e n , 
übernimmt es FM, indem er s i c h i n EVs Redebeitrag e i n 
s c h a l t e t (Z 95) ("Arretons l e paradoxe et continuons"), 
seinem Herausforderer das Wort abzuschneiden. 
Im Zuge d i e s e r unvorhergesehenen Ausweitung des Dialogs 
wurde d i e für das Thema f e s t g e s e t z t e Redezeit e r h e b l i c h 
überschritten. Die J o u r n a l i s t e n können, wie es s i c h 
h i e r g e z e i g t hat, zwar auf den Regeln der Debatte be
harren, doch haben s i e keine Handhabe, i h r e Forderungen 
auch w i r k l i c h durchzusetzen, sondern s i n d aufgrund der 
ungleichgewichtigen P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n a l l e i n auf d i e 
Kooperation der Hauptakteure angewiesen. 

Problematisch i s t das Verhältnis zwischen dem auf Ge
sprächsdominanz bedachten Sprecher JC und der Moderation 
auch im folgenden Segment: 

(5. B e i s p i e l ) 

EV: "Nous a l l o n s , s i vous voulez bien, passer ä la 

partition ... 

MC: Parlons de l a formation ... 

JC: Un mot — un mot ... 

EV: Monsieur Chirac — vous a l l e z p a r i e r de l a 
formation donc vous a l l e z pouvoir en p a r i e r ... 

JC: Tres b i e n . 

EV: Michele Cotta. Passons maintenant ä 
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JC: Sur le chömage, tout de meine, depuis 2 ans nous 
avons, depuis un an, depuis mars 1987, nous avons 
500 chömeurs et pour moi ca compte, chaque chömeur 
compte, 500 chömeurs de moins par jour ouvre et de 
81 ä 85 i l y a 500 chömeurs de p l u s par jour ouvre. 
Enfin je ... 

MC: Nous sommes ... 

FM: Ouh 

JC: Vous savez — chaque chömeur compte — n'est-ce pas" 
(Anh., S. XVI) 

Auffällig an diesem B e i s p i e l i s t der Widerspruch zwischen 
der verbalen Zustimmung des Sprechers JC zum Vorschlag der 
Moderation, den Themenbereich "Formation" e i n z u l e i t e n , und 
der anschließend tatsächlich r e a l i s i e r t e n Handlung der Un
terbrechung und der Behauptung des Rederechts, wobei simul
tanes Sprechen a l s Verfahren eingesetzt wird, um den 
Sprecherwechsel zu erzwingen. E r s t e i n Hörersignal von FM 
und e i n Unterbrechungsversuch von S e i t e n der Moderation 
bringen JC schließlich dazu, seinen B e i t r a g zu beenden. 

Demgegenüber v e r f o l g t der Sprecher FM, wie es der folgende 
Ausschnitt belegt, d i e S t r a t e g i e , s i c h a l s entgegenkommend 
und rücksichtsvoll zu präsentieren, um s i c h damit betont 
von seinem Gegenspieler abzugrenzen: 

MC: "Vous repondez sur l e s impöts, Monsieur Mitterrand? 

FM: Oui, mais s i j e v o i s l e temps que j ' a i devant moi, 
c e l a represente meme pas une minute. 

MC: Non, non, s i , s i p a r c e q u ' i l y a eu decalage avec 
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l a Nouvelle-Caledonie, vous avez t r o i s minutes. 

FM: Ah, j ' a i t r o i s minutes. Je vous remercie. 

MC: Mais nous avons d'autres questions ... 

EV: Nous n'avons pas p a r l e du chömage et de l a 
s e c u r i t e s o c i a l e . 

FM: On e s s a i e r a - on e s s a i e r a de tr o u v e r l e temps, s i 
on y met de l a bonne volonte. Reciproque. (...)" 
(Anh., S. XIII) 

Trotz der Beschränkung auf r e i n formale Gesprächsbei
träge setzen d i e i n t e r a k t i o n s o r g a n i s i e r e n d e n Äußerungen 
der J o u r n a l i s t e n , wie d i e folgende Sequenz v e r d e u t l i c h t , 
i n ganz besonderer Weise k o n d i t i o n e l l e Revanzen 2 7. Mit 
ih r e n Fragen, d i e s i c h an d i e Kandidaten r i c h t e n , stehen 
ihnen w i c h t i g e gesprächssteuernde Strukturformen zur 
Verfügung, denn d i e Äußerungspaare wie Frage - Antwort, 
Vorwurf - Rec h t f e r t i g u n g , Bewertung - Akzeptierung bzw. 
Zurückweisung, s i n d i n t e r a k t i v o r g a n i s i e r t e Sequenztypen, 
b e i denen das Vorkommen eines T e i l s d i e Komplettierung 
durch den andern e r f o r d e r t . C h a r a k t e r i s t i s c h für d i e s e 
z w e i g l i e d r i g e n , zusammengehörenden Sequenzformen 2" 3, d i e 
von den K o n v e r s a t i o n s a n a l y t i k e r n a l s "adjacency p a i r s " 

2 7 "Der k o n v e r s a t i o n s a n a l y t i s c h e B e g r i f f ' k o n d i t i o 
n e i l e Relevanz' b e i n h a l t e t , daß i n e i n e r bestim
mten Umgebung (in der Regel i n Abhängigkeit von 
Vorgängeräußerungen) bestimmte Aktivitäten a l s r e 
le v a n t bzw. erwartbar angesehen werden." V g l . 
Kallmeyer (1979), S. 70, Fußnote 22. 

2 8 V g l . auch Wunderlich (1976), S. 300-301. 
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bezeichnet werden, i s t es, daß d i e i n i t i a t i v e n Sprechakte 
i n Verbindung mit dem auf s i e folgendenden Sprecherwech
s e l Folgehandlungen v o r g r e i f e n d f e s t l e g e n . 2 5 * 
Franck s p r i c h t h i e r auch von "I/R-Sequenzen", we i l s i e 
jeweil s aus " i n i t i a t i v e n " und "re a k t i v e n " Zügen be
s t e h e n . 3 0 Wichtig i s t , Dittmann zufolge, daß diese 
s e q u e n t i e l l determinierten Sprechhandlungsstypen wie 
z.B. 'Antwort' e i n e r s e i t s nur- i n bezug auf ihr e S t e l 
lung i n e i n e r Sprechhandlungssequenz, a l s o unter Be
rücksichtigung des Verknüpfungaspekts, d e f i n i e r t wer
den können (z.B. Frage - Antwort), andererseits durch 
den V o l l z u g von Sprechakten u n t e r s c h i e d l i c h e r i l l o k u -
t i v e r Typen (z.B. Antworten durch Behauptungen, F e s t 
stellungen, Beschreibungen) r e a l i s i e r t werden. 3 1 

Da d i e am Gespräch B e t e i l i g t e n , wenn auch i n unterschied
lichem Maße, a l s kooperative Diskussionsteilnehmer e r 
scheinen wollen, müssen d i e P o l i t i k e r auf d i e "struk
t u r e l l e n Zwänge" 3 2, d i e s i c h aufgrund der J o u r n a l i s t e n 
fragen ergeben, i n e i n e r den Konventionen entsprechenden 
Weise reagieren. A l s Konvention s i n d h i e r Vereinbarungen 
über das Sprechen a l s s o z i a l e s Handeln gemeint, d i e mit 

2 9 V g l . Kallmeyer (1977), S. 57 und Bergmann (1983), 
S. 27. 

3 0 V g l . Franck (1980), S. 62ff. 
3 1 V g l . Dittmann (1981), S. 152. 
3 2 V g l . h i e r z u Kallmeyer/Schütze (1976), S. 13-

14: "Die B e t e i l i g t e n setzen durch i h r e Äußerungen 
je w e i l s bestimmte Strukturen ' i n K r a f t ' , die für 
d i e Reaktion des Partners wie unter Umständen für 
d i e eigene weitere Gesprächsbeteiligung bestimmte 
Obligationen b e i n h a l t e n . Dabei kann es s i c h um 
s t r i k t e Obligationen ohne A l t e r n a t i v e n oder um eine 
Menge von A l t e r n a t i v e n handeln." 
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bestimmten V e r p f l i c h t u n g e n verbunden s i n d . 3 3 

Darüber, welche Auswirkungen "vorgreifende Aktivitäts
festlegungen" i n Form von J o u r n a l i s t e n f r a g e n auf den 
I n t e r a k t i o n v e r l a u f haben können, g i b t d i e nachstehend 
aufgeführte Sequenz aus dem l e t z t e n T e i l der Debatte 
Aufschluß: 

(7. B e i s p i e l ) 

EV: "Messieurs j'aimerais vous poser une question, 
maintenant, sur l e probleme des otages. T r o i s 
Francais sont encore retenus en otage ... 

JC: S i vous permettez, avant l e s otages, (...) 
[Es f o l g t e i n B e i t r a g zum Thema Ve r t e i d i g u n g s 
p o l i t i k und Kontinuität] 3 4 

FM: [zum Thema Kontinuität i n der P o l i t i k ] 

EV: Messieurs, vous avez encore quelques minutes, 3 
minutes, pour conclure chacun. Mais- mais avant, 
j'aimerais vous poser une de r n i e r e question. Je 
l e d i s a i s tout ä l'heure, i l y a t r o i s F r a n c a i s 
retenus aujourd'hui en otage au Liban. Je ne vous 

3 3 V g l . h i e r z u Bußmann (1983), s.v. "Konvention": 
"(...) Auf der Ebene des symbolischen Handeln s i 
chert Konvention einen g e g e n s e i t i g erwartbaren 
Kommunikationsverlauf, i n s o f e r n bestimmte s o z i a l e , 
s i t u a t i o n e i l und i n s t i t u t i o n e l l vorgegebene Rah
menbedingungen einen i n t e r s u b j e k t i v e n Verstehens-
prozeß bezüglich Sprechhandlungen und i h r e r F o l 
gerungen gewährleisten." 

3 4 V g l . h i e r z u das Gegenstück i n K a p i t e l 8.3. 
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demanderai pas quand i l s seront l i b e r e s , je ne 
s a i s pas s i vous p o u r r i e z nous apporter c e t t e 
reponse et s i vous l a connaissez, j'imagine que 
vous ne l a donneriez pas a i n s i publiquement. 
J'aimerais quand meme vous poser une question. 
Est-ce que, sur c e t t e a f f a i r e , i l y a eu au cours 
des deux annees qui viennent de s'ecouler, un 
accord entre vous? Et- est-ce que vous pensez, 
l'un et l ' a u t r e q u ' i l e x i s t e en l a matiere une 
bonne p o l i t i q u e ? Et notamment une bonne 
p o l i t i q u e qui peut e v i t e r ä l a France de se 
trouver ä nouveau en p a r e i l l e S i t u a t i o n ? 

MC: (??) Nous avons deja v i n g t minutes de r e t a r d . 

FM: Je c r o i s q u ' i l n'y a qu'une methode qui est l a 
fermete. (...) Et je dois d i r e que, sur c e t t e 
affaire-lä - dont j e p a r l e r a i extremement peü 
car j e c r o i s que l e devoir de s i l e n c e e st un 
devoir premier dans une a f f a i r e comme c e l l e - c i -
nous avons s u i v i une p o l i t i q u e sur l a q u e l l e j e 
ne remarquerai aucune c o n t r a d i c t i o n . 

EV: Monsieur Chirac 

JC: Je n ' a i r i e n ä a j o u t e r sur ce p o i n t . " 
(Anh., S. XXII-XXIII) 

Diese Sequenz zeichnet s i c h durch einen Interessenkon
f l i k t aus, der s i c h auf der Ebene der Gesprächsorga
n i s a t i o n gut beschreiben läßt. 
Der J o u r n a l i s t EV kündigt seine l e t z t e Frage an, d i e 
auf d i e Geiselproblematik a b z i e l t , während s i c h der 
Sprecher JC wei t e r h i n zum Thema der V e r t e i d i g u n g s p o l i 
t i k äußern w i l l . Bevor EV seine Frage a u s f o r m u l i e r t hat, 
wird er mit der Formel ("Si vous perraettez") von JC un-
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terbrochen. Da diese Unterbrechung des Redebeitrags 
von EV und d i e Verweigerung von Seiten des Sprechers JC 
auf das angekündigte Thema einzugehen a l s Störung der 
Inte r a k t i o n empfunden wird, muß JC zu erkennen geben, 
daß er s i c h bewußt i s t , daß das Ausbleiben auf eine, 
wenn auch nur angekündigte Frage eine Verletzung der 
k o n d i t i o n e i l e n Relevanz bedeutet. Darüber hinaus i s t es 
unerläßlich, gemäß den Konventionen des Gesprächs, zu 
s i g n a l i s i e r e n , daß d i e vom Sprecher EV aufgebaute, aber 
von JC n i c h t erfüllte k o n d i t i o n e l l e Relevanz w e i t e r h i n 
Gültigkeit b e s i t z t und n i c h t suspendiert, sondern nur 
aufgeschoben i s t . Der Sprecher JC löst dieses Problem, 
indem er d i e F l o s k e l , mit der er EV unterbrochen hat, 
mit dem Hinweis ("avant l e s otages") ergänzt, der 
d i e Beantwortung der Frage bzw. e i n Eingehen auf das 
von EV angeschnittene Thema auf einen späteren Zeitpunkt 
v e r t a g t . Obwohl es nach Beendigung der Nebensequenz d i e 
Aufgabe des Sprechers JC wäre, von s i c h aus auf das 
Thema der Ge i s e l n zurückzukommen, um d i e k o n d i t i o n e i l e 
Relevanz einzulösen, z i e h t es EV vor, d i e Frage erneut 
von s i c h aus vorzubringen, indem er an d i e noch n i c h t 
erfüllte V e r p f l i c h t u n g mit den Worten e r i n n e r t : ( " J e l e 
d i s a i s tout ä l'heure.") Wie schon beim ersten Ansatz 
v e r z i c h t e t EV darauf, im Zuge der Fremdwahl einen der 
beiden P o l i t i k e r zu einem Gesprächsschritt zu v e r p f l i c h 
ten. Er a d r e s s i e r t vielmehr seine Fragen an beide Kandi
daten ("Messieurs") und überläßt ihnen d i e Wahl des nach
folgenden Sprechers. JC läßt i n d i e s e r S i t u a t i o n seinem 
ehemaligen Vorgesetzten den V o r t r i t t . Nach Abschluß des
sen Redebeitrags wählt der J o u r n a l i s t EV den P o l i t i k e r 
JC zum nächsten Sprecher und knüpft damit an den Aus
gangspunkt der Sequenz an. Mit dem Statement des 
Sprechers JC zum V e r z i c h t auf weitere Ausführungen zu 
diesem Themenpunkt, das diese Gesprächsrunde abschließt, 
wird das durch d i e Unterbrechung hervorgerufene Ungleich
gewicht wieder h e r g e s t e l l t . 
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6 .4. Zusammenfassung 

Bezüglich der Frage, ob man aus dem Sprecherverhalten 
auf der Ebene der Gesprächsorganisation Rückschlüsse 
auf d i e A r t der öffentlichen S e l b s t d a r s t e l l u n g ziehen 
kann oder, anders f o r m u l i e r t , ob die u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Selbstkonzepte auf das Sprecherverhalten b e i der Lösung 
gesprächsorganisatorischer Aufgaben Einfluß ausüben, 
lassen s i c h folgende Beobachtungen zusammenfassen. 
Für d i e Untersuchung gesprächsorganisatorischer Aufga
ben i n der Wahlkampfdebatte wurden solche Gesprächsaus
s c h n i t t e ausgewählt, i n denen d i e Interaktanten gegen 
d i e vorab getroffenen Vereinbarungen über d i e Themen
folge , d i e Zeitbegrenzung oder die Aufgabenstellung und 
den Kompetenzbereich der Moderatoren verstoßen. 
An diesen Störungen des geregelten Gesprächsverlaufs, 
die s i c h mit H i l f e k o n v e r s a t i o n s a n a l y t i s c h e r Kategorien 
gut zu beschreiben und erklären lassen, s i n d d i e beiden 
P o l i t i k e r i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise b e t e i l i g t . Während 
JC i n der Mehrzahl der Fälle a l s deren Verursacher zu be
trachten i s t , besteht FMs R o l l e darin, d i e s e Störungen 
zu begrenzen und den Abweichungen zugunsten des geord
neten Gesprächs entgegenzusteuern. Wandte s i c h FM b e i 
solchen "Störfällen" zu Beginn der Debatte an d i e Mo
de r a t i o n und bestätigte damit i n d i r e k t i h r e R o l l e a l s 
Gesprächsleitung, so übernahm er, da d i e Grenzen der 
Handlungsfähigkeit von MC und EV d e u t l i c h zutage t r a t e n , 
im V e r l a u f der Auseinandersetzung mehrmals s e l b s t d i e 
Aufgabe, JCs Digressionen e i n Ende zu setzen. 
Das forsche A u f t r e t e n des Sprechers JC und seine z a h l 
reichen Versuche, d i e Vereinbarungen über d i e Gesprächs
ordnung zu u n t e r l a u f e n und das Gespräch i n seinem Sinne 
zu dominieren, e n t s p r i c h t dabei durchaus s e i n e r R o l l e 
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und seinem Selbstkonzept a l s betont dynamischer 3 5 Heraus
f o r d e r e r , der d i e Regeln zwar zur Kenntnis genommen hat, 
aber primär s e l b s t bestimmen w i l l , was geschehen s o l l . 
F o l g l i c h a k z e p t i e r t der n e o g a u l l i s t i s c h e P o l i t i k e r d i e 
beiden Moderatoren l e d i g l i c h i n i h r e r Funktion a l s S t i c h 
wortgeber und Namensaufrufer, während er ihrem E i n g r e i f e n 
zugunsten e i n e s geordneten Gesprächsablaufs kaum Beachtung 
schenkt. 
FM dagegen f a v o r i s i e r t o f f e n s i c h t l i c h eine sta r k r e g l e 
mentierte Gesprächsform, i s t aber g l e i c h z e i t i g bemüht, 
vor a l l e m im H i n b l i c k auf d i e Öffentlichkeit, n i c h t den 
Eindruck entstehen zu lassen, er s e i e i n " F o r m a l i s t " . 
Wie s i c h aus den B e i s p i e l e n erkennen läßt, wäre FM b e r e i t , 
der Moderation einen weitaus größeren Handlungsspielraum 
zuzugestehen und ihnen auch d i e Möglichkeit zu geben, s i c h 
auf der i n h a l t l i c h e n Ebene zu engagieren. Im Zusammenspiel 
mit der Moderation kann s i c h FM deshalb auf der Ebene der 
Gesprächsorganisation a l s k o o p e r a t i o n s b e r e i t e r I n t e r 
a k t i o n s p a r t n e r d a r s t e l l e n . 

3 5 V g l . etwa d i e scherzhafte C h a r a k t e r i s i e r u n g JCs i n 
"Le P o i n t " vom 8.5.1988, S. 25 a l s : "(...) t r a c t e u r 
dote d'un moteur de formule 1" 
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7. Die Ebene der Handlungs- und Bedeutungskonstitution 

Ausgehend von der Erkenntnis, daß "jede s o z i a l e I n t e r 
aktion mit D a r s t e l l u n g von Sinn, darunter auch mit der 
S e l b s t d a r S t e l l u n g der handelnden Personen verbunden i s t " 1 , 
geht es auf der Ebene der Handlungs- und Bedeutungskonsti
t u t i o n um d i e Beschäftigung m'it Äußerungen der P o l i t i k e r , 
d i e Wirklichkeitserzeugung zum Zwecke der L e g i t i m a t i o n 
von Machtansprüchen zum Z i e l haben. 
Bevor i n den Punkten 7.2. und 7.3. untersucht werden 
s o l l , welcher Handlungsmuster und r h e t o r i s c h e r Verfahren 
s i c h d i e P o l i t i k e r bedienen, um s i c h j e w e i l s kommunika
t i v e V o r t e i l e gegenüber dem p o l i t i s c h e n Gegner zu ver
schaffen, und i n welcher Weise s i e s i c h im i n t e r a k t i v e n 
Prozeß der argumentativen Themenbearbeitung p r o f i l i e r e n , 
s o l l zunächst unter Rückgriff auf Reflexionen von E d e l 
man erörtert werden, wodurch s i c h Vorgänge der Bedeutungs
produktion zur Konstruktion von W i r k l i c h k e i t im p o l i 
t i s c h e n Kontext auszeichnen. 

1 V g l . Luhmann ( 31978), S. 91. 
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7.1. Bedeutungsproduktion und Realitätskonstruktion 

A l s wesentliche Voraussetzung für den Bereich der Be
deutu n g s k o n s t i t u t i o n im Alltagsgespräch kennzeichnet 
Kallmeyer Verständigungsprozesse im Rahmen der I n t e r 
aktion, d i e darauf angelegt sind, daß "Bedeutungen iden
t i f i z i e r b a r gemacht und w e c h e l s e i t i g a k z e p t i e r t werden" 2, 
wobei der B e g r i f f der Bedeutung s i c h auf d i e "mit e i n e r 
Äußerung verbundenen I n t e r p r e t a t i o n " 3 b e z i e h t . 
Bei öffentlich-politischen Streitgesprächen dagegen 
scheint i n Zusammenhang mit dem Vorgang der Realitäts
ko n s t r u k t i o n d i e " W e c h s e l s e i t i g k e i t von Bedeutungszu-
sc h r e i b u n g " 4 mit dem Z i e l der Herausarbeitung eines In
t e r p r e t a t i o n s e r g e b n i s s e s keine R o l l e zu s p i e l e n . Es läßt 
s i c h vielmehr beobachten, daß s i c h d i e Interaktanten j e 
weils auf einen vorab k o n s t i t u i e r t e n Wirklichkeitsent.wurf 
beziehen und es p r i n z i p i e l l vermeiden, diesen zum Gegen
stand von Aushandlungsprozessen zur Bedeutungsspezifi
zierung zu machen. 
Edelman, der s i c h mit den s p r a c h l i c h e n Phänomenen und vor 
allem mit der "symbolischen S e i t e " der P o l i t i k beschäftigt 
hat, v e r t r i t t d i e These, daß durch d i e p o l i t i s c h e Rhe
t o r i k Deutungsangebote a l s n i c h t h i n t e r f r a g b a r e Größen 
v e r m i t t e l t werden, d i e dazu dienen, d i e Komplexität 
der Welt auf "einfache Sinnzusammenhänge zu reduzieren". 1 5 

Eine w i c h t i g e R o l l e b e i der Erzeugung eines Entwurfs ge
s e l l s c h a f t l i c h e r W i r k l i c h k e i t s p i e l e n nach Ansicht von 
Edelman Metaphern und Mythen, d i e n i c h t nur a l s " I n t e r 
pretationsschlüssel für d i e verwirrende V i e l f a l t des Fak-

2 V g l . Kallmeyer (1981), S. 93. 
3 Ebd., S. 89. 
4 Ebd., S. 90. 
5 V g l . Edelman (1976), S. 146. 
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t i s c h e n " 6 fungieren, sondern auch dazu ei n g e s e t z t werden, 
um E r e i g n i s s e n , Sachverhalten und Handlungen im p o l i 
t i s c h e n Leben einen bestimmten Sinn zu v e r l e i h e n . 
Daß das r h e t o r i s c h e Verfahren der Metaphorisierung b e i 
der Vermittlung von s o z i a l e r W i r k l i c h k e i t von großer Be
deutung i s t , wird auch von Lakoff und Johnson hervorge
hoben, d i e das Wesentliche der Metapher d a r i n sehen, 
daß "wir durch s i e eine Sache' durch den B e g r i f f e i n e r 
anderen verstehen und erfahren. (...). 7 

Verfahren der Bedeutungsübertragung v e r m i t t e l n f o l g 
l i c h n i c h t nur eine bestimmte Sichtweise, sondern, 
h i e r kann man Burger zustimmen, "suggerier(en) (...) 
dem Gesprächspartner eine b e r e i t s eingeübte, mit kon-
v e n t i o n a l i s i e r t e n Wertungen konnotierte I n t e r p r e t a t i o n " 8 . 
Metaphern erscheinen damit a l s e i n f a c h verständliche 
Sinndeutungsangebote, d i e s i c h i n d i e Erfahrungswelt 
der Menschen i n t e g r i e r e n lassen. 
Eine entscheidende Folge des konsequenten Gebrauchs 
p o l i t i s c h e r Metaphern und Mythen i s t nach Ansicht von 
Edelman d a r i n zu sehen, daß s i e , wenn s i e einmal akzep
t i e r t sind, d i e Wahrnehmungsmuster, auf d i e Menschen re
agieren, weitgehend b e e i n f l u s s e n . Die Reduktion der V i e l 
f a l t und Komplexität der Welt auf e i n f a c h faßbare Sinn
zusammenhänge führt l e t z t l i c h dazu, daß d i e durch d i e 
p o l i t i s c h e Rhetorik evozierten und immer wieder be
stätigten Deutungsangebote i n der Beurt e i l u n g gegen
wärtiger und a n t i z i p i e r t e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r E r e i g 
n i s s e eine bedeutendere R o l l e s p i e l e n können, a l s das, 
was empirisch wahrnehmbar i s t . 9 

6 Ebd., S. 102. 
7 V g l . Lakoff/Johnson (1981), S. 170. Z i t i e r t i n der 

Übersetzung von Good (1985), S. 44. 
8 V g l . Burger (1991), S. 154. 
9 V g l . Edelman (1976), S. 147. 
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Im folgenden s o l l bestimmt werden, i n welcher Weise i n 
französischen Kandidatendebatten e i n W i r k l i c h k e i t s m o d e l l 
k o n s t i t u i e r t wird, welche R o l l e d i e Deutungsmuster s p i e 
l e n , auf d i e P o l i t i k e r Bezug nehmen, und woran im Ge
spräch d e u t l i c h wird, daß P o l i t i k nur i n i n t e r p r e t i e r t e r 
Weise v e r m i t t e l t wird. Diese Fragen s i n d für den Anayse-
schwerpunkt der A r b e i t i n s o f e r n r e l e v a n t , a l s der von den 
P o l i t i k e r n angebotene Realitätsentwurf den Hintergrund 
für i h r e v e r b a l e S e l b s t i n s z e n i e r u n g l i e f e r t . 

Im M i t t e l p u n k t der Untersuchung zu Verfahren der W i r k l i c h 
keitserzeugung stehen im folgenden 
1) metakommunikative 3' 0 Einschübe, mit denen d i e P o l i 

t i k e r i h r e Aktivitäten s e l b s t kommentieren, 
2) ausgewählte, zu Symbolen r e d u z i e r t e Informationen, 

die b e r e i t s e t a b l i e r t e und g e s e l l s c h a f t l i c h weit
gehend a k z e p t i e r t e Deutungsmuster bestätigen, 
sowie 

3) Beobachtungen zur Verwendung " v e r d i c h t e t e ( r ) Sym
bole mit hohem Abstraktiongrad und emotiver Aus
s t r a h l u n g s k r a f t " 1 1 

1) Metakommunikative Einschübe, i n denen d i e Interak
tanten über den Sinn und Zweck i h r e r Aktivitäten i n 
der Debatte S t e l l u n g beziehen, s i n d im H i n b l i c k auf 
i h r e realitätskonstituierende Funktion besonders auf
schlußreich, da s i e das von den Protagonisten i n t e n 
d i e r t e Verständnis i h r e r kommunikativen Unternehmung, 
im Sinne eines an d i e Wähler g e r i c h t e t e n Deutungsan
gebotes, zum Ausdruck bringen. 
E i n B e i s p i e l hierfür i s t aus der Fernsehdebatte von 

3"° Der B e g r i f f der Metakommunikation wird i n K a p i t e l 
8.2. e x p l i z i e r t . 

1 1 V g l . Bergsdorf (1983), S. 32. 
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1974 zu entnehmen, wo der Sprecher VGE g l e i c h i n seinem 
er s t e n Redebeitrag d i e folgende Überlegung äußert: 

"(...) Dans ce debat, i l y a quelque chose que 
nous n'essayerons pas de f a i r e , q u i est de nous 
convaincre mutuellement, parce que l e 19 mai 
prochain i l y aura deux candidats ä l a Presidence 

(5) de l a Republique et c'est j e c r o i s b i e n a i n s i . Et 
donc ce que nous devons f a i r e , c ' e s t e c l a i r e r l e 
choix des Francaises et des F r a n c a i s , parce que l e 
choix du 19 mai sera un choix t r e s important. (...)" 
(Cotteret et a l . (1976), S. 255) 

In d i e s e r Stellungnahme zu den Z i e l e n der Debatte d i 
s t a n z i e r t s i c h der P o l i t i k e r von der V o r s t e l l u n g , daß 
d i e Debatte a l s r a t i o n a l e Gesprächsform dem Austausch 
von Argumenten dient, d i e zu e i n e r wechselseitigen Be
e i n f l u s s u n g der I n t e r a k t i o n s p a r t n e r und f o l g l i c h zu 
e i n e r sachbezogenen Annäherung der Standpunkte führen 
könnte. Zugleich macht er d e u t l i c h , daß die Debatte 
keine eigenständigen Funktionen i n der Beziehung 
zwischen den Teilnehmern an dem Kommunikationsge
schehen erfüllt. Wenn VGE h i e r auch den Inszenie
rungscharakter der Gesprächsform Wahlkampfdebatte 
andeutet, so v e r s c h l e i e r t er doch d i e tatsächlichen 
Handlungsziele, indem er d i e gemeinsamen Aktivitäten 
(Z 6) a l s " e c l a i r e r l e choix" kennzeichnet. Die The
matisierung des Faktums, daß d i e Redebeiträge i n der 
Debatte auf Wahlwerbung a u s g e r i c h t e t sind, s t e l l t 
für d i e P o l i t i k e r o f f e n s i c h t l i c h e i n Tabu dar, das 
zu umgehen, r h e t o r i s c h e Bemühungen e r f o r d e r t . Diese 
z i e l e n im vorliegenden F a l l darauf ab, Werbung a l s 
Informationsvermittlung umzudeuten. 
Diese Sichtweise wird nach dem e r f o l g t e n Sprecher
wechsel von FM übernommen und konsequent weiterge
führt : 
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"(...) Mais je c r o i s que nous sommes i c i a u s s i 
pour informer, pour f a i r e comprendre, pour d i a -
loguer avec l a France et donc avec l e s F r a n c a i s . " 
( C o t t e r e t et a l . (1976), S. 265) 

Beide P o l i t i k e r machen es den Zuhörern unmißverständ
l i c h k l a r , daß s i e n i c h t w i r k l i c h d i s k u t i e r e n , son
dern daß i h r e D i s k u s s i o n s z i e l e von anderen Z i e l e n 
überlagert und gesteuert werden. Diese anderen Z i e l e 
werden dem Zuhörer unter dem E t i k e t t " e c l a i r e r , i n 
former, f a i r e comprendre, d i a l o g u e r " v e r k a u f t . In 
diesem Punkt s i n d s i c h beide Kontrahenten e i n i g , wenn 
s i e übereinstimmend zu verstehen geben, daß s i e i h r e 
Aufgabe d a r i n sehen, den Regierten das p o l i t i s c h e Ge
schäft zu erläutern. Daß es s i c h b e i diesem sprach
l i c h e n Verfahren, das dazu dient, d i e Diskrepanz 
zwischen tatsächlichen Aktivitäten und deren Deutung 
zu verdecken, um e i n s t a n d a r d i s i e r t e s Element der 
p o l i t i s c h e n Rhetorik handelt, wird auch aus den beiden 
folgenden Redebeiträgen des P o l i t i k e r s JC e r s i c h t l i c h , 
d i e der Debatte von 1988 entstammen: 

"(...) A l o r s maintenant c'est l a campagne — eh b i e n , j e 
souhaite, moi a u s s i , q u ' e l l e se deroule dans l e s con-
d i t i o n s q u i e c l a i r e n t l e s Francais sur ce que d o i t e t r e 
et ce que sera l a France dans sept ans. (...)" 

" ( . . . ) L e - l ' e l e c t i o n p r e s i d e n t i e l l e , et c'est pour ca 
que l e ge n e r a l de G a u l l e a v a i t voulu c e t t e e l e c t i o n 
au s u f f r a g e u n i v e r s e l euh s i g n i f i e un dialogue d i r e c t 
e n t re l e s e l e c t e u r s et l e President ou l e candidat 
plus exactement. Ce dialogue est engage. (...) 
(Anh., S. II) 

Typischerweise erscheinen auch h i e r d i e p o s i t i v 
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konnotierten B e g r i f f e " e c l a i r e r " und "dialogue 
d i r e c t " , was n i c h t z u l e t z t auch z e i g t , daß s i c h JC 
an d i e S p i e l r e g e l n hält, die für den Bereich der 
Wirklichkeitserzeugung i n der Debatte gültig s i n d . 

Auch wenn s i c h d i e P o l i t i k e r g e l e g e n t l i c h im V e r l a u f 
e i n e r Debatte g e g e n s e i t i g vorwerfen, Propaganda zu be
t r e i b e n oder s i c h a l s Demagoge aufzuführen, ändert 
s i c h n i c h t s daran, so könnte man a l s Hypthese formu
l i e r e n , daß s i e gemeinsam den Eindruck zu v e r m i t t e l n 
suchen, i h r primäres Z i e l s e i i n ihrem Bemühen zu 
sehen, dem Zuhörer Wissenswertes zu v e r m i t t e l n . 
Die Ablenkungstaktik, d i e dazu verwendet wird, Wer
bung a l s d i d a k t i s c h a u f b e r e i t e t e Aufklärung anzubieten, 
mag wiederum a l s Indiz für d i e "Doppelheit a l l e r Re
alität im p o l i t i s c h e n B e r e i c h " 1 2 zu werten s e i n . 
G l e i c h z e i t i g verweisen d i e gemeinsamen kommunikativen 
Bemühungen zur Ver s c h l e i e r u n g tatsächlicher Handlungs
z i e l e aber auch auf kooperatives Gesprächsverhalten. 

2) Es i s t w i c h t i g zu betonen, daß d i e Debatte s e l b s t 
keinen Nachrichtenwert b e s i t z t . S i e k o n f r o n t i e r t d i e 
Zuhörer n i c h t mit unvorhergesehenen, ungeordneten 
Sachverhalten, sondern geht von g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Deutungsmustern aus und s e t z t s e l e k t i e r t e Informationen, 
d i e s i c h i n b e r e i t s bestehende Bedeutungszusammenhänge 
einfügen oder diese zumindest bestätigen, a l s Grundlage 
für d i e Verständigung über p o l i t i s c h e Fragen a n . 1 3 E i n 
einfaches B e i s p i e l , das diese Sichtweise erläutert, i s t 
gegeben, wenn d i e P o l i t i k e r über d i e " S t r a t e g i e de 
d i s s u a s i o n " sprechen und d i e R o l l e der " f o r c e de 

1 2 V g l . K a p i t e l 5.1. 
1 3 V g l . Edelman (1976), S. 92ff. 
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frappe" erörtern. 1 4 Die Nukleardoktrin i s t i n Frank
r e i c h , nachdem auch d i e PS und d i e PC s e i t 1975 i h r e 
ablehnende Haltung gegenüber dem Abschreckungskonzept 
aufgaben, zu einem von der Mehrheit der " c l a s s e p o l i 
t i q u e " getragenen z e n t r a l e n B e s t a n d t e i l der V e r t e i d i 
g u n g s p o l i t i k des Landes geworden. Die Kernwaffen, über 
die F rankreich verfügt, werden aber n i c h t nur a l s m i l i 
tärisches P o t e n t i a l angesehen, sondern vielmehr a l s 
Symbol für n a t i o n a l e Unabhängigkeit gedeutet. Meinungs
umfragen zufolge, stehen s e i t den 80iger Jahren konstant 
mehr a l s zwei D r i t t e l der Bevölkerung der " f o r c e de 
frappe" p o s i t i v gegenüber. 1 3 In der Wahlkampfdebatte von 
1988 können d i e P o l i t i k e r von einem b r e i t e n Konsens über 
v e r t e i d i g u n g s p o l i t i s c h e Fragen ausgehen und s i c h da
rauf beschränken, bestehende E i n s t e l l u n g e n der Zuhörer 
zu bestätigen und zu bestärken. So wird d i e Bedeutung 
der " f o r c e de frappe" a l s Friedensgarant (JC: "Notre 
paix a ete assuree par l a d i s s u a s i o n n u c l e a i r e . " Anh., 
S. XXII) und a l s entscheidende Voraussetzung für d i e 
führende R o l l e Frankreichs i n der W e l t p o l i t i k hervor
gehoben und damit n i c h t z u l e t z t der Mythos von na
t i o n a l e r Größe und Autonomie beschworen. 

3) Daß s i c h d i e P o l i t i k e r b e i der Vermittlung von Sinn
strukturen e i n z e l n e r B e g r i f f e bedienen, d i e h i n s i c h t 
l i c h der "ihnen zugrunde liegenden Wertsetzung n i c h t 
e x p l i z i t erläutert (werden)", sondern mit denen darauf 
" v e r t r a u t (wird), daß diese mit den B e g r i f f e n i n das 

1 4 V g l . h i e r z u auch d i e Analyse der Gesprächs
sequenz "Sur l e desarmement" i n K a p i t e l 7.3.3. 

1 3 Genaue Daten h i e r z u finden s i c h i n dem B e i t r a g 
von Meyer von Natrup (1989) über d i e französische 
S i c h e r h e i t s - und V e r t e i d i g u n g s p o l i t i k im F r a n k r e i c h -
Jahrbuch. V g l . vor allem S. 98-99. 
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Bewußtsein der Adressaten einfließen" 1 6, wird d e u t l i c h , 
wenn der P o l i t i k e r FM auf d i e F a s z i n a t i o n s k r a f t seiner 
Beschwörungsformel "Europe" s e t z t , wenn er mit dem 
Terminus " c o n t i n u i t e " dem Bedürfnis der Wähler nach 
Berechenbarkeit und Stabilität 1 7 zu entsprechen sucht 
oder wenn JC s e i n p o l i t i s c h e s Selbstverständnis mit 
den B e g r i f f e n " l i b e r t e " und " r e s p o n s a b i l i t e " umschreibt. 
Auffällig i s t auch, daß s i c h beide P o l i t i k e r d i e At
traktivität der Schlagwörter "Nation", " P a t r i e " , " l a 
France" zunutze machen und dabei auf d i e Iraaginations-
k r a f t i h r e r Zuhörer v e r t r a u e n . 1 8 

Zum Abschluß dieses Themenpunktes kann darauf verwiesen 
werden, daß i n der Debatte von 1988 das P r i n z i p der "Re
alitätsdopplung i n der P o l i t i k " zur Sprache gebracht und 
g l e i c h z e i t i g p r o b l e m a t i s i e r t wird. Denn auf d i e Frage der 
Moderation, ob er glaube, daß Herr Gorbatschow a u f r i c h t i g 
s e i , g i b t FM folgendes zu bedenken: 

"Le probleme n'est pas (...) de s a v o i r s i Monsieur 
Gorbatchev e st s i n c e r e . Le probleme est que tout 
puisse se derouler sur l a scene du monde comme s ' i l 
e t a i t s i ncere, c'est-ä-dire q u ' i l s o i t tenu d'etre 
s i n c e r e . (...)" (Anh., S. XXII) 

Diese Äußerung kann a l s Beleg dafür angesehen werden, 
daß es im p o l i t i s c h e n Bereich ausschließlich darauf an
kommt, wie e i n zu beobachtender Sachverhalt gedeutet wird 
und daß f o l g l i c h d i e i n t e r p r e t i e r t e Wahrnehmung dem 

1 6 V g l . Bergsdorf (1983), S. 48. 
1 7 V g l . h i e r z u S a r c i n e l l i (1987), S. 170. 
1 8 Belege für d i e z i t i e r t e n Schlüsselbegriffe finden 

s i c h i n den Texten der Sequenzanalysen der Ka
p i t e l 7.3.2 und 7.3.3. 
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empirisch Wahrnehmbaren übergeordnet i s t . 

7.2. Ausgewählte Gesprächshandlungsmuster im Dienst der 
Selbstprofilierung 

In Zusammenhang mit der Untersuchung empirischer Gespräche 
lassen s i c h s p r a c h l i c h e Handlungen i n Abhängigkeit von 
Forschungsperspektive und Fr a g e i n t e r e s s e a l s k o n s t i t u t i v e Be
s t a n d t e i l e des ablaufenden Interaktionsprozesses bestimmen 
oder auch a l s "Vollzüge i n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Formen (...) 
verstehen" x s* und k a t e g o r i s i e r e n . Während im e r s t e n F a l l d i e 
s p r a c h l i c h e n Handlungen a l s l o k a l e Erscheinungen übergeord
neter Handlungszusammenhänge zu deuten sind, handelt es 
s i c h im zweiten F a l l um d i e Zuordnung von Äußerungen der 
authentischen Vorlage zu Handlungsmustern und um d i e Deu
tung i h r e r Funktion i n Verbindung mit den gegebenen Bedin
gungen i h r e r Verwendung. 

Bevor i n K a p i t e l 7.3. Gesprächshandlungen i n ihrem sequen
t i e l l e n Aufbau und ihrem k o n t i n u i e r l i c h e n V o l l z u g unter
sucht werden s o l l e n , geht es im folgenden zunächst darum, 
z e n t r a l e Handlungsmuster zu bestimmen, d i e vornehmlich 
dazu e i n g e s e t z t werden, d i e eigene Person zu p o s i t i v i e r e n 
und d i e des Gegners zu d i s k r e d i t i e r e n . Dabei l i e g t der 
Analyse d i e Auffassung zugrunde, daß s i c h p o l i t i s c h Han
delnde c h a r a k t e r i s t i s c h e r Muster bedienen, um i h r kom
munikatives Z i e l , "das Interesse und d i e Stimme des 
Wählers im Wahlkampf zu gewinnen" 2 0, zu r e a l i s i e r e n . An-

X 9 V g l . Rehbein (1979), S. 21. 
2 0 V g l . Radunksi (1980), S. 44. 
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zumerken i s t , daß es s i c h h i e r b e i n i c h t um genuin po
l i t i s c h e Handlungsmuster handelt. E r s t im Handlungskon
text der Debatte und i n Anbetracht i h r e r - p e r s u a s i v e n 
Funktion erweisen s i e s i c h a l s Formen p o l i t i s c h - p a r t e i 
l i c h e n Sprechens. Die folgende Untersuchung k o n z e n t r i e r t 
s i c h auf die Gesprächshandlungsmuster Bewerten, Anspielen 

und Beschwichtigen. Für d i e Beschäftigung mit Äußerungen 
der P o l i t i k e r , d i e s i c h auf diese Handlungsmuster zurück
führen lassen, s p r i c h t , daß s i e b e i der Durchsetzung von 
Sichtweisen, b e i der Verdeutlichung von P o l a r i s i e r u n g 
im Sinne der E t a b l i e r u n g von Freund-Feind-Schemata und vor 
allem b e i der Hervorhebung persönlicher Qualitäten eine 
wichtige R o l l e s p i e l e n . 

Das methodische Vorgehen der Bestimmung von Handlungs
mustern, die e i n e r Reihe s p r a c h l i c h e r Erscheinungen der 
Wahlkampfdebatte zugrunde l i e g e n , läßt s i c h auch mit dem 
Hinweis auf d i e R i t u a l i s i e r u n g des Kommunikationsgeschehens 
im Wahlkampf begründen. Mit dem B e g r i f f der R i t u a l i s i e r u n g 
kennzeichnet S a r c i n e l l i das "kommunikationstheoretische 
Grundphänomen, daß a l l e Formen i n t e r p e r s o n a l e r (vor allem 
die Massen-)Kommunikation dahin tendieren, 'einen Fundus 
f e s t e r Ausdrucksformen a n z u l e g e n ' " 2 1 Es s c h e i n t w i c h t i g 
darauf hinzuweisen, daß s i c h d i e s e r "Fundus" n i c h t nur auf 
"Schlagwörter", " L e i t b e g r i f f e " und " p o s i t i o n s f i x i e r e n d e 
R e i z f o r m e l n " 2 2 beschränkt, sondern, da P a r t e i l i c h k e i t das 
bestimmende Merkmal p o l i t i s c h e r Kommunikation und spe
z i e l l der Wahlkampfrituale d a r s t e l l t , a l l e Bereiche der 
Sprachverwendung umfaßt, d i e der "Funktion e i n e r perzep-
t i v e n V e r e i n s e i t i g u n g " 2 3 und damit der Meinungsbeeinflus
sung der Adressaten dienen. 

2 1 V g l . S a r c i n e l l i (1987), S. 85. 
2 2 Ebd. 
2 3 Ebd., S. 81. 
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Bevor am B e i s p i e l von Gesprächshandlungen aus der Fernseh
debatte von 1988 r i t u e l l e Elemente des Wahlkampfgeschehens 
untersucht werden s o l l e n , e r s c h e i n t es s i n n v o l l , den B e g r i f f 
des Handlungsmusters zu e x p l i z i e r e n . 
Wenn davon auszugehen i s t , daß Interaktanten i n der Aus
b i l d u n g i h r e r gemeinsamen Handlungen auf b e r e i t s beste
hende Organisationsformen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Handelns 
zurückgreifen, wie dies Blumer nahelegt, wenn er d i e An
s i c h t v e r t r i t t , "daß der überwiegende T e i l s o z i a l e n Han
delns i n der menschlichen G e s e l l s c h a f t (...) i n der Form 
s i c h wiederholender Muster (...) ( b e s t e h t ) , " 2 4 dann i s t es 
es naheliegend, im Rahmen e i n e r Gesprächsanalyse diese 
Muster zu i d e n t i f i z i e r e n sowie d i e ihnen zuzuordnenden 
s p r a c h l i c h e n Erscheinungsformen zu bestimmen. 
In Anlehnung an E h l i c h und Rehbein (1979) läßt s i c h der 
Zusammenhang zwischen der Kategorie des Handlungsmusters 
und den Äußerungen e i n e r Handlungssequenz wie f o l g t cha
r a k t e r i s i e r e n : 

1. S p r a c h l i c h e Handlungsmuster s i n d a l s "Formen für 
s t a n d a r d i s i e r t e Handlungsmöglichkeiten" aufzufassen, 
"die im konkreten Handeln a k t u a l i s i e r t und r e a l i 
s i e r t werden." Diese Muster werden " a l s T e i l der ge
s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t s e l b s t aufgefunden" 
(S. 250) und ge l t e n a l s o b j e k t i v , i d e n t i f i z i e r b a r 
und r e k o n s t r u i e r b a r . (Vgl. S. 251) 

2. S p r a c h l i c h e Äußerungen a l s "Erscheinungen der Ober
fläche" (S. 250) können von den Gesprächsteilnehmern 
und dem Beobachter einem ihnen zugrundeliegenden 
Handlungsmuster zugeordnet werden. 

3. W i c h t i g i s t , daß d i e Zuordnung s p r a c h l i c h e r E r s c h e i 
nungen e i n e r Handlungssequenz zu einem Handlungsmuster 

2 4 V g l . Blumer (1973), S. 97. 
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n i c h t auf der Grundlage von Indikatoren v o l l z o g e n 
werden kann, d i e s i c h den Interaktanten und dem Ana
lysierenden auf der Äußerungsebene anbieten. Die 
I d e n t i f i z i e r u n g und Rekonstruktion eines Handlungs
musters e r f o l g t vielmehr a l s Deutungsprozeß, b e i dem 
es darum geht, den Zweck der Handlung, i h r Z i e l und 
den Handlungscharakter i n der konkret vorliegenden 
Äußerung aufzudecken. 

Zu berücksichtigen i s t a l l e r d i n g s , daß s i c h "Handlungswei
sen, d i e s i c h aus einzelnen Sprechakten h e r l e i t e n lassen, 
(...) n i c h t ausschließlich von der Sprache her a b g e l e i t e t 
werden (können)" 2 5. Dementsprechend erweist s i c h d i e Einbe
ziehung der folgenden Faktoren: 

- Wissen über d i e "zweckorientierte Organisation von 
Handlungen i n ( g e s e l l s c h a f t l i c h bestimmten) Mustern 
Diskurstypen und I n s t i t u t i o n e n " 2 6 

- d i e a k t u e l l e n Interessen, d i e mit der j e w e i l i g e n Hand
lung verbunden s i n d und d i e s i c h - l o k a l - u n m i t t e l 
bar aus dem Ablauf und Stand der gegebenen I n t e r a k t i o n 
ergeben, 

- d i e Verfolgung g l o b a l e r Redeziele, d i e a l s s t r a t e 
gische Vorgaben über den einzelnen Handlungsmustern 
operieren 

für eine f u n k t i o n a l e I n t e r p r e t a t i o n kommunikativer Hand
lungen a l s unverzichtbar. 

2 5 V g l . Sucharowski (1985a), S. 8. 
2 6 V g l . Hoffmann (1985), S. 114. Dieses Wissen über den 

je w e i l i g e n I n t e r a k t i o n s t y p kann i n t u i t i v s e i n oder 
auf b e r e i t s vorliegenden einschlägigen Beschreibungen, 
Kommentaren und Analysen beruhen. V g l . Hierzu auch 
Sucharowski (1985), S. 8 und Fußnote 19 sowie d i e Ka
p i t e l 4.1. und 6.1. der vorliegenden A r b e i t . 
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7.2.1. Bewerten 

A l s Gesprächshandlungen des Bewertens 2 7 werden im f o l g e n 
den d i e Aktivitäten b e t r a c h t e t , mit denen der Sprecher 
über e i n O b j e k t 2 0 eine Meinung äußert, indem er aus dem 
s p r a c h l i c h e n Bereich e v a l u a t i v e r Prädikationen einen 
bestimmten Wert auswählt und diesen dem Objekt zuordnet. 
B e i jedem Akt des p o s i t i v e n oder negativen Bewertens be
z i e h t s i c h der Sprecher dabei auf eine Grundgröße, d i e 
e r a l s persönlichen Maßstab für d i e B e u r t e i l u n g des Objekts 
zugrundelegt. Im V o l l z u g der Handlung des Bewertens wird 
bestimmt, wie s i c h das Objekt im Verständnis des Sprechers 
zu der von ihm gesetzten Bezugsgröße verhält. Die Bewertung 
s e l b s t k o n z e n t r i e r t s i c h i n der Mehrzahl der Fälle auf 
e i n z e l n e Aspekte des Objekts. 
Mit Äußerungen, d i e eine p o s i t i v e Bewertung enthalten, 
kann e i n Sprecher zum Ausdruck bringen, daß e i n Objekt, 
s e i n e r Einschätzung nach, dem Maßstab e n t s p r i c h t , den 
e r a l s K r i t e r i u m zur Bewertung d i e s e r A r t von Objekten 
bestimmt hat. Dagegen g i b t e i n Sprecher mit e i n e r ne
ga t i v e n Bewertung zu erkennen, daß e i n Objekt n i c h t dem 
Wert e n t s p r i c h t , den er für seine B e u r t e i l u n g zugrunde-
l e g t . 
Die s p e z i f i s c h e n Merkmale, d i e das Gesprächshandlungs
muster Bewerten kennzeichnen, las s e n s i c h auf d i e s e r 
Grundlage wie f o l g t zusammenfassen: 
Der Sprecher bewertet gegenüber dem Hörer e i n Objekt im 

2 7 Wenn auf der Gegenstandsebene von Handlungsmustern 
d i e Rede i s t , wird d i e s mit K u r s i v s c h r i f t angedeutet. 
I s t k l a r , was gemeint i s t (z.B. b e i Wiederholungen i n 
einem A b s c h n i t t ) , wird auf die s e Notation v e r z i c h t e t . 

2 S Zum B e g r i f f des Objekts v g l . K a p i t e l 3, Fußnote 8. 
2 9 V g l . h i e r z u auch Z i l l i g (1982), S. 30f. 
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H i n b l i c k auf e i n oder mehrere Aspekte p o s i t i v oder nega
t i v . Er wählt eine Prädikation aus, d i e geeignet i s t , 
seine Einschätzung des Objekts auf der Basis e i n e r von 
ihm dazu bestimmten oder auch nur k o n v e n t i o n e l l vorge
gebenen Bewertungsgrundlage zum Ausdruck zu bringen. 
Dabei geht es ihm darum, daß der Hörer erfährt, wie er 
a l s Sprecher zu dem Objekt s t e h t . 
Bei der Analyse von Bewertungshandlungen im Kommunika
tionsprozeß muß berücksichtigt werden, daß es, wie, 
S a n d i g 3 0 f e s t s t e l l t , "eine verwirrende V i e l f a l t von Ar
ten des Bewertens" g i b t und daß d i e e v a l u a t i v e Aussage, 
die e i n Sprecher macht, mehrere Funktionen erfüllt. 
Grundlegend i s t , daß e i n Sprecher ei n e Objektinformation 
b i e t e t , seine E i n s t e l l u n g zum Objekt kundtut und darüber 
hinaus, worauf Z i l l i g 3 1 verweist, auch versucht, den 
Hörer dazu zu bringen, "eine bestimmte Gebrauchsweise 
der Prädikation anzuerkennen und zu übernehmen". Die 
i n t e n d i e r t e Bewertung i s t damit a l s das Ergebnis e i n e r 
s p r e c h e r s e i t i g e n Deutungsprozedur anzusehen, das dem 
Hörer wiederum a l s eine A r t Interpretationsangebot un
t e r b r e i t e t wird. 
Der Hörer s e i n e r s e i t s kann mit der Sichtweise des 
Sprechers übereinstimmen, er kann aber auch d i e E i n 
schätzung des Sprechers ablehnen oder d i e e v a l u a t i v e 
Aussage mißverstehen. So kann e i n vom Sprecher i n t e n 
d i e r t e s Lob an d i e Adresse des Hörers g e r i c h t e t von 
diesem a l s Be l e i d i g u n g aufgefaßt werden, wie auch der 
umgekehrte F a l l denkbar i s t , daß eine vom Sprecher i r o 
n i s c h gemeinte, p o s i t i v f o r m u l i e r t e Bewertung der Per
son des Hörers von diesem fälschlicherweise a l s Kompliment 
verstanden wird. 
Im Handlungszusammenhang s i n d des weiteren d i e Fälle zu 

3 0 V g l . Sandig (1979), S. 146. 
3 1 V g l . Z i l l i g (1982), S. 252. 



-155-

berücksichtigen, b e i denen vom Hörer d i e Zuordnung e i n e r 
Äußerung zum Handlungsmuster Bewerten v o l l z o g e n wird, 
ohne daß der Sprecher dies i n t e n d i e r t hat oder aber es 
n i c h t i n t e n d i e r t zu haben v o r g i b t . In beiden Fällen wird 
e i n e n i c h t b e a b s i c h t i g t e bzw. eine angeblich n i c h t beab
s i c h t i g t e Bewertungshandlung vom Hörer a l s r e a l i s i e r t i n 
t e r p r e t i e r t . F a l l s e i n Sprecher eine Bewertung a l s n i c h t 
b e a b s i c h t i g t ausweist, z e i g t er dem Hörer damit z u g l e i c h 
an, daß e r d i e Verantwortung für d i e Konsequenzen, d i e 
s i c h aus der Bewertungshandlung ergeben (können), zurück
weist . 
Die U n t e r s t e l l u n g des Hörers, daß e i n Sprecher eine Be
wertung vorgenommen hat, wie dies z.B. metakommunikative 
Reaktionen vom Typ ("Soll das eine K r i t i k sein?") nahe
legen, w i r d im Gespräch n i c h t s e l t e n zum Ausgangspunkt 
für Aushandlungsprozesse über d i e problematische Be
ziehung zwischen Äußerungsformen und den zugrundelie
genden Handlungsmustern, über Sprecherabsicht und Hörer
verständnis . 

Im InteraktionsZusammenhang s p i e l e n Bewertungen auf 
a l l e n Ebenen der Gesprächskonstitution eine wichtige 
R o l l e . Im B e r e i c h der Gesprächsorganisation können Be
wertungen entscheidende gesprächsteuernde Aufgaben i n 
Verbindung mit Aktivitäten im Kampf um d i e Gesprächsdo
minanz übernehmen. 
Bewertungen können auf der Sachverhaltsebene e i n g e s e t z t 
werden, um bestimmte Dinge hoch- oder h e r u n t e r z u s p i e l e n . 
S i e können d i e Aufmerksamkeit im Gespräch von der sach
l i c h e n Auseinandersetzung auf Fragen der Einschätzung 
und E i n s t u f u n g von Objekten l e n k e n . 3 2 

Gesprächshandlungen des Bewertens bewirken entscheidende 

3 2 V g l . h i e r z u auch den A b s c h n i t t "Bewertungsbehaup
tungen" i n Hoffmann (1983), S. 133-4. 
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Verbesserungen und Verschlechterungen im H i n b l i c k auf d i e 
Beziehung der Gesprächspartner untereinander. Im Bereich 
der p o l i t i s c h e n Fernsehdebatten s i n d Bewertungen i n Zu
sammenhang mit Aktivitäten der p o s i t i v e n S e l b s t d a r s t e l 
lung sowie der P a r t n e r d i s q u a l i f i k a t i o n von großer Bedeu
tung, weil s i e darauf angelegt sind, dem Publikum eine 
bestimmte Art der Wirkli c h k e i t s d e u t u n g nahezubringen und 
dabei n i c h t nur Werte, sondern auch I n t e r p r e t a t i o n e n von 
Werten zu v e r m i t t e l n . 
Daß i n p o l i t i s c h e n Gesprächen Bewertungen n i c h t s e l t e n 
i n Verbindung mit anderen komplexen Sprechhandlungen a l s 
i m p l i z i t e oder getarnte e v a l u a t i v e Äußerungen v o l l z o g e n 
werden, macht H o l l y (1987) d e u t l i c h , der manipulative Ge
sprächsaktivitäten untersucht, die s i c h nach s e i n e r Er
kenntnis im wesentlichen dadurch auszeichnen, daß s i e zwar 
verstanden, aber n i c h t i n i h r e r persuasiven Funktion so
f o r t durchschaut werden. 

Im folgenden geht es darum, anhand von Bewertungshand
lungen aus der Wahlkampfdebatte zu überprüfen, welche 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Aufgaben s i e i n d i e s e r Gesprächssorte 
erfüllen, für welche Zwecke s i e e i n g e s e t z t werden und 
welche kommunikativen Z i e l e mit ihnen angestrebt werden. 
Die Untersuchung stützt s i c h auf e v a l u a t i v e Aussagen, 
d i e s i c h auf Personen beziehen (Kategorie A), d i e a l s 
metakommunikative Reaktionen auf Gesprächsbeiträge des 
Interaktionspartners e r f o l g e n (Kategorie B) und solche, 
d i e den Schwerpunkt auf den Aspekt der Gemeinsamkeit 
legen (Kategorie C). Z u l e t z t s o l l i n der Kategorie D 
eine i m p l i z i t e Bewertung untersucht werden. 

A. Personenbezogene Bewertungshandlungen 

(1) FM: "(...)Sous mon a u t o r i t e , l a France a procede ä 
1'elargissement de l a Communaute ä l'Espagne et 
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au P o r t u g a l , ce n ' e t a i t pas f a c i l e , j ' a i p r i s 
1 ' i n i t i a t i v e , et vous l e savez, de l'Europe t e c h -
nologique autour du p r o j e t Eureka, qui depasse 
d ' a i l l e u r s 8 l a communaute 18 pays, (...)/ p a r t i -
c i p e n t aujourd'hui, et c'est une grande r e u s s i t e 
ä l a c o n s t r u c t i o n d'Eureka, (...)" 
(Anh., S. X) 

(2) JC: "(...) moi, j' e l i m i n e toute demagogie, j e s a i s que 
c e t t e p o s t i o n n'est pas bien r e s s e n t i e , que tous 
l e s sondages sont defavorables, mais je su i s un 
homme p o l i t i q u e responsable, j e pense ä l a France 
de 1992, (...) " (Anh., S. XV) 

(3) FM: "(...) Nous avons a s s i s t e , nous a s s i s t o n s a c t u e l l e -
ment, et c'est dramatique, ä l'echec 'absolu' de 
vot r e p o l i t i q u e , (...)" (Anh., S. VIII) 

(4) FM: "(...) Vous reconnaissez d ' a i l l e u r s en f a i t que l e 
Premier m i n i s t r e a ete jusqu'ä une epoque recente 
toujours contre tout ce qui concernait l e de-
veloppement de l'Europe. Voilä qu'aujourd'hui 
on l e compte parmi l e s plus ardents, et j'en 
s u i s t r a n s - t r e s heureux, (...)" (Anh., S. X) 

(5) JC: " ( . . . ) , e t vous avez, Monsieur Mitterrand, comme 
toujours une approche romantique des problemes 
economiques, c'est d ' a i l l e u r s , par c e r t a i n s cötes 
sympathique, mais - p a r f o i s un peu i r r e e l (...)" 
(Anh., S. XII) 

(6) FM: "(...) Monsieur G i s c a r d d'Estaing qui a v a i t -
vraiment accompli des reformes importantes que 
j ' a v a i s approuvees, a l o r s que je condamnais 
generalement l e r e s t e de sa p o l i t i q u e , (...)" 
(Anh., S. X) 
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Im erst e n B e i s p i e l s p i e l t FM d i e " i n t e r n a t i o n a l e Karte" aus 
und g i b t eine g l a n z v o l l e D a r s t e l l u n g des von ihm persönlich 
E r r e i c h t e n innerhalb der E u r o p a p o l i t i k . Mit seinem zur Schau 
getragenen Optimismus, Selbstvertrauen und S t o l z auf das Ge
l e i s t e t e , wie es durch d i e Bewertung s e i n e r I n i t i a t i v e n zur 
Entwicklung und Förderung des Eureka-Projekts a l s "grande 
r e u s s i t e " zum Ausdruck kommt,' f o r d e r t er i n d i r e k t d i e Wäh
l e r auf, ihm durch i h r e Stimme d i e Möglichkeit zu geben, 
diesen verheißungsvollen Weg auch i n Zukunft f o r t z u s e t z e n . 

Während s i c h FM i n diesem Aussc h n i t t a l s Staatsmann prä
s e n t i e r t , der über Frankreichs Grenzen hinaus Entscheidendes 
bewirkt, b r i n g t JC i n B e i s p i e l (2) seine moralische Über
legenheit ins S p i e l . In Zusammenhang mit der S t e u e r p o l i t i k 
g i b t JC vor, eine P o s i t i o n zu v e r t r e t e n , d i e zum gegenwär
t i g e n Zeitpunkt unwillkommen i s t , l a n g f r i s t i g jedoch der 
V o l k s w i r t s c h a f t Nutzen b r i n g t . Indem JC h e r a u s s t e l l t , daß 
er den schwierigen Weg n i c h t scheut und an einem unpopulären, 
aber i n seinen Augen r i c h t i g e n Konzept festhält, kann er 
s i c h a l s Führungspersönlichkeit p r o f i l i e r e n , der es primär 
um das Wohl des Volkes geht. Die p o s i t i v e Bewertung i n Ge
s t a l t des S e l b s t l o b s ("Mais je s u i s un homme p o l i t i q u e 
responsable") betont seine Integrität und u n t e r s t e l l t 
g l e i c h z e i t i g , daß s e i n Mitkandidat, s t a t t s i n n v o l l e Ent
scheidungen i n S t e u e r p o l i t i k zu a n v i s i e r e n , den Wählern 
nach dem Mund redet, auf Stimmenfang geht und es damit an 
Verantwortungsgefühl fehlen läßt. 
Die Formen der p o s i t i v e n S e l b s t d a r s t e l l u n g i n den B e i 
spielsegmenten (1), und (2) s i n d auf Vertrauensbildung an
gelegt und verknüpfen Sachliches mit Personellem. Mit den 
i n ihnen enthaltenen eindeutig p o s i t i v k o n n o t i e r t e n Bewer
tungsausdrücken wie "grande r e u s s i t e " zur C h a r a k t e r i s i e 
rung der Ergebnisse FMs E u r o p a p o l i t i k und "responsable" a l s 
Eigenschaft, d i e JC zu b e s i t z e n beansprucht, v e r m i t t e l n 
beide P o l i t i k e r den Eindruck, auf dem r i c h t i g e n Weg zu 
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s e i n . Auffällig i s t , daß dabei im e r s t e n B e i s p i e l d i e 
Identität von Sache ("la communaute", "Eur§ka"), L e i s t u n g 
( " T i n i t i a t i v e " ) , E r f o l g ("une grande r e u s s i t e " ) und Per
son (FM: "sous mon a u t o r i t e " ) nahegelegt wird, während 
das zweite B e i s p i e l auf der a l s Tatsachenbehauptung f o r 
mulierten Bewertung i n Form der Zuordnung e i n e r Eigen
s c h a f t a l s Wesensmerkmal b a s i e r t . 

Im d r i t t e n B e i s p i e l wertet der Sprecher FM d i e P o l i t i k 
seines Gegners a l s g e s c h e i t e r t ("echec absolu"). Es steht 
außer Frage, daß d i e s e r Gesprächsausschnitt i n e i n e r A r t 
Komplementärbeziehung zum e r s t e n B e i s p i e l s t e h t . Der 
"grande r e u s s i t e " im H i n b l i c k auf d i e eigene P o l i t i k s teht 
der "echec absolu" der Gegenpartei gegenüber, wobei s i c h 
dieses p o l i t i s c h e S c h e i t e r n sowohl auf d i e Vergangenheit 
a l s auch auf d i e Gegenwart bezieht ("nous avons a s s i s t e , 
nous a s s i s t o n s actuellement . . . " ) . Die Verwendung der 
er s t e n Person P l u r a l i s t dabei wiederum a l s d e u t l i c h e s 
I d e n t i f i k a t i o n s a n g e b o t an d i e Zuhörer zu verstehen. So wie 
der Hinweis auf E r f o l g den Machtanspruch des Sprechers FM 
l e g i t i m i e r t , so wird das dem Gegner zugeschriebene S c h e i 
t e r n mit p o l i t i s c h e r Unfähigkeit im umfassenden Sinne, wie 
dies durch d i e Verwendung des A d j e k t i v s "absolu" nahegelegt 
wird, g l e i c h g e s e t z t . Diese einfache Schematisierung, d i e FM 
i n diesen beiden B e i s p i e l e n seinen Bewertungshandlungen zu
grundelegt, r e d u z i e r t komplexe p o l i t i s c h e Sachverhalte und 
Probleme auf e i n d e u t i g p o l a r i s i e r t e Verhältnisse. 

Das B e i s p i e l (4) i s t im Unterschied zu den ersten d r e i 
Segmenten dem Bereich des un e i g e n t l i c h e n Sprechens und 
s p e z i e l l der i r o n i s c h e n Rede zuzurechnen. Die Wirkung 
d i e s e r Gesprächshandlung beruht im wesentlichen auf der 
D a r s t e l l u n g des inkonsequenten Verhaltens JCs i n bezug 
auf d i e E u r o p a p o l i t i k . FM s t e l l t seinen Kontrahenten im 
er s t e n T e i l des B e i s p i e l s a l s erklärten Gegner der EG 
dar und hebt im zweiten T e i l hervor, daß er zum gegen-
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wärtigen Zeitpunkt zu einem i h r e r e i f r i g s t e n V e r f e c h t e r 
gehört. Betrachtet man diese Bewertungshandlung unter 
dem Aspekt i h r e s kommunikativen Zwecks, so i s t erkenn
bar, daß FM durch d i e Art der Widerspruchsdarstellung 
auf i n d i r e k t e Weise die D i s q u a l i f i z i e r u n g seines Geg
ners zum Ausdruck b r i n g t . Der Kontrast zwischen dessen 
ablehnender Haltung von e i n s t und seine r plötzlich zur 
Schau g e s t e l l t e n Befürwortung' der E u r o p a p o l i t i k wird 
so g e s t a l t e t , daß die zweite Aussage durch die e r s t e 
dementiert wird und d i e Unangemessenheit im Verhalten 
JCs ans L i c h t t r i t t . Indem der Sprecher FM JCs V e r h a l 
ten und E i n s t e l l u n g i n Punkto Glaubwürdigkeit und Kon
s i s t e n z a l s defizitär h e r a u s s t e l l t , a l s o e i n Identitäts
merkmal seines Kontrahenten a l s Negativum a u f g r e i f t , 
s t e l l t er ihn a l s Person insgesamt b l o ß . 3 3 

Die Bewertungshandlung im fünften B e i s p i e l , d i e im f o l 
genden K a p i t e l auch i n i h r e r Funktion a l s Anspielung un
t e r s u c h t werden s o l l , i s t im Gegensatz zum vorherigen Aus
s c h n i t t b e i g l e i c h e r kommunikativer Zielsetzung, der Bloß
s t e l l u n g des Dialogpartners, B e s t a n d t e i l eines r e a k t i v e n 
Gesprächszugs. Sie i s t darauf angelegt, den Zuhörern zu 
v e r m i t t e l n , daß FM auf dem Gebiet der W i r t s c h a f t s p o l i t i k 
der absolute Ignorant i s t , wobei h i e r wiederum d i e Ab
wertung des Gegners mit der Aufwertung der Sprecherpo
s i t i o n einhergeht. G l e i c h z e i t i g v e r s c h a f f t JC dem P u b l i 
kum den Genuß, a l s Beobachter an der A b q u a l i f i z i e r u n g des 
"candidat-president" teilnehmen zu können. 

Die l e t z t e personenbezogenen Bewertungshandlung b e z i e h t 
s i c h n i c h t auf einen der beiden Interaktanten sondern 

3 3 Auf die z e n t r a l e R o l l e , d i e Metonymie i n Zusammenhang 
mit der i r o n i s c h e n Sprechhandlung s p i e l t , macht Stempel 
(1976), S. 221 aufmerksam. 
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auf VGE, der von seinem e i n s t i g e n Mitkonkurrenten FM mit 
einem geradezu überschwenglichen Lob bedacht wird ("Mon
s i e u r G i s c a r d d'Estaing q u i a vraiment accompli des r e -
formes importantes"). Für den Sprecher FM kann d i e po
s i t i v e Bewertung eines führenden P o l i t i k e r s des rechten 
Lagers nur nützlich s e i n , da s i e zum einen a l s Ausdruck 
s e i n e r Überparteilichkeit g e l t e n kann, zum anderen trägt 
s i e dazu b e i , d i e Stammwähler der k o n s e r v a t i v - l i b e r a l e n 
Richtung (UDF) für s i c h einzunehmen. Um b e i den eigenen 
Leuten n i c h t auf Unverständnis und Ablehnung zu stoßen, 
bemüht s i c h FM d i e p o s i t i v e Bewertung VGEs s o g l e i c h wie
der zu r e l a t i v i e r e n , wenn er folgende F e s t s t e l l u n g macht 
("alors que je condamnais l e r e s t e de sa p o l i t i q u e " ) . 
A l l e r d i n g s i s t es o f f e n s i c h t l i c h , daß FM mit s e i n e r l o 
benden Erwähnung VGE d e u t l i c h aufwertet und g l e i c h z e i t i g 
seinen a k t u e l l e n Widersacher, der im Gegensatz zu VGE 
b i s h e r noch n i c h t das höchste Staatsamt b e k l e i d e t e und 
damit auch n i c h t i n der Lage war, bedeutende Reformen 
anzustreben und durchzusetzen, h e r a b s t u f t . 

B. Reaktive metakommunikative Bewertungshandlungen 

Die folgende Kategorie von Bewertungen bezieht s i c h auf 
q u a l i t a t i v e Aspekte der gegnerischen Redebeiträge: 

(1) FM: "(...) Je me permets de vous c o n s e i l l e r de ne pas 
tomber dans ces Schemas un peu trop s i m p l i s t e s . " 
(Anh., S. V) 

(2) FM: "Oui, je p r e f e r e ne pas a v o i r p a r l e une minute 
et demie de p l u s pour d i r e des choses a u s s i i r 
r e e l l e s et a u s s i i n j u s t e s que C e l l e s q u i 
viennent d'etre enoncees." (Anh., S. IX) 

(3) JC: "Je dois d i r e que nous venons d'avoir d r o i t ä 

un cours de f i s c a l i t e - f i c t i o n assez etonnant. 
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(...)" (Anh., S. XIV) 

(4) JC: "Je me r e j o u i s d'une d e c l a r a t i o n * de c e t t e 
nature." (Anh., S. XVIII) 

(5) FM: " J ' a j o u t e r a i s simplement un mot, c'est que 
Monsieur l e Premier m i n i s t r e a pose une 
question importante a l a notion de f o r c e de 
frappe, (...) " (Anh., S. XV) 

(6) JC: "Oui, tout ca est t r e s g e n t i l . Mais moi, j e 
constate l e s choses.(...)" (Anh., S. XV) 

Es scheint o f f e n s i c h t l i c h , daß s i c h beide P o l i t i k e r im 
Gesprächsverlauf darum bemühen, d i e Beiträge des Gegners 
zu bewerten, um auf diese Weise, nach außen g e r i c h t e t , 
Überlegenheit zu demonstrieren und um den Kampf zugun
sten der Gesprächsdominanz für s i c h zu entscheiden. 
Die ersten d r e i B e i s p i e l e s i n d Bewertungen, mit denen 
d i e Sprecher d i e jeweiligen Ausführungen ih r e s D i a l o g 
partners a l s völlig unangemessen und unbrauchbar zurück
weisen. Mit dem Hinweis auf d i e "Schemas un peu t r o p 
s i m p l i s t e s " im ersten B e i s p i e l u n t e r s t e l l t FM, indem er 
d i e Äußerungsform eine r mit einem Tadel verbundenen Be
lehrung wählt, seinem Kontrahenten sowohl die Unfähig
k e i t zu e i n e r d i f f e r e n z i e r t e n Sichtweise a l s auch d i e 
a b s i c h t l i c h e und verfälschende Vereinfachung i n der 
D a r s t e l l u n g eines komplexen Sachverhalts a l s unlautere 
Methode des Stimmenfangs. 
Im zweiten Bewertungsbeispiel w i r f t FM dem amtierenden 
Premierminister vor, daß s i c h i n s e i n e r D a r s t e l l u n g 
(des Problems Neukaledonien) kein Bezug zur empirischen 
W i r k l i c h k e i t erkennen l a s s e . 
Die Reaktion des Sprechers JC zu FMs Redebeitrag zum Thema 
S t e u e r p o l i t i k im d r i t t e n Segment läßt s i c h a l s Bewertungs
handlung ganz im Sinne des zweiten B e i s p i e l s deuten, weist 
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aber auf der Äußerungsebene i n t e r e s s a n t e Merkmale auf, da 
d i e negative Tendenz s e i n e r Q u a l i f i z i e r u n g mehrfach m a r k i e r t 
wird. Während i n B e i s p i e l (2) primär d i e A d j e k t i v e ( " i r 
r e e l l e s " , " i n j u s t e s " ) a l s Träger der negativen Bedeutung 
fungieren, t r i t t im d r i t t e n B e i s p i e l eine k o m p l i z i e r t e r e , 
s i c h aus Elementen mehrerer syntaktisch-semantischer Kate
go r i e n zusammensetzende Form der Prädikation zutage: 
Mit der Auswahl des Lexems "cours" zur Kennzeichnung des 
Redebeitrags seines Mitbewerbers wertet JC diesen zunächst 
einmal völlig unangemessen für den Gesprächsanlaß a b . 3 4 Durch 
d i e Hinzufügung des Kompositums "de f i s c a l i t e - f i c t i o n " w ird 
d i e s e r darüber hinaus auch a l s u n s a c h l i c h und u n r e a l i s t i s c h 
a b q u a l i f i z i e r t . Dies g e l i n g t vor allem durch d i e Kombination 
der beiden ungleichen B e g r i f f e " f i s c a l i t e " und " f i c t i o n " , 
d i e aufgrund i h r e r Unvereinbarkeit zu e i n e r starken Abwer
tung des ersten B e s t a n d t e i l s des Kompositums führen. Daß 
FM mit seinem Redebeitrag zur S t e u e r p o l i t i k nach E i n 
schätzung seines Kontrahenten gegen das Re l e v a n z p r i n z i p 
verstößt, wird schließlich auch mit der Einstufung FMs 
Ausführungen a l s "assez etonnant" h e r a u s g e s t e l l t . 
Es i s t erkennbar, daß s i c h i n diesem Segment d i e Bewer
tungsausdrücke g e g e n s e i t i g stützen und verstärken und 
daß JC durch d i e o r i g i n e l l e Sprachverwendung, d i e s i c h 
h i e r durch das s t i l i s t i s c h e Verfahren der Metaphorisie-
rung auszeichnet, d i e Hörer für s i c h einzunehmen sucht. 
Im Textzusammenhang i s t die s e Bewertung a l s B e s t a n d t e i l 
der S t r a t e g i e zu sehen, d i e JC v e r f o l g t , um s i c h auf 

3 4 V g l . h i e r z u auch das "Herantragen" eines Themas an e i n 
anderes a l s M i t t e l der Bewertung und a l s Form der Prä
s e n t a t i o n von Bewertungszusammenhängen i n einem Text i n 
Sandig (1979), S. 150-153. Aus der h i e r vorliegenden Re
l a t i o n von s t e u e r p o l i t i s c h e n Fragen und der Form der Un
t e r r i c h t s g e s t a l t u n g i s t d i e Abwertung der Ausführungen 
des Sprechers FM durch JC erschließbar. 
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Kosten seines Gegners a l s Wirtschaftsfachmann zu präsen
t i e r e n und um d i e Negativbeurteilung der Kompetenz seines 
Dialogpartners auf diesem Gebiet durchzusetzen. 
Daß solche tendenziösen Bewertungen auch a l s Anspielungen 
fungieren können, mit denen man r e t r o s p e k t i v auf k o l l e k 
t i v Bekanntes Bezug nimmt, wird i n K a p i t e l 7.2.2. zur 
Sprache kommen. 

Die folgenden d r e i B e i s p i e l e (4) - (5) unterscheiden 
s i c h von den ersten d r e i Segmenten dadurch, daß s i e , was 
d i e Wahl der Lexeme b e t r i f f t , zunächst eine p o s i t i v e 
Einschätzung der gegnerischen Redebeiträge vermuten l a s 
sen. Im v i e r t e n B e i s p i e l g i b t JC seine Freude über das 
Statement seines Kontrahenten zu kennen, im fünften Seg
ment bewertet FM einen Themenpunkt, den s e i n D i a l o g p a r t 
ner a n s p r i c h t , ausdrücklich a l s "question importante" und 
im sechsten F a l l r e a g i e r t JC auf FMs Ausführungen zu Fr a 
gen der S i c h e r h e i t s p o l i t i k mit den Worten ("Oui, tout ca 
est t r e s g e n t i l . " ) 
B etrachtet man diese Äußerungen im HandlungsZusammenhang, 
dann wird d e u t l i c h , daß s i c h Gesprächsakte, d i e dem Hand
lungsmuster Bewerten zuzuordnen sind, nur unzureichend be
stimmen lassen, wenn man i h r e Analyse nur auf d i e seman
t i s c h e Ebene beschränkt. Denn obwohl die i n den Äußerungs
formen auftretenden Lexeme eine wohlwollende E i n s t e l l u n g 
des Sprechers zum Objekt der Bewertung nahelegen, so e r 
ha l t e n diese eine andere Bedeutung und kommunikative 
Funktion, sobald k o n t e x t u e l l e Faktoren und s i t u a t i v e Be
dingungen mit berücksichtigt werden. 
Mit der ev a l u a t i v e n Aussage i n B e i s p i e l (4) ("Je me r e -
j o u i s d'une t e i l e d e c l a r a t i o n " ) , d i e JC am Ende der Kon
t r o v e r s e zum Thema " q u e r e i l e de l ' e c o l e " 3 5 anführt, rea-

3 5 Eine ausführliche Behandlung d i e s e r Gesprächsphase 
e r f o l g t i n K a p i t e l 7.3.1. 
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g i e r t der Sprecher, a l s ob s i c h eine Annäherung der un
t e r s c h i e d l i c h e n Standpunkte ergeben hat. Indem JC seine 
Freude über d i e Erklärung seines Kontrahenten kundtut, 
u n t e r s t e l l t e r einen Konsen und versucht den Eindruck zu 
erwecken, er habe mit besseren Argumenten FM dazu gebracht, 
seine Gegenposition aufzugeben oder aber s e i n Gegner habe 
di e s e P o s i t i o n n i c h t länger zu h a l t e n vermocht, w e i l er, 
JC, ihn durch geschicktes T a k t i e r e n dazu gebracht habe, 
eine Erklärung abzugeben, d i e s e i n e r ursprünglichen E i n 
s t e l l u n g w i d e r s p r i c h t und d i e genau das b e i n h a l t e t , was 
das konservativ-bürgerliche Lager schon immer befürwortet 
hat. Es i s t i n t e r e s s a n t , daß die s e Bewertung a l s Abschluß 
der S chulstreit-Sequenz unwidersprochen stehen b l e i b t , 
da s i c h unmittelbar an diesen Gesprächsschritt e i n The
menwechsel anschließt. 

In B e i s p i e l (5) r e a g i e r t FM auf A n g r i f f e seines Kon
trahenten, d i e s e i n e r Person g e l t e n ( v g l . h i e r z u d i e 
ausführliche D a r s t e l l u n g des Gesprächsausschnitts i n 
Kap. 7.3.3.), mit e i n e r p o s i t i v e n Bewertung h i n s i c h t 
l i c h des von JC angesprochenen Themenschwerpunktes 
("... Monsieur l e Premier m i n i s t r e a pose une question 
importante ä l a notion de f o r c e de frappe, ...") und 
l e i t e t damit eine Umorientierung der Aufmerksamkeits
ausrichtung e i n . 
Der Interessenschwerpunkt v e r s c h i e b t s i c h von der Per
sonen- auf d i e Sachverhaltsebene. Sprecher FM demon
s t r i e r t Überlegenheit, indem er zu erkennen g i b t , daß 
er es n i c h t für nötig e r a c h t e t , auf d i e Attacke seines 
Gegners einzugehen, sondern den Sprecherwechsel nutzt, 
um eine p o s i t i v eingefärbte e v a l u a t i v e Aussage zu ma
chen, mit der er JC i n d i e R o l l e des S t i c h w o r t l i e f e 
ranten drängt und mit der er dessen O f f e n s i v - S t r a t e g i e 
durch Nichtbeachtung zur Bedeutungslosigkeit herabzu
stufen sucht. 
Auch i n dem Gesprächssegment (6) s i g n a l i s i e r t der Be-
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wertungsausdruck " t r e s g e n t i l " weniger e i n Entgegenkom
men a l s vielmehr eine nur scheinbare Zustimmung des 
Sprechers JC zu den Ausführungen seines Vorredners FM, 
die er vermutlich nur deswegen zum Ausdruck b r i n g t , damit 
er im folgenden umso besser widersprechen und dagegen a r 
gumentieren kann. Das Referenzobjekt, auf das s i c h JC mit 
s e i n e r Bewertung bezieht, i s t d i e Da r s t e l l u n g der E r f o l g e , 
d i e FM i n der S i c h e r h e i t s p o l i t i k vorweist. 
Mit der Bewertung d i e s e r Ausführungen FMs a l s " t r e s g e n t i l " 
wird zum Ausdruck gebracht, daß es s i c h i n den Augen des 
Dialogpartners JC überhaupt n i c h t lohnt, einzelne Aspekte 
d i e s e r D a r s t e l l u n g a u f z u g r e i f e n . Der Redebeitrag zur 
S i c h e r h e i t s p o l i t i k wird i n s e i n e r Gesamtheit, was sprach
l i c h durch d i e Verwendung der Proform "tout ca" angezeigt 
wird, a l s 'wohltönendes Gerede ohne Belang' a b g e t a n . 3 6 

E r s t mit den eigenen Ausführungen, d i e JC mit der kon
trastmarkierenden P a r t i k e l "mais" e i n l e i t e t , s o l l e n für 
a l l e erkennbar, d i e wesentlichen Punkte i n der zur Dis
kussion stehenden Frage behandelt werden. Auch mit dem 
performativen Verb "constater" i n der E i n l e i t u n g seiner 
Ausführungen ("Mais moi, je constate l e s choses.") wird 
der Gegensatz zu dem a l s " t r e s g e n t i l " abgewerteten Rede
b e i t r a g seines Dialogpartners hervorgehoben. Dem a l s 
i r r e l e v a n t a b q u a l i f i z i e r t e n Gesprächsbeitrag FMs s t e l l t JC 
eine D a r s t e l l u n g entgegen, d i e s i c h auf empirisch über
prüfbare Fakten stützt und für deren Authentizität und 
R i c h t i g k e i t er s i c h mit s e i n e r Wahrnehmungs- und Erkennt
nisfähigkeit verbürgt. Indem JC hervorhebt, daß er d i e 
Dinge k o n s t a t i e r t , a l s o deren Bezug zur Realität hervorhebt, 
u n t e r s t e l l t er g l e i c h z e i t i g , daß d i e s e wesentliche Voraus
setzung zur Be u r t e i l u n g eines p o l i t i s c h e n Sachverhalts b e i 

3 6 Die p e j o r a t i v e Bedeutung von " g e n t i l " wird im P e t i t 
Robert (1985) a l s "agreable mais un peu s u p e r f i c i e l " 
angegeben. 
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der D a r s t e l l u n g seines Vorredners n i c h t gegeben i s t . 

Abschließend s o l l kurz d i e Bedeutung der P o s i t i o n meta-
kommunikativer Bewertungen innerhalb der Sequenz ange
sprochen werden. 
Im H i n b l i c k auf d i e L o k a l i s i e r u n g r e a k t i v e r metakom
munikativer Bewertungen im Gespräch läßt s i c h f e s t s t e l 
len, daß s i e an exponierter S t e l l e i nnerhalb eines Rede
be i t r a g s p l a z i e r t werden oder aber einen vollständigen 
Redebeitrag k o n s t i t u i e r e n . Die Beispielsegmente (3), (5) 
und (6) wurden an den Beginn eines Redebeitrags gesetzt 
und erscheinen damit a l s unmittelbare Reaktion auf d i e 
Redezüge des Vorredners. Die Bewertung (1) s e t z t den End
punkt eines Beitrags vor e i n e r Moderatorenintervention zum 
Themenwechsel und z i e h t i n d i e s e r P o s i t i o n d i e Aufmerksam
k e i t des Publikums auf s i c h , während d i e Bewertungshand
lungen i n den Segmenten (2) und (4) einen eigenständigen 
Be i t r a g formen. 

C. Bewertungen, d i e den Aspekt der Gemeinsamkeit betonen 

(1) FM: [zur S t e u e r p o l i t i k ] 
"(...) Mais personne ne pourra r e d u i r e 1 pour cent 
chaque annee. En tout cas, i l faut a l l e r dans ce 
sens. De ce p o i n t de vue nous avons r a i s o n tous 
l e s deux." (Anh., S. XIV) 

(2) FM: "(...) nous avons tous echoue dans notre maniere 
d'aborder l e chömage.(...)" (Anh., S. IV) 

Daß es vor entscheidenden Wahlen günstig i s t , vor einem 
Massenpublikum d i e Möglichkeiten e i n e r Steuersenkung i n 
Betracht zu ziehen, wird i n B e i s p i e l (1) d e u t l i c h , wo FM 
auf Übereinstimmung mit seinem Kontrahenten hinweist. 
Angesichts der Tatsache, daß d i e Regierung unter JC i n 
der Z e i t der "Cohabitation" b e r e i t s eine Steuerreduktion 
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durchgesetzt hat, i s t FM s i c h t l i c h darum bemüht, kundzu
tun, daß er zukünftigen Steuersenkungsplänen keineswegs 
ablehnend gegenübersteht. Aus diesem Grunde, so s c h e i n t 
es, bewertet er d i e Vorgehensweise eine r k o n t i n u i e r 
l i c h e n Abgabensenkung a l s p o s i t i v ("en tout cas, i l f a u t 
a l l e r dans ce sens") und hebt hervor, daß i n diesem Punkt 
zwischen ihm und seinem Herausforderer keine Divergenzen 
bestehen ("En ce point nous avons r a i s o n tous l e s deux"). 
In diesem B e i s p i e l wird von FM eine Bewertungshandlung 
vollzogen, d i e eine Angleichung der Standpunkte heraus
s t e l l t , Versprechungen s u g g e r i e r t und an der Textober
fläche den Eindruck s a c h l i c h begründeter Übereinstimmung 
v e r m i t t e l t . Im Handlungszusammenhang und unter Berück
s i c h t i g u n g der bekannten p o l i t i s c h e n Fakten wird jedoch 
d e u t l i c h , daß h i e r n i c h t der Gegner aufgewertet wird, 
sondern daß der Sprecher FM zu verhindern sucht, daß 
JC d i e Früchte s e i n e r b e r e i t s vollzogenen Maßnahmen zur 
Steuersenkung e r n t e t . Die kommunikative Funktion der Be
wertung i s t deshalb auch d a r i n zu sehen, daß dem P u b l i 
kum m i t g e t e i l t werden s o l l , daß auch der s o z i a l i s t i s c h e 
P o l i t i k e r den Weg der Steuerminderung zu gehen beab
s i c h t i g t und daß deshalb kein Grund besteht, den rechten 
P o l i t i k e r JC zu wählen, wenn diese Entscheidung mit der 
Hoffnung auf weitere Senkungen der Steuerschuld verknüpft 
wird. 
Auch das zweite B e i s p i e l l e g t den Schwerpunkt auf den As
pekt der Gemeinsamkeit. Im Gegensatz zum ersten i s t d i e 
d a r i n vollzogene Bewertung e i n d e u t i g negativ angelegt. 
Träger d i e s e r negativen Bedeutung i s t das Verb "echouer". 
Die Bewertungshandlung scheint s i c h auf den e r s t e n B l i c k 
a l s e i n Kooperationsangebot an den Dialogpartner anzu
b i e t e n , d i e Verantwortung für eine bestimmte w i r t s c h a f t s -
und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Fehlentwicklung gemeinsam zu 
tragen. Bei näherer Betrachtung, auch unter Berücksichti
gung der Reaktion JCs (" 'Non', Monsieur Mi t t e r r a n d , nous 
n'avons pas tous echoue de l a m§me facon." Anh., S. IV), 
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erweist s i c h d i e s e Einschätzung a l s Versuch, den Premier
m i n i s t e r zu einem Eingeständnis seines a k t u e l l e n S c h e i 
t e r n s i n der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k zu bewegen. Aufgrund 
dessen, daß Wähler weniger das i n t e r e s s i e r t , was Jahre 
zuvor versäumt wurde und der Annahme, daß s i e vielmehr 
angesichts der gegebenen S i t u a t i o n entscheiden, macht FM, 
der s i c h s e l b s t dank s e i n e r P o s i t i o n a l s Staatspräsi
dent aus dem mühsamen Geschäft der T a g e s p o l i t i k heraus
h a l t e n konnte, seinen Kontrahenten für d i e keineswegs 
günstige Lage auf dem Arbeitsmarkt v e r a n t w o r t l i c h und 
deutet mit s e i n e r Bewertung an, daß es der rechten Re
gierung i n i h r e r Amtszeit n i c h t gelungen i s t , das Problem 
der A r b e i t s l o s e n i n den G r i f f zu bekommen. Obwohl er mit 
s e i n e r Einschätzung auch das Scheitern s e i n e r eigenen Maß
nahmen zur Verringerung der A r b e i t s l o s e n z a h l e n konzediert, 
weist er der rechten Regierung d i e Schuld für d i e a k t u e l l e 
mißliche Lage zu, ohne s e i n e r s e i t s hierfür zur Rechenschaft 
gezogen werden zu können. 3 7 

D. B e i s p i e l für eine i m p l i z i t e Bewertung 

JC: "(...) A l o r s , vous savez, i l ne faut pas jouer avec 
ces choses. Oh, naturellement, sur l e plan de l a 
demagogie, c'est e x c e l l e n t de d i r e "On f a i t payer 
l e s r i c h e s . (...)" (Anh., S. XV) 

Das v o r l i e g e n d e Segment besteht aus e i n e r Aufforderung und 
e i n e r Behauptung. Während d i e Aufforderung ("... i l ne f a u t 
pas jouer avec ces choses.") den Zuhörern d i e Auffassung 

3 7 V g l . h i e r z u auch den folgenden Kommentar aus "Le F i g a r o " 
vom 9.5.1988, S. 3: "Mitterrand a su p r o f i t e r de son 
eloignement du pouvoir en terme d'ac t i o n et de p r i s e 
de p o s i t i o n . Son image est ä nouveau i d e a l i s e e . " 
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nahebringt, daß es dem Angesprochenen, FM, an Gewissen
h a f t i g k e i t und Verantwortungsbewußtsein mangelt, g r e i f t JC 
i n der folgenden Sprechhandlung eine gegrierische Aussage 
("On f a i t payer l e s r i c h e s . " ) auf und bewertet die s e p o s i 
t i v i n H i n b l i c k auf eine sehr negativ konnotierte A r t der 
p o l i t i s c h e n Redeweise ("demagogie") 3 6. Die Bewertungshand
lung r i c h t e t s i c h a l s o auf e i n Objekt, das Z i t a t des Geg
ners, dessen Eignung zum Gegenstand volksverführerischen 
Redens von JC a l s " e x c e l l e n t " e i n g e s t u f t wird. Wichtig i s t , 
daß JC das Z i t a t n i c h t e x p l i z i t a l s demagogisch q u a l i f i z i e r t . 
A l l e r d i n g s wird durch d i e Kombination von Aufforderung und 
Bewertungsbehauptung e i n in n e r e r Bezug e t a b l i e r t , der den 
Zuhörern d i e Schlußfolgerung s u g g e r i e r t , daß derjenige, der 
mit den Dingen l e i c h t f e r t i g umgeht, was durch das Verb 
"jouer" angedeutet wird, auch keine Hemmungen hat, a l s De
magoge aufzutreten und werbewirksame Sprüche nach dem Muster 
("II faut payer l e s ri c h e s " ) zu kl o p f e n . Die von JC anvi 
s i e r t e Entlarvung werbender Appell e seines Kontrahenten a l s 
Demagogie e r f o l g t , wie s i c h h i e r z e i g t , auf Umwegen. Diese 
i m p l i z i t e Form der Bewertung macht den Sprecher JC unan
g r e i f b a r , während es ihm g e l i n g t , den B e g r i f f "demagogie" 
i n s e i n e r Funktion a l s Signalwort zu benutzen, um d i e Zu
schauer auf i n d i r e k t e Weise aufzufordern, den schönen Worten 
seines Dialogpartners zu mißtrauen. 

3 S Zur Verwendung der B e g r i f f e "Demagoge/Demagogie" i n 
der p o l i t i s c h e n Kommunikation v g l . Strauß/Haß/Harras 
(1989), S. 118-119. Die Autoren s t e l l e n dar, daß durch 
diese B e g r i f f e n "das Moment des Unredlichen und Ver
leumderischen sowie der bewußten Täuschungsabsicht be
ton t wird ebenso wie d i e Fähigkeit der suggestiven, 
f a s t hypnothischen Massenbeeinflussung." 
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7.2.2. Anspielen 

Zu einem typischen Merkmal der Wahlkampfdebatte gehört 
es, daß die B e t e i l i g t e n i n der verbalen Auseinanderset
zung r e t r o s p e k t i v auf Äußerungen aus Reden, Gesprächs
beiträgen und Stellungnahmen von M i t g l i e d e r n der " c l a s s e 
p o l i t i q u e " Bezug nehmen oder auf bestimmte Deutungen 
h i s t o r i s c h e r E r e i g n i s s e zurückgreifen. 
Dieses Phänomen der p o l i t i s c h e n Metasprache b r i n g t d i e 
F e r n s e h j o u r n a l i s t i n Ockrent auf den Punkt, wenn s i e d i e 
folgende F e s t s t e l l u n g t r i f f t : "Le dis c o u r s p o l i t i q u e de-
v i e n t r e a c t i f et se n o u r r i t de lui-meme" 3 9. Entsprechend 
äußert s i c h auch Guespin zu diesem Merkmal p o l i t i s c h e r 
Kommunikation: "(...) l e s enonces p o l i t i q u e s (...) pro-
posent generalement d i v e r s e s r e e c r i t u r e s d'un d i s c o u r s 
deja tenu: i l s ' a g i t generalement d'enonces sur e c o n c e s " 4 0 . 
Diese r Aspekt s o l l h i e r n i c h t weiter v e r t i e f t werden, 
sondern nur a l s Ausgangspunkt für eine nähere Beschäfti
gung mit dem Handlungsmuster Anspielen dienen, das man 
a l s eine besondere Form des metasprachlichen Eingehens 
auf v e r b a l Vorgegebenes betrachten kann. 

Bevor e i n z e l n e Anspielungshandlungen aus der Wahlkampf
debatte im H i n b l i c k auf i h r e R o l l e und Funktion im In
teraktionsprozeß näher untersucht werden, s o l l e n zu
nächst d i e Merkmale und Voraussetzungen bestimmt werden, 
die gegeben s e i n müssen, damit eine Äußerung a l s An
s p i e l u n g i d e n t i f i z i e r t werden kann. 
Nach Ansicht von Wilss (1989) zeichnet s i c h eine An
s p i e l u n g dadurch aus, daß s i e "eine s p e z i e l l e Form i n -

3 9 V g l . Ockrent (1988), S. 161. 
4 0 V g l . Guespin (1971), S. 23,. z i t i e r t nach Bandhauer 

(1989), S. 71, Fußnote 119. 
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t e n t i o n a l e n s p r a c h l i c h e n Handelns d a r ( s t e l l t ) , " (S. 44) 
"die s i c h (...) nur da a r t i k u l i e r e n kann, wo Anspie
lungsvorgaben durch eine s p r a c h l i c h e W i r k l i c h k e i t ver
bürgt s i n d " (S. 46f) . Anspielungen s i n d f o l g l i c h "ihrem 
Wesen nach ' r e l a t i o n e l l e ' E r e i g n i s s e " (S. 3), d i e immer 
i n einem "Abhängigkeitsverhältnis zu e i n e r wie auch 
immer gearteten h i s t o r i s c h l o k a l i s i e r b a r e n Formulierung 
(stehen)." 4 : L 

Svensson, der s i c h i n e r s t e r L i n i e mit dem p o l i t i s c h e n 
Sprachgebrauch beschäftigt, bezeichnet Anspielungen a l s 
"Ausdrücke, d i e i n i n d i r e k t e r Verwendung auf einen e i n 
maligen h i s t o r i s c h e n Sachverhalt hinweisen" und betont, 
daß diese "nur dann verstanden (werden), wenn Produzent 
und Re z i p i e n t über das g l e i c h e h i s t o r i s c h e Wissen verfü
g e n . " 4 2 Wesentlich e r s c h e i n t es, wenn man d i e kommunika
t i v e Funktion e i n e r Anspielung i n den B l i c k nimmt, daß 
e i n Sprecher mit d i e s e r Handlung eine k a l k u l i e r t e Hö
r e r r e a k t i o n h e r a u s f o r d e r t . 
Die Handlungsraerkmale des Musters Anspielen l a s s e n s i c h 
unter Berücksichtigung der s p e z i e l l e n Bedingungen der 
Gesprächssorte Fernsehdebatte und Annahmen über d i e 
Sprecherintentionen, d i e mit ihnen v e r f o l g t werden, wie 
f o l g t d a r s t e l l e n : 
Der Sprecher bezieht s i c h r e t r o s p e k t i v auf eine Redevor
gabe aus dem p o l i t i s c h e n B e r e i c h und s e t z t dabei voraus, 
daß seine Äußerung b e i den Hörern einen Wiedererkennungs-
e f f e k t h e r v o r r u f t . Dieser E f f e k t wird vom Sprecher ge
z i e l t e i n g e s e t z t , um den p o l i t i s c h e n Gegner zu d i s q u a l i 
f i z i e r e n , vor allem aber, um s i c h s e l b s t durch d i e s p i e -

4 1 In der Terminologie von Wilss wird der v o r f o r m u l i e r t e 
Text, auf den eine Anspielung zurückgreift, a l s "Bezugs
element" bezeichnet. Ich werden diesen B e g r i f f im f o l 
genden i n diesem Sinne verwenden. 

4 2 V g l . Svensson (1977), S. 40. 
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l e r i s c h - k r e a t i v e Verwendung von Sprache vor dem Publikum 
v o r t e i l h a f t d a r z u s t e l l e n . 4 3 

Anhand von Beispielsegmenten aus dem konkreten Textbe
r e i c h der Wahlkampfdebatte s o l l e n im folgenden Anspie
lungshandlungen bestimmt und a n a l y s i e r t werden. 

Seinen l e t z t e n Redebeitrag zum Thema der A r b e i t s l o s i g 
k e i t im er s t e n T e i l der Debatte eröffnet FM mit e i n e r 
sehr allgemein gehaltenen redeorganisierenden Formulie
rung, d i e vordergründig der vorgreifenden S t r u k t u r i e r u n g 
seines Beitrags g i l t , tatsächlich aber d i e Funktion a l s 
Anknüpfungspunkt für eine Anspielung erfüllt: 

(1) "Je voudrais tout de meme f a i r e une Observation de 
caractere general avant d'aborder - l e d e t a i l , s i j e 
peux appeler c e l a un d e t a i l , ce n'est pas un mot que 
je d i s facilement parce que je l ' a i entendu i l n'y 
a pas longtemps sur l e s places publiques. (...)" 
(Ann., S . IV) . 

Zum Verständnis d i e s e r Anspielung s e i darauf verwiesen, 
daß s i c h das Wort ' D e t a i l ' zum damaligen Zeitpunkt durch 

4 3 Zur Kreativität a l s "Verfahren (...) zur Erstrebung 
e i n e r v o r t e i l h a f t e n Identitätsqualifikation" v g l . 
Stempel (1989) MS, S. 14. Daß i n öffentlich-poli
t i s c h e r Kommunikation s p r a c h l i c h e Kreativität auch 
vorgetäuscht s e i n kann, da s i c h d i e P o l i t i k e r "vor
g e f e r t i g t e r Handlungen" (Rütten 1989, S. 197) bzw. 
"Handlungsprodukte" bedienen, d i e von ih r e n M i t a r 
b e i t e r n stammen, a l s o " n i c h t Produkte e i n z e l n e r s i n d " 
(Dieckmann 1981, S.237), e r s c h e i n t i n Zusammenhang mit 
ei n e r Untersuchung zum Inszenierungscharakter sprach
l i c h e r S e l b s t d a r s t e l l u n g unerheblich. 
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besondere Brisanz auszeichnete, da der Chef des r e c h t s r a 
d i k a l e n Front n a t i o n a l öffentlich di e Meinung v e r t r e t e n 
hatte, d i e deutschen Konzentrationslager-seien nur e i n 
D e t a i l des 2. Weltkriegs gewesen und mit d i e s e r Bemerkung 
i n F rankreich eine Welle der Empörung h e r v o r r i e f . Be
t r a c h t e t man diese Anspielung a l s Einzelaktivität im 
Interaktionszusammenanhang und vor dem Hintergrund überge
ordneter Handlungsziele des Sprechers FM, dann wird 
d e u t l i c h , daß s i e vorrangig dazu dient, seinem Kontra
henten zu schaden. Wenn man davon ausgeht, daß d i e kom
munikative S t r a t e g i e des s o z i a l i s t i s c h e n P o l i t i k e r s da
rauf a u s g e r i c h tet i s t , JC i n d i e Nähe des r e c h t s r a d i k a 
len Lagers zu rücken, um d i e Stimmen der gemäßigten kon
s e r v a t i v e n Wähler zu gewinnen, dann erweist s i c h d ie 'An
spielung' a l s B e s t a n d t e i l d i e s e r Diffamierung. Dafür 
s p r i c h t auch, daß FM b e r e i t s zu Beginn der Debatte seinem 
Dialogpartner e i n gewissen Wohlwollen gegenüber der Ideo
l o g i e des Front n a t i o n a l u n t e r s t e l l t hat: ("Le phenomene 
du Front n a t i o n a l s'explique par bien des raisons, (...) 
Mais i l me semble que- i l convient d ' a v o i r une p o s i t i o n 
c l a i r e . Ce q u ' i l faut recuser, c'est l ' i d e o l o g i e et l e 
Programme p o l i t i q u e d'un p a r t i comme c e l u i - c i . II ne faut 
pas e t r e complaisant. Et j'espere - j e n ' a i pas toujours 
eu l e sentiment - que Monsieur l e Premier M i n i s t r e ne sera 
pas complaisant. (...)" (Anh., S. II) 

Daß Anspielungen aber auch auf h i s t o r i s c h e E r e i g n i s s e 
zurückgreifen, di e mit dem Hinweis auf bestimmte Schlag
wörter oder feststehende Formulierungen abrufbar s i n d 
und b e i der Zuhörerschaft k a l k u l i e r t e Wirkungen hervor
rufen, d ie wiederum zur D i s q u a l i f i z i e r u n g des I n t e r a k t i o n s 
partners genutzt werden können, wird am folgenden B e i s p i e l , 
das wiederum aus einem Redebeitrag des Sprechers FM 
stammt, d e u t l i c h . Interessant i s t es f e s t z u s t e l l e n , daß 
FM e i n zweites Mal im Laufe der I n t e r a k t i o n d i e Anspie
lung a l s r h e t o r i s c h e Waffe i n den Dienst der S t r a t e g i e 
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s t e l l t , d i e darauf a b z i e l t , d i e geringe Distanz zwischen 
der p o l i t i s c h e n E i n s t e l l u n g JCs und dem ide o l o g i s c h e n Kon
zept Le Pens h e r a u s z u s t e l l e n und d i e er i n einem weiteren 
S c h r i t t sogar sogar dazu benutzt, um anzudeuten, daß s i c h 
darüber hinaus sogar Berührungspunkte mit der Faschismus-
I d e o l o g i e erkennen l a s s e n . 
In Zusammenhang mit der Auseinandersetzung zum Thema 
Neukaledonien 4 4, i n deren V e r l a u f d i e beiden P o l i t i k e r 
sehr u n t e r s c h i e d l i c h e Vorgehensweisen zur Lösung der an
gespannten Lage befürworten, r e a g i e r t FM, der auf das Ver
handlungsprinzip s e t z t , auf d i e von JC gegen ihn erhobene 
Anschuldigung, er würde mit s e i n e r P o l i t i k d i e melane-
s i s c h e n s e p a r a t i s t i s c h e n T e r r o r i s t e n unterstützen u.a. 
mit dem folgenden Kommentar: 

(2) "(...) et l a facon dont vous me d i s i e z "L'ordre regne" 
me f a i s a i t penser ä une phrase fameuse, mais i l 
s ' a g i s s a i t de Varsovie - je m'arrete lä." (Anh., S. IX). 

Mit d i e s e r Anspielung auf das unmenschliche Vorgehen der 
deutschen Besatzung i n Polen, vor allem i n H i n b l i c k auf 
d i e E r r i c h t u n g und d i e p e r f e k t o r g a n i s i e r t e K o n t r o l l e des 
Warschauer Ghettos wird h i e r von Sei t e n FMs m i t t e l s der 
u n t e r s t e l l t e n Sympathie seines Gegners für den Front na
t i o n a l und des von JC befürworteten harten Durchgreifens 
zur Lösung des K o n f l i k t s auf Neukaledonien P a r a l l e l e n 
zum Faschismus k o n s t a t i e r t , g l e i c h z e i t i g aber wird dem 
D i a l o g p a r t n e r aufgrund der v e r k l a u s e l i e r t e n Form der Rede 
von vornherein d i e Möglichkeit genommen, auf diesen doch 
re c h t gewagten Versuch der RufSchädigung zu reagieren. 

In einem längeren Redebeitrag zum Thema S t e u e r p o l i t i k 

4 4 V g l . h i e r z u auch d i e ausführliche D a r s t e l l u n g der 
Sequenz im 4. B e i s p i e l des K a p i t e l s 6.3. 
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warf JC seinem Kontrahenten unter anderem vor, 1984 d i e 
Mehrwertsteuer für Hunde- und K a t z e n f u t t e r mehr a l s ver
doppelt zu haben. 
In s e i n e r Entgegnung zu diesem K r i t i k p u n k t betont FM, 
wohl wissend, daß s i c h unter den Zuhörern eine große An
zahl von H a u s t i e r b e s i t z e r n b e f i n d e t , zunächst s e i n e aus
geprägte T i e r l i e b e , d i e s p e z i e l l Hunden und Katzen g i l t 
("J'ajoute, vous avez p a r l e des chats et des chiens, moi 
a u s s i , j e l e s aime beaucoup, (...), Dieu s a i t s i l'on 
s'y attache, (..."), um s i c h damit von s e i n e r menschlich
sten S e i t e zu zeigen und um schließlich folgende, an s e i 
nen D i a l o g p a r t n e r a d r e s s i e r t e Bemerkung anzufügen: 

(3) "(...) - vous n'avez pas l e monopole du coeur pour les 
chiens et l e s Chats, (...)" (Anh., S. XV) 

Das "Bezugselement" (B) d i e s e r a l s Anspielung e i n z u s t u f e n 
den Gesprächshandlung i s t eine R e p l i k von VGE aus 
der Wahlkämpfdebatte von 1974: 

(B) "D'abord je v a i s vous d i r e quelque chose: j e trouve 
choquant et bl e s s a n t de s'arroger l e monopole du 
cooeur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitt e r r a n d , l e mo
nopole du coeur." 

Mit d i e s e r persönlichen Attacke, d i e s e i n e r z e i t i n der 
Presse v i e l Aufsehen erregte, habe s i c h , so d i e Meinung 
des " F i g a r o " VGE a l s "vainqueur aux p o i n t s du premier grand 
duel t e l e v i s e " 4 5 q u a l i f i z i e r t . Ob d i e Wahl des damaligen 
Fin a n z m i n i s t e r s tatsächlich durch diesen geschickten tak
t i s c h e n K u n s t g r i f f entscheidend beeinflußt wurde, läßt s i c h 
nachträglich s i c h e r l i c h n i c h t mit Bestimmtheit f e s t s t e l l e n . 

4 5 V g l . den Kommentar von J.-P. Moinet i n "Le F i g a r o " 
vom 28.4.1988, S. 8. 
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S i c h e r aber i s t , daß d i e Wendung des "monopole du coeur" 
einen f e s t e n P l a t z im k o l l e k t i v e n Gedächtnis innehat. Die 
Äußerung von FM aus der Debatte von 1988 verweist damit 
auf einen Text der a l s bekannt vorausgesetzt und damit 
a l s Anspielung verstanden werden kann. Die Anspielung 
a l s s olche i s t demnach, wie Wilss ausdrücklich f e s t 
s t e l l t , " n i c h t i n t e r p r e t a t i o n s o f f e n " und auch " n i c h t 
b e l i e b i g a s s o z i i e r b a r " 4 6 , sondern aufgrund i h r e s E r i n -
nerungs- bzw. Wiedererkennungswertes e i n d e u t i g dem Be
zugselement zugeordnet. 
Wie das B e i s p i e l des "monopole du cceur pour l e s chiens 
et l e s Chats" z e i g t , wird d i e Anspielung durch das se
mantische und formale M a t e r i a l des Bezugselement ent
scheidend geprägt, während g l e i c h z e i t i g der ursprüng
l i c h e Text "durch seine Umsetzung i n eine Anspielung 
n i c h t v e r n i c h t e t " wird, sondern i n " s e i n e r s p e z i f i 
schen Besonderheit e r h a l t e n " b l e i b t 4 7 . 
Daß d i e s e Anspielung zu den " p e t i t e s phrases assassines 
qu i f o n t mouche" 4 3 zu rechnen i s t , mag b e z w e i f e l t werden. 
Die Entgegnung JCs ("Monsieur Mit t e r r a n d , j e ne p a r l e 
pas des chiens et des Chats, ce n ' e t a i t pas un p o i n t 
dans l e cas p a r t i c u l i e r , (...)" s c h e i n t d i e s e r Anspielung 
j e d e n f a l l s q u a l i t a t i v überlegen zu s e i n , da s i e dazu e i n 
g e s e t z t wird, FM a l s jemanden d a r z u s t e l l e n , der n i c h t 
zwischen wesentlichen und unwesentlichen Dingen zu d i f 
f e r e n z i e r e n weiß, während FMs r h e t o r i s c h e s M i t t e l l e d i g 
l i c h auf einen Überraschungseffekt angelegt i s t . 

Die berühmt gewordene Formulierung "l'homme du p a s s e " 4 9 , 

4 6 V g l . Wilss (1989), S. 62. 
4 7 Ebd., S. 3. 
4 3 V g l . den B e i t r a g von P e l l i s i e r i n "Le F i g a r o " 

vom 28.4.1988, S. 8. 
4 9 V g l . h i e r z u auch Braun (1988), S. 256. 
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mit der VGE i n der Debatte von 1974 seinen Gegenspieler FM 
d i s k r e d i t i e r t e , diente im Rededuell von 1981 a l s Bezugstext 
für eine Anspielung des Sprechers FM, der, das syntaktische 
Muster des O r i g i n a l s beibehaltend, seinem Gegner d i e poin
t i e r t e Abwandlung des Basi s t e x t e s i n Form des Vorwurfs, 
VGE s e i "l'homme du p a s s i f " zurückgab: 

(4) "Vous ne voulez pas p a r i e r du passe, je l e comprends 
bien, naturellement. (...) C'est quand meme ennuyeux 
que dans l ' i n t e r v a l l e vous soyez devenu l'homme du 
p a s s i f . " (Le Monde, 7.5.81, S. 10) 

E i n weiteres B e i s p i e l für eine Anspielung f i n d e t s i c h 
i n der Bewertung des Sprechers JC, der seinen Kontrahenten 
i n Zusammenhang mit dem Thema der W i r t s c h a f t s p o l i t i k f o l 
gendermaßen c h a r a k t e r i s i e r t : 

(5) " (...) et vous avez, Monsieur Mitterrand, comme tou
jours, une approche romantique des problemes econo-
miques, (...) " (Anh., S. X I I ) 5 0 

Daß diese personenbezogene Bewertung a l s Anspielung fun
g i e r t , i s t auf d i e Verwendung der hyperbolischen Formu
l i e r u n g "comme toujours" zurückzuführen. Auffällig i s t , 
daß für diese Anspielung kein s p r a c h l i c h e s Bezugselement 
gegeben i s t . Die temporale Ge n e r a l i s i e r u n g , d i e h i e r vor
genommen wird, verweist vielmehr auf d i e "re p u t a t i o n de 
p i e t r e economique" s : L, die FM anhängt, seitdem es ihm i n 
den Debatten mit VGE i n Zusammenhang mit der Erörterung 
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e r Fragen n i c h t gelungen war, eine 
eine gute F i g u r abzugeben und sei n Ökonomiekonzept über-

5 0 V g l . h i e r z u auch K a p i t e l 7.2.1. und d i e Sequenzanalyse 
i n K a p i t e l 7.3.2. 

5 1 V g l . Ockrent (1988), S. 92. 
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zeugend d a r z u s t e l l e n . 

Daß Anspielen auf dem s p i e l e r i s c h e n Umgang mit Sprache 
beruhen, läßt s i c h auch aus dem l e t z t e n B e i s p i e l ersehen, 
das einem Redebeitrag FMs zur Ausländerproblematik ent
stammt und das d i e Formulierung der "chasse aux s o r c i e r e s " , 
d i e JC zuvor i n Verbindung mit dem "Congres de Valence" 
verwendete, a u f g r e i f t und ummünzt i n eine "chasse ä 
1'immigre": 

(6) "(...) Je ne p a r t i c i p e r a i pas, en depi t des evenements 
electoraux, ä c e t t e s o r t e de chasse ä 1'immigre ä l a -
q u e l l e c e r t a i n s se l i v r e n t . ( . . . ) " (Anh., S. XIX) 

Mit d i e s e r auf dem Wortspiel der einfachen S u b s t i t u t i o n 
des Referenzobjekts von "chasse" beruhenden Anspielung, 
di e den Redebeitrag q u a l i t a t i v aufwertet, g e l i n g t es FM, 
eine k l a r e P o s i t i o n zu beziehen und d i e Befürworter der 
harten Ausländergesetzgebung, a l s o auch seinen D i a l o g p a r t 
ner, zu d i s k r e d i t i e r e n . 

Aus der Untersuchung am Textmaterial hat s i c h ergeben, 
daß Anspielungen, wenn s i e r e z i p i e n t e n o r i e n t i e r t einge
s e t z t und ges c h i c k t p l a z i e r t werden, dem Sprecher Vor
t e i l e v e r s c h a f f e n können. Wenn es dem Sprecher g e l i n g t , 
seinen Redebeitrag durch eine Anspielung q u a l i t a t i v auf
zuwerten und damit für d i e Zuhörer a t t r a k t i v e r zu machen, 
dann wird ihm die s a l s Beweis o r i g i n e l l e r Sprachverwen
dung p o s i t i v angerechnet. 
Anspielungen, d i e im Zuge e i n e r aggressiven O r i e n t i e r u n g 
zum Schaden des Dialogpartners e i n g e s e t z t werden, können 
darüber hinaus d i e P o s i t i o n des Sprechers stärken, wenn 
es dem i n Mißkredit Gebrachten n i c h t g e l i n g t , eine q u a l i 
t a t i v g l e i c h w e r t i g e bzw. überlegene Entgegnung zu formu
l i e r e n . Das Eingehen auf den durch eine Anspielung ver
m i t t e l t e n Sachverhalt i s t für den Partner der Binnenkom-
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munikation i n s o f e r n problematisch, a l s e r das i m p l i z i t 
Gesagte nur auf sehr umständliche und damit unelegante 
Weise e x p l i z i e r e n muß. 
Gelungene Anspielungen sind, d i e s läßt s i c h a b s c h l i e s 
send f e s t s t e l l e n , wie a l l e "formules q u i font mouche", 
h i n s i c h t l i c h i h r e s A n t e i l s an Überzeugungskraft von un
g l e i c h größerer Bedeutung a l s umfangreiche Sachverhalts
darstellungen, Problemerörterungen und Argumentationen. 
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7.2.3. Beschwichtigen 

In e i n s e i t i g e n Kommunikationsformen, wie etwa der p o l i 
t i s c h e n Rede i n Massenmedien, b e i denen keine Rückkopp
lung zwischen Sender und Empfänger möglich i s t , werden 
Beschwichtigungshandlungen dazu ei n g e s e t z t , um von sach
l i c h e n Problemen abzulenken oder um eindeutige S t e l l u n g 
nahmen zu vermeiden. Häufig verwendet werden hierfür mehr
deutige und damit i n t e r p r e t a t i o n s o f f e n d e Formulierungen, 
allgemeine Weisheiten und Äußerungen, mit denen der 
Sprecher versucht, es a l l e n Hörern recht zu machen. 5 2 

Unter Beschwichtigen im a l l t a g s p r a c h l i c h e n Verständnis 
s i n d Gesprächshandlungen zu verstehen, mit denen e i n 
Sprecher einen Gesprächspartner dazu a u f f o r d e r t , b e i der 
B e u r t e i l u n g eines O b j e k t s 5 3 Distanz zu wahren und andere 
K r i t e r i e n oder Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Mit 
Beschwichtigungshandlungen s i g n a l i s i e r t e i n Sprecher 
e i n gewisses Verständnis für d i e P o s i t i o n des Gegenübers, 
versucht aber z u g l e i c h auch den Hörer dazu zu bewegen, 
s i c h der Sichtweise der Sprechers anzugleichen. 
Während Beschwichtigen i n alltäglichen I n t e r a k t i o n s p r o 
zessen a l s e i n s e i t i g e I n i t i a t i v e des Sprechers anzusehen 
i s t , d i e zur Entspannung e i n e r problematischen Gesprächs
s i t u a t i o n b e i t r a g e n kann, scheinen s i c h Kandidaten i n 
Wahlkampfdebatten dieses Gesprächshandlungsmusters zu be
dienen, um weitergehendere Z i e l e zu v e r f o l g e n . 
Im H i n b l i c k auf d i e Beziehung der Sprecher zum zuhörenden 
D r i t t e n können d i e Gesprächshandlungen des Beschwichti
gens, dazu b e i t r a g e n , d i e Aufmerksamkeit von gegensei
t i g e n Schuldzuweisungen der P o l i t i k e r zu den gemeinsamen 

5 2 V g l . h i e r z u Zimmermann (1967), S. 157 und 161. 
5 3 Zum B e g r i f f des Objekts v g l . K a p i t e l 3.1., 

Fußnote 7. 
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Interessen a l l e r Bürger im Staate zu lenken, Optimismus zu 
v e r b r e i t e n und ve r m e i n t l i c h e Orientierungsvorgaben anzu
b i e t e n . Im Gegensatz zu den Gesprächshandlungen des Be
schwichtigens im Alltagsgespräch f i n d e t b e i solchen A k t i 
vitäten i n der Wahlkämpfdebatte, d i e im folgenden auf
grund der u n t e r s t e l l t e n Z i e l o r i e n t i e r u n g a l s t a k t i s c h e 
Beschwichtigungshandlungen bezeichnet werden s o l l e n , eine 
D i s s o z i i e r u n g der Adressaten 'in den angesprochenen Dia
logpartner und das Publikum a l s e i g e n t l i c h e Zielgruppe 
s t a t t . 

A l s B e i s p i e l e für taktisches Beschwichtigen s i n d im f o l 
genden e i n i g e Auszüge aus den Redebeiträgen des Sprechers 
FM aufzuführen, d i e s i c h formal unterscheiden mögen, i n 
h a l t l i c h jedoch kaum voneinander abweichen. Die Gemein
samkeit i s t dadurch gegeben, daß der Sprecher, indem e r 
vo r g i b t , dem Unbehagen der Zuschauer am S t i l der Ausein
andersetzung Ausdruck v e r l e i h e n zu müssen, auf der Ebene 
der Gesprächssteuerung o s t e n t a t i v e Versuche unternimmt, 
auf seinen I n t e r a k t i o n s p a r t n e r einzuwirken, um ihn dazu 
zu bewegen, den b i s l a n g konfliktär geführten D i a l o g a l s 
ko n s t r u k t i v e s Gespräch fortzuführen: 

(1) "(...) A l o r s quand vous aurez d i t , vous, que l e s 
s o c i a l i s t e s ont tout r a t e et quand j ' a u r a i repondu 
que vous avez tout r a t e , en quoi e s t - c e que nous 
aurons f a i t avancer l e s a f f a i r e s de l a France? (...)" 
(Anh., S. IV-V) 

(2) "(...) Et euh je ne voudrais pas que ce debat se 
deroule simplement dans l a c o n t r a d i e t i o n . ( . . . ) " 

(3) "(...) on condamne c e c i , on condamne c e l a , vous con-
damnez mon a c t i o n , je p o u r r a i s condamner l a v o t r e . Je 
v a i s reprendre l e meme raisonnement. Quand vous aurez 
explique que l e s gouvernements s o c i a l i s t e s ont echoue, 
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quand j ' a u r a i explique que votre gouvernement a echoue, 
en quoi aurons-nous f a i t avancer l e s a f f a i r e s de l a 
France? Et je souhaite que, pour ce'qui r e s t e de notre 
e n t r e t i e n , nous p u i s s i o n s aborder l ' a v e n i r en dis a n t , 
bon, ä p a r t i r de ce fameux 8 mai, un peu plus t a r d , 
qu'est-ce qu'on va f a i r e ? Eh bien, l a p o l i t i q u e que je 
p r e c o n i s e r a i s s e r a i t une p o l i t i q u e pour l a France. (...)" 
(Anh., S. XII) 

(4) " ( . . . ) S i vous devez expliquer que tout e s t echec, notre 
d i s c u s s i o n va tourner en rond. Nous avons prepare l a 
l i b e r t e des changes, l a l i b e r t e des p r i x - (...)" 
(Anh., S. XII-XIII) 

Der Sprecher FM i s t s i c h o f f e n s i c h t l i c h bewußt, daß 
n i c h t s den P o l i t i k e r n so sehr schaden kann, wie eine 
gegenseitige Aufrechnung sämtlicher F e h l e r und Unzuläng
l i c h k e i t e n , d i e den immer wieder sorgfältig i n s z e n i e r t e n 
Demonstrationen zuwiderläuft, d i e darauf a b z i e l e n , d i e 
Inhaber der obersten Staatsämter a l s Führungspersönlich
kei t e n d a r z u s t e l l e n , d i e imstande sind, a l l e Probleme zu 
lösen, mit a l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Entwicklungen f e r t i g 
zu werden und überdies ausschließlich zum Wohle des Volkes 
handeln. In a l l e n v i e r B e i s p i e l e n z e i g t FM seinem D i a l o g 
partner durch seine metakommunikativen Einschübe, mit 
denen e r s i c h aus der themenbezogenen Diskussion vorüber
gehend a u s s c h a l t e t , an, daß er dem Gespräch eine andere 
Wendung geben w i l l . Er g i b t im Zuge der t r i a l o g i s c h e n Ge
sprächskonstellation vor, im Interesse der Zuhörer zu 
sprechen und f o r d e r t seinen Gegner auf, d i e extreme Po
l a r i s i e r u n g der Gesprächspositionen zugunsten e i n e r 
größeren Harmonisierung aufzugeben und p o s i t i v e Per
spektiven aufzuzeigen. 
Die Übernahme der Zuschauerperspektive durch den Sprecher 
FM wird i n a l l e n B e i s p i e l e n i m p l i z i t vorgenommen, im 
ersten und d r i t t e n Gesprächsauszug a p p e l l i e r t FM an d i e 
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n a t i o n a l e E i n h e i t ("les a f f a i r e s de l a France" /"une 
p o l i t i q u e pour l a France") und verweist damit auf d i e 
Beziehung jedes einzelnen zum "Symbol des Ganzen" 5 4. Da 
mit erklärt er d i e Nation, " l a France," zum höchsten ge 
meinsamen Z i e l und beschwört den festen Zusammenhalt 
a l l e r zum Wohl des Ganzen. Indem FM d i e Aufmerksamkeit 
auf diesen Redegegenstand z e n t r i e r t , g e l i n g t es ihm, a l 
noch ungelösten p o l i t i s c h e n Probleme, S t r e i t i g k e i t e n 
und D i f f e r e n z e n i n i h r e r Bedeutung herabzustufen und 
von den A n g r i f f e n seines Kontrahenten auf seine Person 
und P o l i t i k abzulenken. Zugleich s c h a f f t e r s i c h mit 
diesen t a k t i s c h e n Beschwichtigungen d i e argumentative 
Grundlage, um für d i e Fortsetzung seiner bewährten Po
l i t i k zu werben. 
Im zweiten und v i e r t e n B e i s p i e l hingegen scheint FM 
vordergründig nur den S t i l der Auseinandersetzung zu 
k r i t i s i e r e n , doch lassen d i e s e metakommunikativen 
Äußerungen i n Zusammenhang mit den anderen B e i s p i e l e n 
vermuten, daß auch h i e r von Seiten des P o l i t i k e r s FM 
ablehnende Reaktionen der Zuhörer a n t i z i p i e r t werden. 

Die t a k t i s c h e Beschwichtigung s e t z t s i c h im d r i t t e n B e i 
s p i e l aus zwei Komponenten zusammen: erstens aus dem 
A p p e l l an den Gesprächspartner und zweitens aus dem An
gebot des Sprechers an d i e Zuhörer, mit denen er den 
Eindruck zu v e r m i t t e l n sucht, daß er a l l e n Einwänden 
seines Kontrahenten zum Trotz über umfassende Konzepte 
und Lösungsansätze verfügt, um a l l e schwierigen S i t u a 
t i o n en besser a l s d i e Gegenpartei meistern zu können. 
Indem er s i c h darum bemüht, i n einem metakommunika
t i v e n Zwischenspiel den kompetitiven Charakter der De
batte zu thematisieren und, gleichsam aus eine r heraus-

5 4 Dieser B e g r i f f wurde von Lasswell geprägt. Z i t i e r t 
nach Edelman (1976), S. 172. 
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gehobenen P o s i t i o n heraus, Hinweise auf e i n Konzept 
oder auf p o l i t i s c h e E r f o l g e darzubieten, lenkt er d i e 
Aufmerksamkeit der Zuschauer von den problematischen 
Sachfragen auf s i c h s e l b s t . 

D i e jenigen Gesprächshandlungen, d i e a l s t a k t i s c h e Be
schwichtigungen c h a r a k t e r i s i e r t wurden, so kann man zu
sammenfassen, sind, wie d i e meisten sprachlichen A k t i 
vitäten im p o l i t i s c h e n Kontext, komplexer Natur und 
z i e l e n a l s gesprächssteuernde Handlungen vordergründig 
darauf ab, dem D i a l o g durch eine g e z i e l t e K r i t i k am In
t e r a k t i o n s s t i l eine neue Richtung zu geben. G l e i c h 
z e i t i g aber v e r m i t t e l n s i e - und di e s scheint i h r e we
s e n t l i c h e r e m kommunikative Aufgabe zu s e i n - nach außen 
g e r i c h t e t i n Verbindung mit der Demonstration von E i n 
fühlungsvermögen und Verständnis angesichts der Sorgen 
und Ängste der Zuschauer, den Eindruck, daß der be
schwichtigende P o l i t i k e r den W i l l e n zu entschlossenem 
Handeln b e s i t z t . Hinweise auf E r f o l g e oder ansprechende, 
wenn auch nur mit Leerformeln angedeutete, O r i e n t i e r u n g s 
h i l f e n tragen dazu b e i , den verunsicherten Zuhörern emo
t i o n a l e Unterstützung und e i n Gefühl der S i c h e r h e i t zu 
v e r m i t t e l n . Taktisches Beschwichtigen steht im Dienst 
der p o s i t i v e n S e l b s t d a r s t e l l u n g und di e n t s p e z i e l l der 
Demonstration von Vertrauenswürdigkeit. Äußerungen, d i e 
diesem Muster zugeordnet werden können, scheinen darauf 
angelegt zu s e i n , d i e B e r e i t s c h a f t der Wähler zu fördern, 
dem P o l i t i k e r , der n i c h t b e i gegenseitigen Schuldzuwei
sungen s t e h e n b l e i b t , sondern ankündigt, wie es im p o l i 
t i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Leben weitergehen s o l l , 
die Verantwortung zu übertragen. 
Indem d i e t a k t i s c h e n Beschwichtigungen o f f e n s i c h t l i c h 
zur Aufwertung der Person des Sprechers beitragen, s i n d 
s i e zu den kompetitiven Gesprächshandlungen zu rechnen, 
g l e i c h z e i t i g aber werden s i e auch i n den Dienst der Ko
operation g e s t e l l t . Zur Begründung hierfür lassen s i c h 
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folgende Punkte anführen: 
Die untersuchten t a k t i s c h e n Beschwichtigungen bringen 
den Aspekt der Gemeinsamkeit zum Ausdruck. Dies wird vor 
allem i n der Formulierung ("en quoi aurons-nous f a i t 
avancer l e s a f f a i r e s de l a France?" - Identische Äuße
rungsform im ersten und d r i t t e n B e i s p i e l ) d e u t l i c h . 
In den B e i s p i e l e n wird präsupponiert, daß beide P o l i 
t i k e r über Konzepte zur Bewältigung der Zukunft ver
fügen. Die Verwendung des Verbs "avancer" im Sinne von 
F o r t s c h r i t t und Verbesserung deutet e i n e p o s i t i v e Ent
wicklung an und b e r e i t e t einem a f f i r m a t i v e n Optimismus 
den Weg. O f f e n s i c h t l i c h tragen d i e beschwichtigenden 
Äußerungen zur Legitimierung, S t a b i l i s i e r u n g und Per-
petuierung bestehender Machtstrukturen b e i und sind, 
wenn man s i e unter diesem Aspekt b e t r a c h t e t , so ange
l e g t , daß beide P o l i t i k e r von ihnen p r o f i t i e r e n können. 
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7.3. Selbstdarstellung im Bereich der Themenbearbeitung -
Sequenzanalysen 

Die folgenden Gesprächsausschnitte aus der Wahlkampfdebatte 
von 1988 zu den Themenbereichen S c h u l s t r e i t , W i r t s c h a f t s 
p o l i t i k und Abrüstung dienen a l s Grundlage für d i e Unter
suchung w e c h s e l s e i t i g aufeinander bezogener Handlungen der 
D i a l o g p a r t n e r . Dabei g i l t es, d i e Äußerungen der P o l i t i k e r 
a l s z i e l g e r i c h t e t e und an der Publikumsperspektive o r i e n 
t i e r t e Aktivitäten aufzufassen, s i e i n Abhängigkeit von 
thematischen und argumentativen Strukturen d a r z u s t e l l e n 
und d i e innere Dynamik des Gesprächsverlaufs s i c h t b a r zu 
machen. 
Ausgehend von der Erkenntnis, daß " P e r s o n a l i s i e r u n g s -
s t r a t e g i e n (...) m i t t l e r w e i l e zu einem Kern p o l i t i s c h e r 
Dramaturgie und Inszenierungskunst geworden s i n d " 5 3 , s o l l e n 
vornehmlich d i e Aktivitäten der Gesprächsteilnehmer i n den 
B l i c k genommen werden, d i e auf d i e v o r t e i l h a f t e Präsenta
t i o n der eigenen Person und p a r a l l e l dazu auf d i e D i s k r e 
d i t i e r u n g des Gegners g e r i c h t e t s i n d . In Verbindung damit 
s o l l e n d i e Gesprächshandlungen untersucht werden, mit denen 
solche "konversationsbezogenen V e r b i n d l i c h k e i t e n " 5 6 einge
führt werden, d i e den I n t e r a k t i o n s p a r t n e r unter Handlungs-

5 5 V g l . S a r c i n e l l i (1987), S. 242. 
5 6 V g l . Franck (1980), S. 50. 
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zwang setzen." 5 7 Weitere Untersuchungsschwerpunkte i n Ver
bindung mit den Sequenzanalysen s i n d s p r a c h l i c h e Ver
fahren der Relevanzsetzung und Formen der Argumentations-
präsentation. 5 0 

Die Wahl d i e s e r Aspekte läßt s i c h damit begründen, daß im 
V e r l a u f der Debatte i n der Regel weniger d i e Überzeugungs
k r a f t s a c h l i c h e r Argumente, also der " e i g e n t l i c h zwanglose 
Zwang des besseren Arguments"- (Habermas (1971), S. 137) 
d i e entscheidende R o l l e s p i e l t , sondern vielmehr das mög-

5 7 Von solchen "vorgreifenden Aktivitätsfestlegungen" 
war i n K a p i t e l 6.3. i n Verbindung mit dem Stichwort 
der " k o n d i t i o n e l l e n Relevanz" unter Berücksichti
gung gesprächsorganisatorischer Aufgaben schon d i e 
Rede gewesen. In Zusammenhang mit den Sequenzana
lysen geht es im folgenden darum, den Handlungs
charakter d i e s e r Äußerungen zu bestimmen und d i e 
Handlungskonsequenzen, s i c h s i c h aus ihnen ergeben, 
zu untersuchen. 

5 8 Die Bestimmung argumentativer Gesprächstechniken e r 
f o l g t unter Rückgriff auf den von Perelman/Olbrechts-
Tyteca (1970) entwickelten Analyseansatz zu Typolo-
g i s i e r u n g von Argumenten nach abstrakten Formprin
z i p i e n , der es ermöglich, s t r u k t u r e l l e Muster zu e r 
kennen, d i e argumentativ verwendeten Äußerungen i n 
konkreten I n t e r a k t i o n s s i t u a t i o n e n zugrunde l i e g e n . 
Für diesen Ansatz s p r i c h t , daß d i e Autoren Argumen
t a t i o n n i c h t a l s Methode der Beweisführung anhand 
formallogischer Operationen i n der T r a d i t i o n 
Descartes auffassen, sondern a l s persuasives Ver
fahren, das auf die Erlangung von Meinungsüberein
stimmung mit einem Publikum angelegt i s t . V g l . auch 
d i e D a r s t e l l u n g dieses formalen Analyseansatzes i n 
Kopperschmidt (1989), S. 186-205. 
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l i c h s t g e s c h i c k t e E i n s e t z e n v e r b a l e r M i t t e l , i n der Ab
s i c h t , über d i e Aufwertung der eigenen Person und P o s i t i o n 
d i e emotionale und i n t e l l e k t u e l l e Zustimmung durch d i e Zu
hörer zu erlangen. 

7.3.1. "Le c o n f l i t sur l'ecole l i b r e " 

Bei dem Punkt "Education et formation" aus dem d r i t t e n 
T e i l der Debatte, der den "Problemes de s o c i e t e " gewidmet 
i s t , handelt es s i c h um e i n h e i k l e s K a p i t e l für FM. 
Schließlich h a t t e eine G e s e t z e s i n i t i a t i v e zur Schul
reform unter s e i n e r Regierung d i e " q u e r e l l e s c o l a i r e " 
im Jahre 1984 ausgelöst, i n deren V e r l a u f es zu Massen
demonstrationen b e t r o f f e n e r E l t e r n kam. Die vom Gesetzes
p r o j e k t vorgesehene Reduzierung der f i n a n z i e l l e n För
derung für P r i v a t s c h u l e n , d i e t r a d i t i o n e l l a l s "ecoles 
l i b r e s " bezeichnet werden und zu über 90 Prozent der 
k a t h o l i s c h e n Kirche unterstehen, wurde a l s e i n A n g r i f f 
auf d i e " l i b e r t e des parents dans l a s c o l a r i s a t i o n de 
l e u r s e n f a n t s " b e t r a c h t e t . s 9 

Nachdem s i c h eine große Mehrheit der Bevölkerung für 
den E r h a l t des p r i v a t e n Bildungswesen ausgesprochen 
hatte und damit gegen das Konzept der " l a i ' c i t e " im 
Sinne eines "grand s e r v i c e p u b l i c , u n i f i e et l a i c 
d'education n a t i o n a l e " , das von FM im Wahlkampf 1981 
zu einem s e i n e r Programmpunkte gemacht worden war, 
führte d i e s e p o l i t i s c h e Niederlage der s o z i a l i s t i s c h e n 
Regierung zu weitreichenden p e r s o n e l l e n Entscheidungen. 
Der P r e m i e r m i n i s t e r P i e r r e Mauroy und der Erziehungs
m i n i s t e r A l a i n Savary, d i e d i e Durchsetzung der " l a i -

5 9 V g l . h i e r z u d i e D a r s t e l l u n g i n Brauns (1988) . 
S. 153ff. 
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c i t e " zu ihrem Z i e l bestimmt hatten, erklärten ihren 
Rücktritt. Der umstrittene Gesetzentwurf wurde zurück
gezogen und e i n neues Gesetz über d i e P r i v a t s c h u l e n 
angekündigt. 
Dieser S c h u l s t r e i t , der zum Zeitpunkt der Debatte 
b e r e i t s v i e r Jahre zurückliegt, aber wahrscheinlich 
noch immer i n der k o l l e k t i v e n Erinnerung präsent i s t , 
s p i e l t i n der folgenden Sequenz eine z e n t r a l e R o l l e : 

MC: (...) Le Systeme e d u c a t i f f r a n c a i s ne semble pas 
en adequation p a r f a i t e avec nos problemes et nos 
besoins economiques, puisque des d i z a i n e s de 
m i l l i e r s de jeunes ne trouvent pas de t r a v a i l , 
et qu'en revanche c e r t a i n s travaux r e s t e n t sans 
personne pour l e s occuper. A l o r s l e s c l a s s e s sont 
souvent surpeuplees, en revanche l e s enseignants 
sont sous-payes. A l o r s est-ce que- - que f a u t - i l 
f a i r e pour une education digne de l a France des 
annees 90? Monsieur M i t t e r r a n d 

FM: Vous savez, c e l a r e v i e n t souvent au meme, hein - i l 
faut augmenter l e s c r e d i t s de 1'Education n a t i o n a l e 
d'abord. Bien entendu, i l faudra beaucoup d'autres 
c o n d i t i o n s . J ' a i prevu que - en 1992, i l d e v r a i t y 
a v o i r 15 ä 16 m i l l i a r d s de plus consacres ä 1'Edu
c a t i o n nationale, etant entendu que l a progression 
qui nous conduira de 88 ä 92 representera environ 
une quarantaine de m i l l i a r d s . C'est indispensable, 
c'est l a ' p r i o r i t e absolue' — aux t r o i s d e s t i n a t i o n s 
e s s e n t i e l l e s - l a r e v a l o r i s a i o n de l a f o n c t i o n en-
seignante. II faut penser ä nos enseignants, dont l a 
q u a l i t e est grande, et qui ont besoin d'etre soutenus, 
i l y a 1'amelioration de 1'instrument, nos ecoles, 
nos Colleges, nos u n i v e r s i t e s sont souvent souvent 
pas toujours, souvent dans des s i t u a t i o n s t r e s 
t r i s t e s - - m a t e r i e l l e s . E n f i n , l ' e s s e n t i e l - i l 
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faut d i v e r s i f i e r l e s formes d'enseignement pour que 
toutes l e s technologies competitives pratiquees 
dans l e monde puissent e t r e enseignees ä nos en-
f a n t s . Voilä, l e premier p o i n t que j e puis vous 
d i r e pour ne pas depasser mon temps. 

EV: Monsieur Ch i r a c 

JC: Sur - ces problemes, au niveau general, nous 
sommes tous d'accord. Bien entendu, je s o u s c r i s 
tout ä f a i t ä ces o b j e c t i f s . Ce qui me conduit 
simplement ä une Observation et une question. 
L'Observation, c'est - depuis 25 ans, moi, j e s u i s 
de pres l e s problemes de 1'Education n a t i o n a l e et 
de son budget. Depuis 25 ans, l e budget de l'Edu-
c a t i o n n a t i o n a l e a toujours augmente. Sauf pendant 
une periode - de 81 ä 85, oü i l e st passe de 19 
pour cent du budget de l ' E t a t ä 18 pour cent — 
comme ca presente des — naturellement, i l a aug-
ment6 en v a l e u r absolue. Je d i s en val e u r r e l a t i v e , 
dans l e s p r i o r i t e s que l u i confere l ' E t a t . C'est l a 
seule periode pendant l a q u e l l e l e budget, en va l e u r 
r e l a t i v e , a b a i s s e . A l o r s , ma question - pour ca 
c'est une simple c o n s t a t a t i o n - mais je me r e j o u i s de 
v o i r que maintenant, vous donnez ä c e t t e f o n c t i o n 
e s s e n t i e l l e pour l ' a v e n i r de notre pays et pour nos 
jeunes l a p r i o r i t e q u ' e l l e merite. La question est 
d'une nature d i f f e r e n t e euh chacun se souvient du 
drame qu'a ete pour beaucoup de Francais l e c o n f l i t 
sur l ' e c o l e l i b r e . Vous p a r l e z souvent de rassemble-
ment, c'est un des domaines oü vous avez plutöt 
apporte l a d i v i s i o n euh vous et votre gouvernement 
euh l e s choses se sont calmees, mon gouvernement a 
commence ä redresser l a S i t u a t i o n , son o b j e c t i f , 
vous l e savez, c'est de f a i r e en sor t e que, l e plus 
rapidement p o s s i b l e , l e s c o n d i t i o n s f i n a n c i e r e s 
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soient l e s memes pour l e s f a m i l i e s q u ' e l l e s optent 
pour 1'enseignement p r i v e ou pour 1'enseignement 
p u b l i c . A l o r s ma question, c'est,"parce que je n ' a i 
pas bien compris votre p o s i t i o n sur ce p o i n t et l e s 
Francais y seront certainement s e n s i b l e s , vous l'ima-
ginez — avez-vous d e f i n i t i v e m e n t renonce au grand 
s e r v i c e p u b l i c l a i c u n i f i e et acceptez-vous l a 
p a r i t e et l ' e g a l i t e , l'e d r o i t pour chacun de c h o i -
s i r sa forme d'ecole, ou au c o n t r a i r e avez vous 
l ' i n t e n t i o n de r e l a n c e r c e t t e q u e r e i l e ideologique? 

FM: Mais l a l i b e r t e de choix n'a jamais ete contestee 
par personne. 

JC: Ce sont l e s l i b e r t e s des moyens, n'est-ce pas — 
ce n'est pas ä des s o c i a l i s t e s que je d i r a i que 
tout est conditionne par l e s moyens. 

FM: Permettez-moi de vous d i r e qu'apres l a l o i Guermeur 
c'est 1'enseignement p u b l i c q u i se t r o u v a i t des-
avantage sur ce plan-lä - par rapport ä 1'enseigne
ment p r i v e . Mais - vous semblez un peu t e n t e de 
r a v i v e r une q u e r e l l e q u i nous a f a i t beaucoup de 
mal, pas depuis quelques annees, depuis pres d'un 
s i e c l e et demi. Vous savez t r e s bien ä quel point 
a pese sur l ' h i s t o i r e de l a France l e c o n f l i t sco-
l a i r e . - La celebre l o i F a l l o u x - qui t e n t a i t de 
reparer, selon cet auteur, ce qui a v a i t ete f a i t 
sous l'empire et l ' u n i v e r s i t e l a i q u e . Et puis l a 
r e a c t i o n qui s'est p r o d u i t e avec l e s l o i s de J u l e s 
Ferry, l a naissance des i n s t i t u t e u r s modernes autour 
de l ' e c o l e publique, l ' e c o l e p r i m a i r e . Le c o n f l i t a 

' rebondi apres l a Deuxieme Guerre mondiale, mais 
moins vivement dans l a mesure oü, dans l e s deux 
guerres, l e s Francais s ' e t a i e n t reconnus. Les deux 
t r a d i t i o n s sont toutes l e s deux r e s p e c t a b l e s . 



-193-

L'enseignement p u b l i c se s e n t a i t offense par l a 
9 5 maniere dont i l e t a i t t r a i t e en face de 1'enseigne

ment p r i v e - d'oü c e t t e re a c t i o n et ces exigences. 
Mais c e t t e r e v e n d i c a t i o n n'est pas m a j o r i t a i r e . Et 
euh en 1984, j ' a i avec l e m i n i s t r e Jean-Pierre 
Chevenement, apaise l e c o n f l i t , assez de temps en 

x o ° tout cas pour q u ' i l ne connaisse aucun rebondisse-
ment depuis c e t t e epoque. Pourquoi voulez-vous r a -
v i v e r c e t t e dispute profonde p u i s q u ' e l l e e s t souvent 
de caractere s p i r i t u e l ? Quand je p a r l e d'unir l e s 
Francais, ce n'est pas en commencant par chercher 

l o s ä d i v i s e r lä oü l e p o i n t est l e p l u s s e n s i b l e , 
c'est-ä-dire l a croyance l a croyance en soi-meme et 
dans l a transcendance. Lä, je p a r l e de l ' e c o l e 
p r i v e e l o r q u ' e l l e est d'essence s p i r i t u e l l e . I I y 
a beaucoup d'ecoles p r i v e e s qui sont simplement 

1 1 0 des ecoles commerciales, mais e n f i n , vous com-
prenez ce que j e veux d i r e . 

JC: Je me r e j o u i s d'une d e c l a r a t i o n de c e t t e nature. 
(Anh., S. XVII-XVIII) 

Auf e i n e "education digne de l a France des annees 90" an
gesprochen, entschließt s i c h FM zu e i n e r F l u c h t nach vorn 
und weist auf umfangreiche f i n a n z i e l l e M i t t e l h i n , d i e zur 
Verbesserung der schulischen und universitären Ausbildung 
vorgesehen s i n d . Dabei b r i n g t er zum Ausdruck, daß er s i c h 
für d i e "Education n a t i o n a l e " persönlich v e r a n t w o r t l i c h 
fühlt (Z 14ff) und er diesem Bereich eine außerordentliche 
Bedeutung zuerkennt (Z 1 9 f f ) . Daß er dabei, an d i e Adresse 
der Zuschauer g e r i c h t e t , (Z 21ff) von "nos enseignants", 
"nos ecoles, nos Colleges, nos u n i v e r s i t e s " und vor allem 
von "nos enfants" s p r i c h t , u n t e r s t r e i c h t s e i n Engagement 
auf einem Gebiet, das, wie s i c h anläßlich des S c h u l s t r e i t s 
z e i g t e , e i n e r b r e i t e n BevölkerungsSchicht besonders am 
Herzen l i e g t . FM nutzt die i n t e g r a t i v e Funktion des 
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Possessivpronomens der e r s t e n Person P l u r a l g e z i e l t , um 
an das Gemeinschaftsgefühl zu a p p e l l i e r e n . Die Wahl der 
Formulierung "nos enfants" l e g t d i e Vermutung nahe, daß der 
"candidat- P r e s i d e n t " b e s t r e b t i s t , d i e Zusammengehörigkeit 
a l l e r französischen Staatsbürger a l s eine große F a m i l i e zu 
deuten und s i c h s e l b s t a l s verantwortungsbewußten und für
s o r g l i c h e n "Vater der Nation" d a r z u s t e l l e n . 6 0 

Der folgende Redebeitrag von JC z i e l t darauf ab, d i e p o s i t i v e 
D a r s t e l l u n g seines Vorredners zu demontieren und e i n i g e für 
FM unangenehme Vorfälle i n Erinnerung zu rufen. Zu diesem 
Zweck g l i e d e r t er seinen B e i t r a g i n v i e r T e i l e . Der e r s t e 
Redezug 6 1 (Z 33-35) b e i n h a l t e t seine Zustimmung zu der 
von FM geäußerten Absicht, das nationale Erziehungssystem 
f i n a n z i e l l besser auszustatten. In einem weiteren (Z 37-51) 
w i r f t er dem s o z i a l i s t i s c h e n P o l i t i k e r vor, den E t a t für 
Bildung, der innerhalb eines Zeitraums von 25 Jahren stän
d i g gestiegen s e i , während s e i n e r Amtszeit gekürzt zu 

6 0 V g l . h i e r z u auch Nay (1988), d i e i n ihrem M i t t e r r a n d -
P o r t r a i t dem P o l i t i k e r sieben Rollen, darunter auch 
d i e des "Pere de l a Nation" zuweist. (S. 255-271). 

6 1 Der B e g r i f f des Redezugs s o l l h i e r i n Anlehnung an den 
Vorschlag von Franck (1980) a l s verbale, gesprächskon-
s t i t u t i v e Handlungseinheit verstanden werden. Dabei 
v e r d e u t l i c h t d i e Bestimmung e i n e r oder mehrerer Sprech
handlungen a l s Zug i h r e R o l l e a l s f u n k t i o n a l e Bestand
t e i l e der I n t e r a k t i o n : "Als Zug wird e i n Sprechakt 
oder eine Reihe von Sprechakten im k o n v e r s a t i o n e l l e n 
Kontext bezeichnet, wenn er einen vollständigen konver
s a t i o n e i l e n B e i t r a g formt." (S. 50). Auf Sprechakten 
basierende Züge können "konversationsbezogenen Verbind
l i c h k e i t e n " (Franck) einführen, d i e das Verhalten der 
In t e r a k t i o n s p a r t n e r im V e r l a u f des Gesprächs b e e i n f l u s 
sen . 
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haben. Im d r i t t e n T e i l s e i n e r Ausführungen (Z 51-63) wird 
der " c o n f l i t sur l ' e c o l e l i b r e " e x p l i z i t angesprochen und 
im nachhinein a l s "drame" c h a r a k t e r i s i e r t . JC rechnet es 
s i c h und s e i n e r Regierung zugute, diesen S t r e i t entschärft 
und dafür gesorgt zu haben, daß d i e Wahl des Schultyps 
für d i e E l t e r n n i c h t mit u n t e r s c h i e d l i c h hohen f i n a n z i e l 
l e n Belastungen verbunden i s t . 
Der l e t z t e Redezug und der Höhepunkt J C s B e i t r a g i s t eine 
Frage (Z 66-70), d i e er s e i t Beginn s e i n e r Gesprächsschritt
übernahme n i c h t weniger a l s viermal angekündigt h a t . 6 2 

Diese Frage, d i e unter gesprächsstrategischen G e s i c h t s 
punkten besonders i n t e r e s s a n t e r s c h e i n t , s o l l im f o l 
genden genauer untersucht und i n ihrem argumentativen 
Aufbau erläutert werden. Dabei geht es um i h r e sprach
l i c h - s t i l i s t i s c h e Gestaltung, d i e Form der thematischen 
E n t f a l t u n g und vor allem, unter pragmatischen G e s i c h t s 
punkten betrachtet, um i h r e n t a k t i s c h e n Wert und i h r e 
kommunikative Funktion. 

Die Frage s e l b s t g l i e d e r t s i c h i n d r e i T e i l f r a g e n : 

1) avez-vous d e f i n i t i v e m e n t renonce au grand Serv i c e 
p u b l i c lai'c u n i f i e ? 
et 

2a) acceptez-vous l a p a r i t e et l ' e g a l i t e , 
2b) l e d r o i t de chacun de c h o i s i r sa forme d'ecole? 

ou au c o n t r a i r e 
3) avez-vous l ' i n t e n t i o n de r e l a n c e r c e t t e q u e r e l l e 

ideologique? 

A l l e d r e i Fragen gehören formal zum g l e i c h e n syntaktischen 
Typus, der Inversionsfrage, d i e h i e r a l s Entscheidungsfrage 

6 2 V g l . d i e Z e i l e n 36, 47, 51 und 63. 
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f u n g i e r t . 6 3 Die ersten beiden T e i l f r a g e n werden mit der 
Konjunktion " e t " verknüpft, k o o r d i n i e r t und von der d r i t t e n 
T e i l f r a g e durch d i e Verbindung der Konjunktion "ou" mit dem 
d i s j u n k t i v e n Adverb "au c o n t r a i r e " abgesetzt. Dadurch steht 
der Befragte vor der Entscheidung, s i c h entweder für den 
p r o p o s i t i o n a l e n Gehalt der T e i l f r a g e n 1) und 2a/2b) zu be
kennen oder aber diesen zugunsten e i n e r Bestätigung des i n 
der a l t e r n a t i v e n T e i l f r a g e 3)'ansprochenen Sachverhalts ab
zulehnen . 
Wenn man d i e Ebene der formal s p r a c h l i c h e n Gestaltung ver
läßt, um s i c h der i n h a l t l i c h thematischen und kommunikations-
s t r a t e g i s c h e n Ausrichtung der Frage zuzuwenden, b i e t e t es 
s i c h an, das Augenmerk auf i h r e Handlungsfunktion zu r i c h t e n . 
Berücksichtigt man dabei auch d i e pragmatischen Faktoren wie 
d i e Gesprächssituation, d i e Partnerbeziehung, das gemeinsam 
g e t e i l t e Vorwissen und den t e x t u e l l e n Zusammenhang, so t r i t t 
o f f e n zutage, daß s i c h der F r a g e s t e l l e r JC antwortevidenter 
Fragen zur persuasiven Gestaltung s e i n e r Argumentation be
d i e n t . Die o f f e n s i v e S t r a t e g i e , d i e JC h i e r v e r f o l g t , z i e l t 
vor allem darauf ab, der p o s i t i v e n S e l b s t d a r s t e l l u n g seines 
Kontrahenten d i e Grundlage zu entziehen und ihm darüber 
hinaus j e g l i c h e Berechtigung abzusprechen, s i c h im B e r e i c h 
der B i l d u n g s p o l i t i k besonders hervorzutun. 
Der besondere gesprächsstrategische E f f e k t von J C s Frage
handlung l i e g t darin, daß er d i e Elemente seiner Frage i n 
e i n e r Weise kombiniert und f u n k t i o n a l i s i e r t , daß dabei 
seinem Kontrahenten systematisch jede Antwortmöglichkeit 

6 3 Im Gegensatz zur Bestimmungsfrage, d i e den Hörer 
a u f f o r d e r t , eine im p r o p o s i t i o n a l e n Gehalt ent
haltene Informationslücke zu schließen, zeichnet 
s i c h d i e Entscheidungsfrage dadurch aus, daß s i e 
dem Fragenden dient zu e r m i t t e l n , "ob das dem pro
p o s i t i o n a l e n Gehalt Entsprechende überhaupt zu
t r i f f t . " V g l . h i e r z u Weydt (1985), S. 313. 
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verbaut wird. So z i e l t d i e e r s t e T e i l f r a g e dieses p o l e 
mischen Fragekomplexes 0 4 darauf ab, FM zu einem Einge
ständnis s e i n e r nach der Kabinettsumbildung und dem Ver
z i c h t auf d i e G e s e t z e s i n i t i a t i v e zur Schulreform o f f e n 
s i c h t l i c h gewordenen empfindlichen Niederlage i n diesem 
i d e o l o g i s c h e n S t r e i t herauszufordern. Mit der zweiten 
T e i l f r a g e wird präsupponiert, daß FM mit seinem Vorstoß 
zur E t a b l i e r u n g des "grand s e r v i c e p u b l i c l a i c , u n i f i e " 
das P r i n z i p der G l e i c h h e i t abgelehnt und s i c h damit auch 
gegen das Recht eines jeden, d i e Form der Schule auszu
wählen, ausgesprochen habe. Der argumentative Aufbau der 
Frage i s t vor allem deswegen in t e r e s s a n t , w e i l d i e beiden 
Un t e r s t e l l u n g e n der zweiten T e i l f r a g e i n e i n e r I d e n t i 
tätsbeziehung stehen und beide zusammen wiederum mit 
der e r s t e n T e i l f r a g e , aufgrund der koodinierenden Kon
jun k t i o n "et", eine Argumentationsreihe b i l d e n . 
Bei d i e s e r argumentationstaktischen Vorgehensweise, 
d i e auf der Verwendung " q u a s i - l o g i s c h e r " Argumente 6 5 

beruht, e r g i b t s i c h für FM d i e Schwierigkeit, d i e vor-

6 4 Zum B e g r i f f der polemischen Frage v g l . Rehbock 
(1985), der s i c h mit herausfordernden Fragen unter 
d i a l o g r h e t o r i s c h e n Aspekten beschäftigt und der p o l e 
mische Fragen folgendermaßen d e f i n i e r t : 
"Polemische Fragen entwerten im voraus d i e Antwor
ten, d i e s i e erheischen, v e r l e t z e n das Image des 
Gefragten und zwingen ihn zu konfliktären oder 
ausweichenden, a l s o unkooperativen Erwiderungen." 
(S. 217) . 

6 5 Nach Perelmans Systematik und Terminologie la s s e n 
s i c h " q u a s i - l o g i s c h e Argumente" immer dann bestimmen, 
wenn d i e Geltung l o g i s c h e r Axiome wie z. B. t e r t i u m 
non datur, Identität dort vorausgesetzt wird, wo s i e 
n i c h t ohne weiteres Geltung beanspruchen dürften. 
V g l . Perelman (1980), S. 74ff. 
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genommene Gleichsetzung der erst e n T e i l f r a g e mit den 
beiden Unterstellungen der zweiten T e i l f r a g e zu pro-
b l e m a t i s i e r e n und s i e i n einem weiteren S c h r i t t um
ständlich zurückweisen zu müssen. 
Der d r i t t e T e i l der polemischen Fragesequenz schließ
l i c h , a l s A l t e r n a t i v e zu den beiden vorangegangenen 
f o r m u l i e r t , s o l l FM endgültig i n d i e Enge t r e i b e n . 
Denn d i e Frage, ob FM d i e Absicht habe, d i e " q u e r e i l e 
ideologique" erneut aufleben zu lassen, i s t angesichts 
des durch d i e eindeutigen Mehrheitsverhältnisse gegen 
das Konzept der " l a i c i t e " veranlaßten Rückziehers von 
FM i n h a l t l i c h ohne Zweifel abwegig und dient l e d i g l i c h 
dazu, ihn vor der Zuschauerschaft zum wiederholten Mal 
mit dem Vorwurf zu konfro n t i e r e n , b e r e i t s einmal Un
f r i e d e n i n d i e G e s e l l s c h a f t hineingetragen zu haben 
und ihn g l e i c h z e i t i g i n eine kommunikative Zwangslage 
zu bringen. Beantwortet FM d i e e r s t e T e i l f r a g e , ob er 
endgültig auf s e i n Konzept der " l a i c i t e " v e r z i c h t e t 
habe, negativ, so würde er eingestehen, daß er un
fähig i s t , seine V o r s t e l l u n g e n p o l i t i s c h umzusetzen 
und würde s i c h überdies angesichts der b r e i t e n Ab
lehnung, d i e seine b i l d u n g s p o l i t i s c h e Idee erfuhr, a l s 
undemokratisch und sogar s t a r r s i n n i g d a r s t e l l e n . In 
jedem F a l l , auch b e i e i n e r p o s i t i v e n Beantwortung 
der Frage, würden d i e beiden Unterstellungen, er wäre 
gegen das G l e i c h h e i t s p r i n z i p und ebenso gegen das Recht 
auf Schulwahl, Gültigkeit behalten. Läßt FM hingegen 
diese Fragen, d i e m i t t e l s der Inversion i n ihrem Cha
r a k t e r a l s Aufforderung zur Antwort d e u t l i c h markiert 
sind, unbeantwortet, so macht er s i c h eines unkoopera
t i v e n Gesprächsstils s c h u l d i g . 

In d i e s e r bedrängten S i t u a t i o n r e a g i e r t FM, ohne zunächst 
einen Gesprächsschritt zu beanspruchen, mit dem Einwand 
(Z 71-72) ("Mais l a l i b e r t e de choix n'a jamais ete con-
t e s t e e par personne"), der s i c h , bezogen auf die Sach-
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verhaltsebene gegen ei n e der beiden i n der zweiten T e i l 
frage f o r m u l i e r t e n U n t e r s t e l l u n g e n r i c h t e t . 
Mit diesem Widerspruch l i e f e r t er prompt einen An
knüpfungspunkt für e i n r h e t o r i s c h e s S p i e l seines Kontra
henten (Z 73-75) , der auf i r o n i s c h e Weise den Ausdruck 
" l i b e r t e de choix" i n " l i b e r t e s des moyens" ummünzt und 
damit, an d i e Adresse der Zuschauer g e r i c h t e t , auf d i e 
f i n a n z i e l l e Mehrbelastung a n s p i e l t , d i e eine e r f o l g r e i c h 
durchgeführte Schulreform denjenigen E l t e r n beschert 
hätte, d i e eine "ecole l i b r e " f a v o r i s i e r e n . 
Nachdem JC auf diese Weise einen Pluspunkt für s i c h 
verbuchen konnte, e r g r e i f t FM erneut das Wort und s e t z t 
s i c h i n einem ausführlichen Redebeitrag gegen d i e Vor
würfe, d i e JC gegen ihn erhoben hat, zur Wehr. Dabei 
geht es ihm zum einen darum, d i e S t r e i t f r a g e mit dem 
Hinweis auf d i e h i s t o r i s c h e Dimension der Problematik 
zu r e l a t i v i e r e n (Z 80-84) . Zum anderen bemüht er 
s i c h , mit der F e s t s t e l l u n g (Z 92-93) ("Les deux t r a -
d i t i o n s sont toutes l e s deux respectables.") weder d i e 
Anhänger der P r i v a t s c h u l e noch d i e Befürworter der 
"ecoles publiques" vor den Kopf zu stoßen, um ganz im 
Sinne seines "rassemblement"- Bestrebens eine Harmoni
sierung i n der S c h u l s t r e i t f r a g e zu e r r e i c h e n . 
Mit diesem zen t r a l e n Statement g i b t FM zu erkennen, daß 
er einen p a r t e i l i c h e n Standpunkt vermeidet und s i c h i n 
e i n e r V e r m i t t l e r r o l l e präsentiert, d i e es ihm ermög
l i c h t , a l l e Interessen i n b i l d u n g s p o l i t i s c h e r S i c h t 
a l s b e r e c h t i g t anzuerkennen. C € 

In einem weiteren S c h r i t t (Z 97) b r i n g t er zum Aus-

6 S Diese Form der S e l b s t d a r s t e l l u n g e n s p r i c h t dem 
S e l b s t b i l d des " a r b i t r e " , das FM i n s e i n e r pro
grammatischen " L e t t r e ä tous l e s F r a n c a i s " v e r 
m i t t e l t hat. V g l . auch K a p i t e l 5.2. 
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druck, daß er s i c h dem Willen der Mehrheit gebeugt hat, 
nachdem er s e i n E i n t r e t e n für d i e "ecoles publiques" 
damit begründet hat, daß es ihm vorrangig darum ging, 
die Benachteiligung des "enseignement p u b l i c " gegenüber 
dem "enseignement p r i v e " zu kompensieren. Auf diese 
Weise hat FM i n d i r e k t den ersten T e i l des Fragekom
plexes seines Herausforderers beantwortet, denn die 
F e s t s t e l l u n g , daß d i e Forderung nach B e s s e r s t e l l u n g 
der "ecoles publiques" n i c h t mehrheitsfähig i s t , ent
s p r i c h t dem Eingeständnis, daß der s o z i a l i s t i s c h e 
P o l i t i k e r auf s e i n b i l d u n g s p o l i t i s c h e s Konzept des 
"grand Serv i c e p u b l i c , u n i f i e e t l a i c d'Education na
t i o n a l e " v e r z i c h t e t hat. 
Es i s t o f f e n s i c h t l i c h , daß s i c h FM i n diesem T e i l der 
Debatte i n der Defensive befindet, denn weder seine Be
hauptung (Z 98-101), er habe mit seinem neuen Erziehungs
m i n i s t e r den K o n f l i k t g e s c h l i c h t e t , noch s e i n Gegenangriff 
(Z 101-103) ("Pourquoi voulez-vous r a v i v e r c e t t e dispute 
profonde p u i s q u ' e l l e est souvent de c a r a c t e r e s p i r i t u e l ? " ) 
führen zu e i n e r entscheidenden Wende i n d i e s e r Gesprächs
phase. D e u t l i c h wird vielmehr s e i n Bestreben durch 
äußerste Zurückhaltung i n der Frage der Bildungsreform 
eine möglichst b r e i t e Zustimmung der Hörer zu erlangen. 
Den Sprecherwechsel i n Anschluß an FMs l e t z t e n Redebeitrag 
zum Thema B i l d u n g s p o l i t i k kann JC mit der abschließenden Be
merkung (Z 112) ("Je me r e j o u i s d'une d e c l a r a t i o n de c e t t e 
n a t u r e . " ) 6 7 nutzen, um s i c h a l s triumpfierender Sieger i n 
diesem Schlagabtausch zu präsentieren. 

Auffällig an d i e s e r Sequenz i s t es, daß JC a l s Herausfor
derer seinen Dialogpartner unter Rechtfertigungszwang s e t z t . 

6 7 V g l . h i e r z u auch K a p i t e l 7.2.1., wo diese bewertende 
Gesprächshandlung a l s metakommunikative Reaktion un
t e r s u c h t wird. 



-201-

A l s d e f e n s i v Reagierender g e l i n g t es FM i n d i e s e r S i t u a t i o n 
n i c h t mehr, an seine p o s i t i v e S e l b s t d a r s t e l l u n g , d i e er zu 
Beginn dieses Redewechsels durchzusetzen suchte, anzuknüpfen 
Hier z e i g t s i c h d e u t l i c h , daß e i n "Sich-Verteidigen-müssen" 
di e v o r t e i l h a f t e Selbstpräsentation r e l a t i v i e r t . 6 0 Dies i s t 
umso mehr der F a l l , wenn der Angegriffene vor dem Publikum 
primär damit beschäftigt i s t , den Schaden für seine Person 
und P o s i t i o n i n Grenzen zu h a l t e n . 

6 e V g l . h i e r z u auch Tillmann (1989), S. 211. 
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7.3.2. "Alors laquelle de ces deux politiques suivriez-
vous?" 

In dem folgenden Gesprächssegment setzen s i c h d i e beiden 
P o l i t i k e r mit Fragen der Ökonomie auseinander. In diesem 
Kontext e r s c h e i n t es int e r e s s a n t zu untersuchen, mit wel
chen s p r a c h l i c h e n M i t t e l n d i e Kontrahenten, d i e unter
s c h i e d l i c h e w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e Konzepte v e r t r e t e n , i h r e 
eigene P o s i t i o n stützen und welche Verfahren s i e einsetzen, 
um über d i e s a c h l i c h e Erörterung hinaus, d i e Debatte zu 
p e r s o n a l i s i e r e n . 
Der ausgewählte Ausschnitt aus dem Rededuell s e t z t mit 
der zweiten Moderatorenfrage des Komplexes "Europa, Wirt
schaft und S o z i a l e s " ( 2 . T e i l der Debatte) e i n : 

MC: Que f a i r e pour que l a France ne devienne pas une 
region defavorisee de l'Europe? Ne craignez-voüs 
pas une f u i t e des cerveaux et des capitaux ou une 
mainmise d'actionnaires europeens etrangers ä l a 

5 France sur l e s grandes s o c i e t e s et l e s grandes 
e n t r e p r i s e s f r a n c a i s e s ? Monsieur Chirac 

JC: Je s u i s egalement p a r t i s a n de c e t t e Europe. Nous 
avons progresse, depuis deux ans, c'est v r a i . Et 
nous avons f a i t des pr o p o s i t i o n s concretes. 

x o Notamment c e l l e de Monsieur B a l l a d u r sur un i n s t r u -
ment monetaire commun. De meme, nous avons permis ä 
l'Europe de r e g i e r ce probleme f i n a n c i e r q u ' e l l e 
t r a i n a i t depuis longtemps - lancer, en matiere de 
technologie, l e Programme Airbus, l e programme de 

x s l'Europe s p a t i a l e , ce qui va conditionner notre temps 
demain et qui est un grand d e f i pour l a jeunesse de 
l'Europe et de l a France. Un homme, e n f i n un Europeen 
dans l'espace avant l'an 2000 - c'est une grande 
ambition. Tous c e c i , nous l e reuss i r o n s naturellement 
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s i nos e n t r e p r i s e s sont assez f o r t e s . Et lä, on r e -
v i e n t sur l e probleme i n t e r i e u r . L'experience a prouve 
pendant des annees et - notamment, sous l e general de 
Gaulle et sous Georges Pomipdou - que lorsque nos 
e n t r e p r i s e s e t a i e n t ä armes egales avec l e s e n t r e 
p r i s e s europeennes, e l l e s e t a i e n t l e s m e i l l e u r e s . Nous 
et i o n s a l o r s - nous e t i o n s a r r i v e s a l o r s ä l a t r o i s i e m e 
p l a c e des puissances i n d u s t r i e l l e s du Monde, ä l a 
t r o i s i e m e place en ce q u i concerne 1'exportation e t 
nous euh e t i o n s l e pays qui e x p o r t a i t l e plus par t e t e 
d'habitant, avant l'Allemagne, l e Japon et c e t e r a . La 
S i t u a t i o n s'est ensuite degradee parce que nos e n t r e 
p r i s e s , nos t r a v a i l l e u r s se sont vus, au t i t r e d'une 
c e r t a i n e conception de l a p o l i t i q u e e t a t i s t e , s u r -
charge de toutes s o r t e s d'entraves bureaucratiques ou 
f i s c a l e s , bref, de toutes sortes de c o n t r a i n t e s . Et 
c'est de c e l a q u ' i l faut aujourd'hui l e s debarrasser. 
A l o r s , Monsieur M i t t e r r a n d , vous avez euh ete l e 
promoteur d'une p o l i t i q u e s o c i a l i s t e en France en 
1981, e i l e a developpe considerablement l e s d e f i c i t s , 
e i l e a augmente sensiblement l e s charges de toutes 
natures, j e l e repete, bureaucratiques ou f i n a n c i e r e s , 
e i l e nous a l a i s s e en 86 des d e f i c i t s lourds et des 
problemes d i f f i c i l e s ä r e g i e r . Mais chacun peut se 
tromper - je l e considere tout ä f a i t . Ma question, 
parce qu'alors 'ca est une question que se posent 
tous l e s F r a n c a i s ' - s i d'aventure - pardon du mot -
mais - s i d'aventure, vous e t i e z r e e l u , e s t - c e que 
vous c o n t i n u e r i e z ä f a i r e une p o l i t i q u e d i t e de gauche 
- pour prendre l e s propos de terminologie de vos amis -
ou e s t - c e que vous s e r i e z decide ä f a i r e une p o l i t i q u e 
q u ' i l s q u a l i f i e n t de d r o i t e , c'est-ä-dire une p o l i t i q u e 
de l i b e r t e et de r e s p o n s a b i l i t e ? Moi, j ' a i repondu -
" j ' a i engage c e t t e p o l i t i q u e " - e i l e a eu ses r e s u l t a t s . 
Vous observez qu'aujourd'hui on ne p a r l e plus beaucoup 
de questions economiques. Parce que c e l a va mieux, 
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parce que l e chömage a b a i s s e , parce que 1 ' i n f l a t i o n 
n'a jamais ete s i basse, parce que l a S i t u a t i o n 
s'ameliore. Oh, i l r e s t e beaucoup ä f a i r e , on ne f a i t 
pas en deux ans ce que l e s A n g l a i s ou l e s Allemands ont 
f a i t en s i x ou d i x naturellement. Mais nous progressons 
v i t e , car nous avons plus de tonus, nos t r a v a i l l e u r s , 
nos entrepreneurs, nos chercheurs, nos ingenieurs ont 
probablement plus de tonus que l e s autres, en tous l e s 
cas je l e u r f a i s confiance. A l o r s l a q u e l l e de ces deux 
p o l i t i q u e s s u i v r i e z - v o u s ? 

In diesem Redebeitrag g r e i f t JC Stichworte aus den Fragen 
der Moderation auf und s e t z t im folgenden eigene Akzente. 
So widmet er s i c h der Aufgabe, d i e W i r t s c h a f t s p o l i t i k s e i n e r 
bürgerlichen Regierung a l s F o r t s c h r i t t d a r z u s t e l l e n und i h r e 
B e t e i l i g u n g an den europäischen Technologieaktivitäten i n den 
Vordergrund zu rücken (Z 8 f f ) . 
Mit dem Hinweis darauf, daß es, um den ehrgeizigen Plan zu 
v e r w i r k l i c h e n , einen Europäer vor der Jahrtausendwende i n 
den Weltraum zu schicken, s t a r k e r Unternehmen bedarf, kün
d i g t s i c h eine thematische Schwerpunktverlagerung (Z 19ff) 
zugunsten des Redegegenstandes der n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t s 
s i t u a t i o n an. In diesem Kontext l e n k t er d i e Aufmerksamkeit 
auf d i e negative Entwicklung, d i e F r a n k r e i c h durchgemacht 
hat, nachdem es unter de Gaulle und seinem Nachfolger zu 
den e r s t e n d r e i führenden Industrienationen gehört h a t t e . 
A l s Gründe für den Niedergang führt er (Z 33ff) eine " c e r -
t a i n e conception de l a p o l i t i q u e e t a t i s t e " an, deren Be
gleiterscheinungen von ihm mit den sehr negativ konnotier
ten B e g r i f f e n "toutes sortes d'entraves bureaucratiques 
ou f i s c a l e s " und "toutes sortes de c o n t r a i n t e s " näher ge
kennzeichnet werden. Hier knüpft JC an d i e r e a l e Erfahrung 
der Bürokratisierung im A l l t a g der Franzosen an und macht 
ei n k r i t i s i e r b a r e s Moment zum Aufhänger für d i e Ablehnung 
der von FM propagierten P o l i t i k insgesamt. 
Mit der e x p l i z i t e n Hinwendung zu seinem Dialogpartner 
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(Z 37ff) ("Alors M. Mitterrand, vous avez ete l e promoteur 
d'une p o l i t i q u e s o c i a l i s t e en France en 1981.") z i e h t e r 
er im folgenden s e i n Gegenüber persönlich zur Verantwortung 
für d i e " d e f i c i t s lourds", " l e s charges de toutes natures" 
und "des problemes d i f f i c i l e s ä r e g i e r " , wobei h i e r auch 
die R o l l e FMs a l s Parteirepräsentant angesprochen wird. 
Im Zuge der a l s Provokation i n Richtung FM fungierenden 
Verallgemeinerung (Z 44f "Mais chacun peut se tromper, je 
l e considere tout ä f a i t " ) l i e f e r t JC e i n I n t e r p r e t a t i o n s a n 
gebot der S i t u a t i o n an d i e Zuhörer und g r e i f t anschließend 
(Z 44) zu einem bewährten M i t t e l der "vorgreifenden Ver
deutlichung" 6 5* i n Form der Ankündigung e i n e r Frage, deren 
z e n t r a l e Bedeutung er mit dem Hinweis darauf, daß er im 
Namen a l l e r Franzosen zu sprechen v o r g i b t , u n t e r s t r e i c h t . 
Bei der Formulierung s e i n e r Frage bedient s i c h JC der b i 
nären Schematisierung i n l i n k e und rechte P o l i t i k , d i s t a n 
z i e r t s i c h aber von d i e s e r Kennzeichnung, indem er s i e 
(Z 48ff) a l s B e s t a n d t e i l der s o z i a l i s t i s c h e n Terminolo
gie d e k l a r i e r t und hierfür d i e P a r t i k e l " d i t e " ("une p o l i 
t i q u e d i t e de gauche") verwendet. Damit kann er e i n e r Grund
s a t z d i s k u s s i o n über d i e s i n n v o l l e Verwendung der B e g r i f f e 
gauche/droite und dem Vorwurf, daß seinen Darstellungen 
e i n zu s t a r k v e r e i n f a c h t e s Realitätsverständnis zugrunde
l i e g t , zuvorkommen und g l e i c h z e i t i g s e i n Konzept der 
Schwarzweißmalerei durchsetzen. Die s o z i a l i s t i s c h e W i r t 
s c h a f t s p o l i t i k , d i e er i n a l l i h r e r Negativität vorge
führt hat, k o n t r a s t i e r t er im folgenden mit s e i n e r P o l i t i k 
"de d r o i t e " , d i e er mit e i n e r " p o l i t i q u e d e l i b e r t e et de 
r e s p o n s a b i l i t e " g l e i c h s e t z t . 
Da i n der p o l i t i s c h e n Sprache häufig mit Äußerungen n i c h t 
nur Aussagen über d i e eigene P o s i t i o n , sondern i m p l i z i t 
auch solche über d i e des Gegners gemacht werden, l e g t d i e 
F e s t s t e l l u n g JCs, er verkörpere d i e P o l i t i k der F r e i h e i t 

a V g l . Kallmeyer (1987), S. 63. 
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und Verantwortung, die Schlußfolgerung nahe, d i e von FM 
p r o p a g i e r t e Richtung führe n i c h t nur zu Etatismus, Büro
k r a t i e und Zwängen, a l s o negativen Folgeerscheinungen, 
d i e e x p l i z i t angesprochen werden, sondern darüber hinaus 
auch zu persönlicher U n f r e i h e i t der Bürger und zu Verant
wortungslosigkeit seitens der Regierenden. 
Auffällig i s t , daß die an den Dialogpartner a d r e s s i e r t e 
Frage, d i e einen Sprecherwechsel erwarten läßt, n i c h t a l s 
Aufforderung zur Stellungnahme f u n g i e r t , sondern, da JC 
s i e auf s i c h s e l b s t bezieht und beantwortet, a l s i n t e r a k -
tionssteuernde Gesprächshandlung suspendiert wird. 
JC bekennt s i c h i n d i e s e r Antwort noch einmal ausdrück
l i c h zum ökonomischen Liberalismus und wählt für d i e Dar
s t e l l u n g seines Statements d i e Form eines E i g e n z i t a t s : 
(Z 52-53)("Moi j ' a i repondu - " J ' a i engage c e t t e p o l i 
t ique") Im folgenden verbindet er seine Redewiedergabe 
mit der Behauptung, daß s e i n Wirtschaftskonzept p o s i t i v e 
R e s u l t a t e erbracht habe. Gestützt wird diese These mit 
e i n e r weiteren Behauptung, daß nämlich zum a k t u e l l e n Z e i t 
punkt v i e l weniger über Wirtschaftsfragen d i s k u t i e r t wird. 
Wie s i c h aus der Formulierung "vous observez" (Z 54) e r 
kennen läßt, u n t e r s t e l l t JC, daß d i e von ihm vorgebrachte 
Situationsdeutung empirisch nachvollziehbar i s t . Nicht 
e i n d e u t i g zu bestimmen i s t a l l e r d i n g s , ob s i c h das Per
sonalpronomen "vous" h i e r auf den I n t e r a k t i o n s p a r t n e r be
z i e h t oder ob s i c h wiederum "tous l e s F r a n c a i s " ange
sprochen fühlen dürfen. 
Daß W i r t s c h a f t s f r a g e n n i c h t mehr so sehr im M i t t e l p u n k t 
der p o l i t i s c h e r Diskussionen stehen, führt JC auf seine 
E r f o l g e i n der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k und der I n f l a t i o n s b e 
kämpfung zurück und knüpft damit wieder an seine Aussagen 
über d i e p o s i t i v e Entwicklung der Wir t s c h a f t an, d i e e r 
an den Anfang seines Redebeitrags g e s t e l l t h a t t e . 
JC begnügt s i c h jedoch n i c h t mit dem Nachweis von Kompe
tenz durch Rekurs auf b i s h e r i g e Leistungen, sondern 
v e r l e i h t auch Wünschen und Sehnsüchten s e i n e r Landsleute 
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Ausdruck. A l s dynamische Führungspersönlichkeit, d i e einen 
ausgeprägten " v o l u n t a r i s t i s c h e n Optimismus" 7 0 zur Schau 
s t e l l t , präsentiert s i c h JC auch im H i n b l i c k auf die F e s t 
s t e l l u n g (Z 58), daß noch v i e l zu tun i s t und seinem e r 
klärten Z i e l , mit den "Anglais ou l e s Allemands" auf dem 
Gebiet der Wi r t s c h a f t g l e i c h z u z i e h e n . Mit der Beteuerung, 
daß s i c h der F o r t s c h r i t t s c h n e l l v o l l z i e h t und dem Hinweis, 
daß s i c h d i e arbeitende Bevölkerung Fran k r e i c h durch be
sondere Qualitäten gegenüber anderen auszeichnet bedient 
s i c h JC der appellierenden Sprache, d i e vor allem darauf 
angelegt i s t , d i e Unterstützung der Zuhörer für die von 
ihm repräsentierte W i r t s c h a f t s p o l i t i k zu erlangen. Daß 
er i n diesem Zusammenhang das französische Selbstwertge
fühl ins S p i e l b r i n g t , besser zu se i n a l s d i e anderen, 
trägt n i c h t nur zur Emotionalisierung seines Gesprächs
b e i t r a g s b e i , sondern di e n t z u g l e i c h auch der B e f e s t i 
gung des p o l i t i s c h e n Weltbildes und n a t i o n a l geprägter 
Wahrnehmungsmuster. 
Obwohl JC seinen Kontrahenten mit der Behauptung, d i e 
Verschlechterung der w i r t s c h a f t l i c h e n Lage Frankreichs 
s e i auf d i e von FM vertretene W i r t s c h a f t s p o l i t i k zurück
zuführen, nach dem "Provokationsprinzip" b e r e i t s zu 
ein e r Stellungnahme veranlaßt hat, führt er, um FM 
keine Möglichkeit des Ausweichens zu geben, schließlich 
doch i n Form der a l s Aufforderung zur Stellungnahme fun
gierenden Frage eine Bedingung für die Folgehandlung 
seines Kontrahenten auf: (Z 64-65) ("Alors l a q u e l l e de 
ces deux p o l i t i q u e s suivriez-vous?") 

FM: Je vous entendais avec p l a i s i r tout ä l'heure 6vo-
quer euh c e t t e magnifique p e r s p e c t i v e qui n'est pas 
un mirage d'un homme dans l'espace, d'un homme euro-
peen dans l'espace avec un m a t e r i e l europeen. Et 

7 0 V g l . Ziebura (1988), S. 13. 
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c e l a me r a p p e l a i t l e moment oü - ä La Haye, l o r s d'un 
sommet europeen, mais j ' e t a i s a l l e f a i r e un discours 
ä cöte, devant des Europeens, et "oü j ' a i preo-
preconise precisement l e lancement d'un s a t e l l i t e 
o r b i t a l qui p o u r r a i t e t r e habite par un equipage, 
c'est ä p a r t i r de lä que l'Europe technologique s'est 
attaque ä ce probleme pour ne pas et r e ä l a t r a i n e , 
disons l e s choses simplement, des Americains. Donc, 
lä a u s s i , i l y a c o n t i n u i t e . Vous voulez bien vous 
r e j o u i r d'une i n i t i a t i v e qui a ete, je c r o i s , en 
e f f e t importante, c ' e t a i t - - j'av a i s moins tendance 
ä s o u r i r e lorsque vous avez p a r l e de l a r e u s s i t e de 
vot r e p o l i t i q u e economique et lorsque vous avez 
p a r l e , surtout, des exportations ä un moment donne. 
'Mais l e s exportations.' Ce sont surtout l e s expor
t a t i o n s de produits i n d u s t r i e l s , comme on d i t 'manu-
fa c t u r e s ' , qui representent l a puissance economique 
d'un pays. Or, en 1985, nous avons eu un excedent de 
'90 m i l l i a r d s ' de pr o d u i t s manufactures, et en 1987 -
ce sont l e s der n i e r s comptes annuels de l a nation qui 
viennent de l e d i r e , documents o f f i c i e l s - vous avez 
a t t e i n t , avec moins 11 m i l l i a r d s , ' l e p l u s grave 
d e f i c i t ' de pro d u i t s i n d u s t r i e l s manufactures depuis 
1969, vous avez battu l e record 'depuis 1969'. A l o r s , 
naturellement, s i on commence comme ca avec l e de r n i e r 
mois, qui a ete t r e s detestable, vous l e savez, plus 
de 5 m i l l i a r d s de d e f i c i t , naturellement, s i l'on 
s'engage dans l'Europe comme ca, 'on s'y cassera l e s 
r e i n s ' . II faut donc que toutes l e s forces econo-
miques f r a n c a i s e s , parmi l e s q u e l l e s je compte notre 
q u a l i t e de t r a v a i l par l e s t r a v a i l l e u r s eux-memes, 
se mettent ä l'ouvrage pour r e u s s i r l a p l a c e de l a 
France dans l'Europe. E n f i n , vous avez p a r l e t o u t ä 
l'heure de l ' i n f l a t i o n , en vous r e j o u i s s a n t du point 
oü vous en e t i e z a r r i v e , c'est d i r e environ 2 et 
demie d'augmentation seulement. C'est une r e u s s i t e 
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par rapport aux annees precedentes - c ' e t a i t 3 pour 
cent en 1986, c ' 6 t a i t p r e s de 14 pour cent lorsque je 
s u i s a r r i v e ä l a presidence de l a Republique en 1981. 
C'est d i r e q u ' i l y a eu veritablement une courbe -

x x o 'absolument'- qui tombe vers l e bas - et c e t t e f o i s -
c i , on peut d i r e vers l e bas avec j o i e - que vous avez 
p o u r s u i v i e . J'y v o i s encore une r e u s s i t e ä tra v e r s 
sept, h u i t , neuf ans.-C'est bien. II f a u d r a i t continuer. 
Je ne veux pas poser des problemes qui nous opposent 

x x s d'une facon generale - i l s u f f i t de vous entendre -
toujours en termes de rupture. II faudra continuer, 
apres l e 8 mai de c e t t e annee, une p o l i t i q u e ' a n t i ' -
i n f l a t i o n n i s t e . Rappelez-vous que vous avez du q u i t t e r , 
vous-meme, l e pouvoir en 1976 pour ceder l a place ä 

1 2 0 Monsieur Barre, parce que vous aviez echoue dans votre 
l u t t e contre l ' i n f l a t i o n . Et Monsieur Barre vous a v a i t 
condamne ä c e t t e epoque t r e s severement. Bon. On ne 
vas pas r e v e n i r lä-dessus - on condamne c e c i , on 
condamne c e l a , vous condamnez mon a c t i o n , je pourrais 

1 2 S condamner l a vötre. Je v a i s reprendre l e l e meme 
raisonnement. Quand vous aurez explique que l e s 
gouvernements s o c i a l i s t e s ont echoue, quand j ' a u r a i 
explique que votre gouvernement a echoue, en quoi 
aurons-nous f a i t avancer l e s a f f a i r e s de l a France? 

1 3 5 Et j e souhaite que, pour ce qui res t e de notre 
e n t r e t i e n , nous p u i s s i o n s vraiment aborder l ' a v e n i r 
en disant, bon, ä p a r t i r de ce fameux 8 mai, un peu 
p l u s t a r d , qu'est-ce qu'on va f a i r e ? Eh bien, l a 
p o l i t i q u e que j e p r e c o n i s e r a i s s e r a i t une p o l i t i q u e 

1 4 0 pour l a France. Je n ' a i pas imposer d'opinions sec-
t a i r e s , c r o y e z - l e . Et l a France s'est trouvee mieux 
dans l'Europe ä l a f i n de mon mandat, c'est-ä-dire 
maintenant, q u ' e l l e n'y e t a i t auparavant. 
(Anh., S. XI-XII) 

Die p o s i t i v e n Perspektiven der E u r o p a p o l i t i k , vor allem 
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i n Zusammenhang mit der Weltraumforschung, d i e JC zu 
Beginn des vorangegangenen Redebeitrags zeichnet, dienen 
FM a l s E i n s t i e g und Anknüpfungspunkt, um .die eigene be
deutende R o l l e auf diesem Sektor hervorzuheben. Denn an
g e s i c h t s des hohen Stellenwertes, den eine bedeutende 
Anzahl der Franzosen dem Technologiebereich zuerkennt, 
des w e i t v e r b r e i t e t e n F o r t s c h r i t t s d e n k e n s und des Wunsches, 
mit den Amerikanern i n der Raumfahrt gleichzuziehen, hält 
es FM o f f e n s i c h t l i c h für e i n wirkungsvolles Verfahren der 
p o s i t i v e n S e l b s t d a r s t e l l u n g , darauf hinzuweisen, daß das 
Pro j e k t e i n e r bemannten europäischen Raumfähre auf seinen, 
während des Europagipfels i n Den Haag geäußerten Vorschlag 
zurückgeht (Z 72ff) und darüber hinaus zu betonen, daß 
diese Aktivitäten darauf angelegt sind, den Vorsprung der 
USA i n diesem Bereich einzuholen. Im folgenden (Z 80ff) 
r i c h t e t er seine Gesprächsaktivitäten darauf aus, d i e von 
JC beanspruchten E r f o l g e i n der W i r t s c h a f t s p o l i t i k zurück
zuweisen und vielmehr d i e negativen Entwicklungen des Ex
po r t s auf dem Industriegüterbereich hervorzuheben. 
Wiederum mit dem Hinweis auf Europa, das neben der "con
t i n u i t e " den zweiten K e r n b e g r i f f s e i n e r argumentativen 
Ausführungen d a r s t e l l t , r u f t FM, wie dies JC im vorigen 
Redebeitrag auch getan hat, zur Unterstützung s e i n e r 
P o l i t i k auf (Z 98ff) und verbindet seinen A p p e l l , ebenso 
wie s e i n Vorredner, mit e i n e r lobenden Erwähnung e i n e r 
bestimmten Bevölkerungsgruppierung. 
Mit dem G l i e d e r u n g s s i g n a l " e n f i n " (Z 103), das möglicher
weise zunächst einmal dazu e i n g e s e t z t wurde, um das Ende 
des Redebeitrags anzukündigen, das aber im weiteren Ver
l a u f s e i n e r gesprächsschrittbeendigenden Funktion enthoben 
wird, sondern l e d i g l i c h auf einen internen Themenwechsel 
verweist, lenkt FM d i e Aufmerksamkeit auf den Bereich In
f l a t i o n . Die r e l a t i v günstigen Zahlen, d i e es zu ver
zeichnen g i l t , deutet FM a l s E r f o l g für s i c h s e l b s t , i n 
dem er den Zeitpunkt für d i e Beurt e i l u n g der Werte auf 
den Beginn s e i n e r Amtszeit d a t i e r t , d i e Entwicklung -
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auch mit e i n e r ausgreifenden Armbewegung - a l s f a l l e n d e 
Kurve d a r s t e l l t und i n diesem Zusammenhang seinem ehe
maligen Premierminister l e d i g l i c h das Verdienst zuerkennt, 
dem von ihm vorgezeichneten Weg g e f o l g t zu s e i n (Z 111-
112). Diese F e s t s t e l l u n g , daß d i e I n f l a t i o n s e n t w i c k l u n g 
über mehrere Jahre zu v e r f o l g e n i s t , führt FM dazu, wie
d e r h o l t s e i n Kontinuitätsargument ins S p i e l zu bringen 
(Z 113). Mit s e i n e r Weigerung (Z 114-115 "Je ne veux pas 
poser des problemes qui nous opposent d'une facon generale."), 
läßt FM im folgenden erkennen, daß er n i c h t d i e Absicht 
hat, s i c h i n i d e o l o g i s c h e Diskussionen verwickeln zu 
l a s s e n . Um den B e g r i f f der Kontinuität für s i c h a l l e i n be
anspruchen zu können und um s i c h von seinem Kontrahenten 
abzugrenzen, s t e l l t FM d i e Behauptung auf (Z 115-116), daß 
s i c h JC immer nur der "termes de rupture" b e d i e n e . 7 1 

Im Zuge der Ablehnung, s i c h der kontroversen Fragen und 
Probleme "d'une facon generale" zu widmen, geht FM im 
folgenden (Z 118) dazu über, d i e Auseinandersetzung 
wieder stärker zu p e r s o n a l i s i e r e n . So e r i n n e r t er d i e 
Zuhörer und seinen I n t e r a k t i o n s p a r t n e r daran, daß d i e s e r 
zwölf Jahre zuvor zurücktreten mußte, da er im Kampf gegen 
die I n f l a t i o n e r f o l g l o s geblieben war. 
Nachdem FM mit diesem Rückgriff auf d i e Vergangenheit 
eine Gesprächhandlung vo l l z o g e n hat, d i e auf d i e Desta-
b i l i s i e r u n g der P o s i t i o n JCs und d i e D i s q u a l i f i k a t i o n 
s e i n e r Person a u s g e r i c h t e t war, l e n k t er im folgenden 
(Z 122ff) mit Beschwichtigungshandlungen, i n denen e i n 
wichtiges Moment p o s i t i v e r S e l b s t d a r s t e l l u n g l i e g t 7 2 , 

7 1 Da FM kurz zuvor JCs Bemühungen zur Bekämpfung der 
I n f l a t i o n im Sinnes eines F o r t s e t z e n s der von ihm i n 
Gang gesetzten Maßnahmen c h a r a k t e r i s i e r t hat, wirkt 
d i e " r u p t u r e " - U n t e r s t e l l u n g an diesem Gesprächspunkt 
a l l e r d i n g s n i c h t sehr überzeugend. 

7 2 V g l . K a p i t e l 7.2.3. 
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von Problemen der französischen W i r t s c h a f t ab. Z u g l e i c h 
weicht er damit auch der Frage nach seinem p o l i t i s c h e n 
Programm aus und s t e l l t s i c h a l s d e r j e n i g e dar, dem n i c h t s 
f e r n e r l i e g t , a l s seinen Dialogpartner zu v e r u r t e i l e n und 
ihm Fehle r und Mißerfolge anzurechnen, sondern dem es 
vielmehr im konstruktiven Sinne darum geht, den Wählern 
ein e Zukunftsperspektive zu b i e t e n . So f e h l t i n diesem 
Redebeitrag n i c h t z u l e t z t auch der Rekurs auf E r f o l g e , 
denn FM s t e l l t d i e Behauptung auf, daß es ihm gelungen 
i s t , Frankreichs P o s i t i o n innerhalb Europa zu stärken. 

R i c h t e t man sein Augenmerk auf d i e innere Verbundenheit 
d i e s e r beiden Sprecherbeiträge, dann fällt auf, daß der 
e r s t e Sprecher JC n i c h t nur den thematischen Rahmen ab
s t e c k t und Anknüpfungspunkte für den zweiten Sprecher FM 
l i e f e r t , sondern daß auch d i e A r t der S e l b s t d a r s t e l l u n g 
von FM durch d i e Vorgabe wesentlich beeinflußt wird. Die
se Beobachtung scheint auf einen Zugzwang hinzuweisen, 
dem s i c h der auf den ersten B e i t r a g Reagierende ausge
s e t z t s i e h t . 
So i s t i n dem vorliegenden D i a l o g a u s s c h n i t t d e u t l i c h 
zu erkennen, daß d i e P r o f i l i e r u n g der eigenen Person i n 
Konkurrenz zur S e l b s t d a r s t e l l u n g des D i a l o g p a r t n e r s e r 
f o l g t und daß s i c h FM darum bemüht, im thematischen Zu
sammenhang di e v o r t e i l h a f t e D a r s t e l l u n g des n e o g a u l l i s 
t i s c h e n P o l i t i k e r s zu übertrumpfen und dabei dessen Po-
s i t i v i e r u n g zu r e l a t i v i e r e n . Dieser Prozeß der R i v a l i 
s i e r u n g t r i t t auffällig zutage, wenn FM d i e eigene Be
deutung i n Zusammenhang mit der T e c h n o l o g i e p o l i t i k 
h e r a u s s t r e i c h t , seine Entscheidungsfähigkeit auf i n t e r 
n a t i o n a l e r Ebene betont und damit d i e Ausführungen von 
JC zur T e c h n o l o g i e p o l i t i k a l s fehlgeschlagene Selbstprä
s e n t a t i o n des bisherigen Premiermininsters ausweist. 
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7.3.3. "Sur l e desarmement" 

Die folgende Gesprächssequenz stammt aus dem l e t z t e n 
T e i l der Debatte zum Thema Außen- und V e r t e i d i g u n g s p o l i 
t i k . Im Anschluß an einen kurzen Meinungsaustausch über 
d i e Frage, ob Herrn Gorbatschow i n Punkto Abrüstung zu 
vertrauen i s t oder n i c h t , der eine weitgehende Überein
stimmung der beiden P o l i t i k e r erkennen läßt, d i e für eine 
abwartende Haltung plädieren und d i e Ansicht v e r t r e t e n , 
daß F r a n k r e i c h auch i n Zukunft für a l l e Eventualitäten 
v o r b e r e i t e t s e i n s o l l t e , e r g r e i f t JC das Wort: 

JC: Sur ce desarmement, je considere que l'Europe ne 
d o i t pas aujourd'hui, en termes n u c l e a i r e s , a l l e r 
au-delä des accords conclus. Et sans ca ce s e r a i t 
dangereux. Notre paix a ete assuree par l a d i s s u a s i o n 

5 n u c l e a i r e . Dissuasion n u c l e a i r e ä l a q u e l l e vous etes 
aujourd'hui t r e s attache, Monsieur Mitterrand, et 
je m'en r e j o u i s . Mais je voudrais tout de meme 
ra p p e l e r q u ' e l l e a ete i n s p i r e e et mise en oeuvre 
par l e general de Gaulle, que nous l u i devons ä ce 

1 0 t i t r e n otre capacite de grande puissance, q u ' e l l e a 
ete combattue par vous et j e me demande - s i en 65 
vous a v i e z ete President de l a Republique - nous 
n'aurions pas de f o r c e n u c l e a i r e . Vous voyez combien 
l e s choses peuvent changer l e d e s t i n d'un pays, ä 

1 S l ' o c c a s i o n d'une e l e c t i o n . Et pour l e reste, j'estime 
que l a p r i o r i t e aujourd'hui c'est l a reduction des 
arsenaux centraux, russes et americains qui sont 
l e s p l u s dangereux naturellement, et qui nous pren-
d r a i e n t en otages s i nous n'avions pas l e s moyens de 

2 0 d i s s u a s i o n necessaires et d'autre part l a reduction 
du d e s e q u i l i b r e qui e x i s t e sur l e plan des armes 
c l a s s i q u e s et chimiques entre l e s pays de l ' E s t e t 
l e s pays de l ' A l l i a n c e a t l a n t i q u e . 
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Der n e o g a u l l i s t i s c h e P o l i t i k e r knüpft seinen Redebeitrag 
i n h a l t l i c h an d i e Frage der Abrüstung an,- was auch durch 
das d e i k t i s c h e Pronomen "ce" angezeigt wird, um d i e Son
d e r r o l l e Frankreichs auf der i n t e r n a t i o n a l e n Bühne zu be
tonen und um i n einem weiteren S c h r i t t d i e z e n t r a l e Bedeu
tung der "dissuasion n u c l e a i r e " i n der französischen S i 
c h e r h e i t s p o l i t i k hervorzuheben. Aufgrund fehlender Diver
genzen i n der Verteidigungsfrage i s t JC bestrebt, im f o l 
genden d i e Auseinandersetzung mit seinem Kontrahenten zu 
p e r s o n a l i s i e r e n . 
Die These (Z 4-5) ("Notre paix a ete g a r a n t i e par l a 
d i s s u a s i o n nucleaire") dient ihm a l s Ausgangspunkt für 
einen A n g r i f f , der darauf a b z i e l t , FMs Glaubwürdigkeit a l s 
P o l i t i k e r i n Frage zu s t e l l e n . So betont er (Z 5-7), daß 
FM zum gegenwärtigen Zeitpunkt d i e " f o r c e de frappe" befür
wortet, aber e r i n n e r t s o g l e i c h daran (Z 7-13), daß FM damit 
seine eigenen Grundsätze verrät, da er e i n erklärter Gegner 
d i e s e r auf Kernwaffen basierenden AbschreckungsStrategie 
gewesen s e i , wobei die Aufdeckung dieses Widerspruch, der 
auf Unvereinbarkeit zweier Aussagen e i n e r Person beruht, 
s p r a c h l i c h durch d i e adversative G l i e d e r u n g s p a r t i k e l "mais" 
angezeigt wird. Die Konfrontation seines Gegners mit der 
Vergangenheit wird i n diesem Redezug mit Erinnerungswer
bung, dem Hinweis, daß d i e Franzosen i h r e n Sonderstatus i n 
der Welt de Gaulle zu verdanken haben, kombiniert. 
JC weist i n seinem B e i t r a g aber n i c h t nur auf den Mei
nungswandel FMs hin, sondern s t e l l t auch d i e Konsequen
zen dar, d i e s i c h für Frankreich ergeben hätten, wenn 
im Jahre 1965 n i c h t de Gaulle sondern FM zum Präsidenten 
gewählt worden wäre. A l s Kernpunkt führt er an, daß 
F r a n k r e i c h keine Atommacht wäre, a l s o n i c h t zu den 
"grandes puissances" gerechnet werden könne. Aus seinen 
b i s h e r i g e n Ausführungen, daß nämlich erstens d i e " f o r c e 
de frappe" a l s Friedensgarant d i e n t und zweitens dazu 
beiträgt, daß Frankreich Weltmachtgeltung für s i c h bean-
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spruchen kann, überläßt er es zunächst einmal den Hörern, 
d i e naheliegende Schlußfolgerung zu ziehen, daß e i n P o l i 
t i k e r , der e i n s t so o f f e n s i c h t l i c h gegen d i e Interessen 
des französischen Volkes argumentiert hat, n i c h t v e r t r a u 
enswürdig i s t . Der folgende Redezug des Sprechers JC 
(Z 13-15) ("Vous voyez combien l e s choses peuvent changer 
l e d e s t i n d'un pays ä l ' o c c a s i o n d'une e l e c t i o n " ) i s t 
mehrdeutig. A l s ko n s t a t i v e Äußerung im Interaktionszu
sammenhang an d i e Adresse des Dialogpartners FM g e r i c h t e t , 
f u n g i e r t s i e a l s Einschätzungsbehauptung eines Sachverhalts, 
der a l s so l c h e r keiner weiteren Erläuterung bedarf. Be
rücksichtigt man jedoch i h r e sequenzbezogene R o l l e im Ar
gumentationskontext sowie den o f f e n s i c h t l i c h k a l k u l i e r t e n 
p e r l o k u t i v e n E f f e k t , so l i e g t es nahe, diese Äußerung a l s 
e i n e konklusiv gestützte i n d i r e k t ausgedrückte Warnung 
an d i e Wähler zu sehen. 
Mit dem G l i e d e r u n g s s i g n a l "pour l e r e s t e " (Z 15) scheint 
s i c h d i e Verlagerung des thematischen Schwerpunkts anzu
kündigen. JC knüpft erneut an d i e Ausgangsfrage an, um 
mit e i n e r " e x p l i z i t e n E i n s t e l l u n g s k u n d g a b e " 7 3 ("j'estime 
que l a p r i o r i t e aujourd'hui c'est l a reduction des 
arsenaux russes et americains") d e u t l i c h zu machen, 
daß er den Abrüstungsbemühungen der beiden Supermächte 
große Bedeutung zumißt. Auffällig aber i s t , daß er i n 
einem weiteren S c h r i t t d i e Frage der Abrüstung und d i e 
S t r a t e g i e der Abschreckung i n einen thematischen Zu
sammenhang s t e l l t . Die angekündigte thematische Schwer
punktverlagerung wird wieder zurückgenommen und das ur
sprüngliche z e n t r a l e Thema - d i e R o l l e der Kernwaffe 
i n der französischen S i c h e r h e i t s p o l i t i k - erneut zur 
Sprache gebracht (Z 15-23). Dies g e l i n g t ihm, indem er 
d i e beiden Supermächte a l s gefährlich d a r s t e l l t und ganz 
konkret auf d i e Bedrohung eingeht, der Frankreich ausge-

7 3 V g l . Holly/Kühn/Püschel (1986), S. 117 
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s e t z t wäre, wenn d i e Nation n i c h t auf d i e abschreckende 
Wirkung der "force de frappe" vertrauen könnte. 
Die suggestive Wirkung s e i n e r D a r s t e l l u n g beruht im we
s e n t l i c h e n auf der Wortwahl. Vor allem der S u p e r l a t i v 
" l e s p l u s dangereux", der s i c h auf d i e "arsenaux cen-
traux russes et americains" b e z i e h t und der Hinweis auf 
Geiselnahme, di e mit der hypothetische Formulierung (Z 18-
19) ("qui nous prendraient en' otage") angedeutet wird, 
tragen dazu b e i , dem Hörer ganz anschaulich vor Augen zu 
führen, i n welch e i n e r b e d r o h l i c h e n Lage er s i c h b e f i n 
den würde, wenn FM s e i n s i c h e r h e i t s p o l i t i s c h e s Konzept, 
das den V e r z i c h t auf N u k l e a r s t r e i t k r a f t b e i n h a l t e t hat, 
i n den sechziger Jahren hätte v e r w i r k l i c h e n können. 
Mit H i l f e d i e s e r I l l u s t r a t i o n v e r d e u t l i c h t JC d i e ne
g a t i v e n Konsequenzen e i n e r V e r t e i d i g u n g s p o l i t i k m i t t e r -
r a n d i s t i s c h e r Prägung und s t e l l t damit di e e i n s t i g e Ent
scheidung des damaligen O p p o s i t i o n s p o l i t i k e r s FM, das 
P r i n z i p der Abschreckung n i c h t zu unterstützen und mit
zutragen, zum wiederholten Mal und mit besonderem Nach
druck a l s den gravierenden p o l i t i s c h e n Fehler seines Kon
trahenten heraus. 
Nachdem s i c h JC bemüht hat, unter dem Deckmantel der sach
l i c h e n Erörterung an d i e Emotionen der Zuhörer zu appel
l i e r e n , e r g r e i f t FM im Anschluß an EVs Gesprächssteuerungs
versuch (Z 24) das Wort, um seinem Herausforderer Widerstand 
entgegenzusetzen: 

EV: Nous sommes o b l i g e de — passer rapidement ... 
2 5 FM: J ' a j o u t e r a i s simplement un mot, c'est que Monsieur l e 

Premier m i n i s t r e a pose une question importante par 
rapport ä l a notion de f o r c e de frappe, c'est-ä-dire 
ä l a S t r a t e g i e de l a d i s s u a s i o n n u c l e a i r e . Voyez-vous, 
Monsieur l e Premier m i n i s t r e , je s u i s euh t r e s s e n s i b l e , 

3 0 t r e s attache ä l a c o n t i n u i t e de l a p o l i t i q u e e x t e r i e u r e 
de l a France - et j'assume c e t t e c o n t i n u i t e . E l l e s'est 
appelee de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing et e i l e 
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porte aujourd'hui mon nom. Est-ce que vous croyez 
vraiment qu'ä t r e n t e ans de dist a n c e , je v a i s bousculer 

3 5 l e s donnees de l ' e q u i l i b r e i n t e r n a t i o n a l et l e s 
cond i t i o n s de l a s e c u r i t e f r a n c a i s e , c'est d i r e l e 
fondement de n o t r e defense n a t i o n a l e sur l e s q u e l l e s 
notre armee e s t organisee, pour a v o i r r a i s o n t r e n t e 
ans plus t a r d ? " 

Die Reaktion des Sprechers FM, s e t z t e i n mit der redeor
ganisierenden Formulierung ( " j ' a j o u t e r a i s (...)", d i e dazu 
dient, den themenüberleitenden Bemühungen der Moderation 
zuvorzukommen, und wird mit e i n e r p o s i t i v e n Bewertung der 
von JC angesprochenen Frage der Abschreckungspolitik f o r t 
g e s e t z t . Mit diesem Redezug s i g n a l i s i e r t FM seine B e r e i t 
schaft, auf das Thema der Abrüstung einzugehen. G l e i c h 
z e i t i g demonstriert er, indem er gleichsam von oben herab 
d i e Wahl des von JC gewählten Themenpunkt gutheißt, Über
l e g e n h e i t . Diese zur Schau g e s t e l l t e Haltung der Souveräni
tät dient dazu, den entscheidenden V o r t e i l , den er JC gegen
über hat, nämlich d i e Regierungsverantwortung a l s Staats
präsident b e r e i t s s i eben Jahre ausgeübt zu haben und i n 
d i e s e r Funktion mit der V e r t e i d i g u n g s p o l i t i k ausschließlich 
persönlich betraut gewesen zu s e i n , auszuspielen und eine 
Gegenargumentation aufzubauen, d i e diesen Gesichtspunkt i n 
den Vordergrund s t e l l t und d i e damit geeignet i s t , den per
sönlichen A n g r i f f e n JCs d i e Grundlage zu entziehen. 
So kann FM im folgenden (Z 2 9 f f ) , indem er seine Funk
t i o n a l s Staatspräsident hervorhebt, seinen Meinungswandel 
mit dem P r i n z i p der Kontinuität, dem er s i c h i n der Prä
si d e n t e n f o l g e v e r p f l i c h t e t fühlt und das er zu s e i n e r 
obersten Handlungsmaxime erhoben hat, begründen. Da er 
im V e r l a u f der Debatte das Kontinuitätsargument b e r e i t s 
mehrfach angesprochen und damit i n den Mittelpunkt der 
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Aufmerksamkeit gerückt h a t 7 4 , g e l i n g t es ihm, dank di e s e r 
V o r a r b e i t , 7 5 seinen Meinungswandel zu begründen und g l e i c h 
z e i t i g s e in besonderes Verantwortungsgefühl für Frankreich 
zu betonen, indem er h e r a u s s t e l l t , daß ihm das Wohl des 
französischen Volkes wichtiger i s t a l s d i e Durchsetzung 
seines p o l i t i s c h e n Konzepts i n der V e r t e i d i g u n g s p o l i t i k . 
Mit dem Hinweis auf seine R o l l e a l s Bewahrer der franzö
sischen Kontinuität, d i e seinem Verständnis nach durch 
das Regierungsamt des Staatspräsidenten vorgezeichnet 
i s t , und seiner an JC a d r e s s i e r t e n Scheinfrage (Z 33-39), 
ob d i e s e r denn w i r k l i c h glaube, daß der s o z i a l i s t i s c h e 
Staatspräsident e i n Interesse daran habe, das V e r t e i d i 
gungskonzept Frankreichs umzustoßen und das i n t e r n a t i o n a l e 
Gleichgewicht aufs S p i e l zu setzen, um nach dreißig Jah
ren schließlich doch noch Recht zu bekommen, schließt er 
seinen Redebeitrag ab. 
Mit diesen sprachlichen Aktivitäten bemühte s i c h FM seinen 
Kontrahenten i n d i e Schranken zu weisen und keinen Zweifel 
entstehen zu lassen, daß er auch b e i s e i n e r Wiederwahl wei
t e r h i n am Konzept der Abschreckungsstrategie m i t t e l s Nu
klearwaffen f e s t h a l t e n wird. Mit dem Eingeständnis seines 
Meinungswandels und dessen Begründung z i e h t er s i c h zunächst 
einmal aus der Schußlinie und vermindert durch dieses Zuge-
ständis d i e Stoßkraft des gegnerischen A n g r i f f s . 

Nachdem JC auf d i e Frage seines Vorredners mit den Worten: 

4 0 JC: Et d ' a i l l e u r s , vous au r i e z t o r t . 

7 4 Von Kontinuität war b e r e i t s d i e Rede i n Verbindung 
mit der T e c h n o l o g i e p o l i t i k , der Außenpolitik und der 
S i c h e r h e i t s p o l i t i k . V g l . auch K a p i t e l 5.2. 

7 5 In der Terminologie von Perelman/Olbrechts-Tyteca handelt 
es s i c h h i e r um die Präsentierungstechnik der Insistenz 
durch Wiederholung. V g l . Perelman (1980), S. 46. 
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r e a g i e r t hat, und damit anzeigt, daß e r die s e Frage a l s 
n i c h t antwortevident auffaßt, bestätigt FM noch einmal 
ausdrücklich die s e Einschätzung und geht dazu über, erneut 
seinen Amtsbonus i n Verbindung mit dem Kontinuitätsargu
ment auszuspielen: 

FM: Oui, o u i , j ' a u r a i s sürement t o r t . J ' a u r a i s sürement 
t o r t . La c o n t i n u i t e de l a France d o i t e t r e assumee par 
tous ceux qui en ont l a Charge. En t r e n t e ans, i l se 
passe beaucoup de choses et j'en t i e n s compte. Je ne 
veux pas que, d'un gouvernement ä l ' a u t r e , on passe son 
temps ä d 6 f a i r e ce qui a ete f a i t . 

Obwohl von s e i t e n der Moderation das Thema damit für ab
geschlossen b e t r a c h t e t wird, s i e h t s i c h JC offenbar ge
zwungen, einen neuen Anlauf zu unternehmen, um d i e Sache 
n i c h t auf s i c h beruhen zu lassen und um FM n i c h t den Vor
t e i l zu gewähren, das l e t z t e Wort i n d i e s e r Angelegenheit 
gehabt zu haben: 7 6 

JC: (...) j e s u i s naturellement t r e s favorable ä c e t t e 
c o n t i n u i t e . Surtout l o r s q u e ' e i l e s ' i n s c r i t dans l e 
d r o i t f i l d'une c o n v i c t i o n qui a toujours ete c e l l e 

s o de ma f a m i l l e p o l i t i q u e . Mais euh e i l e m'inspire tout 
de meme une r e f l e x i o n . S i , Monsieur Mitterrand, vous avez 
ete e l u beaucoup plus t o t - vous au r i e z pu l ' e t r e -
nous n'aurions pas eu nos i n s t i t u t i o n s d'aujourd'hui. 
Vous l e s avez combattues avec beaucoup de v i o l e n c e dans 

S 5 l e propos comme dans l ' a c t i o n . Nous n'aurions pas de 

7 6 Die problematische Zwischensequenz unter B e t e i l i g u n g 
des J o u r n a l i s t e n EV wurde i n K a p i t e l 6.3. unter ge
sprächsorganisatorischen Gesichtspunkten r e k o n s t r u i e r t 
und erörtert. 
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force de frappe. Vous l'avez combattue avec une t r e s 
grande v i o l e n c e . Vous l'assumez aujourd'hui et je m'en 
r e j o u i s . Vous l'assumez avec 1'enthousiasme. J'en s u i s 
content. Vous l'avez combattue avec une t r e s grande 

6 0 v i o l e n c e . S i je rapproche c e l a — et, ä l'epoque, l e s 
Francais e t a i e n t favorables ä nos i n s t i t u t i o n s dans 
l e u r immense majorite, ä notre defense dans l e u r 
immense majorite, vous l'avez tente de l e s d i v i s e r -
s i je rapproche c e l a de l a p o l i t i q u e f a i t e en 81 

fiS en faveur du peuple de gauche euh de l a q u e r e l l e de 
l ' e c o l e que l'on evoquait tout ä l'heure - et que, 
a l o r s que vous m'avez d i t - "Est-ce que vous voulez 
l a r a v i v e r ? " Dieu s a i t que non. Mais vous, vous 
l'avez f a i t - tout c e l a me conduit ä m'inquieter, 

7 0 parce que vos a c t i o n s passees ou- ont ete marquees 
par erreur d ' a p p r e c i a t i o n et par une a c t i o n de d i v i -
sion, et, aujourd'hui, vous me d i t e s - " j e s u i s , moi, 
l e rassembleur." C'est curieux, et j e d i s - s i par 
hasard, vous avez r a i s o n c e t t e f o i s - c i - apres une s i 

7 5 longue c a r r i e r e c'est evidemment p o s s i b l e - mais je 
me d i s - s i , par hasard euh une f o i s encore, vous aviez 
une mauvaise impr- a p p r e c i a t i o n - c'est dangereux. 

Dieser Redebeitrag i s t vor allem durch d i e s p r a c h l i c h e 
Technik der Wiederholung gekennzeichnet, d i e dazu d i e n t 
d i e Präsenz der K r i t i k p u n k t e an seinem Kontrahenten im 
Bewußtsein der Zuhörer zu verstärken. I n h a l t l i c h b i e 
t e t er keine neuen Informationen, sondern s t e l l t d i e 
b e r e i t s bekannten Daten noch einmal ausführlich und mit 
besonderem Nachdruck dar. Dabei geht er zunächst (Z 47-
50) auf den Schlüsselbegriff der Kontinuität e i n , deu
t e t ihn programmatisch, um s i c h a l s den e i n z i g anwesenden 
leg i t i m e n V e r t r e t e r der P o l i t i k zu empfehlen, d i e i h r e 
besondere Prägung durch de Ga u l l e e r h a l t e n hat ("ma 
f a m i l l e p o l i t i q u e " ) und dessen Grundsätze und Anschau
ungen beizubehalten und f o r t z u s e t z e n er s i c h zum Z i e l ge-
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s e t z t hat. Seinen nächsten Redezuc l e i t e t er mit dem Kon-
nektor "mais" e i n , der a l s diskontinuitätsmarkierende Par
t i k e l innerhalb dieses Redebeitracs einen Widerspruch an
kündigt . 
Nachdem JC seine R o l l e a l s rechtmäßiger Erbe de Gaulies 
hervorgehoben hat, geht es ihm im folgenden Gesprächszug 
darum, seinem Kontrahenten das Recht abzusprechen, s i c h 
auf g a u l l i s t i s c h e T r a d i t i t i o r i zu berufen, zumal FM be
k a n n t l i c h dessen p o l i t i s c h e s Konzept bekämpft hat und zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt a l s Nutznießer der von de Gaulle 
durchgeführten Verfassungsreform und der damit entstandenen 
I n s t i t u t i o n e n und Vorrechte zu betrachten i s t . 
Um besonders i n t e n s i v auf seine Zuhörer einwirken zu können, 
bedient s i c h JC der Wiederholungs- und Reihungstechnik, d i e 
h i e r vor allem auf dem mehrfachen E i n s a t z eines bestimmten 
Satzmusters beruht. An den Matrixsatz i n hypothetischer Form 
(Z 51-52) ("Si, Monsieur Mitterrand, vous avez ete e l u beaucoup 
plus t o t - vous auriez pu l ' e t r e -") schließt s i c h e i n Bün
del von Aussagen an, d i e zunächst auf e i n e r Alternanz 
der Personalpronomen "nous/vous" aufbauen und darauf 
ausgerichtet sind, d i e negativen Konsequenzen der im Be
dingungssatz enthaltenen Hypothese hervorzuheben und 
die mit den l e t z t e n d r e i F e s t s t e l l u n g e n das inkon
s i s t e n t e Verhalten seines Kontrahenten anprangern: 
"nous n'aurions pas eu nos i n s t i t u t i o n s d'aujourd'hui. 
Vous l e s avez combattues avec beaucoup de v i o l e n c e (...) 
Nous n'aurions pas de f o r c e de frappe. 
Vous l'avez combattue avec une t r e s grande v i o l e n c e . 
Vous l'assumez aujourd'hui et je m'en r e j o u i s . " 
Vous l'assumez d ' a i l l e u r s avec enthousiasme. (...) 
Vous l'avez combattue avec une t r e s grande v i o l e n c e . " 

In der Fortsetzung bemüht s i c h JC, diesen Punkt thema
t i s c h mit dem Problem des S c h u l s t r e i t s i n Verbindung zu 
bringen, was durch das kohärenzstiftende d e i k t i s c h e Pro
nomen " c e l a " g e l e i s t e t wird (Z 60/64), um am Ende der 
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Debatte auch diesen Schwachpunkt der s o z i a l i s t i s c h e n P o l i 
t i k noch einmal i n den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu 
rücken. Indem er diese zentralen K r i t i k p u n k t e verknüpft, 
s t e l l t er seinen Kontrahenten a l s jemanden dar, der a l s 
P o l i t i k e r schon mehrfach versagt hat, wobei er diese 
p o l i t i s c h e n Niederlagen e x p l i z i t (Z 71-72 ) a l s "erreur 
d ' a p p r e c i a t i o n " und a l s "action de d i v i s i o n " charakte
r i s i e r t . Auf der Basis der i m p l i z i t e n Schlußregel, wonach 
jemand, der i n der Vergangenheit F e h l e r begangen hat, vor 
diesen v o r a u s s i c h t l i c h auch i n Zukunft n i c h t g e f e i t i s t , 
k o n k l u d i e r t er abschließend, daß FM im F a l l e e i n e r erneuten 
Fehleinschätzung eine Gefahr d a r s t e l l t . 

Um auf diesen provokanten Gesprächsbeitrag reagieren zu 
können, wird FM das Rederecht zuerkannt: 

FM: Monsieur l e Premier m i n i s t r e , j ' a i ete pendant v i n g t -
quatre ans dans 1'Opposition. Ce n'est pas d i v i s e r l a 

s o France que d'exercer son d r o i t democratique d'§tre 
pour ou contre. Et, pendant ces vingt-quatre ans-lä, 
l ' h i s t o i r e s'est f a i t e ou a ete f a i t e par d'autres 
que par moi. Et voilä qu'en 1981, je s u i s devenu l e 
premier responsable. A ce moment-lä, j ' a v a i s ä c h o i s i r 

9 3 entre l a s a t i s f a c t i o n personnelle de d e f a i r e ce qui a 
ete f a i t , et 1'erreur grave au regard de mon pays, de 
v o u l o i r , ä v i n g t - c i n q ans ou t r e n t e ans de distance, 
tout reprendre ä zero. J ' a i p r e f e r e s e r v i r l a France 
comme je l e concevais. S i je v o u l a i s vous retourner ce 

9 0 raisonnement - s i vous aviez ete — Eh bien, i l n'y 
a u r a i t pas d'Europe aujourd'hui! Car vous e t i e z contre. 
Vous voyez, on peut changer. 
(Anh., S. XXII-XXIII) 

FM a d r e s s i e r t seine Antwort an den Herausforderer, begrün
det noch einmal seinen Meinungswandel mit der besonderen 
Verantwortung a l s Staatspräsident (Z 83-84) ("je suis 
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devenu l e premier responsable."), verweist mit d i e s e r 
F e s t s t e l l u n g erneut seinen Dialogpartner auf den rang-
n i e d r i g e r e r e n P l a t z und kontert diesmal den Vorwurf der 
Inkonsequenz und des Opportunismus mit e i n e r Retourkutsche 
(Z 90-92), nämlich dem Hinweis darauf, daß s i c h b e i JC i n 
Punkto E u r o p a p o l i t i k auch e i n entscheidender Meinungsum
schwung vollzogen hat. 

Betrachtet man diese Gesprächssequenz i n Verbindung mit 
den von Perelman und Olbrechts-Tyteca vorgeschlagenen 
Formprinzipien argumentativer Sprechhandlungen, dann l a s 
sen s i c h b e i der Vorgehensweise der beiden Interaktanten 
zwei Grundmuster erkennen, d i e i h r e Auseinandersetzung i n 
diesem T e i l der Debatte entscheidend prägen. 
Zum einen handelt es s i c h b e i JC darum, zwei Aussagen 
seines Kontrahenten a l s inkompatibel h e r a u s z u s t e l l e n . 
Seiner D a r s t e l l u n g zufolge hat FM, indem er das von ihm 
e i n s t zurückgewiesene Konzept der nuklearen Abschreckung 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt befürwortet, seine eigenen 
Grundsätze verraten. JCs Argumentation wird gestützt 
durch d i e Konfrontation seines Gegners mit der Vergangen
h e i t und den Bezug auf de Gaulle a l s Symbolfigur der na
t i o n a l e n Unhabhängigkeit, der s i c h t r o t z der Anfeindungen 
seines Kontrahenten FM e r f o l g r e i c h durchsetzen konnte. 
Es s t e l l t s i c h d i e Frage, ob JC an d i e s e r S t e l l e des Dia
logs vom späten Triumpf des h i s t o r i s c h e n Gaullismus zu 
p r o f i t i e r e n sucht. Sicher i s t , daß er FMs R o l l e a l s Wider
p a r t des Gründers der V. Republik ins Gedächtnis zurück
r u f t und überdies den s o z i a l i s t i s c h e n P o l i t i k e r a l s den
jenigen d a r s t e l l t , der immer d i e f a l s c h e n Entscheidungen 
t r i f f t . 

FMs Gegenargumentation a n d e r e r s e i t s beruht auf dem P r i n 
z i p , daß d i e Unvereinbarkeit zweier Statements e i n e r Per
son aufgehoben werden kann, wenn diese e i n z e l n e n Aussagen 
Lebensabschnitten zuzuordnen sind, d i e grundsätzlich von-
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einander abgegrenzt e r s c h e i n e n . 7 7 So b e s t r e i t e t FM, daß 
seine Äußerungen a l s O p p o s i t i o n s p o l i t i k e r und seine Aus
sagen a l s Staatspräsident i n einem lückenlosen Zusammen
hang zu sehen s i n d . Er vermeidet es, auf s e i n Verhältnis 
zu de Gaulle einzugehen, läßt d i e Vergangenheit auf s i c h 
beruhen und sucht s i c h a l s "Konservator französischer Kon
tinuität" 7 8 zu s t i l i s i e r e n . 

7 7 V g l . h i e r z u im erste n K a p i t e l der D a r s t e l l u n g der 
"techniques argumentatives" des " T r a i t e de 1'Argumen
t a t i o n " i n Zusammenhang mit kompatiblen und inkompa
t i b l e n Thesen d i e folgende T e x t s t e l l e : "Deux a f f i r -
mations d'une meme personne, ä des moments d i f f e r e n t s 
de sa v i e , peuvent §tre presentees comme incompatibles 
s i tous l e s enonces de c e t t e personne sont t r a i t e s 
comme formant un se u l Systeme; s i on t r a i t e l e s d i 
verses periodes de sa v i e comme n'etant pas s o l i d a i r e s 
l'une de l ' a u t r e , 1 ' i n c o m p a t i b i l i t e d i s p a r a i t . " (S. 271) 

7 8 V g l . Kolboom (1989), S. 37. 
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7 .4 . Zusammenfassung 

Die beiden Kontrahenten verfolgen sehr u n t e r s c h i e d 
l i c h e kommunikative S t r a t e g i e n zur P r o f i l i e r u n g i h r e r 
Person und P o s i t i o n . 
Während s i c h JC durch partnerbezogene Aktivitäten 
auf der Handlungsebene a l s a n g r i f f s l u s t i g e und durch
setzungsbewußte Persönlichkeit d a r z u s t e l l e n sucht 
und bemüht i s t , durch i n i t i a t i v e und i n s i s t i e r e n d e 
Gesprächshandlungen seinen Kontrahenten i n d i e R o l l e 
des Reagierenden zu drängen und ihn unter R e c h t f e r t i 
gungszwang zu setzen, k o n z e n t r i e r t FM seine Handlungen 
darauf, seine "aptitude ä l a d i g n i t e supreme" (Ockrent 
1988, S. 132) h e r a u s z u s t e l l e n und s i c h a l s Garant für 
d i e Kontinuität der französischer Innen- und Außenpoli
t i k zu empfehlen. Zugleich geht es ihm auch darum, eine 
fehlende Distanz seines Kontrahenten zum Rechtsextre
mismus anzudeuten. 
Beide P o l i t i k e r bedienen s i c h i r o n i s c h e r Verfahren, d i e 
n i c h t nur a l s Ausdruck e i n e r aggressiven O r i e n t i e r u n g der 
j e w e i l i g e n Gesprächshandlung zu werten sind, sondern auch 
g e z i e l t zur S e l b s t p r o f i l i e r u n g e i n g e s e t z t werden. Mit 
ihnen, wie mit den Gesprächshandlungen der Anspielung, 
kann FM seinen Ruf a l s " " i n f a t i g a b l e Jongleur de mots" 
("Le P o i n t " vom 8.5.1988, S. 24) bestätigen und seinen 
Überlegenheitsgestus u n t e r s t r e i c h e n . JC nutzt dagegen 
d i e I r o n i e i n Zusammenhang mit polemischen Fragen und 
Aufforderungen zur Stellungnahme, d i e er an seinen 
Kontrahenten r i c h t e t , um ihn dazu zu bewegen, vor den 
Zuschauern Fehlentscheidungen und -entwicklungen im 
Laufe s e i n e r Amtszeit und s e i n e r p o l i t i s c h e n K a r r i e r e 
zuzugeben. Während JC damit seine R o l l e a l s Heraus
f o r d e r e r betont, der mit dem Anspruch a u f t r i t t , kom
petenter, dynamischer und leistungsfähiger zu s e i n 
a l s der b i s h e r i g e Amtsinhaber, sucht FM im Gegenzug 
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das Publikum mit Beschwichtigungshandlungen von s e i n e r 
Vertrauenswürdigkeit zu überzeugen. 
Mit Bewertungen b i e t e n beide Kandidaten den Zuschauern 
bestimmte Sichtweisen und I n t e r p r e t a t i o n e n von Objekten 
(im Sinne des Symbolischen Interaktionismus) an, d i e 
s i e j e w e i l s a l s d i e e i n z i g r i c h t i g e Deutung der Wirk
l i c h k e i t ausweisen und durchzusetzen versuchen. Unter
stützt werden diese Aktivitäten der Kandidaten durch 
Rückgriffe auf Vergangenes, wobei d i e Erinnerungswer
bung i n eigener Sache der p o s i t i v e n S e l b s t d a r s t e l l u n g 
d i e n t und d i e Konfrontation des Gegners mit der Vergan
genheit zur P a r t n e r d i s q u a l i f i k a t i o n e i n g e s e t z t wird. 
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8. Die Beziehungsebene 

8.1. Objektbereich Beziehungskommunikation 

Der Zusammenhang von Sprache und Beziehung wird i n der 
l i n g u i s t i s c h e n L i t e r a t u r vor allem i n Auseinandersetzung 
mit den Arbeiten von Watzlawick/Beavin/Jackson 3" und 
Goffman 2 behandelt. Der Ansatz, der dem kommunikations-
theoretisehen Konzept des Teams um Watzlawick zugrunde 
l i e g t , beruht auf der V o r s t e l l u n g , daß s i c h Interaktanten 
n i c h t nur über Inhalte auseinandersetzen, sondern daß s i e 
s i c h g l e i c h z e i t i g auch über i h r e Beziehung zueinander v e r 
ständigen. Daß innerhalb jeder Kommunikation sowohl I n f o r 
mationen (Inhalte) übermittelt werden a l s auch Hinweise 
darauf, "wie der Sender d i e Beziehung zwischen s i c h und 
dem Empfänger s i e h t " 3 und daß f o l g l i c h jede kommunikativ 
rele v a n t e Äußerung einen I n h a l t s - und einen Beziehungsaspekt 
aufweist, i s t eine Kernthese der A r b e i t , i n der es a l l e r 
dings primär um Verhaltenspathologien im Bereich mensch
l i c h e r Kommunikation geht und n i c h t um l i n g u i s t i s c h e Pro
bleme . 

Auch Goffman befaßt s i c h mit dem Wechselspiel von Kommuni
ka t i o n und menschlichen Beziehungen und schenkt dabei, aus 
s o z i o l o g i s c h e r Perspektive betrachtet, dem r i t u e l l e n Cha
r a k t e r von Interaktionen besondere Aufmerksamkeit. Die 

1 Vor allem das (1967) erschienene Werk, für das von 
Watzlawick s e l b s t d i e deutsche Übersetzung (1972) an
g e f e r t i g t wurde, i s t h i e r zu nennen. 

2 Eine B i b l i o g r a p h i e von Goffmans A r b e i t e n f i n d e t 
s i c h i n H o l l y (1979). 

3 V g l . Watzlawick/Beavin/Jackson (1971), S. 53. 



-228-

für s e i n Konzept z e n t r a l e n B e g r i f f e der "Imagearbeit" 
("face work") und der " r i t u e l l e n Kommunikation" 4 d e f i n i e r t 
Goffman folgendermaßen: von I n t e r a k t i o n s r i t u a l e n i s t die 
Rede, wenn Partner, etwa im Gespräch, das eigene Image 5 auf 
defensive Weise schützen und p r o t e k t i v das Image des Ge
sprächspartners r e s p e k t i e r e n . Dabei bez i e h t s i c h Goffman 
auf Handlungen, "durch deren symbolische Komponente der 
Handelnde z e i g t , wie achtenswert er i s t oder für wie ach
tenswert er den anderen hält." 6 

In dem Maße wie man s i c h i n der bundesdeutschen L i n g u i s t i k 
s e i t den 70iger Jahren zunehmend pragmatisch o r i e n t i e r t e n 
F ragestellungen zuwandte, fand auch verstärkt eine Ausein
andersetzung mit dem Phänomen zwischenmenschlicher Bezie
hung im Rahmen s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t e n s t a t t . 
So befassen s i c h zum B e i s p i e l d i e Untersuchungen von 
S c h w i t a l l a mit metakommunikativen Handlungen und ihr e n 
Auswirkungen auf D i a l o g o r g a n i s a t i o n und d i e Beziehungs
gestaltung (1979), (1979a) und (1979b). 
In Anlehnung an Goffman beschäftigt s i c h H o l l y (1979) an
hand empirischer Gespräche mit Formen der "Imagebildung". 
Dabei bestimmt er I l l o k u t i o n e n im H i n b l i c k auf den s i c h i n 
ihnen manifestierenden "Beziehungsakspekt" und versucht, 
mit u n t e r s c h i e d l i c h e m E r t r a g , das vom Sprecher i n t e n d i e r t e 
Verständnis s e i n e r beziehungsrelevanten Äußerungen " i n t e r 
s u b j e k t i v p l a u s i b e l " nachzuvollziehen und d a r z u s t e l l e n . 
Mit " k r i t i s c h e n Momenten" i n Gesprächen und Verfahren der 

4 V g l . Goffman (1975), S. 25 und H o l l y (1979), 
S. 35 f f . 

5 Den B e g r i f f des "Image" kennzeichnet Goffman (1975, S. 10) 
a l s e i n " i n Termini s o z i a l anerkannter Eigenschaften um
schriebenes S e l b s t b i l d " e i n e r Persönlichkeit, das n i c h t 
nur a l s T e i l i h r e r s o z i a l e n Identität, sondern a l s " e t 
was H e i l i g e s " (S. 25) aufzufassen i s t . 

6 Ebd. 
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Renormalisierung befaßt s i c h Kallmeyer (1979), der davon 
ausgeht, daß s i c h "Interaktionsstörungen 1 1 a l s konfliktäre 
Veranstaltungen auf der Beziehungsebene beschreiben l a s 
sen . 
" K o n f l i k t e i n Gesprächen" l a u t e t auch der T i t e l eines 1987 
veröffentlichten Sammelbandes, der s i c h schwerpunktmäßig 
mit l i n g u i s t i s c h e n F r a g e s t e l l u n g e n befaßt. In einem der 
Beiträge s e t z t s i c h S c h w i t a l l a mit Streitgesprächen und 
u n t e r s c h i e d l i c h e n verbalen und nonverbalen Verfahren der 
K o n f l i k t r e d u z i e r u n g auseinander. 
Von Arb e i t e n , denen das i n Folge der Watzlawick-Rezeption 
i n d i e L i n g u i s t i k übernommene Beziehungskonzept zugrunde 
l i e g t , d i s t a n z i e r t s i c h Sager i n s e i n e r 1981 erschienenen 
Untersuchung mit dem T i t e l "Sprache und Beziehung". Aus
schlaggebend für seine Vorbehalte gegen d i e Einführung 
dieses Beziehungsbegriffs i n d i e l i n g u i s t i s c h e Pragmatik 
s i n d methodische Erwägungen. So r i c h t e t s i c h seine K r i t i k 
vor allem gegen "einen unklaren und mehrdeutigen B e g r i f f s 
apparat" (S. 110), der, s e i n e r A n s i c h t nach, "keine ge
s i c h e r t e und s o l i d e Grundlage für d i e Analyse von be
ziehungsrelevanter Kommunikation" (S. 78) b i e t e t . In be
wußter Abgrenzung von Watzlawicks Beziehungsbegriff de
f i n i e r t Sager Beziehung a l s " e i n Handlungssystem (...), 
das s i c h aus s p e z i f i s c h e n p a r t n e r o r i e n t i e r t e n Sprechhand
lungen zusammensetzt" (S. 7 ) . 
Bezogen auf e i n " g e s e l l s c h a f t s z e n t r i e r t e s F u n k t i o n s n i 
veau von Sprache, das s i c h i n Gebrauchs-Funktion und Be
ziehungs-Funktion" (S. 32) u n t e r g l i e d e r t , s t e l l t Sager 
dem am Gebrauchsmoment o r i e n t i e r t e n Sprechhandlungs-
modell das am Beziehungsmoment a u s g e r i c h t e t e "Kontakt
konzept" im Sinne eines " m o d i f i z i e r t e n " Sprechaktmodells 
gegenüber. Das Verhältnis von Beziehung und Kontakt 
s t e l l t s i c h damit i n Sagers handlungstheoretischem Ansatz 
folgendermaßen dar: Unter Kontakten a l s f u n k t i o n a l deut
baren Aktivitäten s i n d d i e Einzelhandlungen zu verstehen, 
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die das Handlungssystem Beziehung k o n s t i t u i e r e n . 7 

Eines der Z i e l e s e i n e r A r b e i t i s t es, "die kommunikativ 
funktionalen Momente" beziehungsrelevanter Sprechhand
lungen, "durch d i e s i c h Kontakte p r i n z i p i e l l von s a c h o r i -
e n t i e r t e n Sprechakten unterscheiden" 6, zu s y s t e m a t i s i e r e n 
und damit e i n Instrumentarium für d i e Analyse beziehungs-
o r i e n t i e r t e r Kommunikation anzubieten. 
In der Terminologie von Sager' s i n d bezüglich der p a r t 
n e r o r i e n t i e r t e n Kommunikationshandlungen (Kontakte) d i e 
T e i l a k t e der c o l l o k a t i v e n und connexiven Akte zu d i f 
f e r e n z i e r e n , d i e i h r e r s e i t s j e w e i l s den gebrauchsorien
t i e r t e n T e i l a k t e n I l l o k u t i o n und Pe r l o k u t i o n des Sprech-
handlungsmodells entsprechen. C o l l o k u t i v e Akte s o l l e n d i e 
für Kontakte s p e z i f i s c h e p a r t n e r o r i e n t i e r t e Funktion be
schreiben, während der a n a l y t i s c h e O r i e n t i e r u n g s b e g r i f f 
der Connexion dazu d i e n t , d i e Dimensionen des Beziehungs
systems ("Modus, Tendenz, Distanz und D i f f e r e n z " ) 9 zu 
c h a r a k t e r i s i e r e n . 
Sagers Modell l i e f e r t vor allem für d i e Bestimmung 
pu n k t u e l l e r Verfahren der B e z i e h u n g s d e f i n i t i o n e i n gutes 
Analyseinstrumentarium, da der s p e z i e l l e Sprechhandlungs-
typ des Kontakts per d e f i n i t i o n e m d i e P a r t n e r o r i e n t i e r u n g 
einschließt und damit d i e ausschließliche Sprecherbezo-
genheit des Sprechaktmodells überwindet. A l l e r d i n g s i s t 
zu überprüfen, ob dieses Analysemodell tatsächlich, wie 
es Sager i n Aussicht s t e l l t , imstande i s t , "eine umfas
sende und systematische Bestimmung a l l e r beziehungsrele
vanten S p r a c h f u n k t i o n e n " 1 0 zu ermöglichen. 

Wenn i n Medienveranstaltungen, wie es i n den französischen 

7 V g l . Sager (1981), S. 228. 
s Ebd., S. 278. 
9 Ebd., S. 224. 

1 0 Ebd., S. 465. 
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Kandidatendebatten der F a l l i s t , Beziehungskommunikation 
im Rahmen eines agonal k o n z i p i e r t e n Gesprächs r e a l i s i e r t 
wird, dann e r s c h e i n t es für eine Analyse des Gesprächs
v e r l a u f s und für das Verständnis des Kommunikationsge-
schehens unverzichtbar, dem gegenseitigen S p i e l der 
Imagebehandlung Aufmerksamkeit zu schenken, s i c h mit dem 
rh e t o r i s c h e n Verfahren der I r o n i e auseinanderzusetzen, d i e 
a l s Ausdruck e i n e r aggressiven O r i e n t i e r u n g der Interak
t i o n s p a r t n e r aufzufassen i s t , und s i c h mit Formen und 
Funktion der Metakommunikation im Gespräch zu befassen. 
T e i l t man d i e Aufassung von Burger 3" 1, derzufolge "den 
b e t e i l i g t e n P o l i t i k e r n (...) das Gespräch a l s Instrument 
der Persuasion ( d i e n t ) " , dann i s t es wichtig, b e i der 
Analyse d i e p a r t n e r o r i e n t i e r t e n Beziehungsakte i n der 
Debatte a l s wesentliche Elemente im Kampfes um d i e Zu
stimmung der Zuschauer zu betrachten. Dabei geht es 
a l l e r d i n g s n i c h t so sehr um d i e Frage nach der Wirkung 
der Beziehungskommunikation auf d i e Wähler oder um 
das Problem, ob d i e Zuschauer davon überzeugt werden 
s o l l e n , daß d i e im Rahmen der Beziehungskommunikation 
gewonnenen Pluspunkte mit Überlegenheit im H i n b l i c k 
auf Sachkompetenz g l e i c h z u s e t z e n s i n d 1 2 , sondern um 
di e Untersuchung der Fragen, wie s i c h d ie P o l i t i k e r 
mit verbalen M i t t e l n über i h r e Beziehung zueinander 
verständigen, welche Formen des " S i c h - i n - R e l a t i o n -
zueinander-Setzens" s i c h im Gespräch erkennen las s e n 
und i n welcher Weise Imageverletzungen durchgeführt 
werden, d i e auf Beziehungskonflikte verweisen. 
In Zusammenhang mit dem zuletztgenannten Punkt i s t es 
w i c h t i g darauf hinzuweisen, daß derjenige, der aus 
e i n e r aggressiven I n t e r a k t i o n a l s Sieger hervorgeht, -
und d i e s s e t z t e i n Publikum voraus - seinen E r f o l g n i c h t 

1 1 V g l . Burger (1991), S. 141. 
1 2 V g l . h i e r z u den Aufsatz von Sager (1985), S. 251. 
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nur darauf zurückführen kann, daß er, wie Goffman betont, 
" p o s i t i v e Informationen über s i c h und negative über 
andere g i b t , sondern auch dadurch, daß er vorführt, 
daß er besser a u f t r e t e n kann und s c h l a g f e r t i g e r i s t a l s 
s e i n Gegner." 1" 3 

Von einem Streitgespräch i s t i n diesem Kontext a l l e r d i n g s 
e r s t dann zu sprechen, wenn zu erkennen i s t , "daß jemand 
das Image eines anderen i n e i n e r n i c h t scherzhaften Weise 
d e s t r u k t i v behandelt oder zumindest gefährdet, und wenn 
zweitens - dies kommt hinzu - d i e s e r andere s i c h darauf
h i n zur Wehr s e t z t , s i c h v e r t e i d i g t und möglicherweise 
mit eigenen A n g r i f f e n r e a g i e r t . " 1 ' * 
Entsprechend müssen i n S i t u a t i o n e n , i n denen d i e j e w e i l i 
gen Images der Protagonisten gefährdet s i n d und d i e Ge
sprächsfortsetzung auf dem S p i e l steht, für d i e Erhaltung 
der r i t u e l l e n Ordnung a l s I n t e r a k t i o n s b a s i s " k o r r e k t i v e 
S c h r i t t e " , auch "Ausgleichshandlungen" genannt, durchge
führt werden, "deren Dauer und Intensität (...) genau auf 
d i e Hartnäckigkeit und Intensität der Bedrohung abgestimmt 
s i n d . " 1 3 Da es s i c h b e i Interaktionen, wie W u n d e r l i c h 1 6 kon
s t a t i e r t , "um von Teilnehmern ständig p r o d u z i e r t e und i n 
t e r p r e t i e r t e s o z i a l e Prozesse" handelt, muß d i e wechsel
s e i t i g aufeinander bezogene p a r t n e r o r i e n t i e r t e Beziehungs
kommunikation a l s e i n dynamischer Vorgang b e t r a c h t e t wer
den. Bestimmend für den Kommunikationsablauf i s t es daher, 
daß jeder Teilnehmer s i c h s e l b s t und seinen I n t e r a k t i o n s 
p a r t n e r permanent einschätzt und d i e Beziehung zu ihm j e 
weils i n s e i n e r Weise zu g e s t a l t e n sucht. Daß h i e r b e i wie
derum Aushandlungsprozesse i n Gang gesetzt werden, machen 

1 3 Z i t a t aus Goffman (1955), S. 332 i n der Übersetzung 
von S c h w i t a l l a (1979a), S. 210. 

1 4 V g l . S c h w i t a l l a (1987), S. 110. 
1 3 V g l . Goffman (1975), S. 25. 
1 6 V g l . Wunderlich (1976), S. 17. 
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Watzlawick/Beavin/Jackson mit folgenden Worten d e u t l i c h : 
"Auf jede D e f i n i t i o n der Beziehung r e a g i e r t der andere mit 
s e i n e r eigenen und bestätigt, v e r w i r f t oder entwertet damit 
d i e des P a r t n e r s . " 1 7 

Die Analyse von Interaktionsabläufen, d i e dem Aspekt der 
Beziehungskonstitution Rechnung tragen w i l l , muß f o l g l i c h 
immer den Standpunkt der w e c h s e l s e i t i g agierenden Partner 
berücksichtigen, da nur anhand der Reaktion des einen auf 
Äußerungen des anderen der gegenwärtige Stand der gemein
sam auszuhandelnden B e z i e h u n g s d e f i n i t i o n und -gestaltung 
s i c h t b a r w i r d . 1 0 

1 7 V g l . Watzlawick/Beavin/Jackson (1972), S. 127. 
1 S V g l . auch Wunderlich (1976), S. 18. 
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8.2. Beziehungsdefinition als Gegenstand von 
Auseinandersetzungen i n der Wahlkampfdebatte 

Daß jede S e l b s t d a r s t e l l u n g i n der Fernsehdebatte immer 
auch eine S e l b s t d a r s t e l l u n g i n R e l a t i o n zur Gegenwart 
des Mitkonkurrenten bedeutet und f o l g l i c h a l l e A k t i v i 
täten, d i e der P o s i t i v i e r u n g 'der eigenen Person dienen, 
a l s beziehungsrelevante Kommunikationsakte aufzufassen 
s i n d 1 9 , wurde i n Zusammenhang mit der Untersuchung von 
Gesprächssegmenten i n den vorangegangenen K a p i t e l n 2 0 

d e u t l i c h . 
Im folgenden geht es n i c h t darum, d i e Frage zu beant
worten, wie s i c h d i e Interaktanten m i t t e l s der Ausein
andersetzung über Sachverhalte über i h r e Beziehung zu
einander verständigen, sondern darum, wie d i e D i a l o g 
partner w e c h s e l s e i t i g i h r Verhältnis zueinander bestim
men und wie Aushandlungsprozesse der B e z i e h u n g s d e f i n i 
t i o n s p r a c h l i c h r e a l i s i e r t werden. Fragen, d i e im Kon
te x t d i e s e r identitäts- und s t a t u s o r i e n t i e r t e n Verständi
gungsprozesse i n t e r e s s i e r e n , beziehen s i c h darauf, 
welche Funktion einzelne Redebeiträge bzw. Äußerungen im 
Rahmen der Beziehungsgestaltung erfüllen, welche Bedeu
tung ihnen im Bereich der wechselseitigen Imagebehandlung 
zukommt und welche R o l l e s i e i n i h r e r Ausrichtung auf d i e 
zuhörenden D r i t t e n s p i e l e n . 
Bevor versucht werden s o l l , ausgewählte Segmente, i n 
denen d i e Dialogpartner e x p l i z i t auf d i e Problematik 
der B e z i e h u n g s d e f i n i t i o n eingehen, auf diese F r a g e s t e l 
lungen h i n zu anal y s i e r e n , e r s c h e i n t es s i n n v o l l , auf den 
Terminus der Metakommunikation und i h r e Bedeutung für d i e 

1 9 V g l . h i e r z u H o l l y (1979), S. 12 und Sager (1981), 
S. 279, Fußnote 7. 

2 0 V g l . vor allem d i e K a p i t e l 5.2, 6. und 7. 
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Beziehungsgestaltung zu sprechen zu kommen. 
In Anlehnung an d i e D e f i n i t i o n von S c h w i t a l l a 2 1 s o l l 
im folgenden 'Metakommunikation' a l s e i n sehr weit ge
faßter B e g r i f f verstanden werden, der " a l l e V e r b a l i s i e 
rungen der Bedingungen e i n e r I n t e r a k t i o n " umfaßt; "das 
D e f i n i e r e n , Werten und Begründen von einzelnen sprach
l i c h e n Äußerungen, deren Bedingungen, Z i e l e und Konse
quenzen." Mit der b e g r i f f l i c h e n Unerscheidung zwischen 
der " a n a l y s t i s c h e n " und der " r e f l e x i v e n " Metakommunika
t i o n , d i e Habermas 2 2 vorschlägt, läßt s i c h das i n t e r a k 
t i o n s r e l e v a n t e Phänomen der Kommunikation über Kommuni
kation noch genauer fassen. Habermas ver s t e h t unter 
" a n a l y s t i s c h e r " Metakommunikation d i e Verständigung auf 
der Gegenstandsebene und faßt d i e " r e f l e x i v e " Metakom
munikation a l s M i t t e l auf, eine Verständigung über den 
Verwendungssinn herbeizuführen. Verfahren der Beziehungs
d e f i n i t i o n und - k o n s t i t u t i o n , um d i e es i n diesem Kapi
t e l geht, sind, diesem Konzept gemäß, dem Bereich der 
" r e f l e x i v e n " Metakommunikation zuzuordnen. 
Im H i n b l i c k auf d i e Frage, ob s i c h Kommunikation über 
Kommunikation im Rahmen der Kommunikation a b s p i e l t , auf 
d i e s i e s i c h bezieht, oder ob s i c h Metakommunikation auf 
ei n e r anderen Ebene v o l l z i e h t , v e r t r i t t S chlieben-Lange 2 3 

i n Übereinstimmung mit dem von Habermas entwickelten Deu
tungsmodell d i e These, daß eine metakommunikative Ver
ständigung, s e i es über Sachaussagen, s e i es über herge
s t e l l t e Beziehungen, den Ablauf der kommunikativen Hand
lung u n t e r b r i c h t , wobei d i e "Reflexionsebene (...) s e l b s t 
zum Gegenstand (wird)". A l s Refl e x i o n werden dabei d i e 
jenigen kommunikationsbegleitenden Vorgänge bezeichnet, 
di e auf der Sprec h e r s e i t e der " A n t i z i p a t i o n von V e r s t e -

2 1 V g l . S c h w i t a l l a (1979a), S. 203. 
2 2 V g l . Habermas (1971), S. 106. 
2 3 V g l . Schlieben-Lange (1979), S. 74. 
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hensmöglichkeiten" und auf der Hörerseite der "Rekonstruk
t i o n von Intentionen" entsprechen. 
Daß Kommunikation über Kommunikation n i c h t nur den 
Sprachgebrauch r e f l e k t i e r t , hat s i c h anhand der h i e r 
angeführten D e f i n i t i o n e n a l s z e n t r a l e s Merkmal metakom
munikativer Äußerungen h e r a u s g e s t e l l t . Doch auch e i n 
weiterer, damit zusammenhängender Aspekt e r s c h e i n t e r 
klärungsrelevant, nämlich die' Frage nach der Funktion 
von Metakommunikation im Gespräch. Daß mit Metakommuni
katio n r e t r o s p e k t i v und p r o s p e k t i v auf Kommunikations
akte Bezug genommen werden kann, s t e l l t B o e t t c h e r 2 4 i n 
den Mittelpunkt e i n e r f u nktionalen Bestimmung, wenn er 
i h r e Aufgabe i n der "thematisierung der vorausgegangenen 
oder erwarteten kommunikation durch d i e an d i e s e r kom-
munikation b e t e i l i g t e n personen mit dem z i e l der Wieder
h e r s t e l l u n g oder prophylaktischen aufrechterhaltung der 
Übereinstimmung zwischen ihnen" s i e h t . Der B e g r i f f der 
Übereinstimmung verweist nach Ansicht des Autors aber 
n i c h t auf einen Konsens auf der Gegenstands- oder Sach-
verhaltsebene, sondern bedeutet eine "Übereinstimmung auf 
der metaperspektive, d.h. d i e w e c h s e l s e i t i g e kenntnis 
der u n t e r s c h i e d l i c h e n auffassungen", was dem i n 'konver
s a t i o n s a n a l y t i s c h e r ' Perspektive relevanten P r i n z i p der 
Reziprozitätskonstitution 2 5 zu entsprechen s c h e i n t . 

Welche R o l l e metakommunikative Ausführungen i n Wahlkampf
debatten s p i e l e n , s t e l l t vor allem deswegen eine i n t e r e s 
sante F r a g e s t e l l u n g dar, w e i l d i e P o l i t i k e r , d i e wissen, 
daß s i e von der Zuhörerschaft aufgrund i h r e r s p r a c h l i c h e n 
Äußerungen b e u r t e i l t werden, e i n besonderes Maß i h r e r 
Aufmerksamkeit auf i h r eigenes Sprechen und das i h r e s 

2 4 V g l . Boettcher (1975), S. 392 und 395 (Schreibweise 
im O r i g i n a l ) . Z i t i e r t nach S a r c i n e l l i (1987), S. 196. 

2 5 V g l . Kallmeyer/Schütze (1975), S. 81f. 
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Dialogpartners r i c h t e n und s i c h der besondere Grad an 
K o n t r o l l i e r t h e i t i n Kommentaren zu eigenen und fremden 
Äußerungen niederschlägt. Wichtig i s t i n diesem Zusammen
hang auch der Hinweis darauf, daß es für eine große An
z a h l metakommunikativer Sequenzen kennzeichnend i s t , daß 
s i e , wie S c h w i t a l l a 2 6 f e s t s t e l l t , d i e Beziehungsgestaltung 
zwischen den Interaktanten m o d i f i z i e r e n . 

Die folgende Sequenz, d i e h i e r zunächst untersucht 
werden s o l l , i s t aus dem e r s t e n T e i l der Debatte ("Po
l i t i q u e i n t e r i e u r e et i n s t i t u t i o n s " ) entnommen und wid
met s i c h dem Thema " I m p a r t i a l i t e de l ' E t a t " : 

JC: "(...) Eh bien, je souhaite, Monsieur Mi t t e r r a n d , 
que vous et votre P a r t i ayiez l a meme conception 
de 1 ' i m p a r t i a l i t e de l ' E t a t que c e l l e que j ' a i 
toujours eue et qu'a toujours eu l e mouvement 

s auquel j'appartiens. 

FM: Je vous a i observe pendant deux ans, et vous me 
donnez lä un bien mauvais exemple. Mais j e ne 
veux pas m'engager davantage. Moi, j e - j e vous 
a p p e l l e - - je ne f a i s aucune Observation p a r t i -

x o c u l i e r e sur votre fagon de vous exprimer, vous en 
avez l e d r o i t . Moi, je continue ä vous appeler 
Monsieur l e Premier m i n i s t r e , puisque c'est comme 
c e l a que je vous a i appele pendant deux ans, et 
que vous l ' e t r e . Eh bien, en tant que Premier 

x s m i n i s t r e , j ' a i constate que vous aviez, et c'est 
bien j u s t e de l e d i r e , de t r e s r e e l l e s q u a l i t e s ; 
vous n'avez pas c e l l e de 1 ' i m p a r t i a l i t e , n i du 
sens de l a j u s t i c e dans l a conduite de l ' E t a t . 

2 6 V g l . S c h w i t a l l a (1979b), S. 203. 
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JC: Permettez-moi j u s t e de vous d i r e que, ce s o i r , 
2 0 je ne s u i s pas l e Premier m i n i s t r e , et vous 

n'etes pas l e Präsident de l a Republique. Nous 
sommes deux candidats ä e g a l i t e , et q u i se 
soumettent au jugement des Francais, l e s e u l 
qui compte. Vous me permettrez donc de vous 

2 S appeler Monsieur M i t t e r r a n d . 

FM: Mais vous avez tout ä f a i t r a i s o n - Monsieur 
l e Premier m i n i s t r e . " 
(Anh., S. VI) 

In diesem A u s s c h n i t t s p i e l t d i e w e c h s e l s e i t i g e Bestim
mung der Beziehung, verbunden mit der Frage nach der 
Rangordnung, eine z e n t r a l e R o l l e . Im Zuge e i n e r Rekon
s t r u k t i o n und Beschreibung d i e s e r Gesprächspassage s o l l 
im folgenden überprüft werden, wie weit das von Sager 
entwickelte Begriffsinstrumentarium für d i e Bestimmung 
p a r t n e r o r i e n t i e r t e r Kommunikationsakte trägt. 
Bei der e r s t e n b e z i e h u n g s o r i e n t i e r t e n Handlung des Seg
ments handelt es s i c h um einen vergleichenden Akt des 
Sprechers JC, der auf e i n e r p o s i t i v e n Selbstbewertung, 
gleichbedeutend mit einem REFLEXIVEN PROTEKTATIV 2 7, 
und e i n e r Partnerabwertung, einem DIREKTIONALEN DEGRADA-
TIV, beruht. Im Anschluß an diesen SUPERIOREN KOMPARATIV, 
wie d i e s p e z i f i f i s c h e Kombination der Bewertungen bzw. 
VALUATIVE a l s COLLOKÜTIVER TYP bezeichnet wird, e r 
f o l g t e i n Sprecherwechsel und FM beantwortet d i e auf 
ihn gemünzte A b q u a l i f i z i e r u n g bezüglicher s e i n e r Unpar
t e i l i c h k e i t mit e i n e r Gegenbeschuldigung i n Form eines 

2 7 Im folgenden werden d i e B e g r i f f e , d i e Sagers Termino
l o g i e entstammen, mit Kapitälchen-Schreibweise mar
k i e r t . Ich beziehe mich dabei primär auf das K a p i t e l 6.3. 
s e i n e r 1981 erschienenen A r b e i t . 
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DIREKTIONALEN DEGRADATIVS, wobei, wie s i c h aus der Pro-
form (Z 7) "lä" ersehen läßt, diese Partnerabwertung 
g l e i c h f a l l s auf den thematischen Fokus der " i m p a r t i a l i t 6 " 
(Z 3) r e f e r i e r t . D e u t l i c h mit der redeorganisierenden 
P a r t i k e l "mais" (Z 7) abgesetzt, f o l g t e i n REFLEXIVER 
PROTEKTATIV, denn der e x p l i z i t e V e r z i c h t des Sprechers, 
ausführlicher auf das negative B i l d seines Dialogpartners 
einzugehen, wertet FM a l s Person auf. Daran schließt s i c h 
e i n metakommunikativer Kommentar, der s i c h auf eine zum 
früheren Zeitpunkt von JC vorgebrachte K r i t i k an der Aus
drucksweise des s o z i a l i s t i s c h e n P o l i t i k e r s b e z i e h t . 
Wesentlich i s t es, daß h i e r n i c h t d i e K r i t i k a l s Äußerungs
produkt zur Debatte steht, sondern daß d i e Handlungsweise, 
nämlich K r i t i k an der Ausdrucksweise anderer zu üben, 
s t i g m a t i s i e r t wird. Da FM seine K r i t i k an der K r i t i k 
des n e o g a u l l i s t i s c h e n P o l i t i k e r s mit e i n e r p o s i t i v e n 
S e l b s t d a r s t e l l u n g verbindet, l i e g t i n der Äußerung (Z 9-
11) ("Moi, je ne f a i s aucune Observation p a r t i c u l i e r e sur 
votre facon de vous exprimer, vous en avez l e d r o i t " ) e i n 
DISSENTISCHER KORRELATIV 2 0 vor, der darauf beruht, daß 
h i e r , i n bezug auf Toleranz gegenüber der Ausdrucksweise 
anderer, U n g l e i c h h e i t k o n s t a t i e r t wird. 
FM fügt eine weitere beziehungsrelevante metakommunika
t i v e Äußerung an, d i e s i c h im Gegensatz zur vorherge
henden, d i e ausschließlich r e t r o s p e k t i v verwendet wurde, 
sowohl auf das vorausgegangene wie auch auf das zukünf
t i g e Anredeverhalten des Sprechers gegenüber dem I n t e r 
a k t i o n s p a r t n e r b e z i e h t . (Dieser doppelte temporale Bezug 
kommt i n dem Verb (Z 11) "continuer" zum Ausdruck, wobei 
g l e i c h z e i t i g auch über das Sprecherverhalten zum a k t u e l l e n 

2 9 D i e s e r COLLOKUTIVE TYP des Sprechaktmodells KONTAKT 
kann entsprechend Sagers Vorschlag mit den Worten 
"Da b i n i c h ganz anders" p a r a p h r a s i e r t werden. Ebd., 
S. 294. 
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Zeitpunkt eine Aussage gemacht wird.) Die Anredeform, d i e 
FM wählt, um seinen Gesprächspartner zu t i t u l i e r e n , erfüllt 
eine z e n t r a l e beziehungsdefinierende Funktion. Bezüglich 
der CONNEXIVEN KLASSE der DIFFERENZZONEN a l s dem Aspekt 
des Sprechakttyps KONTAKT, mit dem s i c h p o s i t i o n s b e d i n g t e 
Beziehungsverhältnisse 2 9 zwischen Interaktionspartnern be
stimmen lassen, kann man f e s t s t e l l e n , daß d i e Metakommuni
kation über das Anredeverhalten an d i e s e r S t e l l e des D i a 
logs dem Sprecher den V o r t e i l b i e t e t , einem Überlegen
heitsanspruch Geltung zu verschaffen und e i n Dominanzver
h ä l t n i s 3 0 zwischen beiden Partnern h e r a u s z u s t e l l e n . 
Aus s e i n e r herausgehobenen S t e l l u n g heraus v o l l z i e h t FM 
zwei VALUATIVE. Die e r s t e p a r t n e r o r i e n t i e r t e Bewertungs
handlung (Z 14-16) ("Eh bien, en tant que Premier m i n i s t r e , 
j ' a i constat6 que vous aviez, et c'est bien j u s t e de l e 
d i r e , de t r e s r e e l l e s q u a l i t e s " ) könnte, aus dem Kontext 
g e g r i f f e n und i s o l i e r t b e t r a c h t e t , a l s DIREKTIONALER PRO-
TEKTATIV be t r a c h t e t werden. In Verbindung mit dem r e s t -

2 9 Ebd., S. 224 und 311-316. 
3 0 Dominanz kann i n diesem Kontext zum einen mit " g e s e l l 

s c h a f t l i c h e r Stärke", d i e E l i a s (1976, Bd. 2, S. 83-84) 
mit " p o l i t i s c h e r Macht" g l e i c h s e t z t und d i e s i c h , s e i n e r 
Auffassung nach, durch "Verfügungsgewalt" über etwas 
m a n i f e s t i e r t , was d i e Abhängigkeit anderer zur Folge hat 
bzw. haben kann, umschrieben werden ( v g l . auch Ciaessens 
( 31974), S. 62), zum anderen aber auch mit dem B e g r i f f 
der "Situationsmächtigkeit" im Sinne der persuasiven 
Rhetorik von Kopperschmidt (1973, S. 6 5 f f ) . Dies i s t da
mit zu begründen, daß s i c h i n der Debatte Dominanzan
sprüche von Seiten des ranghöheren Kandidaten auf 
Überlegenheit im Bereich der k o d i f i z i e r t e n P o s i t i o n e n 
gründen, während vom Gegenspieler Versuche unternommen 
werden, diese Statusvorgaben durch situationsbezogenes 
Rollenhandeln i n Frage zu s t e l l e n und zu u n t e r l a u f e n . 
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l i c h e n T e i l des Redebeitrags, dem zweiten VALÜATIV (Z* 17-
18) ("vous n'avez pas c e l l e de 1 ' i m p a r t i a l i t e , n i du sens de 
l a j u s t i c e dans l a conduite de l ' E t a t " ) , erweist s i c h d i e 
v e r m e i n t l i c h p o s i t i v e Bewertung des b i s h e r i g e n Premier
m i n i s t e r s a l s B e s t a n d t e i l e i n e r massiven Partnerabwertung, 
d i e s i c h auf d i e Person JCs und seine Eignung für das Amt 
des Staatspräsidenten b e z i e h t . 
JC vermeidet es nach erfolgtem Gesprächsschrittwechsel, 
auf diesen mit e i n e r e r h e b l i c h en Imagebedrohung verbun
denen DIREKTIONALER DEGRADATIV i n h a l t l i c h einzugehen. 
Er knüpft an d i e von FM vorgeschlagene Beziehungsdefini
t i o n an und b r i n g t seine Ablehnung an der von FM für s i c h 
beanspruchten dominanten P o s i t i o n zum Ausdruck. Auf der 
Ebene der CONNEXIVEN AKTE v o l l z i e h t JC damit eine RE-
JEKTIVE CONNEXION.31 Auffällig i s t , daß s i c h diese 
Handlung ausschließlich auf d i e s i t u a t i v bedingten P o s i 
t i o n e n der Gesprächspartner bezieht, was daran d e u t l i c h 
wird, daß JC s e l b s t den temporalen Rahmen der von ihm 
p o s t u l i e r t e n G l e i c h s t e l l u n g beider Protagonisten auf 
"ce s o i r " (Z 19) ein g r e n z t : ("Permettez-moi jus t e de 
vous d i r e que, ce s o i r , je ne s u i s pas l e Premier m i n i s t r e , 
. . . " ) . Diese Handlung kann a l s Indiz dafür gewertet werden, 
daß s i c h " g e s e l l s c h a f t l i c h e Stärke" bzw. " p o l i t i s c h e Macht" 
im Kontext der Wahlkämpfdebatte i n der ungleichen V e r t e i 
lung der Chancen, auf d i e B e z i e h u n g s d e f i n i t i o n Einfluß 
nehmen zu können, m a n i f e s t i e r t . 
Mit der Zurückweisung der vom "candidat-president" bean
spruchten Sonderstellung i n der Debatte r e a l i s i e r t JC 
z u g l e i c h auch bezüglich der CONNEXIVEN TYPEN der DIFFERENZ-

3 1 Der i n t e n t i o n a l e bzw. f u n k t i o n a l e Sinn dieses 
Aktes läßt s i c h mit den Worten: "Es besteht über
haupt keine Veranlassung für dich, d i c h mir über
legen zu fühlen." wiedergeben. V g l . Sager (1981), 
S. 314. 
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ZONEN des Sprechaktkonzepts KONTAKT eine SOLIDARISCHE 
CONNEXION, di e s i c h nach dem Vorschlag von S a g e r 3 2 mit den 
Worten "Wir stehen auf e i n e r Stufe" paraphrasieren läßt 
( O r i g i n a l t e x t i n der Debatte: (Z 20-21) ("Nous sommes 
deux candidats ä e g a l i t e , . . . " ) . Dabei v e r l e i h t JC s e i n e r 
B e z i e h u n g s d e f i n i t i o n durch d i e Einbeziehung der Zuhörer
schaft, d i e s i c h an den oben z i t i e r t e n Satz unmittelbar 
anschließt ("... et qui se soumettent au jugement des 
Fra n c a i s , l e se u l qui compte.") e i n besonderes Gewicht. 
Da FM b e r e i t s i n seinem ersten Redebeitrag der Debatte 
d i e z e n t r a l e Funktion des Volksentscheids hervorgehoben 
hatte ("(...) l a c o h a b i t a t i o n a ete prevue voulue par l e 
peuple f r a n c a i s et nous avons respecte sa volonte.") 
(Anh., S. I) kann s i c h JC mit s e i n e r Taktik des Rück-
bezugs auf d i e Wähler allgemeiner Zustimmung s i c h e r 
s e i n . 
Die Reaktion des Sprechers FM: (Z 2 6-27) ("Mais vous 
avez tout ä f a i t r a i s o n - Monsieur l e Premier M i n i s t r e " ) 
auf den vorhergehenden, provokativen Redebeitrag seines 
Gegenspielers i s t v i e l s c h i c h t i g . S i e z e i g t zum einen, 
daß es s i c h nach Ansicht FMs erübrigt, über d i e i n h a l t 
l i c h e S e i t e der Frage bezüglich der S t a t u s d e f i n i t i o n zu 
d i s k u t i e r e n , zum anderen, daß er auf der Ebene der Be
zie h u n g s k o n s t i t u t i o n keine Probleme hat, seine s t r a t e 
g i s c h günstigerere P o s i t i o n a l s b i s h e r amtierender Prä
sident zu bewahren, und daß er es darüber hinaus ver
steht, Überlegenheit mit der Demonstration von Herablas
sung und Geringschätzung zu verbinden, wenn er seinen 
Herausforderer auf den rangniedrigen P l a t z verweist. 
Durch seine i r o n i s c h e Zustimmung zu der von JC hervor
gebrachten K r i t i k an der von FM beanspruchten Sonder
s t e l l u n g nimmt er seinem Gegenspieler d i e Möglichkeit, 
auf das Thema der Rangordnung wiederholt e r n s t h a f t e i n -

3 2 Ebd., S. 316. V g l . auch S. 313. 
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zugehen, was zur Folge hat, daß er, indem er auf i n d i 
rekte Weise d i e Idee der G l e i c h s t e l l u n g der beiden Kan
didaten entschieden zurückweist und auf der Funktions
bezeichnung seines ihm b i s l a n g untergeordneten Gesprächs
partners beharrt, das l e t z t e Wort behält, was einem 
Punktegewinn i n diesem Schlagabtausch gleichkommt. 
Es würde zu kurz g r e i f e n , FMs doppelbödige Antwort auf 
JCs Gegenentwurf e i n e r B e z i e h u n g s d e f i n i t i o n a l s Ablehnung 
einer SOLIDARISCHEN CONNEXION zu bestimmen 3 3, denn mit 
d i e s e r Ironiehandlung werden vor allem d i e Zuschauer an
gesprochen. Wesentlich i s t h i e r d i e scheinbare Aneignung 
JCs Vorschlag der B e z i e h u n g s d e f i n i t i o n b e i i h r e r g l e i c h 
z e i t i g k a l k u l i e r t und p o i n t i e r t zur Schau getragenen De
mentierung. FM g r e i f t h i e r auf das r h e t o r i s c h e M i t t e l der 
"uneigentlichen Rede" zurück, um auf Kosten des D i a l o g 
partners d i e zuhörenden D r i t t e n auf seine S e i t e zu ziehen. 
Wie Stempel, auf dessen I r o n i e d e f i n i t i o n diese D a r s t e l l u n g 
beruht, ausgeführt hat, läßt s i c h der Widerspruch zwischen 
w i r k l i c h e r und ausgedrückter p r o p o s i t i o n a l e r E i n s t e l l u n g 
und d i e Absicht, diesen Widerspruch dem Hörer zu ver
m i t t e l n , n i c h t auf der Basis e i n f a c h e r Sprechakte be
s c h r e i b e n . 3 4 Auch das m o d i f i z i e r t e Sprechaktkonzept des 
KONTAKTS kann diesbezüglich n i c h t zu einem Ergebnis 
führen, da mit diesem Ansatz, der auf das Handlungssystem 
zweier I n t e r a k t a n t e n 3 3 begrenzt i s t , d i e für Ironieakte 
k o n s t i t u t i v e t r i a l o g i s c h e Personenkonstellation n i c h t e r -

3 3 Anzumerken i s t , daß diese Kategorie von Beziehungs
handlungen, d i e mit den Worten 'Wir stehen n i c h t auf 
e i n e r Stufe' p a r a p h r a s i e r t werden können, im Be r e i c h 
der DIFFERENZZONEN des Sprechakttyps KONTAKT i n Ana
l o g i e zur REJEKTIVEN und zur DESZENDENTEN CONNEXION 
i n Sagers Modell ergänzt werden müßte. 

3 4 V g l . Stempel (1976). 
3 3 V g l . Sager (1981), S. 186. 
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faßt wird. 

Es e r s c h e i n t i n t e r e s s a n t , i n diesem Kontext auf eine Pa
ra l l e l s e q u e n z aus der Wahlkampfdebatte vom 5. Mai 1981 
einzugehen, i n deren V e r l a u f s i c h d i e D i a l o g p a r t n e r eben
f a l l s über i h r Verhältnis zueinander verständigen. Es i s t 
zu vermuten, daß d i e Kenntnis d i e s e r Episode der Debatte 
n i c h t ohne Einfluß auf das kommunikative V e r h a l t e n des In
teraktanten JC gewesen i s t , wenngleich es ihm o f f e n s i c h t 
l i c h n i c h t gelungen i s t , dieses Wissen zum eigenen V o r t e i l 
auszuspielen. In dem folgenden Gesprächsausschnitt 3 6 z e i g t 
der damalige Oppositionsführer FM an, daß e r n i c h t b e r e i t 
i s t , d i e exponierte S t e l l u n g anzuerkennen, d i e s e i n Kon
trahent VGE a l s b i s h e r amtierender Staatspräsident für 
s i c h beansprucht: 

VGE: "vous avez d i t l e Systeme monetaire europeen 
ben y s ' r a i t pas mal d'y r e s t e r - mais ca n'se 
passe pas comme ca, monsieur MITTERRAND -
actuellement du seul f a i t de nos i n c e r t i t u d e s 

3 p o l i t i q u e s nous sommes au plancher - et donc i l 
faut a g i r nous agissons ä l'heure a c t u e l l e nous 
sommes passes - comme vous l e savez pour l e 
deutschmark vous pouvez me d i r e l e s c h i f f r e s — 

FM: j e connais bien l a chute du f r a n c par rapport au 

3 6 Dieser Gesprächsauschnitt aus dem Sammelwerk von 
Roulet et a l . (1985), S. 247-248 wurde i n der dort 
verwendeten T r a n s k r i p t i o n übernommen. Besonderheiten, 
wie simultane Sprechweise werden durch U n t e r s t r e i 
chungen der entsprechenden T e x t s t e l l e n k e n n t l i c h ge
macht. Auf d i e Verwendung d i a k r i t i s c h e r Zeichen wurde 
weitgehend v e r z i c h t e t und un d e u t l i c h e S t e l l e n mit 
(XXX...) markiert. 
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mark entre m i l neuf cent sixante-quatorze 

VGE: et oui ben non non mais au-
jourd' hui 

FM: aujourd'hui l e C h i f f r e de l a journee ou de l a 
s o i r e e 

FM: ca c'est 

VGE: comme ordre de grandeur 

FM: ca c'est aggrave - eh d'abord je n'aime pas beaucoup 
h e i n - je v a i s vous d i r e l e s c h i f f r e s - mais j e 
n'aime pas beaucoup c e t t e methode - j e ne s u i s pas 
v o t r e eleve vous n'etes pas l e President de l a Re
publique i c i - vous ötes simplement mon c o n t r a d i c t e u r 
et j'entends et j'entends bien 

VGE: 

FM: non pas de c e t t e facon-lä je n'accepte pas c e t t e 
f agon 
j e n'accepte pas c e t t e facoja 

VGE: XXX l e f a i t de vous 

demander 

FM: c e l a d i t 

VGE: l e cours quel est l e cours du deutschmark 

FM: c e l a d i t non non non non 
pas de c e t t e fagon-lä - ce que je veux simple-
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ment vous d i r e c'est lorsque l ' o n passe de heu 
un: franc quatre-vingt sept ä deux franc t r e n t e -
c i n q environ euh en l'espace de sept ans c e l a 
n'est pas une r e u s s i t e pour l e f r a n c - pas da-
vantage par rapport au d o l l a r que par rapport 
au mark - a l o r s je suis presque etonne que vous 
me l a n c i e z c e t t e d i s c u s s i o n q u i se g r e f f e de 
facon un peu inatten'due dans n o t r e conversation 
a l o r s q u ' e l l e est plutöt l a preuve que l e franc 
dont on se f l a t t e dans l e s propos o f f i c i e l s n'a 
pas a u s i bien r e u s s i qu'on l e pense 

In diesem Gesprächsabschnitt konzentrieren s i c h die 
Aktivitäten des Sprechers FM darauf, e i n e für ihn a l s 
unakzeptabel empfundene Bezi e h u n g s s i t u a t i o n zu verän
dern . Dabei geht es ihm zunächst darum, d i e von seinem 
Gegenspieler VGE aufgebaute k o n d i t i o n e i l e Relevanz i n 
Form der Frage: (Z 8) ("Vous pouvez me d i r e l e s c h i f f r e s " ) 
zurückzuweisen, da s i e , s e i n e r Ansicht nach, d i e sym
metrische B e ziehung 3 7 zerstört, was vor allem vor dem 
Publikum a l s eine schwerwiegende Imageverletzung zu 

3 7 V g l . Watzlawick/Beavin/Jackson (1972), S. 68-70. 
A l s 'symmetrische Beziehung' bezeichnen d i e Auto
ren das Verhältnis der Gesprächspartner, das auf 
" G l e i c h h e i t " beruht, im Gegensatz zu 'komplemen
tären Beziehungen', d i e durch " U n t e r s c h i e d l i c h k e i t " 
gekennzeichnet s i n d . Während s i c h d i e symmetrischen 
Beziehungen "durch Streben nach G l e i c h h e i t und Ver
minderung von Unterschieden zwischen den Partnern" 
auszeichnen, s i n d für d i e Existenz komplementärer 
bzw. asymmetrischer Beziehungen " g e s e l l s c h a f t l i c h e 
oder k u l t u r e l l e " Gründe v e r a n t w o r t l i c h , ("wie z.B. 
im F a l l Mutter und Kind, A r z t und P a t i e n t ..." -
bzw. S p i t z e n p o l i t i k e r und J o u r n a l i s t ) . 
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werten i s t . Zur Wiederherstellung des r i t u e l l e n G l e i c h 
gewichts und um s i c h gegen seinen Herausforderer zu be
haupten, geht FM nach verschiedenen Ansätzen zur Beant
wortung der Frage, d i e zum einen seine grundsätzliche 
K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t und a n d e r e r s e i t s Zweifel an 
seinem Kenntnisstand außer Frage s t e l l e n , i n einem me
takommunikativen Diskurs e x p l i z i t auf d i e Beziehungs
problematik e i n . M i t t e l s Metakommunikation (Z 18-21) 
("eh d'abord je n'aime pas beaucoup hein - je v a i s vous 
d i r e l e s c h i f f r e s - mais j e n'aime pas beaucoup c e t t e 
methode - ...") wird e i n Übergang von der Sachverhalts
ebene h i n zur Beziehungskommunikation v o l l z o g e n . 3 0 

Z i e l d i e s e s p a r t n e r o r i e n t i e r t e n Kommunikationsaktes i s t 
es, d i e S t r a t e g i e seines Gesprächspartners, der ihn, 
wie FM meint, i n d i e R o l l e eines Prüflings zu drängen 
sucht, aufzudecken. In der Handlung der S t r a t e g i e b e 
nennung l i e g t , da s i e Distanz und Selbstbewußtsein des 
Sprechers dokumentiert, e i n Moment der S e l b s t d a r s t e l l u n g . 
In Verbindung mit e i n e r weiteren beziehungsrelevanten 
Handlung, d i e wiederum a l s SOLIDARISCHE CONNEXION (Z 22) 
("vous etes simplement mon c o n t r a d i c t e u r " ) k l a s s i f i z i e r t 
werden kann, d e f i n i e r t FM das Verhältnis zwischen den b e i 
den Kandidaten um. 
G l e i c h z e i t i g b r i n g t er zum Ausdruck, daß er der kondi-
t i o n e l l e n Relevanz, d i e es noch immer zu erfüllen g i l t , 
k eine Gültigkeit mehr zuerkennt und daß er s i e zusam
men mit der Zurückweisung der S t a t u s d e f i n i t i o n seines 
Herausforderers vielmehr a l s aufgehoben b e t r a c h t e t . 
Mit der Formulierung ("pas de c e t t e facon-lä"), d i e 
er mehrfach wiederholt (Z 25/27/33), b l o c k t er 
das Gespräch ab und macht d e u t l i c h , daß er n i c h t mehr be-

3 0 Solche Übergänge werden i n dem Modell von Sager (1981), 
S. 454ff a l s "Kommunikations- oder D i a l o g - D r i f t " be
z e i c h n e t . 
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r e i t i s t , den D i a l o g k o n s t r u k t i v f o r t z u s e t z e n , bevor 
dieses Beziehungsproblem aus dem Weg geräumt i s t . 
Auch a l s der Sprecher VGE, den Widerstand seines Dia
logpartners i g n o r i e r e n d , i n s i s t i e r t (Z 31) ("quel est 
l e cours du deutschmark") ändert s i c h n i c h t s am nonres-
ponsiven V e r h a l t e n des herausgeforderten P o l i t i k e r s FM. 
Mit der metakommunikativen E i n l e i t u n g (Z 33ff) ("ce 
que je veux simplement vous d i r e ...) weist FM darauf h i n , 
daß seine folgende Äußerung n i c h t a l s Antwort auf d i e 
noch ausstehende, aber von ihm a l s ungültig betrachtete 
k o n d i t i o n e i l e Relevanz zu werten i s t . Während er damit 
auf der Beziehungsebene seinem Widerstand Ausdruck ver
l e i h t , geht e r auf der Inhaltsebene n i c h t s d e s t o t r o t z auf 
d i e Frage s e i n e s Kontrahenten e i n , d i e er i n d i r e k t beant
wortend mit e i n e r weiteren Metakommunikation verknüpft. 
Dieser Kommentar, mit dem FM s e i n e r s e i t s Dominanzansprüche 
durchzusetzen sucht, nimmt r e t r o s p e k t i v Bezug auf einen 
Vorgang der Themeneinführung durch VGE (Z 39-41) ("alors 
je s u i s presque etonne que vous me l a n c i e z c e t t e d i s -
cussion q u i se g r e f f e de fagon un peu inattendue dans 
notre c o n v e r s a t i o n . . . " ) . Dabei v o l l z i e h t FM i n s o f e r n eine 
Partnerabwertung, a l s er d i e B e r e i t w i l l i g k e i t seines In
t e r a k t i o n s p a r t n e r s , s i c h mit dem Themenpunkt der Währungs
problematik im Streitgespräch auseinanderzusetzen, a l s ge
sprächstaktische U n g e s c h i c k l i c h k e i t d a r s t e l l t . 

Wenn zuvor von der Parallelität der beiden d a r g e s t e l l t e n 
und r e k o n s t r u i e r t e n Sequenzen d i e Rede war, so lassen 
s i c h h i e r z u noch präzisere Angaben machen. Denn, wenn 
man die folgenden beiden D i a l o g s t e l l e n aus den Debatten 
von 1981 und 1988 einander gegenüberstellt: 

(1981) FM: 
" j e ne s u i s pas v o t r e eleve vous n'§tes pas l e Pre s i d e n t de 
l a Republique i c i - vous etes simplement mon c o n t r a d i c t e u r " 

(1988) JC: 
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"ce s o i r , je ne suis pas l e Premier M i n i s t r e , et vous 
n'etes pas l e President de l a Republique. Nous sommes deux 
candidats ä e g a l i t e " , 

dann kann man f e s t s t e l l e n , daß JC d i e Äußerung FMs aus der 
Debatte von 1981 weitgehend i m i t i e r t . 3 9 Ob damit a l l e r 
dings e i n Ironieakt i n t e n d i e r t wurde, i s t f r a g l i c h und 
hängt davon ab, ob JC d i e Kenntnis der D i a l o g s t e l l e von 
1981 beim Publikum voraussetzt oder n i c h t . Dagegen i s t es 
n i c h t unwahrscheinlich, daß FM d i e s e b e z i e h u n g s o r i e n t i e r t e 
Handlung a l s Anspielung aufgefaßt hat und s i c h durch d i e s e 
zu s e i n e r i r o n i s c h e n Zustimmung ("Mais vous avez t o u t ä 
f a i t r a i s o n - Monsieur l e Premier M i n i s t r e " ) herausgefordert 
fühlte. 
Eine Ablehnung der G l e i c h s t e l l u n g b e i d e r Kandidaten durch 
FM f i n d e t s i c h auch i n den beiden nächsten B e i s p i e l e n aus 
dem ersten T e i l der Debatte: 

FM: "(...) D ' a i l l e u r s , quelques j o u r s apres l e 8 mai, 
je nommerai un Premier m i n i s t r e , s i t o u t e f o i s 
l ' a c t u e l Premier m i n i s t r e que j ' a i devant moi -
et qui l ' e s t encore - demissione. (...)" 
(Anh., S. VI) 

FM: "(...) Personne ne m'a pas p a r l e de mediateur, ce 
n'est peut-etre pas une mauvaise idee mais l e chef 
du gouvernement ne m'en a pas s a i s i . (...)" 
(Anh., S. V I I ) , 

3 9 So wird b e i s p i e l s w e i s e im H i n b l i c k auf d i e s i t u a t i o n s -
bezogenen Referenzmittel d i e L o k a l d e i x i s des Referenz
textes " i c i " durch d i e Temporaldeixis "ce s o i r " s u b s t i 
t u i e r t , ohne daß s i c h der p r o p o s i t i o n a l e Gehalt der 
Aussage nennenswert ändert. 
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aus denen d e u t l i c h wird, daß s i c h der s o z i a l i s t i s c h e P o l i 
t i k e r das Vorgesetzten-Untergebenen-Verhältnis aus der 
Z e i t der " c o h a b i t a t i o n " zunutze macht. 

Die Problematik der B e z i e h u n g s d e f i n i t i o n i s t auch Gegen
stand des folgenden Ausschnitts aus der Debatte von 1981. 
Dieser Wortwechsel f i n d e t s t a t t , nachdem der Sprecher FM 
i n einem längeren Redebeitrag' zum Themenbereich der Be
schäftigungspolitik seinen Gegenspieler persönlich für 
Mißstände auf dem Arbeitsmarkt v e r a n t w o r t l i c h gemacht hat 
und von diesem unterbrochen wird: 

VGE: "Gardons dans ce debat l e ton q u ' i l convient. 
FM: (...) J'entends m'exprimer absoluement comme je 

l e veux et je l e f e r a i dans des termes tout ä 
f a i t c o r r e c t s ä votre egard, sauf que l o r s q u ' i l 
s ' a g i t de notre debat p o l i t i q u e je n'entends pas 
e t r e interrompu (...)" 
(Le Monde; 7. 5. 1981; S. 11) 

In d i e s e r Episode der Debatte versucht VGE mit s e i n e r 
K r i t i k am I n t e r a k t i o n s s t i l seines Dialogpartners Überle
genheit zu demonstrieren. Die i n d i e s e r KommunikationsSi
t u a t i o n " o b e r l e h r e r h a f t " und dadurch unpassend und lächer
l i c h wirkende Zurechtweisung wird vom Sprecher FM p a r i e r t 
und mit einem metakommunikativen Gegenangriff gekontert 
("... je n'entends pas etre interrompu"), der, i n Form 
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e i n e r sogenannten "Retourkutsche" 4 0, d i e P a r t n e r k r i t i k 
zurückgibt, was dazu führt, daß er seinem Herausforderer 
n i c h t s s c h u l d i g b l e i b t und überdies i n seinem Bemühen, 
d i e von VGE demonstrierte Asymmetrie der Beziehung aus
zugleichen, wieder e i n Stück vorangekommen i s t . 

Zum Abschluß dieses K a p i t e l s s o l l anhand eines B e i s p i e l s 
aus der Debatte von 1988 auf'den engen Zusammenhang ver
wiesen werden, der zwischen den Verfahren der Beziehungs
d e f i n i t i o n und dem P o l i t i k e r i m a g e 4 1 besteht. 
Im e r s t e n T e i l des Rededuells r e a g i e r t FM auf den Rede
b e i t r a g seines Kontrahenten, der entgegen der vorab ge
t r o f f e n e n Vereinbarungen über den Gesprächsablauf i n 
seinem Gesprächsschritt auf die Themenpunkte 'immigra
t i o n , ' ' i n s e c u r i t e ' und 'chömage' einging, mit den 
Worten: 

"Le Premier m i n i s t r e a s o r t i tout de s u i t e non pas 
tout son sac, i l ne l ' a pas vide entierement, je ne 
pense pas, mais i l est p a r t i ä l'assaut, c'est assez 
dans son temperament. Mais moi, j ' a i l e mien. Et 

4 0 Zum B e g r i f f der "Retourkutsche" v g l . S c h w i t a l l a 
(1979b), S. 206-7. Mit diesem r h e t o r i s c h e n M i t t e l 
"der Rückgabe eines Sprechaktes an den ursprüng
l i c h e n Sender, s e i es ausdrucksmäßig, s e i es dem 
Sprechakttyp nach", können s i c h Gesprächspartner 
"aus der Schlußlinie" ziehen und dem A n g r e i f e r 
"den Schwarzen Peter der S e l b s t r e c h t f e r t i g u n g zu
schieben . 

4 1 Der B e g r i f f des Images i s t h i e r a l s werbepsycho
log i s c h e n Terminus zu verstehen. Gemeint i s t s p e z i e l l 
das p r o f e s s i o n e l l g e s t y l t e E r s c h e i n u n g s b i l d eines 
P o l i t i k e r s im Wahlkampf. V g l . h i e r z u auch Radunski 
(1980), S. 19f und Spiegel (1974), S. 965f. 
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j'aime bien v o i r l e s choses t e l l e s q u ' e l l e s sont. 
(...)" 
(Anh., S. III) 

Betrachtet man dieses Segment h i n s i c h t l i c h der i l l o k u t i v e n 
Funktion, dann lassen s i c h eine Reihe von 'F e s t s t e l l u n g e n ' 
ausmachen, d i e s i c h , unter Umgehung einer e x p l i z i t e n Adres
sierung, auf Verhalten und Weisenszüge der Person des neo
g a u l l i s t i s c h e n P o l i t i k e r s JC sowie auch auf das S e l b s t b i l d 
des Sprechers FM beziehen. Wenn man von der p r i n z i p i e l l e n 
Mehrfachadressierung s p r a c h l i c h e r Aktivitäten i n Medien
gesprächen ausgeht, dann lassen s i c h diese konstativen 
Sprechakte auch a l s p a r t n e r o r i e n t i e r t e Handlungen a u f f a s 
sen. Im H i n b l i c k auf d i e i n t e n t i o n a l e und f u n k t i o n a l e 
Bedeutung s i n d diese KONTAKThandlungen der Kategorie 
des SUPERIOREN KOMPARATIVS 4 2 zuzuordnen. Auffällig i s t 
dabei, daß d i e B e z i e h u n g s d e f i n i t i o n , die FM i n diesem 
Redebeitrag vornimmt, auf den Prozeß der Imagegestaltung 
im Wahlkampf rückbezogen e r s c h e i n t . Im französischen 
Wahlkampf verkörpert JC s t e t s eine äußerst dynamische 
und aggressive Führungspersönlichkeit, der Eigenschaften 
und Wesenszüge wie "activisme v i b r i o n n a i r e et l e f l a i r , 
1 ' o p i n i a t r e t e et l'audace, l ' a p p e t i t et l ' e s p r i t de 
d e c i s i o n " 4 3 zugeschrieben werden. Mit der überspitzten 
D a r s t e l l u n g ( " i l est p a r t i ä l'assaut, c'est assez dans 
son temperament") s p i e l t FM auf dieses Selbstkonzept des 
n e o g a u l l i s t i s c h e n P o l i t i k e r s an, s t e l l t dabei aber d i e ne-

4 2 A l s Paraphrase für diesen COLLOKUTIVEN TYPUS 
schlägt Sager (1981), S. 297 "Ich b i n großartig, 
du miserabel" vor. 

4 3 V g l . Duhamel ( 21988), S. 54. Der Autor hat s i c h i n 
diesem Werk di e Aufgabe g e s t e l l t , vor dem erst e n Wahl
gang mögliche Kandidaten für das Amt des Staatspräsi
denten zu porträtieren. 
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g a t i v besetzte Eigenschaft der "Unbeherrschtheit" i n den 
Mittelpunkt sei n e r Ausführung. Demgegenüber mag s i c h das 
französische Wählervolk, bezogen auf d i e S e l b s t c h a r a k t e r i 
sierung des Sprechers, an das im Wahlkampf von 1981 e r 
f o l g r e i c h e Image des s o z i a l i s t i s c h e n P o l i t i k e r s a l s d i e 
"force t r a n q u i l l e " 4 4 e r i n n e r t fühlen 
Betrachtet man diese beziehungsrelevanten Gesprächsaktivi
täten unter dem Aspekt der Aushandlung der Beziehungsde
f i n i t i o n , dann fällt auf, daß JC diesen Vorstoß n i c h t un
beantwortet läßt, wenngleich es ihm n i c h t möglich war, 
unmittelbar auf d i e Negativierung s e i n e r Person zu rea
gieren. E r s t gegen Ende der Debatte i n Zusammenhang mit 
dem Thema der S i c h e r h e i t s p o l i t i k 4 S kommt er auf diesen 
Punkt zurück. In Verbindung mit der U n t e r s t e l l u n g , FM 
s e i T e r r o r i s t e n gegenüber zu nachgiebig, e r f o l g t eine 
p o s i t i v e Selbstbewertung, d i e eine A b q u a l i f i z i e r u n g des 
s o z i a l i s t i s c h e n P o l i t i k e r s i m p l i z i e r t : 

"(...) comme l e ter r o r i s m e dans l e s A n t i l l e s , et qui se 
developpe chaque f o i s qu'on l u i f a i t egalement un p e t i t 
c l i n d'oeil ou une connivence. Ce n'est pas dans mon 
temperament de f a i r e c e l a . " 
(Anh., S. XXI). 

Damit erfüllt diese Äußerung i n der Debatte d i e Funktion 
eines, wenn auch nur mit Verspätung r e a l i s i e r t e n , " r e t r o -

4 4 V g l . h i e r z u den A r t i k e l aus "Le F i g a r o magazine" 
vom 23.4.1988, S. 92-93 über d i e D a r s t e l l u n g des So
z i a l i s t e n M i t t e r r a n d auf den Wahlplakaten: "Quarante-
deux ans d ' a f f i c h e : une s i longue presence ... ". 

4 5 V g l . h i e r z u auch d i e Analyse des Be z i e h u n g s k o n f l i k t s 
i n K a p i t e l 8.3. 
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vertierenden Responses" 4 6. 

8.3. Darstellung und Analyse einer konfliktären 
Gesprächsphase unter besonderer Berücksichtigung 
der Beziehungsgestaltung 

Beim l e t z t e n zu analysierenden Gesprächsausschnitt han
d e l t es s i c h um eine konfliktäre, e s k a l i e r e n d e Ausein
andersetzung i n Zusammenhang mit dem Themenbereich "Se-
c u r i t e et t e r r o r i s m e " aus dem d r i t t e n T e i l der Debatte, 
der dem Bereich "Problemes de s o c i e t e " gewidmet i s t . 
Im folgenden geht es darum, den V e r l a u f der I n t e r a k t i o n 
unter Berücksichtigung s t r u k t u r e l l e r Merkmale von S t r e i t 
gesprächen i n ihren wesentlichen Zügen nachzuzeichnen, 
und anschließend s o l l e n d i e Imageverletzungen, d i e s i c h 
im Zuge der Auseinandersetzung f e s t s t e l l e n lassen, h i n 
s i c h t l i c h i h r e s Intensitätsgrades bestimmt werden. 

A p e l t a u e r 4 7 , der s i c h i n s e i n e r Untersuchung mit dem v i e l 
s c h i c h t i g e n und komplexen Phänomen von Streitgesprächen 
beschäftigt hat, um i h r e Strukturen und Verlaufsformen 
herauszuarbeiten, geht davon aus, daß s i c h i n S t r e i t g e 
sprächen aufgrund i h r e r s t r e i t t y p i s c h e n Elemente d r e i 
Phasen oder Interaktionsmuster unterscheiden l a s s e n : 

"1) Eskalationsphasen, 

4 6 V g l . Sager (1981), S. 240. Hierunter v e r s t e h t man d i e 
d i e Reaktionen auf Redebeiträge, d i e mit g l e i c h e n 
M i t t e l n erfolgen, wie di e s z. B. b e i Vorwurf - Ge
genvorwurf - Sequenzen der F a l l i s t . 

4 7 V g l . Apeltauer (1978), S. 293. 
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2) Phasen, d i e c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d für Höhepunkte, 
und 

3) Schlußphasen". 

Seiner Ansicht nach, kann der Zusammenhang zwischen d i e 
sen Phasen i n folgender Weise beschrieben werden: 

"In Eskalationsphasen wird'die S t r e i t s i t u a t i o n durch 
e i n e (kürzere oder längere) Einleitungssequenz ge
schaffen, aus der heraus d i e offene Konfrontation 
e n t w i c k e l t werden kann. Kommt es zu einem S t r e i t a u s 
bruch, so wird meistens mit wenigen Zügen der Höhe
punkt der Phase e r r e i c h t . Phasen, d i e s i c h an Eska
lationsphasen (die einen Höhepunkt enthalten) an
schließen, s i n d entweder Höhepunkte a l s Phasen oder 
Schlußphasen" 4®. 

Überträgt man dieses von Apeltauer beschriebene, i d e a l 
t y p i s c h e Interaktionsmuster des Streitgesprächs auf das 
zu analysierende Segment, so kann man d i e ersten beiden 
Redebeiträge der Dialog p a r t n e r a l s Einleitungssequenz 
k l a s s i f i z i e r e n : 

JC: "Moi, ma p o s i t i o n e s t t r e s c l a i r e . Je considere 
q u ' i l n'est n i c o n s t i t u t i o n n e l n i conforme ä l a 
d i g n i t e des citoyens f r a n c a i s de rec o n n a i t r e une 
espece de sous-citoyennete ä des etrangers, on 

5 est f r a n c a i s ou on n'est pas f r a n c a i s , on vote ou 
on ne vote pas. C'est ce qui me conduit peut-etre 
ä d i r e un mot a l o r s de l a s e c u r i t e . Et euh ä poser 
une question lä a u s s i . Les deux debats, et c'est 
dommage ont souvent ete meles, l a s e c u r i t e et 

x o 1'immigration. Ce q u i est v r a i c'est que l a secu-

4 8 Ebd. 
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r i t e s'est considerablement degradee depuis long-
temps et que cette degradation s'est fortement 
a m p l i f i e e au point de devenir insupportable et pro-
fondement i n j u s t e de mettre en cause l a premiere 
des l i b e r t e s pour un i n d i v i d u qui est d ' a l l e r et de 
v e n i r , de posseder sans e t r e agresse ou detrousse. 
Pendant l a periode de pouvoir s o c i a l i s t e - - j ' a i 
des l a formation de mon gouvernement p r i s toute 
une S e r i e de mesures notamment sur l e s c i n q ou 
s i x l o i s qui ont ete naturellement combattues par 
l e s s o c i a l i s t e s . Je pense notamment par exemple ä 
l a l o i du 3 septembre, je c r o i s 1986 q u i euh 
r e t a b l i t l e s contröles d ' i d e n t i t e . Ce que je 
voudrais s a v o i r euh Monsieur Mitterrand, c'est 
s i lä encore vous avez change d'avis, s i vous avez 
abandonne un peu 1'appreciation a n t e r i e u r e ä 86 euh 
j e veux d i r e un peu indulgente et on d i t aujourd'hui 
l a x i s t e dans l e domaine de l a s 6 c u r i t e et s i vous 
poursuivrez dans l'hypothese oü vous s e r i e z e l u , 
une p o l i t i q u e de renforcement de l a s e c u r i t e , ce qui 
est mon Intention vous l e savez, et en pensant aux 
gens l e s plus modestes, l e s plus f r a g i l e s , qui sont 
toujours l e s premieres v i c t i m e s des euh voyous ou 
des agresseurs de toute s o r t e . Et notamment, est-ce 
que vous a b o l i r e z ou non, vous abrogerez ou non, l a 
l o i sur l e contröle des i d e n t i t e s et l e s autres l o i s 
d i t e s s e c u r i t a i r e s que j ' a i f a i t prendre? Et c e c i 
me conduit e n f i n ä une d e r n i e r e question -- que 
pensez-vous d'une p r o p o s i t i o n que j ' a v a i s f a i t e 
en 81, et qui dans ces domaines de s o c i e t e p o u r r a i t 
trouver euh sa j u s t i f i c a t i o n et dans ce domaine je 
veux d i r e de problemes de s o c i e t e , et qui est l e 
referendum d ' i n i t i a t i v e p o p u l a i r e — que j ' a v a i s 
propose en 1981. 

Monsieur Mitterrand, une minute pour repondre ä 
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tout ca. 

Vraiment, je n'accepte pas, et je l e d i s aux 
Francais qui m'ecoutent - l e s i n c r i m i n a t i o n s -
dont vous vous etes f a i t 1 ' i n t e r p r e t e . Dans l a 
l u t t e contre 1 ' i n s e c u r i t e , i l y a eu euh c o n t i n u i t e . 
Chacun selon son c a r a c t e r e . La l o i d'amnistie de 
1981 repondait exactement aux memes c r i t e r e s que 
les l o i s d'amnistie q u i avaient ete proposees, qui 
avaient ete adoptees, lorsque Monsieur Pompidou a ete 
e l u et lorsque Monsieur G i s c a r d d'Estaing a ete l u i -
meme e l u . Par l a s u i t e , Messieurs D e f f e r r e et Joxe 
ont r e c r u t e 16000 personnes pour 1'ordre p u b l i c -
gendarmes ou p o l i c i e r s - e f f o r t s qui n'a pas eu 
de comparaison depuis l o r s . Monsieur Joxe a f a i t 
adopter une l o i de modernisation de l a p o l i c e , qui 
sera l e v r a i moyen de donner ä l a p o l i c e l e s 
d i s p o s i t i o n s de pouvoir prendre l e s mesures 
indispensables pour l u t t e r efficacement contre 
l a c r i m i n a l i t e , l a delinquance ou l e t e r r o r i s m e . 
A c t i o n d i r e c t e - lorsque l e proces recemment s'est 
deroule, dans l e box des accuses i l y a v a i t d i x -
neuf personnes. Quinze d'entre e l l e s avaient ete 
arretees sous l e s gouvernements precedents. 
Quatre, et j e m'en s u i s r e j o u i , et j ' a i f e l i c i t e 
l e m i n i s t r e ä l'epoque, quatre de ceux qui e t a i e n t 
les plus connus, l ' o n t ete par l a s u i t e . Quinze sur 
dix-neuf avaient ete a r r e t e e s avant 1986. Et j e n ' a i 
jamais reläche de t e r r o r i s t e s , et je n ' a i jamais 
gräcie de t e r r o r i s t e s . T e l n'a pas ete l e cas au 
cours des d i x d e r n i e r e s annees. Bref, je s u i s 
d'une t o t a l e i n t r a n s i g e a n c e dans ce domaine, et 
j'estime q u ' i l faut absolument l u t t e r contre l a 
c r i m i n a l i t e qui a commence de b a i s s e r dans l e s 
s t a t i s t i q u e s o f f i c i e l l e s que l e m i n i s t r e de 1'In
t e r i e u r e a p u b l i e e s , j e l e s a i lä, ä p a r t i r de 



-258-

1985. Voilä, ce que je v o u l a i s vous d i r e , car 
c e t t e sorte d'accusations, plus ou moins e x p r i -
mees— en v e r i t e , notre gouvernement a su f a i r e 
quelque chose de bien m e i l l e u r e facon que sef 
predecesseurs. II a bien f a i t sa propagande. 

In dem ersten, d i e Sequenz eröffnenden Redebeitrag 
präsentiert s i c h der Sprecher- JC a l s Herausforderer, 
indem er seinem Kontrahenten v o r w i r f t , eine mangel
hafte S i c h e r h e i t s p o l i t i k betrieben zu haben. Er ver
bindet seine K r i t i k mit der D a r s t e l l u n g der p o s i t i v e n 
Maßnahmen, d i e seine Regierung zur Verbesserung der i n 
neren S i c h e r h e i t e r g r i f f e n hat, und f o r d e r t seinen Gegner 
auf, d a r z u s t e l l e n , welchen Weg er i n Zukunft im Bereich 
der Innen- und S i c h e r h e i t s p o l i t i k einzuschlagen gedenkt. 
JC präsentiert s i c h h i e r a l s s t a r k e r Führer, der s i c h 
persönlich für Recht, Ordnung und S i c h e r h e i t e i n s e t z t 
und auch b e r e i t i s t , dafür hart durchzugreifen. Dabei 
grenzt er s i c h betont von FM ab, dem er eine zu große 
N a c h s i c h t i g k e i t i n Fragen der S i c h e r h e i t u n t e r s t e l l t . 

Die Reaktion des P o l i t i k e r s FM, für d i e ihm nur eine 
Redezeit von e i n e r Minute zur Verfügung steht, konzen
t r i e r t s i c h nach e i n e r an die Zuschauer g e r i c h t e t e n 
kategorischen Zurückweisung der K r i t i k p u n k t e im wesent
l i c h e n darauf, herauszustellen, daß es i n seiner Amts
z e i t keine Verschlechterung im Ressort der S i c h e r h e i t s 
p o l i t i k gegeben hat. FM l e g t Wert darauf zu betonen, 
daß er konsequent den von seinen Amtsvorgängern vorge
zeichneten Weg i n der S i c h e r h e i t s p o l i t i k f o r t g e s e t z t 
hat und z e i g t damit an, daß es keinen Grund g i b t , ihm 
vorzuwerfen, s i c h n i c h t a l s Herr der Lage erwiesen zu 
haben. 
Ohne auf die Fragen seines Herausforderers einzugehen 
und darzulegen, nach welchen Maßstäben er d i e künftige 
S i c h e r h e i t s p o l i t i k g e s t a l t e n w i l l und wie er zu den von 
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der "Majorite" verabschiedeten S i c h e r h e i t s g e s e t z e n steht, 
weicht er auf das Thema der Behandlung von T e r r o r i s t e n 
aus, um i n diesem Bereich seine entschlossene und un
nachgiebige Haltung herauszustreichen. 

Mit d i e s e r e r s t e n Gesprächsrunde zum Thema " S e c u r i t e 
et terrorisme", der Herausforderung durch JC und der 
Stellungnahme durch FM, i s t d i e Einleitungssequenz ab
geschlossen. Es f o l g t e i n Sprecherwechsel. Die Journa
l i s t i n MC e r g r e i f t das Wort und b i t t e t den P o l i t i k e r 
JC, dem noch d r e i Minuten Redezeit zur Verfügung s t e 
hen, das Thema abzuschließen. Auf diesen gesprächs
steuernden B e i t r a g der Moderatorin geht JC, zumindest 
was die verbale S e i t e b e t r i f f t , n i c h t e i n , sondern r e a 
g i e r t unmittelbar auf den Gesprächsschritt seines Geg
ners. Es entspannt s i c h der folgende Dialog, der i n 
eine offene Streitauseinandersetzung mündet: 

0 5 JC: Oui, tout ca est t r e s g e n t i l . Mais moi, j e con-
sta t e l e s choses. Je s u i s maire de P a r i s , je me 
promene dans l a rue. Je voi s l e s gens sur l e s 
t r o t t o i r e s , de v i e i l l e s dames, des enfants, je 
vois q u ' i l s sont aujourd'hui beaucoup moins 

9 0 anxieux q u ' i l s ne 1'etaient i l y a deux ans. 
I i s ne sont pas rassures, mais beaucoup moins 
anxieux. Pourquoi? Tout simplement, puisque vous 
avez tant de s t a t i s t i q u e s , Monsieur M i t t e r r a n d -
parce que, en 86, i l y a v a i t 600 crimes et d e l i t s 

9 S par jour de plus qu'en 81. Et en 88, i l y a 600 
crimes et d e l i t s de moins par jour qu'en 1986. 
Je n'avais pas p a r l e d'amnistie, mais vous me con-
duisez ä en d i r e un mot. Moi, je constate une 
chose - lorsque vous avez ete e l u pre s i d e n t de 

1 0 0 l a Republique, et lorsque vous avez forme v o t r e 
gouvernement - vous p a r l i e z d'Action d i r e c t e , c'est 
pas moi qui l ' a i evoquee - R o u i l l a n et Menigon 
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e t a i e n t en p r i s o n , 'c'est un f a i t ' - a l o r s , e n suite, 
i l s en sont s o r t i s , quelque temps apres, et vous me 

1 0 5 d i t e s - "Je ne l e s a i pas gräcies, je ne l e s a i pas 
aranisties." — I i s ont du s o r t i r par 1'Operation du 
S a i n t - E s p r i t . C'est p o s s i b l e . C'est etrange — Ce 
que je s a i s , en revanche, c'est que nous avons eu 
beaucoup de mal - moi, quand mon gouvernement a ete 

1 1 0 forme, i l s e t a i e n t en- l i b e r t e , helas - nous avons 
eu beaucoup de mal ä l e s retrouver. Nous l e s avons r e -
trouves, nous l e s avons mis en p r i s o n . Helas, entre-
temps - i l s avaient assassine Georges Besse e t l e 
general Audran. 'Ce n'est pas moi q u i a i evoque ca, 

1 1 5 mais 'c'est un f a i t ' . De meme que l e t e r r o r i s m e 
basque ou corse - j ' a i l u t t e et je l u t t e r a i de tous 
mes moyens; comme l e terrorisme en Nouvelle-Cale-
donie, dont nos gendarmes aujourd'hui sont v i c t i m e s , 
et d'autres risquent de l ' e t r e demain - comme l e 

1 2 0 terrorisme dans l e s A n t i l l e s , et qui se developpe 
chaque f o i s qu'on l u i f a i t egalement un p e t i t c l i n 
d'oeil ou une connivence. Ce n'est pas dans mon 
temperament de f a i r e c e l a . Et je ne s a i s pas s i l e 
gouvernement f a i t tant de choses - Mais moi, je v a i s 

1 2 3 vous d i r e une chose q u i - e i l e n'est certainement 
pas contestable - demandez aux Fr a n c a i s s ' i l s 
p r e f e r e n t a v o i r comme m i n i s t r e de 1 ' I n t e r i e u r 
Charles Pasqua ou P i e r r e Joxe. Vous serez pro-
bablement s t u p e f a i t du r e s u l t a t . 

1 3 0 FM: Vous en etes l a , Monsieur l e Premier m i n i s t r e . 

JC: Ah o u i . Oui. 

FM: C'est t r i s t e . Et pour votre personne, et pour 
votre f o n c t i o n . Que d'i n s i n u a t i o n s en quelques 
mots. R o u i l l a n n ' e t a i t pas encore l ' a s s a s s i n 

1 3 3 q u ' i l est devenu. II e t a i t p a s s i b l e d'une peine 
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i n f e r i e u r e aux s i x moins prevus par l ' a m n i s t i e 
qui a ete votee par l e Parlement. I i n'est de-
venu l e t e r r o r i s t e a s s a s s i n que plus t a r d . 'C'est 
indigne de vous de d i r e ces choses.' N a t h a l i e 
Menigon a ete l i b e r e e par une d e c i s i o n de 
j u s t i c e . ' C e s t indigne de vous de d i r e ces 
choses.' Au demeurant ... 

JC: C'est vous qui l e s avez evoguees ... 

FM: Je les ai ... 

1 4 S JC: ce n'est pas moi. S i vous d i t e s que nous avons 
f a i t l a p u b l i c i t e en matiere de l u t t e contre l e 
terrorisme, ' j e vous d i t non' ... 

FM: Je les ai evoguees ... 

JC: nous avons regle l e s problemes. 

l s o FM: Je l e s a i evoquees sur un tout autre ton. 'C'est 
indigne de vous.' Moi, je n ' a i jamais l i b e r e l e s 
t e r r o r i s t e s . Eh bien, ä l'epoque - vous e t i e z 
une premiere f o i s Premier m i n i s t r e - je me 
souviens des c o n d i t i o n s atroces dans l e s q u e l l e s 

1 3 5 vous avez l i b e r e un Japonais t e r r o r i s t e apres 
l ' a t t e n t a t de Saint-Germain P u b l i c i s . Je me sou
viens des c o n d i t i o n s dans l e s q u e l l e s , un peu plus 
t a r d , avec votre majorite vous avez l i b e r e Abou 
Daoud. Je s u i s o b l i g e de d i r e que je me souviens des 

1 6 0 c o n d i t i o n s dans l e s q u e l l e s vous avez renvoye en 
Iran Monsieur G o r j i , apres m'avoir explique, ä moi, 
dans mon bureau, que son d o s s i e r e t a i t ecrasant 
et que sa c o m p l i c i t e e t a i t demontree dans l e s 
a s s a s s i n a t s qui avaient ensanglante P a r i s ä l a 

1 6 5 f i n de 1986. Voilä, pourquoi je trouve indigne 
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de vous l'ensemble de ces i n s i n u a t i o n s . 

JC: Monsieur Mitterrand, tout d'un cöup vous derapez 
dans l a fureur concentree. Et je voudrais simple
ment r e l e v e r un point dont je ne sais pas s ' i l est 
digne ou indigne de vous. Je n'ai jamais leve l e 
v o i l e sur une seule conversation que j ' a i pu a v o i r 
avec un president de l a Republique dans l ' e x e r c i c e 
de mes f o n c t i o n s . 'Jamais.' Ni avec l e general de 
Gaulle, n i avec Georges Pompidou, n i avec Valery 
Giscard d'Estaing, n i avec vous. Mais est-ce que 
vous pouvez d i r e , Monsieur Mitterrand, en me 
regardant dans l e s yeux, que je vous a i d i t que 
G o r j i — que nous avions des preuves que G o r j i e t a i t 
coupable de c o m p l i c i t e ou d'action dans les acts 
precedents, a l o r s que j e vous a i toujours d i t que 
c e t t e a f f a i r e e t a i t du seul ressort du juge, que je 
n ' a r r i v a i s pas ä s a v o i r - ce qui est normal compte 
tenu de l a Separation des pouvoirs - ce q u ' i l y a v a i t 
dans ce d o s s i e r , et que par consequent, i l n ' e t a i t 
pas p o s s i b l e de d i r e s i , veritablement, G o r j i e t a i t 
ou non implique dans c e t t e a f f a i r e . Et l e juge, en 
bout de course, a d i t que non. Peu importe l a chose, 
je r e g r e t t e d'avoir ä developper un element de notre 
conversation, mais pouvez-vous vraiment contester ma 
v e r s i o n des choses en me regardant dans les yeux? 

FM: Dans l e s yeux je l a conteste. Car lorsque G o r j i 
a ete a r r e t e et lorsque s'est deroulee c e t t e 
grave a f f a i r e de blocus de l'ambassade, avec ses 
consequences ä Teheran, c'est parce que l e gou
vernement nous a v a i t apporte ce que nous pensions 
e t r e suffisamment ser i e u x - comme quoi i l e t a i t 
l'un des i n s p i r a t e u r s du terrorisme de l a f i n 1946. 
Et c e l a vous l e savez f o r t bien. E n f i n , j'en t e r -
mine. 
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JC: Passons - je ne joue pas au poker — mais en 
2 0 0 matiere de d i g n i t e ... 

FM: II n'y av a i t pas de f u r e u r - non - i l y a v a i t de 
1'indignation, Monsieur l e Premier m i n i s t r e . 

MC: Nous passons s i vous voulez bien au d e r n i e r v o l e t . 
(...)" 
(Anh., S.XX-XXI) 

Der Auslöser für die Situationsverschärfung und für den 
Str e i t a u s b r u c h i s t d i e i n d i r e k t ausgedrückte Anklage von 
JC, der s o z i a l i s t i s c h e P o l i t i k e r s e i aufgrund der Am
nestierung von M i t g l i e d e r n der "Action d i r e c t e " für d i e 
Morde an Georges Besse und General Audran mit verantwort
l i c h . 
Mit diesem Schachzug wagt s i c h JC so weit vor, daß durch 
di e aggressive Orientierung seines Verhaltens d i e koope
r a t i v e Basis des Gesprächs a l s grundlegende Voraussetzung 
für d i e Verständigung gestört wird. 
Das unkooperative Verhalten des Sprechers JC gründet s i c h 
dabei vor allem darauf, daß er, nur auf den eigenen Vor
t e i l bedacht, durch d i e Anspielung auf d i e M i t s c h u l d 
seines Gegners an den Morden, dessen Image rücksichtslos 
aufs S p i e l s e t z t . 
In jeder K o n f l i k t s i t u a t i o n g i b t es nun, wie Watzlawick 
f e s t s t e l l t , "grundsätzlich zwei Möglichkeiten, d i e Vor
stöße des anderen abzuwehren: entweder Stoß mit Gegenstoß 
mindestens g l e i c h e r Stärke zu begegnen, oder nachzugeben, 
so daß der Stoß ins Leere geht und den Gegner aus dem 
Gleichgewicht w i r f t 9 . Die e r s t e Möglichkeit, von Apeltauer 

* 9 V g l . Watzlawick (1977), S. 115. 
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auch " K o n t e r - T a k t i k " 5 0 genannt, wird vom Sprecher FM a l s 
angemessen er a c h t e t . 
In der vorliegenden Streitsequenz wird d i e gegnerische 
Beschuldigung zuerst durch die entsprechenden Fakten 
(Z 134ff) ("Rouillan n ' e t a i t pas encore l ' a s s a s s i n 
q u ' i l e st devenu. (...) N a t h a l i e Menigon a ete l i b e r e e 
par une d e c i s i o n de j u s t i c e . " ) entwertet und JC mit dem 
Vorwurf k o n f r o n t i e r t , s i c h in' verleumderischer Weise zu 
betätigen. Anschließend k o n z e n t r i e r t s i c h FM auf eine 
Gegenoffensive und beantwortet i n Verbindung mit einem 
Rückblick i n d i e Vergangenheit (Z 154ff) ("... ä l'epoque -
vous e t i e z une premiere f o i s Premier ministre") d i e 
Anschuldigungen, d i e an ihn g e r i c h t e t wurden, mit f o r 
mal g l e i c h e n M i t t e l n (" ... - j e me souviens des con
d i t i o n s atroces dans l e s q u e l l e s vous avez l i b e r e un Ja-
ponais t e r r o r i s t e . . . " ) . 
Mit dem Hinweis auf den Iraner G o r j i , der wegen e i n e r 
B e t e i l i g u n g an der Mordserie Ende des Jahres 1986 i n 
P a r i s angeklagt wurde, und der Erwähnung eines internen 
Gesprächs, demzufolge JC diesen t r o t z e i n d e u t i g e r Be
weislage i n den Iran habe zurückkehren lassen, wird 
eine erneute Verschärfung i n der Auseinandersetzung 
herbeigeführt. Zu weiter eskalierenden Zügen provo
z i e r t , k o n z e n t r i e r t s i c h JC auf d i e Taktik des Persön
lichwerdens 5 5' und b e z i c h t i g t seinen Gegner der I n d i s 
k r e t i o n , a l s o des Vertrauensbruchs, sowie der Lügen
h a f t i g k e i t . 

5 0 V g l . Apeltauer (1978), S. 281. 
5 1 Ebd. S. 231 f f : Nach Apeltauer wird durch d i e 

komplexe Sprechhandlung des 'Persönlichwerdens' 
eine Verschärfung der Auseinandersetzung dadurch 
verursacht, daß der thematische Rahmen auf d i e 
Person des Dialogpartners eingeschränkt wird, 
wobei seine Identität A n g r i f f e n ausgesetzt wird. 
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"Die w e c h s e l s e i t i g e U n t e r s t e l l u n g von Glaubwürdigkeit -
b i s zum Beweis des Gegenteils - i s t " , wie Dittmann 5 2 aus
führt, "b e k a n n t l i c h eine elementare beziehungsdefinie-
rende Aktivität der Kommunikationspartner." Dadurch, daß 
JC d e u t l i c h macht, daß er der Behauptung seines Kontra
henten FM keinen Glauben schenkt, o f f e n b a r t s i c h e i n 
Dissenz bezüglich der W a h r h a f t i g k e i t s u n t e r s t e l l u n g der 
Dialogpartner, was p r a k t i s c h 'einem Dissenz auf der Be
ziehungsebene gleichkommt. 5 3 

Die S t r e i t p h a s e e r r e i c h t ihren Höhepunkt a l s JC schließ
l i c h seinen Gegenspieler a u f f o r d e r t , o f f e n zu bekennen 
(Z 176f/189f) ("dans le s yeux"), daß d i e s e r a b s i c h t l i c h 
d i e Unwahrheit gesagt habe. In d i e s e r Phase der Ausein
andersetzung stehen Aussage gegen Aussage, wobei jeder 
P o l i t i k e r d i e Glaubwürdigkeit seines Gegners i n Frage 
s t e l l t . Aufgrund der Unvereinbarkeit der beiden P o s i 
t i o n e n und um weitere Eskalationen zu vermeiden, d i e 
unw e i g e r l i c h einen negativen Ausgang des Gesprächs zur 
Folge hätten, b l e i b t a l s e i n z i g e r Ausweg aus diesem 
K o n f l i k t , den K r e i s der gegenseitigen Beschuldigungen 
zu d u r c h brechen. 9 A So kündigt der Sprecher FM z u l e t z t 
eine Beendigung der S t r e i t s i t u a t i o n mit den Worten: 
(Z 198f) ("Enfin, j'en termine") an, um den J o u r n a l i s t e n 
zu s i g n a l i s i e r e n , daß es an der Z e i t i s t , durch einen 
Themen- oder Fokuswechsel 5 5, e i n e r weiteren K o n f l i k t a u s 
weitung zuvorzukommen und um damit eine Schlußphase e i n -

5 2 V g l . Dittmann (1981), S. 153. 
5 3 Ebd. 
5 4 Zum Phänomen der "Kreisförmigkeit" konfliktärer Pro

zesse v g l . Watzlawick/Beavin/Jackson (1972), S. 47. 
5 5 V g l . S c h w i t a l l a (1987), S. 142. Zum B e g r i f f des 

"Fokus" a l s Aufmerksamkeitsausrichtung auf bestimmte 
s p r a c h l i c h eingeführte Redegegenstände v g l . Kallmeyer 
(1978), S. 214-228. 
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z u l e i t e n , d i e zu e i n e r R e n o r m a l i s i e r u n g 5 6 des Gesprächs 
führen s o l l . 5 7 

Diese I n i t i a t i v e des "candidat-president" wird von JC 
grundsätzlich g e b i l l i g t , denn seine Reaktion (Z 199f) 
("Passons - je ne joue pas au poker — ") macht d e u t l i c h , 
daß er auch n i c h t daran i n t e r e s s i e r t i s t , diesen Zwischen
f a l l zum E k l a t werden zu l a s s e n . Z w e i f e l l o s s i n d s i c h beide 
Interaktanten bewußt, daß s i e es s i c h n i c h t l e i s t e n 
können, d i e Auseinandersetzung b i s zum Ende zu t r e i b e n , 
ohne s e l b s t Schaden zu e r l e i d e n . Die Entscheidung, d i e Be
ziehungsebene zu e n t l a s t e n und das Gespräch auf der Sach
verhaltsebene f o r t z u s e t z e n , um damit den K o n f l i k t zu redu
z i e r e n , kann damit a l s das Ergebnis eines Aushandlungspro
zesses zwischen beiden Interaktanten betrachtet werden. 

Daß das Verhältnis zwischen Indidividuum und R o l l e , wie 
Goffman f e s t g e s t e l l t h a t s e , weder durch völlige Unab
hängigkeit noch durch völlige Abhängigkeit voneinander 
gekennzeichnet i s t , t r i t t auf der Ebene der Beziehungs
k o n s t i t u t i o n d e u t l i c h zutage und s o l l im folgenden i n 
Zusammenhang mit den u n t e r s c h i e d l i c h e n Formen und Graden 
von Imageverletzungen im vorliegenden Gesprächssegment 
erörtert werden. Dabei s i n d j e w e i l s auch d i e Reaktionen 

5 6 Zu Aktivitäten, d i e der Renormalisierung der Ge
sprächssituation dienen, v g l . Kallmeyer (1979), 
S. 90 f f und Schank (1987), S. 40. 

3 7 Dieses Verfahren zur K o n f l i k t r e d u z i e r u n g wird i n der 
A r b e i t von S c h w i t a l l a (1987), S. 101 auch a l s "Aus
brechen aus der d i r e k t e n Konfrontation durch Hinwen
dung zu einem D r i t t e n " bezeichnet. 

3 8 V g l . K a p i t e l 2.2. 
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der Dialogpartner auf d i e gegen s i e erhobenen V o r w ü r f e 5 9 

und Anschuldigungen zu berücksichtigen, da s i e Hinweise 
enthalten, aus denen auf d i e Intensität der Imagebedrohung 
zu schließen i s t . 

Wenn der Sprecher JC i n der Einleitungssequenz seinem 
Dialogpartner u n t e r s t e l l t , i n H i n b l i c k auf d i e Probleme 
der S i c h e r h e i t s p o l i t i k zu n a c h s i c h t i g zu s e i n : 

(1) "Ce que je voudrais s a v o i r Monsieur Mi t t e r r a n d , c ' e s t 
(...) s i vous avez abandonne 1'appreciation (...) un 
peu indulgente, on d i t aujourd'hui l a x i s t e , dans l e 
domaine de l a s e c u r i t e (...)" 
(Z 2 3 f f ) , 

dann handelt es s i c h h i e r b e i um eine Provokation, der FM 
in s e i n e r R o l l e a l s Repräsentant der s o z i a l i s t i s c h e n Po
l i t i k ausgesetzt i s t und d i e er i n d i e s e r Funktion abzu-

5 9 B e i der Untersuchung wird i n Anlehnung an Löffler (1984, 
S. 302) davon ausgegangen, daß es b e i "Vorwürfen" um 
Gesprächshandlungen geht, d i e dadurch gekennzeichnet 
sin d , daß e i n Sprecher ("Offendent") einem Hörer ("De-
fendenten") gegenüber eine vom l e t z t e r e n zu verantwor
tende Normverletzung zur Sprache b r i n g t und den Defen-
denten i m p l i z i t zu e i n e r Stellungnahme h e r a u s f o r d e r t . 
F r a g l i c h i s t a l l e r d i n g s , ob es g e r e c h t f e r t i g t i s t , wie 
di e s b e i Löffler angesprochen wird, Normverletzungen 
auf vergangene (Fehl)handlungen zu beschränken. Wenn man 
berücksichtigt, daß s i c h e i n Vorwurf auch auf "unange
messene" Gefühlsäußerungen beziehen kann, d i e vom Defen-
denten zwar n i c h t i n t e n d i e r t wurden, für d i e er aber 
trotzdem zur Rechenschaft gezogen wird, dann e r s c h e i n t 
es angemessen, von einem umfassendereren Konzept der Vor
würfe, d i e aus Normverletzungen r e s u l t i e r e n , auszugehen. 
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a r b e i t e n hat. Es i s t anzunehmen, daß der " c a n d i d a t - P r e s i 
dent" mit e i n e r solchen Anschuldigung gerechnet hat, 
zumindest wartet er s o g l e i c h mit Zahlen auf, d i e ihm dazu 
dienen, den A n g r i f f zu p a r i e r e n . 
Es steht außer Frage, daß es s i c h b e i d i e s e r A r t von 
Imageverletzung um keinen besonders problematischen F a l l 
handelt, sondern eher um eine i n agonalen öffentlich
p o l i t i s c h e n Gesprächen übliche Form der Provokation. 

Dagegen scheinen Imagebedrohungen, d i e s i c h mehr auf 
die Person des Sprechers und weniger auf seine R o l l e 
oder p o l i t i s c h e Funktion beziehen, schwerer zu wiegen. 
In dem vorliegenden Gesprächsausschnitt lassen s i c h 
zum einen solche Handlungen bestimmen, mit denen das 
Gesprächsverhalten w e c h s e l s e i t i g i n imagebedrohender 
Weise k r i t i s i e r t wird, zum anderen Vorwürfe, d i e dem 
j e w e i l i g e n Partner eklatante Verletzung k u l t u r e l l e r Nor
men bzw. g e s e l l s c h a f t l i c h e r Konventionen u n t e r s t e l l e n . 
Hierfür lassen s i c h d i e folgenden B e i s p i e l e aufführen: 

(2) Der Vorwurf der mangelnden Selbstbeherrschung 
(JC: "Monsieur Mitterrand, tout d'un coup vous 

derapez dans une fureur concentree. (...)" 
Z 167f) 

(3) Der Vorwurf der Verleumdung 
(FM: "Que d' i n s i n u a t i o n s en quelques mots. (...) 

C'est indigne de vous de d i r e ces choses." 
Z 133ff) 

(4) Der Vorwurf der I n d i s k r e t i o n 
(Diese Anschuldigung e r f o l g t durch d i e Demon-
t r a t i o n des Gegenteils und i s t damit z u g l e i c h 
darauf ausgerichtet, d i e Vertrauenswürdigkeit 
des Sprechers h e r a u s z u s t e l l e n : 
(JC: "Je n ' a i jamais leve l e v o i l e sur une 

seule conversation que j ' a i pu a v o i r avec 
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un p r e s i d e n t de l a Republique dans l ' e x e r -
c i s e de mes f o n c t i o n s . " 
Z 170ff) 

(5) Der Vorwurf der Lügenhaftigkeit 
(Diese Anschuldigung wird g e g e n s e i t i g erhoben und 
bezieht s i c h auf d i e D a r s t e l l u n g der G o r j i -
Affäre 
(Z 176ff/Z 191ff) 

Der im zweiten B e i s p i e l erhobene Vorwurf mangelnder 
Selbstbeherrschung bezieht seine Wirkung im wesentlichen 
daraus, daß, wie Edelman betont, im B e r e i c h p o l i t i s c h e r 
Kommunikation d i e "konventionelle Reaktion auf Emotional 
t a t (...) (darin) besteht, s i e zu bedauern." Wenn davon 
auszugehen i s t , daß "das Publikum (...) Gesten und Hand
lungen (schätzt), d i e s i c h mit Rationalität v e r t r a g e n " 6 0 

dann erweist s i c h d i e U n t e r s t e l l u n g des V e r l u s t e s der 
S e l b s t k o n t r o l l e vor den Augen der Zuschauer a l s eine be-
acht1iche Imagebedrohung. 
In diesem Sinne i s t auch d i e Reaktion FMs auf diesen Vor 
wurf zu verstehen. So weist FM d i e Deutung seines Ver
h a l t e n s a l s " f u r e u r contentree" entschieden zurück und 
umschreibt s e i n e B e f i n d l i c h k e i t mit dem B e g r i f f der " i n -
d i g n a t i o n " . Diese Umdefinition d i e n t ihm dazu, den Zu
schauern zu v e r m i t t e l n , daß es s i c h n i c h t um einen unkon 
t r o l l i e r t e n Gefühlsausbruch s e i n e r s e i t s handelt, sondern 
daß das "schändliche" Verhalten seines Dialogpartners a l 
Ursache für d i e H e f t i g k e i t s e i n e r Reaktion anzusehen i s t 
(FM: " I I n'y a v a i t pas de fureur, non, i l y a v a i t de 

1 ' i n d i g n a t i o n , Monsieur l e Premier m i n i s t r e . " 
Z 201f) 

6 0 V g l . Edelman (1976), S. 171. 
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Interessant i s t , wie JC den Vorwurf der Verleumdung im 
d r i t t e n Segment zu entkräften sucht. So r e c h t f e r t i g t er 
s e i n Vorgehen mit dem Hinweis darauf, daß er von FM, der 
d i e Punkte Amnestie, A c t i o n d i r e c t e und T e r r o r i s t e n a l s 
Redegegenstände eingeführt hatte, dazu veranlaßt worden 
s e i , seine Meinung zu diesen Themen zu äußern. 
(JC: - "(...) Je n'avais pas p a r l e d'amnistie, mais vous me 

conduisez ä en d i r e un mot. (...)" 
Z 97f 

- "(...) vous p a r l i e z d'Action d i r e c t e , c'est pas moi 
qui l ' a i evoquee. (...)" 
Z l O l f 

- "C'est vous q u i l e s a v a i t evoquees, ce n'est pas 
moi." 
Z 143) 

Der Vorwurf der I n d i s k r e t i o n im v i e r t e n Ausschnitt da
gegen b l e i b t bestehen und wird von FM n i c h t mit e i n e r 
Ausgleichshandlung k o r r i g i e r t . (Vermutlich s i e h t s i c h 
der s o z i a l i s t i s c h e P o l i t i k e r h i e r s e l b s t im Unrecht und 
z i e h t es deshalb vor, diesen Punkt n i c h t weiter zu ver
t i e f e n .) 

Bei der Anschuldigung der Lüge i n B e i s p i e l (5), die beide 
Dialogpartner w e c h s e l s e i t i g erheben, handelt es s i c h um 
Imageverletzungen, d i e aus Symmetriegründen (es steht Aus
sage gegen Aussage) n i c h t k o r r i g i e r t werden. 

Die schwerwiegendste Imageverletzung i n dem Gesprächs
segment, dies läßt s i c h aus der Reaktion von FM a b l e i 
ten, i s t i n dem Vorwurf zu sehen, den ihm JC auf i n 
d i r e k t e Weise macht, wenn er andeutet, daß der s o z i a 
l i s t i s c h e Präsident 1981 T e r r o r i s t e n begnadigt und 
s i c h damit an den Morden zweier französischer Staats
bürger s c h u l d i g gemacht habe. Mit d i e s e r Anklage sucht 
JC zum Ausdruck zu bringen, daß FM einen folgenreichen 
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F e h l e r begangen hat, der sowohl a l s p o l i t i s c h e s Ver
sagen und Beweis s e i n e r " a p p r e c i a t i o n un peu i n d u l -
gente dans l e domaine de l a s e c u r i t e " zu werten i s t 
a l s auch persönliche Verantwortungslosigkeit dokumen
t i e r t . 
Die Reaktion FMs auf diese Imageverletzung i s t v i e l 
s c h i c h t i g . Sie s e t z t s i c h zusammen aus der Zurückweisung 
der von JC vorgebrachten Fakten, dem Vorwurf der Verleum
dung und einem Gegenschlag i n Form der Aufrechnung a l l 
der T e r r o r i s t e n , für deren F r e i l a s s u n g JC zur Verant
wortung zu ziehen i s t . 

Wie s i c h aus den aufgeführten B e i s p i e l e n ersehen läßt, 
s p i e l t der B e g r i f f der Verantwortung i n der Wahlkampf-
debatte eine wichtige R o l l e . Dieckmann 6 1 und R ü t t e n 6 2 

verweisen mit Recht darauf, daß im p o l i t i s c h e n Kontext 
der B e g r i f f der persönlichen und i n d i v i d u e l l e n Verant
wortung von einem "erweiterten i n s t i t u t i o n e l l e n B e g r i f f 
von Verantwortung" zu unterscheiden i s t . Wenn P o l i t i k e r 
a l s Rollenträger zur p o l i t i s c h e n Verantwortung gezogen 
werden, dann i s t zunächt einmal davon auszugehen, daß 
einem entsprechenden Vorwurf e i n Verständnis überindi
v i d u e l l e r , i n s t i t u t i o n e l l e r Verantwortung zugrundeliegt. 
Auffällig aber i s t , daß i n den untersuchten Gesprächs
ausschnitten aus der Debatte von 1988, d i e Kandidaten 
n i c h t nur, wie es i n p o l i t i s c h e n Rundengesprächen üblich 
i s t , " s t r a t e g i s c h e n Gebrauch" von dem Konzept der erwei
t e r t e n Verantwortung machen 6 3, sondern daß s i e im Zuge 
der starken P e r s o n a l i s i e r u n g des Gesprächsgeschehens i n 
das Verständnis der p o l i t i s c h e n Verantwortung d i e Kom-

6 1 V g l . Dieckmann (1981), S. 235. 
6 2 V g l . Rütten (1989), S. 192. 
6 3 V g l . h i e r z u d i e Untersuchung von Rütten (1989), 

S. 193-196. 
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ponente der persönlichen Schuldfähigkeit und d i e des 
i n d i v i d u e l l e n Versagens i n t e g r i e r e n . So machen partner
o r i e n t i e r t e Kommentare, wie z.B. der folgende des 
Sprechers FM: 

"C'est t r i s t e . Et pour votre personne et pour votre 
f o n c t i o n . " 
(Z 132f) 

d e u t l i c h , daß d i e Interaktanten i n der Kandidatendebatte 
n i c h t darauf v e r z i c h t e n , auch e i n i n d i v i d u e l l e s Verant
wortungsverständnis ins S p i e l zu bringen, wenn dieses zur 
P r o f i l i e r u n g der eigenen Person und zur D i s q u a l i f i z i e r u n g 
des Gegners ei n g e s e t z t werden kann. 
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8 .4. Zusammenfassung 

Die Untersuchung von Aushandlungsprozessen zur wechsel
s e i t i g e n Bestimmung der Beziehung hat d e u t l i c h gemacht, 
daß Rangordnung und Statusfragen einen entscheidenden 
Einfluß auf d i e Beziehungsgestaltung der Interaktanten 
i n der Wahlkampfdebatte ausüben. 
Überlegenheitsansprüchen des b i s h e r i g e n Amtsinhabers 
stehen Bemühungen des Herausforderers gegenüber, unter 
Hinweis auf d i e s i t u a t i v d e f i n i e r t e n P o s i t i o n e n eine 
G l e i c h s t e l l u n g der I n t e r a k t i o n s p a r t n e r durchzusetzen. 
Während auf der einen S e i t e Dominanzansprüche geltend 
gemacht werden, um den Mitbewerber vor den Augen der Öf
f e n t l i c h k e i t auf den rangniedrigen P l a t z zu verweisen, 
la s s e n s i c h auf der anderen S e i t e b e z i e h u n g s o r i e n t i e r t e 
Aktivitäten bestimmen, d i e dazu dienen, den Kontrahenten 
i n seinem Wert oder Ansehen herabzusetzen und i n einen 
sch l e c h t e n Ruf zu bringen. A l s solche imageschädigende 
Handlungen, durch d i e s i c h vornehmlich konfliktäre Ge
sprächsphasen auszeichnen, s i n d K r i t i k an Persönlich
keitsmerkmalen und Verhaltensweisen des Dialogpartners 
sowie Vorwürfe, d i e s i c h auf mangelnde p o l i t i s c h e Fähig
k e i t e n und Qualitäten beziehen, anzusehen. 
Der Aufweis von D e f i z i t e n und d i e I n f r a g e s t e l l u n g von Le
g i t i m a t i o n werden im Zuge der ausgeprägten P e r s o n a l i s i e 
rung des Kommunikationsgeschehens i n e i n e r Weise vermit
t e l t , daß Zuschauer den Eindruck gewinnen können, a l s 
ginge es i n Debatte tatsächlich um persönliche Verant
wortung und Schuldfähigkeit der Interaktanten. 
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9. Abschließende Bemerkungen 

Z i e l der A r b e i t war es, im Rahmen ei n e r F a l l s t u d i e n a n a 
l y s e das Phänomen s p r a c h l i c h e r S e l b s t i n s z e n i e r u n g von 
P o l i t i k e r n i n einem wesentlichen Bereich der Wahlkampf
kommunikation aus l i n g u i s t i s c h e r Perspektive zu unter
suchen. Am B e i s p i e l der Kandi'datendebatte zwischen 
Francois M i t t e r r a n d und Jacques C h i r a c ging es darum, 
zu v e r d e u t l i c h e n , wie S e l b s t d a r s t e l l u n g auf v e r s c h i e 
denen Gesprächsebenen r e a l i s i e r t wird, wobei dieses 
F r a g e i n t e r e s s e durch d i e ausgeprägte P e r s o n a l i s i e r u n g 
des Kommunikationsgeschehens angeregt wurde. 
Insgesamt z e i g t d i e Untersuchung, daß s i c h das Kommuni
kationsgeschehen i n der Kandidatendebatte n i c h t ohne 
Berücksichtigung medienspezifischer und i n s t i t u t i o n e l l e r 
Faktoren beschreiben läßt. Im Gegensatz zur Analyse von 
Alltagsgesprächen, d i e s i c h , wie es dem Grundpostulat 
der 'Konversationsanalyse' e n t s p r i c h t , ausschließlich 
auf das s p r a c h l i c h e und kommunikativ r e a l i s i e r t e Ver
halten der Gesprächsteilnehmer beschränken kann und 
auch s o l l , hat es s i c h a l s v o r t e i l h a f t erwiesen, i n Zu
sammenhang mit dem Diskurstyp der Fernsehdebatte n i c h t 
nur auf Vorarbeiten zu p o l i t i s c h e n Handlungszielen und 
zur Bedeutung symbolischen Handelns i n der Wahlkampfkom-
munikation zurückzugreifen, sondern auch auf die e x t r a 
kommunikativen Begleitumstände und Bedingungen e i n z u 
gehen, d i e den Inszenierungscharakter des Streitgesprächs 
h e r v o r t r e t e n lassen. 
Auf der Grundlage der These, daß d i e Debatte a l s öffent
l i c h - d i a l o g i s c h e s Kommunikationsereignis i h r primäres 
Z i e l n i c h t i n s i c h s e l b s t hat, sondern ausschließlich 
dem Zweck der p o l i t i s c h e n Werbung dient, konnte zum 
einen davon ausgegangen werden, daß d i e Kommunikations-
i n t e n t i o n der P o l i t i k e r auf d i e zukünftigen Wähler ausge
r i c h t e t i s t und daß s i c h zum anderen Merkmale und Muster 
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alltäglicher Gesprächshandlungen n i c h t u n r e f l e k t i e r t auf 
den B e r e i c h der Wah1kämpfKommunikation übertragen l a s s e n . 

Bei der Untersuchung der Debatte auf verschiedenen Ge
sprächsebenen zur Bestimmung der s p r a c h l i c h - s t i l i s i e -
renden Verfahren, d i e auf eine e i n h e i t l i c h abgestimmte 
Selbstpräsentation der Kandidaten a b z i e l e n , erwies s i c h 
das Konzept der Int e r a k t i o n a l s besonders geeigneter Ana
lyserahmen, da d i e Aktivitäten der S e l b s t p r o f i l i e r u n g , i n 
Ausrichtung an der Publikumsperspektive, gegen den Wider
stand des Gesprächspartners durchgesetzt werden müssen 
und es im Zuge d i e s e r O r i e n t i e r u n g zu Interessenkon
f l i k t e n und Aushandlungsprozessen kommt, d i e s i c h mit 
gesprächsanalytischen M i t t e l n beschreiben und deutend 
re k o n s t r u i e r e n l a s s e n . 

Wichtige Beobachtungen, d i e s i c h aus der A r b e i t am Ma
t e r i a l ergeben haben, s o l l e n im folgenden kurz zusammen
gefaßt werden. 

Die Sendung, d i e den beiden Präsidentschaftskandidaten 
die Gelegenheit b i e t e t , im Rahmen des Dialogs für s i c h 
und i h r e P o l i t i k zu werben und den Gegner zu d i s k r e d i 
t i e r e n , f o l g t einem vorher f e s t g e l e g t e n AblaufSchema. 
Zu den S p i e l r e g e l n der Debatte gehört es, daß Modera
toren d i e Aufgabe übernehmen, für einen geordneten und 
dem P r i n z i p der Ausgewogenheit entsprechenden Gesprächs
v e r l a u f zu sorgen. Bei der Analyse ausgewählter Seg
mente auf der Ebene der Organisation des Sprachhandelns 
hat s i c h gezeigt, daß s i c h die Gesprächssteuerung von 
Seiten der P o l i t i k e r a l s e i n wichtiges M i t t e l der S e l b s t 
d a r s t e l l u n g erweist. So konnte im e i n z l n e n nachgewiesen 
werden, daß s i c h d i e Kandidaten b e i der Bearbeitung 
i h r e r gesprächsorganisatorischen Aufgaben an dem S e l b s t 
b i l d o r i e n t i e r e n , das s i e nach außen h i n zu v e r m i t t e l n 
suchen. 
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Desweiteren hat d i e Untersuchung der gesprächsorganisa
t o r i s c h e n Aufgabenverteilung i n der Debatte d e u t l i c h ge
macht, daß d i e Moderatorenaktivitäten f a s t ausschließ
l i c h darauf a u s g e r i c h t e t sind, d i e P o l i t i k e r b e i der 
Nutzung der Möglichkeiten öffentlicher S e l b s t d a r s t e l l u n g 
zu unterstützen, d i e ihnen d i e I n s t i t u t i o n Fernsehen zur 
Verfügung s t e l l t , und daß für das Gelingen der Fernseh
debatte l e t z t l i c h d i e B e r e i t s c h a f t zur Kooperation seitens 
der P o l i t i k e r entscheidend i s t , da den Gesprächsleitern 
weder das Recht z u g e b i l l i g t wird, i n h a l t l i c h i n den Dia
lo g e i n z u g r e i f e n , noch M i t t e l zugestanden werden, mit 
denen s i e Verstöße gegen d i e Regelungen des Gesprächs 
sa n k t i o n i e r e n können. 

Insgesamt hat s i c h gezeigt, daß der I n s z e n i e r u n g s s p i e l 
raum für d i e Selbstpräsentation der Kandidaten n i c h t 
f r e i verfügbar, sondern durch eine Reihe von Faktoren 
vorgeprägt i s t . Die u n t e r s c h i e d l i c h e n Selbstkonzepte der 
I n t e r a k t i o n s p a r t n e r i n der Debatte erscheinen rückgebunden 
- an d i e P o s i t i o n e n und Rangfolge, d i e s i c h durch d i e b i s 

herigen Machtverhältnisse ergeben haben. 
- an d i e situationsbezogenen Rollen im Wahlkampf. H i e r b e i 

i s t es entscheidend, ob es s i c h b e i einem Kandidaten um 
einen Herausforderer handelt oder um jemanden, der seine 
Machtposition v e r t e i d i g t . 

- an das über einen längeren Zeitraum gepflegte, h i e r a l s 
werbepsycholgischer Terminus aufzufassende, P o l i t i k e r 
image . 

Z u g l e i c h wirken s i c h d i e Statusvorgaben auf den V e r l a u f 
und d i e A r t des Streitgesprächs entscheidend aus. So e r 
gaben Untersuchungen im Bereich der Beziehungskommunika
t i o n , daß d i e gegenseitige B e z i e h u n g s d e f i n i t i o n kein Vor
gang i s t , auf den d i e beiden Interaktionspartner i n g l e i 
cher Weise Einfluß nehmen können. Einschränkungen, d i e 
s i c h hieraus für den rangniedrigen Kandidaten und Heraus-
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f o r d e r e r ergeben, werden im Be r e i c h der Themenbearbei
tung durch KommunikationsStrategien kompensiert, d i e 
darauf abzielen, den auf Machterhalt setzenden Konkur
renten zur Rede zu s t e l l e n , i n d i e Enge zu t r e i b e n und 
unter Rechtfertigungszwang zu setzen. 

Es konnte beobachtet werden, daß d i e Protagonisten i n 
der Debatte unter dem Zwang stehen, n i c h t nur d i e p o s i 
t i v e S e l b s t d a r s t e l l u n g des Gegner demontieren zu müssen, 
sondern daß s i e diesem Prozeß mit einem Gegenentwurf zu 
begegnen haben, der i n O r i e n t i e r u n g an den Zuschauerer
wartungen darauf angelegt i s t , die P o s i t i v i e r u n g der 
Person des Kontrahenten zu übertrumpfen. A l s wichtige 
Verfahren, d i e diesen kommunikativen und persuasiven 
Z i e l e n dienen, wurden anhand des Textkorpus d i e Ge
sprächshandlungsmuster Bewerten, Anspielen und Be

schwichtigen e r m i t t e l t . Äußerungen, d i e diesen Mustern 
zugeordnet werden können, erweisen s i c h i n der Debatte, 
ebenso wie Ironiehandlungen, a l s wirksame r h e t o r i s c h e 
Waffen im Kampf um d i e Zustimmungsbereitschaft der 
Wähler. 

Die Betrachtung der Kandidatendebatte a l s r i t u a l i s i e r 
t e s Kommunikationsereignis schließlich hat d e u t l i c h ge
macht, daß der " c o n f r o n t a t i o n t e l e v i s u e l l e " Grenzen 
ge s e t z t s i n d . Denn, obwohl d i e Debatte a l s e i n kompe-
t i t i v e s Gespräch angelegt i s t , i n dem jeder der beiden 
Kontrahenten auf Kosten des Gegners Pluspunkte für s i c h 
zu verbuchen sucht, v e r h i n d e r t der i n s t i t u t i o n e l l ge
r e g e l t e Gesprächsablauf sowie der Öffentlichkeitscharak
t e r der Veranstaltung Eskalationen, d i e zu e i n e r so 
schwerwiegenden Gesprächskrise führen würden, daß mit 
e i n e r Fortsetzung des Gesprächs n i c h t mehr zu rechnen 
wäre. Aufgrund der inzwischen s t a n d a r d i s i e r t e n Rahmenbe
dingungen der französischen Kandidatendebatte, d i e 1988 
i n d i e s e r Form b e r e i t s zum d r i t t e n Mal s t a t t f a n d , und 
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der Beobachtermöglichkeit der Zuschauer, d i e vor allem 
daran i n t e r e s s i e r t sind, zu v e r f o l g e n , wie d i e P o l i t i k e r 
i n schwierigen Situationen reagieren, müssen s i c h d i e 
Teilnehmer an der Debatte darum bemühen, s i c h so zu ver
halten, daß i h r e grundsätzliche Ko o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t 
n i c h t i n Zweifel gezogen werden kann. Denn e i n negativer 
Gesprächsausgang würde auf a l l e B e t e i l i g t e n ungünstig 
zurückfallen und damit dem Z i e l der p o s i t i v e n S e l b s t 
d a r s t e l l u n g und Werbung schaden. 

Die Debatte der Präsidentschaftskandidaten von 1988 e r 
wies s i c h ohne Zweifel a l s e i n "duel sans merci" ("Le 
Po i n t " vom 8.5.1988). Nicht unerwähnt s o l l t e b l eiben, 
daß der "candidat-president" M i t t e r r a n d im nachhinein 
mit dem V e r l a u f der Streitauseinandersetzung außer
o r d e n t l i c h zufrieden war und, aus der überlegenen Hal
tung s e i n e r F a v o r i t e n r o l l e heraus, auch seinem Heraus
f o r d e r e r Chirac bescheinigte, " l a m e i l l e u r e Performance 
de l a c a r r i e r e t e l e v i s e e " ( " L i b e r a t i o n " vom 30.4./1.5. 
1988) geboten zu haben. 
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I 
A n h a n g 

Transkription der Kandidatendebatte vom 28. April 1988 

EV Bonsoir 
MC Bonsoir 
EV Bonsoir, Monsieur Mitterrand 
FM Bonsoir 
EV Bonsoir, Monsieur Chirac 
JC Bonsoir 
EV Messieurs, nous accueillons ce soir sur ce plateau de t£16vision 2 candidats au second tour de 

l'dlection presidentielle. Ce döbat 6tait attendu, c'est peu de le dire, ce debat est maintenant 
devenu une tradition dans la vie politique francaise depuis 1974, c'est donc le troisieme - 74,81 
et maintenant 1988. Nous vous remercions d avoir accepte\ Tun et lautre, que les 2 grandes 
chaines nationales de television, Antenne 2 et TF 4 l'organisem selon des regles precises. 

MC Chaque candidat disposeront d'environ SO minutes mais 50 minutes precisement euh. Nos 
interventions seront decomptees ä part, euh les 2 interventions des joumalistes, et enfin vous 
aurez droit, chacun d entre vous, ä 3 minutes de conclusion euh. Nous avons divise ce d£bat en 4 
parties - 30 minutes pour la politique int&ieure et les institutions, 30 minutes pour euh l'Europe 
et les problemes economiques et sociaux, 20 minutes pour les problemes de soci6te\ 20 minutes 
enfin pour la politique etrangere et la defense. Le temps de parole de chacun d entre vous, je 
pourtant insiste sur ce point, parce que c'est important, les temps de parole de chacun d'entre 
vous doivent etre equilibnSs ä la fin de chacune des parties. 

EV Quant ä la forme, cette Emission qui a et£ realisee apres un accord entre les 2 chaines de 
t£l6vision, Antenne 2 et TF 1 realisee par Jean-Luc Leridon, cette Emission respectera des regles 
de stricte equitl. Par exemple, seul le candidat qui s'exprime sera present ä l'ecran ä ce moment-
la. Chacun des candidats sera suivi pendant toute la duree d Emission par 3 camöras. Devant nous, 
2 chronometres qui nous permettront de sui vre ä la seconde pres le temps de parole qui a et6 
utilise par chacun des 2 candidats presents sur ce plateau, encore une fois afin de veüler ä cette 
egalite* de temps de parole. Mais nous ferons surtout ce soir, Michele Cotta et moi-meme, notre 
mötier de journaliste, c est-ä-dire que bien sur nous veiüerons ä l'equilibre mais nous veillerons 
aussi ä poser les questions qui, nous semble-t-il, Interessent 1 ensemble des telespectateurs et des 
citoyens, questions qui doivent etre importantes pour eux. 

MC Alors, selon l'usage, nous avons tir6 au sort, lä, juste avant le d£but de cette emission, alors 
Monsieur Mitterrand vous commencez, Monsieur Chirac vous ferez la demiere conclusion. Et la 
premiere question est naturellement une question assez assez simple et je crois que tous les 
Francais se posent aujourd'hui voici plus de 2 ans que vous etes Tun ä lautre - Tun et lautre ä 
la tete de ce pays. A de nombreuses reprises surtout sur la scene internationale, on vous a vus, 
Tun et lautre, assez proches. D'ailleurs vous-memes, dans des Interviews, vous avez dit que 
vous l'6tiez et apres tout les Francais s'en satisfaisaient assez bien. Alors qu'est-ce qui se passe, 
d'un seul coup euh les vous n'avez pas de mots assez durs Tun pour lautre. Les uns parlent de 
l'äge d'un candidat, les autres de la vulgaris, est-ce que, vraiment, la campagne electorale permet 
tout? Est-ce que vraiment nous sommes plus dans le temps de la cohabitation? 

FM Une campagne electorale ne permet pas tout. De notre c6te\ la cohabitation a 6te* voulue par le 
peuple francais et j 'ai - nous avons respectd sa volonte. Et donc, pendant le temps qu U nous a 

donne\ nous avons veill6 aux interets de la France. Bien entendu, cohabiter lorsque Ton vient 
de 2 majorites differentes, elues ä des moments differents, cela suppose, comme on dit, une 
dialectique, une discussion. Les points de vue, a priori, sont, forcement, pas les meines. Si l'on 
veut dtfendre les interets de la France, surtout sur le plan exterieur, et s exprimer d'une meme 
voix, il faut se mettre d'accord. Bien entendu, sans renoncer ä etre- - ce ä quoi on croit le plus, et 
il faut veiller ä trouver le chemin moyen qui reste absolument dans la ligne de ce qu'il convient 
de faire et, en meme temps compatible avec euh la pensee de chacun ~ en tout cas, avec ma 
pensee, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Ensuite, la campagne 61ectorale s'est döroulee au 
cours de ces dernieres semaines et ~ on reprend une certaine libert6, il ne taut pas en prendre trop 
~ je me suis präsente* - m'a-t-on dit, assez tardivement -- je pense m'etre tenu comme il 
convenait de se tenir et je ne peux pas en dire davantage. II est normal que le d6bat ait lieu. 

MC Monsieur Chirac 
JC C 'est vrai que la cohabitation a eti voulue par les Francais et qu'elle 6tait - inevitable - dans la 

mesure oü eile correspondait euh ä un vaeu euh clairement exprime. Elle s'est deroulee, je crois 
pouvoir le dire, dans des conditions qui ont 6te* facilitees par nos institutions et par - une certaine 
idee que se fait, dans son ensemble, notre pays sur les problemes de politique ettangere. Par nos 
institutions qui donnent clairement les responsabilites du gouvernement au gouvernement - et 
celui-ci a donc pu assumer ses responsabilites comme il l'entendait, et il en porte la 



II 
responsabilite. Sur le plan de la politique ettangere, oü les divergences de vue auraient pu etre 
nuisible ä l'image de marque de notre pays, ä nos interets • depuis que, dans ce domaine comme 
dans celui de la defense, le general de Gaulle a marqul que devait etre la politique de la France et 
que cette orientation, apres avoir ete fortement critiquee par les uns et par les autres, est 
aujourd'hui considlree comme admise par tous. II etait evidemment plus facile, la aussi, de 
deTendre dans cet esprit les interets de notre pays. Alors maintenant, c'est la campagne - eh bien, 
je souhaite, moi aussi, qu'elle se deroule dans des conditions qui eclairent les Francais sur ce que 
doit etre et ce que sera la France dans 7 ans. Puisque nous allons eiire uri President pour 7 ans, 
c'est-ä-dire pour une longue periode, et que nous devons savoir exactement ce que celui-ci feraiL 

EV Nous allons, en effet, pendant cette soiree, pendant ce debat, beaucoup parier des 7 prochaines 
annees mais, si vous le voulez bien, nous voudrions revenir encore d'un mot sur ce qui vient de 
se produire. Ne croyez-vous pas, Messieurs, que le grand vainqueur de la cohabitation ne soit 
Jean-Marie Le Pen? Et n'avez-nous pas le sentiment que le succes qu'il a remporte ne soit du, 
pour une bonne part, ä un rejet du langage politique traditionnel et, finalement, un langage 
auquel, les sondages l'indiquent, les Francais ne semblent plus beaucoup croire? - Monsieur 
Chirac - Monsieur Mitterrand - r6pond le premier ensuite c'est votre tour de repondre. 

JC Je ne presenterai pas la question tout ä fait de cette facon-la. En revanche, il y a une Observation 
ä faire euh en debut de ce debat - je crois les Francais se sont exprimes le 24 avril dans des 
conditions qui, je crois qu'on peut le dire, nous ont surpris. 34 - 34 pour cent d'entre eux ont 
approuve" vos propositions et 36 pour cent d'entre eux ont approuve ce que mon gouvernement, 
ma majorite, avait fait et proposd - c'est-ce que j'incame aujourd'hui - - et 30 pour cent ce qui est 
un nombre tres important, 30 pour cent ä gauche comme ä droite, ont manifeste leur 
mecontentement ou leurs inquietudes. Alors ce qui est important, aujourd'hui c'est, d'abord, de 
les entendre, de les comprendre et de leur repondre car ce mecontentement ou ces inquietudes, 
naturellement, ou ces questions qu'ils se posent, sont aussi Mgitimes que Celles de tous les autres 
Francais, cela va de soi. Et c'est la lecon que je tire de ce 24 avril et, probablement, au cours ce 
debat, serons-nous amenes ä tenir compte de cette composante nouvelle, de ce nombre tres 
important de nos concitoyens qui ne se reconnaissent pas dans nos projets ou dans nos 
preoccupations. 

EV Monsieur Mitterrand 
FM Ce qui m'amuse c'est la comparaison entre les 34 et les 36 - oü les Francais ne se renonnaissent 

pas tres bien. Iis ont vote, dimanche demier, 34 ~ un peu moins de 20 -- un peu plus de 16 -
'c'est ca la realite', mais enfin je ne veux pas m arreter ä ces details, ce sont simplement des 
modes de calcul un peu particulier. Quant ä l'anticohabitation, il ne faut pas ntelanger avec le 
langage ancien - c'est une toute autre affaire, cela depend des hommes, de la facon dont ils 
parlent. Si quelqu'un avait du en profiter davantage, plutöt que Monsieur Le Pen cela aurait ete 
Monsieur Barre, qui, il faut le dire, des le premier jour, avec beaucoup de suite dans les idees, 
s'est oppose ä ce choix-lä. Or, vous n'avez pas prononce le nom de Monsieur Barre, vous avez 
prononce le nom de Monsieur Le Pen, j'ai l'impression qu'il y a un peu de confusion dans cette 
affaire. 

MC Euh ceci 6tant, aucun d'entre vous ne peut etre eiu sans une partie plus ou moins importante de 
l'eiectorat de Jean-Marie Le Pen. Alors, qu'etes vous prets ä faire pour l'attirer et l'altirerez-vous 
cette partie de l'eiectorat? 

JC Ne nous trompons pas de Republique, n'est-ce pas. Le- l'eiection presidentielle, et c'est pour ca 
que le genlral de Gaulle avait voulu cette election au suffrage universel euh signifie un dialogue 
direct entre les electeurs et le President ou le candidat, plus exactement Ce dialogue est engage\ 
II ne s'agit pas, naturellement, pour moi de classer les electeurs dans teile ou teile categorie de 
droite, de gauche, du centre, et cetera. Je m'adresse aussi, cela va de soi, ä tous les electeurs, et je 
respecte -- par definition -parce que je suis un democrate, tous les electeurs d'egale facon. 

FM Le pĥ nomene du Front national s'explique par bien des raisons, et sans doute par un malaise 
profond de millions de gens qui se sentent malheureux, ou angoisses, ou anxieux, pour des 
raisons multiples que nous aurons sans doute l'occasion d'analyser. Mais il me semble que- il 
convient d'avoir une posioon claire. Ce qu'il faut recuser, c'est l'ideologie et le Programme 
politique d'un parti comme celui-ci. 11 ne faut pas etre complaisant' Et j'espere - je n'ai pas 
toujours eu ce sentiment - que Monsieur le Premier ministre ne sera pas complaisant. Mais il ne 
faut pas etre complaisant. H faut recuser l'ideologie', il faut la 'denoncer'. Quant ä ceux qui y 
adherent, c'est une autre affaire. Je crois qu'il faut surtout entendre et comprendre la demande 
sociale qu'ils exprimenL II ne faut pas £tre sourd - naturellement, si on est sourd aux problemes 
fondamentaux de la vie quotidienne dans la ville, les inegalites sociales, alors on encourage ces 
mouvements. Non, je - je crois qu'il faut etre tres ferme sur les principes, tres ouvert sur la 
demande. Mais il ne faut pas faire de concession ä la demarche de ce parti. 
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JC II n'est pas dans 1'esprit - de nos institutions, dans une campagne presidentielle, de faire la 

moindre concession a quelque parti que ce soit ni - d'ailleurs, ä quelque Ideologie que ce soit. II 
faut simplement essayer de comprendre des hommes et des femmes, d'oü qu'il soient, toutes 
Celles et tous ceux, notamment, qui ont vote, ä droite ou ä gauche, pour d'autres candidats que 
ceux qui avaient exerce ou qui exercaient les responsabilites du pouvoir. Pourquoi sont-ils la, ici 
et si nombreux? Les uns -je dirais plutöt ä droite encore que ces divisions sont un peu arbitraires, 
parce qu'il s'est d6veloppe\ Monsieur Mitterrand - sous votre quinquennat actif, si j'ose dire, 
c'est-ä-dire de 1981 ä 1985, un certain nombre de phenomenes qui ont 6te euh insupportables 
pour beaucoup de nos concitoyens. Qaaöte vrai avec le döveloppement du chömage au-delä 
encore de- du niveau e!6v6 qu'il avait atteint avant, et surtout d'une d'un certain nombre de 
mesures qui ont 6t6 prises et qui ont cree cette nouvelle pauvrete, cette misere qui a 6te tres mal 
ressentie - ä juste titre, naturellement - et que nous voulons tous combattre. £a a 6te ensuite euh 
une politique ä 1 'egard de euh 1 'immigration et notamment une complaisance ä l'egard de 
1'immigration clandestine, qui ont beaucoup choque un certain nombre de nos concitoyens et cröe 
des problemes, des problemes de comportement; et - c'est ainsi qu'on a vuse developper des 
sentiments que vous comme moi recusons par ailleurs. Et enfin, c'etait un probleme lie* au 
developpement de l'iiisecurite. Savez-vous, Monsieur Mitterrand, que des statistiques officielles 
montrent que, de 1981 ä 1986, il y a eu 600 crimes et delits de plus 'par jour'? C'est 
'exactement' le Chiffre que Ion decompte en moins pour ces crimes et delits de 86 ä 88. Cela 
m'amenera tout ä l'heure, d'ailleurs, en mauere de securite, ä vous poser, si vous le voulez bien, 
une question. Donc, ce sont ces phenomenes qui ont cree cette espece de reaction. Vous etes ä 
1 ongine de ces phenomenes. Et il nous appartient maintenant den tenir compte, de les integrer. 
C 'est ce que j'ai commence* ä faire, depuis 2 ans, par une politique - d'ouverture plus grande euh 
en mauere d'emploi; et cela m'a permis de stopper la degradation de l'emploi, de renforcement de 
notre securite, et aussi de lutte plus efficace euh contre 1'immigration, notamment clandestine. II 
faut poursuivre. C'est une question 'qui interesse un grand nombre de nos concitoyens.' II y a 
aussi tout ce qui touche, cela est plutöt pour cette sensibilite de gauche qui ne nous a pas 
soutenu au premier tour, tout ce qui touche ä l'insuffisance de solidarite.Vous ne soupconnez 
pas, par exemple, ä quel point - parce que je ne sais pas si vous en avez Ite inforate ä l'epoque ä 
quel point en 82 et 84 les decrets Beregovoy qui ont rogne* euh sur, ä la fois la duree et le 
montant des allocations de chömage et qui sont ä l'origine proprement' de la nouvelle pauvrete 
ont cr6e chez beaucoup de ces chömeurs, notamment de longue duree, un sentiment d'exclusion. 
C'est lä qu'il est ne. Nous sommes revenu naturellement sur toutes ces dispositions de facon 
plus humaine. En pensant qu'il a des economies ä faire 'ailleurs' que sur le dos des chömeurs. 
Mais cela a erde" 1'ensemble de ce mouvement. Nous devons maintenant tenir compte de l'avis de 
ces electeurs. 

EV Monsieur Mitterrand 
MC Monsieur Mitterrand 
FM Est-ce que nous n'avons pas pris un peu d'avance sur les d6bats que vous aviez prevus? Car vous 

MC Un petit peu Monsieur (??) c'esllaloidudirect... 
FM car vous m'aviez dit initialement que vous decomposiez notre entretien entre plusieurs parties. Et 

celle-ci, qui est 1'immigration, et les problemes de soctete etaient repousses ä plus tard tandis que 
certains problemes economiques et sociaux venaient un peu plus tot mais pas maintenant. Moi, 
je veux bien repondre tout de suite, ce n'est pas un probleme, je ne suis pas formaliste. 

MC Nous avions effectivement pr6vu de vous poser les problemes de l'immigration - les problemes 
poses par l'immigrauon dans la partie soeiöte, mais... 

FM Le Premier ministre a sorti tout de suite non pas tout son sac, il ne l'a pas vidi entierement, je 
ne pense pas, mais il est parti ä l'assaut, c'est assez dans son temperament. Mais moi, j'ai le 
mien. Et j'aime voir les choses telles qu'elles sont Alors d'abord, je tiens ä dire que se sont 
glissees quelques petites erreurs, dans l'analyse de- du Premier ministre. C est-ce que l'insecurite-
- l'insecurite a commence* ä baisser, j'ai lä le document officiel qui me vient de vos Services, ä 
partir de 1985 et non ä partir de 1986, c'est-ä-dire sous le gouvernement de Monsieur Fabius, un 
gouvernement socialiste, et pas sous le vötre. Ensuite euh stopper la degradation, cela s'est 
produit 2 fois. Bien peu, il faut le dire. II faut connaltre cette histoire du chömage, n'est-ce pas? 
Lorsque vous etes devenu Premier ministre de Monsieur Giscard d'Estaing, il y avait dejä 400000 
chömeurs, vous avez doubte le chifitre, celui-ci est passl ä peu pres de 800000, puis Monsieur 
Barre est devenu Premier ministre, il a 6te votre successeur et a condamne* avec beaucoup de 
vigueur votre expenence -- malheureusement, lui aussi, il a doubte le chiffre. Et c'est passe au 
double, ca veut dire entre 1700000 et 1800000. Et puis, pendant les cinq ans, de ce que vous 
appeliez "le quinquennat actif - je souriais aussi en entendant cette expression - alors on a monte 
de 700000. La proportion 6tait moindre mais de toute maniere je ne renverrais la balle ä 
personne, nous avons tous echoue* dans notre maniere d'aborder le chömage. Parce que (??) en 
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somme euh on a mis la charrue devant les bceufs. On y reviendra certainement tout ä l'heure. Eh 
puis depuis mars 1986, vous avez fait entre 80000 et - chömeurs - et 100000 chömeurs de plus -
- avec 2 crans d'arret - Tun qui 6tait en 1985 - pendant 6 mois- toujours au temps de Monsieur 
Fabius et depuis quelques mois - enfin 1 avant demier mois a 6te mauvais, le demier est bon, 
avec vous. En realite, Monsieur le Premier ministre, on ferait peut-etre mieux de dire - que dans 
la lutte contre le chömage il y a eu continuite, continuite dans 1'echec, que le chömage a 
continue* de s aggraver, mais ce qui m'interesse, moi, maintenant, c'est de savoir ce que je ferai 
apres le 8 mai, c'est de quelle maniere je pourrai enfin mettre un terme ä cette degradauon 
constante de l'emploi comme vous l'avez si bien dit tout ä l'heure. Quant aux immigtes, moi, 
j'y viendrai tout ä l'heure, parce que je ne veux pas epuiser tout mon temps. Je veux simplement 
dire qu'il n'y a eu aucune complaisance ä l'egard des immigres. Quant au decret Beregovoy, 
j'espere aussi que vous nous rendez que- vous nous renverrez la balle pour me permettre de 
repondre. 

EV Si vous voulez bien, nous - nous reviendrons au problime du chömage ... 
MC (??) rester (??) 
JC Je voudrais simplement dire un mot sur la pr6sentäbon que fait Monsieur Mitterrand du 

chömage. "Non', Monsieur Mitterrand, nous n'avons pas tous echoue* de la meme facon. 
FM C'&ait pire avec vous. Vous avez doubte. 
JC Vous me permettrez de parier de l'actualite... 
FM 'Ah oui, c'est ca', 6viter le pass£ lorsqu'ü est lourd ... 
J C J 'assume toutes mes responsabilites, 
FM Tres bien. 
JC Monsieur Mitterrand, sans aucune teserve, je Tai dit en commengant Je reconnais bien 

volontiers que, pendant ces 2 ans, j'ai fait ce que je voulais faire et que donc, j'en assume toutes 
les responsabilites. Ce qui me conduit ä constater que si-- pendant les 5 ans de gouvernement 
socialiste, il y a eu en bilan, 700000 chömeurs de plus, je constate que pour la premiere fois 
d'ailleurs depuis 15 ans, pour etre franc, depuis mars 1987, il y a une diminuiüon du chömage. 
Monsieur Mitterrand, permettez-moi de vous dire que pendant les 5 annees du pouvoir socialiste, 
si vous reprenez les statistiques de l'INSEE, Celles que personne ne conteste, Ü y a eu tous les 
jours ouvres - 500 chömeurs de plus. Derriere ces chiirres, se cache - ce que chacun sait - et ce 
qu'on imagine. Depuis mars 1987, c'est-ä-dire depuis qu'ont commerce' ä prendre Corps les 
mesures de mon gouvernement, il y a 500 chömeurs de moins par jour ouvre" en France. Moins 5 
pour cent maintenant. Et ceci a 6te particulierement caracteristique pour les jeunes dont le 
chömage a augmente pendant toute la periode 81 ä 86 

FM Non 
JC et qui aujourd'hui... 
FM 'C'est inexact' - c'est inexact'... 
JC Permettez-moi - je crois que ce n 'est pas la peine de dire simplement c 'est inexact... 
FM Je le demontrerai... 
JC Bien -- il y a aujourd'hui 15 pour cent de chömeurs jeunes de moins qu'en mars 1986 quand j'ai 

pris la responsabilite du gouvernement. Donc nous avons dans ce domaine, reussi d'abord ä 
stabiliser puis ä engager le Processus de reflux du chömage, que nous devons continuer. Et nous 
1'avons fait pourquoi? Parce que nous avons fait une politique economique qui etait une politique 
dynamique fondee sur la liberte et sur la responsabilite et que nous ne nous sommes pas 
simplement laissls aller. 

MC Monsieur Chirac... 
JC Ce que je dis du chömage je le dirai plus tard de 1 'immigration ... 
MC Monsieur Chirac, nous avons beaucoup de questions politiques ä vous poser... 
FM Je voudrais tout de meme faire une Observation de caractere general avant d 'aborder - le detail, si 

je peux appeler cela un detail, ce n'est pas un mot que je dis facilement parce que je Tai entendu 
il n'y a pas longtemps sur les places politiques. Euh voyez-vous, Monsieur le Premier ministre, 
ce que vous dites lä vous l'avez replte 'cent fois' depuis les quatre fois que vous etes candidat ä la 
presidence de la Republique. Vous l'avez n!p6te partout, on l'a entendu sur 'toutes les ondes', 
vous l'avez souvent dit, au demeurant, pendant les 2 ans oü vous eüez Premier ministre. Le 
debat a eu lieu, on va maintenant opposer bilan ä bilan? Mais les Francais ont juge" le 24 avril, 
ca veut dire qu'il y a entre 19 et 20 pour cent de Francais qui ont estinte que vous aviez raison. 
Et les autres ont pen$6 que vous aviez tort Alors quand vous aurez dit, vous, que les socialistes 
ont tout rate et quand j aurai repondu que vous avez tout rate, en quoi est-ce que nous aurons fait 
avancer les affaires de la France? En quoi est-ce que les Francais auront une perspective 
interessante pour ä partir du 8 mai prochain? Je me permets de vous conseiller de ne pas tomber 
dans ces Schemas un peu trop simplistes. 

EV Si vous le voulez, nous reprendrons dans quelques minutes la deuxieme partie, ce debat sans 
doute sur le chömage qui est en effet un debat important J'aimerais, si vous le voulez bien, vous 
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poser une autre question avant - Raimond Barre a, le premier je crois, utilise' l'expression "dlitat 
imparüal". Je ne vous demande pas Monsieur Mitterrand ou Monsieur Chirac, de faire le 
decompte des entorses ä cette regle que vous reprochez ä votre adversaire, mais plus concretement 
de nous dire - ce que vous ferez demain Tun et lautre si vous etes elu, pour assurer cette 
impartialite de l'Etat Monsieur Chirac 

JC Cette impartialite de 1 'Etat va de soi. Et ce que, pour ma part, j 'ai - denoncä et conteste a 6te en 
1981 cette chasse aux sorcieres qui euh a trouv£ son point d'orgue au moment du congres de 
Valence, dont je n'ai pas entendu d'ailleurs que vous layez condamne\ et ce qui est d'ailleurs 
difficile puisque vous-meme aviez affirnte que le Parti socialiste devait penetrer l'Etat - alors que 
vous etiez le chef de l'Etat - devait peneter l'Etat et que vous l'y encouragiez. Je crois que c'est 
une mauvaise methode. En 86, 'nous n avons changi aucun dirigeant des chaines de tetevision et 
de radio', par exemple, contrairement ä ce qui s'etait pass6 en 1981, et je suis heureux de 
constater qu'un grand Journal du soir, disait recemment - "Le Monde" pour ne pas le citer - disait 
recemment que l'enquete generale faite aupres de 1'ensemble de vos confreres, Monsieur Vannier, 
indiquait pour la premiere fois depuis longtemps, qu'ils n'etaient plus soumis ä des pressions 
politiques. Je m'en rejouis et cela doit etre vrai partout. Demain euh si les Francais me font 
confiance -s'ils approuvent mes propositions, je puis m engager ä ce que conformement ä l'esprit 
qui a toujours £te le mien et que j'ai notamment appliqug pendant les 2 ans oü j'ai 6te Premier 
ministre, 1 impartialite de l'Etat sera totalement garantie. 

EV Monsieur Mitterrand 
MC Monsieur Mitterrand, vous etes un tout petit peu en retard sur le temps de parole... 
FM Alors il faudra que Monsieur !e Premier ministre, si jamais l'öventualite assez fragile qu'il a 

evoquee se produisait, c'est-ä-dire s'il restait au pouvoir, il faudrait vraiment qu'il fasse des 
progres, qu'il change un peu ses manieres de faire le sectarisme. Et puis il faudrait qu'il en 
finisse avec l'Etat RPR qui s'est installe d'une facon insolente, de vieiUes traditions d'ailleurs 
qui ont 6te relevees par d autres partis de droite, je dis de droite pardonnez-moi mais enfin c'est 
l'expression qu'avait employee Monsieur Pasqua lorsque, au soir du 24 avril, il a dit non pas 36, 
non pas 19 ou 20 mais ü a dit 51 - 51 pour cent de voix de droite. II a effac6 toute distinction 
entre les centristes, le RPR et le Front national, mais je reviens lä-dessus. Si vous dites 
solennellement aujourd'hui - "plus de chasse aux sorcieres", c'est tres bien, c'est une bonne 
intention, il faudra que les futurs gouvernements la prenne ä leur compte. Mais vous avez tout 
mete - Valence pas condamnö - mais ecoutez - il ne faut pas avoir des lectures ä trous. Si vous 
aviez lu plus attentivement le Journal "Le Monde" que vous venez de citer, vous auriez vu un 
grand titre en premiere page. Le congres de Valence c'est tenu pendant que j '6tais au Mexique 
pour la Conference de Cancun et quand je suis revenu accueilli par les joumaüstes, tres 6mu, des 
ma descente d'avion, j'ai dit - "ben, ce n'est pas ca qu'il taut faire, ce n'est pas 9a qu'il faut faire, 
il ne faut pas essayer de diviser les Francais'' et certaines expressions excessives de mes amis, eh 
bien ils ont eu tort et ca figure en premiere page. Je n'ai jamais parte autrement ä mes amis que 
j'approuve souvent mais qu'il m'arrive de desapprouver. Donc lä, votre Information est inexacte 
ou bien vous avez voulu transmettre ä l'opinion publique qui nous ecoute, un message errond, 
volontairement errone\ De meme que vous avez dit "mais vous avez encourage\ vous, les 
socialistes ä investir l'Etat en citant Madame Nicole Queyrne, joumaliste du "Figaro" - honnete 
femme et honnete joumaliste - mais qui est quand meme la seule ä avoir entendu, parmi les 40 
joumalistes qui se trouvaient avec moi l'expression que vous venez de relever. Alors, evitons ce 
genre, si vous voulez, d'attaque personelle. Politiquement j'estime que l'Etat RPR est un grand 
danger qui est ressenti par beaucoup d autres que par moi. C'est 1' accaparement de l'Etat et je 
pourrais le d6montrer (??) 

JC (??) demontier (??) 
FM C 'etait vraiment extraordinaire den entendre cette demonstratio sur 1 Information euh la maniere 

dont la CNCL s'est installee, la maniere dont eile a 6te composee, les nominations auxquelles 
eile a procetiees - Tout cela montre une mainmise de caractere totalitaire, je nliesite pas ä 
employer ce mot, sur les moyens de 1'Information. Allez donc dans un departement d'outre-mer 
et jugez RFO - je ne veux pas faire de distinction - c'est 'insupportable'. Mais je pense qu'apres 
le 8 mai car c'est la seule chose qui m'interesse, c'est la seule chose, tout ce qui s'est passe lä --
je ne veux pas critiquer votre gestion, vous passez votre temps ä critiquer la mienne, ca ne 
m'interesse pas, c'est apres le 8 mai ce qui est interessant, les Francais attendent leur avenir 
immediat, c'est dans quelques jours. Alors je voudrais vraiment qu'il soit entendu que nous 
allons faire triompher quelques principes de liberte qui ont ete bafoues au cours de ces demiers 
temps. 

MC (??) avec quelle... 
JC Je voudrais dire un mot quand meme, une phrase parce que je trouve qu'il y a tout de meme une 

certaine audace ä parier des metlias - Monsieur Mitterrand, en 1981 tous les dirigeants de chaine 
ont etö changes 'par vous,' pas par moi. Quand la Haute Autorite a 6te crlee, je ne voudrais pas 
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demander le temoignage de Madame Cotta, un dirigeant que celle-ci voulait nommer a 6te interdit 
par l'Elysee. Toute la presse en a fait €tat, personne ne l'a conteste. 

FM Sauf... 
JC Nous ... 
FM Sauf Madame Cotta ici presente qui 1 'a echt dans un ouvrage en disant que 1 "Elysee n'avait fait 

aucune pression. 
JC Nous, Madame- nous, Monsieur ... 
MC Tout ä fait. Mais je souhaiterais rester en dehors de ce dlbat. 
JC Nous, Monsieur Mitterrand, nous n avons chang6 personne en 86, personne. Lorsque, quelques 

semaines avant les elections de 86, dont vous avez bien vu que vous alliez les perdre, que le 
peuple francais vous desavouerait, vous vous etes cacrte dans un petit coin pour negocier avec 
vos amis l'attribution sans aucun apppel d öftre de la 5 et de la 6, pensez-vous que ce soit 
veritablement l'Etat impartial? Alors, ne revenons pas sur le passe\ Je suis d'accord avec vous, ce 
sont des proces d'intention. Iis mentent detre faits un petit peu. Pas trop n'en faut, je suis 
d'accord avec vous. Et voyons 1'avenir. Eh bien, jê souhaite, Monsieur Mitterrand, que vous et 
votre Parti ayiez la mfeme conception de 1'impartialite de l'Etat que celle que j'ai toujours eue et 
qu'a toujours eu le mouvement auquel j'appartiens. 

FM Je vous ai oberservS pendant 2 ans et vous me donnez lä un bien mauvais exemple. Mais je ne 
veux pas m engager d'avantage. Moi, je- je vous appelle- - je ne fais aucune Observation 
particuliere sur votre facon de vous exprimer, vous en avez le droit. Moi, je continue ä vous 
appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c 'est comme cela que je vous ai appete pendant 2 
ans, et que vous letre. Eh bien, en tant que Premier ministre, j'ai constate que vous aviez, et 
c'est bien juste de le dire de tres reelles qualites; vous n'avez pas celle de 1'impartialite, ni du 
sens de la justice dans la conduite de l'Etat. 

JC Permettez-moi juste de vous dire que - ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'etes 
pas le President de la Republique. Nous sommes deux candidats ä egalite, et qui se soumettent au 
jugement des Francais, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur 
Mitterrand. 

FM Mais vous avez tout ä fait raison - Monsieur le Premier ministre 
<Lachen im Hintergrund̂  

E V Messieurs, Messieurs, si vous le voulez bien, avant de donner la parole ä Michele Cotta pour la 
troisieme question, puisque rinformation a 6te mise en cause, en quelque sorte, permettez-moi 
d'apporter une precision. Cette fois-ci, je fais mon excuse, comme directeur de rinformation 
d Antenne 2, chaine publique. Je tiens ä dire que cette nSdaction est libre et mdependante 
aujourd'hui, mais qu'elle l'etait aussi en 1985. Madame Cotta. 

MC Messieurs, avec quelle majorite allez-vous gouvemer? La votre, Monsieur Chirac, est un peu 
6troite, et vous Monsieur Mitterrand, eile est ä construire. Si vous gagnez cette election, est-ce 
que vous n 'allez pas etre contraints, l'un et lautre et quoi que vous disiez, ä dissoudre 
prochainement, et peut-etre plus tot que ce que vous ne le pensez ou que vous ne le dites, 
l'Assemblee nationale? Et, ä ce moment-lä, avec quel mode de scrutin? Monsieur Mitterrand. 

FM J 'ai dejä repondu ä cela. Mais il est tout ä fait normal que je le fasse pour ce grand rendez-vous -
du et proclante. D'ailleurs, quelques jours, quand meme, apres le 8 mai, je nommerai un Premier 
ministre, si toutefois 1 actuel Premier ministre, que j'ai devant moi - et qui lest encore -
demissionne. C'est la tradition republicaine. Mais en droit strict, constitutionnel, le Premier 
ministre ne peut quitter son pouvoir, son poste, sa fonction, qu'a la demande de l'Assemblee 
nationale. On verra si la tradition republicaine est respectee. En tout cas, je m'en arrangerai. 
Quand j'aurais la possibilite de nommer un Premier ministre, je le nommerai. Le plus tot sera le 
mieux, pour respecter la volonte des Francais. Et je le chargerai de former un gouvernement, sans 
m'occuper davantage de l'Assemblee nationale, qui fera ce qu'elle voudra. Bien entendu, ce 
Premier ministre aura pour directives de präsenter une equipe de gouvernement capable de 
representer une large une Iarge majorite des Francais, de facon ä se trouver ä l'aise devant les 
61ecteurs qui se seront prononces en ma faveur. D appartiendra ä l'Assembte nationale de faire ce 
qu'elle voudra, et le Premier ministre me dira - "eh bien, je peux poursuivre la täche que vous 
m'avez confiee", ou -"je ne le peux pas". Et s'il ne le peut pas, je dissoudrai l'Assemblee 
nationale. 

EV Une precision, il vous reste, Monsieur Mitterrand, dans cette premiere partie qui concerne la 
politique et les institutions, environ une minute dix. Monsieur Chirac, il vous reste une minute 
etdemie. 

JC Je tiens tout d 'abord ä vous rassurer, Monsieur Mitterrand, je - respecterai la tradition 
republicaine, vous n'en doutez pas. Je tiens aussi ä dire que, moi, j'ai engage\ dans des 
conditions difficiles, le redressement de la France, il y a 2 ans. Je Tai fait avec tout mon coeur. Je 
l'ai fait avec la comp&ence dtiommes et de femmes d£vou£s. J'ai une majorite au Parlement et 
j'entends, demain, nommer un Premier ministre qui poursuivra et amplifiera cette täche en 



VII 
s'appuyant sur cette majorite que je n'ai naturellement aucune raison de sanctionner. D'oü ma 
declaration consistante ä ne pas dissoudre. Moi, je suis pret ä gouvemer. II n'y a aucune 
incertitude sur l'avenir, sur les combinaisons i mettre au point pour avoir un gouvernement qui 
soit eventuellement soutenu, pour partie de son action, par l'Assemblee. Et le tout ddbouchant, 
naturellement, sur des elections legislatives, un nouveau d£bat, et de nouveaux retards dans 
l'effort que nous devons faire. Voilä, pour ce qui me conceme, votre appreciation, Monsieur 
Mitterrand, c'est - "Je vais nommer quelqu'unaussi largement que possible, je vais essayer 
d'attirer quelques-uns ici, quelques-uns lä pour -" ("X c'etait la conception de la IVieme 
Republique. Je comprends tres bien que vous y reveniez parce que j'ai toujours eu la conviction 
que vous n 'aviez jamais tout ä fait accepte la Vieme Republique et son esprit dont vous avez 
berteficte, mais que euh vous avez vivement combattu. Moi, je suis dans 1'esprit de la Vieme 
Republique - une majorite pour soutenir un gouvernement. Vous ne l'avez pas. 

MC Monsieur Mitterrand, il vous reste une minute euh ... 
FM Je veux unir et rassembler, comme je Tai dit dimanche soir, autour des valeurs detnocratiques. Et 

pas au-delä de mes propres convictions. Vous disiez - "II n'y a pas d'incertitude", il y en a une, 
Monsieur le Premier ministre. Une tres grave, la plus difficUe ä franchir, c'est votre election. 
Vous avez donc dessüte ici une politique-fiction en negligeant peut-etre les sequelles d'une 
campagne 61ec totale qui, dans votre camps, a ete tres durement ressentie. En tout cas, pour ce qui 
me conceme, j'ai dit ce que je ferai - je chercherai, lä comme ailleurs, ä reunir les Francais autant 
qu'il est possible sans aucune complaisance avec quiconque qui ne respecte pas les valeurs 
democratiques auxquelles je tiens. 

JC Monsieur Mitterrand... 
EV Monsieur Chirac, excusez-moi, mais la premiere partie consacree ä la polique est terminee, vous 

avez parte un peu plus de 15 minutes, quelques secondes de plus, Monsieur Mitterrand quelques 
secondes de moins. Avant que nous passions au chapitre europeen, ä l'economie et au social, je 
voulais vous pro poser, je sais bien que 9a peut paraltre derisoire compte tenu de l'importance des 
problemes, de consacrer encore peut-etre 2 minutes chacun, car le temps nous est compte, ä un 
probleme grave qui est celui de la Nouvelle-Caledonie. 

Themenpunkt: NEU- KALEDON1EN 

MC Si vous etes d'accord, nous decompions ces 2 fois 2 minutes et la question naturellement est que 
la Situation en Nouvelle-Calödonie est particulierement preoccupante euh en ce moment, il est 
vrai qu'elle Test depuis longtemps, si vous etes elu demain, quelles mesures comptez-vous 
prendre pour que le calme y revienne de facon durable? 

EV Et j'ajouterai un point, si vous le permettez - il est question nous dit-on, d'une convocation 
d'un Conseil des ministres exceptionnel qui deciderai de dissoudre le FLNKS. Acceptez-vous tous 
les deux cette convocation d'un Conseil des ministres et cette dissolution du FLNKS? On parle 
aussi, dit-on sur place, de la nomination d'un nouveau mddiateur et le nom de Monsieur Pisani a 
6te cite. Lä encore permettez-nous de vous interroger sur ce point 

MC Deux minutes chacun. Monsieur Mitterrand 
FM Ces 2 demieres informations ne sont pas parvenues jusqu 'ä moi. Personne ne m a parte de 

mldiateur, ce n'est peut-etre, ce n'est pas une mauvaise idee mais le chef du gouvernement ne 
m'en a pas saisi. Pas davantage il ne m'a saisi d'une dissolution eventuelle du - mouvement 
independantiste des Kanaks. De teile sorte que ce sont des questions auxquelles je ne puis pas 
repondre. J ajoute que - s'il me le demandait, mais je vais (res loin puisqu'il ne me l'a pas 
demandö, cela meriterait qu on en parle serieusement, au vu d'un dossier, d'une connaissance 
exacte de la Situation. Ce qui compte aujourd'hui, je veux dire ä la minute oü je m'exprime, c'est 
la liberation des gendarmes et du magistrat qui sont aujourd'hui retenus en otages, ce qui n'est 
pas pour nous supportable. D est de mon devoir de rendre hommage au courage et au sens du 
service public de ceux qui ont ete victimes de cette action. Donc, ce qui compte tout de suite, 
c'est de les delivrer. Mais ce qui compte toujours, aujourd'hui et demain, c'est le dialogue. Or, le 
gouvernement a choisi 'la brutalite'. II a choisi d'ignorer la moitte ä peu pres de la population. 
Moi, je choisis le dialogue, et apres le 8 mai, puisque c'est ca qui m'interesse' ~ je ne cherche 
pas ä regier des comptes ni avec Monsieur le Premier ministre ni avec personne. Tout 5a, c'est 
depasse.' Le peuple a juge\ je le repete, le 24 avril. II y avait le calme avant mars 1986, les 
elections regionales et les elections legislatives s'etaitent deroulees avec la participation de tous 
et dans le calme, on a oublte que le dialogue etait la regle de la Republique, il faut retourner au 
dialogue. Avec toutes les parties prenantes de la Nouvelle-Caledonie. 

MC Monsieur Chirac pour 2 minutes. 
JC D'abord, je ne sais pas tres bien ce que vous voulez dire, Monsieur Mitterrand, en disant que "le 

peuple a jug£ le 24 avril". II vous a donnä 34 pour cent des voix, 36 ä ma majorite (??) et lä oü 
j'ai vu le peuple juger, c'est en mars 1986, pour le moment c'est le demier jugement de reference 
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et nous verrrons le 8 mai prochain. Vous savez, je connais bien la Caledonie et c'est un pays que 
j'aime. J'y suis alle" 11 fois, ce qui me donne une certaine supenorite par rapport ä ceux qui ne 
connaissent pas cette terre, ces hommes, quel que soit leur origine ethnique. Dire que l'on fait 
une politique contre la moitte de cette population ä moitte ntelandsienne, c'est faire preuve d'une 
meconnaissance totale de ce dossier, meconnaissance politique, meconnaissance humaine. II y a 
en realite une action qui a ete" conduite et amplifiee de dialogue, et qui fait qu'une tres large partie 
des Melanesiens sont aujourd'hui en faveur de la Solution qui consiste ä rester dans la Republique 
et ils l'ont exprinte clairement lors du demier rdferendum. Personne ne l'a conteste et ne peut le 
faire. II y a enfin un petit groupe qui d'ailleurs rejette les traditions culturelles et la coutume 
ntelartesienne et canaque et qui s'appelle le FLNKS, qui a ete longtemps une sorte de parti 
politique puis qui, petit ä petit, a d6riv6 vers le terrorisme et qui aujourd'hui est un groupe 
terroriste et qui vient encore de le marquer, en 6tant solidaire et en revendiquant la preparation de-
du drame d'Ouvea. Nos gendarmes ont ete" prisonniers, tuds. Personne peut dire ä quel point cela 
m'a "bouleversl'. Vous savez, Monsieur Mitterrand, si l'on n'avait pas systematiquement 
encourage" le FLNKS et Tjibaou, nous n'en serions pas lä. Tjibaou disait, il y a quelque temps, 
que "la France nous dise combien eile veut de morts", et si je ne m 'abuse dans votre Lettre aux 
Francas, vous disiez "depuis 7 ans que je le rencontre, Monsieur Tjibaou ne varie pas, c'est un 
homme que je respecte". Eh bien voilä votre difference, moi je ne respecte pas quelqu'un qui est 
devenu un terroriste 

MC Monsieur Chirac 
JC et je ferai tout pour que ce groupe terroriste soit rdduit comme j'ai tout fait pour qu'il soit rdduit 

ailleurs. Je ne me sens pas le droit moral, Monsieur Mitterrand, de rejeter hors de la communaute 
nationale une partie de cette communaute, qu'elle soit d'origine ntelanesienne ou francaise ou 
polyndsienne ou walisienne ou indoitesienne - ou chinoise ... 

MC Monsieur Chirac (??) nous avions (??) 2 minutes 
JC je ne me vois pas les rejetant 
EV Monsieur Chirac, vous avez parte un peu plus de 2 minutes, donc Monsieur Mitterrand dispose 

encore d'une minute s'il souhaite parier de la Nouvelle-Caletlonie, apres quoi, s'ü vous platt, 
passons au dossier europeen. 

FM J 'aurais pu vous demander de continuer la lecture de ma Lettre, vous y auriez vu que je 
considetais, moi aussi, qu'il ne fallait rejeter ni les uns ni les autres et que c'etait la Republique 
francaise qui pouvait et qui devait etre l'arbitre dans ce conflit que votre politique a 
malheureusement aiguise* et aggrave" par son injustice et son imolerance. Nous avons assiste, 
nous assistons actuellement, et c'est dramatique, ä 1'echec 'absolu' de votre politique et je serai 
lä, je l'espere, apres le 8 mai pour que les Francais raisonnables detendent la Republique et toutes 
les communautes sans exception, sans rejeter personne en Nouvelle-Cal&ionie. 

EV (??) 
JC Monsieur Mitterrand, lorsque vous avez pris le pouvoir en 1981, la Calddonie 6tait totalement 

calme, pour l'ensemble du territoire il y avait un escadron et demi de gendarmerie pour assurer 
rordre, c'est IOUL Pendant qu'il y a eu le gouvernement socialiste, nous avons eu l'exasperation, 
nous avons eu 32 morts, des centaines de gens Wesses, de maisons incendiees, de femmes 
violees. Voilä quel a 6te le resultat de votre politique. A partir de 1986, le calme est revenu sur le 
territoire, le peuple s'est exprinte par un retetendum et personne n'en a conteste le bien-fonde. 

MC II faut conclure sur la Nouvelle-Caletlonie 
JC Et par hasard et comme par hasard, c'est ä la veille de nos elections qu'une opetation dont le 

FLNKS nous dit aujourd'hui qu'elle a 6te preparee de longue main, dont nous savons qu'elle a ete 
preparee avec l'aide d'aides exterieures et probablement de complicites interieures, que cette 
Operation intervient Et bien je vous dis, Monsieur Mitterrand que les encouragements qui ont pu 
etre doiutes par le passe* ä cette fraction terroriste et separatiste qui represente tres peu de choses, 
sont la-sont responsables de cette Situation. Je le rdpete en 81, il n'y avait aucun probleme 
caledonien. 

MC Vous repondez sur ce point... 
FM Je vais dire tres rapidement - tris rapidement... 
EV et ensuite on continue ... 
FM que la Nouvelle Catedonie en l'espace dun siecle a connu de nombreuses crises dont certaines ont 

ete plus tragiques encore que celle que nous vivons actuellement. Mais le probleme s'est pose" de 
teile sorte que sous le septennat de Monsieur Giscard d'Estaing ä deux reprises, les ministres 
responsables ont voulu transformer les structures de ce lointain territoire. En constatant ce que 
j'ai constate, ä savoir qu' on ne pouvait assurer l'harmonie dans l'injustice et l'oppression. II faut 
que chacun, lä-bas, se sente en securite, il faut que la culture d'origine soit respectee, il faut que 
les terres ne soient pas confisquees au benetice de quelques-uns. II y a des fortunes immenses qui 
se sont bäties lä-bas en face de la pauvrete. Cela a aiguise" les oppositions et la facon dont vous 
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me disiez "L'ordre regne" me faisait penser ä une phrase fameuse, mais il s'agissait de Varsovie -
Je m'arrete la. 

JC Monsieur... 
MC Monsieur Chirac - non 
JC C'est un sujet important qui interesse aujourd' hui tous les Francais. 
MC Non - (??) ecoutez.. 
EV Nous serons obliges de faire un deuxieme debaL 
JC Ah oui, un deuxieme ddbat, je m'en rejouis ä 1 'avance. Monsieur Mitterrand, on ne 
MC Non, Monsieur Chirac ... 
JC peut pas dire des choses comme cela, vous dites qu'il y a des fortunes immenses, c'est faux. Vous 

dites les terres, Monsieur Mitterrand, les terres, pendant les 5 ans de gouvernement socialiste, pas 
un hectare n'a 6te redistribue\ sous mon gouvernement, 30000 hectares ont 6te redistribues et il y 
a de la terre pour tout le monde, dans un pays grand comme la Belgique oü il y a 150000 
habitants... 

EV Monsieur Chirac, je suis navrö, nous ne pouvons pas continuer comme ceci... 
JC vous parlez de la coutume, Monsieur Mitterrand, mon gouvernement a cree l'assemblee culturelle 

dans son nouveau Statut, ceux qui ont conteste la coutume, 'c'est votre gouvernement', c'est 
aussi d'ailleurs le FLNKS. 

EV Bon, Monsieur Chirac, s'U vous plait, maintenant... 
FM Arretons le paradoxe et continuons. 
MC (??) nous sommes desequilibres... 
EV Bien, je dois vous dire que vous avez parte une minute et demie de moins que Monsieur Chirac, 

dans cette premiere partie. 
FM Oui, je pretere ne pas avoir parte une minute et demie de plus pour dire des choses aussi irreelles 

et aussi injustes que Celles qui viennent d etre prononcees. 

2. TEIL 

Themenpunkte: EUROPA, WIRTSCHAFT UND SOZIALES 

MC Nous arretons... 
EV Alors, nous arretons cette premiere partie, nous arretons donc les chronometres et nous repartons 

maintenant pour une seconde partie, en parlant notamment de l'Europe. Et ce serait notre 
premiere question... 

MC Pour les spectateurs, pardon, je crois qu 'il laut dire que Monsieur Mitterrand a parte 18,36 
minutes et Monsieur Chirac 19,58. 

F M Ce n 'est pas un drame. 
EV On ne vous a, Messieurs, probablement jamais vus plus proches ä la fois physiquement et peut-

etre pobuquement que sur les affaires europeennes. Les Francais vous ont vus en effet ä la 
tetevision participer ensemble ä des negociations au coude ä coude - voila, au moins, un domaine 
dans lequel, sans aucun doute, vous connaissez fort bien, Tun et 1 autre, les opinions de de Tun 
et de lautre. Alors nous avons envie de vous demander ce qui, aujourd'hui, au plan europeen, 
vous separe et vous rapproche? Et aussi lequel de vous deux a le plus 6volite au cours des 
quelques annees qui viennent de s'ecouler. Monsieur Mitterrand 

FM Vous me permettrez de ne pas juger (??) bon (??) de reterence. En ce qui me conceme, c'6tait un 
engagement tres ancien, certains diront "trop ancien", car j'ai ixt Tun des premiers fondateurs 
apres la Deuxieme Guerre mondiale des institutions europeennes, ä cela pres que j'&ais un 
modeste depule tres jeune et que je regardais, en les admirant, agir des hommes comme Monnet, 
Schumann, Adenauer, Gaspen et quelques autres. Bon, c'est vrai qu aujourd'hui Monsieur le 
Premier ministre est tres europeen dans son discours, c 'est vrai qu'il y est arrivg tres tardivement, 
mais il est le bienvenu. Je me souviens du temps oü il disait, c'etait en 79, j'ai la citation sous 
les yeux, sur l'Europe, "ce qui nous separe de 1TJDF etait comparablement plus profond que ce 
qui nous unit", ou bien "il y a bien deux theses fondamentalement diffetentes sur l'Europe, l'une 
gaulliste qui consiste ä construire l'Europe avec la possibilite de dire non, et lautre qui a 
toujours iit celle des centristes et qui est l'Europe au detriment des interets de la France" ou bien 
"je veux bien qu'on etise le Parlemeni europeen au suffrage universel, mais ä condition que cette 
Assemblee n'ait aucun pouvoir, car cette retinion de bavards irresponsables ne fera pas progresser 
les choses." Puis, enfin il y a le fameux appel de Cochin dans lequel, alors que Monsieur Giscard 
d'Estaing 6tait Präsident de la Republique, il Etait d6nonc6, sous cette forme, "comme toujours 
quand il s'agit de l'abaissement de la France le parti de l'etranger est ä l'ceuvre avec sa voix 
paisible et rassurante, Francais, ne 1'ecoutez pas, c'est lengourdissement qui precede la paix de la 
mon". Tout cela, ce conflit qui 6tait un peu exag6r6 dans les propos de l'actuel Premier ministre. 
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tout cela s'adressait ä Monsieur Giscard d'Estaing ä propos de l'Europe. Vous reconnaissez 
d'ailleurs en fait que le Premier ministre a EtE jusqu'ä une epoque recente toujours contre tout ce 
qui concernait le developpement de 1 "Europe. Voilä qu aujourd'hui on le compte parmi les plus 
ardents, et j'en suis trans- tres heureux, et comme je pense - qu'il faut - dans ce domaine -
multiplier les occasions de se retrouver pour que la France soit forte dans l'Europe unie et le- la 
France unie dans l'Europe plus forte, je ne negligerai pas le concours de Monsieur le Premier 
ministre lorsqu'il sera redevenu homme politique euh toujours actif sans aucun doute, mais, je 
lespere, EloignE de la direction de la politique francaise. 

EV Monsieur Chirac 
JC Ne soyez pas si sür de vous, Monsieur Mitterrand. Votre Situation n'est pas si brillante. Et ne 

prejugeons pas de ce que decideront les Francais. Ds vous ont dit clairement ce qu'ils pensaient en 
86, je ne suis pas convaincu qu'ils aient si rapidement changE d'avis. 

FM On verra bien. N 'ayons aucune prEsomption, je n'en ai pas ... 
JC S'agissant de l'Europe... 
FM ce sera de maniere difficile, et pour vous et pour moi. 
JC S'agissant de l'Europe, vous avez l'art de la caricature fondE sur l'exploitation de petites phrases, 

Monsieur Mitterrand -- si vous vouliez que je sorte 1'ensemble des citations que j'ai de vous, eh 
bien, il faudrait faire une deuxieme et probablement une troisieme Emission. Ce n'est pas mon 
propos, cela va de soi. Je prendrai donc effectivement le probleme aujourd'hui, et ce que nous 
devons faire demain. L'Europe, qui est l'Europe des nations aujourd'hui. Celle d'ailleurs qu'avait 
envisagee le general de GauUe et ä laquelle j'ai toujours souscrit, cette Europe progresse 
difficilemenL Or, nous n'avons pas, nous y reviendrons peut-etre, entre 81 et 85 beaucoup donnE 
d'impulsion ä cette Europe, sauf ".'initiative sur l'Europe sociale qui n'a pas eu de suite. En 
revanche, depuis 2 ans c'est vrai, et sous l'impulsion de mes ministres, beaucoup de choses ont 
EtE faites, et je m 'en rejouis. Je m'en rejouis. Ce que je veux maintenant, c'est que, en 92, au 
moment de 1'ouverture de ce Marche* commun, la France soit suffisamment forte, soit 
suffisamment competitive, comme on dit aujourd'hui, grace au travail de ses travailleurs et de ses 
entreprises, pour affronter cette concurrence nouvelle. 'Je suis sür qu'elle le peut' Mais eile le 
peut a condition de poursuivre une politique faisant confiance ä l'homme, ä son sens de la 
responsablilitE, faisant confiance aux entreprises, et 'c'est cela ma politique.' Et c'est en cela 
d'ailleurs qu'elle differe de la politique socialiste. Je ne doute pas un seul instant de votre 
conviction. Mais vous voyez, Monsieur Mitterrand, il ne suffit pas de faire des incantations, il 
ne suffit pas de faire "Europe, Europe, Europe", n 'est-ce pas, c'est une- - il faut Egalement 
conduire et avoir la compEtence et la capacitE de conduire une politique economique qui nous 
permette demain d'Stre des concurrents gagnants, et c'est ca mon ambition, c'est pourquoi j 'ai 
commencE ä redresser la Situation de la France, et c'est pourquoi je veux donner une impulsion 
nouvelle ä ce redressement. Et je souhaite que les Francais me fassent confiance, parce que c'est 
une- c'est un combat difficile, qui va durer longtemps, et je suis decide ä y meitre tout mon coeur 
et toute mon Energie. 

MC Que faire pour que la France ... 
FM Vous avez raison de vouloir riussir, voila un point sur lequel nous nous retrouvons. Et euh je ne 

voudrais pas que ce dEbat se dEroule simplement dans la contradiction. Je voudrais aussi que l'on 
constate qu'il y a des continuites, les continuites sont nEcessaires, lTiistoire de France est faite de 
cela; peut-etre avez-vous un jugement injuste, meme sürement, lorsque vous dites qu'on n'a rien 
fait pendant ces 5 annnees-la alors que, succEdant ä Monsieur Giscard d'Estaing, qui avait -
vraiment accompli des rEformes tres importantes, que j'avais approuvEes, alors que je condamnais 
gEnEralement le reste de sa politique, il avait fait le Conseil europeen, le Conseil oü siegent les 
chefs dlitats et de gouvemements, il avait fait procEder ä l'Election du Parlement europeen au 
suffrage universel, il avait fait adopter le Systeme monEtaire europEen, entre autres choses, voilä 
3 mesures capitales, qui ont fait avancer l'Europe apres un long purgatoire pendant lequel 
l'Europe avait EtE mal servie par la France. Sous mon autoritE, la France a procEdE ä 
l'Elargissement de la CommunautE ä l'Espagne et au Portugal, ce n'Etait pas facile, j'ai pris 
1'initiative, et vous le savez, de l'Europe technologique autour du projet Eureka, qui dEpasse 
d'ailleurs la communautE puisque 18 pays, les 12 de la CommunautE et 6 autres, participent 
aujourd'hui, et c'est une grande reussite ä la construction dTureka, Europe technologique et enfin 
j'ai fait prendre la decision - je n'Etait pas seul - avec Jacques Delors, avec le chancelier Kohl - la 
dEcision du fameux marchE unique, du grand marchE europEen, qui est l'Etape la plus decisive 
depuis le traitE initial qui, comme vous le savez, en 1957, s'appelait le TraitE de Rome. Et c'est 
ce marchE unique, ce grand marchE, auquel nous nous appliquons tous, tous les Francais 
responsables, pour que la France y parvienne dans les meilleures conditions possibles. Voilä, 
c'est une action dont je ne voudrais pas me flauer. Disons que je suis situE dans la continuite de 
la politique francaise et j aime ce mot lorsqu'il s'agit de la France. 
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MC Que faire pour que la France ne devienne pas une region dEfavorisEe de l'Europe? Ne craignez-

vous pas une fuite des cerveaux et des capitaux ou une mainmise d'actionnaires europeens 
Etrangers ä la France sur les grandes sociEtes et les grandes entreprises francaises? M. Chirac 

JC Je suis Egalement partisan de cette Europe. Nous avons progressE, depuis 2 ans, c'est vrai. Et 
nous avons fait des propositions concretes. Notamment celle de Monsieur Balladur sur un 
instrument monEtaire commun. De meme, nous avons Dermis ä l'Europe de rEgler ce probleme 
financier qu'elle trainait depuis longtemps - lancer, en mauere de technologie, le programme 
Airbus, le programme de l'Europe spatiale, ce qui va conditionner notre temps demain et qui est 
un grand deTi pour la jeunesse de l'Europe et de la France. Un homme, enfin un EuropEen dans 
l'espace avant Tan 2000 - c'est une grande ambition. Tout ceci, nous le rEussirons naturellement 
si nos entreprises sont assez fortes. Et lä, on revient sur le probleme interieur. L'expErience a 
prouvE pendant des annEes et - notamment, sous le gEnEral de Gaulle et sous Georges Pomipdou 
- que lorsque nos entreprises Etaient ä armes Egales avec les entreprises europeennes, elles Etaient 
les meilleures. Nous Etions alors- nous Etions arrives alors ä la troisieme place des puissances 
industrielles du Monde, ä la troisieme place en ce qui conceme l'exportation et nous euh Etions le 
pays qui exportait le plus par tete d'habitant, avant l'AUemagne, le Japon et cetera. La Situation 
s'est ensuite degradee parce que nos entreprises, nos travailleurs se sont vus, au titre d'une 
certaine conception de la politique Etatiste, surchargE de toutes sortes d'entraves bureaucratiques 
ou fiscales, bref, de toutes sortes de contraintes. Et c'est de cela qu'il faut aujourd'hui les 
dEbarrasser. Alors Monsieur Mitterrand, vous avez euh EtE le promoteur d'une politique socialiste 
en France en 1981, eile a dEvEloppE considerablement les deTicits, eile a augmentE sensiblement 
les charges de toutes natures, je le repete, bureaucratiques ou financieres, eile nous a laissE en 86 
des dEficits lourds et des problemes difficiles ä rEgler. Mais - chacun peut se tromper - je le 
considere tout ä fait Ma question, parce qu'alors 'ca est une question que se posent tous les 
Francais' - si d aventure - pardon du mot - mais - si d'aventure, vous Etiez rEElu, est-ce que 
vous continueriez ä faire une politique dite de gauche - pour prendre les propos de terminologie 
de vos amis - ou est-ce que vous seriez decidE ä faire une politique qu'ils qualifient de droite, 
c'est-ä-dire une politique de HbertE et de responsabilite? Moi, j'ai rEpondu "j'ai engagE cette 
politique" - eile a eu ses rEsultats. Vous observez qu'aujourd'hui on ne parle plus beaucoup de 
questions Economiques. Parce que ca va mieux, parce que le chömage a baissE, parce que 
1'inflation n'a jamais EtE si basse, parce que la Situation s'amEliore. Oh, il reste beaucoup ä faire, 
on ne fait pas en 2 ans ce que les Anglais ou les Allemands ont fait en 6 ou 10 naturellement 
Mais nous progressons vite, car nous avons plus de tonus, nos travailleurs, nos enrrepreneurs, 
nos chercheurs, nos Ingenieurs ont probablement plus de tonus que les autres, en tous les cas je 
leur fais confiance. Alors laquelle de ces deux politiques suivriez-vous? 

FM Je vous entendais avec plaisir tout ä l'heure Evoquer euh cette magnifique perspective qui n'est 
pas un mirage d'un homme dans l'espace, d'un homme europeen dans l'espace avec un materiel 
europeen. Et cela me rappelait le moment - oü, ä La Haye, lors d'un sommet europEen, mais 
j'Etais alte faire un discours ä cöte, devant des Europeens, et oü j'ai prEo- prEconisE prEcisEment le 
lancement d'un satellite orbital qui pourrait etre habite par un Equipage, c'est ä partir de lä que 
l'Europe technologique s'est attaquEe ä ce probleme pour ne pas etre ä la tralne, disons les choses, 
simplement des AmEricains. Donc, lä aussi, il y a continuite. Vous voulez bien vous rejouir 
d'une initiative qui a Ete, je crois, en effet importante, c'Etait- j'avais moins tendance ä sourire 
lorsque vous avez parte de la reussite de votre politique Economique et lorsque vous avez parte, 
surtout des exportations ä un moment donnE. 'Mais les exportations.' Ce sont surtout les 
exportations de produits industriels, comme on dit 'manufacturEs', qui reprEsentent la puissance 
Economique d'un pays. Or, en 1985, nous avons eu un excEdent de '90 milliards' de produits 
manufacturEs, et en 1987 - ce sont les demiers comptes annuels de la nation qui viennent de le 
dire, documents officiels - vous avez atteint, avec moins 11 milliards, le plus grave deTicit' de 
produits industriels manufacturEs 'depuis 1969' - vous avez battu le record depuis 1969. Alors, 
naturellement si on commence comme ca avec le demier mois, qui a Ete tres dEtestable, vous le 
savez, plus de 5 milliards de deTicit naturellement si l'on s'engage dans l'Europe comme ca, 'on 
s'y cassera les reins'. II faut donc que toutes les forces Economiques francaises, parmi lesquelles 
je compte notre qualite de travail par les travailleurs eux-memes, se mettent ä l'ouvrage pour 
rEussir la place de la France dans l'Europe. Enfin, vous avez parte tout ä l'heure de 1'inflation, en 
vous rEjouissant du point oü vous en etiez arrive, c'est dire environ 2 et demi d'augmentation 
seulement C'est une rEussite par rapport aux annEes precedentes - c'Etait 3 pour cent en 86, 
c'Etait pres de 14 pour cent lorsque je suis arrivE ä la prEsidence de la Republique en 1981. C'est 
dire qu'il y a eu vEritablement une courbe - 'absolument'- qui tombe vers le bas - et cette fois-ci, 
on peut dire vers le bas avec joie - que vous avez poursuivie. J'y vois encore une rEussite ä 
travers 7,8,9 ans. C'est bien. II faudrait continuer. Je ne veux pas poser des problemes qui nous 
opposent d'une facon gEnErale - il suffit de vous entendre - toujours en termes de rupture. II faudra 
continuer, apres le 8 mai de cette annee, une politique 'anti'-inflationniste. Rappelez-vous que 
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vous avez du quitter, vous-meme le pouvoir en 1976 pour c&ler la place ä Monsieur Barre, parce 
que vous aviez echoue* dans votre lutie contre l'inflation. Et Monsieur Barre vous avait condamnd 
ä celte Ipoque tres severement. Bon. On ne vas pas revenir lä-dessus on condamne ceci - on 
condamne cela, vous condamnez mon action, je pourrais condamner la vötre. Je vais reprendre le 
le meme raisonnement. Quand vous aurez expliqu6 que les gouvemements socialistes ont echoue\ 
quand j'aurai expliqul que votre gouvemement a öchoue, en quoi aurons-nous fait avancer les 
affaires de la France? Et je souhaite que, pour ce qui reste de notre en treuen, nous puissions 
vraiment aborder l'avenir en disant, bon, a partir de ce fameux 8 mai, un peu plus tard, qu'est-ce 
qu'on va faire? Eh bien, la politique que je preconiserais serait une poliüque pour la France. Je 
n'ai pas imposer d'opinions sectaires, croyez-le. Et la France s'est trouvee mieux dans l'Europe ä 
la fin de mon mandat, c'est-ä-dire maintenant, quelle n'y 6tait auparavant 

EV J'aimerais, si vous voulez bien, poursuivre sur l'Europe... 
JC Juste un petit mot, car les exportations, c'est important, et vous avez, Monsieur Mitterrand, 

comme toujours, une approche romantique des problemes economiques, c'est d'ailleurs, par 
certains cotes sympathique, mais - parfois un peu irreel et - c'est vrai qu'en 84 ä 85, je ne 
conteste pas vos chiffres, bien sur - nous avions un excldent, c'est vrai que nous avons un 
ddficit Et je dis Tieureusement et bravo'. Vous aviez un excddent pourquoi? Oh. Non pas parce 
qu'on exportait davantage ou qu'on avait plus de parts de marche\ simplement parce que nos 
entreprises Itaient räduites ä un €tat ou elles ne pouvaient plus investir, par consequent, elles 
n'impoitaient plus et elles exportaient ce que nous produisions. Aujourd'hui, depuis 1986, nous 
avons -Dieu soit lou6'-engag6 une politique qui a rendu ä nos entreprises le moyen d 'investir, 
c'est-ä-dire de preparer l'avenir, de preparer cette echeance 92. Et ca c'est capital, naturellement. 
Et elles ont investi comme jamais depuis 15 ans - en 2 ans plus 14 pour cent, c est-ä-dire plus 
que tous les pays industriels. Alors, naturellement, qu'est-ce que cela a pour consequences? C'est 
que nous importons davantage - ce sont des importations saines - et que nous exportons moins 
parce que nous consommons davantage, notamment les machines-oulils que nous produisons -
pas assez, d'ailleurs, mais c'est un autre probleme. Alors, je ne peux, de ce point de vue, que 
m'en rejouir. Et ce que je souhaite, c'est savoir, non pas comme vous le dites, que la politique 
que vous preconisez sera une politique pour la France, je me doute bien que ce ne sera pas une 
politique pour le Luxembourg, mais 'quelle sera cette politique pour la France que vous 
ferez'?Vous avez fait une politique en 1981, on l'a vue bien, nationalisation, contröle, 
bureaucratie, on a vu les resultats. Moi, j'ai fait une politique depuis 1986, on la connait, liberte 
des changes, des prix, libene du crecht, investissements, lulle contre le chömage, reussite dans ce 
domaine. Je dis ce que je ferai, je pousuivrai et j'amplifierai cette politique - en mettant l'accent 
sur les necessites sociales sur lesquelles nous reviendrons tout ä l'heure et le renforcement des 
solidarites dans notre pays et la lutte contre la misere. £a, tout le monde peut le comprendre, 
mais je ne sais toujours pas - nous ne savons toujours pas, quelle politique economique vous 
choisirez entre celle que vous avez menee en 81 et celle que je mene depuis 2 ans. 

FM II- il me semble que nous avons rendez-vous dans quelques minutes pour parier de cela, non pas 
specialement de l'Europe, mais de la politique economique. 

MC Oui, nous continuons, nous sommes dans la partie, dans le meme chapitre ... 
EV (??) rapidemem... 
FM Ce que 1 on peut dire, c 'est que 1 'analyse antiromantique qui vient d'etre exprimee par Monsieur 

le Premier ministre est 'totalement contestee', y compris au sein, comment dise-je, de vos 36 
pour cent, puisque j'ai bien lu avec attention les interviews de Monsieur Barre sur le meme sujet, 
notamment au Journal "Les Echos" dans lequel il conteste absolument la realit£ de vos propos. 
Deuxiemement, quand meme tirer mauere ä rejouissance - la encore, le paradoxe ne peut pas 
abuser les Francais. De fait qu'il y avait en 85,100 milliards d'excl- 90 milliards d'excedents de 
produits industriels, de vente de produits industriels que nous en sommes arrives au point que, 
dans le document des comptes annuels de la Nation, il est dit que malgre la reussite de l'agro-
alimentaire et -malgre' la baisse de la- la note des produits p&roliers • cette note a baisse" de 100 
milliards au cours de ces 2 demieres annees - nous avons quand meme trouv6 le moyen de lomber 
ä moins de 10 milliards - exactement 11, ce qui veut dire qu'en 3 ans 2 ans 3 ans nous avons 
une chute de 100 milliards dans nos produits manufactures avec 100 milliards de moins ä payer 
sur le plan energltique, c'est-ä-dire sur le plan peox)lier. C'est un echec, et un echec 'grave'. Et 
vos explications - "c'est parce que, c'est parce --" il n'emp&he que si vous deviez continuer cette 
politique, ce serait tres fächeux pour notre avenir. Alors vous me dites - "Et vous, qu'est-ce que 
vous voulez faire?" vous avez tranch6 les questions - vous, c'est un echec. Si vous devez 
expliquer que tout est echec, notre discussion va tourner en rond. Nous avons preparl ia übend 
des changes, la liberte des prix - on en 6iait ä 78 pour cent en mars 1986 - et nous savons bien 
que, au sein de 1 'Europe, il faut que toutes les frontieres tombent. Quand j 'ai engagl la France 
dans le grand marcĥ , je savais bien, c'6lait ma proposition, que d6sormais, nous nous baltrions -
dans le bon sens du terme - avec nos concurrents de l'Europe, nos 11 partenaires, et ä egalit£. 
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Sans aucune protection, voilä ma politique. Je veux engager la France dans l'Europe en acceptant 
la concurrence et la compeution avec, bien entendu, la volonte de la gagner. 

JC (??) 
EV Une information seulemenL Monsieur Mitterrand, dans cette partie economique et sociale qui est 

encore devant nous, il vous reste ä peu pres 3 minutes de temps de parole, ce qui est peu pour 
parier du chömage, notamment du probleme de l'emploi. Si vous voulez bien nous passerons 
apres I'Intervention de Monsieur Chirac ä ces problemes. Monsieur Chirac, il vous reste un peu 
plus de temps, et d'ici 2 minutes, il vous restera le meme temps que Monsieur Mitterrand pour 
parier du probleme de l'emploi. 

JC Une simple question Monsieur Mitterrand, vous parlez de l'Europe, est-ce vous avez l'intention 
de poursuivre la politique de privatisation qui est conforme ä ce qu'on fait dans toute l'Europe ou 
non? 

FM Non, non sürement pas. 
JC Alors est-ce que vous avez rintention de renationaliser? 
FM Non, j'ai dejä dit non 
JC Est-ce que vous... 
FM parce que je pense qu 'on ne peut pas faire un remue-ntenage permanent 
JC Bon, est-ce que vous pensez qu'il est logique de considerer qu'il n'y a qua rien toucher et que 

c'est ca qui va nous donner le dynamisme? Eh bien non, Monsieur Mitterrand, Non. 
FM Rien toucher ä quoi? 
JC A la Situation actuelle ... 
FM Que voulez-vous dire par cela? 
JC Les entreprises nationalisees ... 
FM Oui 
JC nous ont coüte tres tres eher ... 
FM Combien? 
JC 140 milliards en 5 ans - ce qui a ete considerable de deficit... 
FM Non. Non, non les societes nationalisees par nous, nous les avons recues avec des pertes, et nous 

les avons restituees avec des gains... 
JC Non 
FM et vous les vendez trois fois plus eher. 
JC Je n'engagerai pas ce däbat, qui est trop technique. Ce que je vous dit, moi, c'est que l'ensemble 

du secteur public 140 millions de dericit - et cela representait environ 1000 francs par an et par 
personne, ou par ntenage plus exaetement, peu importe. Si c'est mauvais il faut poursuivre des 
denationalisations. Si, au contraire, votre conviction est que cela a si bien rgussi que c'est bon, 
alors il faut - renationaliser. Ou bien c'est bon, et il faut le faire, ou bien c'est mauvais, il- il 
faut s'en ctefaire. Mais la tlteorie qui consiste ä dire - "Iaissons les choses en Tltat", c'est pas une 
theorie dynamique. Je voudrais enfin dire un mot parce que lä aussi il y a quelque chose 
d'important, la fiscalite. Pendant 5 ans, vous avez augmente les impöts, et vous en avez cr& de 
nouveaux. Depuis 2 ans, j'ai diminuE les impöts, et je n'en ai cree aucun. Est-ce que- Attention, 
j'ai indiquE clairement ma volonte de poursuivre la dirninution de la fiscalite en France, qui est 
excessive par rapport ä nos coneurrents, et j'ai dit comment je le ferai. Je ne surprendrai 
personne. Alors, je trouve qu'il serait normal que les Francais sachent aussi que vous voulez faire 
dans ce domaine, qui est non seulement sensible ä leur porte-monnaie - ce que chacun peut 
comprendre, mais ce qui est 6galement capital pour etre coneurrentiel, comme vous le disiez tout 
ä l'heure. 

MC Vous repondez sur les impöts, Monsieur Mitterrand? 
FM Oui, mais si je vois le temps que j 'ai devant moi, cela represente meme pas une minute. 
MC Non, non, si, si parce qu'il y a eu decalage avec la Nouvelle-Calädonie, vous avez 3 minutes. 
FM Ah, j 'ai 3 minutes. Je vous en remercie. 
MC Mais nous avons d'autres questions... 
E V Nous n 'avons pas parte du chömage et de la securite sociale. 
FM On essaiera - on essaiera de trouver le temps, si on y met de la bonne volonte. Reciproque. En 

fait, parlons clair, les ptelevements obligatoires, qui representent la somme des impöts et des 
cotisations sociales ont constamment augmente depuis 1974. De pres de 1 pour cent par an. 
Jusqu'en 198S, date ä laqueüe il y a eu une legere baisse, c'est la seule fois que cela se soit 
produit au cours de cette pEriode, pres de 2 pour cent par an. Allez demander aux Francaises et 
aux Francais de distinguer entre ceci et cela, eux ils savent ce qu'ils paient Impöts plus 
cotisations sociales, pres de 1 pour cent de plus chaque annee. II fallait casser cette infernale 
ntecanique et je Tai cassee en 1985. Malheureusement, eile a repris de plus belle apres 86, 
puisque vous venez de battre le record absolu de la Charge fiscale et sociale en 1987, avec le 
pourcentage par rapport au produit interieur brut de 44,8. Personne, si j'ose dire, n'a jamais fait 
mieux. En tout cas personne n'a fait plus. Alors pour ce qui conceme les impöts, il est exaet que 
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vous les avez rdduits. Mais vous n avez pas reduit les charges que supportent les menages. Ce 
sont les charges qui restent tres lourdes. Et quam aux impöts, vous avez redistribue environs 50 
milliards de francs. 15 de ces milliards sont alles vers les 120 ä 130000 personnes les plus riches 
de France. Les 35 autres milliards sont alles aux 23 millions de foyers fiscaux qui vont du foyer 
important jusqu'au plus modeste. Avant fait cela, comme ce sont les plus modestes qui ont payl 
les cotisations sociales, en fait -120 ä 130000 personnes ont recu des cadeaux, suppression de 
l'impöt sur les grandes fortunes, avoir fiscal sur les dividendes porte* ä 6° pour cent, tranche 
maximum de l'impöt sur le revenu baissee de 65 ä 56 et quelque pour cent, que vous voulez 
d'ailleurs röduire encore ä 50 pour cent Bref, U n'y a que 120 ä 130000 personnes qui peuvent se 
rejouir de votre politique. Toutes les autres vous entendez, 'toutes les autres', en depit de la 
nMuction d'impöt ont paye* plus. Et c'est pourquoi nous en sommes arrives ä ce record absolu 
que vous venez de baltre, un tres fächeux record, celui des 44,8 du produit inteneur brut qui a eti 
constate* par tous les documents officiels. Donc, de ce point de vue, me parier des impöts sous 
forme d'allegement pour les individus, permettez-moi de vous dire que votre calcul n'est pas 
juste, les pr&evements obligatoires sont plus lourds qu'ils n'ont jamais 6te\ Alors -je suis navrd 
de m'attarder lä-dessus. Entendons-nous pour dire qu'apres le 8 mai - il faudrait que, vraiment les 
charges diminuent En commencant par les impöts? Tres bien', en commencant par les impöts. 
Vous ne pouvez pas faire exactement tout ce que vous dites, d'ailleurs en aurez-vous les moyens? 
Mais personne ne pourra r&luire de 1 pour cent chaque an nee. En tout cas il faut aller dans ce 
sens. De ce point de vue nous avons raison tous les deux. 

MC Monsieur Chirac, vous avez un deTicit de 4 minutes et demie pour rSpondre sur ce probleme. 
EV Apres quoi, si vous le voulez bien, comme nous 1'avons fait pour la Nouvelle-Cal6done, nous 

prendrons quelques minutes supplementaires par rapport ä ce qui 6tait prevu pour parier des 
problemes de l'emploi. 

MC A moins que vous le refusiez, naturellement 
JC Mais je ne r6fuse ä rien du tout 
MC A moins que, ensemble, vous refusiez qu'on parle 2 minutes sur l'emploi 

apres. 
FM Naturellement non. 
JC Je dois dire que nous venons d avoir droit ä un cours de flscalit£-fiction assez dtonnant £a, je 

veux dire que je m'y referai. Monsieur Mitterrand, les choses ne se passent pas comme ca. J'ai 
supprim61 'impöt sur le revenu pour 2 millions de personnes, qui etaient les plus modestes. 
Celles-lä vous ne leur expliquerez certainement pas qu'elles paient davantage. Un couple marte 
qui gagne 8000 francs par mois, lorsque vous aviez le pouvoir, payait 2000 francs d'impöts, 
1922 pour etre precis. II n'en paie plus aujourd'hui. Sil en gagne 9000 par mois, il paie 1000 
frances de moins, c'est-ä-dire un tiers de moins. C'est la raison pour laquelle je ne reconnais ä 
personne, et non pas ä vous- et non pas plus ä vous qu'ä un autre, le droit de me donner des 
lecons dans le domain de la justice fiscale. J'ai diminul la TVA sur l'automobile. £a fait 3000 
francs par automobile, 2000 francs par moto. Ca interesse beaucoup de monde, notamment des 
jeunes. J'avais supprime' ou plus exactement diminue\ et je poursuivrai, sur les disques et les 
cassettes, aujourd'hui. Vous savez c'est treize ä la douzaine, vous pouvez obtenir 13 disques pour 
le prix de 12. C'est un progres. Qu'est-ce que vous aviez fait, vous? J'ai la liste des impöts que 
vous avez augment£s, c'est impressionnanL Jusqu'ä, y compris, et je vous en ai voulu ä 
l'epoque, non pas pour des raisons personne lies, naturellement euh mais en tarn que maire de 
Paris, en tant qu'homme - en 1984 vous avez plus que double* le taux de la TVA sur les aliments 
pour les chiens et les Chats. Comme si 9a n'ltait pas essentiellement un nombre consid€rable de 
personnes modestes et souvent seules - qui ont des animaux de cette nature et qu'on a fait cette 
ponction injuste sur -sur leurs revenus. C'est vous dire que tout etfüt bon, j'evoquais tout ä 
llieure le decret B&egovoy, tout etait bon. Alors ne me parlez pas de justice sociale. Et puisque 
vous avez evoqu6, Monsieur Mitterrand, 11GF, 1'impöt sur le patrimoine, alors je voudrais vous 
poser une question, Moi, je suis pour faire payer les riches, naturellement. Mais - dans des 
conditions qui soient conformes ä nos inteiets. Alors, je-ma question est la suivante - nous 
allons avoir une Europe, vous vous en rejouissez, vous ne cessez den parier. Vous expliquez 
qu'il faut faire lliarmonisation fiscale. Aujourd'hui 1'impöt sur le patrimoine, I'impöt des 
grandes fortunes est - en Allemagne, la moitil de ce qu'il est en France. Xa moitieY Vous 
voulez creer ou recreer cet impöt, augmentant encore la difference. Que va-t-il se passer alors en 
1992 lorsqu'U y a libre circulaüon des capitaux? Eh bien, il y aura forcement transfert des 
capitaux en Allemagne et donc appauvrissement de la France, incapacit£ d investir. Et qui est-ce 
qui paiera les pots casses, comme toujours, ce sont les travailleurs qui n'auront plus d'emploi, ce 
sont les entreprises qui ne pourront plus investir. Alors, vous savez, il ne faut pas jouer avec ces 
choses. Oh, naturellement, sur le plan de la demagogie, c'est excellent de dire "On fait payer les 
riches". Mais qui n'a pas cet objectif, naturellement, mais lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre une 
technique qui, au total, fera le malheur des autres, et ca on ne le leur dit pas, alors je dis 
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attention, moi, j'Elimine toute dEmagogie, je sais que cette position n'est pas bien ressentie, que 
tous les sondages sont dEfavorables, mais je suis un homme politique responsable, je pense ä la 
France de 1992, et je ne veux pas la voir se vider de ses capitaux au profit des Allemands. 

MC Surl'IGF? 
EV Messieurs, il faut peut-etre passer maintenant pour... 
F M Je voudrais rEpondre d 'un mot 
MC SurllGF - sur l'impöt sur les grandes fortunes? 
F M Oui, d abord sur 1 'injustice fiscale, je ferais oberserver exemple et contre-exemple, deux cas, un 

couple mariE et deux enfants, patrimoine -10 millions de francs, revenus -100000 francs par 
mois, le bilan, gain fiscal pour cette famille - 70000 francs. Cas numEro 2 - couple mariE, deux 
enfants, son revenu n'est pas imposE, il ne recoit que 5000 francs par mois, et ce contribuable-lä 
paiera 920 francs de plus. Petite Observation ... 

JC J'ai donnE 1 exemple pour la rEforme BErEgovoy 
de 1985. 

FM Vous avez dit, ce sont les travailleurs, ca me paraissait extraordinaire, votre phrase, ce sont les 
travailleurs qui paieront les pots cassEs de 1'impöt sur les grandes fortunes. 

JC Naturellement 
FM Nous continuons vraiment de vivre sur d'Etranges nuages. Ce que je vais vous dire, c 'est que euh 

ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact que l'impöt sur les grandes fortunes soit plus eher qu'en 
Allemagne, il est nettement moindre. Ce n'est pas exact. Deuxiemement, il y a 5 pays de 
l'Europe, de la CommunautE, qui ont un impöt du meme ordre. L'Allemagne federale, nous en 
avons parlE, le Danemark, l'Espagne, le Luxembourg et le Danemark. Donc nous ne sommes 
pas isolEs, et la comparaison des taux permettra ä nos entreprises de supporter fort bien la 
coneurrence. J'ajoute, vous avez parlE des chats et des chiens, moi aussi je les aime beaucoup, 
d'ailleurs je crois que nous avons des chiens de la meme espece et Dieu sait si l'on s'y attache, 
alors je ne peux pas vous rEpliquer ce que j'avais entendu naguere - vous n'avez pas le monopole 
du coeur pour les chiens et les chats, je les aime moi aussi, mais lorsque la TVA Etait 
effectivement augmentee par le gouvernement Mauroy, d'un point en moyenne, de 17 ä 18,5, il 
y a eu baisse correspondante sur les produits alimentaires c 'est-ä-dire les produits de premiere 
nEcessitE pour les humains. 

MC Monsieur Chirac 
EV 2 minutes sur ce point... 
JC Monsieur Mitterrand, je ne parle pas des chiens et des chats, ce n'Etait pas un point dans le cas 

particulier, cela a EtE de 7 ä 17,5, vous voyez, 9a a plus que doublE, mais peu importe encore que 
~ Vous n'avez pas ie droit, Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le droit de dire aux Francais 
qu'on peut creer votre impöt sur la fortune sans consEquences, il y a des pays oü il y a un impöt 
sur la fortune, mais pas d'autres impöts sur le capital dans les pays que vous avez EvoquEs, les 
autres impöts sur le capital sont beaucoup plus faibles, quand vous prenez 1'impöt sur le capital, 
vous voyez qu'en France il est le double de 1'Allemagne 

FM Non 
JC 'rEfErez-vous', mais, Monsieur Mitterrand, 'rEfErez-vous' ä ce qui est publiE par la CommunautE 

Economique europenne. Deuxiemement, la moyenne europeenne incluant 1'Allemagne est de 40 
pour cent en dessous de la France, qui a l'impöt sur le capital le plus ElevE de la CommunautE. 
Ce qui veut dire que notre probleme sera de le diminuer si 1 'on veut Etre coherent avec votre idee 
de l'Europe, et non pas de 1'augmenter. Naturellement, ce n'est pas mon interet de dire ca ä la 
veille d'un scrutin, mais je me refuse ä la dEmagogie. Les Francais sont des gens sErieux, 
responsables, majeurs et je leur dits - si l'on augmente encore l'impöt sur le capital, c'est 
1'ensemble de nos capitaux qui demain partiront ä 1'extErieur et c'est cela qui est extremement 
dangereux. 

FM En somme je propose un revenu minimum garanti pour les plus pauvres et vous proposez un 
revenu maximum pour les plus riches. 

JC Non, je propose une activitE minimum d'insertion pour tous, car moi je crois que lorsqu'on tend 
un cheque ä qui en a besoin, on doit aussi lui lendre le regard et la main. 

FM Vous avez bien raison. 
JC J'ai raison et c'est dans mon projet et non pas dans le votre. Bien. 
MC Je suis obligee de 
JC Vous avez peut-etre un peu EvoluE, mais enfin, ce n 'Etait pas dans le votre tel qu'il Etait exprimE. 
MC Je suis obligee de vous dire de conclure sur ce point... 
JC Et deuxiemement, je le repete, je me refuse ä la dEmagogie dans ce domaine, car cette mesure est 

dangereuse, dangereuse pour 1 ensemble des travailleurs francais. Vous savez, Monsieur 
Mitterrand, si vous revenez un instant en arriere, qu'est-ce qui a ruine le bätiment en France? -
Pourquoi est-ce qu'on est tombE de 400000 logements lances ä 296000 en 5 ans, pendant que 
vous gouvemiez? C'est tout simplement pour 1'essentiel la consEquence d'un impöt sur les 
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grandes fortunes qui a totalement sterilise le bätiment. Qui est-ce qui en a 6te victime? Les 
dizaines et les dizaines de milliers de travailleurs du bätiment, je les connais, je suis correzien. Le 
Creusois sont ä cöte, qui ont 6te licenctes. Ca, vous ne devez pas leur cacher. 

EV Si vous voulez bien - c'est, je crois que - c'est une bonne transition pour parier precisement de 
la Situation de l'emploi en France. Et ma question est la meme pour vous deux, Messieurs. 
J 'aimerais vous demander tres simplement, et la reponse est complexe, surtout dans un laps de 
temps assez court, quel discours credible pouvez-vous tenir aujourd'hui sur le chömage? Que 
proposez-vous concretement pour creer des emplois, et que ferez-vous ä ceux qui sont aujourd'hui 
au chömage et qui, malheureusement pour certains, risquent d'y rester assez longtemps. 
Monsieur Chirac, vous avez 2 minutes, puis Monsieur Mitterrand 2 minutes. 

JC Moi, je serai tres bref sur ce point. C'est naturellement 1'Obsession de tout gouvernement - quel 
qu'il soit. L'emploi ne sera cree que dans les entreprises, et si l'on veut que celles-ci creent de 
l'emploi, il faut leur en donner les moyens; c'est tout l'objet de ma politique. Je constate une 
chose, c'est que, depuis mars 87, pour la premiere fois depuis 14 ans, le chömage a diminuE, il a 
diminuE de 5 pour cent, tres insuffisant, naturellement, mais c'est un dlbut important, et de 15 
pour cent pour les jeunes. On nous a dit -" mais vous les avez mis dans des stages, et cetera en 
entreprises". Oui, mais les trois quarts, ä l'issue de leur stage, ont trouve* un emploi, Eh bien, je 
poursuivrai cette politique, car l'emploi est pour moi, bien entendu, 1'objectif prioritaire, et je 
poursuivrai cette politique en donnant ä nos entreprises les moyens d'investir et de creer les 
emplois qu'il leur faut C'est vrai, notamment pour les petites et les moyennes entreprises. 

MC Monsieur Mitterrand pour 2 minutes. 
FM Ceux qui nous ecoutent auront corrigE d'eux-memes les appreciations de Monsieur le Premier 

ministre et je n 'ai- - je ne dispose pas du temps necessaire pour repondre point par point. Ce que 
je veux dire, c'est qu'il y a quatre manieres de s'attaquer ä ce probleme. Et Dieu sah que nous 
sommes tous dans l'obligation absolue de pouvoir y repondre. Quatre formes d'investissement. 
D'abord un investissement Educatif. Vous ne modernisez pas nos entreprises, elles ne deviendront 
pas compeutives, si vous ne formez pas davantage- si nous ne formons pas davantage, si la 
France ne forme pas mieux ses jeunes. Si eile ne les forme pas mieux pour abortier ensuite leur 
ntetier, c'est-ä-dire la formation professionnelle et lenseignement technique. Qa commence lä. 
En meme temps, si vous ne developpez pas la recherche, si vous n'avez pas les moyens par la 
science et la technique de fabriquer l'instrument, c'est-ä-dire les machines capables de supporter la 
concurrence americaine ou japonaise ou bien de quelques autres pays. Deuxieme forme 
d'investissement, investissement economique, troisieme forme d'investissement 1'investissement 
social. Economique - je pense que certaines exemptions fiscales, puisqu'on en a parle, seraient 
bien utiles, ou des crddits d'impöts, chaque fois qu'une entreprise r&nvestit ses bertefices chez 
eile plutöt que de dissiper ses Wneiices ailleurs. L'investissement social, j'en ai fmi, ca veut dire 
simplement qu'il n'y aura pas de progres economique s'il n'y a pas de cohesion sociale, si ce 
mouvement en avant n'interesse pas tous les travailleurs, ä quelque niveau qu'ils soient. Iis 
souffrent vraiment d'injustice. Enfin, il y a la dimension europeenne, vous le savez, la 
dimension europeenne nous permettra sans aucun doute, si nous rdussissons, si l'Europe reussit, 
de developper le travail et l'emploi dans de fortes proportions. 

EV Nous allons, si vous voulez bien, passer d la partition ... 
MC Parlons de la formation ... 
JC Un mot -- un mot... 
EV Monsieur Chirac - vous allez parier de la formation donc vous allez pouvoir en parier.... 
JC Tres bien. 
EV Michele Cotta. Passons maintenant ä ... 
JC Sur le chömage, tout de meme, depuis 2 ans nous avons, depuis un an, depuis mars 1987, nous 

avons 500 chömeurs et pour moi 9a compte, chaque chömeur compte, 500 chömeurs de moins 
par jour ouvre\ et de 81 ä 85 il y a eu 500 chömeurs de plus par jour ouvre\ Enfin je ... 

MC Nous sommes ... 
FM Ouh 
JC Vous savez - chaque chömeur compte - n 'est-ce pas 
MC Nous avons un equilibre formidable ä 30... 
FM Lä, je conteste vos propos, et je laisse une fois de plus ceux qui nous ecoutent les rectifier 

demain dans leur vie quotidienne et dans ce qu'ils voient autour d'eux. 
EV Nous parlons maintenant des problemes de soctete. Michele Cotta. 

3. TEIL 
Themenpunkt GESELLSCHAFT 

MC Nous avons 39 minutes du cöte de Monsieur Mitterrand et 38 minutes 53 du cöte de Monsieur 
Chirac avant de commencer cet troisieme ce troisieme chapitre sur des faits de soctete. Alors 
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commengons, si vous voulez bien, par l'6ducation. Le Systeme 6ducaüf francais ne semble pas en 
adequabon parfaite avec nos problemes et nos besoins economiques, puisque des dizaines de 
miüiers de jeunes ne trouvent pas de travail, et qu'en revanche certains travaux restent sans 
personne pour les occuper. Alors les classes sont souvent surpcuplees, en revanche les 
enseignants sont sous-payes. Alors, est-ce que - - que faut-il faire pour une 6ducation digne de la 
France des annees 90? Monsieur Mitterrand 

FM Vous savez, cela revient souvent au meme, nein - il faut augmenter les cnfdits de l'Education 
nationale d'abord. Bien entendu, il faudra beaucoup d'autres conditions. J'ai prevu que - en 1992, 
il devrait y avoir 15 ä 16 milliards de plus consacres ä l'Education nationale, 6tant entendu que la 
Progression qui nous conduira de 88 ä 92 representera environ une quarantaine de milliards. C'est 
indispensable, c'est la priorit6 absolue' - aux 3 destinations essentielles - la revalorisation de la 
fonction enseignante. II faut penser ä nos enseignants, dont la qualitl est grande, et qui ont 
besoin d'etre soutenus, il y a l'amelioration de l'instrument, nos ecoles, nos Colleges, nos 
universites sont souvent souvent, pas toujours, souvent dans des situations tres tristes --
materielles. Enfin, l'essentiel - il faut diversifier les formes d'enseignement pour que toutes les 
technologies compeütives pratiquees dans le monde puissent etre enseignees ä nos enfants. 
Voilä, le premier point que je puis vous dire pour ne pas depasser mon temps. 

EV Monsieur Chirac 
JC Sur - ces problemes, au niveau general, nous sommes tous d'accord. Bien entendu, je souscris 

tout ä fait ä ces objectifs. Ce qui me conduit simplement ä une Observation et une question. 
L'observation, c'est - depuis 25 ans, moi, je suis de pres les problemes de l'Education nationale 
et de son budgeL Depuis 25 ans, le budget de l'Education nationale a toujours augmentg. Sauf 
pendant une periode - de 81 ä 85, ou il est passd de 19 pour cent du budget de l"Etat ä 18 pour 
cent - comme ca presente des - - naturellement, il a augment£ en valeur absolue. Je dis en 
valeur relative, dans les priorit£s que lui confere l*Etat. C'est la seule periode pendant laquelle le 
budget, en valeur relative, a baisse. Alors, ma question - pour 9a, c'est une simple constatation -
mais je me rejouis de voir, naturellement, que maintenant, vous donnez ä cette fonction 
essentielle pour l'avenir de notre pays et pour nos jeunes la prioritg quelle merite. La question 
est d'une nature differente euh chacun se souvient du drame qu'a 6te" pour beaucoup de Francais le 
conflit sur l'ecole libre. Vous parlez souvent de rassemblement, c'est un des domaines oü vous 
avez plutöt apportg la division euh vous et votre gouvemement euh les choses se sont calmees, 
mon gouvemement a commence" ä redresser la Situation, son objectif, vous le savez, c'est de faire 
en sorte que, le plus rapidement possible, les conditions financieres soient les memes pour les 
familles qu'elles optent pour l'enseignement priv6 ou pour l'enseignement public. Alors ma 
question, c'est, parce que je n'ai pas bien compris votre position sur ce point et les Francais y 
seront certainement sensibles, vous l'imaginez - • avez-vous d6finitivement renonce" au grand 
service public lai'c unifte et acceptez-vous la paritg et l'egalitg, le droit pour chacun de choisir sa 
forme d'ecole, ou au contraire avez vous l'intention de relancer cette quereile ideologique? 

FM Mais la liberte de choix na jamais 6t6 contestee par personne. 
JC Ce sont les libertes des moyens, n'est-ce pas - ce n'est pas ä des socialistes que je dirai que tout 

est condiüonnd par les moyens. 
FM Permettez-moi de vous dire qu'apres la loi Guermeur c'est l'enseignement public qui se trouvait 

desavantagg sur ce plan-lä - par rapport ä l'enseignement prive\ Mais - vous semblez un peu 
tentg de raviver une querelle qui nous a fait beaucoup de mal, pas depuis quelques annees, depuis 
pres d'un siecleetdemi. Vous savez tres bien ä quel point a pese" sur lhistoire de la France le 
conflit scolaire. - La celebre loi Falloux - qui tentait de reparer, selon cet auteur, ce qui avait £t£ 
fait sous l'empire et l'universite" lafque. Et puis la reaction qui s'est produite avec les lois de Jules 
Ferry, la naissance des instituteurs modernes autour de l'ecole publique, l'ecole primaire. Le 
conflit a rebondi apres la Deuxieme Guerre mondiale, mais moins vivement dans la mesure oü, 
dans les deux guerres, les Francais s'6taient reconnus. Les deux traditions sont toutes les deux 
respectables. L'enseignement public se sentait offenŝ  par la maniere dont il 6tait traite' en face de 
l'enseignement priv6 - d'oü cette reaction et ces exigences. Mais cette revendication n'est pas 
majoritaire. Et euh en 1984, j'ai avec le ministre Jean-Pierre Chevenement, apaiŝ  le conflit, 
assez de temps en tout cas pour qu'il ne connaisse aucun rebondissement depuis cette epoque. 
Pourquoi voulez-vous raviver cette dispute profonde puisqu'elle est souvent de caractere 
spirituel? Quand je parle d'unir les Francais, ce n'est pas en commencant par chercher ä diviser la 
oü le point est le plus sensible, c'est-ä-dire la croyance, la croyance en soi-meme et dans la 
transcendance. La, je parle de l'ecole privee lorqu'elle est d'essence spirituelle. II y a beaucoup 
d'ecoles privees qui sont simplement des ecoles commerciales, mais enfin, vous comprenez ce 
que je veux dire. 

J C Je me rejouis d'une declaration de cette nature. 

Themenpunkt; IMMIGRATION 
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EV Vous avez parte de 1'education, de la formation; dans les themes de sociEtE, nous en avons dit un 
mot tout ä l'heure. II faut egalement parier d'immigration. II y a aujourd'hui environ 4 millions 
et demi Etrangers vivant en France. La question que nous vous posons est simple - faut-il stopper 
toute nouvelle immigration? Croyez-vous qu'il soit souhaitable, peut-etre, d'encourager le retour 
d'un certain nombre de ces travailleurs Etrangers vers leur pays d origine? Monsieur Mitterrand. 

FM II nous faut d'abord distinguer, c'est un probleme qui a ete vraiment -- exagErE et compliquE ä 
plaisir. II y a plusieurs categories de personnes visees par le dEbat actuel. II y a d'abord ceux qui 
ne sont pas des immigrEs, qui sont les enfants d'immigrEs et qui sont nEs sur notre soi. Ceux-lä 
ont vocation, ils sont francais. Sauf s'ils en decident autrement ä l'äge de 18 ans. II y a ensuite 
les naturalises. Ce sont les immigrEs qui desirent de devenir francais, et la, radministration 
etudie leur cas et eile aboutit ä reconnaltre le droit ä la naturalisation selon son propre rythme. 
J'insiste pas. Puis, il y a les immigres, ceux qui n'ont pas envie de devenir francais, qui veulent 
rester attaches ä leur pays d'origine, de deux categories - il y a les clandestins, et il y a ceux qui 
sont reconnus parce qu'ils ont un contrat de travail̂ et une carte de sejour. Ceux qui sont 
clandestins, il n'y a qu'une seule loi possible, il faut - c'est malheureux pour eux - mais c'est la 
necessite, il faut qu'ils rentent chez eux. Et les dispositions doivent etre prises, elles ont Ete 
prises pour cela, pour qu'ils rentrent chez eux. Et puis, il y a ceux qui sont lä avec leur contrat et 
leur carte de sejour. Est-ce qu'il y en a trop? Ce que je sais, c'est que, dans les annEes qui ont 
prEcEdE 1981, il y avait une formidable aspiration ä faire venir chez nous des immigres, sans 
doute parce qu'on les payait moins bien que les autres, moins bien que les Francais, que les 
travailleurs francais. On est alte les chercher par charters et par camions tout entiers, on les a 
diverses en France dans de grandes usines, particulierement de la region parisienne. Et ensuite, 
bon, ces gens-lä ils se sont instaltes, ils ont fondE leur famille tres souvent, ils ont parfois 
EpousE des fem mes francaises, ils ont vEcu, et ca devient tres difficile de les traiter sans nuance. 
Et pourtant - le gouvernement Mauroy a pris des dispositions pour faciliter leur remsertions dans 
leur pays d'origine, leur donnant de certains avantages pour qu'ils puissent d'eux-memes partir. 
C'est-ä-dire qu'il faut reduire le nombre, bien entendu. Mais il faut le faire dans le respect du droit 
et dans le respect des personnes. Voilä, ce que je voulais dire pour commencer. 

EV Monsieur Chirac 
JC Je sens comme une Evolution, Monteur Mitterrand, dans votre propos sur ce sujet Par rapport ä 

ce que j'avais cru entendre dans le passE. ~ Mais je reconnais que les circonstances peuvent y 
appeler, et qu'un petit clin d'ceil par-ci et un petit d'ceil par-lä ne peuvent pas etre inutiles -• Ce 
qui prouve que vous avez conscience que vous en aurez besoin. Je voudrais ... 

FM Oü sont les nuances? 
JC Je voudrais... 
FM Pardon, de vous avoir interrompu. 
JC repondre, moi, tres clairement, en m 'appuyant sur mon bilan dans cette affare. Parce que c 'est 

tres gentil de faire des promesses, mais enfin, encore faut-il qu'elles soient rendues credibles par 
un bilan. S'agissant de 1'immigration tout court, il faut la stopper. Parce que nous n'avons plus 
les moyens de donner du travail ä des Etrangers. Aussi, naturellement, en supposant quelque 
souplesse, naturellement Mais il faut la stopper. S'agissant de rimmigration clandestine, il faut 
evidemment lütter contre cette immigration avec beaucoup d'Energie et reconduire les interesses ä 
la frontiere ou les expulser. Iis ont pris leur risque en venant chez nous de facon illegale. Iis sont 
le vivier naturel, non pas en raison de leurs origines, naturellement mais parce que ce sont des 
marginaux, et qui se cachent, ils sont le vivier naturel des dElinquants, voire des criminels, il faut 
donc euh les expulser. En 81,82,83, vous en avez rEgularisE 130000, erreur capitale, car ca a Ete 
imntediatement un appel Equivalent - et meme beaucoup plus large. Nous, nous avons refoulE, 
en 2 ans plus de 130000 personnes, ce qui fait tout de meme 200 par jour, et je considere que ce 
n'est pas süffisant Nous le faisons naturellement en nous entourant de toutes les exigences de 
lliumanisme, du respect des droits de l'homme, mais c'est une necessite impErieuse. Et puis 
nous devons nous proteger contre ces entrees, alors je voudrais simplement poser une question -
moi j'ai fait voter des lois pour la sEcuritE, mais j'imagine que nous y viendrons tout ä l'heure, 
et contre l'immigation, et notamment rimmigration clandestine, en particulier une loi tres 
importante, celle du 9 septembre 86, relative aux conditions d'entrEe et de sEjour des Etrangers en 
France. Naturellement les socialistes ont vote contre, I'ont traitee de loi scElerate et je crois que 
vous aviez quelques observations sur cette loi. Elle est pourtant indispensable si l'on veut 
maintenir le cap dans ce domaine, alors ma question est la suivante - les Francais y seront 
sensibles - est-ce que votre intention est de poursuivre ma politique dans ce domaine et 
notamment de maintenir la loi du 9 septembre 86 ou, au contraire, votre intention est-eile de 
changer et notamment de la faire abroger dans l'hypothese, dans 1 Hypothese, oü vous seriez Elu? 
C'est un probleme d'identitE nationale et de mode de vie des Francais et de cohEsion sociale. 

FM Vous n 'avez pas fait de clin d 'oeil, lä, ä personne? 
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JC Moi, je n 'ai pas change, j 'applique une politique depuis 2 ans, Monsieur le President. 
FM C etait une remarque - en passam... 
JC C 'est tout ä fait different. Depuis 2 ans, et lä c'est en tarn que Premier ministe que je 1 'ai fait, 

maintenant, en tant que candidat, je vous dis, Monsieur Mitterrand, qu'est-ce que vous allez faire, 
ma politique1} 

FM Je vais vous reponäre. 
JC Ou au contraire la votre 
FM Je vais vous repondre. Mais est-ce la votre, cette politique que vous venez de deTuiir? 
JC Celle que j 'applique depuis 2 ans, n 'est-ce pas 
FM Celle qui pourrait reunir les S1 pour cent dont parlait Monsieur Pasqua, 1 autre soir 
JC Beaucoup plus que ca sur ce sujet qui preoccupe beaucoup de Francais. 
FM Tres bien. Donc, pas de Clin d'ceil. Mais pour ce qui touche 
JC (?) conviction ... 
FM ä moi, je vais vous dire, reprenons mon expose de tout ä 1 'heure, que 1 'afflux des immigres, je 

Tai sous les yeux, s'est situg entre 1962 et 1975, on est passö de 1770000 dans les annees 
precgdentes ä 3440000. Ca s'est un peu stabilise ä partir de 1974, puisqu en 1982 on trouve 
3680000, c'est-ä-dire seulement 60000 de plus qu'au cours des annees precädentes, mais pourquoi 
est-ce que les entreprises francaises encouragees par le gouvemement - oü n'etaient pas les 
socialistes, et oü vous euez - pourquoi ont-ils d'une facon si imprevoyante, ouvert les portes de 
la France ä ces travailleurs immigres? Pour une raison, c'est parce qu'on les payait moins eher et 
que Ion organisait la coneurrence ä l'egard des travailleurs d'origine francaise et on les traitait 
fort mal, ces immigrgs qui se trouvaient dans cette Situation. Alors, en 1980 ou 1982, on s'est 
trouvg devant un cas veritablement tres difficile, car la loi qui a 6te" adoptee ä 1 'epoque a estime 
que pouvaient rester en France les immigres qui etaient lä depuis 15 ans ou qui s'etaient maries 
avec une Francaise ou qui vivaient lä depuis Tage de 10 ans. Est-ce que c'gtait normal ou 
anormal, juste ou injuste? Je ne partieiperai pas, en depit des evenements ölectoraux, ä cette sorte 
de chasse ä rimmigre ä laquelle certains se livrenL Qu'il faule exclure les candestins, j'ai dit, 
nous en sommes d'aecord. Qu'il faule rgduire le nombre des immigres venus regulierement, j'en 
suis convaineu. C'est pourquoi la loi de remsertion dans leur pays a ete adoptee au temps du 
gouvemement Mauroy. II faut continuer. En traitant humainement et correctement ces immigres-
lä. Alors vous me posez la question "on les renvoie" - et meme les clandestins d'une facon 
categonque. Dans la loi en question, il faut tenir compte d'une urgence. Elle gtait dejä comprise 
dans la loi de 1982,1'extreme urgence, la necessite* absolue, lordre public. Je pense simplement 
qu'il faudra restituer au pouvoir judiciaire la competence qui est la sienne chaque fois qu'il s'agit 
du droit des personnes. Pour le reste, nous vivons dans une periode trop difficile et trop 
dangereuse pour remettre sur le chantier constamment des loi qui ont 6te adoptees. 

JC Et le droit de vote aux gtrangers, vous pouvez me dire les raisons qui militent selon vous pour 
qu'on aecorde le droit de vote au efirangers? 

FM Ecoutez... 
JC C 'est quelque chose qui m a toujours gtonnee. 
FM Oui, vous auriez pu, apres tout, me convaincre avec votre discours de Bruxelles en 1979, lorsque 

vous avez preconisg, devant des Afhcains noirs, ä qui vous vouliez peut-etre faire plaisir, 
l'glection-- la partieipation aux glections municipales des gtrangers en France. 

J C Je prends 1 autonsation de vous imerrompre. 
FM Je vous en prie. 
JC Ou vous etes mal informe - ce qui m'gtonnerait compte tenu de la qualitg de vos collaborateurs 

ou il s'agit lä, j'ose prononcer le mot - d'une affirmation qui n'est pas de bonne foi. Vous savez 
parfaitement lä encore - seul un joumaliste qui ne parlait pas le francais qui appartenait ä un 
joumal flamand, a entendu cela et que d'ailleurs 2 jours apres le Journal, ä ma demande, tres 
honnetement, a reconnu que son joumaliste ne parlant pratiquement pas le francais avait mal 
compris et a recrifie" la verite\ Alors, bon, ca n'a pas d'interet tout cela, c'est de la petite 
polemique. Mais que pensez-vous donc de ce droit de vote aux gtrangers? 

FM Vous avez reiterg des intentions qui 6taient ggngreuses, pas tres realistes mais ggngreuses euh en 
l'annee suivante, le joumal "Le Monde" en a rendu compte. Mais passons lä-dessus. Ce que je 
veux vous dire, c'est que personne aujourd'hui, personne ne propose; enfin personne - si 
Monsieur Juquin l'a fait, en dehors de lui, personne n'a propose" la partieipation des immigres 
aux glections - memes municipales. Je l'avais fait en 1981, c'gtait le quatrieme- le quatre-
vingtieme point de mes proposmons de l'epoque et j'ai constatg depuis lors du temps du 
gouvemement ä direction socialiste, que l'opinion publique francaise ne suivait aueunement et 
qu'il convenait den tenir compte. Voilä, pourquoi je n'ai pas repris cette proposition tout en 
rappelant qu'en Europe d autres pays sont alles plus loin que nous, nous sommes aussi civilisls 
qu'eux et je pensais que les Francais devaient reflechir ä cette question. C'est pourquoi j'en ai 
parle" sans proposer le droit de vote. 
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Themenpunket: SICHERHEIT UND TERRORISMUS 

MC Monsieur Chirac, vous avez 3 minute de retard sur ce sujet par rapport ä Monsieur Mitterrand. 
JC Moi, ma Position est tres claire. Je considere qu'il n'est ni constitutionnel ni conforme ä la 

dignite des citoyens francais de reconnaitre une espece de sous-citoyennete ä des Etrangers, on est 
francais ou on est pas francais, on vote ou on ne vote pas. C'est ce qui me conduit peut-etre ä 
dire un mot alors de la securite. Et euh ä poser une question lä aussi. Les 2 dEbats, et c'est 
dommage, ont souvent Ete mElEs, la sEcuritE et rimmigration. Ce qui est vrai, c'est que la 
sEcuritE s'est considErablement dEgradEe depuis longtemps mais cette degradation s'est fortement 
amplifiee au point de devenir insupportable et profondEment injuste de mettre en cause la 
premiere des libertes pour un individu qui est d'aller et de venir, de possEder sans Etre agresse ou 
dEtroussE. Pendant la pEriode de pouvoir socialiste- j'ai des la formation de mon gouvernement 
pris toute une sErie de mesures notamment sur les 5 ou 6 lois qui ont EtE naturellement 
combattues par les socialistes. Je pense notamment par exemple ä la loi du 3 septembre, je crois 
1986 qui euh rEtablit les contröles d'identitE. Ce que je voudrais savoir euh Monsieur Mitterrand, 
c'est si lä encore vous avez changE d'avis, si vous avez abandonnE un peu l'appreciation antErieure 
ä 86 euh je veux dire un peu indulgente, et on dit aujourd'hui laxiste dans le domaine de la 
sEcuritE et si vous poursuivrez dans lliypothese oü vous seriez Elu, une politique de renforcement 
de la sEcuritE, ce qui est mon intention vous le savez, et en pensant aux gens les plus modestes, 
les plus fragiles, qui sont toujours les premieres victimes des euh voyous ou des agresseurs de 
toute sorte. Et notamment, est-ce que vous abolirez ou non, vous abrogerez ou non, la loi sur le 
controle des identitEs et les autres lois dites securitaires que j'ai fait prendre? Et ccci me conduit 
enfin ä une derniere question - que pensez-vous d'une proposition que j'avais faite en 81, et qui 
dans ces domaines de sociEtE pourrait trouver euh sa justification et dans ce domaine je veux dire 
de problemes de sociEtE, et qui est le referendum d'initiative populaire - que j'avais proposE en 
1981. 

MC Monsieur Mitterrand, une minute pour rEpondre ä tout ca. 
FM Vraiment, je n'accepte pas, et je le dis aux Francais qui m'ecoutent - les incriminations - dont 

vous vous etes fait l'interprete. Dans la lutte contre 1'insEcuritE, il y a eu euh continuite. Chacun 
selon son caractere. La loi d'amnistie de 1981 rEpondait exactement aux memes criteres que les 
lois d'amnistie qui avaient EtE proposEes, qui avaient EtE adoptees, lorsque Monsieur Pompidou a 
EtE Elu et lorsque Monsieur Giscard d'Estaing a EtE lui-meme Elu. Par la suite, Messieurs Defferre 
et Joxe ont recrute 16000 personnes pour l'ordre public - gendarmes ou policiers - efforts qui n'a 
pas eu de comparaison depuis lors. Monsieur Joxe a fait adopter une loi de modernisation de la 
police, qui sera ie vrai moyen de donner ä la police les dispositions de pouvoir prendre les 
mesures indispensables pour lutter efficacement contre la criminalite, la dElinquance ou le 
terrorisme. Action directe - lorsque le proces recemment s'est dEroulE - dans le box des accusEs il 
y avait 19 personnes. 15 d'entre elles avaient EtE arretees sous les gouvemements prEcEdents. 4 et 
je m'en suis rEjoui, et j'ai fElicitE le ministre ä l'Epoque, 4 de ceux qui Etaient les plus connus, 
l'ont Ete par la suite. 15 sur 19 avaient Ete arretees avant 1986. Et je n'ai jamais relächE de 
terroristes, et je n'ai jamais gräciE de terroristes. Tel n'a pas Ete le cas au cours des 10 dernieres 
annEes. Bref, je suis d'une totale intransigeance dans ce domaine, et j'estime qu'il faut absolument 
lütter contre la criminalite qui a commencE de baisser dans les statistiques officielles que le 
ministre de rinterieure a publiEes, je les ai lä, ä partir de 1985. Voilä, ce que je voulais vous dire 
car cette sorte d'accusations, plus ou moins exprimEes - en vErite, notre gouvernement a su faire 
quelque chose de bien meilleure facon que ses prEdEcesseurs. II a bien fait sa propagande. 

MC Monsieur Chirac, vous avez 3 minutes de retard. 
JC Oui ... 
MC Vous concluez sur cette partie, nous passons ä la politique Etrangere apres, si vous le voulez 

bien. 
JC Oui, tout ca est tres gentiL Mais moi, je constate les choses. Je suis maire de Paris, je me 

promene dans la nie. Je vois les gens sur les trottoires, de vieilles dames, des enfants, je vois 
qu'ils sont aujourd'hui beaucoup moins anxieux qu'ils ne l'Etaient il y a 2 ans. Ds ne sont pas 
rassurEs, mais beaucoup moins anxieux. Pourquoi? Tout simplement, puisque vous avez tant de 
statistiques, Monsieur Mitterrand • parce que, en 86, il y avait 600 crimes et dElits par jour de 
plus qu'en 81. Et en 88, il y a 600 crimes et dElits de moins par jour qu'en 86. Je n'avais pas 
parte d'amnistie, mais vous me conduisez ä en dire un mot Moi, je constate une chose - lorsque 
vous avez EtE Elu PrEsident de la Republique, et lorsque vous avez formE votre gouvernement -
vous parliez d' Action directe, c'est pas moi qui Tai EvoquEe • Rouillan et MEnigon Etaient en 
prison, 'c'est un fait' - alors, ensuite, ilsen sont sortis, quelque temps apres, et vous me dites -
"Je ne les ai pas gräciEs, je ne les ai pas amnistiEs." - Iis ont du sortir par 1'opEration du Saint-
Esprit. C'est possible. C'est Erränge - Ce que je sais, en revanche, c'est que nous avons eu 
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beaucoup de mal - moi, quand mon gouvemement a ete forme\ ils 6taient en liberte\ helas - nous 
avons eu beaucoup de mal ä les retrouver. Nous les avons retrouv6s, nous les avons mis en 
prison. Helas, entre-temps - ils avaient assassine' Georges Besse et le general Audran. 'Ce n'est 
pas moi' qui ai 6voque 9a, mais 'c'est un fait'. De meme que le terrorisme basque ou corse - j'ai 
lutte* et je lutterai de tous mes moyens; comme le terrorisme en Nouvelle-Calddonie, dont nos 
gendarmes aujourd'hui sont vicrimes, et d'autres risquent de 1'etre demain - comme le terrorisme 
dans les Antilles, et qui se developpe chaque fois qu'on lui fait egalement un petit Clin d'oeil ou 
une connivence. Ce n'est pas dans mon temperament de faire cela. Et euh je ne sais pas si le 
gouvemement fait tant de choses - Mais moi, je vais vous dire une chose qui- eile n'est 
certainement pas contestable - demandez aux Francais s'ils pnf ferent avoir comme ministre de 
l'Interieur Charles Pasqua ou Pierre Joxe. Vous serez probablement stupeiait du resultaL 

FM Vous en etes la, Monsieur le Premier ministre. 
JC Ah oui. Oui. 
FM C'est triste. Et pour votre personne, et pour votre fonction. Que d'insinuations en quelques mots. 

Rouillan n'eiait pas encore l'assassin qu'il est devenu. II 6tait passible d'une peine inferieure aux 
6 moins prevus par l'amnistie qui a 6t6 votee par le ParlemenL II n'est devenu le terroriste 
assassin que plus tard. 'C'est indigne de vous de dire ces choses.' Nathalie Menigon a i\& liberee 
par une decision de justice. 'Cest indigne de vous de dire ces choses.' Au demeurant... 

JC C'est vous qui les avez evoquees, 
FM Je les ai ... 
JC ce n'est pas moi. Si vous dites que nous avons fait la publicum en mattere de lutte contre le 

terrorisme, 'je vous dit non'... 
FM Je les ai evoquees.. 
JC nous avons regte les problemes. 
FM Je les ai 6voquees sur un tout autre ton. 'C'est indigne de vous.' Moi, je n'ai jamais lib€r6 les 

terroristes. Eh bien, ä l'epoque - vous eüez une premiere fois Premier ministre - je me souviens 
des conditions atroces dans lesquelles vous avez libere un Japonais terroriste apres l'attentat de 
Saint-Germain Publicis. Je me souviens des conditions dans lesquelles, un peu plus tard, avec 
votre majoritg vous avez Iibere" Abou Daoud. Je suis obligg de dire que je me souviens des 
conditions dans lesquelles vous avez renvoye" en Iran Monsieur Gorji, apres m'avoir expüque, ä 
moi, dans mon bureau, que son dossier 6tait ecrasant et que la compücite etait demontree dans les 
assassinats qui avaient ensanglantg Paris ä la fin de 1986. Voilä, pourquoi je trouve indigne de 
vous l'ensemble de ces insinuations. 

J C Monsieur Mitterrand, tout d'un coup vous derapez dans la fureur concentree. Et je voudrais 
simplement relever un point dont je ne sais pas s'il est digne ou indigne de vous. Je n'ai jamais 
levg le voile sur une seule conversation que j'ai pu avoir avec un President de la Republique dans 
1'exercice de mes fonctions. 'Jamais.' Ni avec le general de Gaulle, ni avec Georges Pompidou, 
ni avec Vatery Giscard d'Estaing, ni avec vous. Mais est-ce que vous pouvez dire, Monsieur 
Mitterrand, en me regardant dans les yeux, que je vous ai dit que Gorji- que nous avions des 
preuves que Gorji etait coupable de complicite ou d'action dans les acts prec6dents, alors que je 
vous ai toujours dit que cette affaire etait du seul ressort du juge, que je n'arrivais pas ä savoir -
ce qui est normal - compte tenu de la Separation des pouvoirs - ce qu'il y avait dans ce dossier, et 
que par consequent, il n'dtait pas possible de dire si, veritablement, Gorji ätait ou non implique 
dans cette affaire. Et le juge, en bout de course, a dit que non. Peu importe la chose, je regrette 
d'avoir ä ddvelopper un eiement de notre conversation, mais pouvez-vous vraiment contester ma 
version des choses en me regardant dans les yeux? 

FM Dans les yeux je la conteste. Car lorsque Gorji a 6te arret£ et lorsque s'est deroulee cette grave 
affaire de blocus de l'ambassade, avec ses consequences ä Teheran, c'est parce que le 
gouvemement nous avait apporte ce que nous pensions etre suffisamment serieux - comme quoi 
il etait Tun des inspirateurs du terrorisme de la fin 1946. Et cela vous le savez fort bien. Enfin, 
j'en termine. 

JC Passons - je ne joue pas au poker ~ mais en mauere de dignite ... 
FM II n'y avait pas de fureur - non - il y avait de l'indignation, Monsieur le Premier ministre. 

4. TEIL 
Themenpunkte: AUßENPOLITIK UND VERTEIDIGUNG 

MC Passons, si vous voulez bien, au demier voleL Je vous donne le temps de parole comme ä 
chacune- comme ä la fin de chacune des parties, 53,40 pour Francois Mitterrand, 52,17 pour 
Jacques Chirac. Alors la politique eirangere. Dans un mois, Messieurs - Messieurs Reagan et 
Gorbatchev se retrouvent ä Moscou. Alors, jugez-vous que les Europeens, pourtant concemes au 
premier chef, ont 6te assez consultes sur les problemes du desarmement. Et enßn, autre question 
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qui rejoint celle-lä - croyez-vous ou ne croyez-vous pas ä la sincente de Monsieur Gorbatchev? 
Monsieur Chirac 

JC Moi, je ne fais pas de proces d'intention ei je pense qu'il est de surcroit de l'interel de Monsieur 
Gorbatchev de diminuer les charges que la producrion considerable et l'entretien d'armement tout 
ä fait excessif fait peser sur la vie des Sovieüques. Donc j'imagine qu'il est de bonne fois. Je 
suis neanmoins extremement vigilant car je reste convaincu que -jamais un dirigeant sovietique 
n'abandonnera - son euh objectif qui est de neutraliser l'Europe occidentale, 'jamais'. Et par 
consequent je considere que nous ne devons pas dans l'ltat des choses baisser la garde, que nous 
devons conserver tous les moyens permettant d'etre suffisamment dissuasif pour eviter toute 
tentation d'aventure de la part des Russes ou de quiconque d'autre. 

MC Monsieur Mitterrand. 
FM Le probleme n'est pas, Madame Cotta, le probleme n'est pas de savoir, si Monsieur Gorbatchev 

est sincere. Le probleme est que tout puisse derouler sur la scene du monde comme s'il 6tait 
sincere, c'est-ä-dire qu'il soit tenu d'etre sincere. Voilä, pourquoi il faul ä la fois prouver ses 
demarches en faveur du desarmement et en meme temps il faut prendre nos precautions pour 
assurer la securitg de l'Europe et la notre et de ce point de vue, j'approuve tout ä fait l'accord de 
Washington qui a vu les 2 plus grands pays du monde s'entendre sur une räduction de leur arsenal 
nucleaire. J'en demande davantage et j'estime que la pnorite aujourd'hui est au desarmement des 
forces conventionnelles entre LEst et l'Ouest, c'est-ä-dire ä la froniiere des deux Allemagnes et de 
la Tchecoslovaquie et de 1'Allemagne ou les Sovieüques disposent d'une puissance infiniment 
superieure ä la notre alors on saura si Monsieur Gorbatchev est tout ä fait sincere. 

MC Sur le desarmenent, Monsieur Chirac? 
JC Sur ce desarmement, je considere que l'Europe ne doit pas aujourd'hui, en termes nucleaires, aller 

au-deiä des accords conclus. Et sans ca ce serait dangereux. Notre paix a 6te assuree par la 
dissuasion nucleaire. Dissuasion nucleaire ä laquelle vous etes aujourd'hui tres attache\ Monsieur 
Mitterrand, et je m'en rejouis. Mais je voudrais tout de meme rappeler qu'elle a €16 inspiree et 
mise en ceuvre par le gdneral de Gaulle, que nous lui devons ä ce titre notre capacite* de grande 
puissance, qu'elle a 616 com battue par vous et je me demande - si en 65 vous aviez iii President 
de la Republique - nous n'aurions pas de force nucleaire. Vous voyez combien les choses peuvent 
changer le destin d'un pays, ä l'occasion d'une flection. Et pour le reste, j'estime que la priorite* 
aujourd'hui c'est la r6ducüon des arsenaux centraux, russes et americains, qui sont les plus 
dangereux naturellement, et qui nous prendraient en otages si nous n'avions pas les moyens de 
dissuasion necessaires et d'autre part la rdduction du desequilibre qui existe sur le plan des armes 
classiques et chimiques entre les pays de l*Est et les pays de l'Alliance atlantique. 

EV Nous sommes Obligo de - passer rapidement... 
FM J'ajouterais simplement un mot, c'est que Monsieur le Premier ministre a pos€ une question 

importante par rapport ä la notion de force de frappe, c'est-ä-dire ä la Strategie de la dissuasion 
nucleaire. Voyez-vous, Monsieur le Premier ministre, je suis euh tres sensible, tres attachl ä la 
continuitä de la politique exteneure de la France - et j'assume ceue continuite. Elle s'est appelee 
de Gaulle, Pompidou, Giscard d*Estaing et eile porte aujourd'hui mon nom. Est-ce que vous 
croyez vraiment qu'ä 30 ans de distance, je vais bousculer les donnees de lequilibre international 
et les conditions de la securitg francaise, c'est dire le fondement de notre defense nationale sur 
lesquelles notre armce est organis6e, pour avoir raison 30 ans plus tard? 

JC Et d'ailleurs, vous auriez tort 
FM Oui, oui, j'aurais sürement tort. J'aurais sürement tort. La continuite de la France doit etre 

assumee par tous ceux qui en ont la Charge. En 30 ans, il se passe beaucoup de choses et j'en 
tiens compte. Je ne veux pas que, d'un gouvemement ä l'autre, on passe son temps ä defaire ce 
qui a ete fait. 

EV Messieurs j'aimerais vous poser une question, maintenant, sur le probleme des otages. Trois 
Francais sont encore retenus en otage... 

JC Si vous permettez, avant les otages, je suis naturellement tres favorable ä cette continuite. 
Surtout Iorsque'elle s'inscrit dans le droit fil d'une conviction qui a toujours 6l€ celle de ma 
famille politique. Mais euh eile m'inspire tout de meme une nSflexion. Si, Monsieur Mitterrand, 
vous avez €t£ flu beaucoup plus tot - vous auriez pu l'etre - nous n'aurions pas eu nos 
institutions d'aujourd'hui. Vous les avez combattues avec beaucoup de violence dans le propos 
comme dans l'action. Nous n'aurions pas de force de frappe. Vous l'avez combattue avec une tres 
grande violence. Vous l'assumez aujourd'hui et je m'en rejouis. Vous 1'assumez avec 
1'enthousiasme. J'en suis content. Enfin, vous l'avez combattue avec une tres grande violence. Si 
je rapproche cela- - et, ä l'epoque, les Francais etaient favorables ä nos institutions dans leur 
immense rnajorite\ ä notre defense dans leur immense majorit£, vous l'avez lent£ de les diviser -
si je rapproche cela de la politique faite en 81 en faveur du peuple de gauche euh de la quereile de 
l'ecole que l'on evoquait tout ä l'heure - et que, alors que vous m'avez dit - "Est-ce que vous 
voulez la raviver?" Dieu sait que non. Mais vous, vous l'avez fait - tout cela me conduit ä 
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m'inquteter, parce que vos actions passees ou- ont Ete marquEes par erreur d'appreciation et par 
une action de division, et, aujourd'hui, vous me dites - "je suis, moi, le rassembleur." C'est 
curieux, et je dis - si, par hasard, si vous avez raison cette fois-ci - apres une si longue carriere 
c'est evidemment possible - mais je me dis - si, par hasard euh une fois encore, vous aviez une 
mauvaise impr- appreciation - c'est dangereux. 

FM Monsieur le Premier ministre, j'ai Ete pendant 24 ans dans l'opposition. Ce n'est pas diviser la 
France que d'exercer son droit democrauque d'etre pour ou contre. Et, pendant ces 24 ans-lä, 
l'histoire s'est faite ou a Ete faite par d'autres que par moi. Et voilä qu'en 1981, je suis devenu le 
premier responsable. A ce moment-lä, j'avais ä choisir entre la satisfaction personnelle de defaire 
ce qui a EtE fait, et 1'erreur grave au regard de mon pays, de vouloir, ä 25 ans ou 30 ans de 
distance, tout reprendre ä zero. J'ai prEfErE servir la France comme je le concevais. Si je voulais 
vous retourner ce raisonnement - si vous aviez Ete - Eh bien, il n'y aurait pas d*Europe 
aujourd'hui. Car vous Etiez contre. Vous voyez, on peut changer. 

SCHLUß 

EV Messieurs, vous avez encore quelques minutes, 3 minutes, pour conclure, chacun. Mais - mais 
avant, j'aimerais vous poser une demiere question Je le disais tout ä l'heure - il y a trois Francais 
retenus aujourd'hui en otage au Liban. Je ne vous demanderais pas, quand ils seront HbErEs, je ne 
sais pas si vous pourriez nous apporter cette rEponse et si vous la connaissez, j'imagine que vous 
la donneriez pas ainsi publiquement J'aimerais quand meme vous poser une question. Est-ce que, 
sur cette affaire, il y a eu, au cours des 2 annEes qui viennent de s'Ecouler, un accord entre vous? 
Et est-ce que vous pensez, l'un et lautre ou l'un ou lautre qu'il existe, en la mauere, une bonne 
politique? Et notamment une bonne politique pour 1'avenir, qui peut eviter ä la France de se 
trouver ä nouveau en pareille Situation? 

MC (??) Nous avons dejä 20 minutes de retard. 
FM Je crois qu 'il n 'y a qu 'une methode qui est la fermete. Bien entendu, la negociation, autant qu 'U 

est possible, pas avec les terroristes, avec ceux qui peuvent peser sur eux. Et la fermete. Car des 
otages qui seraient liberes dans des conditions douteuses ou suspectes, ce serait d'autres otages, 
bientot, qui seraient pris en compte par tous ceux qui veulent combaltre notre pays. Et je dois 
dire que, sur cette affaire-lä - dont je parle extremement peu car je crois que le devoir de silence 
est un devoir premier dans une affaire comme celle-ci - nous avons suivi une politique sur 
laquelle je ne remarquerai aucune contradiction. 

EV Monsieur Chirac 
J C Je n 'ai rien ä ajouter sur ce point. 
EV Messieurs, nous arrivons ä l'issue de ce debat Vous devez maintenant conclure, l'un et l'autre, 

vous disposez de 3 minutes pour ce faire. Le tirage au sort, je vous le rappelle, a designE d'abord 
Monsieur Francois Mitterrand, pour conclure, puis Monsieur Jacques Chirac. 

FM Eh bien, je regrette que ce dEbat n 'ait pas porte sur les problemes de protection sociale, que nous 
n'ayons pas pu dEbattre de la securite sociale en peril et menacee. Je regrette que l'on ait pas 
defendu les idees qui me sont les plus cheres, car c'est lä que se situent la plus grave injustice, 
les injustices, les ütegalites je ne veux pas que s'organisent la solidarite du pauvre au pauvre -
alors qu il doit y avoir la solidarite du riche au pauvre, et que tous les Francais doivent etre 
ensemble responsables. En securite sociale chacun doit contribuer selon ses moyens, chacun doit 
recevoir selon ses besoins, c'est l'egalite profonde. Deuxiemement, comme l'objet essentiel de 
ma candidature, c'est de pouvoir unir, dans des limites que j'ai dEfinies, autour des valeurs de 
democraüe dont les principales sont, je Tai dit dimanche soir, l'egalite des chances, la justice 
sociale, le refus des ütegalite, le refus des exclusions, bref, le respect des autres. Pour de grandes 
constructions, je situe l'Europe au premier plan. Eh bien, on n'unira pas les Francais dans 
1'injustice de teile sorte que la coftesion sociale, le refus des irtegalites dont je viens de parier, 
c'est le commencement de tout de toutes les autres teussites, et notamment de la reussite de notre 
peuple, du peuple francais, dans les Etapes qui Tauend maintenant, ä partir du 8 mai. 

MC Monsieur Chirac, vous concluez? 
JC Naturellement qu 'on n 'unira pas dans 1 'injustice. Et personne n 'y songe. Je vous ai dit tout ä 

l'heure, Monsieur Mitterrand, les raisons pour lesquelles je ne croyais pas que vous etes- que 
vous Etiez un rassembleur. Je n'y reviendrai pas. Je souhaite quam ä moi, parce que j'appartiens ä 
une famille qui a toujours souhaite le rassemblement, c 'Etait le but du General eh le seul qui y 
soit largement parvenu. - Je souhaite par l'ouverture, le dialogue et la tolerance, rassembler, 
rassember naturellement ma famille naturelle, qu'elle- qu'il s'agisse des centristes, des liberaux 
ou des gaullistes, mais bien au-delä, toutes Celles et tous ceux qui ont une euh meme idee des 
choses. Vous voyez que, c'est probablement notre difference, et eile est un peu ideologique, 
aussi. Moi, je crois en l'homme. Je crois que l'homme est un etre unique. Je crois qu'ä ce titre il 
a un droit essentiel ä la dignite, et qu'on doit le respecter. Et je crois de surcroit qu'il est capable 
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du meilleur, parfois du pire, mais du meilleur. Capable de se depasser, et notamment au profit de 
son pays. Et comme je crois en lTiomme, je crois aussi en cette cellule de base qu'est la famille, 
pour une societ£ qui deperit, lorsque cette cellule se degrade, comme ce fut le cas dans ces 
longues dernieres annees. Cette conception de 1 "nomine medonne aussi ma conception de la 
societe, une societ6 d'abord de liberte oü chacun puisse, face ä un Etat responsable, mais pas 
omnipresent, etre plus libre. Une socio te" de responsabilite oü chacun doit assumer ce qu'il a mit 
et ses actes. Une societö de solidarite oü chacun doit avoir bien conscience qu'il doit aider et 
tendre la main ä celui qui est plus malheureux que lui. Et c'est tout l'objectif de ma politique 
sociale. Ceci me donne aussi une certaine idee de llstat qui doit garantir cette solidarite et cette 
justice sociale, qui doit garantir la securite' des personnes, qui doit garantir la securitä exterieure et 
ne pas se meler de tout autre chose, oü i l reussit mal, car ce n'est pas sa vocation. Vous savez, 
pour conclure euh c'est cette idee qui me condirit ä refuser la resignation, ä refuser 
rimmobilisme, ä avoir une ambition, etre sür que la France peut gagner, 'eile gagnera'. Et 'c'est 
ca mon ambition'. Vous savez, le gendral de Gaulle se caractensait par 2 ambitions. II disait, il 
parlait souvent de la grandeur de la France, 'notre partrie'. Qui exige le respect de son identit6, 
qui exige qu'on ait une grande ambition pour eile et qu'on la serve. Et i l disait ensuite, en meme 
temps, qu'i l n'est pas d'autre quereile qui vaille que celle de l lnmme. Marquant que nous 
sommes tous au Service de lliomme, c'est-ä-dire au Service de la solidarite, de la fratemite, de la 
chaleur humaine. 

M C Monsieur Chirac 
E V Monsieur Chirac 
J C Je m'arrete. Eh bien, c'est cela mon projet, c'est cela mon däbat, c'est pour cela que je me 

battrai. 
M C Bien. Messieurs, merci beaucoup d avoir particip6 ä ce ddoat quiaete d'une grande liberte. Nous 

avons un peu bouleverse en cours de route les choses. Mais enfin je crois que c'etait pour le 
plaisir des telespectateurs, pour le notre en tout cas. 59,16 minutes pour euh 59 minutes 16 
pour Monsieur Mitterrand, une heure pour Monsieur Chirac - une heute 13, moins d'une minute 
de difference entre vous. Merci Messieurs. 

E V Bonsorr. 




