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1 DIE SVP, EINE ERFOLGREICHE PARTEI 

Die Sticltiro ler VolksparteP ist eine erfolgre iche Panei. Bei allen 
Lancit3gswahlc n seit 1948 h:J.t sic imme r die absolute Mehrheit an Srimmen und 
Mancl3ren erreicht, seit 1948 steHr sie ullunterbrochen den Lancleshau ptmann.2 

Tobelle 1: SVP-Wohlergebn;sse I;n %) be; den londlogswohlen 1948-1 998 

1948 1952 1956 1960 1964 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 

67,6 64,7 64,4 63,8 61 ,27 60,69 56,42 61 ,2 59,44 60,38 52,0 56,6 

Ouelle: Sijdlirol Hondbuch (18) 199Q 

Obglcich clie SVP bndeswcit sehr gute Ergebnisse erzielt, liegen ihre 
Hochburgen in den 3m m eisten 3grarisch strukturicrten Gcmcinclen. In cliesen 

erziel te sic bis 1973 stets llber 90% clef Stimmen. Einen merklichen Bruch gab es 
erst bei den LancitJ.gswahlen von 1993, ::tIs die SVP wegen clef st3rken Konkurrenz 
von rechts (Union flir SClcitiro l, Die Freihe itlichen) deutliche Stimmenverluste hin~ 

nehmen musste und in d e n AgrJrgem e incle n nur mehr 70% cler Stimmen erzielte. 
1993 erzie!te die SVP mit 52,0% Juch ihr schlechtes LandtJgswahl~Ergebnis. Ihre 
Verluste mit Clber 14% fi e le n in den Agrargemeinden deutlich ho her :Jus als in den 
Industrie~ und Diens rleistu ngsge meincl en. Von di esem Ruckgang in den 
Agr:lrgemeinc\e n konnte s ich die SVP bei den dJrauffo lge nden \'V'ahle n im Jahre 
1998 nur geringftigig e rho le n . In diesen Geme incle n fielen die Gewinne 
niecl riger aus als in den Inclustrie- und Dienstleistungsgemeinden. 

* * * 
Pr:isenliert beim 11. 6s!erreichiscilc:n Vo lksgrllppenko ngress, Ossiach 21-23. September 2000 

1 Ober die Sfldtirole r Volkspartei gibt es eine Heihe von Pllblikationen llnterschiedlicher Qualitiit Dit;! 

11mb.~send~te politikwisscnschaftliche SllIdie bat Holzer 0 991 lind 1998) geliefen. Daneben gibt es cher 

deskriptive bis p:lrteiimmanente Arbeiten , unter anderem \'on Grube r ( 197 1), Pahl ( 1979) und l.ilI (1991). Mayr 
(997) besch:iftig[ sich mit den Fr;luen in del' 5VP. Interessant sind vcrg!eichende 5rudien mit andere n 
Minderheilenp:lrteien, e[W;1 jene mi! den Ung;1rn in del' Slowakei. Vg! d.1Zll Min:irik (1999). 
2 Karl Erckert (1948-1956), AJois PUPil (1956-1960); Silvius i\bgnago (1960-1989); Luis Durnw;11der (seil 1989) 
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Tabelle 2: SVP-Ergebnisse in Agro r-, Industri e- und Dienstlei stungsgemeinden 1948 - 1998 

Jahr Agrargemeinden Inclu5triegemeincien Di enstleistungsgemeinden 

1948 94,32 48,60 49,25 

1952 93,00 45,69 46,43 

1956 93,85 45,56 46,43 

1960 93,35 44,76 45,65 

1964 93,25 42,41 42,77 

1968 92,99 42,12 42,56 

1973 86,52 39,96 40,04 

1978 89,70 43,67 44,25 

1983 85,45 71,39 43,36 

1988 87,11 71 ,87 43,54 

1993 72,92 72,27 36,03 

1998 76,46 76,82 39,84 

Quelle: Zusommengeslellt noch Doten bei Summerer 1999 

Umgekehn Iiegen die \X'o.hlergebn isse in den Industrie- und 

Dienstleistungsgemeinden deutlich unter denen in den Agrargemeincien. 

Insbeso ndere die Konkurrenz von Sozialdemokr:ltischen Parteien (SFP, SPS) in 

d e n 70er Jahren lieB den Anteil clef SVP in den In dustrie- lInd Dienst

leistungsgemeinclen etwas zuruckgehen. Die starke ZU l1:::thme in den 

Industriegemeinden ab 1983 ist darauf zuruckzufUhren, dass Gemeinden mit 

einem hohen Italieneranteil \Vie Bozen in die Ka(egorie der Dienst

le istungsgeme inden tiberfiihrr wurden (1993 kam die Stadt Bruneck dazu). 

1m Zeitraum von 1948 bis 1998 hat die SVP in den Agrargemeinden um 17,86 
Punkte und in d e n Dienstleistungsgemeinden um 9,41 Punkte an 

\X'tihlerInnenkonsens verloren, dafilr in den Industriegeme inden um 28,27 

Punkte dazu gewonnen. 

Aus den \X'ahlergebnissen in d e n bdinischen Gemeinden Ussr sich im 

wesentlichen d erselbe Trend wie in den deutschsprachigen Gemeinden verfol

gen, allerdings mit dem Unterschied, dass die SVP in diesen Gemeinden um rund 

25% weniger on Stimmen erhalt (Summerer 1999, 124). 
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Seit clef Parteireform von ]964 , d ie den \Xfcchsel von einer Honor3tiorenp:1rtei 

chweigler 1998, 167) 
fen'! 

Zli einer Massen- und Appar~ltsparrei kennzeichnet ( H olzer/S 
waren die Mirglieclerzahlen bis 1992 stetig im Steigen begrif 

1964, im Johr der Porteireforlll, hane d ie SVP 35.000 Mit glieder, die 1989 auf 
von 25 Jahren der 

6-118). ""jhrend d ie 
eingeschriebenen 

wischen 70.000 lind 
ld au f 69.000. 

tiber 80.000 anstiegen. Das becieutet, class sich innerhalb 
Mitgl iederstand lllehr als verdoppelt hat (Holzer 1991, 11 
Anzahl clef Mitg licder 1991 81.000 berfug, s~lI1 ken d ie 
Paneimitgliecier Zli Beginn cle f 90er Jahre, li l11 sich 3b 1996 z 

72.000 zu stobil is ieren. 1m Johre 2000 sank der Mitg liederst:lI 

Tabelle 3: Enlwdlung der Milgli ederzohlen 1996-2000 

Jahr 1996 1997 1998 19 99 2000 

72.000 72.000 71000 71. 000 69.000' 

Q uelle Mitteiluog der SVP 2000 

Auf Grund def hahen Mitgi iecierzahlen bg def Organi sationsgrad de r SVP 
ern) lange zwischen 

VP im Vergleich ZUI11 

rganis~Hionsgr3d auf 
ed der SVP is t. Do mit 
~ii scher Ebene ei ne 
Lindern liegt cler 

(Verhjltnis \'(fj hl er lnnen bei Landtagswohlen und Mitgl ied 
40 lind 45 %. 1993 lag dieser sog:u bei 48,8 %, nachdem die S 

Wahljahr 1988 bst 25.000 Stilllmen einbiH:;te. '1998 fiel der a 
41,5 %. Das bedeutet, dass fast jede/ r zweite \'(fahlerln Mitgli 
niml11t die SVP nicht nur in SCicit irol, sondern :1uf europ 

absolute Spitzenposition ein. In anderen europ~iischen 

:1rparteien erreichen O rganisationsgr3d bei hbchstens der H ~i1fte. Nur andere Agr~ 

:ll1n5herncle \X'erte der SVP. 

Tabelle 4: Orgoni50lionsgrod 1964·1998 

Jahr 1964 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 

26,3% 32,0% 38,5% 39,5% 43,5% 43,40 Yo 48,8% 41,5% 

Quelle Holzer 1991 und Angoben der SVP 2000 

* * * 
3 Die offiziellen Z:lhlen gclten seit jeher :lls etwas liberhoht. 
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Tabelle 5: londlogswohlen 1948 - 1998: Prozenlso lze und Anzohl der Mondole de r londlog. 

sporteien 

Jahr 1948 1952 1956 1%0 1964 1%8 1973 1978 198j 1988 1993 1998 

Anzahl 20 22 22 22 25 " 34 34 3; 3; 3; 3; 
~land;ne 

67.60 64,76 64,40 63.86 61.27 60.69 ;6,42 6 1,27 59.44 60.38 52,04 56,60 svp 
16 16 13 1; I ; 1; 20 21 22 22 19 21 

DC/PP I I 
10,78 13,72 14,35 14,61 1352 14,40 14,08 10,79 9,55 9,07 4,43 2,7 

2 3 3 3 3 4 ; 4 3 3 2 I 

4,99 5,75 5,62 5,90 5.38 7,18 5,64 3,35 3,9 1 4,03 
PSI 2 

1 1 I 1 1 2 2 1 1 1 

PCI/PDS 3 
3.96 3,07 2,18 3,14 3.68 5.97 5,69 7,04 ; ,61 3,0 1 2,94 3,5 

1 I I 1 I I 2 3 2 1 1 1 

1'5DI4 
3,46 4,03 3,64 3,82 3,44 229 

1 1 1 1 1 I 

PS U 
3.08 

1 

Ill.[ 5 
2,47 2.58 

I I 

MSI/AN 6 
2.94 4,78 6 ,02 7.09 6,22 4,86 4,02 2,92 ; ,88 10,29 I L64 9 ,7 

1 I 1 1 I 1 1 1 2 4 4 3 

TH P 
2,40 

I 

SFI' 
1,7 1 

1 

SPS 
5.14 2,22 

2 1 

Gri:lne 7 
3,65 4,52 6 ,72 6,92 65 

1 2 2 2 2 

PDU/ FI'S 8 
1.33 2,44 1,35 

1 1 1 

PR!9 
2,06 

I 

UfS ] 0 
2,54 2,29 4,80 5,5 

1 I 2 2 

Fre iheirliche 
6,06 2,5 

2 I 

LN 
2,% 

1 

L.1.dins 11 
1,97 3,6 

1 1 

UCAA 
1,74 

1 

Uni lalia 
1,8 

I 

l.isl :1 Ci\'iea 3,7 

Q uelle: Zusommenge~tell1 ous DoTen im Siid:,ro~Hondbuch ! 19) 199Q 
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Abkiirzungsuerzeichnis 

SVP: S(iclriro ler Volkspartei; DC: Democrazia Cristiana; PPAA: Part ito Popolafe 

dell 'Al ro Adige; PSI: Partito SocialistJ Italiano; PCI: Paniro Comunisra Italiano; 

PDS: PJrt iro D emOCfJtico clelb Si n istr~l; PSDI: Paniro Soci;Jlist:1 Democratico 

H:1li::lI1o; PSLI: P:1rtito Socblist:1 LavOr:llOri I taliani; MS[: Movimento Sociale 

It::tiiano; AN: Alle:l nz:1 Nazio n ~lie; THP: Tiroler Heimatpartei ; SFP: Sozi :lie 

Fortsch riltspartei ; SPS: Sozi:1lc1emokratische Panei Sudtiro ls; PDU: Partei cl ef 

Unabb:ingigen; FPS, Fre iheitliche Parte i Sllcltiro ls; PRI, P" nito Repubblicano 
Italiano; urs: Union fU r SCidtirol; LN: Leg:1 Nord; UeAA: Un ione eli centro Alto 

Adige; UCM: Unione Centro Alto Aclige; II Centro UDA: Unione Democfatica 

dell 'Alto Aclige 

* * * 
1993 hat die DC als Par/ito Papalflre Allo Adige kandidiert. 1998 als POjJofa";·Allo Adige DOIII(1IIi 

2' 1968 hane cler PSI mit dem PSDI \!in \'({;lhlbundni~ geschlossen; 1998 h:Ii,en die SoeialiSli /lahlllli (51) in 

cinem W:lhlbOndnis mit den Dell/ocmliei di Sill i!Olra lind dem Parrito Republic{/I/O kandidierl. 
3 1993 h;1I dtr PCI als Parli/O Dem(u:mlieo della Sillisrm klOdidien. 1998 :lIs Progerl(J CClIlrosillislm, einem 

Wahlbiindnis zwischen PDS/VemoC/'(l/ici d i Sim/lm, Pal'lilo Rep"bblicclllo, Soeialisli {lalial/i. 

4 Del' PSDI hat 1968 zu~ammen mit dem PSI kandidien 
5 1998 baben I Uuemli gcmeinsam mil Alle(ll/z{/ 1\llziOflale kandidiert. 

6 1998 bnidiene del' MSI als ttllcallz{I Naziol/ale. 

7 1978 kandidierte die l3ewegung NClle lillke/MlOt'a Sillisrra, 1983 als Allenl(llive lisle filr lias alldere 

Siidtirol/Usla A/ler/Wlil 'a per I 'al/ro SlIdlimla-pesc, 1988 :lls Gnln·Allc/,fla/i/ l(' li.l'le/lislCl I'erde I"11ICf'/l(Ilill i, ab 
1993 als l'erdi·Griil/e·Verc. 

8 Die Pm'lei del' UllabJuIlIgigell kandidierte 1988 :lls /-i'eilier/fiche Parlei Siidliro!s. 

9 Del' Ptl r rila Nepllbulialllo kandidiene 1998 geilleins:llll mit den Dell/oemliei di Sillistm \lOd den Socialis/i 
ilalial/i. 

10 1983 kandidierte del' If/fllJ !I'cdwlld des Heima/blil/des (If/dH), 1988 cler Sad/irotel ' Heilllarbtllld, 1993 die 
VI/iol/ fiil' Slit/tirol. 

II 1998 kandidierten die I.aciills mil der DemokrarischclI Par/ei SlidlirQls, 

12 Neben Vert retern d er Zi\'ilgeselbchaft kandididene unter diesem Namen Forza /tulia (N) \tnd der Celllro 

en"SIiClIIO Democratico (CCD). 

13 Die Panei II Cel/l/'a-Ulliollc DCllloc/'{/lic(l delf'AIIQ Adige entsleht ; I LLS eine( Spa!wng des PPJ in SOd lirol und 
51elll der ges;ulHsl:I;Jllichen Partei CDU nahe. 
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Tach Sa rto ris Ki:lssifizierung clef Paneiensysteme kann die svp :lIs eine pr;i

do minante Panei bezeich net werden. S3rtori versteht unter einer praeiominaI1(en 
eine Partei, die lIber mehrere Legis!3turper ioc!en himveg bei de mokr:1tischen 
\'(fahlen c ine soIche Mehrheit an Sirzen erzielt, class diese allein regieren kann 

(Sa rtori 1982, 69). 

In SCtdtirol g ibt es neben def SVP ZW:lr c in e Reihe von anderen Parteien, die 
:lIs legitime Ko nku rrenten und ais effektive Ant:lgonisten clef SVP auftreten, ohne 

ebB es bis hcutc Oberhaupt Zll Anzeichen einer Altern::l11z gekolllmen ware. 

Die SVP gcwinnt ihre prjdominante Posit io n in e inem Mehrparteiensystem. 
1m SCicitiro ler L:lIld tag waren seit 1948 von e ine m Minimum von sechs (1948) bis 
zu e ine m Maximum von elf Parreien (1998) vertrete n. 

Dennoch muss die Anzahl cler Parreien erwas clifferenziert betr:J.chtet werden. 
\'X'ichtig is t zuaJle rerst feslzustellen , cbss cl ie SVP eine ethnische Partei ist. Lalit 
Parre iprogral11m verrrilt sie die Interessen de r deulsch- und Iadinischsprachigen 
S('icltiroier, nicht jene der Italiener. Diese Einschr~inkung auf die cleutsch- und 
iaclinischsprachigen Sudtiro ler weist ;lllf cbs ze ntrale ethnische Cleavages im 
Pa rte ie nsyste m Sudtirols hin. Dies bedeuret, class es e thnisch abgegrenzte po\iris
che Aren~tS gibt und class die SVP lInci mit ihr aile ancie ren cleutschsprachigen 
Parte ic n nicht in \'X'ettbewerb zu italie nischsprachigen Parteien treten. Deshalb 
kann in Sucitirol von zwei bzw. elrei n3ch ethnischen Grunds~itzen getrennten 
politische n Are ne n gesprochen werd e n, die s ich e rst. in einem zweiten Moment 

in weite re Subarenas au freilen. 

Von den Grli nen ais relativ junge BewegungiPartei e inmai abgesehen, die von 
ihre m Seibstverstandnis, von ihrer Politik lind von ihrer \'X'ahierInnenstruktur her 
als e ine ime rerhnische Bewegung / Pa.rrei Zll bezeichnen ist (vg l. Reiterer 1998), 
clurchzi eht d ieses ethnische Cleavage s~imtliche elektorale Arenen. 

\'X'e nn \Vir die Paneien nach ethnischen Karegorie n zllordnen, so k6nnen \Vir 
fests telle n, daB die SVP tiber viele ja.hre himveg als einzige "deutschsprachige" 
P3fte i illl Land tag vertreten waf. In de n e lf LcgisJaturpe rioden von 1948 bis 1998 
W:H die SVP Wnf Mal als einzige cleutschsprachige Parrei im Landtag vertreten. 

Von 1948 bis 1960 hatte sie den objektiven politischen Alleirwertretungs
ansprllch der cle utsch- und mit Ein sch r~inkung der ladinischsprachigen 
Bev6ke run g. Erstmals bei den Landtagswahle n von 1964 trat eine 
cleutschspr:lchige Konkurrenz, die Tiroler I-Ie im:ltpanei, in die polit ische Arena 
(2,40 %). Samtliche eleurschsprachige Oppositio nspartein, die b is heute im 
Lancltag vertreten waren, haben in Sum me nie mehr als 11 % cler Stimmen auf 
sich vereinen konnen (1993, Die Freiheitliche n 6,06 %, Union fiir Siidtirol4,80 %). 

Ztihlt man zu diesen eth nischen Parteien noch die deutschsprachigen \\fahler 
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und \'{lahlerInnen der Grlinen hinzu, unci 110ch etwa weitere zwei Prozent 
"ondere" (PDS, DPS, USw.) , so kommt 111011 (1998) ouf etwa 15 %. Bis vor den 
Lanclragswahlen im Jahr 1993 lag dieser Prozentsarz illllller unter 10. 

Dies bedeutet, ebB die SVP heute im Lal1desparbment gur 80% der 
deurschsprachigen unci et'wa 60% del' bclinischsprachigen Bev61kerung vertritt. 

Unter diesen Aspekten kann die SV P nicht nul' als praciominal1te Partei 
eingestuft werden, sonclern als hegemoniaie Panei. Allerdings gibt es zu dieser 
Typologisierung Sartoris einen Unterschied. Laut Sartori besteht in einem 
solchen Fall weder ein formeller noch ei n de facto politischer \Veubewerb. 
Andere Parteien k6nnen zwa r existieren, abe l' den Satell itenpaneien wird nicht 
zligestanden, mit de l' hegemonialen Panei unte r Bedingungen des \'X'ettbewerbs 
lind der Gleichheit zu konkurrenzieren. Eine Abl6se der hegemo nialen Panei ist 
gar nicht vorgesehen, ihre Hegemonie wird nichr in Frage gestellr (Saf(ori 1982, 

70). 

Tobelle 6: Sprachgruppenverholtnis der Abgeordneten im Sudtiroler londtog: landtagswohlen 

1998 

1)(, Spr:lchgruppe 

SVP 

Union fOr Sfldtirnl 

GrOne.' 

Die Frciheitlichcn 
I 

SUlllllle 

Sp r:lchgruppc 

DCllbCh 

It:tlicnisch 

Ltdifli~ch 

21 

25 

It;!L Spr:lChgruppc 

l\l1c;m Z:1 N;lzion:dc 

GrOne 

l.i~t:1 Ch·ic.I/FI/CCD 

Pro~ctto Ccntro.~inistra 

M ine l.ink~ I'rojck! 

Popobri-AADotnani 

Unit;db 

II Centro 

9 

25 

9 

OueUe Sijdtilol Hondbuch 1191 19W, 103 

Lul Spr:.lchgruppc 

3 L:1(li1\.~ 

Pozcnt 

71,43 

25,71 

2,86 

Volbdhlung 
1991 

68,O'Yu 

'27,6% 

4,4% 

1m Gegensatz dazli gibt es in Siidtirols selbsrverstandlich demokratische 
Spielregeln, clie eine Abl6se cler SVP von der politischen Macht theorerisch 
mbgli ch macht. Die Parteien rreten in der politischen Arena in Konkurrenz zu ihr 
lInci d ie anderen deutschsprachigen Paneien fristen kein Satellitenciasein. Unter 
der Voraussetzung, class das Parteiensystem ausschlieSlich linter erhnischen 
Vorzeichen betrJ.chtet wirci, weil es sich in cler Tat ais eine gesondene Arena 
prJsentiert, k6 nnte man von der SVP als von einer demokratisch-hegemoniJlen 
Panei sp rechen_ 
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An ciieser Stelle erhebt sich die Frage, ob cliese clemschen Parteien nach clem 

Modell S:uto ris liberh3upr gez:ihlt werden kbnnen oder nicht. 

Derzeit si nd :lIs rein et hnisch deutsche Paneien die Freiheir[ichen Cvgl. 
Angerer 2000) unci die Union fllr Sliclti rol (vgl. Steiner 1999) im L:.lIldtag vertreten, 
flir die L:lcl iner die Laciins. Die "Koa iirionsfiihigkeit" f51lt bei clef erdruckenden 
Meh rh cit clef SVP bei allen elrei Parteien von aHem Anfang an weg. Bleibt cbs 
Einschttchterungspotential. Dieses besrehl11leh r psychologisch, weniger in sein
er praktischen Auswirkung. Mit 10 Prozent Dissidcnten sieht sich die SVP schon 
seit langcm ko nfrontiert. Dieser Sockeldissens lut auf die Mehrheitsverh:Utnisse 
keinen EinfluB, wohl :1ber :llIf den Alleinvertretungsa nsprllch cler deutsch- und 
bdinischen Volksgruppe und :1uf den cbmit vCfbunclenen "FetischislllUS clef 
Einh e it." 

Selbs{ clef Verlust clef Jbsoluten Mehrheit wi1rcle nicht zu e iner Allern::lI1Z 
ff1hren. Denn clie SVP wllrde Juch weiterhin mil italienische n KO:1litionspartnern 
regieren k6nnen, o hne :1uf delltscspr:1chige Paneien zU fll ckgreifen zu mlissen. 
Dennoch \Vire! clie SVP durch die Pr:1se nz de llrschef Parteien gezwungen, ihre 
rechle Fbnke abzudecken. Insofern z~ihten diese beiden Parreien. Bei den 
Laclinern geht es hingegen in erster Li nie UIl1 den Anspfuch, \velche Partei die kle
inste Minclerh e it im LJ ncie n:1ch JuBen hin vcnfi{t. Die SVP k:1I111 zwar :1uf lllehr 
\V'~ihle rlnnen in den bclinischen T~ilern als clie Ladins verwiesen, clennoch ist 
wegen clef no twenclig hohen Vorzugsstill1l1len unte r den SVP-KanclidatInnen 
ke in SV P-Lacliner im Lancir:1g vertreten, w5hrencl clie L:lclins clank eines 
HestI11anciats schon zweimal (1993 unci 1998) in clen Lancltag einziehen konnren. 
\V'egen des kontroversen Anspruchs cler bdinischen Vertrewng miisscn cleshalb 
:1uch die Laclins geziihl t werden. 

Trotz ihre r :1bsoluten Mehrheit an Stimmen lInci Manclaten im Lancltag k::lI1n 
die SVP nich t allein regieren, da im Auton o miestalur e in intereth nisches 
Ko rrektiv verankert is t. Dieses siehr vor, ci:1 B in clef Lancl esregie rung die 
Sprachgruppen im Verhaltnis zu ihre r Sta rke im Lancltag vertre ten sein mussen 
(Art ike l 50, Abs. 3 des Au ro nomiest3tu ts). Flir die Ladi ner 31s kleinste 
SprJchgruppe besteht e ine besondere Regelung. rhre Vertretung im LJnclrag 
muss gar~l ntiert sei n (Art. 62 des AutonomiestJturs). 

Dieses inte reth nische Ko rrektiv ist cler Ausfluss des "Prinzips cler Inklusion 
cler SprJchg ruppen", wie clies auch in ei ne r Reihe von ancieren Normen zum 
Ausd ruck kornmr. Trorz ethnischer Trcnnung werden die Sprachgruppen kraft 
Landesverfassung gez\vungen, mire inancler zu kooperieren. Hier !iegt die institu
tionelle Klammer des e thnisch getrennten P:1rteiensystems. 

An cliesem Punkt angelegt mi..issen wir uns fragen, wo die politischen 
(Wa hl)Erfolge c1er SVP in e inem Zeitrau m von liber 50 Jahren liegen. Und 
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w5hrencl ande re Pane ien in Europ:! vo n Erosionsprozessen gep lagt werden, vom 
schwund de l' Mitgliederz:lhle n und vom Schwund cl e r Stamm\V~i hlersch a ft , kann 
die SVP nach \Vie vor Erfolgsmelclungen verzeichnen. 

\V'ollen wil' clen po litischen Erfo lg cler SV P etwas gen:lue r prilfen, mussen wir 
zlll11indest 5 F:lktoren berlicksichtigen. Es sind dies: 

1. Die histo rische Dimension 

2. Die Politik cl e r ethnischen Spannung 

3. Di e Durchdringung cle r gesellsch:lftlichen Subssysteme 

4. Die Po lit ik cler Anreize 

5. Das et hnische Monopol der nVertretu ng nJch au Ben" 

2 DIE ZENTRALEN FAKTOREN DES SV P-ERFOLGS 

2.1. D IE HISTO RISCHE DIMENSION 

Die SVP \Vurde 3111 8. Mai 1945 gegr[indet (vgL Frasnell i/G3llmetzer 1990). 
Pril11 :ires Ziel de r neuen P:lrtei \v:1f die Durchsetzllng des Selbst
best il11ll1 ungsrechts, in zweiter Linie d:ls Erbngen e ine r Autonomie fUr Stidtirol 
(G3ttere r 1969, 867) Obgle ich die Sudtiroler GeseJlschaft 1945 zutiefst gesp31ten 
war zwischen den Optanten, die 1939 ftir die AlIsw:lnderllng ins Deutsche Reich 
gesrimmt h:!tren, und den Oableibern, die sich fOr den Verbl eib in Stidtirol aus
gesprochen hatten (Stuhlpf3rrer 1985, Eiste re r/ Steininger 1989), wurden die 
Graben zwischen diesen beiden Gruppe n von aHem Anf:lng zugeschutter. Die 
ideo logische Brll chlinie zwischen Beflirwortern und Geg nern des 
Narionalsozialisllllls wurd e von del' "Ideologie del' Volks tul11spo litik" liberlagert; 
vgL PalJ aver 1999} 

Dieses e thno natio nale und interklassisrische Modell wa r n icht neu, sondern 
reicht bis ins 19 . .J~lhrhundert zllrClck, als sich in Tiro l d ie natio nale Mobilisierung 
verdichtete. Unci \Vie 1945 war die He f3l1sbilcl ung lind Verfestigllng der 
Brllchlinien im Ti ro ler Parteiensysrem, vor allem abel' de l' Zusammenschlllss cler 
konse rvariven Part e ie n von einer im wese ntlichen defensiven Strategie 
geken nzeichnet. VOl' de m Ersten \'X'elrkri eg bezog sieh diese Defensive gegen die 
Anerkennllng e ine r Auronomie fOr das Trentino lind gegen die autkommende 
Arbeite rbewegung (Hartungen / Palbver 1986). Die polit ische Mobilisierung ent
bng des Klassenko nflikts wurcle durch die nati onalen Auseinandersetzu ngen 
liberbgert. Unci nach del' Bereinigung des Kulturkampfes zwischen Liberalen 
lind Kle rikalen im AusgJng des 19. J3hrhunderts war de r Weg fur ei ne breite 
Inte ressensgemeinsch3ft aller blirgerlichen P:lneien endgultig geebnet. 
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035 Modell einer (dcu tsch) n:HioIl3ien S3mmelbewegung, wie sie ]945 VOn 

cle f SVP ins Leben gerufen worden ist, wurde vo r clem Ersren \'\Ieltkrieg 1905 mit 
der GrCmdung des "Tirole r Volksbu ndes" realisien ( Ku prian 1994). S,imtliche 

c\clltschsprachigen Pafteien mit Ausl1Jhme cler SoziJlclemokrarcn arbeiteren il11 

Tiroler Volksbund ZUS:lI11men und unterstutzren sein Ziel einer innernation;::tlen 

Ko lo nisierung. D ie Zus:lI1l111cnJrbeit kJm clcu tlich in def engcn personellen 

Verflechtung zwischen flihrenden Vertrerern cler blirgerlichen PJrteien llncl clef 

Fflhrungsschicht des Tiro ler Volksbuncles Zllm Ausdruck. Oer politische Kitt Liber 
aile ideologischen \Xlid erspriiche h inweg bildete cler Deutsch nationalismus (Vgl. 

Holzer 1992, 43-45). 

Auf diesem Modell e ines burgerlich-narionalen K~lrtells baute auch cler 
IIDeursche Verband ll auf, der nach cler Annexion SOcltirols an Italien JUS clem 
Zus::l.Inmenschluss der Deutschfre iheit lichen unci cle f Tiroler Volkspartei ent
stand (Gruber 1971, 157ff; Trafo jer 1971, 142ff). Es \VOIr die Neuauflage des 
Zusammenschlusses aller cleutschsprachigen blirgerlichen Parteien. Die Sozbl
demo kraten schlossen sich d iesem Dachverballcl nicht an (Orhmerciing 1984, 
312). Dachverband desh::I!b, weil 5ich die beiden P:lfteien nicht fusionienen. 
Allerdings W:JI' die libe l':Jle Komponente stark unterrepdsentiert. Diese christlich
sozial-konservarive Hegemonie im Sudtiroler P:Jrteiensystem wurde wjhrend cler 
Zeit des Faschismus sog:.r noch ausgeb:llH. Die PJrteien wurden zwar verboten, 
cloch clie personelle unci organis~lto rische Vefflechtung zwischen Kirche und 
Christlichsozi:Jler Partei erlaubte es diesel', tiber clie Organisation cler Kirche e in 
MindestmaB an p olirischer T~it igkeit und polit ischer Koml11unikation 
aufrechtzuerh::tlten. Diese M6glichkeiten hatten die Liberalen und Sozial
d emokraten nicht (Holzer 1991 , 48). 

Die Entn:.tionalsierungspolitik des F3schismus fUhn e zu e iner s ta rken ethnis
chen Subkultur und zu einem st:J rken regionalisrischen Pat riotismus. Der 
zeitweise Verlust an Loyalit~iten gcgenober Kirche und christlich-konservativen 
\Xlerten Jb den 30er Jahren durch die Her3usbildu ng del' nationalsozialistischen 
Be\vegung "V6lkische r K~1I11 pfring Sudtirol" (Steurer 1980) \Var nul' ein 
Intermezzo, leistete aber einen we5entlichen Beitrag zur Stjrkung del' Ideologie 
d e r "Volksgemeinschaft" und der Volkstumspolitik felr die Jahre nach 1945. 

In del' 2wischenkriegszeit \vurden die Fundamente del' "Slidti roler Nation!' 
gelegt. Die durch die Entnationalisierungspolitik des F;)schislllU5 Obersteigerte 
Symbolik 311 d essen, W~IS deutsch war, hat zu einer schrittweisen Identifizierung 
cler eigenen I clentit~it rnit dem Territorium und zu einer Erosion del' vor 1918 
existierenclen Til'oler Identit~H geflHut. Faschismus und Nationalsozialismus, 
Stich wort "O ptio n", haben die Sl'ldtirolef zu einer "SchicksJIsgemeinschaft" 
geformt. 
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1945 'war die Volkspartei clie erste politische Panei, die gegrCinder wUfde, was 
ihr ei nen Vorsprllng In politischer Legitimit{it in der Bevblkerllng und 
gegenCiber d e n AlIiienen sowie einen orgJnisJWrischen VOfsprung gegenuber 
sp~iter geg rCindeten Parteien verlieh (Holzer 1991, 63). Die Kontinuitaten zwis
chen dem Deutschen VerlxlIld und der SVP waren augcnscheinlich. FCihfende 
Vertreter des Deutschen Verbandes waren 1945 mJfSgebHch an def GrCindung 
lind Flihrung dec SVP betei lig t. D3s EclelweiB als Paneizeichen des Deutschen 
Verbandes wllrcle von der SVP libernommen, der Name Vo lkspJrtei bezog s ich 
auf die ehemals Tiroler Volksparte. Die Organisationsstrllktur der SVP sowie die 
Ntihe zur K:1tholischen Kirche knClpfte dort an, wo diese w:ihrend cler NS
Herrschaft in Slidtirol llnterbrochen \vorden war. Und wahrend andere PJrteien 
lecliglich versllchen k6nnen, ein bestimmtes Terriwrium Zll kontrollieren (Vgl. 
Biorcio 1997, 110), hat die SVP dieses Territoriul11 in I3esitz genommen. 

2.2. DIE POUTIK DER ETHNISCHEN SPANNUNG 

Die SVP bezeichnet sich Jis Sammelpanei cler cleutsch· und bdinischsprJchi
gen Si.idliroler. Hinter diesel' Forme! stehr die Ideologie der Volkstumspolitik. 
Dies bedeuret, ebB nicht irgendeine Ideologie Grundbge cler politischen 
IdentiUt der SVP ist, sondern elas Volkstum. 

1m K~l mpf um d~ls Dberleben d er deutsch- und bdinischsprach igen 
Volksgruppe zuerst, im Kampf um die Absicherung, soel::1nn um den Ausbau d er 
Minderheitenrechte war die SVP sehr erfolgreich. Sudtiro ls Autonomie w ird 
heute europaweit :tIs Modell fi.ir einen besondefs erfolgreichen 
Mindefheite nschu!z angepriesen. Die einst dominiene Minderheit ist heute zu 
einer dominanten Mehrheit in del' Provinz Bozen 311fgeruckt (Pristinger 1984). 

Die Po li tik des e lhnischen Abweh rk:lInpfes und des Ei nsatzes fU r 
Minderheitenschutz lind Autonom ie beruht 3uf dem Modell der 
"Volksgemeinsch3ft" und auf clem GegensatzpJar "\'Vir" und d ie "anderen". Die 
"Ideologie c1er Volksgemeinschaft" sollte ausclriicken, class die innerhalb der 
Volksgruppe bestehenden Interessensgegensatze clem haheren Ziel, namlich des 
Erhaltens def Volksgruppe untergeordnet werden mCissen und dass die 
Geschlossenheit del' Vo lksgrllppe Voraussetzung fUr eine erfolgreiche PoUtik ist. 

Diesem Druck der Geschlossenheit d ef Volksgruppe wu rde der interne poli
tische Pluralismus geopfert. Nach den Lancltagswahlen von 1948 losten sich d ie 
Sudtiroler SozialdemokrJten, e inzige deutschsprJchige Partei neben clef SVP, so 
gut wie auf (Othmerding 1984,766). Ab diesem Zeitpunkt ist der Durchbruch bei 
clef von allem Anfang an angestrebren ethn ischen Identifizierung mit def politis
chen Iclenlifizierung gelungen. In Ermangelung anderer Paneien, die die 
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lnteressen clef Sudtiro ler gbubhaFt vertrate n, wurden Volksgruppe unci P:.1rtei 

eins. 

Die Strategie, die Slidti roler Yolks-Partei als Parte i d es Slldtiro ler Yolkes, 

sozlIs3gen a ls "St3Jtsp:Htei" cb rzustellen, waf nari.irlich zur Herrschafts
absiche ru ng angelegt. Po litischer Dissens wurde b is vor kurze m Zlllll Verr:lt a 111 

eigenen Yo lk gebrandmarkt (Holze r 1991 , 75, Blaschke 1985). Tre ue zur Partei 
wurde :lis Ausfluss clef Volksrreue prJsentie rt. 

1m Parteistatllt von 1964 kOlllmt diese semantisch-inhalrlich e Gleichsetzung 

seh r kbr zum Ausclruck: "Die Stidtiroler Volksp artei ist die po ii tische Vereinigung 

alle r heimatt re uen Siidtiroler" (Statut 1964). Wer diese Loyalit;it zur SYP able hm, 
gilt :lIs nicht-heim::tttreu und somit als Verrtiter all clef H eimat. 

Dies is t d ie poli tisch-ideologische Matrix, auf der seit 1945 b is heute jeder 
\\l:.lh lkampf geschbgen wurd e . Zu ihre r Aufrechterhaltung wurcle d as 

GegensatZpJJr "Wir" und d ie "anderen", (die ita liener), e ingesetzt, aber nicht nur 
e rh n isch, sondern auch ideologisch. Der Mythos der Einheit des Volkes wurcle 
gegen die Arbeiterbewegung ausgespielt, gegen die Linke insgesalllt oder gegen 

intereth n ische Liste n . Poli tische Dissidenz bedeutet die Zuordnung Zli den 
!l~lI1deren ", eine bis hellte erfolgreiche Strategie, mit cl em Hinwe is :.lUf di e GefJhr 
e ine r "Spa ltung des Volkes" die Symbiose zwischen btirge rlichem Interklassismus 
unci Volksmyrhos allfrechtzuerhalte n. Auch bei den Parbmenrsw~thlen von 1996 
hi efS die Parole der SVP: "Seien wir einig im EdelweifS, stark in unserer Tiroler 

Oberzeugung, geseh lossen als Yolksgruppe" ( Brugger 1996). 

Zur Aufrechterhaltung ihrer politische n Hegemonie setzt ciie SVP das 
Gegens:.1tzpaar "wir" (deutsch) lind die "3nclere n" (it~tlienisch) gezielt ein, was 
sich in der Po litik cler eth n ische n Spannung ausdrflckt. Die SVP ben6tigt 
Feindbilder vo n autSen fU r den innere n Zusammenh::li t. Di e e thnische n 
Sp~lI1nungen s ind die Kbmmer, d e l' Kitt, cle r die Volkspanei zusal11menh5.lr. Fiele 
diese Klamme r weg, wlirde die SVP in e ine Legitimatio nskrise :.lIs erhnische 
Sal11melbewegung falie n. Eth nische Konfli kte s ind somit das Leb enselixie r clef 
SVP. Diese musse n sttindig kochehl, durfen abel' nicht eskalieren, lim die autono

m istischen Erfolge nicht \v ieder in Frage zu stellen. Es ist eine politische 
Gfadwanderung zwischen e thn ischer Eskaiatio n und interethnischer 
No rmalis ie fung , zwischen einer Politik mit Blic k auf die fasch is tische 
Entn:J. tionalisierungspolitik un d einer Politik mit Blick auf ein ve reintes unci Illul

tiku ltu re lles Eu ropa. 

Diese Spannu ngs li nien erfolge n "auBe npo litisch" auf der Achse Rom-Bozen. 
Diese cl rCicken sich im permanenten Tauziehen um Ko mpetenzen aus und in del' 
An kbge, outonome Rechte w[lrd e n ausgeh6 hlt werden (Oen icolii 1984, 77). Seit 
Absehluss des Pakets (1992) hat s ieh diese Tendenz all erdings vo n Rom weg in 
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Richmng I3rilssel bewegt. Mehr als von den italienischen Institlltionen befUrchtet 
man Einschnitte in die Autonomie durch die Europ:iische Union. "Innenpolitisch" 
im Tauziehen zwischen cler italienischen" und clef deutschen Volksgruppe, 
milUnter ::tuch schon z\vischen del' cleutschen unci clem "verntinftigen" Teil 
(Nicht~Nation:.-tli sten) cler italienischen Volksgruppe und dem "unvernunftigen" 
Tei! (Nation:llisren) del' italienischen Volksgruppe. Diese Spannungslinien druck~ 
en sich in clef politischen Symbolik (Bozner Siegesdenkmal, Toponoll)Jstik) und 
im ethnischen Verteilungskampf, clem ethnischen Proporz (Peterlini 1980), 
nieder. 

Eine zenlr:.-lie Vor:llIssetzung fUr die Pcrm:lIlenz eth nischer Spannungen liegt 
in einer mogli chst IClckenlose Trennung del' Spr:1chgrllppen (vgL P::tlbver 2001) . 
Diese drClckt s ich normariv in del' ethnischen Trennllng cler Institutionen JUS 

lind findet ihre Fortsetzung in der Praxis des Alltags (Beuelheim/I3eneclikter 
1982, Bencciiktcr 1986, B"ur/ Guggcnberg/brcher 1998). Es gibt ein getrenntes 
Schu l~ und Bildungssystem, getrenme Kulrurassessorate. es gibt erhnisch getren
nte Kulturh5user lind Vereine, es gibr ethnisch getrennte Volkswohnbauten, es 
gibt elhn isch getren nte Meclien- und Inforn1:1tionssysteme und ethnisch getren
nre religiose Feiern. Und allch die Verteilung der Ressourcen erfolgt l1:1ch einem 
erhnischen Sch lOssel. 

Dieses Veneilungssystem, cler ethnischc Proporz. baut auf cler 
VolksgruppenzugehorigkeitserkLirung (Zeller 1991) ~lUf. Mit cler Festschreibung 
cler ethn ischen Zugehbrigkeit im Rahmen cler allgemeinen Volksz~lhlung WI' eine 
Dekade kommr es zu e iner perioclisch wiederkehrenden ethnischen Massen
mobilisierllng, d:l die GroBe cler Volksgruppe den SchlCissel flir clie Aufreilling 
der Ressourcen darstellt. Auf cler Grundbge des Volksz~ihlungsergebnisses wer
den die offentlichen Stellen vergeben unci c ine g:lnze Reihe von Illateriellen 
Ressourcen veneilt: Dies gehl von der Fo rderu ng de r Spon vereine Ober die 
Vergabe von Studienstipendien bis hin zu r Verg:1be von Sozialwohnungen. Der 
Kampf urn jede "deutsche, "italienische" lind "bd inische" Seele bei der 
Vo l ksz~ihlung ist allch ein immer wiederkehrender ethnischer Mobilisierungs
prozess unci vorgebgerter Verteilungsbmpf (La nge r 1988). Er wirkt iden
tiratsst:irkend fOr die "Sieger" und depressiv fiir die "Verlierer". 

Diese Log ik der ethnischen Trennung ist Teil der politischen Kultur gewo rden 
(Bm" / Guggenberg / L"rcher 1998). Die Kinciergcirtnerin tibt ihren Beruf nicht 
nur nus, um die Kinder zu fOrdeI'n, sondern im Auf trag des eigenen Volkes, 
indem sie ihn en die deutsche Sprache vermittelt. Del' M~innerges:)ngsverein singt 
nicht nur aliS Freude, sondern lim das deutsche Uedgllt und somit die deutsche 
Kultur zu pflegen. Del' Alpenverein organisiert Wanclerungen nicht nur 3us 
Freude zur N:1tur, so nclern lim den historischen Besitzanspruch des Landes fOr 
die c1eutschsprachige Volksgruppe zu ul1rerslreichen. Soziales Handeln besitzr in 
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Sucltirol illll11e r ::mch eine (oft unbewusste), eine ethnische Konno tation (Seidl. 
Brugger-K6ckeis 1977). 

Auch \Venll es in d e n lerzte n ZWJ ll z ig jJ.hren Anzeichen eines 
Erosionsp rozesses dieser tief verJnkerten e rhnozentrisriscilen Kultur gibe, so ist 
sie bis heute in su mma noch rebtiv intakt geblieben (Landesinsritut f(if Statisrik 
1988). 

Di es belegt markant e ine jugendstudie ::IllS clem ) ::t1u 1994. In dieser ist 11:1ch 
den Beclingu nge n ethnischer IdentiLi t im Kon text gesellschaftlicher 
Mo ciernisierungsprozesse unter den Jugencllichen zwischen clem 15. unci 25. 

Lebensjahr :Iller drei Sprachgruppen (Deutsche, italiener, LJcl iner) gefragt wor
den (Kohr/ Man ini/W'akenhut 1995, Wakenhut 1999). Die Studie kOll1ll1t dobei 
ZUJ11 Schluss, dass cb s Zusa mmenleben linte r cl enJugend lichen in SO dtirol insge
S;) Il1t kon fliktfrei lind unproblem Jtisch ist, u nci class sich d ie soziale Distanz ver

ringert IUl, d ie ethnozentristischen Einsrellungen aber noch relativ intakt sind 

(Ko hr/ Mortini/Wakenhut 1995, 47-51). Dos Gegensarzpaar "Wir" und die 
"3nderen" halt. 

Bei politischem Seeiarf ist eine erhnische Mobil isierung jederzeit moglich. Die 

Gelege nheiten clazu sind vieWiltig lind re ichen von def Toponol11;)stik tiber d ie 
Besetzung de f PrimariJtss tellen all den Krankc nh ausern bi s hin zum 
Sprachgeb rauch beim Eisenbahnsdulte r. 

Selbs[ in Ph:1sen ethnischer Enrspannung ist cs jecierzeit l11oglich, den ethnis
che n Mobil is ie rungs pro zess in Gang zu serzen, besonders \V~ihrend des 
Wohlbmpfes. 

D:.1ZU dienen d ie in der deutschsprachigen Volksgru ppe vorhandenen kollek
riven Erinnerungsspuren . Die traul113[ische Erfahru ng e ines Ausgelie fenseins an 
den iralienischen Staat ab 1918, die Faschislllllserfahrllng ab 1922 sind im 
Bodensarz der Erinnerllng sedilllemi ert. AuBerdem scheint es der Fall zu sein, 
class der mitllnter hohe Grad an Aggressivita( als "Vehikel fOr e ine indirekte, ver
schobene Austragung" von histo rischen lind soz ialspychologische n 
Erbfe indschaftsmo tiven dienen, die viele J:.1hrzehnte lang das Verhaltnis zwis
chen Italien lind Osterreich geprdgt haben (Berg hold 1997, 155). 
Erbfeindschaften kbnnen einschbfen, aber die Bere itschaft zu 
Erbfeindschaftshaltungen uberlebt lange Schlafperiode n (Gatterer 1972, 10). 
Deshalb sind solche Topoi immer wieder abrllfuar lInci bei Bedarf mobilisierbar, 
:lUch we nn es zwischenzeitlich eine "ethnische \V'in clstill e" gibt. 

Ais typisches Beispiel sei auf den Wohlkampfaufrll f von Parteiobmann 
Siegfried Brugger aniJsslich cler P:ulamentswahlen von 1996 hingewiesen: 
"Einigkeit in ernster Stunde - Unsere I-Iei lll :H ist in Gef:.1hr." Unci mit Bezug auf 
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den Po lo de lle Libertr, "in clem die Faschis ten mit Gianfranco Fini die Hauptrolle 
spielell", me int e r: "Dann mlissen wir erne ut um unsere Sprache, um unsere 
Kultur, um unsere soziale n und wirtschaftlichen Errungenschaften, um aile 
unsere hart erworbenen Rechte bange n. Einig - stark - fre i" (Brugger 1996). 

Dieser Aufruf entspri cht genall jener Abbcrufung cler seelimentierte n kollek
tiven Erinnerung, di e in den Sudtirole rlnnen au ch n:1ch clrei oeler vier 
Generati o nen noch tie f verankert sind. 

2.3. DIE D URCHDRINGUNG DER GESELLSCHAFTLICHEN SUBSYSTEME 

Die SVP hat sich nie allein auf clen ethnischen Appell ;:tIs r dentit~itskitt ver
b ssen. 1945 als Ho noratiorenpartei mit bflrgerlich-stjcltischer Ausrichtung ent
standen, gelang ihr sukzessive ei ne kapilbre territorb le Penetratio n und 
Verankerung. 1957 kam es zu einem Elitenwechsel. Die s rticirisch-Iiberale 
Fl'Ihrungsspitze wurde d urch eine konservativ-bauc rliche Gruppe e rsetzt. 03mit 
begann auch die scha rfe re volkstumspo lirische To nart. 

Mit dem Fuhrllngswechsel und den c1amit verbundenen parte iinternen 
Spannungen WJr es no twe ndig geworclen, clie Parteistruktur zu straffen und 
auszubauen. Ein Grund mehr war deshalb cbzugeko mmen, we il 1964 erstmals 
eine c1e Ul sche Oppositiollspartei (Tiroler He imatparte i) kannclidierte und einen 
Abgeordneten in den Regionalr:lt entsancire (Kle in 1975). Erstnuls war der poli
tische Alle invertretungsanspruch cler SVP durchbrochen wo rden. 

1964 e rfo lgte der Obergang von einer Honorariorenpartei zu e iner straff 
organisierten Massen- lind App:uarspartei. Die Parte ire fo rm war in erster Linie 
eine Reakrio n auf e inen gesellschaftlichen Transfo rmatio nsprozess, der sich in 
einem Umbruch de r 3grJrischen Sozi3lstrukru r ,iuBen e (Holzer 1991, 89, Atz 
1991, Obk irche r 1999) li nd s ich innerpaneilich in ein em Konflikt zwischen einem 
beronl vol kstllmspolitischen und einem eher liberal-w irtschaftspol itischen Fll'IgeI 
3l1sdrlickre. Dazu war der Machtvcrlus t dllrch den Ausstieg aus der 
Regionairegie rung geko mmen, eine Legitimationskrise info Ige der stagnieren
den Auron o mi eve rhandlungen und cle r Erfo lg cler e rs te n deutschen 
Oppositionsp;:t rtei. Mit cler Parteireform sollte zllm e in en der soziale \X1andel 
kana!is ie rt unci d;:ts verlorene Terrain innerh:J.lb d e r Vo lksgruppe wieder 
wettgem3cht werden (Holzer 1991, 90-91). 

Neben e iner Zent r:J.!isieru ng del' Organis:J.tion gelang es cler SVP mit Erfolg, 
die seit jehe r durch die Ideologie der Volkstumspolitik in ihrem Einflussbereich 
stehenden O rganisationen und Institutionen nicht nUl" info rmell, sondern :J.uch 
formell sHirke r an sich zu binclen. Um zu verhindern, dass di e Konzeption d el' 
S3m me lp3ne i und d ie "Einheit des \fo lkes" durch d en gesellschaftlichen 
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Modernisierungsprozess Jusgehbhlt werde, begann die SVP, s~i mtHche 

lebensbereiche ZLI kolonisieren. ZWJr wurde den Richtungen innerhalb clef Svp 
untersJgt, selbst~indige OrganisJtionen Zll bilden, doch wurden die ersten 
\'(fei chen fOr eine Ausdifferenzierung clef PafteiorganisJtion gelegt. SchlielSlich 
\vurde ;1uch die icleologische Orienri erung "nach ch ristlichen Grundsatzen" :lUS· 

clrlicklich ver~l.Jlkerl. 

Die organisatori sch-politische Abdeckung def einzelnen sDziJlen Segmeme 
cler Gesellschoft begann 1966 mit cl em Aufbau cler SVP-Frallenorgonisotion (Moyr 
1998), gefolgt von cler Porteijugend. 

Diesem AusbJU clef Panei nach den Merkrnalen Geschlecht und Alter folgte 
die berufsst5ndische Ausdifferenzierung. Als Reakri o n auf die unerwJ.rteten 
Erfo lge cler 1972 gegrlindeten Sozialcleillokrotischen Portei Slicltirols (SPS)" 
(Othmerding 1980) erfolgte die Griindllng cler "Arbeitnehiller in der SVP". Die 
"ciell lsche" Gewe rkschoft ASGB, gegriinclet 1964 (VgL Karlhofer / Lociurner 1990), 
unci die SVP~Arbeirnehmer soHten die Inte resse n der Arbeite r und Arbeiterinnen 
ethnisch k~lnalisieren lind den linken Fli.igel der Partei allf~ und J.usbauen, lim 
e ine Erosion in Richtung KPI und SPS ZlI verhindern. Dieses Anliegen gebng 
weitgehend, wobei s ic h die SVP-Arbeitnehmer wenige r an sozialde mokratischen 
Modellen als vielmeh r an den Arbeitnehme rorg:lnisari o nen innerhJ.lb der 
christlich-soziale n Parteie n, et\va cler CDU, orientierten (Dapunt 2000). 

Die erfolgre iche Verreidigung des e ige ne n Ambiente gebng auch desll:llb, 
weil der Umschichtungsprozess von einer weitgehend agrarisch strukturi erten 
Gesellschafr (1951 :lrbeiteten an die 70 % clef deutschsprachigen Bev61kerung in 
cler L:ll1c1wirtschaft, vgl. All 1991) in e ine weitgehencl clienstle istu ngsorientierte 
\\firtschaft direkt ohne Umwege einer versttirkten Industrialisierung erfolgte. Die 
~ihnlichen Strukturen im prim5ren und te rti5ren Sektor wie Familien- und 
Kleinbetriebe, geringe gewerkschaftliche OrganisJ.t ion, re beiv ho her Anteil an 
selbst:indig Besch;;ftigten und oncleres Illehr (Holzer 1991, 102) f6rderte die 
Penetration eine r konservativen ethnozentristischen Partei in dieses 
Gesellschaftssegment. Der Versllch eine r Harmonisierllng von gegensatllichen 
Interessen innerhalb cler Partei lind innerhalb der delltschsprachigen 
GeseJlschaft gebng durch die Einrichtung von verschieden e n 
Konfliktregelungsmechanismen, WOlU linter anderem die Errichtllng eines 
50zial- unci \Xlirtschafts:J.usschusses (1965) llncl eines Lanclwirrschafts- und 
Soziolbeirots (1972) ZLI nennen sind (Pon 1989). 

Mit cler Refo rm cl er Organisation wlIrcle allch wieder cbs Primat clef Pane i 
hergestellt. Das politische Satellitensystcm wurde dadufch verankert, class die 
institutionalisierte Venretllng organisierter Interessen in den Paneigremien 
zUf(kkgedrangt wurcle lind die Verb5nde in das politische Vor- lind Umfelcl clef 
l'ortei abgeschoben wurclen (Holzer 1991, 152). 
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Oabei h8.t die SVP ein Syste m entwickelt, cI::ts vor allem die 
Interessensverbande, insbesondere d ie \Xlinsch3ft s- und Soziaiverb:incle, eng ::tn 
sie bindet. Formell besirzen diese eher geringe M6glichkeiten, die \Xlinschafts
und Sozb lpolitik zu beeinflussen. Die Entsche idungs- und Mitspracherechte der 
verschiedenen KOlllmissionen fallen unter die '\veicheren" Formen der verband
lichen Mitwirkung ~lIn po litischen Prozess. Kennzeichnend ist dercn Illonoeth
nische Ausrichtung unci zum Teil deren privatrechtlicher Chaf::tkter. 

Die Einflussnahme e rfolgt deshalb mehrheitlich auf informeller Ebene, und 
zW3r clufch eine gezielte personelle Verflechtung zwischen SVP und Verbjnden 
und durch die Einbeziehung der Verbjnde in di e ber::ttenden Gremien der SVP. 

1964 wurden die institlitionJ.lisienen Venretungen cler Verbjnde durch be r3-
rende Org3ne e rsetz t. Neben den pane iinternen Organisationen fUr die Fr::tuen, 
die Jugend, Senioren, Umwelt, Schule, Kultur und Gemeindepolitik bestehen in 
der SVP fur die "SUnde" cler Bauern, Arbcitnehlller unci clel' gewerblichen 
\Xlirtschaft elrei Laneles3usschusse 315 beratende Org::me. Ziel dieser Organe ist es, 
cliesen deutsch- und bdinischsprachigen Berufss t~inden eine IXlrteiinterne po Ii
tische Vertretung Zli s iche rn und diesen ei ne Einflussnahrne auf die Soziai- und 
\\lirtschaftspolitik der Pan e i und somit des Landes zu gew~ihrleisten. 

Dies kommt cbdurch zum Ausclruck, class clie jeweiligen Vo rsitzenden dieser 
L::tncl esJusschlisse Sirz unci Stimme in de r P::t rte ileitung unci im Parte iausschuss 
haben (Paneista tut 1996, Pi,."s 1998, 118). 

Die Sozi::t13usschCisse cler Arbeitnehm er, der Wirtsch3fts:1usschuss unci der 
L::mdeswirtschaftsausschuss s ind territori al allf Gemeinde- und Bezirksebene 
orga nisiert und sincl e ine der wichtigsten S~i lli en zur Aufrechte rha ltung cler po Ii
tischen Hegemonie de r SVP. Die Sozial- unci \X/irtschaftsverb~inde SCldtirols spie
len ::tIs Vorfelclorg:.H1is:ltio nen cler SVP eine zentrale Rolle. 

Dber die Verankerllng cl e r \Virtschafts- unci Sozialverbjncl e in der SVP gelingt 
es cler Panei, ihre volkstu!l1spolitischen Ziele in der Stidriroler Gesellschaft zu ver
an kern. Diese vertreten zwar ihre jeweiligen korporativen Interessel), ordnen 
aber Inre ressensgegens:itze dank gemcins;J.!l1er Konfliktregelungsplattformen 
clem ho heren Primal cles Vo lkstlllllS linte r. 

AuBerdem sind die wirtschaftlichen Ve rbtinde ::tis Rekrutie rllngsbecken Wr 
clie L3ndtagswahlen von groBer \Xlichtigkeit. 
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Tabelle 7: Ante,l der Verbandskand tdaten auf der SVP·Ltste 1973·1998 

bndugs- Verb:Ulds- Vcrh:ll1ds- Verh:md s- Listenpl:itze 

\'{,l:Lhljahr Funktionjre vertrctcr kandid:llen svp 
AnZ:lhl % AnZ:Lhl 'I(, Anz:lhl % 

1973 12 35,3 6 17,6 18 52,9 34 

1978 13 38,2 6 17,6 19 55.9 34 

1983 9 31.1 6 20,7 15 51.8 29 

1988 5 14,3 6 17.1 11 31,4 35 

1993 8 22.9 7 20 15 42,9 35 

1998 8 23.5 6 17.6 14 41,1 34 

Durchschnitt 9,1 27,5 6,1 18,4 15,3 46 

QueUe Piro~ IW8, 91 und eigcne Belcchnungen 

Seit 1973 liegt c1er Anteil d e l' Verb3ndskandicbten dUfchschninlich bei 46 %, 
ihre Vertrerung im L8ndtag im Durchschnitt be i 48,9 %. D:1sselbe gilt fur die 
L:1nclesregierung. Die Mobilis ierung clef Verbandsmitglied e r flir die SVP liegt 
somit in ihrem ureigensten Interesse del' Verb~inde. 

Tabelle 8: Antell der Verbondsvertreler on den SVP-Londtagsabgeordneten 1973-1998 

1973-1978 1978- 1983 1983-1988 1988- 1993 1993-1998 1998-2003 

% % '~ % % '~ 

Vcrh:lIld.~-

:lbgcordnete I' 60 13 61.9 II ;0 9 41 ,9 7 3(),H 9 42,8 

\'crb:lIldslosc 

Abgcordncte 
8 40 8 38,1 II ;0 13 j9,1 12 63,2 I' j7,2 

svp gesanH 20 21 22 22 19 21 

Ouelle: Pilos 1998, 108 und e'gerle Berechrlungerl 

Ober die Einrichtung einer monoerhnischen Sozialp:lftnerschJft ist es der 
SVP weitgehencl gelungen, den soziJlen Frieden innerhJlb cler Volksgruppe zu 
erhalten (VgL Piras 1998, 131). 

Neben den \X1i rtschafrs- unci Sozialverb5 nden sind :1uch d ie allermeisten 
:1 nde ren priv:1te n Organisationen und Verei ne ideolog ische Tdger der 
Machtabsiche rung. Grund clafil r is[ die in Slicltiro l bestehende erh nische 
KonnotJtion soziale n I-hndelns, w ie \Vir kurz zuv~r ausgeflH1rt haben, deren 
Aufrechterhaltung in cler ethnischen Tre nnung all dieser im wesentlichen auf 
dem Volontariat :lufgeb:luten OrgJnis=ltio nen beruht. Es gibt e in Rates (italienis
ches) unci e in \'Vc iGes (deutsches) Kreuz , es gibt den italien ischen CAl und den 
deu tschen Alpe nverein, d eutsche und itali enische FufSballvereine, cleutsche unci 
italien ische The:l ter- und Musikvereine. All diese deutschen Verei ne sind neben 
d ieser ethnischen Kon norario n durch e ine s tJrke pe rsonell e n Quer
verb indungen lu r SVP gekennzeich ne t, die cl iesen Vereine n libe r die Verbindu ng 
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zur Partei unci zur L~lndesregierung die nbrigen Subventionen garantieren unci 
tiber die politisch-kultllrellen Ehren eine starke soziale ll nd polirische Kontrolle 
:lllsliben. 

2.4. DIE POl.lTIK DEI{ ANREIZE 

Del' Liber e in h:dbesJJhrhundert anciJuerncle Erfolg cler SVP beruht auf einer 
weiteren S~iule, n~imlich :luf ihrer Rolle als srandige Regierungspartei. Seit 1948 
steHr die SVP ununterbrochen den Landeshauprm~ll1n unci die Mehrheit cler 
Lanclesregierllng. Seit 1948 war noch nie eine ::lIlciere cleutschsprachige Partei in 
del' L:lnclesregierung vertreten. Die SVP konnte bi s heure ihre ethnische 
Monopolstellung in allen wichrigen Entscheiclungszentren verteidigen. 

\\l~ihrend bis 1972 das politische Hauprgewichl bei del' Regiollalregierung lag, 
wllrden mit clem nellen Autonomiestarur von 1972 wesentliche und neue 
Kompetenzen dem Land libertragen, die :llIch finanziell bedeckt werden. Mit 
dieser Machtverschiebu ng von Trient nach Bozen h:lt sich :luch d:ls 
M:lchtzencrum von cler P:lrtci zur Landesregierung und insbesondere zum 
Landesh:l.uptmann verschoben. Der L:l11desl1Juprmann SUcitirols in der Figur von 
Silvius Magnago werst (1960-1989) und Luis Durnwolder dOllOch (seit 1989) 
nimmt im \Ves le lIro p ~iischcn Vergleich eine starke Machtposition ei n. In diesem 
Organ s ind jhnliche Funktionen eines Regierungschefs und eines 
Staatspr~isicl enten vereint. Seine Befugnisse erheben den Landeshauptmann zu 
einem st~lrken Regierungschef, der in einer Doppelfunktion als monokrJtisches 
OrgJn und :lIs Mitglied der Sudtiroler Landesregierung agiert. Die starke 
Persbnlichkeil Magn:lgos und Durnw:llders, typische Beispiele flir 
D:llIerregenlen (Piras 1998,52) f(ihren zu einer Verschmelzung zwischen Amt in 
der Institution Land und Amr in der ParreL Oer LandeshJuprmann ist der ver
langerte Arm der Partei. Bei starken Persbnlichkeiten kann es aber Juch 
umgekehrt sein. 

Die Landesregierung wird vielfach als eine ident itare Einheit mit cler Partei 
betrachret. Das kommt auch in der Praxis zum Ausdruck. PJrtei- und 
Regierungskarricrcn sind vielfach ineinander verzahnt, Machtpositionen in der 
Parrei entsprechen vielfach Machtpositionen in der Landesregierung (Holzer 
1991, 155). 

Mit del' endg(il tigen Verabschiedung der neuen Finanzregelung im Jahre 
1992, ciie alle rclings schon 1988 wirksam geworden WJr (S lidtiroler 
Londesregierung 1995, SOff, MJhlknecht 2000), bnn etwos iiberspitzt von einem 
"Staat im Staat" gesprochen werden. Die hohen Jutonom zu verwaltenden 
finanzielle Ressollfcen haben den LJndtag unci clie Landesregierung zu einer 
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graBen Ve rteilungsageI1luf werden lassen. Die Lnndesregierung, von clef SVP 
ciomin iert, schaffr liber ciiese Verteilungsagentur Gefolgschaft und Loyali[~iten, 
kann clurch eine gezielte Steuerllng volkstuI1lspo!ilische (z.B. Volkswohnbau) 
oeler wirtschaftliche (zB: Fbrcierung des PrilllJfSektors) \Veichen stel!en. Die 
Verwa!tung und Verteilung eines :luBergewohnlich hohen I3udgets mJcht eine 
so lche Polirik def Anreize llnci clef Sreuerung mbglich lind hat ein klienrebres 

Beziehungsge fl eeht entstehen b ssen (Vgl. Frasnelli 2000, 25lff). 

Be i Verobsebiedung des II. Autonomieslo tuts ( 1972) belrug cbs Landesbudget 

weniger als 100 Milliarden Lire. 1980 erreiebte cs bereits fa st 1000 Milliarden. 

Be reits 1987 harte es sich verdoppelt, lllll 1989 die 3000 Milliarden-Grenze Zu 

tibersehreite n. Ein Jahr sp;iter war die 4.000 Milliord e n Morke ereeieht, 1995 

waren die 5.000 Milliarden llberschritten. Den H6hepunkt erreichte der 
Landesh" us h"ll im Jahre 1999 mit 7.500 Milliarcle n . 1m Jabr 2000 waren es 7.200 

Milliarcle n (Pi ras 1998, 50, Froncesehini/Oberhofer 2000). Das Landesbudget fu r 

2001 is t mit 6.183 Mi ll iJrden erw"s zuruekgegongcn (Dolomiten, 28.12.2000, I I ). 

Heute gilt Sticirirol unter den 95 Provinzen I taliens ::ds eine cler Provinzen mit 
c1er hochsten Lebensqualitilr, die ein Ergebnis clef seit Jahren anhaltenden 
wirl schaftlichen Hochkonjunktur illl Lande isr. Oi ese wiederum hangt eng mit 
cl er hohen fjn ~lI1ziellen Ausstattung cl er Autonomie zusammen. SCidtirol weist 
neben dem Aostalal c1ie h6chste Pro-Kopf-Quoten auf. Be i knapp 7.200 Milliarden 

Lire im Hou s hal t f('1f cbs Jahr 2000 (A llgemeine Rechnungslegung 2000) 

entspricht dies einer Quote von llber 10 Millionen Lire pro Einwohner, wobei das 
Steuereinko l11m en im Lande geringer ist als die j~ihrlichen Zuweisungen des 
Starn es, c1er die von cler Bevolkerung Sticltirols ebenfalls in Anspruch 
genommene St:1arsverwalrung wie ci:1s Jusrizwesen, Post, Bahn usw. finanziert. 

Wef die WirtschJftsforderung cler Sudtiroler Lanclesregierung betrach ter, 
erkennt darin auch eine politische Steuerung. So wird etwa die Land- lind 
Fors{winschaft bei einer Beschiiftigungsrate von ]4 ,4% (1998) (Vgl. Lanclesinsritut 

flIr Sta lis tik 1999, 193) unter allen Wirtsehaftszwe igen e indeulig bevorzugt. Diese 

Bevorzugung cler Landwirtschaft hat wesentlich zur Zementierung der konserva
tiven H egemonie cler SVP gefuh rt. Oer Obergang vom Primar- 2um 
SekuncEirsektor hot zwar die objektive soziale Zugeb6rigkeit geonctert, nieht aber 

die subjektive Perzeption, dem b~illerljchen St:1 ncl :1nzllgeh6ren. 

Noeb 1996 bet rug der Anted c1er Wirtseh"fts f6rclerung flIr die La ndwirtschafl 

insgesomt 44,6 %. Zum Vergleich: 1m selben Jo hr e rhie lt der Handel 8,6 % c1er 

I-I JlIshaltsm inel, die Indllstrie 21,3 %, cbs H:1nclwerk ]5 ,7 % unci der 

Fremdenverkehr 9,8 % (Pi ras 1998, 69). 1m Zeitroum 1972-1981 betrug der Anteil 

der Iandwirtschaftliehe n F6rderung im Durchschnitt sogar 66,5 % (Holzer 1991, 

]57). 1997 h:1ben die Beitr~ige an die L:1 ndwirtsch:1ft etwas abgenommen, bleiben 
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~ber im Vergle ich zum Handwerk, zur Indust rie unci zum Tou rism us immer noch 
ullverh5ltnism51Sig hoch (Vgl. Giova netti 2000, 290). 

Diesel" \'Vohlstancl kom mt ~lUch in der 50 gut wie nicht vorhandenen 
t\fbeitslosigkcit ZLlIll AlIsdrllck. IIll ZeitrOllll1 zwischen 1994 bis 1999 pendelte die 
t\fbeitslosigkeit zwischen 3,2 % (1994) lind 2,6 % (1999). Alich die durchschnit
tliche Arbeits loscnqllote flir 1999 (2,6 %) lind 2000 bewegte s ich zwischen 2 % 

und 3 %. Diese Quote Ii egt unter d em, was gc me inhin als "natOriiche" 
Arbei ts losigkeit bezeichnet \vird . Insges~ll11r hCfrscht in SO driI'ol Vollbe
schMtigung, e he f besteht e in Arbei tskrJfremangel, \\Iobei die Arbeitslosigkeit, 
gena1l50 w ic die EnverbsU rigkeit, rebtiv dcutlich s:1 isonalen Schwankungen 
lInterliegt (P ichelll1onn 1999, 56). 

Tobelle 9: Arbe;lslosenquolen 1994· 1999 • 
Prozenfanleile der Arbeilssuchenden on den Erwerbspersonen insgesamt 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Slidti ro l 3,2 2,8 2,7 2,8 2,2 2,6 

Manner 3,0 2,4 2,2 2,2 1,7 1,6 

Frauen 3,5 3,3 3,5 3,5 2,9 4,1 

Provinz 
5,6 5,6 5,5 5,5 4,5 4,4 Trient 

ltalien 11 ,3 12,0 12,1 12,3 12,3 11,4 

Q uelle: londe~nstitu1 IUf S!OI1~!ik [1Q9Q. 20001. IQ5 

Der SVP ist es im Laufe clef Jah re gelunge n, sowohl ko ll e kt ive als auch selek
live Anreize zu sclu ffe n (Panebianco 1982, 57-77). \XI~i hrend in e iner e rsten Phase, 
von 1945 bis 1972, die kollek tiven Anreiz im Vord ergru ncl standen, namlich der 
K3mpf um die auto nome Eigenstandigkeil als b ffentliches Gut aller deutsch- und 
bdinischsprachigen SCidtirole r, ist diese r Anreiz mit Durchsetzung des neuen 
Autonomiestaturs zwa r nicht verclr:ingt, aber erg~in zt, oft auch von einer Reihe 
selektiver Anreize flberbgert worden, die zuvor, ~llI ch mangels Kompetenzen nur 
ei ne zwe itran gige Ro lle spielten. Die kollektive n Anreize bilclen nach wie vor das 
politisch e Subs trat , auf dem die SV P ihre Erfo lge allfbaut. Die ethnische 
Schicksalsgemeinschoft schafft Idenri@, die d ie SV P seit je her so verm ittelt, als 
sei sie die einzige Garanti n darOr. Das kommt aber in cler PrJxis auch dadurch 
ZUI11 Allsdrllck, dass die SVP ein Monopol in den Beziehungen zum Staa t und zur 
Schutzl11Jcht Osrerreich ausCibt und class die SVP Juch Juf eu rop5ischer Ebene so 
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agiert, als sei s ie nicht eine regionale Partei, so ndern eine Staatspartei. Das 
kommt schlieglich daclurch ZUIll Ausclruck, class die SVP illl Europiiischen 
Parl:tmcnt e ine autonome Rolle spielt unci cI::.ss die SVP ei n gleichberechtigtes 

Mitglied clef Europ:iischen Vo lkspartei ist. 

Diese IdentiLit wird c1urch den st~indigen Appell an die e thnische Soliciaritar 
:lIs wei teres El ement des kollektiven Anreizes gestarkt und ideologisch kanal

is iert, ind e m die ethnischen Interessen Cibe r s:lmtliche Konfliktlinien gelegt wer

de n. 

Dos iSl cler Grunclsloff, ouf clem clie SVP ihre Erfolge oulbaut. Die Entwicklung 
Si.'Icitiro ls hin Zll einem Staat im S [~ur llnci die sta ttli che fin:J.Jlzielle Becleckung 
ihrer :J.lItonomen I3efugnisse luben cbzlI gefCihrt, cl ass die selekriven Anreize -
materielle Ressourcen, Macht, Karri ere, StanIs - d ie ethnische Komponente teils 
erg~inzt , teils Ciberiagert haben. Die hohe finanzielle Ausstattllng cler Autonomie 
hat illl ko llektiven Bewusstsein dazu gefCihrt, class es bei einer Erosion del' 
Geschlossenheit clef deutsch- unci b.din ischsprJchigen Volksgruppe aIs erhnis
che Schickso. lsgemeinscl1Jft o.uch zu einer Erosio n cler materiellen AU5sto.([Ung 
der Autonomie unci somit des \'\Iohlstandes kommen wCi rcle. N icht von ungebhr 
warnt die SVP heute nicht nUf vor den Gefahren einer Beschneidung von 
Minclerheitenrechten, 50nclern auch vor dem Vcrlust b konomischer Rechte. 

Diesc zentr~ile Rolle def Landesregierung als Verteilungso.genlur drt·!ckt sich 
in der hohen \'\Iertschatzung ihrer Politik aLlS. In keiner anderen Region oder 
Provinz Italiens ist die BevblkerLlng mit der Politik der Landesregierung so 
zufrieden wie in Si:Jdtiro!. ]996 wurde zu diesem Punkt nur die deLltschsprachige 
Bevolkerung befragr: ]4,5 % w::tren sehr zufrieden, 60,2 % "eher zufrieclen" Ein 
Jahr spater wu rcle eine Umfrage unter cler gesamten Bevolkerung durchgeflihrr. 
Trolz cle f nalurgem::iB kritischer eingestellten italienischen Bevolkerung lag die 
Bewenung clef La ndesregierung nur geringftigig linter den Efgebnissen der 
Umfmge im Jahre ZliVOr. 9,5 % waren "sehr zufrieden", 60,5 % waren "eher 
zufrieden", 21,6 % \Varen "weniger zufrieden" und lediglich 2,8 % waren "nichr 

zufrieclen" (Doll ' N 1997, 22). 

Oieses Ergebnis wird auch durch die Bevolkerungsumfrage Clber Identit5t 

lInci Mobilitat der clrei Sprachgruppen ill Siicltirol "US clem Jahre 1998 bestatigt 
(Fonclnio ne Censis 1999). Sucltirols Bev61kerung ici elltifiziert s ich wie keine 

andere auf europ~iischer Ebene mit den eigenen Inslitutionen. An erster Stelle 
rangiert die Provinz Bozen mit 41,3 % del" Befragten. O:won waren 43,2 % 

deutschsprachige und 35,5 % italienischsprachige Slldtiroler. Die L::td iner kamen 

gar auf 52 %. 
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Tobelle 10: lokale, offent1iches ader private Einrichtung, die om meislen Vertrouen vermillelt 

Mutterspr:lChe 

Deutsch It :tlienisch l adinisch Sumrne 

Provinz Dozen 43,2 355 52.0 41,3 

\,\rohnsitzgemcinde 43,0 30,0 47,2 39,1 

Ordnungskdftc 35,6 41,9 6,8 35,8 

Volont:Hi;tt und lable Vcrd nc 24,6 33,0 23,1 27,2 

Gcsundheitswesell des LlIldcs 20,0 37,8 9,8 25,0 

Ortskirche 18,9 16,3 20,0 18,1 

L:lnde.~gewerkschaftsorg:tnis~'t ionen 7,6 9,9 8,3 8,4 

Region Trenlino 50d liro1 55 13,4 3,3 7,9 

lok:Jles Kn~dilsY~lcm 8,2 8,9 7,9 

1':lrtei, fOr die jCIll:lnd gcw;ihh h:l[ 8 ,2 55 13,9 7,7 

Tourisllltl s:tktucrc des L:mdes 5,9 4,3 12,2 5,8 

H:tndelsk:tlHmcr des Llndes 5,4 5,9 5.2 5,5 

L::tnd wirtsch:tflliche Untcrnellmer 6,6 2,7 5,0 5,2 

indusl rielle des Landes 3,8 3,2 5,0 3,7 

Andere 1,9 1,0 6,6 1,9 

Quelle Fondozione Ccn~ls 1999.7 

All cliese Befunde weisen auf das ha he Prestige hi n, cbs die Bev61kerung cle r 
politischen Verwaltung des Landes und den politischen Entscheidungsi nstanzen 
cntgegenbringen. Ein Prestige, cbs von cler deutschsprachigen Bevolkerung in 
hohem MaBe mit cler Po litik cler SVP identifizie rt wire! . 

2.5. DAS ETH NISCH E MONOPOL DER ,,vERTRETUNG NACH AUgEN" 

Die SVP kann das historische Verdienst in Anspruch nehmen, zuerst dJS I. 
Auto nomiesta tut (1948), clann mit dem Paket (1969) clas II. AutQnomiestatut 
(1948) verwi rklicht zu haben, auf clem, Dank PariseI' Vertrag (1946), die heutige 
Auto nomie beruht. Sicherlich, d ie SVP mtiss(e d iesen Erfolg mit ::lI1c1eren teilen. 
Mit Oster reich :lis Schutz macht, das die Slidtirolfrage unte r anderem 1960/ 61 vor 
die UNO gebracht hal (Egen 1997, Steininger 1999), mit Teilen der Regie
rungsp;Jrreicn Italiens, die sich fUr den Minderheitenschutz eingesetzt haben 
oeler mit Vertretern clef regionalen Regierungsp3rtner, die in Rom auf die 
Verwirklichung dieser So ndennaBnahmen gedrtingt h:J.be n. Das gilt auch flir 
Teile cle r Linksopposition, die sich flir e inen substantie llen Mine!erheitenschutz 
stork ge mocht haben (Gotterer 1962, Die Sozio listen 1978), Aber im kollektiven 
Ged tichtnis cler Slidtiro lererlnnen waren es weder Wien noch Rom, sondern es 
war e!ie SVP, die sich im jJhrebngen Einsa rz erfolgreich ff1r die Venvirklichung 
cler Autonomie d urchgeserzt hat. 
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Dieses Image einer erfolgreichen Kiimpferi n fUr die Sache Sildtirol beruht 

unter and erem auf clem Vertretungsmonopo! nach JulSen. Die SVP hat dicses 
Monopol seit jehel" sowohl gegenl'iber Rom, :lIs J.Llch gegenLiber \\fien, etwas 

weniger im eUfoptiischcn Parlament 3ufrechterhalte n kbnnen. 

Tobelle 11: Porlamentswohlen 1948 - 1996: Sudi.roler Parlamentorierlnnen 1948-1996 

J;thr 1918 1953 195~ 1963 1968 1972 1976 1<)7<) 1<)83 1987 

!ll:md:Ho.: " S " S K S K S K S K S K S K S K S K S 

SVP J 2 3 2 , 2 , 2 3 2 3 2 J 2 3 2 , 2 3 2 

DC I I I I I I I I I 

-,ISVAN I 

G rOne I 

PDSj D L I 

Fl 

SVP· 
IJlh'o 

Q uelle ZU$Ommengeslellr OilS Dolen im Sudl,rol Hondbuch 118) 19QQ und il maH,no, 14.5.2001 

Abl:.urzungen; K: Kommer, 5: Senar 

1992 1991 1996 

" K K S K S , J J J J 2 

I I I 

I 

2001 

K S 

J 2 

I I 

\V'ie JUS Tabelle 11 c rs ichtlich ist, war die SVP in Jilen ]4 LegisLtturen des iul!
ienische n Parbments in Rom vertre te n, sowohl in del' Karnm e r als auch im Senat. 
In allen 14 Legisbtu rperiode n war sie auch die einzige delitschspr:JChige Pane i, 
die SCidtirol im Pariame nr vert raL In vie r Legisl::ltllrpcrioden ste Hle sie die ei nzi
gen Vertreterlnnen Slid tirols, illl Sena r war dies fCir 8 Legisbturen cler Fall, in weit
eren 6 F:illen ,var ein Verrreter cler DC, SVP-Koa1itio nspartner auf Landesebene, 
im PJrbment vertreten. Drein1J.l konnte der MSl/AN seine Kancliclat1nnen na ch 
Rom entsenden, ein Venrerer geh6 rt d e n GrCine n unci e iner Forza Italia an. Aber 
all diese Parbmentarier gehbren cle r itJlienischcn Sprachgruppe an. Die kbre 
Aufteilung de r politischen Arena wird nur bei d en Grlinen durchbrochen, d e re n 
Kandid :ll auch von d e n deutschsprachigen Stimll1berechtigten gewJ hlt wurde. 
Bei d e n Parlamentswahlen am 13. Mai 2001 k:lnclidienen cl ie SVP und cbs lvli ne
Links-Blindnis L'Ul ivo gemeinsam und gewa nn e n gege n die Mitte-reclHs
Kandicl:nen vo n Flune! AN je ein Mandat im Senalund in der Kammer. 

Obgleicll clie SVP e ine Ilolle KOJlitionsfJhigkeit besitzt, hat s ie ouf Grund ihre r 
geringen numerische n Pdse nz im P:1rIament nul' e inm::Li Zfll1g1ein an der \X/a:1ge 
gespi elt , :lIs ihre Stimmen ausschlaggebend ware n fUr die Regi e rung Andreotti II 
(26.6.1972 - 12.6.1973) (S1e iter 2000, 125). Bei den Verrrouensabstimmungen liber 
die einzelnen Regierungen scit 1948 bis 1998 (Regieru ng D'AleJ11a) iiberwiegcn 
ihre .I :J.-Stimmen im Vergleich zu d e n Nein-Stimmen. 1m vollkol1l1l1 e ne n 
Zweikammersystem It ~liiens, in clem s ich die Reg ierung sowehl in def Kam mer 
als auch illl Senat cler Vertrauensabstimmung stelle n mug, prasentiert s ich das 
positive Abstimmungsverhaltnis cle r SVP in cler Abgeordnetenkammer mit 27 zu 
7, im Senar mit 26 Zli 4. 11 Mal hat s ich die SVP in der Kamm er enthalte n , vier Mal 
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W3r s ie be i d er Abslil11l11l1ng abwesend. 1m Sen at i.ibte s ie dreimal Emhaimng aus 
(die do rt ols Nein-Stimmen gez,ihl t werde n), 15 Mal wor d ie SVP dort abwesend. 

Tobelle 12: Verlrauensobslimmungen der SVP in der Kommer und im Senol 1948 ~ 1998 

IDegasperi Ibis D' Alema) 

Abgeordnetenk:lmmer Sen~H 

ZlIstimll1l1ng 27 56% 26 55% 

Ablehnllng 7 11% 1 8% 

Enth~1111lJ1gell 11 22% 3 31% 

Abscnz 1 8% 15 6% 

Quclle: ZV50mmengc5lelh avs Alii pc!lomenlari 

Die SV P ha t ihre marginale politische Stellung in der Regel me ist m3xim31 JlIS
geni.Hzr, die in der fl exiblen Strategie des "Venrauensvorsehusses" zum Ausdruck 
komml , d e n s ie den Regierllngen a nlassl ich der Venraue nsdebauen sehr oft gibt. 
\Venngle ieh ih r Abstimmungsverhalten diesem Ve rtrallensvorschuss nicht imme r 
enlsprichl, will die SVP damit ausloten, wie s ieh die Regie rllng gegcntiber d er 
Minde rheit verhalten w irel . 03S e nelgtiltige Vertr311en seite ns der SVP hangr in del' 
Rege l cbvon ab, ob d e l' jeweils elesignierre Ministerprasiclent in seiner Replik auf 
die Stel1ungnahm e cler SVP-Parbmentarier posiciv oeler negativ rcagiert, oder ob 
die Forde rungen del' SV P stillsehweigend (ibergangen werden. Me istens auGert 
sich diese l' Vertrauensvorsehuss in einer Enthaltung oder in clef Abwesenheit der 
SVP-P:ubme ntarie rn bei cler Vertrauensabstilllll1ung (Ste iter 2000, 128). 

Die SVP h ~lt d e n Regierungen seit den ersten Nachkriegs-Parbmentswahlen 
von 1948 (Oegasperi V) bis 1998 (Regierung O'Ale ma) zu 56 % in der Kammer 
und zu 55 % im Senat d:1S Vertrauen, zu 14 % in cler Kamll1e r unci zu 8% im Sen at 
das Misstrauen :lusgesprochen. Auff~illig ist d er hohe Prozentsatz der Absenzen 
im Se nat. Da d o n Enthaltungen als Kein-St imme n gez~ihlt werden, bevorzugt die 
SVP s ich bei Abstimmungen libel' Regierllnge n, cl e ne n s ie abwartend gegenliber
stehl , nicht Zll betei ligen. 

\Xlie cler T::tbelle 12 zu entnehmen ist, Int d ie SV P te nclenziell die Regierungen 
der Mitre Lind cler Linke n Mitte unterstfltzt. \Ve nn w ir das Abstimmungsverha!ten 
in del' Ersten Re publik (1948-1993) mit der Zweiten Re publik (seit 1993)4 vergle
iehe n, so sehe n wir, class elie SVP in cler Ers te n Repllblik mitunter auch rechte 
Koalitio ne n (Destr;]) unterstl'itzt hat, w~ihrend sie s ich in cler Zweiten Republik 
e ind e utig flir die Mittc-Links-Koalitionen des Ulivo allsgesproehen hat. 

• • • 
4 Die Begriffe ,Erste· lind .zweile'· Ikpublik werden hier nicht in einem jllrisli schen Sinne, sondern einf:lCh

heitshalber als .~ lImm:lJ·ische Begriffe \ 'erwendet, lim :ll1f ticfgreifende instillli ionelle lind Anderllngen im 

Wahh'erh:lltcn hinZllweisen. Wesentliches Unterscheichlllgskrilerium iSI dabei das \XfahlrechL In del' Ersten 
Republik wurcle tb s Par1alllelH nach clem Verh:lltniswahlrecht, in cler Zwcilen Htpllblik wird das Parlament 

!lach einem modifizienen i'.lehrheitswahlrecht 0 / 4 i'.lehrheits-, I: Verhflltnisw:lhlrecht) gew:ihlt. VgL FUS:l ro 

1995. 
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Tcbelle 13: Abstimmungsverhol ten der SVP im rdm ischen Porlomen t 1948· 19985 

Cent rismo Ja 9 
Nein 

Enthallllngen 6 
Absenz 3 

Des!ra Ja I 

Nein 5 
Entha llll ngen 1 

Absenz 

Centro Sinistra Ja 12 
Nein I 

Enthallungen 6 
Absenz II 

Solkl:i rie!a N;\z ion~tle Ja 2 
Nein 

Emhaltllngcn I 

Absenz I 

(J be rgangsregierungcn Ja 8 
Nein 

Enlhaltllngen I 

Absenz 

Pentapartito Ja 13 
Nein 3 

Entlultllngen I 

Absenz 

Quadripartito Ja 1 
Nein 

En thaltungen 
Absenz 

fachleute Ja 
Nein 

Enthaltllngen I 

Absenz I 

Polo ia 2 
Nein 

Enthaltungen 
Abscnz Que!lc: Sleitef 12000), 129 

* * * 
5 Dit,! DC-Alleinregierung \\'urdc von au Ben \ '0111 j\'ISI·DN llnterstiitzt. 
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In dieser Aufsrellung sind die Stimmen aus Karnrnef lind Sena[ Zusam
mengeztihlt. Eine J:1-Stimme in def K:1mmer und eine ja-Stit11J11e im Senat sind 

hier als z'wei ja-Stinlmen ~Ingegeben. 

CenrriSlllo (1948-1960} Koolition aus DC, I'Ll ; PRJ; PSD J; DestrJ, DC
Regierungen, die vo n Monarchisten lind Neofaschisten untersti.1tzt wurden; 
Cenrro-Sinsitr3 (1962/ 63-1976} Koalition aus DC, PSJ, PSDI , PRJ ; Solidarier:i 
N3zion:l/e (1976-1979} DC-Minderhe itenregierungen, clie du rch Entha ltung oder 
Zustiml11ung ~dler Parlal11 entsfraktion en (ausgenoml11en MSI und PLI) unterstutzt 
wurden; Pent3p:lf(i(O (1981-1991} DC, PSI, PSDI, PRJ , I'll , QlIadrip:lf(iro (1991-
1993} PRJ tritt aus Penr:lp:lrti(O aus; Fa chleute, Regierung Ciampi (1993-94, p J rtei
los); Polo delle Liberr; (1994-1996} Koolition aus FI, MSJ, LN unci anderer Mitte
Rechts-PJrte ien; Ulivo (seit 1996} Koa lition JU S Mitte-Links-Parreien unte r 
Einschluss cl es PDS/ DS; vgL Pasquino 1995. 

Was die Koolitionstypologie betr ifft , ist der Polo delle Libert:'t die einzige 
Koalition, der d ie SVP iml11 er ihr Misstrauen ausgesprochen hat. Dies gilt auch fUr 
clie Regierung Berlusconi II (2001), gegen die die SVP in Kammer unci Senat ges
timmt hat. 
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Tabelle 14: Die Sudliro l·freund lichslen Regierungen 1948·1999 

Anzahl def 
Regierung KO:llition DUfchfDh rungsbeslim Vc rh~illniszahl 

lllungen 

1. Andreotti I (DC) DC Monocolore6 
I 10 

17.2.-26.2.1972 Oberg:lngsregierung 

2. Gori:t (DC) DC, PSI , PSDI, PRI , I'll 
9 3,91 

28.7.1987· .1988 Centro-Sinistf:.l 

3. Ci:Ullpi (parteilos) DC, PSI , PSDI, I'll 
I I 3,1 I 

28.1 .1993-13.1.1 991 Oberg:lngsregierung 

It. Andreotti VII CDC) DC, PSI, PSD I, I'll 
10 2,61 

13.1. 1991-21.1.1992 QU:ldripanito 

5. Rumor IV CDC) DC, PSI, PSDI, PRI 
6 2,51 

7.7.1973-2.3.1971 Centro Sinistra 

6 . Forl:lIli (DC) DC, PSI , PSDI, PIli 
5 2,26 

18.10.1980·26.5.1981 Oberg:lngsregicrung 

7. D'Alem:t (DS) 
L'Ulivo 9 2 ,12 

21.10.1998-18.1 2.1999 

8. F:tnL1ni V CDC) 
DC, PS I, PSDI, I'll 

1.1 2.1982-29.1.1983 
PCI1l:1partito (minus 3 1,96 

I'll) 

8 . Rumor V CDC) DC, PS I, PSDI, PRI 
1 1,96 

7. 7. 1973-2.3 .1971 Centro Sinislra 

10. Cossiga II CDC) DC, PSI , PRI 
1 1,81 

1.1.1980-27.9. 1980 Obergangsregierung , , , , , 
Q uelle: Sieiler 2000, 144 

Die Strategic des Vertr::lUcnsvorschusses, vor allem die o ffene Unterstutzung 
der Mitte-Links-Regierungen haben cler SVP di e gewiinsduen Erfo lge gebrachr. 
In cler Regel wu rden cl ie SVP-Ja-Sti mme n fast immer mit clem Erlass von 
Durchfiihrungsbestimmungen7 beloh nt, en thiel t sich die SV P der Stimme, 
~1I1rworteten die italienischen Regierungen in der Regel mit keiner Durch
fiihrungsbestimmu ng (Sle iter 2000, 141), 

* * * 
6 Die DC-Alleinregierung wurtle von :IUGen \'om MSI·DN unters{(ilzt 

7 In dieser AlIfli~lllng wird nidus tiber die W1enu ng \'on QlI:Jli t:it lIml Wichtigkeit der einzelnen 

DurchfUhrungsbestimmllngen :llI sges:lgL 
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\'(/egen des 1993 e ingeflihrten (mod ifizie rten) Mehrheitswahlsystems ist die 
SVP erstmals in ihrer Geschichte schon vor den \'(Iahlen ein \'(/ahlb"Cllldnis mit 
dem ivlitte·Links·BCindnis l'Ulivo eingegangen. Damit hat sich die SVP scho n vor 
den \Xlahlen ei nd eutig position iert, w{ihrend sie in frCiheren Jahren immer cine 
3b\v~lrtende Ii alt un g eingenommen und der neuen Regierung einen 
"verrr3uensvorschuss" gegeben hatte. 

Serzt mJn die D:lller cler einzelnen Regierll ngen (in 'j'uge n) mit cler Anzahl der 
erbssenen DlirchfCihrungsbestimmungen in Rebtio n, so sehen wir, dass sich 
unter clen ersten zehn Regierungen im \vesentlichen Mitte·Links-Koalitionen und 
Obergangsregierungen befinden. 

Del' Alle invertretu ngs::lI1spruch der Slidtiro ler Inte ressen in Rom und die e rfol· 
greiche Politik, mil der die SVP (wenn all ch nicht allein) die SCicl tiroler 
Autonomie venvi rklicht hat, vermitteln der Slicltiro le r Bevolkerung cbs GefOhl 
unci d ie Gewissheit, class die SVP nicht nur die Hurerin def Auto nomie ist, son· 
dern d :lsS d ie SVP :lllch den zus~itzlichen Ausb:lu gJr:ll1lien. Die Meldungen aus 
Rom :luch nJch Abschluss des Pake ts und nJch Abgabe der Streitbeilegungs
erkWrung, mit der der bei cler UNO an h~ing ige Konflikt zwischen Osterreich und 
Itali en wege n Si.1d tirol beigelegt worden ist (P:lIlJ.ver 1995), uber neu e 
Durchflihrungsbestil11l11 ungen, die liber das Paket hinausgehen, besUtigen diese 
Auff:!ssung. Ocr Umstand, d:l sS der Staat zus:'itz li che Kompetenzen an die 
Autonome Provinz Boze n abgibt, um vornehmlich den Staatshaush:.dt zu eml::is
[en, schm~il e rt in cler Pe rzeption der Bevo lkerung nicht den Einclruck, dass cler 
Erfolg auf ciie SV P-Pol itik zurlickzufOhren sei . 

Das Ve rtre tungsmonopol mit Ro m ist eine weitere Garantie fur die 
Aufrechterhaltung ihre r hegem o nialen Stellun g unci flir den \Vahlerln· 
nenko nsens. Desha lb versucht die SVP auf allen Gebieten, wo es um clie politis
che Vertretung Slidti rols nach auBen geht. diese ihre Monopoisrellung aufrecht
zuerhJlten. Mit [ r folg. 

So setzt sich clieses ethnische Vertretungslllo nopol im ro mischen Parb ment in 
den fur d ie Autonomie zenrralen Ko mmissionen fort. Die Neunzehner
ko mmission (1961·64) erarbeitetc im R:lhmen von Verhancllungen auf 
AuBenminisrer· unci Expertenebene ein Paket von N1:lBnJhmen, clas von c1er SVP 
(1969) :lngenommen, vom italienischen Parbment geneh migr und vom osterre· 
ichische n NJtionalrat zur Kenntnis genollllllen wurd e. In cl e r Neullzehn· 
erkOI11 lllissio n ware n nur Exponenten cler SVP vertreten. 

Di e fl"lr die Umsetzung diesel" Paket·MaBnahmen eingesetzte Sechser- (fUr die 
Provinz Bozen) und Zwolferkolllmission (fOr die Region Trentino·Sl"ldtirol) weist 
von deutschsprachiger Seite ebenf::ills ausschlieBlich Vertreter der SVP auf. 
Dasselbe g ilt f(ir die "I 37er Kommission, d ie nach Abschluss des Pakers und nach 
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Abgabe del' StreitbcilegungserkLirung (1992) von der itJlien ische n Regierung fur 
die weitere Ausgest::Iltung del' Auto nomie eingesetzt wurde. 

Diese AusschlieBlichkeit der Beziehungen mit Rom findet ihre Fortsetzung in 

der AusschlieBlichkeit cl er Beziehungen mit \Vien. Das Ko ntaktko mitee Nord
Sudti rol , das s ich periociisch trifft, lim anstehencle Sflcitiro lprobleme Zll 

besprechen, serzt sich JllS allen im osterreichischen Nation31r:u lind im Tiroler 
Lanci tJg vertretenen PJrteien und Vertretern clef SVP Z1l5J I1l111en. RegelmJBige 
o ffizielle Kontakte zwischen clem os rerreichischem Bundeskanzler oder 
BundesprJsident find en ebenf:1lls fast 3usschlieBHch mit Vertretern der SVP stau 
(PJI13verI997, 110). 

De r Umstand, ci:lss informell auch andere Parteien Ko ntakte mit osrerre ichis
chen Parteien pflegen, \Vie etwa Sfldtirols Freiheitliche mit def FPO oder 
S(idtirols Grune mit den osterreichischen und iralienischen GrCmen, minden 
nich r dieses offizielle Vertretungsmo no po l cler Sudtiro!erlnnen durch die SVP 
sowoh! in Rom als auch in \'\fien.8 Di eser offiziellen Vertretungscharakter durch 
die SVP wird ::luch medial so vermittelt. 

Diese exklusive Pr~isenz w ird weiters in einer ganzen Reihe anderer 
lnsti tutio nen sichtbar. Dies g ih erwa fClr die Regionenkamme r del' EU bis hin Zll 

Minderheitenorganisationen auf ell ropii ischer Ebene, alle n voran d er FUEV, der 
F6deralistischen Unio n Europjischer Volksgrllppen. 

Tabelle 15: W ahlen zum Europ6ischen Porioment, Sudtiroler Vertreler 1979 - 1999 

Jahr 1979 1984 1989 1994 1999 

svp 1 1 1 1 1 

PCI/KPI 1 

Gr(ine I 1 1 

NISI/AN 1 

Quellen: Zusommengestelh ous Doten im $udtirol Hondbuch (18) 1999 

\Vas clef SVP im Ve rhaltnis mit Ro m lind \Vien gelungen ist, ist :llIf der Ebene 
des Europaischen Parlaments in den le tzten Jahren durchb rochen worden. Bei 
fflnf EU-Dire ktwahle n war die SVP nur in de n beiden ersten Legislaturperioden 
die einzige Vertreterin SCldtirols im EU-Parlament, ab 1989 wurden Juch andere 
deutschsprachige Kandidaten JUS Slidtirol ins EU-Pa rl ame nt e ntsandr. Es halldelt 
sich dabei seit 1989 um Exponenten der Siidtiroler Grline n.9 

* * * 
8 Ledigl ich "or Abschtuss des P:lkets h:l! der All6enpotitische Ausschuss des OSlerreichischen Nalion:ltr;lIes 
s:imtHche im S(idliroler I.:mdlag \'ertrelenen Parteien, MSI :Illsgenommen, :mgeh6rt. 
9 Alex:mder I.:mger (1989-1995) und Reinhold Messner (seil 1999), 
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3. VON DER ETI-INISCHEN PARTEI ZU EINER INTER-ETHN ISCH EN 

REGIONAL-PARTEI? 

Laut Staut ist die SV P die Samllleiparte i der deutsch- und bdinischsprachigen 
sOdtirolerInnen. Sie verstcht sich sOlll it e indeurig als ethnische P;1rtei. Dennoch 
h~ben schon immer, wcnn auch in geringer Anzahl, Italienerlnnen die SVP 
oewahlt. 1m wesemiichen hat es sich dabei um Trentiner gehandelt, die val' aHem 
o 
il11 Stidtiroler Unterl::l11d, das ans Trentino angrenz{, und deren Falllilien zum 
Grof5reil noch w5hre nd der I-Iabsbllrgermo narchie allS Arbe itsgrunden ins 
benachbarte dell{Schsprachige Tirol gezogen sind. Ein Tei! diesel' italienis
chsprachigen Stidtirolerlnnen hat seit jehe r die SVP gew5.hit und war zum Tei! 
:lllch Mirglied der Sammelpartei. In einigen Darfern des Umerlandes wlirclen 
lind werden interne, zum Teil auch a ffe ntli che Versammlungen der SVP in ital
ienischer Sprache abgehalten (Neue SClcltirole r Tageszeitung, ]3.7.2000, 2). 

Mit clem Zlisarnmenbruch des ges~\n1tst:1atli chen Parteiensystems Zll Beginn 
der 90er Jahre -Sti chworl tangentopoli - (vgl. Bull/Rhodes 1995) hat sich die po Ii
(ische SituJtion cler Itahenerinnen in Slidtirol grllndlegend geiinciert. Sis Zll 
diesem Zeitpunkt widerspiegeJte die Koalitionsregierung auf Landesebene im 
wesemlichen die gesa nHsta:lt lichen BClndnisse. Bis 1964 harte die SVP auss
chlieiSlich mit cler DC regierl, ab 1964 gab es e ine 6ffnung in Richtung Mitte
Links-Ko:llition. Seit d3 11l:lis W:lren die tr3ditionellen K031itionsp::trt ner neben der 
DC, die in jeder Land esregierullg vertreten w:J.r, cler PSDI oele r PSI. Diese drei 
Pane ien haben von 1948 bis zum Absch luss der X. Legisbturpe riocle (1993) die 
Lanclesregierungen gebi lclet (nur in de r Periocle 1948-1952 war cler PRI in der 
L:l ndesregierung vert reten). 

Tabelle 16: Zusammensetzung der Landesregierungen 1948·1998 

t94B- 1951- 1956- t960· 1964- 196B- 1973- 1978- t984 · 1998- 1993- 1999-
1952 1956 1960 t964 1968 1973 1978 t983 1989 t993 1998 2003 

svp· SVP- SVP- SVP- SVP- SVP- SVP- SVP- SVP- SVP-PPI-
SV)l-

DC·PRI DC DC 
SVJl-D<.: DC-

DC DC-PSI DC-
DC-PSt DC POS/ AD OS-PPI· 

PSDI PSOI Centro 

Quelle: ZU$Ommengestelil ou~ DOlen jm Sijd~i(o~Hondbl)(h (18)l99Q 

Bei den Landtagswahlen von 1988 hatte cler MSI (4 Mandate) e rstmals die DC 

(3 Mandate) als st:irkste Partei im Landtag abgelbsL 1993 verlor d ie DC, bereits 
unter ihrem ge~inel e rten PJrteinamen Partiro Popolare ein wei teres Mandar, 
\V~ihrend del' MSI se ine n Mand:ltsstand halten konnte. Bei den Landtagswahlen 
von 1998 manifestie rte sich in evidenrer \'\1eise die starke Fr:lgmentie rung des ital
ienischen PJrteiensystems in Stidtirol. 
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T obelle 17: Ergebnisse de r Lo ndtogswohlen von 1998 

Parteien $timmcn PrOZl.:!ntc Sitze 

SVP 17 1.820 56,6 21 

AN - I Liber:lli 29.287 9,7 3 
Verd i-Griine-Vcrc 19.696 6,5 2 

Un ion flir Slidtiro l 16.607 5,; 2 

List;! Civicl-Fi-CCD 11.345 3,7 1 

Ltdins-DPS 11.028 3,6 1 

Centrosinis( raiM ilte 
10.530 3.5 I Links-Projekt 

Po pobri-A.A.. Dumani 8.239 2,7 I 
Die Freiheitlichen 7.543 2.5 I 
Unitalia-Fiamm:1 

5.419 1,8 1 
T ricolore 

11 centro - UDA 5.340 1,8 I 

Rif. COlllunista 4.129 1.4 0 

Leg:! Nord 2.606 0,9 0 

Ouelle. 5iidrirol Hondbuch 118)1<199, 70 

\X/5.hrend Alleal1za NaziollJi e wegcn ihrer 1ll3ngelnclen DistJ.nz zu m 

FaschislllllS in SflcI(irol weiterhin als "J.llsgcschlossener Pol" (Ignazi 1989) berra
chtet \Vied unci somil fOr eine Koalition bisb.ng nichl in Frage kam, gingen der 
SVP ihre traditioneJlen Koa!itionspartner immer mehr verloren. 

Die ehellla lige DC halte sich noc hmals gespalte n (Popo lari-AltoAdige 
DOlllani, orienlieren sich am Ulivo, '1 MallciJt. II Centro Un ione Democrarica 
dell' Alto Adige, orientiert sich am gesJmlstaatlichen Centro Delllocratico Unito, 1 
M:lI1dat). Der PSI h:me im \Vahlbiindnis Centrosinistra / Mitte*Links-Projekt kan· 
didiert (1 MandaI), 

Um die Stimmen del' IralienerInnen in Sudtirol bewarben sich bei den 
Landtagswahlen von 1998 insgcsa mt 9 Parteien, 7 schaffren zumeist mit 
Restmanciaten den Einzug in den Landt:lg. 

Die Krise der Parteien JlIf gesat11tst:1atlicher Ebene, die wirtschaftliche Krise 
mit einer hohen Arbcitslosigkeit insbesondere im Slidell, die Krise des politis* 
che n Personals lind die Krise cler Identittit Italiens fi.1hrten dazll , dass viele ital* 
ienischsprachige Sudtiroler flir StJbilit~it lind Ordnung, wirtschaftliche 
ProsperiUt lind gesicherte Arbeitspltitze slim l1lten, alles \X'e rte, die in Slieltirol in 
erster Linie von de l' SVP verkorpert werden. 

In einer Umfrage VOl' den Lalldtagswahlen hatten 7 % del' Italiener Sudtiro ls, 
das waren 2,7 % der SVP*Stimmen, e rkl:irt, wahrscheinlich die SVP zu w~ihlen. 
lnsgesamt 71,8 % alle r nefragten sahen in der italienischen \X/ahlwerbung der SVP 
ei n positives Signal , linter den Ita lien ern waren es 55,8 %, linter den 
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dell(schsprachigen Stidtirolern 79,3 %. Unrer den SVP~nahen \'(fahlern klerrerte 
dieser ProzentsalZ sogar auf 80,1 %. \'(feitc rs erkEi rte n sich 62,3% c1er i(alienis~ 

chsprachigen \'(fjhlerInnen mit c1er Arbei t cl ef L:1ncles reg ie rung zufrieclen 

(Deutsche 78,2 %, Ladiner 68,1 %). 59,7 % c1er ItalienerInnen sahen in del' 
AUtonomie Vortede flir olle Sprochgruppe n (Deutsche: 83,2 %, L3diner: 68,3 %) 

(FF 41/98). 

Angesichts cle r Beflirchtung, bei clen Loncltogsw:lh le n von 1998 clie obsolute 
Mehrhe it ZLI verli e ren (Pirche r 2000), harte c1ie SVP in e ine m Strategiepapier liber~ 

leg(, mit e in e r e igenen, it~liienischsprachigen Broschlire lim c1ie Srimmen der 
It;1lieneflnn e n ZLI werben (il Manino, 26. 8.1998). Letztlich warb die SVP in einem 

it::dienisch verfassten Brief Lim die Stimmen d er ItalienerInne n.10 

Dos W:lhlergebnis gob der Stro tegie cler SVP recht. Lout einer Gallup-Umfrage 
h]uen 7.000 italienischsprachige Sticiti ro lerInnen die SV P gew~ihlt , cbs e ntspricht 
fost e ine m Mond ot ( Do lo miten, 26. 11. 1998, il Mottino, 27. 11. 1998)-" 

Mit c1er Frage, o b sich die Volkspartei d e n Ita lie ne rlnne n bffne n sollte, 
beschjftigte sich spjrer auch die Parteileitung. Die Diskussion clrchte s ich von 
der Mitglie clschoft itolienischer Sudtirolerlnnen ( Do lo miten, 7. 7. 1999), uber die 
Mbglichke il ihre r Kanclidatur 12 auf del' SVP~Liste bis hin Zll eigenen italienischen 
Sektionen in d e l' SVP. Die I3eflirworter c1er parre iintcrne n Einbindllng c1er 
halienerlnne n kamen vor ~tllelll aus jenen Gemeinclen mit de m hochsten 
Italieneronteil (Dolomiten, 8.7.1999). 

Umgekehrt befllrchteten die meisten italienische n Parte ien, die SVP wolle mit 
dieser Offnung die " tot~ile " Macht im Lan de e rg re ife n, wjre sie wegen der 
llestimmungen des Alitonon1ies[Jrllts d och nicht mehr gez\vlIngen, italienische 
KO;1litionspartner zu s llche n. Vielmehr kbnnte sie aus den eigene n Reihen einen 

it:llie nische n Londes rot vorschbgen (Alto Adige, 9.7.1999) 

Nachclem Te ile cler SVP mit clem Argument gegen d iese O ffnllng opponieft 
hatten, d adllrch wlircle die ethnische Parte i zu e ine r normalen Regio nalpartei 
umfunktioniert wercle n (Do lomiten, 9. 7. 1999), wurde die ltoliener-Debotte 
beendet. Geblieben ist die seit jeher b estehencle Mogli chkeit flir Itoliener, 
Mitgliecl cler SVP werden, sofern sie Statut lind Programm der Partei akzeptieren. 

** . 
10 1m Brief w:lndtt: sich Landesi1auplmann Luis DUfnW;l lder mit ein~r Erfolgsbibnz se iner Hegierungszeit an 
die \,\I;ih1t:rlnn en. 

II Del' e he maligc Land esrat fllr industrie und Perso nalwese n, Hom:l11o Viola, der 1993 fur die 
Unksdemokratt:n in den bndlag gew:ihlt worden wa r, lI"al spil ler aus seiner Parlei allS, griindele die 
Bewegllng Autonomi:l Din:I!11ic;1 lind fief bei den I..andl:lgswahlen :mf. die svp zu w:iblen (Vg1. Viob J999). 
12 Es gibl F:i11e (wie in der Gemeinde Waidhrllck). in denet1 ilaliener als Unabh:lngige auf der SVP·LiSle erfol· 
greich fOr den Gemeinder:ll k:mdidiert haben Vgl. Dolomilen, 14.7.2000, Neue S(idliroler T:lgeszeilung. 
13.7.2000. 



348 G unlher Pollover: Ole Sudhroler Volksporle, Erfolgrelches M odell emer 

Ober Kand idature n von ItalienerInnen auf Ge meindeebene soli ten die jeweili_ 
gen Ortsallsschlisse der SVP entseheiden (Dolom iten, 13.7.1999). 

Dass die SVP und ihre \'(/5 hlerlnnen inzwischen :lLIch tiber den ethnischen 
Gr:tbcn springen kb nnen, hJben die Parlalllentswahien von 2001 unter Beweis 
gesell t. In jencn Eine rwahlkreisen, in denen cl ie SVP wegen der me hrheitlichen 
Pdsenz clef ita lien ischen Bevblkerung ihre Kandicbten nicht aus eigener Kraft 

zum Siege verhe lfe n konnten, ist die Sa111me lparte i mit cle m Mitte-Li nks
Wahlkartelll 'Ulivo e in Btindnis e ingegangen. 1m Senatswa hlkreis 1 verhalfe n die 
Stimme n der Itali enerInnen clem d eurschsprJchigen KandidJten des Bi.indnisses 
SVP-I 'Ulivo zum Sieg, im K~mmerwa hlkreis 1 verha lfen die deutschsprachigen 
Stimmen dem italienischspr:lch igen SVP-J'Ulivo Kandidaten zum Sieg. An dieser 
Strategie scheiterten die Mitte-Rechts-Kand id::n lnne n auch in den mehrheitlich 
von ltal ie nerlnnen bewohnten \Xlahlkre isen. 

4. D IE svr, EINE AUTONOMISTISCHE PARTE I 1M WANDEL 

Ethnoregionale Paneien spielen in fast allen westeurop5 ischen L5ndern eine 
nieht llnbedeutende Rolle llnd s ind m eh d en von Sartori (1976, 121-123) 
entwickelten Su nclarcls flir clie jeweiligen Parl e ie nsysteme durchaus relevant. Seit 
den 80er Jahren ist ihre politische Bedeutung SOg:lf noch gestiegen (Tursan 1998, 
2). 

In ihrem Such "Regionalis t Pani cs in \\/es tern Europe" (1998) haben Lieven 
De \'\Iinter und Hari Tlirsan eine Typologie cthnoregionaler Parteien entwickelt, 
wobei s ic von zwei zentralen Rahmenbedingungen ~lUsgehen, n5mlich von 
e inem subnat ionalen Randgebiet unci einer ex klus iven (eth nischen) 
Grll p peniclent itat (cbda, 5). In Anle hnllng an Horowitz sprechen die beiden 
Alitoren von e ine r ethnische n Partei, wenn diese vo n e ine r e th nischen Gruppe 
getrage n wi rd LInd 5ich diese fU r die Imeressen ih rer Ethnie e insetzt (eb da, 6). 

Schon bei d iesem e rsten Punkt scherr die SVP aus clem Definitionsschem:1 
:llIS, cb. die SVP nicht nur von eine r (deutsche n) , sondern allch noch von einer 
zweite n (Iadi ni schen) Volksgruppe getr:1ge n wire!. Au lSerdem weist die 
Untersuchung von Toml11:1so Sieiter Clber die SVP im rbmischen Parlament darauf 
hin, class sich clie SV P seit jeher nicht nul' felr rein erhnische Anliegen einsetzt und 
ei ngesetzt hat, sO lldern auch fUr regionale (im Sinne vo n Landesanliege n), die 
alle n Sprachgruppe n, also auch den ltalie nerlnn en in Sllcltiro l, zugute kommen. 
Sleiter weist schli ef.Slich darJuf hin, class clie von cler SVP vorgebrachten ethnis
chen Anliegen im Vergleieh zu d en Landesanliegen seit Absehlllss des Sudtirol
Pakets (1992) ga nz stark abgenommen haben (Sle iter 2000, 145). In diesem Sinne 
k:1nn die SVP vorerst einmal eincleutig als ethnoregio nale Pa rtei mit der 
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Besonderheil eingestuft werden, dass sie zwei Sprachminderheiten vertritt. 

\'\1enn man somit tinter ethnoregionalen Paneien eine rerritoriale 13ewegung 
in einem st3atlichen Randgebiet versreht, die sich ::Iuf die Ethnie stiitzt unci 
besrrebt ist, die Beziehungen zum Sta::l( Zll vedndern, so stoBen wir auf die 
Forclerung nach Selbstregierung unci Selbslverwaltung. Davon ausgehend hat De 
Winter innerh~llb ethnoregionaler Paneien drei Parteitypen herausgefilten. Es 
h:lndelt sich dabei um "Protektionistische Parteien ", lllll "Autonomistische 
Parreien" lind lim "Notionol-F6derolistische Parteien" (De Winter 1998, 205). 

Proteklionislische Par/eien vertreten ein Bevolkcrungssegment mit ein
heitlichem Charakter, der sich etwa in der gemeins3men Sprache :.111sdrtickt. 
Oiese Parteien fordern MaBnahmen ZUlll Schutz unci zur \'\1eiterentwicklung cler 
kultllrellen Identitat der von ihnen vertretenen Bevblkerllng innerhalb c1es beste
henden Sra:nssystems. Diesel" Anspruch beinll:.lltet in clef Regel die Ane rkennung 
der regionale n Sprache als offizielle Spr:lche cler Region, obgleich man che dieser 
Paneien auch den Status der Zweisprachigkeit ihrer Region akzeptieren. 
Sjmtliche Forderungen protektionistischer Parteien zielen d:lfauf ab, die auf der 
SprJche beruhende soziJle Diskriminierung zu stoppen unci zu beseitigen. De 
Winter z~ihlt zu dieser Karegorie den Front Democratiqlle des Francophones 
(FDF) vor den 70er Jahren, die Lega def Ticinesi und die Suenska Folkspartiet 
(SFP). 

AUlonomistische Parteian :lkzeptieren nJch De \'V'inter eine M:lchtteilung 
ihrer Region lind dem Zentr:.1lsraat linter c1er Vorallssetzung, dass sie :lnders als 
andere territoriale Korperscluften innerhalb des Staates behandelt werden. 
Diese PJrteien kbnnen nicht :lIs f6der~!li st isch angesehen werden, zumal sie 
Forderungen nach Autonomie nur fOr die eigene Region stellen. Ein e igenes 
Abkommen mit dem St:l:lt soli eine entsprechencl gut allsgestattete Autonomie 
g3r3l1tieren, wiihrend eine Reihe von Kompetenzen dem Staat uberbssen wer
den, darunter die AuBen-, Verteidigungs- und \'\1~ihrllngspolitik. Zu dieser 
K:Hegorie wird die Siidliroler Volkspartei (SVP) gezjhlt, die Union Valdotaine 
(UV), der Pell-lilO Sardo d'Aziolle (PSd'A) vor 1979 lind im weiteren Sinne ollch 
die Conuergcncia Democrcitica de Catalunya (CDC) sowie c1er Partido 
Nacionalisla Vasco (PNV). Diese beiden letzteren Parteien sch lieBen die 
Unabh~ingigkei[ :lIs Option nicht :lUS, derzeit ist ihre PoUtik :lber auf die 
M3ximierung cler Autonomie allsgerichtet. 

Naliona/·F6cieralislische Parteien wollen clurch den Umb::lU und clurch die 
Reorg3nis:ltion des Einheitssta:ltes in einen fbcleralistischen Staat zu einer :llIS

gedehnten Selbstverwoltllng kommen. Diese Forderllng iSl radibler ols jene der 
Autonomisten , cia allen Regionen die neue n Machtbefugnisse ubertragen werden 
sollen. Als exemplarisches Beispiel werden in dieser Kategorie die drei ethnore-
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g ion ~tle n PJneien Belgiens, aber nur bis Zll Encle clef 80er Jahre, sowie d ie Lega 

No rd (LN) vor ]995 gemnnt. 

Aile in ciiese elrei Typolog ien fJltenclen Parte ien fo rdern keine stJatliche 
Unabhdng igke it, so nclern mehr Selbsrve rw~ll(ung. Allen gemeinsam ist Ihnen die 
Fo rde rung naeh einem "Europa der Regio ne n" (Pintarits ]996). 

1m Gegensatz zu cliesen elrei Kategori en ethnoregioll:1ler PJrteien mit 
Zi elrichtung Juf mehr Selbstverwahung ste he n je ne, eb e n falls ethnoregionalen 
Pafte ie n, die fOr ihfe staJtliche Un:1bh ~ing igke it k;impfe n. Di ese unteneilen sich 
in Un:1bh~ing igkeitsbewegungen und irrecl entistische Parteien. 

Die UnClbhii J1g igekeit~jJarleien fo rcl e rn volle po litische Unabhangigkeit flir 
ihre Regio n, mi tunter im Rahm en e ines "Europa de r Regionen", Dazu werden 
unte r :lnderem die Volksunie gezahlt, d ie Lega Nord, Esqucrra Repubblicana de 

CalalullYCl, Eusko A lkarlasUrla un d cler Parl ilO Sardo d 'lI z ione n3ch 1979. Ei nige 
Parre ie n setzen clamr auch Gewalt unci Te rro r e in. DaZli z~ihlen etwa d ie Partei 
l-ferri BalaSllrla unci einige Parteien ~luf Ko rsika, die in Verbinclllng mit 
Untergrundbe\vegungen stehen. 

lrredelllis/ische Par/eien fordern die Annexio n ihre r Regio n an einen ancle ren 
Staat mit ~ihnlich er kultureller IdenriUt. Diese O ptio n steht lediglich jenen 
Mind erh e iten o ffen, die in einem Grenzgebiet leben und mit clem Nachbarstaat 
geschichtlich ve rbunden sind. Dazu we rd en Sinn Fein gez~ihlt so\vie clie Social 

Democratic and Labor Party. FOr eine kurze Pe ri ode wird (bzu ~lUch die SVP und 
di e Ul1ion Valdotail1e gezahlt sowie di e Volksunie zwischen den beiden 
\'\1e ltkri egen in de n Niederlanden. 

Charakte ris tisch Wr all diese ethnoregio nalen Parte ien ist de r Hinweis, dass 
cl iese im Laufe ihre r Geschichte immer wieder ihre po li tische n Posi tio nen gean
cl en haben. In dieser Hinsicht kann fli r die SV P e ine Pe riodisierullg ihrer jeweili
gen ethno regionalen Posirio nierllng vo rgeno mmen werden. 

Die Pe riode zwischen ihre r Grlindung im Mai 1945 und bis zum Abschlllss des 
Pariser Ab ko mm e ns (im September 1946) (Ste ininge r 1987) bnn die SVP als irre
cl entis tische Partei bezeichnet werden , di e mit de r Farde rung nach 
Selbstbestimmung den Anschluss an bste rre ich zu ve rwirklichen suchte. Mit 
Abschluss des Pariser Abkammens hat die SVP, \Venn all ch nicht formell, so dach 
de f;] cto auf die Auslibung des Selbstbestimmungsrechts ve rzichtet. 

In einer langen Periode von 1947 bis 1992, 31so bis zur Verwirklichung des II. 
Auto no miestatllts von 1972 und der AbgJbe cle r Stre itbe ilegllngserklJ.rllng vo r 

der UNO (Pallaver 1995) kann die SVP als auto nomistisehe Panei bezeichnet wer
den. Primares Ziel de r SVP WJr die Ve rwirkli chllng e iner sllbstantiellen 
Amo no mi e zugunsten des Schutzes cle r cleutsch- und ladinischsprachigen 
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Bev61kerung SCldtirols. Del' Umstand, class Minderheiten in cler SVP auch immer 
wieder die Forderung n:lch Selbstbestimmung stellten und dass es in den 60er 
J::d1fen zu TerroranschWgen gekommen war (Baumganner/ May r/ Mllmeiter 
1992), lim einen Anschluss an OSlerreich zu erreichen, ~indert nicius an der 
ofll nclsatzlichen Haltu ng der SVP, die nach 1946 offizieJ1 nie mehr den \Veg cler 
o 
AlitonomieverilJndlungen verbssen hat. 

Mit der endgliltigen Verwirklichung des II. Autonomiestatuts h~H sich die SVP 
von ei ner rein JlItonomistischen zu einer Partei entwickelt, die national-f6der~:t1 -

istische lind inclipendistische Tendenzen aufweist. Die Vo rbge eines e igenen 
Gcserzesentwurfes (Zell er/ Brugger 1996) im JJhre 1996 zur F6c1eralisierung 
It:t1iens sowie die :lktive TeilnJhme del' SVP an der UmgestJ ltung il:lliens von 
einem ZenrrJls t a~j[ in einen f6cierJlisierten Staat seit Mine der 90er Jahre weist auf 
eliese Entwicklu ng hin. Zeitgie ich verfolgte elie SVP J is POlilisches Ziel die 
BHeilIng e iner "Europaregion Tirol", die mit eine m eigenen Starlit Jusgestattet, 
sich zwischen den N:l(ionJ lstJar It~lIj e n und die Europ5ische Union schieben 
soll te (N ick/Palbver 1998, P" lIaver 2000). 

Die SVP befinde t sich heute in ei nel11 Transform:ltionsprozess. Neben cle r 
Entwicklung hin Zlt e iner lutiona l-f6der:l listischen Partei mit le icht indipendistis
chen Tendenzen im Ra hmcn cines Europa del' Regionen weist d ie Debatte liber 
die Aufnahme von italienischspr~lchigen Slidtirolerlnnen in die SVP auf eine 
potentielle Enrwickl ung weg von e ine r ausschlieBlich ethnischen zu e ine r mehr 
regionaien, also im wescnt lichen territorialcn Partei hin, wenngieich mit e inem 
starken, jederzeit abberufbaren erhnischen Substrar. Als V~rbi l e! kbnnte in dieser 
Hinsichr die bJyerische CSU ciienen. 

Unte r allen e thnoregio nalen Parteie n der drei e rste n Katego rien (protektion
istische, autonomistische, national-fbderalist ische Parteien) weist die SVP aber 
cine 13esonderheir auf, d ie sie von den ~lI1dcren polirischen 13ewegungen unter
scheidet. \Vjhrencl andere ethno regiona le Parreien bereit si nd, auf zentral
stJJtlicher Ebene Regieru ngsverant\vonung zu libernehmen, w ie e(wa die 
Svenska Folkspartiet odeI' die Union Vale!ot:line, hJt die SVP trotz mehrmaliger 
AngebOle eine Regie rungsbetei ligung in Rom aus g rundsatzlichen Oberlegun
gen immer abgelehnr. Eine offizielle Regierungsberciligung w Ctrde l:lut SVP 
bedeuten, die staaIsrechtli chen Vo rbeh:1lte gegenuber Ital ien zu beseitigen. 



352 Gunther Pollover: Die Sudtiroler Volbportei Erfolgreiches Modell einer ", 

LITERATUR 

Abteilung Arbeit~Amt fi.1r Arbeirsrnarkt-Beob::tchtungsstelle fOr den Arbeitsll1Jrkt 

(1998) (Hg.): Der Sudtiro ler Arbeitsmarkr. Schaubilder 1998, Bozen 

Angerer, Os\V;:dd (2000): Die Freih eirlichen - St'lci tirols. Entstehung, Programm, 

Organisationsstruktur, Akzept::tnz unter besonderer BerOcksichtigung 
ihrer Zusa mmenJrbeit mit clef Freiheittichen Partei bsterreichs und ihres 

Standpunktes in cl ef Slidtirol-Frage, politikw. Diplol11Jrbeit, lnnsbru ck. 

Atz, Herl11 ~lI1n (1991): Verschobene Grenzen. Stfuktu r\vanclel unci ethnische 
Arbeitsreilung, in: 

Ball r, Siegfried Guggenberg, Irmi von - Larcher, Diel111ar (1998): Zwischen 
Herkunft lind Zukunft. Sudtirol im Span nungsfelcl zwischen ethnischer 

und postnationJler Gesellsch:1frssrruktur. Ein forschungsbericht, Bozen. 

Benedikter, Rudolf er.al (Hg.) (1987): Nationalism us und Neofasch islllus in 
SCldtirol (Forschungsprojekt des Instiruts fOr Friedensforschung und 
Frieclenserziehung), \'{1ien. 

Berghold , Joe (1997): lralien-Austri a. Von der Erbfeindschaft 2ur europaischen 
bffnu ng, \Xl ien. 

Bcttelheim, Peter-Benedikter, Rudi (Hg.) (1982): Aparthe id in Mitteleuropa? 
Spr:1che unci Sprachenpolitik in Slid tirol , Wien. 

Biorcio, Roberto (1997): La Paelania promessa. La storiJ, Ie idee e b logica ell 
;)zione della Leg:1 Nord, Milano. 

Blascke, )ochen (1985): Volk, Nat ion, Inte rneI' Koionialislllus, Elhnizit:ir. 
Konzepte zur politischen Soziologie regionalistischer Bewegungen in 
\Xlesteuropa, Berlin. 

Brugger, Siegfried (1996): Wahbufruf der SVP (Wahlwerbebbtt), Bozen. 

Dapunt, Martin (2000): Die Sozialdemokratie in SUdtirol von den Anfjngen bis 
heute. Entwicklung, Ideologie, Programmatik, Positionen, Innsbru ck. 

Denicol!1, Guid o (1984): Die POlilischen Parteien SUdtiro ls, in : Michael-Gaismair
Gesellschaft (Hg} Gaislllair-Kalender1984, Innsbruck, 77-79. 

De \Xlinter, Lieven - TGrsan, Huri ( Hg.): Regionalist Parties in \,(lestern Europe, 
London - New York. 

De Winter (1998): Conclusion. A comparative analysis of the electoral, office and 
policy Sllcces of ethnoregionalist parties, in: De \'\1inter, Lieven - Tlirsall, 



.Rgzprove in gfgdivo Ljubljana 200 1 51. 38/39 353 

I-Iu ri ( I-Ig.): Regionalis t Parties in Western Europe, London - New York, 
204-247_ 

Die Sozialisten und clas Siid tirolproblem (1978), hg. vom Kulturverei n "Gaetano 
Salvemini", Bozen. 

Egen, Alexander von (1997): Die Siidtirol-Frage vor den Vereinten Nationen. 
(Europjische I-I ochschulschriften, Rei he Ill: Geschichte und ihre 
Hilfswissenschafte n, Bd. 741), Frankfurt/ M-Be rlin - Bern. 

Eistere r, Kious-Steininger, Rolf (1989) ( I-Ig.): Die Option. Sudtirol zwischen 
F:1schismus unci N:1 tion:1lsoziJlismus (Innsbrucker Forschungen zur 
Zeitgesch ichte, Bd. 5); Innsbruck 1989. 

Fondazio ne Censis (I-Ig.) (1997): Identitri e mobiliti de i tre g ruppi linguistici in 
Alto Aclige. Rapporto finale, Roma. 

Frasnelli , Hube rt (2000): Die I-Ierrschaft der FUrSlen. Macht, Zivilcourage und 
Demokr:1[ie in Sud tirol , Klagenfurt/Celovec. 

Frasnelli , Hubert-Gallmetzer, I-Iartmann (1990): Sudtiro ler Volksparlei, in: Peruz, 
Francesea (I-Ig.): La slOria dei partiti po lili ci in AllO Aclige-Siidtirol, hg. vom 
Centro Studi e FOfl11:lzione-Bo!zano, Bolz:1no. 

Fusaro, Carlo (1995): Le regole delb lransizio ne. La nuova legislazione elettorale 
italian" (il Mulino/ Contemporanea 76), Bologna. 

Galll11erzer, H:utl11Jnn (1999): Il disagio cli un autonomista. Intervista :l Romano 
Viola, Bolzano-Bozen. 

Gatterer, Claus (1962): Der Freund stand links, in: Forum, j-jeft 101 (I), 102 (II) , 

102/ 104 ( II I), 105 (IV), Wien. 

Gatte re r, Claus (1968): 1m Kampf gegen Rom. Burger, Mincl erheiten und 
Autonomien in Italien, \'Vien. 

Gatterer, Claus (1972): Erbfeindsehaft Italien - Oste rreich, Wien. 

Giovanetti, Pierangelo (2000): Alto Aclige: il partito di raccolta e la demoerazia 
bloccala, in: il Mulino 2/ 2000, 285-295. 

Gruber, Klaus (1971): Die Sudtiroler politischen Parteien. Versueh einer Analyse 
des Sucl tiroler Parteienwesens llnter Berllcksichtigllng historischer 
Vorgegebenheiten, jur. Diss., Innsbruck. 

I-Iartungen, Christoph von-Pallaver, Gunther (I-Ig.) (1986): Arbeiterbewegung und 
Sozi:1 lismus in Tirol/Movil11ento operJiO e socialismo in Tirolo, 
Bozen/ Bolzano-Innsbruck. 



354 Gunther Pollover: Die Sudtiro ler Volkspartei Erfolgreiches Modell einer ...... 

Ho lzer, Anton (1991} Die SiIdtiro le r Volkspartei, Th3ur. 

Holzer> Anton et. JI. (1991) (I-Ig.): Nie nirgencls daheim. Vom Leben clef Arbeiter 

lind Arbeiterinnen in Sudt irol, Bozen. 

Ho lzer, Anton - Schwegler, Borbar3 (1998} The Sildtiroler VolksparteL a hege
monic ethnoregionalist party, ill : De \'Vinter, Lieven - TOrsan, Huri ( Hg.): 

Regiol1Jlist PJrlies in \Xlestern Europe, London-New York, 158-173. 

19nazi , Pi ero (l989} II polo escluso.Pro filo del Movimento soci31e it31i3no (Studi 
e ricerche CCLX), Bologna. 

Klein, Eva (1975} Die cle lltsche Op position in Sildtirol, in, sko b st. Zei tsch rift der 
Sitcltiroler Hochschitlerschaft 2/ 1975. 

Kohr, He inz Ulrich - Martini, Massimo - Wake nhll t, Robncl (1995} JlIgenclstllclie 
1994. ]ugenc\, Mociernisierung und kulturelle identir:H in SOci ti roi, hg. 
vo m Landesinstitur fUr StJ. tisti k, Bozen. 

Kuprian, He rmann j.W. (1994) II Trentino e il "Ti roler Volksbllnd", in, archivio 
trentino eli storia contemporan ea 3/1994, 43-62. 

Lanclesinsti tllt fiir Statistik-3stat (Hg .) (1999). Statistisches Jahrbllch fiir Sitdti rol 
1999, Bozen. 

Langer, Alexander (1988} Volksgrllppe n- lInci Minclcrheitenpo li tik - Sildtirol nach 
clem PaketJbschluB, in: Baubbck, Rainer eL 31 (Hg.): .. . und rJUS bist Du! 

Ethllische Minderhciten in d er Po litik, Wien, 78- 88. 

Land esi nstitut fit r Statistik (1988) (J-Ig) Sozialer Su rvay 1986. Me inungen, We rte 
unci Lebensformen in Sudtirol. Ergebnisse einer reprasent:Hiven Umfrage 

(Astat-Schrifte nre ihe 20), Bozen . 

Lill, Ruclolf (1991} Die Siidtiro le r Volkspartei, in, Veen, Hans-Joachim (Hg) 
Chrisrlich-demokratische und konservative Pan eien in \X'csteuropa 3, 
Paderborn-M u n eh en-\V' ien·Zl'i rich. 

Mahlknecht, Philip p (2000), Di e Fimnzautonomie Siidtirols. Entstehung, 
Ausgestaltung, Ausblick, po lit ikw. Diplo marbeit, lnnsbr uck 

M ayr, Ingrid (1998) Frauen in der Si.1dti roler Volksparrei. Aufbau und Integra tion 

einer Fra ueno rg~lI1isation in einer m5nnerdominierten Partei, politikw. 

DiplolTIarbeit, Innsbruek. 

MinJrik , Matlls (l999} The evolution o f ethnicpolitical p arties. A comparative 
study of ethnopolitical representa tion of the german·spcaking minori ty 

in Sputh Tyrol, Italy and the Hungarian·speaking minori ty in Slovakia , 

geistesw. Dissertation, Budapest. 



Rozgfave in gfadivo Ljubljana 200 1 sl. 38 / 39 355 

Nick, Rainer - Pali:lver, GOnther (1998): Jenseits von Grenzen. Tirol-SOdtirol
Trentino. Die Europaregion aus der Sichr der Bev61kerung, Innsbruck. 

Obkircher, Railllund (1999): Ethnische Sp,nnungen und soziobkonomische 
SitU3tion in Siidtirol (1945-1999). Eine vergleichende An,lyse unter 
besonclerer I3erCicksichtigung der Arbeitsm~Hktsituation, politikw. 
Diplo1l1arbeit, Innsbruck. 

Othmerding, Heinz-Rudolf (1984): Sozi3listische Minderheitenpolitik am Beispiel 
S(."Icltirol von den Anfjngen des Konflikrs bis heutel phil. Diss, 2 Bde., 
Hamburg. 

Pahl, Franz (1979): Die Sudtiroler Volkspartei und ihr Ringen Ulll Autonomie, 
Disse rt ~ltion , Paclova. 

Pallaver, Gunther (1995): Der Streit ist beendet, der Nachbarschaftsvertrag ver
sandel, in: Bohler, Ingrid - Steininger, Rolf (Hg.): bstereichischer 
Zei tgeschichtet,g 1993, Innsbruck-Wien, 142-147. 

Pallaver, GOnther (1997): Walsche und Crucchi. Deutsch-, italienisch- und bdinis
chsprachige S(."!citiroier auf dem steinigen \Veg zum friedlichen 
Zusammel1 1eben, in: Brutting, Richard - Trautmann GCmter (Hg.): Dialog 
und Divergenz. IrHerkulturel!e Studien zu Selbst- lind Fren1dbildern in 
Europa, Fr,nkfurt/ M-Berlin-Bern, 101-122. 

Pallaver, Gll11ther (1999): Der bnge Schatten de r Vergangenheit. Die Option des 
J:dlfes 1939 und ihre Auswirkungen auf die politische Kultur Siidtirols 
nach 1945, in: Christoforetti, Rudi: Rieche, es ist die deutsche Faust. Ein 
SCidtiroler Optantenjunge erlebt cIie NS-Zeit in \Vels, \'\Iien-Bozen, 9-26. 

P~ilbver, Gtinther: Kopfgeburt Europaregion Tirol. Genesis unci Entwicklung 
eines polirischen Projekts, in: Geschichte und Region/ Staria e regione, 9. 
Jahrg,ng, 2000/ :111no IX, 2000. Jahrbllch der Arbeitsgruppe 
Region3lgeschichte, Bozen/ Annuaria del Gruppo di ricerca per b storia 
regionale, Bolzano. 

Pall,ver, Gl([1ther (2001): 1st Sudtirol ein Illllltiklliturelies Land' Probleme und 
Perspektiven einer mehrspr:lchigen Gesellschaft, in: Appelt, Erna (Hg.): 
Demokratie und das Fremde. Multiklliturelle Gesellsch,ften als 
demokr:1tische Herausforderung des 21. Jahrhunderts (Demokratie im 
21.Jahrhundert, Bd. 1), Innsbruck, 134-152. 

Pan, Christoph (1989): Sozialpartnerschaft in Siidtirol, in: Riedl , Franz 
Hieronymus-Pan, Christoph-Gismann, Robert (Hg.): Tirol illl 20. 
Jahrhundert. Festschrift fiir Viktoria Stadlmayer zur VOllendung des 70. 
Lebensjahres in \'V'lircligung ihres \Virkens flir cias ganze Tirol, Bozen. 



356 G unther Pollover: Die Sudtiroler Volksportei Erfolsreiches M odell einer "'-

Panebianco, Angelo (1982): Modelli eli panilo, Bologna. 

Pasquino, Gj~lJ1fr~lI1eo (1995): I governi, in: P::tsquino, Gi::tnfranco (Hg.): b politie::t 
in italian::t. Dizion~uio critieo 1945-95, l{omJ.-B~Hi , 61-77. 

Pete riini , Oskor ( 1980): Der ethnische Proporz in Siidtirol, Bozen. 

Pichelmann, K::tri (1999): Oer SGdtiroler ArbeitsmJ.rkt aus del' Sieht eines internJ
tion::li en Experten, in: Autonome Provinz Bozen-Slldtirol!Abteilung 
Arbeit (1999) (Hg.): Siidtirol 1998. Arbeitsmarktbe richt. Ein Berieht der 
Beob"chtungsstelle f(1f den Arbeitsmarkt, Bozen, 19 - 198. 

Pinrarits, Sylvi3 (1996): Macht, Demokratie und Regionen in Europa. Analysen 
und SzenJrien del' Integra tio n und Oesi ntegr::t tio n (Beitr5ge Zur 
Soziookonomie 3), M:1rburg. 

Piras, Alessandro (1998): Die Beziehungen 
c1eutsch spr~l chigen \Vinseharts
Diplomarbeit, lnnsbruck. 

der Sllcltiroler Volkspartei zu clen 

unci Sozialverbiinclen, politikw. 

Pireher, Armin (2000): Die Landtagsw3hlen 1998 in SUdtiroi. Wahlkompf in den 
Printmedien lind \Vahlerverhalten, politikw. Diplomarbeit, Inllsbruck. 

Pristinger, Flavia (1978): La minoranza dominante nel Sudtirolo. Oivisione etniea 
del lavora e processi eli modernizzazione daH' :1nnessione agli :lnni set
tanta, Bologna. 

Reiterer, Harold (1998): Die Wahlprogramme der Griinen Siidtirols. Eine Analyse 
der Progr:l mme zu den L:lI1dtagswahlen 1978-1998, politikw. 
Diplomarbeit, Innsbruek. 

Sarto ri , Giov"nni (1976): Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, 
Cambridge. 

Sanori, Giovanni (1982): Teoria dei partiti e coso italiono (Argomenti 87), Milono. 

Seidl, Peter-B rugger, Eiisabeth-Kbckeis-Stangl, Eva (1977): Die Verdr,ingung 
sozinler Problembereiche als Folge einer erstarrten Volkstull1spolitik: 
Slidtirol seil clem "P:1ket", in: bster reichi sche Zeitschrift fUr 
Politikwissenschaft 2/ 1977, 123-146. 

Sieiter, Tomm:lso (2000): Die SVP im rbmischen Parbment. VertrJ.uensdebauen 
und Abstiml11ungsverh:liten einer ethnoregiot1:llen Panei, po!itikw. 

Diplomarbeit,lnnsbruck. 

Steiner, Giinter (1999): Die Union f['1f SLid tirol, politikw. Dipiolllarbeit, Innsbruck. 



Rozprove in grodivo ljubljono 200 1 sl. 38 / 39 357 

Steininge r, Ro lf (l987) Los von Rom' Die Slid tiro lfrage 1945/ 46 und dos Gruber
Dcg3speri*Abkommen (Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte, Bcl. 
2), Innsbruck. 

Steininger, Ro lf (l999) Sildtirol zwischen Diplo matie unci Terror 1947-1969, Bcl. 2: 
1960-1962 (Vero ffentlichungen des Slldtiro le r Londesorchivs, Abteilung 
Denkmalpfl ege, Bd. 7), Bozen. 

Steurer, Leopo ld (1980) Siidtirol zwischen Rom und Berlin 1919-1939, Wien
Mlinchen*Zurich. 

Stuhlpforre r, Karl (1 985) Umsiedlung Slidtirol 1939-1940, 2. Bde., Wien. 

Sildtiro l-I-I andbuch (18/ 1999), hg. von de r Suciti role r Lanci esregierung, Bozen. 

Summerer, Thomas (l999) Lancltagswahlen in S(idtirol - Aggregatdatenanalyse 
1948-1998, po litikw. Diplomarbeit, Innsbruck. 

Trofoje r, Karl ( 1971) Die innenpolitische Loge in Silcitiro l 1918-1925, phil. Diss., 
Wien. 

TUfS311 , !--Iuri (l998) Introduction. Erhnoregion3list parties 3 S ethnic entrepre
neurs, in: De \'\linter, Lieven - TClrsan, Huri CHg.} Regionalist Parties in 
Weste rn Euro pe, London-New York, 1-16. 

Verdorfer, Martin (l990) Zweierlei Faschismus. Alitragserfahrungen in Sudtirol 
1918-1945 (b ste rreichische Texte zur Geselischaftskritik, Bd. 47), Wien. 

Wakenhut, Ro land (l999) Ethnische lcientitjt und Jugend. Eine vergleichende 
Untersuchung zu den drei Slidtiroler Sprachgruppen, Opladen. 

·Zelie r, K:"I (1991): Vo lkszjhlung und Sprachgruppenzugehorigkeit in Siidtirol. 
V6lker- und verfassungs- und eUfoparechrliche Aspekte, Bozen. 

Zelie r, Karl - Brugger, Siegfried (1996) Die Bundesrepublik Itolien . Entwurf eines 
Verfassungsgesetzes, eingereicht von Karl Zeller und Siegfried Brugger, 
L3n3. 



358 Gunther Pollover: Die Sudtiroler Volksportei Erfolgreiches Modell einer ....... 

VERWENDETE PRINTMEDIEN: 

D311'0, Norbert: Bravo Luis, abeL .. in: fF-Die Si..idt iroler \'(Iochenzeitllng, 

43/ 1997, 22-26 

Dall'O, Norbert: Neben c1er SVP d"s Nichts, in: FF- Siicltiroler Wochenzeitung, 
44/ 1997, 18-22 

Maier, Alex: In Fremden Gewiissern. FF-\V:lh lumfrage, teit II , in: fF-Die Si.idtiroler 

Wochenzeitung 41/ 1998, 14-19 

SVP: 7000italien ische Stimmen, in: Do lo miten, 26.1 1.1998, 9 

Ill1mer mehr Italiener zur SVP, in: Dolomiten, 7.7.1999, 9 

Schwesterpartei " 10 CDU/ CSU, in: Do lomiten, 7.8.1999, 9 

Siiclliches i" und n6 rdliche Skepsis, in: Do lomiten, 8.7.1999, 9 

Cosi 10 SVP sfida gli it"liani, in: Alto Adige, 9.7.1999, 1 

"Dann kennen wir die SVP :.luflbsen", in: Oolomiten, 9.7.1999,13 

Italiani nell 'SVP, Durni riloncia, in: Alto Adige, 9.7.1999, 14 

"Obiettivo e il potere assoluto su tu tti ", in: Alto Adige, 9.7.1999, 15 

Nel partito eli raceoltJ troveranno posta tutti, in: Alto Aclige, 9.7.1999, 14 

"Zeller hat einen BI6dsinn ges3gt", in: Neue Siidtiroler Tageszeitung, 10./11.7.1999,3 

Apertura agl i ita li an i, e dietrofro nt, in: Alto Adige, 13.7.1999 

Raumschiff EdelweiB bleibt auf Kurs, in: Dolomiten, 13.7.1999, 11 

6130 Milli3rden Lire sind verteilt, in : Do lomite n, 28.12.2000, 11 

"Ich bin Itali ene r und wahle die SVP", in: Neue Siidtiroler Tageszeitung, 13.7.1999,2 

Beispiele Salurn-Neum:.lfkt-\'(Iaidbru ck, in: Neue S"Odtiroler T::tgeszeitung, 
13.7.1999, 2 

,,\Vir halten un seren Sondersta lu s be i", in: Neue 5udtiroler Tageszeitung, 

147.1999, 3 

Waidbrucker sp ie l ten Vorreiter, in: Dolomiten, 14.7.1999, 24 

Dos 600-Milli3rden-Loch, in: Neue Siidtiroler Tageszeitllng, 12.9.2000,3. 




