
 www.kas.de 

DIE FRIEDLICHE REVOLUTION

VOM HERBST 1989 BIS ZUR DEUTSCHEN EINHEIT

EHRHART NEUBERT



Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  
unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch  
elektronische Systeme.

© 2009, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin

Gestaltung: SWITSCH Kommunikationsdesign, Köln.
Printed in Germany.
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland.

inhalt

5 | vorwort

7 |   revolution in deutschland 1989/90

9 | krisenzeichen 1988/89

16 | oFFener konFlikt 
september 1989

28 | revolutionäre zustände 
oktober 1989 bis 9. november 1989

44 | mauerFall und machtschwund der sed 
9. november 1989 bis Januar 1990

63 | Freie wahlen und wiedervereinigung

70 | abkürzungsverzeichnis

71 | weiterFührende literatur

72 | der autor

72 | ansprechpartner in der konrad-adenauer- 
stiFtung



5

vorwort

im Jahr 2009 jähren sich zwei schlüsselereignisse der deut-

schen geschichte. die bundesrepublik deutschland wird  

60 Jahre alt und zugleich feiern wir 20 Jahre Friedliche re-

volution in der ddr. 

mit der verabschiedung des grundgesetzes am 8. mai 1949 

durch den parlamentarischen rat – dem vierten Jahrestag 

der kapitulation des „dritten reiches” – schufen die deut-

schen eine neue staatliche ordnung, die sich vom alten, im 

krieg endenden regime wesentlich durch ihren freiheitlichen 

charakter, durch den aufbau und das leben von demokratie 

und durch konsequente rechtsstaatlichkeit unterscheidet. 

von diesen eigenschaften und dem einsetzenden wirtschaft-

lichen aufstieg der bundesrepublik profitierten jedoch nicht 

alle im geteilten deutschland. eine demokratische erneue-

rung blieb den menschen in der ddr noch weitere Jahrzehn-

te verwehrt. erst als die Friedliche revolution 1989 begann, 

setzten mutige ddr-bürger prozesse in gang, an deren ende 

schließlich die überwindung des diktatorischen sed-staates 

stand und die einheit deutschlands „in freier selbstbestim-

mung” vollendet wurde, wie es das grundgesetz allen deut-

schen gebot. 

bei beiden ereignissen haben christliche demokraten und 

christdemokratische konzepte eine entscheidende rolle 

gespielt, grundsteine für den erfolg der bundesrepublik 

deutschland gelegt und diesen fortgeschrieben.

die konrad-adenauer-stiftung gedenkt dieser Jubiläen  

mit zahlreichen veranstaltungen und publikationen. mit  

der reihe „weichenstellungen in die zukunft” wollen wir  

die zentralen entscheidungen und politischen entwürfe in  

60 Jahren bundesrepublik wieder verstärkt ins bewusstsein 

der Öffentlichkeit rücken. die themenreihe zu 20 Jahren 

Friedliche revolution erinnert nicht nur an die erste erfolg-

reiche deutsche Freiheitsrevolution, sondern thematisiert 

auch die vorangegangene, vier Jahrzehnte andauernde 

ddr-diktatur.
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revolution in deutschland 
1989/90

es gab sehr wenige menschen, die anfang 1989 mit dem 

zusammenbruch des sowjetischen imperiums gerechnet 

hatten. niemand konnte sich vorstellen, wie und wann das 

geschehen würde. anzeichen der krise gab es seit Jahren. 

aber angesichts der gewaltigen militärischen potenziale und 

der inneren sicherheitsapparate erschien der kommunismus 

stabil. die politik der freien länder zielte auf entspannung 

und ein friedliches nebeneinander, ohne mit dem zu rech-

nen, was schließlich geschah: erfolgreiche revolutionen 

führten zur etablierung demokratischer republiken in den 

östlichen ländern. zugleich wurde damit die grundlage für 

den bis heute anhaltenden europäischen einigungsprozess 

geschaffen. zu ihnen gehörte auch die Friedliche revolution 

in der ddr, die ohne umschweife innerhalb eines Jahres in 

die wiedervereinigung mündete.

Für uns deutsche ist die erinnerung an diese großereignisse 

wichtig, weil mit dieser revolution erstmals ein freiheitlicher 

und geeinter nationalstaat aus eigener kraft entstand. die 

demokratischen revolutionen von 1848 und 1918 konnten 

keine beständigen demokratien erreichen. und die erfolg-

reiche demokratische ordnung der bundesrepublik war nach 

dem krieg nur in einem deutschen teilstaat eingerichtet 

worden. Jetzt haben auch wir deutsche eine gründungsge-

schichte der Freiheit. sie ist ein mittel gegen die verklärung 

die bände wenden sich an alle, die sich für die historischen ereignisse 

interessieren oder um die politische bildung bemühen. dabei geht es 

jedoch nicht nur um die erinnerung an vergangene schlüsselereignisse, 

sondern auch um ihre auswirkungen in gegenwart und zukunft.

der vorliegende band widmet sich der Friedlichen revolution. im ersten 

teil schildert der autor die ausgangssituation der ddr im herbst 1989 

und beschreibt die bedeutung der ddr-opposition, der immer größer 

werdenden demonstrationen und der massenflucht der ddr-bürger in  

die bundesrepublik für den Fall der mauer. im zweiten teil der publikation 

geht es um die zeit nach dem 9. november 1989 – die gestaltung der 

deutschen einheit.

um interessierten einen tieferen zugang zu dem thema zu erleichtern, 

ist am ende ein literaturverzeichnis angeführt.

ein besonderer dank gebührt dem autor dr. ehrhart neubert. 

berlin, im august 2009

Dr. Ralf Thomas Baus Stefanie Pasler

Leiter Team Innenpolitik Team Innenpolitik

Hauptabteilung Politik und Hauptabteilung Politik und  

Beratung Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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der diktatur und gegen die klage über angeblich zu hohe kosten der 

wiedervereinigung.

wenn auch die hauptschauplätze der revolution im östlichen teil 

deutschlands, der ddr, lagen, ist diese revolution eine gesamtdeutsche. 

der anschluss der ddr an die bundesrepublik war 1990 möglich, weil 

es unabhängig von staatlichen beziehungen und politischen wechselwir-

kungen immer auch gesellschaftliche, kulturelle, religiöse und mentale 

bindungen und verknüpfungen gab. das wissen um die zusammenge-

hörigkeit ging nicht verloren, obwohl die teilung europas und deutsch-

lands kaum hätte radikaler sein können. die erzählung der revolution 

wird deswegen neben den ostdeutschen akteuren auch den westdeut-

schen anteil in der revolution und am wiedervereinigungsprozess be-

rücksichtigen. 

hier wird, wie fast durchgängig in der wissenschaftlichen literatur, die 

veränderung der verhältnisse als revolution bezeichnet. der inzwischen 

umgangssprachlich weithin verbreitete begriff „wende”, der vom letzten 

sed-staatsratsvorsitzenden egon krenz geprägt wurde, trifft nicht zu,  

da er die radikalität der umwälzung verharmlost. hilfreicher ist ein 

revolutionsbegriff, der auf hannah arendt zurückgeht. sie unterschied 

zwischen einer ersten phase der revolution, der rebellion, die die befrei-

ung zu bringen vermag, und der konsolidierungsphase der revolution, 

die auf die institutionalisierung und befestigung der Freiheit zielt. beide 

sind auch im deutschen Falle 1989 und 1990 zu beobachten.

mit dem revolutionsbegriff werden Fragen angeschnitten, die durch die 

schilderung der ereignisse und konstellationen beantwortet werden 

müssen. eine bezieht sich auf die politischen antriebskräfte und ihre 

träger. wer waren die akteure, die die ereignisse vorantrieben, also die 

„treiber”? und wer waren die „getriebenen”, die diesen kräften weichen 

oder nachgeben mussten? eine andere Frage bezieht sich auf den über-

raschenden umstand, dass die kommunistische staatsmacht trotz ihrer 

gewaltigen sicherheitsapparate und gewaltinstrumente ihre macht abge-

ben musste. was waren also die Quellen der gegenmacht in der revolu-

tion? hier sollen die ereignisse aus sich heraus sprechen.

krisenzeichen 1988/89

„die mauer wird noch 50 oder 100 Jahre stehen, solange  

wie die bedingungen noch existieren, die zu ihrer errichtung 

geführt haben.” das behauptete erich honecker, general-

sekretär der sed und staatsratsvorsitzender, am 19. Januar 

1989. er wollte in jenem Jahr den 40. Jahrestag der grün-

dung der ddr am 7. oktober 1989 mit großem propagan-

distischem aufwand feiern lassen. im in- und ausland sollte 

der eindruck von einer stabilen ddr erzeugt werden, in der 

partei und volk zusammenstünden. 

aber die parteiführung nahm auch zur kenntnis, dass der 

kommunistische ostblock in eine krisenhafte bewegung 

geraten war, deren Folgen für die ddr unabsehbar waren. 

die politik des sowjetischen generalsekretärs der kpdsu, 

michail gorbatschow, unter den schlagworten glasnost und 

perestroika, transparenz und umgestaltung, versuchte unter 

dem druck der innenpolitischen zerfallserscheinungen des 

vielvölkerstaates die erstarrung des politischen systems 

aufzulösen. die preisgabe einiger elemente des repressiven 

kommunistischen systems enthielt schon 1989 das erkenn-

bare risiko, dass die rettungsversuche den reformern ent-

gleiten und die perestroika zur „destroika” geraten könnte.

 

in ungarn wurde seit 1987 über demokratisierung nachge-

dacht. Seit 1988 hatte die polnische Solidarność-Bewegung 

wieder Fahrt aufgenommen und erreichte nach verhandlun-

gen am runden tisch halbfreie wahlen, die dazu führten, 
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dass am 24. august 1989 tadeusz mazowiecki der erste nichtkommunis-

tische ministerpräsident werden konnte. zudem hatte gorbatschow im 

Juli 1989 in bukarest erneut erklärt, die sowjetunion werde künftig die 

souveränität der ostblockländer respektieren und nicht noch einmal ein 

land mit gewalt an die sowjetunion binden.

die sed-Führung hatte sich bisher physisch und ideologisch vom westen 

abgegrenzt, jetzt wollte sie verhindern, dass diese entwicklungen im 

osten auf die ddr überschwappten. um die eigenständigkeit zu betonen, 

hatte honecker schon am 29. dezember 1988 die Formel „sozialismus  

in den Farben der ddr” kreiert. mit dieser ideologischen blase waren 

aber die inneren krisen noch nicht bewältigt. die wirtschaft kränkelte. 

die sozialen geschenke gemäß der „einheit von wirtschafts- und sozial-

politik”, wie dürftig und problematisch sie auch ausfielen, waren nicht 

mehr ökonomisch gedeckt. zudem waren die internen konflikte mit der 

opposition, den kirchen, den künstlern, den Flüchtlingen und der gesam-

ten bevölkerung unübersehbar. 

noch schwiegen die meisten ddr-bürger. aus angst und aus dem  

bedürfnis heraus, konflikten auszuweichen, hatte sich zwischen den 

bürgern und dem sed-staat ein status quo entwickelt. bei verzicht  

auf öffentliche kritik nahm der staat stillschweigend ansprüche zurück. 

dieser tauschhandel war ein brüchiger kitt. so konnten die menschen 

bundesdeutsche medien privat unbehelligt konsumieren, wenn sie gleich-

zeitig öffentlich loyal blieben. aber die unzufriedenheit wuchs. die witze 

rissen nicht ab: „sag mal ein anderes wort für saure gurke. – banane in 

den Farben der ddr.” das vertrauen in die zukunftsfähigkeit der ddr 

schwand.

selbst in der sed, die mehr als 2.300.000 mitglieder zählte, kamen die 

debatten seit verboten sogar von sowjetischen zeitschriften nicht zur 

ruhe. hinzu kam, dass sich die versorgungslage und die medizinische 

betreuung dramatisch verschlechtert hatten. die umweltbelastung nahm 

unerträgliche ausmaße an. die wohnungsnot war trotz der massenweise 

hochgezogenen plattenbausiedlungen bei dem raschen zerfall der städte 

nicht zu beheben. reisebeschränkungen und -verbote verärgerten die 

bürger. die sed-genossen hatten keine erklärungen mehr. wenige aber 

protestierten öffentlich, wie der rechtsanwalt rolf henrich, von dem im 

Frühjahr 1989 das buch Der vormundschaftliche Staat – Vom Versagen 

des real existierenden Sozialismus im westen erschien, von dem zahl-

reiche exemplare auch in die ddr kamen.

immer deutlicher kritisierten künstler das regime. aufsehen erregte  

auf dem ddr-schriftstellerkongress im november 1987 die rede von 

christoph hein „die zensur ist überlebt, nutzlos, paradox, menschen- 

und volksfeindlich, ungesetzlich und strafbar”. andere traten aus der  

sed aus. längst schon hatte sich die Jugend von der ost-kultur verab-

schiedet. die bands der verschiedenen musikszenen verließen den unter-

grund und missachteten die kulturpolitischen auflagen.

auch in den kirchen nahm die unruhe zu. die offizielle kirche hatte über 

Jahre unter der Formel „kirche im sozialismus” konflikte gescheut. da 

die kirchen die einzigen institutionen waren, die eine eigene Öffentlich-

keit hatten, die nicht direkt vom staat kontrolliert wurde, wurden sie für 

nahezu alle kritischen und unterdrückten künstler und jugendliche sub-

kulturen interessant. seit 1988 gingen kirchlich verantwortliche immer 

häufiger auf distanz zum sed-staat. so erklärte landesbischof werner 

leich die vieldeutige Formel „kirche im sozialismus” für unbrauchbar. 

neue verhandlungen mit der sed-Führung führten zu keiner entspan-

nung. der staat war auch über den so genannten „konziliaren prozess  

für Frieden, gerechtigkeit und bewahrung der schöpfung” besorgt, der 

seit 1988 zu den Ökumenischen versammlungen in dresden und magde-

burg führte. politisch von bedeutung wurden diese kirchlichen großtref-

fen, weil sie wichtige vertreter der amtskirchen und teile der opposi-

tionsgruppen zusammenführten. die von der Ökumenischen versamm-

lung verabschiedeten texte verlangten die ermöglichung eines „freimüti-

gen und ehrlichen meinungsaustausches”, mehr „rechtssicherheit”, eine 

wahlrechtsreform, „gleiche chancen für alle unabhängig von ideologi-

schen überzeugungen”. das neue kirchliche selbstbewusstsein veran-

lasste die sed im Frühjahr 1989 einen Freidenkerverband zu initiieren, 

der gegen die kirchen arbeiten sollte.

zu den hauptsorgen der sed gehörte die in den 1980er Jahren immer 

stärker werdende opposition, die zumeist innerhalb der kirchen operier-

te. der sed-staat wollte diese opposition zerschlagen. in der nacht vom 

24. zum 25. november 1987 hatte das mfs mit einer nächtlichen verhaf-

tungsaktion versucht, eine der druckereien der opposition in der zions-

gemeinde in berlin auszuschalten. mitte Januar 1988 kam es zu einer 

weiteren verhaftungswelle, als oppositionelle anlässlich der „kampfde-

monstration zu ehren von karl liebknecht und rosa luxemburg” mit dem 

luxemburg-zitat „die Freiheit ist immer die Freiheit der andersdenken-

den!” öffentlich demonstrierten. diese vorgänge mobilisierten tausende 
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menschen, die sich in protestveranstaltungen in den kirchen sammelten. 

das löste eine ununterbrochene kette oppositioneller aktivitäten aus. 

noch 1988 organisierten oppositionelle, vor allem in leipzig, demonstra-

tionen, die freilich nur von jeweils einigen hundert menschen getragen 

waren. auch in berlin gab es demonstrationen gegen das verbot von 

kirchenzeitungen. mehr als 100 demonstranten wurden verhaftet. in 

leipzig wurde zum Jahrestag der luxemburg-demonstration in berlin 

zu einer demonstration für die demokratisierung zum 15. Januar 1989 

aufgerufen. sofort setzten verhaftungen ein. trotzdem entwickelte sich 

eine kundgebung mit etwa 800 teilnehmenden.

in den 1980er Jahren hatten sich vorwiegend in kirchlichen gemeinden 

und strukturen über 200 Friedens-, umwelt- und menschenrechtsgrup-

pen gebildet. die politischen themen der bewegung gingen auf funda-

mentale mängel des herrschaftssystems zurück. auf die äußere und 

innere militarisierung reagierte die oppositionelle Friedensbewegung, auf 

die extensive wirtschaftsweise die umweltbewegung und auf die recht-

losigkeit die menschenrechtsbewegung. innerhalb dieses spektrums tra-

ten einige von den kirchen unabhängige gruppen hervor, wie z.b. die 

berliner „initiative Frieden und menschenrechte (iFm)”.

zwischen den gruppen gab es zahlreiche verbindungen, die über eigens 

organisierte netzwerke aufrechterhalten wurden. das wichtigste netz-

werk war das seminar „Frieden konkret”, das fast 200 gruppenvertreter 

zu jährlichen versammlungen vereinte. zwischen den vollversammlungen 

tagte ein Fortsetzungsausschuss. außerdem verfügten die gruppen ende 

der 1980er Jahre über einen sich stetig ausweitenden illegalen oder halb-

legalen „samisdat” mit etwa vierzig zeitschriften. 

da opposition als solche in der ddr verboten war, bekämpfte das mfs 

mit vielerlei maßnahmen die gruppen. es unterwanderte dieselben mit 

spitzeln, leitete zahlreiche zersetzungsmaßnahmen gegen sie ein, ver-

hängte ordnungsstrafen und versuchte sie zu isolieren. trotz solcher be-

hinderungen konnten sich die gruppen behaupten. sie haben zumeist bis 

1988 den begriff „opposition” als selbstbezeichnung vermieden. auch 

versuchten sie, ihre aktionen unterhalb der schwelle strafrechtlicher 

relevanz zu halten. nur selten gingen gruppen in die konspiration. viel-

mehr beriefen sie sich auf rechte, die offiziell in der verfassung garan-

tiert waren oder für deren einhaltung sich die ddr in internationalen 

verträgen, etwa dem ksze-vertrag, verpflichtet hatte. so wurde das 

recht auf freie meinungsäußerung immer wieder eingeklagt, weil es von 

der sed gegen die rechtslage verweigert wurde. 

das wichtigste instrument der oppositionellen waren die versuche, für 

ihre anliegen Öffentlichkeit herzustellen. das geschah durch erklärungen, 

proteste oder veranstaltungen in den kirchen. angesichts des unabläs-

sigen politischen drucks war für die oppositionellen das leben in den 

gruppen sehr wichtig. hier wurde offen gesprochen, solidarität und tole-

ranz praktiziert und eine art gegengesellschaft geschaffen. ähnlich wie in 

anderen ländern des ostblocks war dies der „versuch in der wahrheit zu 

leben” (václav havel).

allerdings konnte sich diese opposition nicht vorstellen, wie auch sonst 

niemand in der politik in ost und west, dass die ddr einmal sang- und 

klanglos untergehen würde. eine offene konfrontation wäre zwecklos 

gewesen. darum sollte die sed zu reformen bewegt werden, um in klei-

nen schritten eine verbesserung der lage zu erreichen. so forderte die 

opposition einerseits rechtsstaatlichkeit, die einhaltung der menschen-

rechte, reisefreiheit, freie wahlen und die zulassung von pluralität in den 

medien. andererseits blühten in ihr träume von einem „sozialismus mit 

menschlichem antlitz” oder von einem „verbesserlichen sozialismus”. 

Für die sed waren das freilich alles feindliche und „konterrevolutionäre” 

ideen. im westen wurde diese opposition kaum beachtet. ihre ethische 

ausrichtung und manche utopische vorstellungen erschienen als sympto-

me ihrer politikunfähigkeit. reformen im osten wurden vielmehr von der 

sed erwartet.

seit anfang der 1980er Jahre gab es in der opposition vorstellungen,  

die auf den austritt beider deutscher staaten aus ihren militärblöcken 

zielten. die deutschen sollten dann in freier selbstbestimmung über eine 

mögliche wiedervereinigung in einem neutralen staat bestimmen. dann 

könne auch die teilung in einer konföderation überwunden werden. diese 

ideen wurden von der politik in ost und west abgelehnt. sie waren 

gewiss utopisch, wenngleich sie deutschland als nationalstaat wieder 

denkbar machten. die 1987 gegründete oppositionelle „initiative absage 

an praxis und prinzip der abgrenzung” sah in der abgrenzungspolitik der 

sed einen krank machenden Faktor. einer ihrer vertreter sprach von der 

„heimlichen liebe zu deutschland”. als honecker erklärte, die mauer 

würde noch 50 oder 100 Jahre stehen, schickte ihm die initiative einen 

brief: „Jeder weiß, dass die mauer nicht gegen irgendwelche räuber nach 
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außen, sondern vor allem nach innen gerichtet ist. (…) wir wollen nicht 

noch fünfzig Jahre warten.” dass es in der schweigenden bevölkerung 

der ddr einen starken wunsch nach einer wiedervereinigung gab, war 

den oppositionellen kaum bewusst.

neben dem erstarken der opposition bedrängte die sed die Flucht- und 

ausreisebewegung, die „abstimmung mit den Füßen”. wegen der unfä-

higkeit der sed, die bürger an ihren staat zu binden, hatten ende der 

1980er Jahre die ausreiseanträge rasch zugenommen, 1987 warteten 

100.000 menschen trotz vieler schikanen gegen sie auf ihre ausreise.  

die antragsteller hatten viele gewaltfreie symbolhandlungen entwickelt. 

im straßenbild etwa waren autos mit dem hoheitszeichen der bundes-

republik d oder mit einem a zu sehen, das für „ausreiseantragsteller” 

stand. antragsteller brachten weiße schleifen an den autoantennen an, 

die die baldige hochzeit mit dem westen symbolisierten. aufsehen erreg-

ten die besetzungen von botschaften der bundesrepublik. aufgrund 

solchen zustroms schloss die bundesregierung im august ihre botschaf-

ten in polen und ungarn und die vertretung in ost-berlin. am 19. august 

1989 flohen während des von ungarischen oppositionellen veranstalteten 

paneuropäischen picknicks 900 personen, als kurzzeitig die grenze ge-

öffnet wurde. am 24. august 1989 gestattete die ungarische regierung 

den etwa 200 botschaftsbesetzern die ausreise.

die sed kannte durch ihre spitzel die stimmungslage und bereitete sich 

auf mögliche innenpolitische auseinandersetzungen vor. laufend wurde 

der so genannte „vorbeugekomplex” ausgebaut, nach dem im Fall einer 

inneren krise lager für regimegegner einzurichten waren. 86.000 bürger 

waren im november 1988 dafür systematisch erfasst worden. im dezem-

ber 1988 stimmte erich mielke seine offiziere auf eine härtere gangart 

ein und befahl, die politische strafrechtspraxis zu verschärfen. als anfang 

Juni 1989 die nachrichten von der blutigen niederschlagung der chinesi-

schen demokratiebewegung eintrafen, verbreiteten die sed-medien die 

zynischen mitteilungen der chinesischen kommunisten über den kampf 

gegen die bürgerliche liberalisierung. honecker gratulierte dem neuen 

parteichef Jiang zemin. hochrangige besucher aus der ddr, u.a. hans 

modrow, unternahmen Freundschaftsbesuche in china. die ehefrau 

honeckers, die volksbildungsministerin margot honecker, erklärte am  

13. Juni 1989: „unsere zeit ist eine kämpferische zeit, sie braucht eine 

Jugend die kämpfen kann, (...) wenn nötig, mit der waffe in der hand.”

im Frühjahr 1989 ging die sed daran, die „kampfgruppen der arbeiter-

klasse” auf den einsatz gegen demonstranten vorzubereiten. mitte des 

Jahres wurden einheiten der nationalen volksarmee für den einsatz im 

inneren trainiert. der besorgte mfs-minister erich mielke fragte seine 

generale bei einer dienstbesprechung am 31. august: „ist es so, dass 

morgen der 17. Juni ausbricht?” die kommunistische Führung bekam 

angst, aber an eine änderung ihrer politik dachte sie nicht.
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oFFener konFlikt
september 1989

im september 1989 brach unerwartet der konflikt zwischen 

der herrschenden sed und der gesellschaft offen aus. in 

wenigen wochen wurde die ddr von einer breiten protest-

welle erfasst und alles, was bisher unabhängig voneinander 

das regime bedrängte, verstärkte und beschleunigte sich 

gegenseitig. polen und ungarn öffneten für die Flüchtlinge 

aus der ddr ihre grenzen. die opposition trat mit neuen 

organisationen in die Öffentlichkeit. die kirchen verließen 

ihren beschwichtigenden kurs. in den blockparteien cdu 

und ldpd wurde es unruhig. künstler begehrten auf. erste 

massenproteste in leipzig übertrafen die befürchtungen  

der sicherheitsorgane. doch in diesem bewegten september 

reagierte die sed nur defensiv. honecker ließ die vorberei-

tungen zu den Jubelfeierlichkeiten des 40. Jahrestages der 

ddr weiterlaufen, als geschehe in und mit seiner ddr 

nichts. aber er traf heimlich vorkehrungen.

in ost-berlin kam es zu einer neuerlichen besetzung der 

ständigen vertretung. die besetzer erreichten eine zusage 

für die ausreise. in ungarn hielten sich tausende Flüchtlinge 

auf, für die die ungarische regierung Flüchtlingslager ein-

richtete. in den lagern tummelten sich auch mitarbeiter 

des mfs, die vergeblich versuchten, Flüchtlinge zur rück-

kehr zu bewegen. nach gesprächen mit der regierung in 

bonn und nach gescheiterten verhandlungen mit der ddr 

öffnete ungarn nach unterrichtung der bundesregierung am 

11. september 1989 die grenzen zu Österreich, eine weltsensation. 

bilder von verlassenen Fahrzeugen und von überglücklichen menschen 

gingen um die welt. etwa 20.000 menschen gelangten über Österreich 

in die bundesrepublik.

damit hatte ein sozialistisches „bruderland” die solidarität mit der ddr 

aufgekündigt. die ddr-regierung übermittelte eine geharnischte protest-

note und forderte die sofortige schließung der grenzen. unterdes sahen 

jetzt die menschen eine chance, dem sed-staat zu entkommen. immer 

mehr Flüchtlinge steuerten die bundesdeutschen botschaften in prag 

und warschau an. am 12. september hielten sich in der prager botschaft 

etwa 400 menschen auf. nicht anders sah es in warschau aus. die ge-

genpropaganda der sed trieb absurde blüten. täglich wurde in den 

zeitungen über alle übel des westens berichtet, wohnungsmangel, ob-

dachlosigkeit, mietwucher, preissteigerungen, verschuldung, kinderarbeit, 

berufsverbote, neofaschismus, drogen, doping oder massenarbeitslosig-

keit. dagegen wurde das leben in der ddr in sicherheit und geborgen-

heit gepriesen. die Flüchtlinge wurden beschimpft. die Fluchtwelle wäre 

„menschenhandel” und von der bundesrepublik „generalstabsmäßig vor-

bereitet”. damit würde die „wiederherstellung des großdeutschen rei-

ches in den grenzen von 1937” angezettelt. honecker befand sich in 

einem dilemma. nun musste er auch gegen den „verrat” sozialistischer 

länder polemisieren lassen. nur wenige freundschaftliche grußadressen 

kamen, etwa von den diktatoren kim il sung aus nordkorea und nikolae 

Ceauşescu aus Rumänien. Und fast täglich tauschte die DDR mit den 

neuen alten Freunden in der volksrepublik china solidarische grüße aus.

in der letzten septemberwoche hielten sich auf dem prager botschafts-

gelände etwa 5.000 menschen bei schlechtem wetter unter unsäglichen 

bedingungen auf. der öffentliche druck auf die sed-Führung, nicht zu-

letzt durch die tschechischen kommunisten, wuchs. am 29. september 

1989 beschloss das politbüro der sed die ausreise der botschaftsbeset-

zer in der ČSSR über DDR-Territorium zu gestatten, um wenigstens noch 

formal eine geregelte ausreise vortäuschen zu können. honecker wollte 

am 7. oktober 1989 keine blamablen schlagzeilen haben. tags darauf 

verkündete der angereiste bundesdeutsche außenminister dietrich gen-

scher den Flüchtlingen, dass sie ausreisen dürfen. das Fernsehen zeigte 

die bilder des tausendfachen Jubels. 
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die bevölkerung war über diese massenflucht erschüttert. erschüttert 

waren auch viele menschen, die bleiben wollten, um das land zu verän-

dern. vor allem aber reagierte die opposition. die Fluchtwelle hatte die 

Formierung der opposition nicht ausgelöst, aber deren neugründungen 

beschleunigt. ab september kam es fast zu einem wettlauf der initia-

tiven. deren personal stammte fast durchweg aus den oppositionsgrup-

pen der 1980er Jahre. die wohl kleinste und ihre kontinuität seit 1986 

wahrende oppositionsgruppe war die iFm mit gerd poppe, reinhard 

weißhuhn, peter grimm und anderen.

am 28. august 1989 stellte während eines menschenrechtsseminars in 

der berliner golgatha-kirche markus meckel den aufruf zur gründung 

einer sozialdemokratischen partei vor, der eine absage an die sed und 

ihr politisches system enthielt. veränderung sei nur noch durch „die 

grundsätzliche bestreitung des wahrheits- und machtanspruchs der herr-

schenden partei” möglich. gefordert wurden „rechtsstaat und strikte 

gewaltenteilung”, „parlamentarische demokratie”, „soziale marktwirt-

schaft” und „Freiheit der gewerkschaften und streikrecht”. der aufruf 

war von ibrahim böhme, martin gutzeit, meckel und arndt noack unter-

schrieben. die initiatoren konnten bei der gründung der sdp am 7. okto-

ber 1989 in schwante bei berlin schon auf ein ddr-weites verbindungs-

netz zurückgreifen. hier wurde das statut angenommen, das politische 

grundsätze der sdp formulierte. zum fünfzehnköpfigen vorstand wurden 

als erster sprecher stephan hilsberg, als zweite angelika barbe und 

markus meckel gewählt. ibrahim böhme wurde geschäftsführer.

zum großen oppositionellen ereignis wurde, auch durch die gewachse- 

ne popularität der langjährigen oppositionellen bärbel bohley, das am  

9. september in der wohnung von katja havemann in grünheide gegrün-

dete „neue Forum (nF)”. erstunterzeichner waren u. a. michael arnold, 

martin böttger, erika drees, katrin und Frank eigenfeld, rolf henrich, 

Jens reich, reinhard schult, Jutta und eberhard seidel, hans Jochen 

tschiche.

der gründungsaufruf erklärte: „in unserem lande ist die kommunikation 

zwischen staat und gesellschaft offensichtlich gestört.” in der „gegen-

wärtigen krisenhaften situation” sei die beteiligung vieler menschen am 

„gesellschaftlichen reformprozess” nötig. dazu sollte das nF als eine ge-

meinsame „politische plattform für die ganze ddr, die es menschen aus 

allen berufen, lebenskreisen, parteien und gruppen möglich macht, sich 

an der diskussion und bearbeitung lebenswichtiger gesellschaftsproble-

me in diesem land zu beteiligen”, gebildet werden. das papier vermied 

den begriff sozialismus, benannte aber alternativen, die indirekt tradi-

tionelle vorstellungen eines demokratischen sozialismus enthielten. so 

hieß es: „wir wollen spielraum für wirtschaftliche initiative, aber keine 

entartung in die ellenbogengesellschaft. (...) wir wollen geordnete ver-

hältnisse, aber keine bevormundung. wir wollen freie und selbstbewusste 

menschen, die doch gemeinschaftsbewusst handeln.” am 19. september 

wurde vergeblich versucht, das nF beim ministerium des inneren offiziell 

anzumelden.

der aufruf wurde bald von mehreren tausend menschen unterzeichnet. 

am 1. oktober trafen sich in der wohnung von sebastian pflugbeil in 

berlin, umstellt von sicherheitsorganen und volkspolizei, die initiatoren 

und erarbeiteten einen „problemkatalog”. darin wurde das konzept eines 

bloßen dialogforums verlassen und grundlagen für eine politische orga-

nisation „für veränderungen und reformen” geschaffen. es wurde vor-

geschlagen, gruppen in wohngebieten und regionalen zentren zu bilden 

und einen sprecherrat aus den regionen zu wählen. überregionale 

themengruppen sollten über wirtschaftspolitische und kulturpolitische 

Fragen diskutieren. es wurden „uneingeschränkte grundrechte” verlangt.

eine weitere bürgerbewegung wurde am 12. september gegründet. mit 

dem „aufruf zur einmischung in eigener sache” und „thesen für eine 

demokratische umgestaltung der ddr” meldete sich die „bürgerbewe-

gung demokratie jetzt (dj)”. sie strebte an, bei den nächsten wahlen mit 

einer eigenen liste anzutreten. die beteiligung blieb zwar weit hinter den 

zahlen des nF zurück, die gruppen waren aber wesentlich konsistenter, 

da sie eine konkrete inhaltliche vorgabe als arbeitsgrundlage hatten.  

zu den initiatoren gehörten wolfgang ullmann, hans-Jürgen Fischbeck, 

konrad weiß, stephan bickhard, ludwig mehlhorn und ulrike poppe. die 

umgestaltung wurde mit der „staatlichen verfügung der produktionsmit-

tel”, der „uniformierung der gesellschaft” und der „entmündigung” der 

bürger begründet. in einer reformierten sozialistischen gesellschaft, 

sollten „soziale gerechtigkeit, Freiheit und menschenwürde” gewahrt 

sowie ein „lebendiger pluralismus” und „rechtsstaatlichkeit und rechts-

sicherheit” ermöglicht und „Ökonomie und Ökologie in einklang gebracht” 

werden. die wirtschaft solle unabhängig, dezentral, marktorientiert und 

auch in privaten eigentumsformen handeln können.
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die gründung der bewegung „demokratischer aufbruch (da)” war schon 

am 23. august bei einem treffen in dresden verabredet worden. beteiligt 

waren rainer eppelmann, ehrhart neubert, rudi pahnke, Friedrich schor-

lemmer, edelbert richter, wolfgang schnur und andere. am 13. septem-

ber wurde die beabsichtigte gründung erstmals bekannt gegeben. seit-

dem arbeiteten einzelne gruppen. am 1. oktober kamen etwa achtzig 

oppositionelle aus dem ganzen land nach berlin, um den da zu gründen. 

ein großes polizeiaufgebot versuchte das treffen zu verhindern. nur sieb-

zehn delegierte erreichten den geheim gehaltenen treffort, die wohnung 

von neubert, bis das mfs den weiteren zugang absperrte. die übrigen 

wollten sich an anderen orten treffen, wurden aber auch daran von den 

sicherheitskräften gehindert. die gruppe in der wohnung mit rudi pahn-

ke, heino Falcke, günter nooke, margot Friedrich und rosemarie zeplin 

arbeitete an den vorbereiteten texten. ein aufruf zur bildung des da 

wurde erarbeitet und eine programmatische erklärung wurde redigiert.  

in der nacht gelang es rudi pahnke und ehrhart neubert noch zu rainer 

eppelmann zu fahren, wo Journalisten warteten. diesen wurden die texte 

übergeben.

der programmentwurf enthielt den der bewegung dj ähnlichen spagat 

zwischen einer konsequenten liberalisierung, der gewaltenteilung, der 

entideologisierung des staates sowie der pluralisierung der eigentums-

formen und dem beharren auf einem sozialistischen charakter der anzu-

strebenden gesellschaftsverfassung. der da sollte eine politische mitglie-

dervereinigung werden, die im gegensatz zum nF und dj eine höhere 

verbindlichkeit anstreben und sich programmatisch festlegen wollte. 

am 4. september trafen sich, nach vorherigen vergeblichen anläufen, in 

böhlen bei leipzig verschiedene vertreter betont linker und basisdemo-

kratisch-sozialistisch orientierter gruppen. darüber wurden eine „mittei-

lung über ein treffen von vertretern verschiedener sozialistischer ten-

denzen”, ein appell „Für eine vereinigte linke in der ddr” und das papier 

„mindestanforderungen für die gestaltung einer freien sozialistischen ge-

sellschaft in der ddr” veröffentlicht. diese so genannte „böhlener platt-

form” lief im september um. zunächst waren keine strukturen erkenn-

bar, wenn auch deren vertreter wie thomas klein und herbert mißlitz bei 

den zahlreichen gesprächen und internen absprachen zwischen den ver-

schiedenen oppositionsgruppen mitarbeiteten und sich als initiativgruppe 

„vereinte linke” vorstellten. am 2. oktober traf sich erstmals in berlin 

eine koordinierungsgruppe. der nötige umgestaltungsprozess in der  

ddr in richtung auf einen „demokratischen und freiheitlichen sozialis-

mus” sollte auf der basis „des gesellschaftlichen eigentums an den pro-

duktionsmitteln”, „des prinzips der sozialen sicherheit” und „der politi-

schen demokratie, rechtsstaatlichkeit, konsequenten verwirklichung der 

menschenrechte und freien entfaltung der individualität” erfolgen. vorge-

schlagen wurden basis- und direktdemokratische Formen, auch eine 

parlamentarische demokratie wurde nicht ausgeschlossen. 

obwohl die formalen bedingungen für die gründung einer grünen partei 

im september günstig waren, weil die umweltbewegung über einen 

hohen organisationsgrad verfügte, kam es nicht zu einem derartigen 

zusammenschluss. ein im mai 1989 geplantes projekt einer „grünen 

liste” des kirchlichen netzwerkes arche war bis september noch nicht 

vorangekommen, obwohl es auch überlegungen zur parteigründung in 

der arche gab. im september gab es lediglich absprachen mit bärbel 

bohley, die grünen interessen innerhalb des nF als eine sondergruppe, 

die „grüne liste im nF”, zu etablieren.

die differenzen lagen zwischen solchen projekten, die lediglich einen 

öffentlichen politischen dialog als voraussetzung der demokratisierung 

ermöglichen wollten, und denen, die eine programmatisch definierte 

interessenvertretung anstrebten. die ersteren wurden durch das nF, dj 

und die vl repräsentiert. ihnen stand zunächst die sdp gegenüber. der 

„demokratische aufbruch” nahm eine zwischenposition ein und strebte 

wenig später den status einer partei an.

ungeachtet der strategischen und inhaltlichen differenzen entstand 

schnell zwischen den oppositionellen eine enge zusammenarbeit. in 

berlin bildete sich eine kontaktgruppe, die am 4. oktober in einer „ge-

meinsamen erklärung” freie wahlen unter uno-kontrolle forderte. die 

neue opposition wurde zunehmend von der bevölkerung angenommen, 

wenn es auch noch eine weile dauerte, bis die angst vor einem engage-

ment überwunden war. ende september gab es nahezu keine stadt, in 

der nicht eine oder mehrere oppositionsgruppen unter hohem risiko 

aktiv wurden. diese opposition war zunächst die einzige politische stim-

me, die der bevölkerung eine alternative zum sed-regime bot. 

die neuformierung der opposition bedeutete eine außerordentliche 

herausforderung für die sed. die absolut tabuisierte machtfrage war 

gestellt. die sed reagierte zum einen mit offenen drohungen und ver-
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deckten repressionen, zum anderen mit dem versuch, die kirchen gegen 

die opposition zu instrumentalisieren oder die zersetzungsarbeit in der 

opposition mit hilfe ihrer agenten zu organisieren. die polizei sprach 

ordnungsstrafen aus und intern wurde die strafrechtliche verfolgung 

vorbereitet. in der Öffentlichkeit zirkulierten verschiedene papiere, die 

die bevölkerung und vor allem sed-mitglieder einschüchtern oder ab-

schrecken sollten. als gefahr für die sozialistische ordnung würde schon 

die „sammlung von kritischen bürgern, andersdenkenden, enttäuschten 

und – eine andere sicht wäre blauäugigkeit – offenen und verdeckten 

gegnern” darstellen. angriffe auf die führende rolle der sed dürften 

nicht zugelassen werden.

in vielen betriebsbelegschaften rumorte es. am 28. september schrieben 

21 gewerkschaftsfunktionäre des berliner betriebes veb bergmann-bor-

sig einen offenen brief an Fdgb-chef und politbüromitglied harry tisch. 

sie berichteten über die wachsende unzufriedenheit und „nachlassende 

leistungsbereitschaft” als Folge des widerspruchs zwischen „realität und 

propaganda”. ursache für die massenflucht sei „das gestörte vertrauens-

verhältnis der bevölkerung zum staat und seiner führenden partei”.

einige künstlerverbände, bisher unter kontrolle von sed-kulturfunktio-

nären, nahmen die Forderungen der opposition auf. am 14. september 

unterstützte der berliner schriftstellerverband die Forderung nach einem 

„demokratischen dialog”. von großer wirkung war eine resolution der 

unterhaltungskünstler, die am 18. september forderten: das „land 

braucht die millionenfache aktivierung von individualität; die alten struk-

turen sind offenbar nicht mehr in der lage dazu”. viele künstler, so  

auch christoph hein, kritisierten öffentlich die systematische geschichts-

fälschung, die nicht nur die verbrechen des stalinismus und der ddr 

ignoriert hätte, sondern auch jetzt die wahren gründe der massenflucht 

von ddr-bürgern verleugnete.

die anbindung der so genannten blockparteien ldpd und cdu an die 

sed verhinderte über Jahrzehnte deren eigenständige aktivität. Jetzt 

kam bewegung in die cdu und die ldpd. der langjährige ldpd-chef, 

manfred gerlach, der selbst an der liquidierung des liberalismus mitge-

arbeitet hatte, versuchte sich in der parteieigenen zeitung Der Morgen 

als eigenständiger politiker zu profilieren. viele liberale mitglieder seiner 

partei probten indes schon die eigenständigkeit und suchten die verbin-

dung zur opposition. auch die versuche der sed, cdu- und ldpd-Funk-

tionäre als so genannte „gesellschaftliche kräfte” bei kirchlichen und 

oppositionellen veranstaltungen einzusetzen, scheiterten jetzt oft an 

deren verweigerung.

zu einer politischen sensation wurde der „brief aus weimar” an die mit-

glieder und vorstände der cdu, den am 10. september 1989 thüringer 

cdu-mitglieder, u.a. christine lieberknecht und gottfried müller, in eise-

nach veröffentlichten. sie forderten eine „innerparteiliche demokratie”, 

die respektierung der „mündigkeit des bürgers”, völlige reisefreiheit und 

eine „realistische sicht ökonomischer Fakten”. die reformbewegung 

gewann in der cdu schnell an boden, obwohl deren Führung die bewe-

gung ersticken wollte.

der sich in den vormonaten ankündigende kirchenpolitische umschwung 

der evangelischen kirchen nahm Fahrt auf, da der sed-staat aus ihrer 

sicht keine gesellschaftliche stabilität mehr garantieren konnte. die 

kirchen überblickten die lage durch ihre seelsorge an ausreisewilligen 

und Flüchtlingen. viele oppositionelle standen im kirchlichen dienst, und 

in vielen orten waren es kirchliche amtsträger, die Friedensgebete mit 

politischem inhalt einführten – seit dem 18. september in magdeburg, 

am 20. september in nordhausen und am 22. september in gotha. die 

konferenz der kirchenleitungen richtete am 2. september einen brief an 

honecker und gab diesen zusammen mit einem appell zum bleiben in  

der ddr an die gemeinden. honecker wurde gebeten, eine „offene und 

wirklichkeitsnahe diskussion” zuzulassen, statt mit „belehrungen oder 

sogar drohungen” zu reagieren. es sollten „erkennbare veränderungen 

wirksam” und jeder „bürger als mitverantwortlicher partner” respektiert 

werden.

die synode des bundes der evangelischen kirchen vom 15. bis 19. sep-

tember 1989 in eisenach verschärfte die kirchenpolitische situation 

weiter. die kritischen synodalen gewannen die oberhand. bischof leich 

sprach sich für die oppositionsgruppen aus. synodale verlangten den 

boykott der Feierlichkeiten am 7. oktober. die synode erklärte in ihrem 

beschluss: „wir brauchen: ein allgemeines problembewusstsein dafür, 

dass reformen in unserem land dringend notwendig sind, (...) verant-

wortliche pluralistische medienpolitik; demokratische parteienvielfalt; 

reisefreiheit für alle bürger; wirtschaftliche reformen; verantwortlichen 

umgang mit gesellschaftlichem und persönlichem eigentum; möglich- 

keit friedlicher demonstrationen; ein wahlverfahren, das die auswahl 
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zwischen programmen und personen ermöglicht.” dieser erklärung der 

synode folgten wütende angriffe in der sed-presse. das Neue Deutsch-

land titelte am 21. september „großdeutsche ladenhüter auf der kir-

chenversammlung”. dieser kirchenpolitische bruch war nicht mehr heil-

bar.

das politische geschehen des septembers bündelte sich in leipzig. die 

größte stadt der ddr nach ost-berlin war architektonisch, ökologisch 

und sozial heruntergekommen. hier war die unzufriedenheit der bevöl-

kerung unübersehbar und es kam zu einem zusammenwirken von kir-

che, opposition und bevölkerung. den aufbegehrenden stand ein intakter 

staatsapparat mitsamt einer schlagkräftigen struktur des mfs gegenüber. 

der kampf der sed zielte zunächst auf die Friedensgebete in der nikolai-

kirche, wo sich seit einem guten Jahr auch die ausreiseantragsteller  

erkennbar an den Friedensgebeten beteiligt hatten. nach der sommer-

pause sollten die wöchentlichen Friedensgebete am 4. september 1989, 

während der leipziger herbstmesse, wieder beginnen. vor der wieder-

aufnahme der Friedensgebete unternahmen die behörden große anstren-

gungen, diese zu verhindern, da sie öffentliche demonstrationen befürch-

teten. druck wurde auf bischof Johannes hempel, superintendent Frie-

drich magirius, den gemeindepfarrer christian Führer und den 

gemeindekirchenrat der nikolaikirche ausgeübt. in den verhandlungen 

verwiesen die kirchlichen vertreter darauf, dass die Friedensgebete nur 

deswegen diese rolle spielten, weil der staat den dialog verweigere und 

mit gewalt vorginge. 

das Friedensgebet am montag, dem 4. september um 17.00 uhr, be-

suchten etwa 1.000 menschen. superintendent magirius predigte: „wer 

auf vernunft und guten willen setzt, sucht das gespräch.” nach dem 

gebet sammelten sich die besucher vor der kirche. oppositionelle hatten 

transparente vorbereitet. auf einem stand: „Für ein offenes land mit 

freien menschen.” sofort griffen einsatzgruppen des mfs zu. die menge 

protestierte und rief „stasi raus!” der sich formierende demonstrations-

zug wurde immer wieder von polizeiketten abgedrängt. mehrere hundert 

ausreiseantragsteller marschierten bis zum hauptbahnhof und riefen dort 

„Freie Fahrt nach gießen”. neu war, dass neben dem ruf der antragstel-

ler „wir wollen raus!” auch der sprechchor „wir bleiben hier!” skandiert 

wurde. damit war in der Öffentlichkeit die Forderung nach politischen 

veränderungen erhoben.

die staatsorgane wollten eine wiederholung verhindern. wieder wurde 

gedroht, mit härte gegen mögliche demonstranten vorzugehen. aber das 

Friedensgebet wurde nicht abgesetzt. am montag, dem 11. september, 

sprach in der kirche pfarrer Führer zum ausreiseproblem, denn gerade 

waren die nachrichten über die grenzöffnung aus ungarn gekommen. 

der anwesende bischof hempel forderte die besucher zur besonnenheit 

beim heimweg auf. kurz nach beginn des Friedensgebetes führte die poli-

zei die menschen vor der kirche ab, die wegen überfüllung nicht mehr 

hineingekommen waren. nach dem Friedensgebet gingen die sicherheits-

kräfte mit äußerster brutalität gegen die bürger vor. knapp einhundert 

von ihnen wurden abgeführt. 22 wurden in einem schnellverfahren zu 

geldstrafen verurteilt. gegen neunzehn personen wurden haftbefehle 

erlassen und eine woche später zu mehrmonatiger haft verurteilt. viele 

leipziger waren empört. oppositionelle und theologen richteten seit dem 

14. september tägliche Fürbittenandachten in mehreren kirchen ein. 

rasch entwickelte sich eine breite solidaritätswelle, die auch andere 

städte erfasste. seit dem 17. september gab es Fürbittengebete in der 

berliner gethsemane-kirche. 

beim Friedensgebet am 18. september verlas Führer die namen der in-

haftierten. er sagte dabei: „durch solche polizeieinsätze werden allmäh-

liche veränderungen auf friedlichem weg immer unwahrscheinlicher.”  

die besucher wurden aufgefordert, den kirchplatz nach dem Friedensge-

bet zu verlassen, um keinen anlass für gewaltakte zu geben. die teilneh-

mer des Friedensgebetes hielten sich an diese mahnung. sie konnten 

zunächst durch die absperrungen den platz verlassen. als unvermittelt 

die polizeiketten geöffnet wurden, betraten erneut viele bislang unbetei-

ligte leipziger den kirchplatz. Jetzt rückten die sicherheitskräfte vor und 

nahmen 31 personen fest, von denen acht umgehend zu mehrmonatigen 

haftstrafen verurteilt wurden. 

da sich die bevölkerung an den drei ersten septembergebeten von wo-

che zu woche stärker beteiligt hatte, verstärkte die sed-Führung ihre 

eindämmungspolitik. am 22. september ging ein von honecker unter-

zeichnetes Fernschreiben an die ersten sekretäre der bezirksleitungen 

der sed, das zu den neuen oppositionellen bewegungen stellung nahm. 

deren „feindliche aktionen” müssten „im keim erstickt” werden, damit 

sie „keine massenbasis” bekämen. es sollten „die organisatoren der 

konterrevolutionären tätigkeit isoliert werden”. damit stand eine mögli-

che internierung von oppositionellen im raum. zugleich wurde eine 
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aggressive pressekampagne gegen die kirchen, die oppositionellen und 

gegen die demonstrationen in leipzig gestartet, bei der erneut unverhüllt 

behauptet wurde, die kritik würde aus der bundesrepublik gesteuert. 

die sicherheitsorgane stellten am 25. september 1.500 mann zur verhin-

derung einer demonstration in der stadt bereit. die innenstadt wurde 

abgesperrt. so stand das Friedensgebet am 25. september atmosphä-

risch unter dem eindruck einer möglichen eskalation der gewalt. zum 

Friedensgebet kamen so viele menschen, dass die kirche wegen überfül-

lung geschlossen werden musste. 

in seiner ansprache im Friedensgebet führte pfarrer wonneberger men-

schenrechtsverletzungen der ddr auf, forderte die kontrolle und begren-

zung staatlicher gewalt und nannte die namen der inhaftierten. er sag-

te: „wer das schwert nimmt, wird durchs schwert umkommen. wer die 

kalaschnikow nimmt, hat mit einem kopfschuss zu rechnen. (...) wer 

andere willkürlich der Freiheit beraubt, hat bald selbst keine Fluchtwege 

mehr.” am schluss hieß es: „deshalb müssen wir, die wir hier versammelt 

sind, strikt das prinzip der gewaltlosigkeit vertreten. das gilt auch ge-

genüber von provokateuren, die in unseren reihen sind.” es wurden 

schriftliche „anregungen zum gewaltfreien handeln” an die besucher aus-

gegeben. die menschen sangen „we shall overcome”. als die menschen 

die kirche verließen, wurde das lied angesichts der polizei noch einmal 

angestimmt. 

an der demonstration nach dem Friedensgebet beteiligten sich etwa 

6.000 menschen. die route führte über den stadtring. die menge wich 

den absperrungen der polizeiketten aus und löste sich schließlich am 

bahnhof friedlich auf. die polizei und das mfs hatten nicht zugeschlagen 

und nur wenige verhaftet. die große zahl überraschte und überforderte 

die sicherheitsbehörden. auch stasichef mielke, der mehrfach bei den 

örtlichen sicherheitsbehörden anrief, wusste keinen rat. die verantwort-

lichen erkannten, dass nur mit einem großen einsatz polizeilicher hilfs-

mittel – wasserwerfern, schlagstöcken und der verhaftung vieler men-

schen – die demonstration hätte verhindert werden können. in einer 

zeitungskampagne der sed wurde in den tagen darauf äußerste härte 

gegen die Feinde des sozialismus gefordert. es wurde bekannt gegeben, 

dass am 29. september elf demonstranten vom 11. september mit ge-

fängnis bestraft wurden. 

innerhalb der städtischen kirchenleitung wurde die Öffnung weiterer 

kirchen debattiert. zunächst öffnete sich die reformierte kirche mit 

pfarrer hans-Jürgen sievers. die Friedensgebete stellten einen religiösen 

kontext her, der das in der ddr geistig ganz andere repräsentierte. auf 

der straße, außerhalb des schützenden raumes der kirche, waren die 

demonstranten auf ihresgleichen angewiesen und standen einer ent-

schlossenen staatsmacht gegenüber. dieser wurde nun in sprechchören 

und mit gesang mitgeteilt, dass die demonstranten einer höheren logik 

folgten, die die gesetze und befehlslagen der kleinen vierzigjährigen 

ddr nicht erreichen konnte. so ordneten sie sich in politische räume  

und zeitläufe ein, deren geschichtlicher mehrwert an legitimation die des 

mauerstaates übertraf. dies geschah mit dem lied der amerikanischen 

bürgerrechtsbewegung „we shall overcome”. der bogen wurde noch 

weitergespannt, als die demonstranten den schlachtruf der Französi-

schen revolution von 1789 skandierten „Freiheit, gleichheit, brüderlich-

keit”. und schließlich sangen demonstranten auch noch den refrain der 

„internationale” und nahmen damit die kommunistische revolutionsmys-

tik auf. die demonstranten riefen: „montag sind wir wieder da.”

die entwicklung in leipzig stellte ende september allerdings noch die ab-

solute ausnahme dar. vielerorts wurden noch heimlich in der nacht in-

schriften auf straßen und an gebäuden angebracht. demonstrationsver-

suche in berlin scheiterten. eine demonstration gegen die wahlfälschun-

gen am 7. september auf dem alexanderplatz hatten tausende sicher- 

heitskräfte verhindert. es kam zu einigen verhaftungen. am 30. septem- 

ber fanden sich nach einem anonymen aufruf im thüringischen arnstadt 

auf dem markt etwa 150 demonstranten ein. eine demonstration konnte 

sich aber angesichts des großen aufgebotes von sicherheitskräften nicht 

formieren.
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revolutionäre zustände
oktober 1989 bis 9. november 1989

der september 1989 zeigte, dass der über Jahrzehnte fest-

gefügte gesellschaftliche status quo risse bekommen hatte. 

erwartung auf veränderungen, aber auch angst prägten 

anfang oktober die atmosphäre. würde die sed noch bere-

chenbar bleiben, würde sie in diesem dilemma auf gewalt 

zurückgreifen? es gab keine anzeichen für ein einlenken der 

sed-Führung. die entwicklung sollte sich in der Folge noch 

einmal beschleunigen. 

am 2. oktober ließ honecker in der parteizeitung Neues 

Deutschland über die Flüchtlinge, die sich in prag aufhalten, 

schreiben, dass sie die „moralischen werte mit Füßen getre-

ten” hätten; man „sollte ihnen deshalb keine träne nach-

weinen”. durch die ddr ging ein entrüstungssturm über 

diesen zynismus. Für die sed gibt es eine neue böse über-

raschung. als in der nacht des 1. oktober die züge aus prag 

in die bundesrepublik rollen, machten sich tausende auf,  

um auf diese züge aufzuspringen. andere reisten nach prag 

in der hoffnung, ebenfalls auf diesem weg in den westen  

zu gelangen. bald warten erneut über 10.000 menschen  

auf ihre ausreise. da honecker am 7. oktober keine neuen 

dramatischen bilder in den westmedien haben will, befiehlt 

er erneut, die Flüchtlinge aus prag über ddr-territorium 

ausreisen zu lassen. gleichzeitig wird der visafreie reise-

verkehr in die ČSSR gesperrt. Den DDR-Bürgern gehen die 

letzten bescheidenen reisemöglichkeiten verloren. noch am 

3. oktober streiken betriebsbelegschaften in thüringen, eisenach, ruhla, 

seebach und in altenberg im erzgebirge. an den bahnstrecken spitzt sich 

die lage zu. tausende Fluchtwillige werden aufgegriffen. andere strömen 

nach dresden zurück. auf dem dresdener bahnhof sammeln sich einige 

tausend menschen. 

in der nacht wird ein leerer zug gestürmt. die sicherheitskräfte räumen 

mit gewalt den bahnhof. ein versuch des superintendenten christof 

ziemer zu vermitteln, wird von den kommandeuren zurückgewiesen.  

am 3. oktober kommt egon krenz von seinem besuch aus china zurück. 

die propaganda enthält die botschaft, dass die sed die pekinger gewalt-

lösung auch in der ddr anwenden könnte.

am nächsten tag warten im dresdener hauptbahnhof erneut mehrere 

tausend menschen auf die züge aus prag. die polizei räumt bahnhof und 

bahnsteige. doch immer wieder erobern die demonstranten das gebäude 

zurück. gegen 20.00 uhr sind dort 20.000 menschen. Jetzt werden auch 

politische losungen gerufen, pflastersteine und brandflaschen fliegen. 

die polizei setzt tränengas und wasserwerfer ein und verhaftet. es ent-

wickelt sich ein gewalttätiges revolutionsszenario mit brennenden autos 

und brutalen polizeieinsätzen, es gibt verletzte, der bahnhof wird demo-

liert. erst gegen 2.30 uhr gewinnt die polizei die kontrolle zurück. noch 

am späten abend fordert der dresdener sed-chef hans modrow militär 

an. auseinandersetzungen mit der polizei gibt es in der nacht auch in 

anderen orten entlang der bahnstrecke mit den Flüchtlingszügen: im 

kreis auerbach, in plauen, in karl-marx-stadt (chemnitz), Freiberg und 

reichenbach. am 5. oktober bekommen die auseinandersetzungen in 

dresden einen anderen charakter. die demonstranten sind nun vorwie-

gend dresdener bürger, die sich friedlich verhalten. mehrere tausend 

sicherheitskräfte sind zusammengezogen. die hundertschaften der 

armee gehen mit der polizei gegen die friedlichen demonstranten vor, 

hunderte werden festgenommen. an den „zuführungspunkten”, den 

provisorischen unterkünften sowie in der für diesen zweck benutzten 

haftanstalt bautzen, spielen sich unbeschreibliche gewaltakte ab.

das spektakel vor der weltöffentlichkeit mit dem volk auf der Flucht war 

in diesen tagen nicht die einzige niederlage der sed. auch die menschen, 

die im lande bleiben wollten, zerstörten den schein kommunistischen 

glücks. in leipzig will die staatsmacht das Friedensgebet und die an-

schließende demonstration verhindern. sie rekrutiert sed-Funktionäre, 
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Funktionäre der blockparteien, das universitätspersonal und betriebs-

gruppen, um unterstützung vorzuspiegeln. bischof hempel wird vorgela-

den und unter druck gesetzt. dieser erklärt erneut, dass die ursachen 

der demonstrationen in der politik des staates zu suchen seien. monitore 

überwachen die innenstadt, für westliche Journalisten wird die stadt ge-

sperrt. bereitschaftspolizei, mfs, kampfgruppen der sed, offiziersschüler 

und andere Formationen werden bereitgestellt.

zu den Friedensgebeten kommen erneut mehr menschen. klaus kaden 

in der nikolaikirche mahnt: „es kommt jetzt nicht darauf an, sich ein 

herz zu fassen, sondern auch in der auseinandersetzung mit dem poli- 

tischen gegner sein herz zu bewahren.” nach den Friedensgebeten 

formiert sich eine demonstration mit weit über 10.000 menschen. ab-

sperrketten der überforderten polizei werden durchbrochen. ein teil  

der demonstranten sammelt sich vor der thomaskirche. hier kommt es 

zum gewaltsamen einsatz von polizei mit hunden, schilden und schlag-

stöcken. viele menschen werden verletzt und verhaftet. die gewalttätige 

konfrontation belastet einen teil der sehr jungen wehrdienstpflichtigen 

polizisten und ebenso die älteren kampfgruppenmitglieder außerordent-

lich. sie haben es auf der straße nicht mit chaoten und randalierern zu 

tun, wie ihnen eingeredet worden war, sondern mit ihresgleichen, arbei-

tern und angestellten.

die demonstranten rufen: „wir sind keine rowdies!” so waren sie in der 

presse tituliert worden. ins positive gewendet wird daraus spontan: „wir 

sind das volk!” die bürger treten aus der untertanenrolle heraus, sie be-

streiten die legitimation des so genannten arbeiter- und bauernstaates 

und ernennen sich selbst zum souverän. mit „wir sind das volk!” geht die 

bevölkerung in die aktion. neben den politischen Forderungen „Freiheit” 

oder „neues Forum zulassen” gilt den zuschauern: „schließt euch an, wir 

brauchen jeden mann.” vor den polizeiketten heißt es „keine gewalt”, 

„lasst die gefangenen frei”, „stasi raus”. am späten abend wurde in den 

westlichen medien über die ereignisse berichtet.

die bürgerbewegungen bekommen in diesen tagen zulauf und werden 

auch von vielen künstlern unterstützt. obwohl eine reihe vertreter des 

neuen Forums von der polizei festgenommen und verhört werden, finden 

überall im lande große veranstaltungen statt, auf denen sich die oppo-

sition vorstellen kann. die größte veranstaltung dieser art ist die zum  

6. oktober vom berliner stadtjugendpfarrer einberufene „zukunftswerk-

statt” unter dem thema „wohin ddr?”. 2.000 menschen besuchen die 

erlöserkirche.

am 6. oktober erreicht die anspannung einen neuen höhepunkt. kampf-

gruppeneinheiten werden durch das land gefahren und die gerüchte 

über die vorbereitung der armee und der polizei auf den einsatz gegen 

demonstranten reißen nicht ab. die sed stellt ihrem staatsvolk und der 

opposition in einem artikel des kampfgruppenkommandeurs günter lutz 

ein ultimatum: „bürger christlichen glaubens” sollten „ihre andacht und 

gebete” in der nikolaikirche „verrichten”. gegen die „gewissenlosen ele-

mente”, die kirchliche veranstaltungen missbrauchten, müssten aber die 

„werte und errungenschaften des sozialismus” geschützt werden: „wenn 

es sein muss, mit der waffe in der hand!” angst und zorn sind überall zu 

spüren. 

am abend beginnen in berlin die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der 

ddr. 70.000 Jugendliche im blauhemd der FdJ sind angefahren worden. 

im laufschritt ziehen sie an der tribüne der staats- und parteispitze  

mit vielen internationalen gästen in einem riesigen Fackelzug vorbei. 

honecker strahlt. er hat sein Fest. aber selbst bei den ausgewählten 

Jugendlichen regt sich unwillen. und es sind rufe zu hören: „perestroi-

ka”, „gorbatschow hilf”. honecker ist blamiert, vor allem vor seinem 

prominentesten gast, michail gorbatschow.

am „tag der republik”, dem 7. oktober 1989, ist das land mit groß-

plakaten „40 Jahre ddr” herausgeputzt. die wirtschaftlichen und poli-

tischen erfolgsmeldungen sind maßlos. überall sind volksfeste vorberei-

tet. eine militärparade soll die kraft der ddr demonstrieren. westliche 

Journalisten dürfen nicht einreisen. die Fassade des volksjubels soll 

aufrecht erhalten werden. die politische ignoranz des sed-chefs drückt 

sich in dem bald zum geflügelten wort gewordenen satz von michail 

gorbatschow aus: „wer zu spät kommt, den bestraft das leben!” und  

die strafe hat viele Formen. bürger verweigern die annahme von orden. 

bei den Feierlichkeiten kommt es zu aufläufen, protesten kleiner grup-

pen, in markneukirchen zu einer kleineren kerzendemonstration, veran-

staltungen müssen ausfallen. oft gibt es gelächter und pfiffe, wenn 

redner den sozialismus preisen. im gothaer Friedensgebet werden vier-

zig kerzen als zeichen der erloschenen hoffnungen gelöscht. in erfurt 

besuchen 2.000 menschen den sonnabendgottesdienst in der kauf-

mannskirche, der noch einmal wiederholt werden muss. in leipzig sam-
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meln sich 5.000 demonstranten, die nach verhaftungen und hartem 

vorgehen vertrieben werden können. in dresden entwickelt sich am 

abend eine demonstration mit bis zu 10.000 bürgern, die durch die stadt 

ziehen. vor dem rathaus, in dem gerade ein empfang mit internationalen 

gästen zum Festtag stattfindet, ruft die menge „wir sind das volk” und 

„schämt euch!”. am späten abend kommt es wieder zu gewalttätigen 

übergriffen, prügelorgien und verhaftungen. 

die eindruckvollste demonstration findet in plauen im vogtland statt. 

dort erscheinen 20.000 menschen auf dem theaterplatz. losungen for-

dern reformen, auch der ruf „deutschland” ist zu hören. bald rücken 

wasserwerfer an und polizeieinheiten formieren sich im rücken der de-

monstranten, schlagstöcke werden eingesetzt. einige demonstranten 

werfen auf die wasserwerfer Flaschen. die menge formiert sich zu einem 

demonstrationszug. vor dem rathaus sind maschinengewehre aufgebaut. 

ein polizeihubschrauber kreist über den menschen. die menschen sind 

aufs äußerste erregt. in dieser situation ergreift superintendent küttler 

die initiative und wird gleichsam als volkstribun von den menschen an-

genommen. es gelingt ihm, vom bürgermeister eine gesprächszusage 

mit demonstranten zu erhalten und den abzug der maschinengewehre 

und des hubschraubers zu erreichen. das wird von den demonstranten 

gefeiert, die am abend nach hause gehen. 

tumulte und demonstrationen gibt es in karl-marx-stadt (chemnitz), 

magdeburg, potsdam, ilmenau und arnstadt. Für das regime besonders 

blamabel waren die demonstrationen in ost-berlin, die sich vor den 

augen der internationalen staatsgäste abspielten. sie begannen auf  

dem alexanderplatz, wo oppositionelle den anstoß gaben. auch vor dem 

„palast der republik”, wo der offizielle Festakt stattfindet, demonstrieren 

viele tausende. hier erklingen die sprechchöre „wir sind das volk!”, 

„demokratie, jetzt oder nie” und der legendäre ruf „gorbi, gorbi, hilf 

uns!”. am abend zieht die menge durch die stadt zur gethsemane-kirche 

im prenzlauer berg. viele menschen werden festgenommen, es wird  

geprügelt. die polizei sperrt die gegend um die kirche ab. gegen mitter-

nacht greifen die sicherheitskräfte mit lastwagen mit gitterschilden, 

wasserwerfern, hundestaffeln und anderer polizeitechnik die demons-

tranten an. die von der polizei abtransportierten menschen erleben in 

den „zuführungspunkten” eine äußerst brutale behandlung. sie werden 

geschlagen, beschimpft, sie müssen in „Fliegerstellung” mit gespreizten 

beinen und nur mit Fingerspitzen an der wand in garagen, gefängnis-

zellen oder kellern stundenlang stehen. eine im stadtjugendpfarramt 

angesiedelte kontakttelefongruppe der opposition dokumentiert noch in 

der nacht des 7. oktober die ersten mitteilungen über die übergriffe und 

nimmt namen von verhafteten auf. 

am tage nach den offiziellen Feierlichkeiten spricht honecker mit gor-

batschow. während honecker gorbatschow vorhält, in der sowjetunion 

gäbe es lebensmittelknappheit, während die ddr-bürger gut versorgt 

seien, mahnt ihn sein gesprächspartner zu mehr beweglichkeit. der an-

maßende auftritt honeckers in der anschließenden sitzung im politbüro 

ist selbst manchen seiner spitzenfunktionäre peinlich. honecker hat aber 

nichts anderes im sinn, als nach wegen zu suchen, die proteste nieder-

zuschlagen.

an diesem sonntag, dem 8. oktober, erfasst die protestwelle weitere 

städte und gemeinden. in ost-berlin eskaliert erneut die gewalt gegen 

demonstranten um die gethsemane-kirche. die übergriffe veranlassen 

theater, künstlerverbände und künstlergruppen zu protesten. arbeiter 

drohen mit streiks. die schriftstellerin christa wolf fordert einen dialog 

zwischen regierung und opposition. in dresden tritt überraschenderwei-

se eine neue lage ein. dort gerieten am abend einige tausend demons-

tranten in einen polizeikessel. Jetzt ergriffen die katholischen kapläne 

Frank richter und andreas leuschner die initiative. sie boten den polizei-

offizieren das ende der demonstration an, wenn die gegenseite als ge-

sprächspartner den oberbürgermeister wolfgang berghofer benennen 

würde. nach internen verhandlungen, an denen auch superintendent 

christoph ziemer beteiligt war, wurde das angebot mit zustimmung von 

berghofer und modrow angenommen. berghofer sagte zu, vertreter der 

demonstranten am nächsten morgen im rathaus zu empfangen. es 

wurden zwanzig demonstranten ausgewählt, die umgehend einen Forde-

rungskatalog zusammenstellten. dazu gehörten das verlangen nach Frei-

lassung der politischen gefangenen, wahlfreiheit und die legalisierung 

des neuen Forums. diese gruppe nannte sich zunächst „bürgerkomitee 

dresden”, die spätere „gruppe der 20”.

am montag, dem 9. oktober, herrscht eine unheimliche stimmung. wie 

wird das montagsgebet in leipzig ausgehen? die dresdener lösung 

scheint nicht übertragbar, da das gespräch mit berghofer kaum ergebnis-

se gebracht hat. nur die entlassung von gefangenen war zugesagt wor-

den. protestwelle und Friedensgebete weiten sich im lande aus. opposi-
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tionelle und kirchenleute rufen zur gewaltlosigkeit auf. in der ddr-pres-

se wird wieder gedroht. die sicherheitsbehörden waren instruiert wor- 

den: „genossen, heute ist klassenkampf.” die bürger wurden aufgefor- 

dert, die innenstadt zu meiden, gerüchte über bereitgestellte kranken- 

hausplätze und blutkonserven gehen um. es standen 6.000 mann mit 

wasserwerfern und schützenpanzerwagen bereit. hinzu kamen 5.000 

zuverlässige sed-genossen. intensiv wird in den Friedensgebeten in vier 

kirchen zur gewaltlosigkeit aufgerufen. aber auch entschlossene worte 

sind zu hören. 

pfarrer sievers predigt: „es wird ein langer weg, es wird ein schwerer 

weg. es wird an knüppeln nicht fehlen, die man uns über den kopf 

schlagen oder zwischen die beine werfen wird, doch dieser weg kann 

nicht zurückgegangen werden. wir haben begonnen abzutun, was kind-

lich ist. wir werden laufen und laufen und laufen und uns nicht wieder 

wie kinder behandeln lassen.”

als die menschen aus den kirchen strömen, sehen sie überfüllte straßen. 

etwa 70.000 menschen sind gekommen und marschieren über den leip-

ziger innenstadtring. die demonstranten rechnen noch damit, dass 

geschossen werden könnte. doch die angst verfliegt mit den losungen 

„wir sind das volk!” und „keine gewalt”. zudem wird über den stadtfunk 

eine botschaft von sechs leipziger persönlichkeiten – unter ihnen der 

dirigent kurt masur – verbreitet, die demonstranten und truppen zum 

gewaltverzicht aufruft. 

der entscheidende grund für den gewaltverzicht ist die überrumpelung 

der sicherheitsorgane durch die ungeheure menschenmenge. die ge-

planten polizeilichen maßnahmen sind zum scheitern verurteilt. es bleibt 

nur noch die option, willkürlich in die menge zu schießen. die komman-

deure rufen in berlin an. der vertreter honeckers, egon krenz, kann sich 

nicht entscheiden. inzwischen nimmt die demonstration ihren lauf und 

löst sich am abend friedlich auf. die nachricht, dass die demonstration in 

leipzig friedlich verlaufen ist, löst in der gesamten ddr eine kaum zu 

beschreibende Freude aus. bald schon sind bilder im westfernsehen zu 

sehen. bürgerrechtler hatten heimlich die aufnahmen aus der stadt 

geschmuggelt.

die bedeutung dieses abends wurde damals sofort erfasst, wenn es auch 

deutlich war, dass mit dem friedlichen ausgang noch nicht alles gewon-

nen war. die sed war in die defensive geraten. Für beide seiten war eine 

neue, nicht überschaubare lage entstanden. nur eines war offenbar: mit 

dem ende der Fiktion von der einheit von partei und volk war die macht 

der sed im kern getroffen. die gewalt hatte sich nicht ausgezahlt, son-

dern nur noch den zorn der bürger verstärkt. bis zum 9. oktober waren 

etwa 3.500 menschen festgenommen worden. Fast alle hatten misshand-

lungen erlitten. eine größere anzahl war verletzt worden. über 600 per-

sonen wurden mit einem ermittlungsverfahren überzogen. nun suchte 

die sed einen politischen weg, um wieder handlungsfähig zu werden. 

das Neue Deutschland veröffentlichte am 12. oktober eine erklärung des 

politbüros der sed, die den üblichen propagandamustern mit drohungen 

und schuldzuweisungen an den westen zu folgen schien. doch erstmals 

wurde die Flucht von ddr-bürgern bedauert und es hieß: „wir stellen uns 

der diskussion.” damit war die Forderung nach einem dialog aufgenom-

men. obwohl die sed gleichzeitig die option einer gewaltsamen nieder-

schlagung des aufbegehrens noch nicht aufgegeben hatte und weitere 

militärische pläne schmiedete, wollte sie der bewegung die spitze abbre-

chen. seit dem 14. oktober wurden zahlreiche gefangene entlassen. die 

sed behauptete in ihrer presse, dass sie immer schon für einen dialog 

gewesen sei. tatsächlich kam es in leipzig, dresden, karl-marx-stadt 

(chemnitz), plauen, halle und anderen städten zu gesprächen zwischen 

sed-Funktionären und oppositionellen sowie kirchlichen vertretern. 

gleichzeitig rief die sed auf, in sälen und geschlossenen räumen zu 

diskutieren, nicht aber zu demonstrieren. 

Für die bürgerbewegungen war schnell ersichtlich, dass die sed diese 

dialoge als ventil benutzen wollte, um die opposition zu neutralisieren 

und die einstellung der demonstrationen zu erreichen. besonders die 

berliner vertreter der sdp und des demokratischen aufbruchs verweiger-

ten daher diese dialogpolitik. aber auch die demonstranten erkannten 

schnell das täuschungsmanöver. dort, wo dialoge angeboten wurden, 

kamen abertausende und überschütteten die Funktionäre mit vorwürfen, 

anklagen und rücktrittsforderungen. in leipzig mobilisierte der aufruf 

der sed zum dialog am montag nochmals mehr demonstranten, es 

kamen 120.000. im laufe des oktobers brach die beschwichtigungspoli-

tik der sed zusammen. damit war auch der bann gebrochen, der in vie-

len orten die menschen aus angst oder einfach wegen des mangels an 

initialzündungen bislang gehindert hatte, auf die straßen zu gehen. nun 

setzte eine demonstrationswelle in der ddr ein, die vergleichbar war mit 
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der mobilisierung während des volksaufstandes vom 17. Juni 1953. im 

oktober stieg die anzahl der demonstrationen und die beteiligung an 

ihnen rasant an. nach zählungen des mfs wurden vom 16. bis 22. okto-

ber 24 demonstrationen mit 140.000 teilnehmern festgestellt. in der 

woche vom 23. bis 30. oktober waren es bei 140 demonstrationen schon 

540.000 teilnehmer. in der letzten oktoberwoche wurde täglich in über 

zwanzig orten demonstriert, von kleinen orten bis zu den großstädten. 

ingesamt fanden im oktober 330 demonstrationen in allen bezirken der 

ddr statt.

manche dieser demonstrationen waren spontan entstanden. zumeist 

entwickelten sie sich aber nach aufrufen der bürgerbewegungen und 

nach den Friedensgebeten. die wucht der demonstrationswelle konnten 

sich die sicherheitsorgane nicht erklären. sie vermuteten, dass die 

opposition über ein ausgefeiltes kommunikationsnetz in den strukturen 

der kirche verfüge. dies war nicht der Fall. allein die mund-zu-mund-

propaganda genügte, um die menschen zu mobilisieren. oppositionelle 

waren auf den demonstrationen allerdings die wichtigsten sprecher. 

doch überall meldeten sich die menschen spontan zu wort.

der politische gehalt der demonstrationen drückte sich in sprechchören 

und auf spruchbändern aus. den bisher schweigenden menschen war  

die zunge gelöst. das bedürfnis nach öffentlichem reden war oft so groß, 

dass die organisatoren an den rand ihrer kräfte gelangten. in den ersten 

harten auseinandersetzungen mahnten die demonstranten „keine ge-

walt” und bei zugriffen des geheimdienstes „stasi raus!”. als ihre vertre-

tung benannten sie die opposition: „neues Forum zulassen”. und selbst-

bewusst erklang „das volk ist kein bittsteller!” oder „regiert die sed 

alleene, sind wir montags wieder off die beene!”. neben den schon zum 

ritual gewordenen losungen entstanden laufend neue, die einzelne in  

die menge riefen. ihr sprachrhythmus wurde geprüft und wenn er stimm-

te, brandete in sekunden die losung in der masse auf, hielt sich eine 

weile, rollte davon und kam zurück. manche losungen fanden auch eine 

melodie und wurden gesungen. den sicherheitskräften galt: „schließt 

euch an!” oder „schämt euch!”. mitte oktober kamen die sprachspiele 

auf, die die sed-sprache enteigneten: „die führende rolle dem volk!”, 

„die demokratie in ihrem lauf, hält weder ochs noch esel auf.”, „privile-

gierte aller länder, beseitigt euch!”. durch verfremdung wird ein gegen-

sinn etabliert: „von der sowjetunion lernen, heißt siechen (früher sie-

gen!) lernen.” die absage an die sed war in der ersten novemberwoche 

perfekt. wenn sed-leute versprechungen machten, schallte ihnen ent-

gegen: „zu spät, zu spät!” generell hieß es „sed-ade” und „die zeichen 

stehen auf sturm, ddr!”.

die wirkung dieser demonstrationen auf die herrschenden war verhee-

rend. im höchsten organ der sed, im politbüro, suchte man schuldige 

und fand sie in honecker und seinen vertrauten spitzenleuten. am 17. 

oktober 1989 fand eine palastrevolution gegen honecker statt. egon 

krenz wurde zu seinem nachfolger als generalsekretär der sed gewählt. 

noch am abend sprach krenz in einer einstündigen ansprache im Fern-

sehen zu den bürgern der ddr. er war kein liberalisierer, sondern such-

te lediglich die macht der sed zu retten. und er war auch ungeschickt. 

krenz redete die menschen, die gerade dabei waren, sich die rechte als 

bürger zu erkämpfen, mit „liebe genossen und genossinnen” an. ein 

Fauxpas, der die unfähigkeit dokumentierte, beziehungen zu den men-

schen aufzunehmen und diese ein gelächter anstimmen ließ. mit den 

beschlüssen des zentralkomitees, so kündigte er an, „werden wir eine 

wende einleiten, werden wir vor allem die politische und ideologische 

offensive wieder erlangen.”

das wort „wende” hakte sich fest. Für die sed sollte es das signal sein, 

sich dem sowjetischen vorbild zuzuwenden. Für die kritiker reduzierte  

es die nötigen veränderungen auf die binnenperspektive der sed. auf 

den demonstrationen antworteten die menschen: „wende um 360 grad – 

ohne uns! revolutionäre umgestaltung – mit uns!” die opposition rea-

gierte überwiegend ablehnend. auch die bevölkerung nahm ihn nicht 

ernst. in berlin formierte sich sofort nach seiner wahl spontan eine pro-

testdemonstration mit bis zu 20.000 menschen. sie skandierten „wir sind 

keine Fans von egon krenz!” und „egon allein, das darf nicht sein.” auf 

der berliner demonstration am 4. november zeigte eine bildtafel egon 

krenz mit haube als wolf im bett der großmutter. auf der tafel stand die 

Frage rotkäppchens: „großmutter, warum hast du so große zähne?” 

und auf den plakaten stand: „krenz-enlose Freiheit”, „egon”, „wer war 

egon krenz?”. 

dem glücklosen und schwachen krenz entglitt zunehmend die macht,  

da sich viele gesellschaftliche bereiche der sed-kontrolle entzogen. die 

bislang streng kontrollierten und durch selbstzensur zusätzlich verstüm-

melten medien nutzten die gelegenheit zur emanzipation. eine vorreiter-

rolle übernahmen die zeitungen der blockparteien, die nun immer häu-
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figer über die opposition und die demonstrationen sachlich berichteten. 

als sensation wurde empfunden, dass am 24. oktober das Jugendfernse-

hen Elf99 live eine podiumsdiskussion mit bärbel bohley sendete. am  

29. oktober versprach die Aktuelle Kamera für die zukunft eine wahr-

heitsgetreue information. Jetzt veröffentlichten die ddr-medien auch die 

bislang als staatsgeheimnis behandelten umweltdaten. am 30. oktober 

musste der verhasste chefagitator des ostfernsehens, karl eduard von 

schnitzler, seine sendung Der schwarze Kanal einstellen. „sudel-ede” 

hieß schnitzler im volksmund. 

seit mitte oktober forderten die bürgerbewegungen, künstler und kirch-

liche amtsträger die einrichtung von untersuchungskommissionen, die 

die gewalttaten der ersten oktobertage aufklären sollten. krenz als 

sicherheitschef galt als der hauptverantwortliche. er konnte diese kom-

missionen nicht verhindern. diese untersuchungskommissionen bedeu-

teten einen ersten, wenn auch noch kleinen schritt zur machtteilung. 

eine weitere Form der zusammenarbeit zwischen oppositionellen und  

der staatsmacht waren die so genannten sicherheitspartnerschaften mit 

der polizei. mit dem anwachsen der demonstrationen hatten die organi-

satoren in vielen Fällen selbst ordner gestellt, und häufig kam es zu ab-

sprachen mit der volkspolizei. seit ende oktober erzwangen immer mehr 

oppositionelle einfluss in den kommunen. am 30. oktober musste der 

dresdener oberbürgermeister berghofer die „gruppe der 20” de facto 

anerkennen und ihr mitsprache im stadtparlament zubilligen.

im bemühen, die akuten konflikte zu entschärfen, suchte krenz nach 

lösungsansätzen für die ausreiseproblematik. die in warschau war-

tenden Flüchtlinge durften umgehend in die bundesrepublik ausreisen. 

am 27. oktober wurden – nicht zuletzt wegen streikdrohungen – die am 

3. oktober verhängten reisebeschränkungen in die tschechoslowakei 

aufgehoben. obwohl damit die hermetische abriegelung der ddr erneut 

durchbrochen war, bedeutete dies keine generelle Öffnung der grenzen. 

es gab immer noch schwierige Fluchten. das letzte todesopfer ertrank 

am 30. oktober bei dem versuch, über die oder nach polen zu gelangen. 

Die Möglichkeiten, in die ČSSR zu reisen, führten sofort zu einem neuen 

zustrom von Flüchtlingen nach prag. als sich in wenigen tagen bis zu 

50.000 Menschen über die ČSSR auf den Weg in die Bundesrepublik 

machten, protestierte die tschechoslowakische regierung energisch.  

die ddr solle ihre probleme selber lösen, war aus prag zu hören. um die 

lage zu entspannen veröffentlichte das Neue Deutschland am 6. novem-

ber 1989 den entwurf für ein reisegesetz. dieses wiederum restriktive 

papier löste noch am gleichen tag energische proteste der opposition 

und lautstarke unmutsäußerungen auf den demonstrationen aus. 

ende oktober versuchte die sed, die ddr-bürger mit neuen wirtschaftli-

chen versprechen zu beruhigen und kündigte eine bessere versorgung 

mit importwaren und konsumgütern an. dies erwies sich als undurch-

führbar, denn seit dem 31. oktober 1989 lag das so genannte „schürer-

papier” vor. es zog eine vernichtende bilanz. das wirtschaftswachstum 

war gesunken, die milliarden-investitionen hatten keine ergebnisse 

gebracht, die erträge der landwirtschaft waren rückläufig, die infrastruk-

tur war verbraucht, eine inflation drohte. das system der planung und 

lenkung der volkswirtschaft war am ende, die arbeitsproduktivität 40 

prozent niedriger als in der bundesrepublik, die verschuldung gegenüber 

dem westen auf 49 milliarden dm und die innere verschuldung auf 123 

milliarden mark angewachsen, die zahlungsunfähigkeit drohte. diese 

könne nur verhindert werden, wenn in der ddr die konsumtion auf 25 

bis 30 prozent abgesenkt würde. am 1. november 1989 traf sich krenz 

mit gorbat-schow und bat um hilfe. gorbatschow konnte nicht, da sein 

land selbst in einer krise steckte. 

um ihren autoritätsverlust zu kompensieren, begann die sed-Führung 

ihre spitzenfunktionäre auszutauschen. Jetzt mussten viele der älteren 

1. sekretäre der sed-bezirksleitungen und viele kommunale Funktionäre 

ihren hut nehmen. am 3. november 1989 , der bald „tag der rücktritte” 

genannt wurde, traten der Fdgb-vorsitzende harry tisch, der cdu-vor-

sitzende gerald götting und der vorsitzende der ndpd, heinrich homann, 

zurück. dazu kamen spitzenfunktionäre in den sed-medien, den gewerk-

schaften und anderen gesellschaftlichen bereichen. krenz gab bekannt, 

dass weitere politbüromitglieder, unter anderen erich mielke und kurt 

hager, ihre abdankung zugesagt hätten.

das politische gewicht der opposition in der auseinandersetzung mit der 

sed nahm in der zweiten oktoberhälfte rasch zu. nahezu in allen städten 

waren ihre vertreter die wortführer der auseinandersetzungen mit der 

sed. obwohl sich in den betrieben neue gewerkschaften nur ansatzweise 

bildeten, organisierten die belegschaften zahlreiche unterstützergruppen 

für das neue Forum. bis zum 23. oktober hatten weit über 100.000 
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personen an informationsveranstaltungen der opposition in den kirchen 

teilgenommen. und das mfs stellte fest, die opposition „durchdringt 

zwischenzeitlich – vor allem das ‚neue Forum’ betreffend – ausnahmslos 

alle wesentlichen bereiche der gesellschaft.” 

allerdings fehlten der neuen opposition kommunikationsmittel, geld, 

papier und telefone. oppositionelle mussten sich um Friedensgebete und 

demonstrationen kümmern, interne konferenzen organisieren, verbin-

dungen zu Journalisten pflegen, später zu westlichen politikern und aus-

ländischen botschaften beziehungen unterhalten, besuchergruppen und 

revolutionstouristen aus aller welt betreuen.

die offenen repressionen und behinderungen durch das mfs ließen mitte 

oktober etwas nach. das mfs arbeitete allerdings nach wie vor auf hoch-

touren, sammelte material, hielt jede oppositionelle bewegung mit hilfe 

seiner agenten fest und plante auch noch repressionsmaßnahmen. das 

alles erschwerte die strukturbildung. am 14. oktober fand in berlin trotz 

behinderungen durch das mfs die erste landesweite regionalgruppen-

vertreterkonferenz mit 110 delegierten des neuen Forums statt. der 

demokratische aufbruch konnte am 29. oktober bei einem landesweiten 

treffen in berlin eine ordentliche kommunikations- und leitungsstruktur 

aufbauen. hier fiel auch die entscheidung, den da in eine partei umzu-

wandeln. als sich die bürgerbewegung demokratie jetzt am 27. oktober 

in berlin öffentlich vorstellte, schlug wolfgang ullmann vor, einen runden 

tisch einzurichten. dieser vorschlag wurde von anderen gruppierungen 

aufgegriffen. während in den bürgerbewegungen zumeist die politische 

zukunft unter dem stichwort „demokratischer sozialismus” debattiert 

wurde, verfügte bislang nur die sdp über ein programm, das auf eine 

repräsentative demokratie und die marktwirtschaft zielte. aus diesen 

gründen schätzte das politbüro der sed die sozialdemokraten als beson-

ders gefährlich ein. nach heftigen auseinandersetzungen verschiedener 

grüner gruppen im oktober gelang es der „gründungsinitiative für eine 

grüne partei in der ddr” am 5. november einen gründungsaufruf  

herauszugeben. trotz vieler schwächen und innerer differenzen waren 

zunächst nur die oppositionellen bürgerbewegungen in der lage, der 

bevölkerung eine alternative zum sed-system anzubieten. in den block-

parteien, die sich im oktober langsam von der sed lösten, nahmen zwar 

die entschlossenen reformer an bedeutung zu. sie sollten aber erst im 

november ihre parteien dominieren.

zwischen bürgerbewegung und demonstranten kam es ende oktober 

und anfang november zu einem synergismus. die opposition profitierte 

von dem druck, der von der straße ausging. die demonstranten ent-

deckten, dass sie die sed vor sich hertreiben konnten. dies war beson-

ders bei einigen großdemonstrationen spürbar. auf vorschlag von Jutta 

seidel vom neuen Forum organisierten die berliner theaterkünstler am 

4. november eine demonstration für die inhalte der artikel 27 und 28 

der verfassung, die die meinungsfreiheit formal garantierten. als die  

sed das vorhaben nicht verhindern konnte, bemühte sich die partei, die 

demonstration zu benutzen, um die krenz-wende zu stabilisieren. im-

merhin wurde erreicht, dass einige hohe sed-Funktionäre reden konnten. 

als der demonstrationszug begann, hatten sich mindestens eine halbe 

million menschen versammelt. an der spitze des zuges wurden spruch-

bänder getragen mit „recht auf freie medien!” und „protestdemonstration 

– solidarität mit václav havel!”.

als erster redner trat ausgerechnet der ehemalige spionagechef und 

mfs-general markus wolf auf. er stand auf der rednerliste, weil er bei 

intellektuellen als perestroika-mann galt. in seiner rede bat er, das  

mfs nicht „zum prügelknaben der nation” zu machen. er wurde von der 

menge niedergeschrien. ebenso erging es günter schabowski als ver-

treter des politbüros der sed. er kam kaum zu worte und es schallte 

immer wieder der ruf „aufhören!”. künstler wie christa wolf, christoph 

hein oder stephan heym, sowie die vertreter der opposition wie Jens 

reich und marianne birthler wurden beklatscht. während die reden, von 

ausnahmen abgesehen, die reform des sozialismus betonten, ohne dies 

immer zu konkretisieren, fand die eigentliche revolutionäre dynamik auf 

dem platz statt. die spontaneität und energie der sich befreienden be-

völkerung drückte sich vor allem in den sprechchören und in hunderten 

selbstgemachter plakate aus, ein wahres sprachgewitter. während auf 

der tribüne die schriftsteller in schönen wendungen das heraufziehende 

neue feierten, rissen unten die losungen und sprechchöre den graben 

zur sed unüberbrückbar auf. auf der tribüne ging es um reformen, auf 

dem platz um revolution. an diesem 4. november wurde in fast fünfzig 

städten demonstriert. über eine million ddr-bürger waren auf den bei-

nen.

am 6. november gab es großdemonstrationen in dresden mit 200.000 

menschen und in leipzig nach dem Friedensgebet mit 400.000 menschen. 

in beiden städten richtete sich die ganze wucht der massen in hunderten 
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von losungen gegen die sed. die ddr-bürgerinnen und -bürger wollten 

die Freiheit, die sie sich genommen hatten, festschreiben. sie waren sich 

ihrer kraft bewusst geworden.

krenz wusste nun, dass er in der ddr kaum noch gehör finden würde. 

auch gorbatschow hatte ihm eine abfuhr erteilt. Jetzt blieb nur noch eine 

rettung – ausgerechnet der „klassenfeind” im westen. darum schickte  

er den langjährigen devisen-beschaffer alexander schalck-golodkowski 

nach bonn. dieser hatte seit Jahren mittels legaler und illegaler ge-

schäfte die sed mit dm versorgt sowie immer neue kredite ausgehan-

delt. Jetzt verhandelte er mit kanzleramtsminister rudolf seiters und 

bundesinnenminister wolfgang schäuble. er bettelte geradezu um einen 

13-milliarden-dm-kredit für die schuldentilgung, für laufende zinszah-

lungen und die Finanzierung des reiseverkehrs nach einem neuen reise-

gesetz. er wollte die Finanzhilfen als ein zeichen bonns zu gunsten der 

sed-reformer verstanden wissen. ein solcher kredit wäre durchaus mög-

lich gewesen. aber jetzt änderte sich die ostpolitik der bundesregierung, 

die seit fast zwei Jahrzehnten die ddr mit immer neuen krediten unter-

stützt hatte.

noch am abend des 6. november verfassten kohl, seiters und schäuble 

eine passage, die in den schon vorliegenden text des „berichtes der 

bundesregierung zur lage der nation im geteilten deutschland” am  

8. november im bundestag erstattet werden sollte. darin hieß es: „wir 

wollen nicht unhaltbare zustände stabilisieren. aber wir sind zu umfas-

sender hilfe bereit, wenn eine grundlegende reform der politischen ver-

hältnisse in der ddr verbindlich festgelegt wird. die sed muss auf ihr 

machtmonopol verzichten und muss freie wahlen und damit die freie 

zulassung von parteien verbindlich zusichern. unter dieser voraussetzung 

bin ich auch bereit, über eine neue dimension unserer wirtschaftlichen 

hilfe zu sprechen. dabei ist auch klar, dass ohne eine grundlegende re-

form des gesamten wirtschaftssystems, den abbau bürokratischer plan-

wirtschaft und den aufbau einer marktwirtschaftlichen ordnung jede 

wirtschaftliche hilfe letztlich vergeblich bleiben wird. einen grundlegen-

den politischen und wirtschaftlichen wandel in der ddr zu fördern, ist 

unsere nationale aufgabe.”

krenz musste darauf reagieren. er wollte seine sed auf der tagung des 

zentralkomitees vom 8. bis 10. november 1989 auf die neue lage ein-

stimmen. irgendwie musste er nun der opposition entgegenkommen und 

auch wahlen abhalten lassen, sollte die ddr nicht in kürzester zeit 

zusammenbrechen. und natürlich trachtete er, die macht der sed nicht 

aufzugeben. als am 8. november die zk-mitglieder zum ersten sitzungs-

tag in berlin erschienen, wurden sie immer noch nicht genau über die 

wirtschaftliche lage aufgeklärt. die versammlung nahm chaotische züge 

an. die genossen ergingen sich in selbstmitleid und gegenseitigen 

schuldvorwürfen. am nachmittag des 9. november kam das neue reise-

gesetz zur sprache. wegen der anhaltenden proteste sollte eine neue 

regelung getroffen werden, die krenz vortrug. privatreisen sollten ohne 

„vorliegen von voraussetzungen (reiseanlässe und verwandtschaftsver-

hältnisse) beantragt” werden können. bedingung für die antragstellung 

war allerdings der besitz eines reisepasses, über den nur wenige ddr-

bürger überhaupt verfügten. visa für die ständige ausreise sollten „un-

verzüglich” erteilt werden. eine entsprechende presseerklärung war vor-

bereitet. als sperrfrist war der frühe morgen des 10. november vorgese-

hen. das zk stimmte zu. krenz gab den zettel an schabowski, der die 

presse über die ergebnisse der zk-sitzung unterrichten sollte. er wusste 

nicht, welche Folgen dieses kleine papier haben würde.
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mauerFall und  
machtschwund der sed

9. november 1989 bis Januar 1990

günter schabowski redete auf der pressekonferenz über die 

„wende” und über die „befestigte staatsgrenze”. er las 

stockend die neuen regelungen des reisegesetzes vor. kurz 

vor 19.00 uhr wurde schabowski von dem italienischen 

Journalisten riccardo ehrmann nach dem inkrafttreten der 

reiseregelung gefragt. Jetzt kam es zu dem folgenreichen 

missverständnis. schabowski, der die hintergründe und 

absichten der Formulierungen nicht kannte, schaute auf 

seinen zettel, wo er einige ihm besonders ins auge stechen-

de worte vorlas. so sagte schabowski: „sofort, unverzüg-

lich”. auf nachfragen antwortete er, dass die ausreisen „über 

alle grenzübergangsstellen” erfolgen könnten. die ungenaue 

wiedergabe ließ interpretationen des „sofort, unverzüglich” 

zu.

das ddr-Fernsehen hatte die pressekonferenz übertragen. 

die ddr-bürger und die westberliner hörten diese worte  

als die verkündung der Öffnung der mauer. überall hatten 

lang gehegte wünsche und erwartungen schabowskis stot-

tern in eine gute nachricht verwandelt. daraufhin machten 

sich einige berliner auf, um zur mauer zu gehen. „nur mal 

gucken!”, sagten viele. wer dem ostfernsehen misstraute, 

erfuhr das gleiche über die westlichen medien, die dies 

wenige minuten später meldeten, ohne das beabsichtigte 

immer noch restriktive regulierungsverfahren zu erwähnen. die ard-

tagesschau meldete um 20.00 uhr, dass die grenzen offen seien, da 

auch die westlichen Journalisten die unklaren signale schabowskis als 

maueröffnung dechiffriert hatten. es erschien wirklich, was für möglich 

gehalten wurde. auch westberliner und Journalisten wollten sehen, ob 

der bannkreis, der sie einschloss, gebrochen war. doch dort war alles 

ruhig. 

grenzkommandeure hatten die sendung gesehen, konnten sich darauf 

keinen reim machen und wiesen die ersten ost-berliner zurück. an 

den grenzübergangsstellen in und um berlin nahm der zustrom der 

menschen aber zu. in wenigen stunden stauten sich dort mehrere zehn-

tausend ungeduldige menschen – vor allem am übergang bornholmer 

straße. die grenzoffiziere hatten inzwischen die anweisung, lautstark 

auftretende personen ausreisen zu lassen und ihre personalausweise 

ungültig zu stempeln. sie sollten damit ausgebürgert sein. diese ventil-

lösung brachte die wartenden menschen auf, weil sie nicht verstanden, 

warum einzelne passieren durften. westjournalisten an den grenzüber-

gangsstellen meldeten, dass offenbar das ddr-grenzpersonal noch keine 

weisung hätte. trotzdem berichteten die tagesthemen im ard-Fernsehen 

kurz vor 23.00 uhr: „die tore der mauer stehen weit offen”.

diese meldung verstärkte den zustrom an den übergangsstellen. aus 

angst vor einem gewaltsamen durchbruch öffnete der kommandeur 

gegen 23.30 uhr den grenzübergang bornholmer straße. wenig später 

gaben die grenzoffiziere an anderen grenzübergängen auf. an der in- 

validenstraße erzwangen tausende westberliner die Öffnung. zu den 

eindrücklichsten bildern dieser nacht gehörte die besetzung der mauer 

am brandenburger tor durch die berliner von beiden seiten. etwa um 

1.00 uhr waren auch die grenzübergangsstellen an den transitübergän-

gen geöffnet. unbemerkt von den überglücklichen berlinern rückten an 

mehreren grenzübergangsstellen truppen an, die die grenze wieder dicht 

machen sollten. alle diese unternehmen brachen zusammen, weil sich 

die kommandeure mit tausenden zivilisten konfrontiert sahen, gegen die 

sie keine waffen einsetzen wollten.

die bundesdeutsche und die internationale politik kamen noch in der 

nacht in bewegung. bundeskanzler kohl war zu einem staatsbesuch in 

polen und beauftragte seiters, vor dem gerade debattierenden bundestag 

eine erklärung abzugeben. nach dieser erklärung sangen die abgeordne-
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ten tief bewegt die nationalhymne. kohl unterbrach seinen besuch in 

polen, um am nächsten tag in berlin sein zu können. die alliierten stadt-

kommandanten informierten umgehend die regierungen in london, paris 

und washington. krenz versuchte vergeblich, bei gorbatschow anzuru-

fen. der war schon zu bett gegangen.

glückliche menschen feierten in berlin ein spontanes Fest. die berliner 

umarmten sich, küssten sich, tranken sekt, sangen und tanzten an den 

grenzübergangsstellen, auf dem kurfürstendamm, unter dem branden-

burger tor. Jubeln, schreien, lachen, viele, viele glückstränen, blumen 

und geschenke, knallende sektkorken, spontane private einladungen, 

freigebige gastwirte, kostenlose taxen, autokorsos, hupkonzerte, hilfs-

bereite menschen überall. das wichtigste wort dieser nacht war „wahn-

sinn”. der 9. november 1989 hat tief in das leben jedes deutschen, 

jedes europäers eingegriffen und seine weltpolitische bedeutung behält 

bis heute seine nachhaltige wirkung.

gleichzeitig zerrüttete der mauerfall in kürzester zeit alle politikansätze, 

in denen diese mauer seit Jahrzehnten einen festen platz hatte. diese 

mauer konnte den zweck nie erfüllen, den ihre erbauer ihr zugedacht 

hatten: die identifikation der bürger mit einem staat, der sie eingemau-

ert hatte. so wurde in der nacht des 9. november die destruktion des 

politisch absurden zum zeichen der neuen macht der revolution. das 

wirkte zunächst auf die sed-Führung ein. als am morgen des 10. novem-

ber der dritte beratungstag des zk der sed begann, konnte krenz nicht 

erklären, wie es ohne mauer weitergehen sollte. verzweifelt rief ein  

delegierter: „wie sollen wir denn jetzt an die arbeit gehen? die partei ist 

kaputt im grunde genommen.” Jetzt erfasste eine neue rücktrittswelle 

die sed. einer bemerkte: „zur zeit werden draußen in den betrieben die 

parteisekretäre reihenweise abgeschlachtet.” noch während der sitzung 

kamen botschaften von gorbatschow, der eine erklärung verlangte. 

krenz telegrafierte, dass die menschenmenge die Öffnung erzwungen 

hätte und behauptete, die lage sei unter kontrolle. noch mehrmals 

plante krenz mit hilfe des militärs eine wendung herbeizuführen. es blieb 

vergeblich. zwischen den besatzungsmächten wurden botschaften aus-

getauscht. der tenor dieser eiligen diplomatischen bemühungen lag auf 

dem versuch aller seiten, eine destabilisierung möglichst zu verhindern. 

niemand hatte im ersten moment konkrete vorstellungen über die weite-

re entwicklung. auch kohl blieb zurückhaltend, wenn auch erste stimmen 

im westen eine mögliche wiedervereinigung ansprachen. 

auch die opposition war bis zum 9. november davon ausgegangen, dass 

die grenzen noch länger bestand haben würden. am 10. november tagte 

die kontaktgruppe der opposition erneut und setzte sich mit der mauer-

öffnung auseinander. einige beteiligte waren in der nacht in west-berlin 

gewesen. auch oppositionelle konnten ihre Freudentränen nicht unter-

drücken. die unmittelbare politische konsequenz aus der maueröffnung 

war nun die beschleunigung der bemühungen um einen runden tisch,  

da nach dem scheitern des dialogs zu bedingungen der sed ein verfah-

ren gefunden werden musste, das eine höchstmögliche verbindlichkeit 

von vereinbarungen und die unumkehrbarkeit im demokratisierungs-

prozess garantierte. außerdem gab es die befürchtung, dass die bevölke-

rung im taumel der grenzöffnung nicht mehr so intensiv demonstrieren 

würde.

aber das wichtigste ungelöste problem für die opposition war die unein-

heitliche zielsetzung. während teile der bürgerbewegung für die völlige 

beseitigung des ddr-sozialismus waren, hielten andere an reformeri-

schen konzepten fest. symptomatisch hierfür waren äußerungen von 

bärbel bohley in einem rundfunkinterview, in dem sie erklärte: „die 

menschen sind verrückt und die regierung hat den verstand verloren.” 

sie und andere oppositionelle wurden nicht müde, eine perspektive für 

die ddr zwischen kapitalismus und sozialismus zu verlangen. da sie  

wie kaum jemand anderes in der Öffentlichkeit als repräsentativ für die 

gesamte bürgerbewegung stand, vermittelte sich der eindruck einer 

zerfahrenen und unsicheren opposition, die sich vor allem sorgen um 

den erhalt der ddr machte. andere stimmen aus der opposition wurden 

kaum noch gehört. wolfgang ullmann von demokratie jetzt war von den 

erfolgen der revolution euphorisiert und meinte, dass im aufbegehren, 

etwa in den großen demonstrationen, ein selbstbewusstes „staatsvolk 

der ddr” entstanden sei, das seinen staat erhalten wolle. ein irrtum, wie 

sich bald zeigen sollte.

so blieb es nicht aus, dass im november das vertrauen der bevölkerung 

in die opposition schwand. in öffentlichen versammlungen schlug sich 

die enttäuschung nieder. handwerker, kleine geschäftsleute, arbeiter und 

vertreter der technischen intelligenz forderten oppositionelle auf, ihre 

interessen wahrzunehmen. das gesamtbild der opposition wurde durch 

ihre intellektuellen sprecher geprägt und so gingen andere positionen 

nahezu unter, auch innerhalb des neuen Forums. auch hier wurde die 

einheit gefordert.
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die befürchtung, dass die bevölkerung sich nun mit den neuen reise-

möglichkeiten begnügte, war schnell gegenstandslos. in wenigen tagen 

waren millionen in die bundesrepublik gereist. auf bundesdeutscher seite 

wurden die ddr-bürger begeistert empfangen. kirchgemeinden, vereine 

und private initiativen richteten verpflegungsstellen ein, geschenke 

wurden überreicht, die hilfsbereitschaft kannte keine grenzen. gefüllte 

einkaufstüten, südfrüchte und natürlich bananen wurden verteilt. über 

tage herrschte an der grünen grenze volksfeststimmung. durch die 

grenze getrennte nachbarorte statteten sich besuche ab, feierten got-

tesdienste und Feste aller art. an den empfangsstellen wurde für jeden 

einreisenden aus der ddr ein begrüßungsgeld in höhe von 100 dm  

gezahlt.

trotzdem ließ die revolutionäre energie nicht nach. Jetzt verwandelte  

sich die legitimations-losung „wir sind das volk” in die politische aussa-

ge „wir sind ein volk”. typisch war die losung: „mit reisefreiheit wollt 

ihr uns kaufen, wir aber werden unseren sieg erlaufen.” nachdem die 

teilnehmerzahlen bei den demonstrationen in den ersten tagen nach 

dem mauerfall kurzzeitig zurückgegangen waren, stiegen sowohl die zahl 

der teilnehmer wie auch die der demonstrationen noch einmal an. vom 

9. bis zum 30. november, also innerhalb von drei wochen, fanden 550 

demonstrationen und großkundgebungen statt. die menschen demon-

strierten gegen die sed, gegen die regierung, gegen das mfs, für freie 

wahlen und immer kräftiger für die wiedervereinigung deutschlands: 

„deutschland, deutschland”. das symbol dieser Forderung waren die 

abertausend schwarz-rot-goldenen Fahnen, die den demonstrationen ein 

neues gesicht gaben. und immer wieder versicherten die demonstranten 

„solange die sed regiert, wird weiter demonstriert.” die demonstranten 

bestimmten das tempo, sie nahmen die entwicklung voraus: „sed – das 

ist wahr, das ist euer letztes Jahr.”

auf die sich weiter steigernde demonstrationswelle mit der dominieren-

den Forderung nach wiedervereinigung hatte der bundeskanzler sehr 

vorsichtig reagiert, da die deutsche Frage alliierte vorbehaltsrechte be-

rührte und die idee einer wiedervereinigung in england und Frankreich 

nicht auf wohlwollen stieß. die bundesregierung betonte, dass die deut-

sche Frage in den europäischen einigungsprozess eingebettet sein müsse 

und beschränkte sich auf gesprächskontakte in die ddr, auch zur oppo-

sition. am 21. november ließ ein moskauer emissär in bonn durchblicken, 

dass gorbatschow handlungsbedarf sehe, da er die instabilität der neuen 

sed-Führung erkannt habe. das führte zu einer neuausrichtung der 

deutschlandpolitik kohls. im ergebnis legte kohl am 28. november 1989 

im bundestag überraschend seinen „zehn-punkte-plan zur überwindung  

der teilung deutschlands und europas” vor. der plan sah vor, dass sich 

die bundesregierung weiterhin um die lösung aller probleme sorgen 

wollte, die sich aus der massenflucht und dem reiseverkehr ergäben.  

das angebot finanzieller hilfen wurde erneuert, wenn es zu einem 

„grundlegenden wandel des politischen und wirtschaftlichen systems” 

käme. dazu gehöre auch die „Freilassung aller politischen gefangenen”. 

in einer „vertragsgemeinschaft” sollten „konföderative strukturen” ent-

wickelt werden „mit dem ziel eine Föderation, d.h. eine bundesstaatliche 

ordnung in deutschland zu schaffen.” das solle darauf hinwirken, dass 

„das deutsche volk in freier selbstbestimmung seine einheit wiedererlan-

gen kann.” die usa stimmten dem plan mit vorbehalten zu. offen verär-

gert gab sich gorbatschow. der plan steckte einen handlungsrahmen ab, 

der von der ostdeutschen bevölkerung als wiedervereinigungspolitik ver-

standen werden konnte. 

der zehn-punkte-plan helmut kohls schied die sed-kritischen geister  

in der ddr. Jetzt versuchten intellektuelle den Forderungen der straße 

entgegenzuwirken. die rettungsversuche für die ddr kulminierten in 

dem appell „Für unser land”, der am 29. november im Neuen Deutsch-

land abgedruckt wurde. im appell hieß es: „entweder können wir auf  

der eigenständigkeit der ddr bestehen und versuchen mit allen unseren 

kräften und in zusammenarbeit mit denjenigen staaten und interessen-

gruppen, die dazu bereit sind, in unserem land eine solidarische gesell-

schaft zu entwickeln, in der Frieden und soziale gerechtigkeit, Freiheit 

des einzelnen, Freizügigkeit aller und die bewahrung der umwelt gewähr-

leistet sind. oder wir müssen dulden, dass, veranlasst durch starke 

zwänge und durch unzumutbare bedingungen, an die einflussreiche 

kreise aus wirtschaft und politik in der bundesrepublik ihre hilfe für die 

ddr knüpfen, ein ausverkauf unserer materiellen und moralischen werte 

beginnt und über kurz oder lang die deutsche demokratische republik 

durch die bundesrepublik vereinnahmt wird.”

mit der veröffentlichung des appells wurde eine unterschriftensammlung 

organisiert. erstunterzeichner waren prominente künstler, kirchenleute 

und einige oppositionelle. aber auch die sed unterstützte den appell, 

sah sie doch eine möglichkeit ihn für ihren machterhalt instrumentalisie-

ren zu können. nun aber hagelte es proteste, in den kirchen, in der 
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opposition und vor allem auf der straße. der appell ging schließlich trotz 

einiger hunderttausend unterschriften unter, da die bevölkerung ihn 

ignorierte und sich die opposition mehrheitlich von ihm distanzierte. 

in allen großen oppositionsbewegungen wurde seit ende november um 

programmatische lösungen gerungen und gestritten. am 2. dezember 

tagte die programmkommission des demokratischen aufbruchs in berlin 

und stellte sich hinter den zehn-punkte-plan kohls. allerdings kam die 

kommission deswegen in die kritik aus den eigenen reihen. der vorstand 

der sdp gab am 3. dezember eine „erklärung der sdp zur deutschen 

Frage” heraus, in der er sich zur einheit der deutschen nation bekannte. 

erst müsse aber eine demokratische regierung gewählt werden. am 

14. dezember legte demokratie jetzt seine „deutschlandpolitischen 

thesen” vor, die einen dreistufenplan der nationalen einigung enthielten, 

der als ein komplizierter weg zu einem bund deutscher länder konzipiert 

war.

in der Folge kam es in den bürgerbewegungen zu harten differenzie-

rungskämpfen um die deutsche Frage. die opposition konnte mit diesen 

positionen nur wenig begeisterung auslösen. die bevölkerung erwartete 

die schlichte botschaft, dass die einheit deutschlands jetzt, so bald als 

möglich hergestellt werden solle. wichtige wortführer der opposition 

versagten sich dem immer stärker werdenden drängen der demonstran-

ten. da auch die basisdemokratischen strukturen die politische willens-

bildung erschwerten, nahm die attraktion der bürgerbewegungen seit 

november spürbar ab. davon profitierte die spd, aber bald auch die 

cdu. diese stieß aber als blockpartei bei anderen noch auf deutliche  

ablehnung. Jetzt bildeten sich rasch neue parteien, die allesamt auf eine 

schnelle wiedervereinigung hinarbeiten wollten. 

aus heftigen Flügelkämpfen im neuen Forum gingen etwa die in suhl  

gegründete Forum-partei thüringen (Fpt) mit paul latussek und  

hansjoachim walther sowie die in karl-marx-stadt (chemnitz) gegrün-

dete deutsche Forumspartei hervor. zu den ersten der neuen gehörte 

eine initiative des leipziger pfarrers an der thomaskirche, hans-wilhelm 

ebeling, der am 25. november 1989 die „christlich-soziale partei 

deutschlands (cspd)” gegründet hatte, zu der auch bald der Jurist  

peter-michael diestel stieß. die partei orientierte sich an der cdu/csu 

der bundesrepublik. in sachsen und südthüringen gründete sich eine 

csu, in mecklenburg die Freie deutsche union (Fdu). außerdem entstan-

den die christlich-demokratisch soziale union (cdsu), die christlich 

soziale vereinigung (csv), die Fortschrittliche volkspartei (Fvp), die 

Junge union (Ju), die sozial-bürgerliche union (sbu) und die volksunion 

sachsen (vus). die mehrheit dieser splitterparteien schloss sich später 

als deutsche soziale union (dsu) zusammen, die vor allem aus bayern 

unterstützung erhielt. als konkurrentin zur ldpd gründete sich die Freie 

demokratische partei (ost-F.d.p.). politisch zum zuge kamen diese 

parteien jedoch erst im vorfeld der freien wahlen im märz 1990. 

zunächst dominierten noch die bürgerbewegungen, denn unabhängig 

von der Frage der anzustrebenden einheit deutschlands war trotz aller 

schwächen die kommunistische macht noch nicht niedergerungen. Für 

die aufgabe der entmachtung der sed erkannte die bevölkerung der 

opposition kompetenz zu. seit november musste die opposition mehrere 

prozesse im blick haben, um eine neuerliche konsolidierung der sed-

macht zu verhindern: die staatliche ebene, die verhandlungsebene und 

schließlich den umgang mit dem wichtigsten repressionsinstrument der 

sed, dem mfs.

da die sed als entscheidungsträger nahezu lahmgelegt war, trat ein 

neuer akteur auf die politische bühne, die volkskammer. dieses völlig 

von sed-abgeordneten dominierte pseudoparlament verlangte jetzt  

mitsprache. am 13. november trat die volkskammer nach langer pause 

wieder zusammen und versuchte parlamentarische verfahren zu prakti-

zieren. sie wählte erstmals in einer kampfabstimmung günther maleuda, 

den vorsitzenden der demokratischen bauernpartei, zu ihrem vorsitzen-

den. in dieser sitzung wurden mehreren spitzenpolitikern aus der  

honecker-ära die mandate entzogen. zum dramatischen höhepunkt 

wurde der auftritt des einundachtzigjährigen ministers für staatssicher-

heit, erich mielke, der versuchte, die arbeit des mfs zu rechtfertigen.  

als er versicherte: „ich liebe, ich liebe doch alle, alle menschen. ich liebe 

doch, ich setzte mich doch dafür ein”, erscholl höhnisches gelächter. 

selbst die bisher völlig unterwürfigen abgeordneten hatten ihre angst 

überwunden. 

um ihre legitimation aufzubessern, setzte die kammer einen „zeitweili-

gen ausschuss zur überprüfung von Fällen des amtsmissbrauchs, der 

korruption, der ungerechtfertigten persönlichen bereicherung” ein. noch 

vor der nächsten volkskammersitzung begannen die ddr-medien über 

das luxuriöse leben der sed-Führung zu berichten; vor allem stand die 
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siedlung der politbüromitglieder in wandlitz im visier. die einsetzende 

empörung machte sich an dem für normalbürger unerreichbaren zugang 

zu westwaren, an aufwändigen Jagdhäusern und vielen Formen der 

selbstbedienung fest. die wut über das süße leben der „avantgarde der 

arbeiterklasse” schlug sich auf den demonstrationen nieder.

am 1. dezember 1989 strich die volkskammer den Führungsanspruch 

der sed aus der verfassung. der neue artikel 1 der verfassung hieß  

nun: „die deutsche demokratische republik ist ein sozialistischer staat 

der arbeiter und bauern. sie ist die politische organisation der werktäti-

gen in stadt und land.” weggefallen war der nachsatz „unter Führung 

der arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen partei.” da minis-

terpräsident willi stoph zurückgetreten war, wählte die kammer am  

13. november den dresdener sed-vorsitzenden hans modrow zu seinem 

nachfolger. mit ihm hatte die sed als letzte machtbastion den staat und 

seine apparate in der hand. die noch treue sed-presse versuchte, ihn 

als überparteilichen landesvater aufzubauen. so nannte sie ihn in einer 

art sprachlicher mimikry „premier” in einer „demokratischen koalition”. 

auf den demonstrationen war davon nichts zu spüren. an seinem kabi-

nett waren die blockparteien mit mehreren ministern beteiligt. in seiner 

regierungserklärung versprach modrow die unumkehrbarkeit der demo-

kratisierung, die einbeziehung der verschiedenen interessengruppen, den 

aufbau rechtsstaatlicher verhältnisse, eine verwaltungsreform, eine 

wirtschaftsreform und eine umweltfreundliche politik. und er gestand die 

wirtschaftliche misere ein; selbst ein staatshaushaltsplan könne nicht 

mehr aufgestellt werden. darum versprach er sich finanzielle hilfe von 

der bundesrepublik, die allerdings die selbstständigkeit der ddr nicht 

antasten sollte.

klammheimlich ging modrow am 21. november einen neuen pakt mit 

dem mfs ein, das jetzt amt für nationale sicherheit (afns) heißen sollte. 

in einem ersten treffen mit dessen generalen erläuterte er, dass das 

herstellen eines neuen vertrauens zur bevölkerung sowie die doppelte 

strategie von integration und bekämpfung anderer parteien und der 

opposition als eine „wichtige seite auch der wahlarbeit, die mal im 

nächsten Jahr auf uns zukommt”, anzusehen sei. die offiziere versicher-

ten ihm, die opposition weiter zu bekämpfen.

popularität erhoffte sich modrow, als er versuchte, einen antipolnischen 

chauvinismus zu mobilisieren. am 23. november beschloss die regierung 

„maßnahmen gegen schieber und spekulanten”. die verdächtigungen 

richteten sich gegen polen, die die ddr angeblich auskauften. polen soll-

ten auf straßen und in geschäften kontrolliert werden. das unternehmen 

misslang, da die kirchen und die opposition scharf protestierten. mehr 

glück hatte modrow mit der affäre um alexander schalck-golodkowski. 

dieser war am 3. dezember aus der ddr geflüchtet, weil er den hinweis 

von seiner bevorstehenden verhaftung bekommen hatte. schalck war als 

devisenbeschaffer der sed treu ergeben, nun aber sollte er zum sünden-

bock für die finanzielle misere gemacht werden. angeblich hätte er große 

geldsummen veruntreut. die moralische entrüstung schlug hohe wellen. 

aber auch das konnte letztlich nicht von den wahren verursachern der 

krise ablenken.

unterdessen ging auch der zerfall der sed weiter. bis ende november 

verließ ein viertel der mitglieder die partei. um die auflösungstendenzen 

der sed zu bremsen, rief krenz für den 3. dezember 1989 die 12. ta-

gung des zk ein. mit der opferung weiterer spitzenfunktionäre und der 

konzeptionierung eines parteitages hoffte er, die innerparteiliche lage  

zu beruhigen. doch immer mehr parteigliederungen verlangten eine 

völlige neuordnung, auch den rücktritt von krenz. innerhalb der sed 

meldeten sich gruppen zu wort, die seit wochen an einer reform ihrer 

partei gearbeitet hatten und nun druck ausübten. am 3. dezember 

lösten sich schließlich das politbüro und das zentralkomitee der sed auf. 

krenz war nicht mehr generalsekretär. noch in der nacht wurden die 

räume des politbüros von gregor gysi, einem der putschisten, versiegelt. 

die sed hinterließ ein machtvakuum, das modrow kaum auszufüllen 

vermochte. egon krenz trat am 6. dezember 1989 auch als staatsrats-

vorsitzender zurück. sein amt nahm manfred gerlach ein.

inzwischen waren durch die aktivitäten der kontaktgruppe der opposi-

tion die vorbereitungen für einen runden tisch vorangekommen. vertre-

ter der bürgerbewegungen luden die kirchen nach mehreren gesprächen 

ein, den runden tisch zu moderieren. vereinbart wurde die erste sitzung 

für den 7. dezember 1989 im dietrich-bonhoeffer-haus in berlin. vor-

gesehen waren als teilnehmer auf seiten der opposition die fünf bürger-

bewegungen bzw. parteien der opposition. auf regierungsseite sollten 

die fünf in der volkskammer vertretenen parteien beteiligt werden. diese 

zusammensetzung änderte sich später durch die teilnahme weiterer or-

ganisationen, ohne aber die paritätische stimmverteilung zu verändern. 

die geschwächte sed konnte sich nicht mehr zur wehr setzen und nahm 
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wie die blockparteien ebenfalls die einladung an. begünstigt wurde die 

opposition, weil sich in der letzten woche vor der ersten sitzung die 

krise erneut zuspitzte. die demonstrationen nahmen nun immer schär-

fere Formen an. das neue Forum in karl-marx-stadt (chemnitz) drohte 

mit der ausrufung eines generalstreiks. in verschiedenen städten kam 

es zu warnstreiks. seit dem 4. dezember besetzten die bürgerbewegun-

gen die stasizentralen. 

auf der ersten sitzung des runden tisches formulierten die teilnehmer 

dessen „selbstverständnis”: „die teilnehmer des runden tisches treffen 

sich aus tiefer sorge um unser in eine krise geratenes land, seine eigen-

ständigkeit und seine dauerhafte entwicklung. sie fordern die offen-

legung der ökologischen, wirtschaftlichen und finanziellen situation in 

unserem land. obwohl der runde tisch keine parlamentarische oder 

regierungsfunktion ausüben kann, will er sich mit vorschlägen zur über-

windung der krise an die Öffentlichkeit wenden. er fordert von der volks-

kammer und der regierung, rechtzeitig vor wichtigen rechts-, wirt-

schafts- und finanzpolitischen entscheidungen informiert und einbezogen 

zu werden. er versteht sich als bestandteil der öffentlichen kontrolle in 

unserem land. geplant ist, seine tätigkeit bis zur durchführung freier, 

demokratischer und geheimer wahlen fortzusetzen.” mit dieser im kom-

promiss erreichten Formulierung war die machtkontrolle durch die oppo-

sition erstmals festgeschrieben. auf der ersten sitzung wurde zudem  

vereinbart, dass eine neue verfassung und ein wahl- und parteiengesetz 

erarbeitet und die mfs-nachfolgeeinrichtung afns unter ziviler kontrolle 

aufgelöst werden sollte. als wahltermin wurde zunächst der 6. mai 1990 

festgelegt.

unter der moderation von oberkirchenrat martin ziegler, monsignore karl-

heinz ducke und pfarrer martin lange bot der runde tisch ein verfahren, 

im zustand des mangels an rechtlichen regelungen den demokratisie-

rungsprozess unumkehrbar zu machen. das gelang auch, wenngleich  

die opposition sich mit vielen täuschungsmanövern der regierung aus-

einanderzusetzen hatte. die bürgerbewegungen mussten sich neben den 

kontrollaufgaben zunehmend auch am krisenmanagement beteiligen.  

als das konfliktpotenzial zwischen opposition und regierung abnahm, 

wurde der runde tisch zur stütze der regierung. so beteiligte sich die 

opposition schließlich an einer „regierung der nationalen verantwor-

tung”. modrow nutzte dies, um das herauslösen der sed-kader aus der 

gesellschaft zu erschweren, den rückzug zu sichern, um ein mindestmaß 

an materiellen ressourcen und personellen positionen zu behaupten. es 

gelang ihm aber nicht, die revolutionäre energie sowohl der opposition 

als auch des volkes zu bremsen und zu kanalisieren. zum eigentlichen 

konfliktstoff wurde dabei der kampf um die auflösung des afns, der erst 

im Januar 1990 erfolgreich ausgestanden war.

der demokratisierungsprozess wurde zeitgleich durch die regionale und 

kommunale selbstorganisation und durch runde tische auf allen ebenen 

seit ende november vorangetrieben. in wenigen wochen beteiligten sich 

tausende menschen in den regionen an der kontrolle der von der sed 

beherrschten apparate. dazu wurden neben den staatlichen institutio-

nen neue strukturen geschaffen: konsultativgruppen, bürgerkomitees, 

paritätische kommissionen oder dialogforen, für die sich zumeist die be-

zeichnung runder tisch durchsetzte. Fast überall mussten diese kontroll-

organe gegen die sed durchgesetzt werden. es bildete sich eine macht-

politische doppelstruktur auf allen ebenen, in der schließlich die runden 

tische seit Januar 1990 ein übergewicht bekamen.

die kirchlichen vertreter verschiedener konfessionen nahmen dabei viel-

fach eine hervorragende stellung ein, zumal sie nahezu allein über erfah-

rungen mit demokratischen verfahren verfügten. mit der verselbständi-

gung der blockparteien löste sich die polarisierung zwischen alten und 

neuen kräften auf. an vielen runden tischen nahmen auch vertreter der 

massenorganisationen teil, etwa FdJ und Fdgb, vertreter der nationalen 

volksarmee, der volkspolizei oder der wirtschaft. auf oppositioneller sei-

te waren neben den landesweiten oppositionsbewegungen auch regiona-

le und örtliche initiativen oder zusammenschlüsse vertreten. 

zu den aufgaben der runden tische gehörte die entflechtung der gesell-

schaft und des staates von der sed, die kontrolle der kommunalen ver-

waltungen, die verteilung der immobilien, autos, telefonanschlüsse des 

mfs. die runden tische bemühten sich um aufklärung von menschen-

rechtsverletzungen, da sich zahllose bürger und bürgerinnen mit hilfs-

gesuchen und beschwerden wegen tausendfach erlebten sed-unrechts 

wie berufsverboten, haft, enteignungen, benachteiligungen usw. melde-

ten. ein themenfeld war das bildungswesen, das bislang in fester um-

klammerung der sed stand. kämpfe wurden um chancengleichheit in 

den medien geführt. häufig kümmerten sich die runden tische um die 

zulassung von neuen gewerben und um die regelung von westdeutschen 

wirtschaftsaktivitäten, um die verfallende bausubstanz und die gravie-

renden mängel im gesundheitswesen. 



56 57

die runden tische sind alsbald in die erinnerungskultur mit ambivalenten 

bewertungen eingegangen. später klagten viele beteiligte, dass sie häu-

fig getäuscht und „über den tisch gezogen” worden wären. anderen er-

schienen die runden tische in einem günstigeren licht. nachdem die 

abwehrkämpfe der alten machtstrukturen überwunden waren, setzte sich 

oft eine konsensdemokratie mit einstimmiger beschlussfassung durch. 

die erfahrung der demokratisierung, die wachsenden möglichkeiten der 

selbstbestimmung und die offene aussprache wurden als beglückung 

erfahren.

die härtesten kämpfe wurden zwischen der opposition und den kommu-

nistischen machthabern um die auflösung des mfs ausgetragen. obwohl 

anfang dezember die politisierung der bevölkerung einen neuen höhe-

punkt erreicht hatte, die korruptionsaffären die menschen erbitterten und 

streiks ausbrachen, erweckte die modrow-regierung den schein der nor-

malität und ließ das umbenannte mfs weiterarbeiten. in vielen orten war 

es zu gefährlichen situationen gekommen, weil demonstranten – oder 

provokateure – zu übergriffen aufreizten. wenn demonstranten an den 

gebäuden des mfs/afns vorbeizogen, waren aggressive und drohende 

töne zu hören. eine greifswalder kirchliche initiative nahm diese unge-

duld auf. sie schlug vor, durch die ddr eine menschenkette unter dem 

motto „ein licht für unser land” am sonntag, dem 3. dezember zu ver-

anstalten, um dem reformverlangen ausdruck zu verleihen. hunderttau-

sende kerzenträger bildeten tatsächlich die menschenkette. 

vielfach entlud sich die wut in den betrieben durch die auflösung der 

betriebsparteiorganisationen der sed. ebenso begannen arbeiter die  

in den betrieben verankerten „kampfgruppen der arbeiterklasse”, die  

ohnehin schon an einem mangel an „kämpfern” litten, zu entwaffnen  

und aufzulösen. in größte erregung wurde die bevölkerung versetzt,  

als in diesen tagen gerüchte umgingen, in den zentralen des mfs  

würden akten vernichtet. zeugen berichteten, dass akten abgefahren 

und auf müllkippen verbrannt würden. andere erzählten, dass aus den 

schornsteinen verkohlte papierreste geflogen seien. tatsächlich liefen  

in den 600 dienststellen des sicherheitsdienstes die reißwölfe heiß.  

die schlimmsten untaten sollten für immer verdeckt werden. am 3. 

dezember rief das neue Forum auf, kontrollgruppen zu gründen, die 

die verschleierungsversuche und manipulationen der sed durchkreuzen 

sollten. am frühen morgen des 4. dezember wurde auch im ddr-hörfunk 

über aktenvernichtungen berichtet. 

die nachricht wurde zum signal für beherzte menschen, die bereit waren, 

die risiken der offenen auseinandersetzung auf sich zu nehmen. dies 

geschah zuerst in erfurt. am morgen des 4. dezember 1989 beschlossen 

Frauen der „bürgerinneninitiative Frauen für veränderung”, gegen die 

aktenvernichtung im bezirksamt des afns einzuschreiten. es gelang 

ihnen schnell, oppositionelle, kirchenleute, betriebsbelegschaften und 

angestellte zu mobilisieren. die menschenmenge umstellte die mfs-ge-

bäude; autofahrer, unter ihnen propst heino Falcke und Fahrzeuge der 

städtischen müllabfuhr, blockierten die zugänge. Fahrzeuge, die den 

komplex verlassen wollten, wurden von den demonstranten nach papie-

ren durchsucht. als die demonstranten immer energischer einlass for-

derten, gab der bezirkschef, generalmajor Joseph schwarz, nach. zu-

nächst wurde einer zehnköpfigen Frauengruppe gestattet, die räume  

zu besichtigen, unter ihnen kerstin schön, gabriele kachold (stötzner) 

und almuth Falcke. später kamen weitere kontrollgruppen in die gebäu-

de – insgesamt mehr als 100 menschen. nach verhandlungen und im 

beisein des herbeigeholten militärstaatsanwaltes sorgten die besetzer  

für die versiegelung der archive, inspizierten waffen und informations-

technik. sie fanden auch überreste von umfangreichen aktenvernich-

tungen. umgehend wurde eine bürgerwache organisiert, die von ulrich 

scheidt angeleitet wurde. noch am gleichen tag wurden weitere objekte 

des staatssicherheitsdienstes in der stadt aufgespürt und besetzt. die 

aktivisten gründeten am tage darauf ein bürgerkomitee, in dem neben 

einzelnen bürgern die vertreter der opposition, der cdu, der ldpd und 

der kirchen stimmrecht hatten.

die nachricht von der besetzung der erfurter bezirksverwaltung des afns 

verbreitete sich rasch und wurde zum signal für die besetzungswelle 

in der gesamten ddr. die nachrichten aus erfurt lösten aber auch kopf-

losigkeit und abstruse planungen in vielen afns-ämtern aus. 

noch am abend des 4. dezember nach dem Friedensgebet wurde die 

leipziger bezirksbehörde des afns von bürgerrechtlern besetzt, während 

vor dem gebäude tausende menschen warteten und demonstrierten.  

an diesem tag fiel auch das amt in rostock in die hände der opposition. 

außerdem wurden knapp zwanzig kreisdienststellen besetzt. am 5. de-

zember folgten die bezirksämter in suhl, halle, Frankfurt/oder, cottbus, 

dresden, karl-marx-stadt (chemnitz), magdeburg, neubrandenburg, 

potsdam, schwerin. Fast überall verlief der prozess friedlich, obwohl es 

gefährliche situationen gab, da die geheimdienstler schwer bewaffnet 
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waren und erregten demonstranten gegenüberstanden. in suhl leisteten 

die offiziere lange widerstand. ein kommandeur erschoss sich selbst.  

die akten wurden fast überall von den herbeigeholten staatsanwälten 

versiegelt. nur in schmalkalden hatten demonstranten das gebäude 

nach langem hin und her erstürmt und akten entnommen. die mfs-mit-

arbeiter flohen aus der stadt. 

die unerfahrenen besetzer konnten in den ersten tagen nicht immer  

die gesamte tätigkeit des geheimdienstes lahm legen, der mit geheim-

dienstlichen methoden versuchte weiterzuarbeiten. in magdeburg und vor 

allem in gera missglückte die besetzung und konnte erst später nach-

geholt werden. die geraer offiziere verbreiteten am 10. dezember noch 

einen putschaufruf. der ging angesichts der chaotischen zustände in den 

anderen ämtern unter. um ein gegengewicht zu den bürgerkomitees zu 

schaffen, setzte modrow nach den ersten besetzungen regierungsbeauf-

tragte für die bezirke ein. diese sollten die afns-ämter wieder stabilisie-

ren und dabei einen konsens über aktenvernichtungen mit den bürger-

komitees herstellen. ihnen schlug vielfaches misstrauen entgegen. 

mit den besetzungen der bezirksämter konnten die bürgerkomitees der 

diktatur eine schwere niederlage beibringen. allerdings war der kampf 

gegen das mfs damit noch nicht zu ende. noch war das afns durch die 

regierung nur formal aufgelöst, denn nicht überall funktionierte die 

kontrolle. versiegelte räume wurden aufgebrochen, staatsanwälte und 

volkspolizei kollaborierten mit dem mfs, das schicksal der akten war 

ungewiss und in berlin arbeitete noch die zentrale des apparates mit 

tausenden mitarbeitern. 

während in der ddr die revolution im vollen gange war, versuchte die 

bundesregierung die schwierige deutschlandpolitische konstellation zu 

meistern. mittelfristig waren alle staaten am status quo interessiert,  

und die sowjetunion verknüpfte mit dem erhalt der ddr eigeninteressen. 

die bundesregierung konnte ein schwer wiegendes argument vorbringen: 

die krise in der ddr war nicht von der bundesrepublik zu verantworten. 

sowohl die wirtschaftlich desolate lage als auch die politische krise 

waren hausgemacht. mit dem anhaltenden Flüchtlings- bzw. übersiedler-

strom – jeden tag über 1.000 menschen – und den willensbekundungen 

der ddr-bevölkerung beharrten die ostdeutschen auf ihrem selbst-

bestimmungsrecht. kohl schrieb am 14. dezember an gorbatschow: 

„Jetzt haben die menschen in der ddr ihr schicksal selbst in die hand 

genommen und ihre Freizügigkeit, ihre freie selbstbestimmung und ihr 

recht, über die eigene zukunft zu bestimmen, eingefordert. kurzum:  

die menschen selbst haben die deutsche Frage auf die tagesordnung 

gesetzt!” Jetzt könne „es nicht sinn und aufgabe verantwortlicher politik 

sein, den entwicklungen hinterherzulaufen.”

Für den 19. dezember 1989 war ein treffen des bundeskanzlers mit 

modrow in dresden geplant, bei dem es um finanzielle hilfen und die 

angekündigte vertragsgemeinschaft gehen sollte. als der bundeskanzler 

am morgen auf dem Flughafen landete, bereiteten ihm die dresdener 

einen begeisterten empfang. kohl traf sich am nächsten tag auch mit 

oppositionellen. als er am späten nachmittag des 19. dezember zur 

ruine der Frauenkirche ging, erwarteten ihn 100.000 und mehr men-

schen. ein meer von deutschland-Fahnen. „wir sind ein volk!” – die 

vergewisserung. „deutschland, deutschland” – die hoffnung. „helmut, 

helmut” – der hoffnungsträger. kohl hielt eine sehr vorsichtige rede,  

die auch den ansprüchen aus paris, london und moskau gerecht werden 

sollte. Jubel brandete auf, als er sagte: „mein ziel bleibt – wenn die ge-

schichtliche stunde es zulässt – die einheit unserer nation.” kohl war 

selbst von der kraft dieser willensbekundung beeindruckt. sie wurde  

nun zur triebfeder einer auf die einheit gerichteten deutschlandpolitik. 

die opposition und die grünen im westen waren kritisch. anders willy 

brandt, den die chance der vereinigung emotional stark berührte. sein 

wort vom 10. november „Jetzt wächst zusammen, was zusammen ge-

hört” schrieb sich ins gedächtnis der deutschen ein. auf der anderen 

seite stand oskar lafontaine, der eine schnelle wiedervereinigung ab-

lehnte. die westdeutsche gesellschaft wurde mehrheitlich von einer 

einheitseuphorie erfasst. bald schon folgten im dezember großzügige 

hilfen aus allen bundesländern und aus der privaten wirtschaft, die vor 

allem den kommunen und dem gesundheitswesen zu gute kamen. 

trotz der neuen nationalen perspektiven waren viele menschen in der 

ddr misstrauisch. sie befürchteten die restauration der sed-herrschaft. 

auf dem parteitag der sed wurde am 8. dezember 1989 gregor gysi 

zum vorsitzenden gewählt. die partei legte sich einen beinamen zu: 

partei des demokratischen sozialismus – pds. sogar die auflösung der 

partei wurde debattiert. doch gysi verwies auf das gewaltige eigentum 

der partei, das in diesem Fall verloren gehen würde. so entstand der 

eindruck, dass die sed-pds sich konsolidieren könne. Jetzt trat aber ein 

ereignis ein, der so genannte treptow-skandal, der zu einer revolution in 

der revolution führte.
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in der nacht des 27. dezember wurden auf teilen des ehrenhains für die 

gefallenen sowjetischen soldaten im treptower park in berlin nationalis-

tische parolen angebracht. die losungen lauteten etwa: „volksgemein-

schaft statt klassenkampf”, „vorwärts im nationalen befreiungskampf”. 

Für die sofort auf hochtouren laufende sed-propagandamaschine bestä-

tigte der vorfall die angeblich vorhandene faschistische gefahr. tatsäch-

lich hatten republikaner und andere rechtsradikale gruppen in der ddr 

Flugblätter verteilt und in leipzig versucht, bei demonstrationen in er-

scheinung zu treten. von einer ernstlichen rechtsradikalen gefahr konnte 

jedoch keine rede sein. die demonstranten hatten sich regelmäßig von 

solchen schreihälsen distanziert. 

die vorfälle in treptow boten der sed-pds nun eine gelegenheit, noch 

einmal einen antifaschistischen konsens zu propagieren, in dem sie 

selbst und auch das mfs eine unersetzliche rolle zu übernehmen hätten. 

es wurde zu einer „kampfdemonstration” und einer „einheitsfront gegen 

rechts” am tatort für den 3. Januar 1990 aufgerufen. der sed-pds- 

parteivorsitzende gysi erklärte vor 200.000 genossen, dass neu über  

den sicherheitsdienst geredet werden müsse, er werde jetzt gebraucht. 

das reichte aus, um die gesellschaft zu alarmieren.

ein schauplatz der auseinandersetzung wurde der runde tisch. die 

opposition hatte schon seit ende dezember bemängelt, dass modrow  

den auflösungsprozess verzögerte, die entwaffnung des afns ins stocken 

geraten war und am umbau des afns zu einem verfassungsschutz wei-

tergearbeitet wurde. insgeheim traf er am 3. Januar strategische abma-

chungen mit dem neuen verfassungsschutz. in den besetzten bezirks-

ämtern wurden die bürgerkomitees hinters licht geführt und heimlich 

weiter akten vernichtet. die opposition setzte daraufhin einen beschluss 

durch, nach dem die regierung bis zum 8. Januar verbindliche auskünfte 

über die auflösung des afns liefern sollte. das geschah jedoch nicht. die 

opposition stellte ein neues ultimatum. sie wurde von der cdu unter-

stützt. 

zur bekräftigung seiner unnachgiebigen haltung gab modrow am  

11. Januar in der volkskammer eine regierungserklärung ab, in der  

er sagte, es sei unumgänglich, auch einen geheimdienst zu unterhalten, 

der die ddr vor neofaschismus und kriminalität schützen sollte.

noch während seiner regierungserklärung am 11. Januar traten ost-

berliner bauarbeiter in den warnstreik und demonstrierten vor der volks-

kammer. ihre losungen richteten sich gegen die sed-pds, für demokra-

tische erneuerung und die wiedervereinigung. eine losung hieß: „oppo-

sition am runden tisch, wir bauarbeiter unterstützen dich.” die laut- 

starken demonstrationen in berlin vor der volkskammer hielten bis in 

den abend an. staatsflaggen wurden heruntergerissen und das kommu-

nistische emblem entfernt. als es am nächsten tag zur aussprache über 

die regierungserklärung kam, demonstrierten vor dem sitz des parla-

ments, dem „palast der republik”, die ost-berliner taxifahrer. sie fuhren, 

verstärkt durch hunderte privatautos, hupend runde um runde um die 

volkskammer. in der volkskammer drohten die sprecher der cdu und 

der ldpd den rückzug aus der koalition an. sie sprachen sich gegen die 

neuauflage des geheimdienstes aus. am ende der debatte erklärte 

modrow, dass es vor den wahlen am 6. mai keinen neuen geheimdienst 

mehr geben werde. allerdings musste das afns noch aufgelöst werden. 

bevölkerung und opposition blieben misstrauisch.

am 15. Januar 1990 erschien modrow am runden tisch und gestand nun 

die auflösung des afns unter ziviler kontrolle zu. während der sitzung 

kam die nachricht, dass sich vor der afns-zentrale in der normannen-

straße bis zu 100.000 demonstranten versammelt hätten. vertreter der 

opposition machten sich auf, um die menschen zu beruhigen. auch 

modrow erschien. vor dem gebäudekomplex stauten sich die menschen. 

im tumult öffneten sich die tore von innen. die menge erstürmte einige 

gebäude und demolierte die einrichtung. der sturm auf die normannen-

straße war und blieb eine blackbox. es wurde nichts zerstört, was für den 

geheimdienst bedeutung hatte. wenn auch die vorgänge am 15. Januar 

unklar blieben, war dennoch für die Öffentlichkeit ein signal gesetzt. das 

gefürchtete mfs war am ende. seine hinterlassenschaft allerdings sollte 

die menschen noch lange beschäftigen, die nun ihre akten forderten.  

in der nacht zum 16. Januar konstituierte sich ein bürgerkomitee, das 

die auflösung des afns begleiten sollte. in den sitzungen des runden 

tisches am 18. und 22. Januar wurden weitere schritte zur auflösung 

des geheimdienstes beschlossen. 

im Januar veränderte sich das äußere bild der demonstrationen. domi-

nierend waren nun die unzähligen schwarz-rot-goldenen Fahnen. die 

zahlen der demonstranten erreichten vielerorts neue rekorde. allein 

am 8. Januar demonstrierten in leipzig, dresden und karl-marx-stadt 
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Freie wahlen und 
wiedervereinigung

am montag, dem 22. Januar 1990, hieß eine losung in 

leipzig „es wird langsam zur Qual – wir brauchen im märz 

die wahl”. sie sollte die endgültige entscheidung bringen. 

die am 5. Februar 1990 von der volkskammer gewählte 

„regierung der nationalen verantwortung”, mit acht minis-

tern ohne geschäftsbereich aus der opposition, wurde ge-

lassen als übergangsphänomen hingenommen. die letzten 

bemühungen von modrow, die bundesregierung zu weitrei-

chenden geldzahlungen zu bewegen, schlugen fehl. am  

13. Februar war zu diesem zweck modrow mit siebzehn  

ministern, darunter die acht neuen, in bonn erschienen. 

auch das interesse am runden tisch schwand. der runde 

tisch wurde zunehmend zu einer wahlkampfbühne der 

parteien. 

auch der zusammenhalt der opposition, der im macht-

kampf mit der sed immer gegeben war, lockerte sich. ein 

am 3. Januar 1990 geschlossenes „wahlbündnis ’90”, das 

alle oppositionellen gruppen vereinte, war durch den aus-

tritt der spd und des demokratischen aufbruchs geschwächt 

worden. einige der oppositionellen gruppierungen wollten 

erreichen, dass keine gastredner aus der bundesrepublik 

auftreten sollten. ein solcher antrag fand zwar eine mehrheit 

am runden tisch, wurde aber nicht eingehalten. 

(chemnitz) zusammen eine halbe million menschen. die losungen und 

worte der transparente wurden für das sed-regime zum menetekel: 

„zwei montage nicht auf der straße, schon hebt die sed die nase”, 

„lügen haben kurze beine, gysi zeig uns doch mal deine”. besonders 

verärgert waren die menschen, dass die sed-pds die einheitsbefürworter 

in die rechtsextreme ecke stellen wollte. so hieß es jetzt: „rep und sed 

– extreme tun uns weh – wir wählen spd”, „weder rot noch braun – 

helmut kohl vertraun”. auch stieg spontan die zahl der politischen 

streiks. die arbeiterschaft hatte restlos das vertrauen in den sed-staat 

verloren und erwartete eine besserung ihrer lage nur noch durch eine 

baldige wiedervereinigung.
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noch kurz vor der wahl beschloss der runde tisch am 5. märz mit weni-

gen stimmenthaltungen eine sozialcharta, die ein umfassendes sozial-

programm darstellte, das in dieser Form weder in der ddr noch in der 

bundesrepublik existierte. dieser maximalistische entwurf, der unter an-

derem das recht auf arbeit und das recht auf wohnung enthielt, ging 

von der annahme aus, dass es in der ddr „soziale errungenschaften” 

gab, die erhalten werden müssten. die reale soziale lage in der ddr, die 

millionenfache altersarmut, der pflegenotstand, der niedergang des ge-

sundheitswesens, die wohnungsnot, spielten offenbar keine rolle. es war 

ein Forderungskatalog an die adresse bundesrepublik. 

die sozialcharta wurde später zu einem bestandteil des mythos runder 

tisch. noch mehr aber besetzte die so genannte verfassung des runden 

tisches diesen platz. die vom runden tisch eingesetzte arbeitsgruppe 

„neue verfassung” erarbeitete lediglich teile einer neuen verfassung. 

diese wurden einer redaktionsgruppe übertragen, die daraus einen ent-

wurf herstellen sollte, der der inzwischen neu gewählten volkskammer  

zu übergeben war. das erfolgte am 4. april. einen vom runden tisch 

verabschiedeten verfassungsentwurf hat es nicht gegeben. 

in dem seit Februar einsetzenden wahlkampf gab es einen gleitenden 

übergang von protestdemonstrationen gegen die sed in werbeveranstal-

tungen der parteien. die großveranstaltungen der parteien brachten wie 

im herbst 1989 tausende menschen auf die straßen. die spd wartete mit 

ihrer westdeutschen politprominenz auf. vor allem zogen die altkanzler 

helmut schmidt und willy brandt die wähler in großen kundgebungen 

an. auch hans-dietrich genscher gelang es, tausende zu mobilisieren. 

aber auch die pds, die für den erhalt der ddr eintrat, konnte viele ihrer 

anhänger auf die straßen bringen. die größte anziehungskraft übte frei-

lich helmut kohl aus, der in sechs wahlkampfveranstaltungen insgesamt 

weit über eine million menschen ansprach. er verkündete: „keinem wird 

es schlechter gehen, vielen aber besser!” die endphase des wahlkamp-

fes war von einem handfesten stasiskandal überschattet. der vorsitzende 

des da, wolfgang schnur, wurde als im des mfs enttarnt. kurz nach der 

wahl erging es dem vorsitzenden der spd ibrahim böhme ebenso. 

am 18. märz 1990 siegte die revolution mit dem stimmzettel. diese 

wahlen waren erkämpft, erbeten, herbeigelaufen und herbeigerufen.  

und die bevölkerung ging zu dieser wahl – 93,22 prozent. nie vorher  

und auch nie wieder nachher sollten wahlen eine so hohe beteiligung 

erzielen. die revolutionäre waren in die rolle der wähler geschlüpft. 

das wahlergebnis enthielt viele überraschungen, vor allem den sieg der 

allianz für deutschland, die aus der cdu, der dsu und dem da bestand, 

mit zusammen 48 prozent der stimmen. der bund Freier demokraten, 

ein zusammenschluss der ldp, der F.d.p. und der deutschen Forums-

partei, erhielt 5,3 prozent. die spd gewann 21,9 prozent, die pds 16,4 

prozent. alle übrigen oppositionsgruppierungen, bündnis 90, grüne 

partei, unabhängiger Frauenverband und vereinte linke brachten es 

zusammen nur auf 5,1 prozent. dieses ergebnis war für die bürgerbewe-

gungen enttäuschend, da sie zusammen mit dem da und der spd die 

hauptlast der revolution getragen hatten. die wähler aber entschieden 

sich vorrangig für die parteien, die sich eindeutig für eine schnelle verei-

nigung aussprachen. ein ähnliches ergebnis erbrachten auch die ersten 

freien kommunalwahlen am 6. mai 1990.

am 12. april 1990 wählte die volkskammer lothar de maizière mit 265 

stimmen zum ministerpräsidenten der koalitionsregierung aus der  

allianz, der spd und den liberalen. die zusammensetzung der regierung 

mit zwölf ministerien für die cdu, sieben für die spd, drei für die libera-

len, zwei für die dsu und einem für den da zeigte den personellen aus-

tausch. regierungssprecher wurden matthias gehler von der cdu und 

angela merkel, stellvertreterin vom da. immerhin war die revolution mit 

den beiden pfarrern markus meckel (spd) und rainer eppelmann (da) 

vertreten. allerdings gab es auch altlasten, wie den zum Justizminister 

bestellten kurt wünsche (ldp), der schon unter ulbricht dieses amt inne- 

hatte.

das regierungsprogramm enthielt die ankündigung einer polizei- und 

Justizreform, die abschließende auflösung des mfs und die wiedereinfüh-

rung der länder. weitgesteckt waren auch die ziele der mit der bundes-

republik auszuhandelnden sozialunion, die eine rentenerhöhung und 

arbeitsförderungsmaßnahmen vorsahen. Für die kommende währungs-

union wurde ein umtauschverhältnis von 1:1 angestrebt. die besitzrechte 

der ddr-bürger sollten gewahrt werden, ungeborenes leben geschützt 

und Frauen kostenlose verhütungsmittel zur verfügung gestellt werden. 

viele dieser handlungsziele konnten auch als Forderungen an die bun-

desregierung verstanden werden, da sie aus eigener kraft nicht hätten 

finanziert werden können. die koalition hatte sich darauf verständigt,  

die verhandlungen mit der bundesregierung über die vereinigung auf  

der grundlage des artikels 23 gg zu führen. ausdrücklich wurde erklärt, 

dass ein künftiges deutschland an polen keine gebietsforderungen stellen 

würde. beide deutschen armeen sollten abrüsten.
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volkskammer und regierung hatten ein riesiges arbeitspensum zu be-

wältigen. am 17. Juni 1990 wurde das „gesetz zur änderung und ergän-

zung der verfassung der ddr (verfassungsgrundsätzegesetz)” beschlos-

sen, das alle artikel der ddr-verfassung aufhob, die freiheitlichen und 

rechtsstaatlichen grundsätzen entgegenstanden. vor allem sollten da-

nach hoheitsrechte auf zwischenstaatliche einrichtungen und einrichtun-

gen der bundesrepublik deutschland übertragen werden können.

als am 1. Juli 1990 der erste staatsvertrag, der vertrag über die wäh-

rungs-, wirtschafts- und sozialunion in kraft trat, wurde die wirtschafts- 

und rechtsordnung der bundesrepublik durch die ddr übernommen. 

bundeskanzler kohl wollte keine Finanzhilfen für ein marodes wirt-

schaftssystem gewähren und trat daher seit Januar, ebenso wie die spd-

politikerin ingrid matthäus-maier, für eine währungsunion ein. aufsehen 

erregten vor allem die vorbehalte des bundesbankpräsidenten, karl otto 

pöhl, und des sachverständigenrates für die wirtschaftliche entwicklung. 

sie machten auf die risiken für die bundesdeutsche Finanzwirtschaft 

aufmerksam. kohl blieb bei der priorität des politischen vor den ökonomi-

schen bedenken und wählte den kürzeren, wenn auch riskanten weg.

seit Januar war auf den demonstrationen die losung zu hören: „kommt 

die d-mark nicht nach hier, gehen wir zu ihr.” interesse und engagement 

der bevölkerung in der währungsfrage waren enorm hoch. als nach der 

volkskammerwahl die weichen für die währungsunion gestellt wurden, 

setzten in der ddr rasch demonstrationen ein, auf denen ein umtausch-

kurs von 1:1 gefordert wurde. in berlin waren es am 5. april 100.000 

menschen, in den bezirksstädten zehntausende. die wucht dieser de-

monstrationen gab schließlich den ausschlag für die entscheidung kohls. 

er hatte zwar vorher nie den kurs 1:1 versprochen, aber die ostdeut-

schen hatten ihn so verstanden. es ging den menschen ums geld, aber 

sie wussten auch, dass sie mit dieser währung mit einem bein in der 

Freiheit standen. und sie wollten auch die gleichen bedingungen wie die 

bundesdeutschen. ersparnisse bis 6.000 ostmark wurden zum kurs von 

1:1 umgetauscht. höhere guthaben zum kurs von 2:1.

ein teil der bevölkerung engagierte sich sehr energisch für die einfüh-

rung der länder. eine ddr-identität hatte es nie gegeben, noch weniger 

hatte die bevölkerung die politische gliederung in bezirke angenommen. 

seit 1952 waren nämlich die länder mecklenburg, brandenburg, sach-

sen-anhalt, sachsen und thüringen in vierzehn bezirke aufgeteilt. so-

wohl die opposition als auch die demonstranten hatten die rückkehr  

der länder verlangt. in sachsen waren die weiß-grünen Flaggen mit 

wettinischem wappen schon ende november bei den demonstrationen 

aufgetaucht. so wurde am 22. Juli 1990 ein ländereinführungsgesetz 

beschlossen. strittig war oft der zuschnitt der länder. wieder gab es 

viele petitionen, bürgerinitiativen und demonstrationen, wenn landkreise  

sich falsch zugeordnet fühlten. auch andere eingriffe in die regionale 

identität durch die kommunisten sollten geheilt werden. dazu gehörte 

die schon im oktober auf demonstrationen geforderte rückbenennung 

der stadt karl-marx-stadt in chemnitz. am 25. november 1989 gründete 

sich die initiative „Für chemnitz”, an der sich u. a. künstler, handwerker  

und lehrer beteiligten. in einer unterschriftenaktion sammelten sie bis 

ende Januar 1990 43.000 unterschriften und erreichten eine volksab-

stimmung, die mit der rückbenennung endete. 

ein weiteres thema, das die ostdeutschen tief berührte und sogar wieder 

auf die straße brachte, war der umgang mit den hinterlassenschaften 

des mfs. seit dem Frühjahr 1990 brachten die medien fast täglich neue 

meldungen über mfs-belastungen, über verbrechen dieses geheimdiens-

tes, über die zuträger, über die vielfältigen methoden der kontrolle und 

der zersetzung. namen wurden genannt, adressenlisten von mfs-objek-

ten veröffentlicht. unumgänglich wurde eine regelung für den gebrauch 

der akten. das aber polarisierte die öffentliche meinung sowohl in der 

ddr als auch in der bundesdeutschen politik. während die bürgerbewe-

gungen für die Öffnung der akten zur einsicht der opfer des mfs und für 

überprüfungen von politikern eintraten, versuchten die ddr-regierung, 

vor allem der neue innenminister peter-michael diestel, ebenso wie die 

bundesregierung eine restriktive lösung herbeizuführen. die befürchtung 

wurde geäußert, dass politiker wegen illegal vom mfs gesammelter daten 

schaden nehmen könnten und dass es in der gesellschaft zu unkontrol-

lierbaren auseinandersetzungen käme. als am 24. august die volkskam-

mer das „gesetz über die sicherung und nutzung der personenbezoge-

nen daten des ehemaligen mfs/afns”, verabschiedete, das eine dezen-

trale lagerung der akten und eine grundsätzliche Öffnung vorsah, eska- 

lierten die auseinandersetzungen. die bundesregierung wollte das gesetz 

nicht in den einigungsvertrag übernehmen. darauf reagierte die volks-

kammer umgehend. es kam zu einer neuen abstimmung, bei der das 

gesetz vom 24. august noch einmal mit übergroßer mehrheit bestätigt 

wurde. der protest weitete sich schnell aus. bürgerrechtler, vertreter des 

neuen Forums und der bürgerkomitees mit bärbel bohley und katja 
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havemann besetzten nach einer demonstration einen teil des gebäudes 

des ehemaligen mfs und traten dort in einen hungerstreik. diese so ge-

nannte zweite besetzung führte zu einer breiten solidarisierung in der 

bevölkerung. 50.000 unterschriften wurden in kürzester zeit gesammelt. 

kommunen und betriebsbelegschaften protestierten. am 5. september 

richtete das bürgerkomitee eine mahnwache in leipzig ein. am 14. sep-

tember kam es auch hier zum hungerstreik. mehrere demonstrationen 

folgten. im ergebnis wurde am 18. september in einem offiziellen brief-

wechsel festgelegt, dass der „gesamtdeutsche gesetzgeber die grund-

sätze, wie sie in dem von der volkskammer am 24. august 1990 verab-

schiedeten gesetz über die sicherung und nutzung der personenbezoge-

nen daten” festgelegt wurden, „berücksichtigt”. zudem sollte die politi-

sche, historische und juristische aufarbeitung der mfs-aktivitäten ge-

währleistet werden. die volkskammer akzeptierte diesen kompromiss. 

sie wählte entsprechend der ausgehandelten vereinbarung Joachim 

gauck als sonderbeauftragten der bundesregierung für die unterlagen. 

diese kategoriale differenz im umgang mit den akten reicht bisweilen  

bis in die gegenwart. Für die ostdeutschen revolutionäre wurden das 

gesetz zur aktenöffnung und die auf seiner grundlage arbeitende behör-

de das zur institution geronnene erbe der demokratischen revolution.

ein weiteres nahezu unlösbares problem war die als unvermeidbar an-

gesehene hohe rechtskontinuität, die sich aus der spannung zwischen 

staatsuntergang und der staatsnachfolge ergab. das in der revolution 

aufgerichtete recht hielt sich in den grenzen des von der opposition der 

1980er Jahre erfolgreich praktizierten legalismus, der auch prinzip der 

regierung de maizière und der volkskammer war. ein „recht der revolu-

tion”, das sich allein aus dem umsturz begründete, gab es nur in ansät-

zen. dies schlug sich sowohl in den vorsichtigen korrekturen der ddr-

verfassung wie auch in der vorsichtigen neuordnung der rechtspflege 

nieder. eine völlige beseitigung des sozialistischen rechtes wurde als  

eine mögliche gefährdung der einheit betrachtet. ein hoher preis, denn 

nicht nur in den köpfen, sondern auch im recht wurde die ddr nie ganz 

beseitigt. bis in die gegenwart wurden die täter begünstigt.

insgesamt muss die leistung der politik im einigungsprozess gewürdigt 

werden. außenpolitisch ermöglichte der „zwei-plus-vier”-vertrag die 

wiedervereinigung und die volle souveränität deutschlands in einem 

friedlichen europa. der wahlstaatsvertrag zwischen der ddr und der 

bundesrepublik ermöglichte die ersten freien gesamtdeutschen wahlen 

am 2. dezember 1990. vor allem aber bekam der „vertrag zwischen der 

bundesrepublik deutschland und der deutschen demokratischen repu-

blik über die herstellung der einheit deutschlands”, der vielhundertseitige 

mit 45 artikeln, einem protokoll und drei anlagen versehene einigungs-

vertrag, eine nachhaltige bedeutung, da er viele probleme löste, die sich 

aus der getrennten entwicklung in vier Jahrzehnten ergeben hatten. 

niemand konnte sich auf erfahrungen stützen. die wiedervereinigung 

hatte kein vorbild. der vertrag hat später viel kritik erfahren. doch  

revolutionen und ihre institutionalisierung folgen nicht der weisheit 

nachträglicher kritiker, sondern halten politische situationen im Fluss. 

die immer wieder in umlauf gesetzte legende, der einigungsvertrag sei 

ein diktat des westens, stimmt nicht. markus meckel schrieb später:  

„es ist uns gelungen, die institutionellen abläufe auf dem weg zur deut-

schen einheit so zu gestalten, dass sie als weg der selbstbestimmung 

der ostdeutschen beschrieben werden können.” am 20. september 1990 

wurde der einigungsvertrag von beiden parlamenten mit großer mehrheit 

ratifiziert. 

der 3. oktober 1990 wurde zum „tag der deutschen einheit”. ein Fest  

der Freude in deutschland. es war noch kein ganzes Jahr vergangen, seit 

der sed-staat seinen triumphalen 40. Jahrestag am 7. oktober 1989 

feiern wollte und stattdessen mehr als 3.000 ddr-bürger zusammen-

schlagen und verhaften ließ. die ostdeutschen hatten ihre Freiheit er-

kämpft und die bedingungen geschaffen, die die einheit ermöglichten. 

die westdeutschen trugen ihre ökonomische kraft bei, ihre politische 

erfahrung, ihre medienmacht, die gerüste einer funktionierenden demo-

kratie und die spontane solidarität der gesellschaft, die revolutionäre 

„brüderlichkeit” des teilnehmenden handelns. inzwischen ist deutschland 

zur normalität geworden.
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abkürzungsverzeichnis

afns amt für nationale sicherheit

cdsu christlich-demokratisch soziale union

cspd christlich-soziale partei deutschlands

csv christlich soziale vereinigung

da demokratischer aufbruch

dj demokratie jetzt

dsu deutsche soziale union

Fdgb Freier deutscher gewerkschaftsbund

FdJ Freie deutsche Jugend

F.d.p. Freie demokratische partei (ost-Fdp)

Fdu Freie deutsche union

Fpt Forum-partei thüringen

Fvp Fortschrittliche volkspartei

iFm initiative Frieden und menschenrechte

im inoffizieller mitarbeiter

Ju Junge union

ldp liberal-demokratische partei (nach umbenennung der ldpd)

ldpd liberaldemokratische partei deutschlands

mfs ministerium für staatssicherheit

ndpd nationaldemokratische partei deutschlands

nF neues Forum

pds partei des demokratischen sozialismus

rep republikaner

sbu sozial-bürgerliche union

sdp sozialdemokratische partei

sed sozialistische einheitspartei deutschlands

vl vereinigte linke

vus volksunion sachsen

zk zentralkomitee
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