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SŜ Qĵ i sssÄ^bi 0 0  25www®kIi &&S& jESESk^SEb^ys^y 
üb? eisaa ̂ f iffyt"»! SBĵ ®BdtswtflB6 SoalaUsaas $m So? TJB& eus$ so 
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mtßk®mma ist t o  noch lsa»? sia botröefetliSto Stil. I»f BsvBl- 
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Ai^MlS,us3gaB88PU.o^&eitKa, dis wtrtsctafttiotö «sä oosiala 3iefeos>. 
halt der ^f g pff fflftfl Sf* yw 1 4*« t ft dm IlMMMlMHl wt^PSlTV1» 
sanier* Äi® la IM-OTMTargleiofe von t o  WsWmtt t o  WM suge« 
achrishen a n ü i  (sauf« 0« ibecfeatti 13). BUrger# dis suf 4©to 
Btil ia t o  I M  bleiben sollen* sprachen sioh tsafertsaiilicfe für 
einen bessern« rsfömlsrten Soalsliattu* aus.
M a rtte b tllto  tte to so tiisd * beatatasn in  bssug auf di@ te io ta ~  
pttitem tu W? einen te ip ita lls iise h ö is  weg p lä d ie rt d is  B e h a lt 
t o  M i « i ,  a to  am? seiselisa. ©lass D ritte l aad einen V ie rte l 

^  n ü t i s ^  das* fUffiigea l a r t s i s ß  a l t  A t i e ^ 'h ^  d s r  $5 ) B * A s d S a g e i ’e 
Von le ts to e *  spstofeon sioh fö s t a lle  f t r  einen besserem Sosia» 
U m  aus» A lia s ia  a lto  la t sstam to« a@I d is I t o  elm a

® m  d m  asmßtmin aller
BUŝ gar vordrQagt ist«
BsiUr epilcht sieh atieli die aa aadoror Stalls sroüstta Tetmeb®, 
#sjI Jrtsia Sie m e t s  t o  SSa-Hiraar safer viel oder siemlich viel 
von !-to Xto ®$mm toifeeltliafesm» tSesototiscfea» Soaiali3sus:' 
ült (augf* s« Abscbaitt 12.).
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t t t r  eins VOreijaipiaß «ea DSIt \m& ffi&« B ä h te t s*erte i ite  tenoe lt* 
dai arand «ia SttafteX te? Wm*m*®$tez®m »s«k «I« «or gegen «to 
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A n te il M Vrommü, bei den Studenten f f  iroaeot*
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olae ‘®sseeiai$8Mg aas «X« m  #fo aüoäll&tens f $ % ag 4L
M t Ansaatea te *  SZS^S^tetteeaten tre te n  dl« te ä a r a lle r ende» 
rea SorteIon a te te tH s ä i fü r die s iB be lt «oa U S tmö BBS e in t 
bei dem ^ M ffid a n  t r i f f t  das m it f t  t e s t  auf foktleeb  a lle  
«n* Seite «üb $ m w m  Bürgern» die sich «roingasöbriakt ala 2DB>* 

fOblsm, M a i t e  osteten ($5 ?*)
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Bi« E iaatellunß mm te b le ib  ia  dar BB3 and 41« Bereitsoha f t  aur 
Ausreise b ä te  sieb im  S 1 su M 2 deu tlich  a s te te t«  Bas sa ig t 
eich ia  dar drastischen te riage roag  dar Seilgritppe* die fe s t 
entschlossen la t su H a tte »  ia  dar 1hrgte««© g dar Srappo, dia 
’,9»hr,sefaotnlich H e lfe t” ia  dar dar A asrstsesllligsn
t e  a la  auf fü n f te ilte «  la ts te * *  bedeutet eise Zuwachs aa a«*» 
ra lM w illis e a  teseaea im  a te  135 000 (M 1) auf oa. 675 000. 
t e  itaaea stad 135 §00 t e t  entschlosean.
H a t A ltersd iffaraatsian jag t e  Stichprobe ve rdeu tlich t folgende, 
recht eusgeprftgte tedaas» Ja höher das A lte  t e  B e frag te , usso 

e fjn  d t* g»» m jf e iner pöNSitives B inatellung
saa Verbleib und txsteo geringer die AasaH t e  A tareisaw illi® ® »,
in  t e  Altersgruppe f f  -  24 M s»  is t (ZU-BeptOstion) f t lr  Schü
le r  and latoFliaga mim t t l  f ftvE**?»** dar  Aus*»
xaisasHligssEi. f© o fsta  (tlX ft& i vee 3 auf 15 5S bat» am  4 auf 18 &
Ausgeprägt© Id e n titä t a ls  BBß-BOrger e raa lst sieb a ls  eiae siob-» 
ttg a  Bedingung fü r t e  VerHaib ia  t e  1832»
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i$‘b@i,1hBl.€Nal^Bfttt s t a l l t  fVbt A p *  a i a s a t a ® n  c i ß ©  e a t s t s n t i & X l a  
I T a ® ©  in s©t©ä*i©XX@a* ©©ßtslar m&aic&t S a y *

wüexiäöusuas, öaS Qß W aftig &?\mi%&lml&mtt @ä\mn w$M* 
i£left§ fffMIt eff*5? aaS^ilU^bB SniEiiiB^ibBdiasts^ aeia« In
m m m  W m m m m & m m  i a t  m  a e t o ,  « a s  a t ©  m m v m *0® artaftait
( ö S  & >  B ^ r a g t a ß  M f e i f t i g  A a r i M l t a X a s t ^ B e l t  bafUrolitaa. 
Biln ßs?aa Ser Bvtfltaunaie bat «lab teit ©In neasr Bewußt-* 
aetaajyfoalt Im m m m M M &t* dtr das tetsSltats sur GesalX*
B a b fift  4 <►$% %^m&Mwwumii  äffim tP+tM. .

§m&pwwpe&lttmh& M£fmmms$m baetsbsm* Sis tretaa ia ihrer 
I M e i  Sedöel* M a ie r «ü© Orts&pveperticBi (88 su n  $>) surüok.
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% * e lle a  Schüler m& Lehrling© ÄaSer® sieh k ritis c h * Ster Jeder 
fü n fte  w n Hasen e r te ilt der üegterung sein Votus* Erwart imgsge~ 
s iß  w rirsuon  jene Bürger der Begieren^ häufiger» die v ie lt ©uefc 
t«elngQnnhr»r>Vt a lt der BBS id a a iifis ie re ss  und n it  S icherheit 
la  t*»»* verbleiben w ollen, d<^k euels In  diesen örtsppen ttborwloson 
die kritisch e n  und ablehnenden P oten tia ls. Blesse 2r©et»Iö mm In  
mmmmtom «** der problem  tleobea öom satiiitußtion der BBS be» 
tra ch te t werden* Ber gzößere fe il der Bevölkerung m eist die gegen*» 
©fertige Segieniag dafür verantw ortlich , dei keine klaren Simpato» 
tive n  ia  ötooarto und P o litik  absehbar sind* iSJglicberweiwe is t  
fü r « Isla» sueh ve» Gesteht# daB der größer© S e il der Begi«mag 
(tre te  Siabesiebsng sehrerer M a ls te r ßw der Opposiea) naeh 
wie re r m  der TO (ehem ls SED) g e s te llt w ird* Bie M itg lieder



tim  SSO eind ist (H&S&in H i sSitoigs Sn${i6| diat tim  IIpoSosohh
lü tlffrll f Wj'WtmwiM ati+.amämmbmi nHi f71 Pwwmŵ ^. Ähnlich»« 
t v ü f t  Slip d # W  T^MPfa!^ll0llirV^t>ULt Q Q !{jj©a£lb©2? d$3£* T bSlSBft>lflKE.''ltlI»1 Stt*

a «K  th iA iM M il m tf Ifattotüm xm sm m  A a *  Mil?

mtimtimm$M iwMHift s i»  timtismmm <bp Vol&akaBt»r mn* ggg«?

2SL&^£HiilßJdyssi

Smh, U m  twim&m m  ©toten tm h  $m& Qr&ppm ihr %rtmmm 
mm Aatoto, tim  s t o  ©it tim  Staat H m  iöaatlfisieröa «ad mit 
Siohorhait HitUlliwQ wollan# Stetttrltoh wird &m t dis YoXka- 
Î umwk» ft̂ » g©*etag*boa&© Kffr̂ r f**»*»*- -p̂  dnftfer @®«*
raoofct, daS H i  tif& xm n ia der WB ®m der siebt der mieten 
Wa®*r m %sm&m erfolgen* tim weiteren sind t o  viel« äi# Ab-

.tiiteîtedfelHlLpflL‘AfcJddbfe 0M̂fe4| niM̂ f̂tiifciPB̂^̂Mafcäk̂l̂a «Iki« ,äA«P«k At äifeakM̂k&U .Ht.—» |jl|kl|ll* ?B jatit m̂Jt ̂a*m AImIi dtjHfcPIOTCDolwu a#3r W*»Kiwsl»w.F SI*wBIS aUsPÖc 681 VvUE Aö^siEaffP« | 5© 
awfff Iphyiyfl TP>«*f» (|gei alten »ffqif f fy|f*hĴ *t̂ iatf> l^y )̂>yfflffliq0ayit

luM **aJä iJk Jt-JL -̂WW't W?*Jl -A- —J» Jl -ĝ. •« d* iw mmmn 4P*-̂i! ”■*© A«k /iMUkiiMikAMssciattf neben ason «sat £^-Äfsxs©as^, von mjrntu c&ioereii Gruppen 
durch tim  Oto^arotobnittlleto totmausnavotiia ob (46 £roaent)« 
Iba |Ma ägm Siefet disoor Eranbnlsa© i ^ i e t  sloti im
SS» VbrwXopasg t o  Tolkfiltaamr-tolsn auf t o  10* SErs als ©im
rtofotlff© ♦a!u* 4 iqnf:gg%fa«t4 fltmg ,



Bas der dar DBB noch ia etras crt£fcri»rwa M 6 «  MVtMtoa 
wird als der TbltetoBwaer» dürfte weaea&ieb der 

I M t  äts MiüeMrprßsideatea geeefeöXdet «via* ffte bereits is* 
tm«ener «*«t«B ropräaeatativwn Täutoreuebimg K  1 la E M w ator 1$33 
eteilten «Ir die frage nach {Jenes Ifc^slicbtoitea# die «ee der 
Siebt t o  xroa-stirser sa «besten In der lag« waren* die MfemLe» 
zenag der Oesellaobaft voremrutröltoa* Es wurde» toelae asaeatll~
« M »  T « mP 8 w  ®8BBCtt»#

vertrauen ia der IDE
trfelobe BereBsliebkeltea der IDE tebea Har Vertrauen, 
d i e  Bzaetierissg « e i e r e r  ö e s e l l s c f e a f t  v o r a a s t t b r i n c r n ?
Sis fe*5* gQ drei. aeiseeat5*
(fabell©  is t  rs riü c s l su lesaa/̂ saaus^sa ia  E re m it)
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Immat der Befragte» mwc&m w eiterh in  ge» 
t WmrnM M *  frte d rie b  setKafteuaer» 

Belebt lasgessiat üuSeriea «leb 03

H e eetoa im levsaM r tfd #  se ig t sieb» das e lg e stliß b  nur eine 
B irsdn llo fcke lt u lt  e ine r (m m  sueb sebel&Aeaäea} E bbrto tt in  
der IDB-SstÖBasruag reehaa» bann* der iren lem S aister* Dos le i 
«einer- X ategrit& t In  den Augen v ie le r XDMBrgar geschuldet, 
(pgjwey sicbtbaren is t  erlebbarea Bĵ rssü-dlicMseit M l der BowfIXti-* 
g t m g  le s t « a l ö s b a r e r  A u f g a b e n #  Benneob Is t amh B o d r o w  v o m  «eite» 
ran Gelingen seiner fcfompoMtik afeMsgig. V ergleicht w  n 1 
und 1 2* «o M t « in  deutH oM r Synpatbie^Vtorluet m  reg istrie ren»



d#T |y> »Ait A$m ViöX̂ Pctstt« t e  dio %£o»acn ia dar BUS aa langsaa Yonatattca ©thaa»~n meiicrea rcrse&issca die Srgs© baisse in ahbeit© 11 dar&uf a dai3 
cs ia  #*r WM* suelatet sms dar Sielst Ihrer Bürger, aa teaöa -  
lichfcaite tM&scXt, dcwm rem e it 3Uck amf dia t e a m g  Bar 

f t wrtröüöa 10» » ^  Bachöcaa 4^ ifefoH1 H-̂ rg 
führende S3D«$p31t£feer sote eisige oenige Bslitiher saa dm

f f i , jffit ft» jggflft 1.1 4 dmiaimtflSS
<«sa ßiefct ia d*te Bail asm t e  ihren Pakt^asiton, soaton dar
wrordaGetss eediaXen rW2̂ s3rfetöEt̂ i: ), entstand nachdar ftati» etas Art politlaobea Vbfcura, daa M ete nicht assai»  ckcnd euf̂ aflflLlt lamden konnte» Pükreade PoXitUsßi* dar Vo**»teiea m& üamgmm® tra@m Hagere Seit daa BaalÜEsp» sich nicht über Pfd&o& es dia lat#ÜEsraag waaßaB aa Sa ist
m m m \ m & 9 da0 sich ihre Positionern in te fibfia tetiges, te 
t e  Bsrttea und ümepmsiea» t e  t e  roiarfcßeatieron, ia. t e  Ba** 
ri1$lkert83ig -Aafeiaag flaßen* Bmcfena ist dm asE©Bt@i@aadi Srosd
vöu IfersMia imhg  ̂ snch ie »#.4 <t*r» storisea A«em<»it<w>w
t e  SlD wd It a r 'h e te te n te  ükaaptaas ia  ^ ee te  Sette  t e  Ba** 
m $ m m m  m  a s t e , ■saute« i^ a o ß a r  bat sich te rteU ch  durch 
min ffimdel..** als Breodaer Ohar t^pp̂ T*^^ g*tcr  in  ^©n*P^ Bp̂ WF’P' PF^PFBBP̂ ^FÎ PBP ^ * w  F̂ P ̂ p F n P ^ P P F P  ^P ^PF^PMBP1 ^ f̂cpl^PP^P P * ^  ^p^W B , PP^^p^PPr

M t l s a t e  S ^ t t e r t s ö s m  « s d  i n  t e  P a X i ^ s s c i t  ^M gU M m sm lm  a u c L  dmch ealmn Motritt ans t e  SSB-45̂  an Jahrcsbsgian) Ŝ xipotMou
C:Pw0reQa.*
Andom Folitibm , dis aodfc im Howamte 1909 vos sehr t e  salm 
irccaat dsr nieder te fsrtr̂ î a ©rteltsn, tmßte ..' bedantm» 
dä t e t t e i  anittiaran» t e  betrifft t e  satlisrcsäte Stastamts»* 
rcraitomte teiaeh (ch«©la such 0haf dar £BP) ebenso
t e  t e  ITollate^rpM isldonton and. fo rs lite te  te  Ifc Fraports i £

Mfffifltff* Ma^ac 3a^3fichlmi0 iat In zmammämm n it dm
«y| tfrl ̂  osColgtcm hritiaohon Bicfcusaioei sm ^ l i # der 
klGimn BOLool̂ t e t e  naß ihrer f-tessag als ̂ fesolios & m  SD** 
BclitMlm am betroohtea*



1* Me aatlan?lar ist domlalarena. Deutaobs? m  seinwird mit 88 $ vorbehaltloser steHtmgBatom bei 1! £ la aebr etsstam 2Sä8e ®ög*tedeni gegenüber 2 1 m m r ela «eals aeutlieher* Me toersablaii liege« m eist mlmfam der vorbehaltlosen und t o  a lt Yarbateltoa vaseoslNwm toitictt 1 e to  2*Sa ist Jû saS mniwr eaiiMiiaHißa national Idwstt M »<«*■& - ©osmfci bei M 1, als ausb bei 2 2, -Itoren 28fpn m it  es euf tonä &»mMsbtliebe? Iß besser fatoagon leiofeter» sieb eiest B etete  als to tto sr  m tWäm* 3h erster X£»U spiele« allerdings poll« tisebe toägusgas ©im w#m»tileb© Helle* db sttlrto wm mimst reforeslorto sosialistlsebBtt leg bovorsugt und X© »estger n  für ©im mmiM mm W M m  ist» to te  ©ebr tritt iss Ibtiomlb©- euStseln ss*eHIö&* Bus limerwrbalfcm für SW oder Xffl? versteift das deftifel t o  Seottebtam* ÄöffeHsaai ist iss ta « te a  des laiienalbevudtm las bei SShülesa*
2* Bit Identifikation als BBBwSteesa? bat aagealebts t o  vemtaxfe» ies gemXlsotmmieto QritniieittmgslD?iw ia tsbsbUtlma Baße etm p W , $Mm t o  Anteil önteafcieaen positive? Stallmgmtaaa von ?i $ auf 53 $ sus8el!8ta£* I© bandelt sioh debei uiabt smr isa Ifela- Mvl&rtm&ea, ssadtm ©mb um tim  M^bsag t o  wgailveai toitlo»  mn (von € £ auf 22 fS>* Dieser Xtotitgtsverluet m  auf Qrrnä dar mtMo&Xttsg Im M  se erwarten, to n to  ist es mtemllob» isd sieb «is ümh relativ bedeutender Anteil zur DBS betont* allerdlas* la fcStoofs toi© Intellektuelle wd amter» dertmier bSufije? totem*toertabNtsttd sind dies© XdsaHtfctaft pelitlseb.motiviert* Die tot© (uMlagemhrftnlcfcB} t o i  tiaa *1*6 mit 73 $ Visa totestem  ©im© reformierte toleXle&iro bevoramst* Die AabBager eines bapitalisttseben leies tdeatiflaterea sieb dagegen is  dieser ©st-* «etdedeaen m tm  m r m 23 & ItnUsbe tobältaissa t^ e te  sieb mm dem kontroversen toitiemni sur Tbmisl#saisto|p, ©o.̂ l« ©iß etteh m  des ®a I8,3*1f9ö su wSbleato to tstes vertreten «erden* SeMöLer uni lebrllnge als Subgreppea t o  OUgendpopulatioa sind Mt 43 * vmMaltlwer Xtotltftt ebenfalls vmteltea und liegen unter der ermtbmmn Bevölksrung* Jugend erlitt somit einen srbtotn Itoti^tsverlust aegeaöber Ibren toltlossn im to®a- ber 19Ö3 Ol 1). Des betrifft suob die Studenten*



twrt »iöMa gt8ad«rt« DU Msmg S*p äsuimahm. fpag» Is mm** 
j*t4 iial; |ja Sewußiatla dir ?%r*ff**1NnT
Mtpaöl&al* steh kaise progrtßöive Sataprecfcoag epfahsta* SS& wie vor ist m  äU reicklieb* WlfU» 4U sieh äUsbeasägUeh 
4 P tttm^päsate Stp bflhtPt ŝHhHII la i  Simäflflstta (SO I )  testet teran? Ms* ä«aß ein titiöpgafcsates Vtopttfixiäzklt vorließt 
tmä mU®ti&ig*rmlm emh «rfopterlick ist«



Sab. 12t Xdaatltat 
lob *übl« üiloli ,*« toXX»* ttons eis*ailicli »bssl&ttoram aoton »lotet______EOa&l___
mim jEteptypfrfty

u tU 2

n m im  m t 
K 2

U W M x m  s  1 
8 2

Stgtentea tt 1
k a

al«
Ä 1 
X f

SStrtflta* S t
H 2

LahrlUi^a 1 1
M 2

StosAoitttfB 12 1
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X 2
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9 i t
2
0

i £
t
?

2
4

g
IS
25

5
14

1
S

tS |8 1t
3 S  14

9  9  1 ?

S S "



JkJUi,
mm&m  fr*lo , ds&efcretlsabe* eeheiae Wa' YolkatamM* w&ron, « t M  Sie sich garem. bete

1 5®2 aeis3 das m iQ  $®% aioht

®sr
,f*

I#bsPÜJ
Öbülstt'

44'FT'54
ry

25
13
11
a

ff
te

5415
<&maar 1190 w e llte » sieh 7 15 s a ig e r  e is  ZsM Sroweiabör 1909

m  4er miüleihliehe %§mmm s o l l « »  sioh weniger oft als EsSanltöbß b e te l- 
lt# m  (75 i 05 $ }» bei des 2Iif-?e^tjlstieaan seger 14 bis 19 SS

Mdohea*

weniger dasu, s i»  Sehl se getisa 70 f« vgl* weiter Sld-IOpjj&et losen)« 
swiachen Schiller», Lehrlingen und Studenten, 
tmd der ££J-»2tepulatlane& is t sehr groß!

w olle» sseh seltener gehe» (77 ^)? ebenso BUrger» d is 
wahrscfceinliefc ausreisen w o lle » (50 $ ) und ^iteaftspessiiaisten  
(5 t 51), im Segeaeets so O p tia iete» (05 $)# Bartelxattgliede? 
w o lle » Überdurchschnittlich g s®» ä'ablixsmQ selsBii (05 ^is 
95 $6), t e te lle s e  war sm 77 $S*



tt2WUÄ«e Öö* felgsadse $arteifln/Sefl*9A@asL etlräen S ie bei eine? ooleba» «aM
Ihre stten* ©tbe»?*

GD? na? SU?/P26 SDH? OTS BW leim fteüQ&r# AK&*> lareali
GrltasBar*

_  t»i . .

Vereinigt*T̂wäMI S 5 5 S N
$08

1u«ak' 5 5 h

H t 10 23 31 3 5 $ t? * - 5 --1 2 13 3 12 1 4 53 3 2 2 0 1 2 1 1 2
SeMOor ' 12 2 ? 1 0 56 3 1 6 f 0 1 t 3 3Xebsrüxt@& 15 1 3 1 2 58 3 2 6 1 1 1 2 2 2
Slsi8eöS®e 5 1 1? 1 3 43 2 3 .7 5 3 5 i 2 t

s



m

Mm WB tmatsebe föUespeliaei) erhielt mm&&w «Sn 1 % Himtm*
2 % M m  wsfelfeereefetigia» Bürger, via mmk dt? aâ Wtofffilstios*
atedea fö r  leefxu» Irrtet/Bewegung aiism *u

SöO®0ö (erd?tlt$etm?Si4§S ) B̂SßltöSIPliBÊSZli b&tlBTl tlOh VSÜ I8ttde SöVttö*1
be? Ma grî a .fanim» taajft «A^wt

Dio XiBP ist wa 23 55 ©«? 3 55 gesefertaspft« Bis SSD/Ml von 31 $ auf 12 %* Aeefe im  Mm» Barm bat aefer tie l Man verloren# Bas* ©elbe g ilt relativ für Al# SBH), dt# ebenfalls 2/3 der Stlssma eingebaut fest* Auf der SiegerstraSe ist eiadsutig dis SlB, dis ia im  leisten 2 Monates tos  aa* 6 5$ aef über 50 £ aagtsacfesea ist* Bolsfe einen Aufsobaung eiaar groOea âBsŝ ŷ tis Îwi Jartei tat ss »ofei ia 20* dclirfeimdert ia ®mmps neofe alobt gegeben* Bla Brsscfeea können Mer a£efe$ dtfl&atiert werden, obwohl sie auf dar üssd liegen*
«S3l Ö#Ä |K̂ tfiQ9l#4lO& t ÖSU5 <̂ MwlS$5& Uttfi 3Ä6yRLSJ6@9S @$3?SlM^pelittisasa fiütli auf i sie bevorzugen etwas aefer die Grifesea und dis SH), eber «saiger dis IBS* Ansonsten ist dis überein-
stiaauBE sur J-eaulaiies. der M 2 ba>A4f>̂ iw»Äii»y>d „
Studenten all*?d ia$* ss isb sa  v ie l sürtsar ©fe* Sie sind (bei der 
M 2 wi© bei der SSM fegalfttlen) uateyd«r©bsofeBittXlo1i fttr ODU, 
SDP, CT3, aber öterdarebeeiatlttllofe fü r HG, Größe, berein igteMake, BSB#
lI^BnssXnMöa...,.. .-....JOT... M BF
SefeöXer 8 22 15 40Itote’Xiâ i 0 ■ 22 10 44Studenten d tf 4S 12
4**#̂. blsr seeelüse , besonders sterk st**! #4*s^ffttfeisveriss^ för SP, di® £N® «ad SBD/HS,Besonders basfe siebt dis SH5 bei Arbe item ia Store (SO 55), dis
A«a>a<t4̂ all%a» «amtan» f »  Surofeaöfeaitt•
Wmmm Würdea ss 2 55 raefer ÖBB ©ad 9SB, aber su 3 55 weniger SH)
Ms SH5 fest ifere grOdtea Simaoes is  im  öroSs^dtsa Ober 100 000 
CfS 55), aber auch ia  den indes vm  2000 -  10 000 (50 &)*Bis m  bet in dea BOribm überdörohsübaittliofee AabSagereefeXan Cif ^), ia Omietädtes dis relativ geringetet (0 55)«



$»* Alte? imielt eine völlig untergeordnet© Bolle« leiiglloh 
«tber 653tfhris* «Betete» esaiger 8SD (40 5*>« dafür ober ttsfigsr OSO <19 %) «ßhlen*Ster Eß&m dl* Ibreiaigusg Ist, «Shit feaum ®C» weniger Sfß, aber 
▼lei bSttflß»r H5S»
S u i& S su M agU LmgUedar der CDU* an @0 %OSO» 9 %ZWMitglieder ier Mli m 60 %SS?» 20 %SWMitglieder icr vm * SO 76 %IBS* 13 %zwmtgiteder ier ssDi aa 38 %E2SJ» 36 % B W

sicher sind Sie sieh Ihrer eben geircffeaen'
1 sehr eieher
2 eher elcher
3 eher unsicher
4 set$r unsicher

 __________________ I_____ 8L-------3______ I ____
I S  42 43 12 3

l l  43 23 f
Ihr 15 5£ der i%hXberechttgtea aiai eich ihrer Ihriefsetel noch »loht sicher, Stadesten allerdings wesentlich mehr* Bifforcnsen finden eich «er eilen unter 1 (sehr sicher) uni spiegelbildlichdam tsate? 3 (eher sicher}»
leibliche iSfcler eins m 3 I  «eniger ‘sehr sieher“ als männliche*
BUrger ln Staaten Uber 50 000 Sinwofcnar elni v i U  «enlge? "sehr sieher** ale selche ln Orten tmtar 50 000»
ftwc<nr< « #4 «< a »« fass* eher 2csslniarfeischen iaf*eaiee war an 37 % 

fess# 35 %
Insgesamt aeigt eich« daß diejenigen, die eich such hei anderen Bntcchcldungan nicht eindeutig pro oder eeotxm festlege»» euch hei ier Wßhlenteeteeldasag cm



S&ftft b etbâ tabyfi11 aal̂ ißab öXi hi dursfe
fA im  Bwalatiftwim  ̂ ü a  Imm» Ai«MiMi*»äa»  «tirf «1011 f ff ITT \  .

v«b Bsartalea olafl #ejga$asi ttbeyflurofoeotoittltoh fftei
r .  ft#  t e  €3^J* l© £  ( ^  t e «  55  # } »  a l t e  t e  WB>

(ncr m  & )* B ß (4@ 0«
t e  <W  a it& t, ia t  »tat* » t  5$ K m tm r  t e a t e i t e g  aitar a l t e r »  
te l®Mföite aa 4t st* te SHMSter su 43 %* Ifca»®ü* te '®l#r 
de*» CtetBoea nag» ffli 29 ö  eaS dia das tftta a Iteartan ao » nny aa 19 f l '
M«lUBfc M̂BfeJa -jMkkdBKiflM« ftftuikftt ft"9̂ &̂Jb«gk ft jMuJjk ftbft yri# k̂ft «|| #BBflMtt«̂A«hBfeM£ «k «*»- ft»-j—.Ĵaftiar aieimr» sei ibbwi %t$% «sa :«Baawa!̂paftStNw9SBi z aiaäaaHf oesevs* • 
JĤ jfty »|- ^#»Bftg>wift|^'|,<iM»liqt l% faw i«!t^  jgftlugaBi g2*55ftZS31 ^ ifi^ lu S , stx&li

a l t e  t e  A lte «  Wm  t e t a * *  fix te « t e b  SMcbt terdörcbscbaitt«*ltift IfStfty }öaba« Slß:bQJ?f?»
sieb 41# Bapsit̂Llkaxifti* ca dea beteiligen kBxsoea» so

taten t e  ma? w  1 % t e  mtoteteMtetaanbol &j£ö&älickea #©a 2 t e  I & Aber 4 £ t e 1
t e  A b a ite  t e  teöl& ilßm ®*» ©laeae Eaadidote bat

?:#'5 *

11»#^. sie Ifesb^ltalsse 
3oMZle$e nis® tö« lÖlftftefBt

aaSesTc« Eies»
{# J a -14 5»

i fl t e 5 £ der Salap*



WXJUB WUPä 03A ĴSUPSranS* w n v Q li  3* 9# ®lm iKfUlM®lip3*V 8®f
Î PSU EßS tlSbig!© V'OTOÜHEM8k'3Ua0OiS t$i& SSatet^Moa» Matt*»
OMMR/f g!82ro3̂ 3«2*5* USO UHStl®®» ©31̂ 53ö OnByrt « »  ©*• WBmffBmm^ßm^tSMtekodtS «sHOJ? -AUhK̂S*“ iütft BOBlalfiHR QlHlp,,|H3®l Ö03P Ste VtlXlQfltmUKIjjj» Im
Jtfcäto&m %k£ «Uftiit fSfcAÄ 41 m* A a m  2L*Mfek aaeikdita4k.4 Ak.m4 k äHiAikkJkM ^&«Ä-WWF Î SSMB© 36̂ 90» JfpJwi® ©33f JTJtSJlQ tSnKfi «LS Ü4m  ttSWHi® tywfcXliXfiOSflaEI mB&+*

i iw flffcÜ iE iE i Oi^ka 2 t  J *  fa —*L . i N i a i ^ t i a a  ■—-t^ . ^ J O . ^  M  ^ .© l^ -^ .. Or JL. A flM M -J i m i« *ttfrW!ÄJ»Otub» US© Ĵ iTGOsrQSIg XmQm hSHSP vl$izBjê ÖSw*-0B6*V wO loOll
s®osims@Beia®eB xsr BXtaxo Borger m  voa 3000110 uosr 90 9 
Ä63P 02fl$lMSI«

Jafljolloomfâ rTO &m& ©ferne ©tarifier als die la einer AasMiaeag 
Stohsatea (vgl# Sab. 16)« D|oo^os%licM JstspsUeli© der f&sösa
ft9©äffe2t OKdOst *MkktflMlHMIdftOkMIMMr' 41jflyP% Ic?ÜP*@EV* ISIWpKKHWnP fm3r VW W4| jpgKEHpXl Ww&K jpBfpili. fw  &
M U  Sab*
Äi#8>® 1?02̂62?̂iSg*
gab*. 1 6 3 £h©i»©a£l©iofil»lt im Baru? (1)

t?MlffiS CT»rl Iffemof» iollfs& hol Ojg ©ttf stttÜMn bgruflicbSS îhayt̂ i <s|jn glstohBa oisQäosm IibI#ä#4$

1 2
l l m  4 2

sr
9S
91

9
i
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MiHflds SloAndi telni Mtzesf nur eiaem ürtoss SinfluS t 
tab recbtsredltal esegeriebtete Bürger (eelebe* die itepubüteiaer 
«Bblen efiroea) statt te s» 88 $ ea* Bertrfstfitißfcoit al« te* 
druck roa aialohbereehtigang and Qleiebeteiltsac wird dsaasoh 
elIßOB»in al« urnwrclobt barer Bert angesehen.
Zugleich bblt aa ala Drittel dar M>JWBtalterun« für zeitig» daß 

Beruf («gl* Tabellen 19 tat 19).

Üfeb. 181 frau t a
‘Ofeewea. sollte sieb beete bei uns «eltr m  Pamlli© snd Haushalt fffnf jjri» un atw Beruf < ’

2 *Me en tw psri flht «einer3 tea babe leb Beine iäetaung
 ;_____________ t ..... .....a,______ J L - -SJL 34 f7 9

mtm»T 31 9i sleferllngs M §3 10Studenten W 93 3
Arbeiter M  g  IAngestellte
sübßtßadic^
f w S n p j t Ä d Ä P t i *

8
8

’f
ZIJ-Topola tiaa 24 63 13
SoWOar 26 5B 16
« e  «  i  1?

Die teefsttfî eett te Iren soll nicht weßfollan - wie stellen 
19 und t? belegen * «te ihren Stellenwert augunste t e  Mills 
verringere* Dee weinen tt* s . besonders die llterea# (wie gnte® 
TJbtersttchuEyge© «eigen* eind öreaabes dslö? vor alles in zunoh-
— .,- —  ̂ji iM. o^..a Ji-. ..- - a.. 4t̂ ai 'Mm«' dH-4tip̂ tf>bdil tf mp jephtt» ÊBMkMptf 91 tf jbjmi # «■» ̂mi-i ti tu .9 st>«aeaflea zaxtprobiesa qr swe» m. een irgmiiea aacc sexera ossifi su 
tatet teuer im Mbltaa bei te geeeUteaftXtete Ki»Serbe- 
tstfiteg infolge AfMitweirwaansils *) itfariiage* «egsisists ums 
imtner vertrete leicbt aebr eie teer» talliteticaiegriifte 
^yyyw Standpunkt s Stedeatea* yfesb^WIb^ft* Selbständige 
weniger* ite m  beteem ist* dad eeel Drittel tmeerer tedlbe* 
m m  dieser l£so&g t e  Sro&leae a  1 e b t eustisc»&t t a t e n

ändere lim f̂***'Hit̂ bew* sehen»



Ü3* Ifapueunt Ifatlii« alith 4« «to» QttljrfeflS! ftrw»t 4 ftlwitlfBMh.dWnBpBWinpBPB̂nwilMB» 8B®mn 86 pjnW'fllWnnn nBWanB̂ aBFBW- ,3wnk»iP!-eB ^pb̂ pib̂ wbp̂ p p̂̂ ^̂ bp'̂P’̂bbpwbB"̂ ^

d&MNBf Tnrttttrlrimg fbyty  ftmftigwMff BbXi®#
TU* Wftl j 44 «ftK»t tbatfrfl lMBBWg 4ßt Mfl» Sfihr ffpeS»4®,r»(|BF V w VRMV ppgi4wpniF'WlFwV®4:̂P-PBF̂lF4®pg|F«ÄBBW|FBP,:wWBP 4P» ̂•■PWF W P̂B̂pĴFîF p̂ p̂-ŵp»
!i|| potWtttlsXlStt ffihlMi* TTTFfftl lHHF̂Ttf ^f»y^>-^ stutCBWII fdLXMtiP ^|3V
PŴftfeM̂HiAsAltllfe Vfctamdl ̂0 £ *0 4lk jlt̂lMlH *I08̂ A>®3 MMfedb8feMMBMl%fr4l‘8nJ0̂ k *& Ä4ÜW P i i W i i  irSWHiilISMffOIJUl CBB* «5P8II IBlwfDQ 010 B U O B  SB %JSKI-*ffllliW M HP
14 *, CCTWBbler 46 *>. Btto t* 31m» 4M alten SoUenaeMUe 
intern Auoh 5y*^t|. ff*** nlobi voXXss&t £&
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4 0 ,/5 0 , T̂fĉajbfciM!» aliseaesi Am® gn# (Andere
seines# AaB sie es selbst sie unsareofct ma®g$*idea, w  ieglieber
Mfr «f 4 41.% A»̂ g»fm>ii1<tti«%.f«rtaw jp|SSS&ZI MI fl« 4», Q-b^oUl gl® StllS
w m  Jug«äd im ir»31 ls Arbeit und Verantwortung etahando OenereN* 
tioa siaöU tlagsreefciiglßeii etapfindsn beaüglicfc der Msbörigea
&»-«f̂ ^1,4.̂ % a-i;i.̂p»e|9̂ ai siibM Ale Bssitaaer*)
ffl<n %>. Aerfk m M̂BK%!uie9 AbMeetfafr «mA .»t-tl JA JL.-S VJEd%3WI3»wRAh m VBbI^
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Die Veränderungen in den politischen Auseinandersetzungen in 
der DDR, besonders bei den Demonstrationen! mit der lendenz 
zu Intoleranz« Gewalt und Aggression» bleiben nioht ohne Ein
fluß auf die Mehrheit der Bevölkerung*

vor Eunahme von Gewalt und Aggression
"Ich habe Angst» daß Gewalt und Aggression Zunahmen"* 
(in £)

k 1 43 57
M 2 63 37

Schüler ( 1 1 ) 46 54
Schüler ( U  ) 66 34
Studenten ( K 1 ) 55 45
Studenten ( h 2 ) 78 22

Eehrlinge ( h 1 ) 41 59
Böhrlinge ( 1 2 ) 66 34

Arbeiter 59 41
Angestellte 66 34
Rentner 67 33

Der Anteil derjenigen, die Angst davor empfinden, daß Intole
ranz und Gewalt zunehmen, iat in gut zwei Sonaten um die Hälfte 
gestiegent Statt über 40 s der Bevölkerung, die daa Ende Ko— 
vember '69 befürchteten, sind es heute über 60 Bl Das g ilt  für 
alle fätigiceitsgruppen und sozialen Schichten) besonders sen
sibel reagieren -  wie schon im Eovember '89 -  die Studenten#



Tab» 25i Angst vor Zunahme von Gewalt und Aggression, 
differenziert naoh dea Geschlecht iin %)

................................................................. Ai.... ...
männlich 44
weiblich 70 30

Schiller
männlich 53 47
weiblich 76 22
Studenten
männlich 71 29
weiblich 83 17
Lehrlinge
männlich 52 48
weiblich 61 19
Arbeiter
männlich 52 48
weiblich 73 27

männlich 59 41
weiblich 72 26

Auch Lädchen und Prauen haben wesentlich häufiger solche Be» 
fürchtungen als kämier, besonders weibliche Schüler und Lehr
linge äußern sie beträchtlich häufiger als ihre männlichen 
Klassenkameraden•
Klare Zusammenhänge ergeben sich erwartungsgemäß mit dem 
Lukunfteoptimismust Je optimistischer die persönliche Zukunft 
gesehen wird, desto weniger wird Angst vor einer Ausbreitung 
von Gewalt und Aggression bejaht (49 £)» je pessimistischer 
dagegen, um so häuf iger (75 *>)• Aus eben solchen grundlegen
den Ansichten ist auch der Unterschied zwischen jenen erklär
bar, die eheẑ fiir einen reformierten Sozialismus oder für einen 
kapitalistischen Entwicklungsweg in der DLR plädieren:
Letztere haben solche Befürchtungen mit 43 %  beträchtlich we
niger als erstere mit 75 %• Das gleiche Verhältnis findet sich



bei den Befürwortern und den Ablehnenden der Vereinigung von 
BRD und DDR* Die Befürworter bejahen solche Ängste deutlich 
weniger als die Ablehnenden (46 % su 84 %)• Auch die DDR -  
Identität spielt eine sichtbare Rolle* Je geringer sie ist, 
desto weniger wird Gewalt und Aggression befürchtet (30 % zu 
76 %)\ Deutlich wird* Die ideologischen Verfechter der (Nie
der** Bereinigung alt der BRD ernennen und befürchten weniger 
eine Zunahme von Gewalt in den politischen Auseinandersetzun
gen!
Das kommt näherungsweise auch in den Parteimitgliedschaften 
und in den Mahlpräferenzen zum Ausdruck* Mitglieder der PDB, 
EDPD und DBD äußern solche Ängste wesentlich häufiger (80 b ) 
als Mitglieder anderer Parteien« Auch die potentiellen Wähler 
dieser Parteien nennen ähnlich häufig solche Befjirchiungenj 
am wenigsten die eventuellen Mahler der "Republikaner” (42 «

Daß diese Befürchtungen großer Peile der Bevölkerung durch 
die Aktivitäten ideologisch rechtsradikaler Kräfte motiviert 
sind, belegt die Frage nach der Furcht vor zunehmenden neo- 
faschistischen Tendenzen in der DDR!

Tab« 26» Angst vor der Zunahme neofaschistischer Tendenzen 
in der DDR (in %,)

M 2 63 37

Mdsksm^Mk
Schüler 73 27
3tudenten 76 24
Mehrlinge 71 29

Arbeiter 61 39
Angestellte 61 39
Rentner 70 30

Knapp zwei Drittel äußern solche Befürchtungen, Frauei’, wiederum 
mit durchschnittlich 12 B-jtunkten häufiger als Männer in allen 
Tätigkeitsgruppen« Bs zeigen sich auch um nur wenige Irezent-



punkte unterschieden die gleichen wechselseitigen Zusammehhänge 
wie bei der Einstellung su zunehmender Gewalt und Aggression« 
Beides wird demnach voẑ der Mehrheit der Bevölkerung mit rechts
radikalen politischen Positionen in Verbindung gebracht« Dieje
nigen, die eher zu ähnlichen politischen Standpunkten tendieren, 
entwickeln solche Befürchtungen deutlich weniger«

Diese Abneigung besonders gegenüber rechtsradikalen Kräften geht 
bei dm? großen Mehrheit der Bevölkerung mit deutlicher Ablehnung 
einher« So werden die Warnungen in der DDR vor dem Neofaschismus 
zu einem großen Seil befürwortet«

Tab« 271 Haltungen zu den Warnungen in der DDR vor dem 
Neofaschismus (in %)
"Was halten Sie von solchen Warnungen?"

Sie sind
über
trieben

ange
messen

viel zu 
schwach kann ich nicht 

beurteilen
i. 2 21 36 33 10

Bchüler 24 36 32 o
Etudenten 22 46 28 4
Lehrlinge 20 38 30 12

Arbeiter 23 36 32 9
Argesteilte 21 42 29 8
Rentner 15 29 41 15

über ein Drittel hält die Warnungen vor neofasehißtischen Ten
denzen für angemessen, ein Drittel noch für viel zu schwach«
M t  anderen Wortent Rund 70 % der Bevölkerung ist sich der Ge
fahr, dl® vom Rechtsradikalismus droht, bewußt! Auch hier äußern 
dl© Prauen aller Tätigkeitsgruppen und sozialen Schichten - aus 
den vorher genannten Ergebnissen verständlich - größeres Enga
gement für die Warnungen vor diesen Tendenzen«



Sah« 281 Haltuneen zu den Warnungen in der DDH vor dem 
heofaachlsmua (in  %)

Bie sind
über
trieben

enge—
messen

viel su 
schwach

kann ich nicht 
beurteilen

Smsä&s&äk
männlich 26 38 29 7
weiblich 15 35 37 13

reform« Sozialismus 9 37 45 9
Kapitalist« Weg 39 33 16 12
Vereinigung von
m l m l j w L.,-.
dafür 37 32 19 12 ,
eher dafür 14 44 33 9
eher dagegen 4 34 53 9
dagegen - 25 72 3

m t M m m k
vollkommen 10 37 44 9
etwas schon 22 43 23 12
eigentlich nicht 41 30 16 11
absolut nicht 53 23 13 11
Svtl« hahl der

Ja 50 17 12 21
nein 20 37 33 10

M
CDU 34 26 25 15
idh 36 38 13 13
i-JDS 1 32 63 4
KörD 21 37 26 16
mn 8 33 53 6
SH) 26 39 26 9
heuee Forum 8 53 33 6
Grüne rartei 25 39 25 11



«eitere Unterschied« zeigen sieh in Abhängigkeit von der Mei
nung Über den «eiteren Entwicklungsweg der SDR» auch hinsicht
lich der Vereinigung beider deutscher Staaten» der DDR-Identität 
und des Wahlverhaltene«
Insgesamt veranschaulicht die Übersicht * Konservativ eingestell
te hevölkerungskreis« halten die Warnungen vor rechtsradikalen 
Entwicklungen häufiger für übertrieben als die übrigen» wobei 
die linksorientierten Gruppen und Parteien diese Warnungen wie
derum häufiger als noch zu schwach kennzeichnen«

fab» 291 Haltungen zu rechtsradikalen Forderungen (ln  %)
a) Auftreten gegen Ausländer» 

arbeiten
die hier

bin dafür

U 2 70 13 17

Schüler 47 24 29
Studenten SB 5 7
Lehrlinge 49 26 25

Arbeiter 67 17 16
Angestellte 76 10 14
Hentner 65 13 22

b) Forderung nach der Einheit Deutschlands 
in den Grenzen von 1937

....... bin dagegen bin dafto habe keine. Meinung
2 81 7 12

Schüler 68 17 15
Studenten 95 2 3
Lehrling© 61 20 19

Arbeiter 78 8 14
Angestellte 85 6 9
Hentaer 80 8 12



Intolerantes Auftreten, die Distanz zu Ausländern, selbst wenn 
sie in der DDE arbeiten, wird von der Mehrheit abgelehnt \ aber 
die Zustimmungen, zum Teil auoh die nicht eindeutige "Heinungs« 
losigkeit" seilten nioht untersehätzt werden« Vor allem von 
Schiilern und Lehrlingen vertreten bis zu einem Viertel Vorurtei
le gegenüber Ausländern*
Etwas eindeutiger ist die Ablehnung der Forderung naoh Wieder
herstellung des "Deutschen Kelches" in den Grenzen von 1937» 
offenbar ln Erkenntnis der Tatsache, daß das neue Feindschaf
ten und Kriegsgefahren herauf b eschwöran kann« Aber auoh hier 
ist fast ein Fünftel der Schüler und Lehrlinge bereit, sieh mit 
diesen Forderungen zu identifizieren«
Weitere Abhängigkeiten bei der Ausländerfeindlichkeit sind ge
ring | die Ablehnung solchen Auftretens ist ziemlich breit« Sin
zig diejenigen, die eventuell die Republikaner wählen würden, 
äußern sieh häufiger intolerant, und umgekehrt, diejenigen, die 
sich für die FD8 entscheiden würden, sprechen sioh deutlich häu
figer gegen solche Vorurteile aus«

Etwas anders sieht es bei der "Wiedervereinigung in den Gren
zen von 1937" aus« hier gibt es mehr und deutlichere Zusammen
hänge* Diejenigen, die für eine Wiedervereinigung sind, sind es 
auch häufiger in den Grenzen von 1937, und umgekehrt: Je stabi
ler die DDR-Identität ausgeprägt ist, desto entschiedener ist  
die Ablehnung! Auch die Wahlabsicht für die Republikaner schließt 
natürlich zu einem beachtlichen Teil die Forderung nach dem Deut
schen Kelch von 1937 ein« Auch hier spielt nur die Mitglied
schaft in der life» und in der DBD für die Ablehnung eine Rolle, 
desgleichen das eventuelle Wahlverhalten: *DG-Wühler sprechen 
sich in großer Mehrheit dagegen aus« eventuelle Wähler der G1D, 
der LDi und des heuen Forums ebenfals überdurchschnittlich« 
Demzufolge verwundert es auch nicht, wenn sich die übergroße 
Mehrheit (91 %) gegen eine Kandidatur der Republikaner zu den 
Wahlen am 18« März 1990 ausspricht, sich jedoch die eben ge
nannten Differenzierungen hier ebenfalls adäquat widerspiegeln«

Zwischen Wählern Überhaupt und Kichtwählern ergeben sich bei 
a ll diesen Fragestellungen keine aussagekräftigen Unterschiede«



ß,t gHaftfflrtfcfAt. m,
löcakte Angaben Über die Mitgliederzahlen der etablierten *ar- 
teien, der neuen Parteien und Bewegungen liegen »ur Zeit nicht 
vor bzw* werden nur als "ürgefähr-tferte" mitgeteilt« Von daher 
können wir nur mit relativer Sicherheit sagen, daß die Repräsen
tanz der Mitglieder von Parteien und Bewegungen in unserer Stu
die ihrer tatsächlichen Repräsentanz in der Bevölkerung der DBR 
entspricht« Dafür spricht folgendest
Bie Mitglieder zahlen der kleinen Blockparteien wurden bisher 
künstlich begrenzt und bewegten sich zwischen 80 000 und 
120 000 Mitgliedern* Bas sind, bezogen auf die unserer Untersu
chung zugrundeliegende Qrundgesamtheit, jeweils etwa 1 Prozent 
der Bevölkerung Uber 13 «fahre*
Letzte Angaben Über die Mitgliedsstärke der PDS von Gregor Gysi 
(15* 2* 90) bezogen sich auf 700 000 Mitglieder* Das wären etwa 
knapp 6 Prozent der Bevölkerung Uber 18 Jahre*
Davon ausgehend scheint unsere Stichprobe auch in bezug auf 
dieses Merkmal repräsentativ für die DBR-BeVölkerung zu sein*

Mitgliedschaft in den Altparteien
“Gehören Sie einer der folgenden Parteien an?“

CDU Uh SiüD-PDS LDPD DBD keiner . 
Partei©;

M 2 2 1 8 1 2 86

Arbeiter 2 1 3 1 2 91
Angestellte 2 2 7 2 1 86
Rentner 3 2 7 1 2 85
18 -  24 Jahr® 2 1 3 0 2 92
2 5 - 3 4  Jahre 2 1 4 1 2 90
35 -  44 Jahre 2 1 6 2 1 8 8

4 5 - 5 4  Jahre 2 2 6 2 2 -v f"O O

5 5 - 6 4  Jahre 2 0 7 1 4 66
85 Jahre u* älter 3 2 7 1 3 84

Studenten 1 0 9 0 1 89
Lehrlinge 0 0 ö 0 1 99



«ährend d l« CDU, d l« BDI und d l« KD1D offenbar ln allen Alters
gruppen etwa gleich «tark repräsentiert sind« sind dl« (SED-)PDS 
und die DBD etwas stärker in den Altersgruppen über 35 Jahre 
vertreten* Als ein« besondere Gruppe zeigen sloh einmal mehr 
dl« Studenten, unter denen der Anteil von (SSD-)PDSu Mitglie
dern mit 9 Prozent Überdurchschnittlich hoch lat«

nicht uninteressant für die Wahlstatistik Ist es, wie sioh die 
potentiellen Wähler der Altparteien, bezogen auf ihre Partei
mitgliedschaft , zusoramensetzen«

Sab« 31» Mitgliedschaft in den Altparteien unter den poten
tiellen Wählern der Altparteien

"Gehören Sie einer der folgenden Parteien an?” 
CDU LDP SED-PDS HDiD DBD keiner die-

_________________________________________  äSZJßFMk*

CDU 16 0 0 0 2 82
DDP 0 31 0 0 0 61
SED-PDS 1 1 42 0 1 55
HBPD 0 0 0 52 11 37

0 0 4 0 23 73

Danach setzen sich besonders die Wählerpotentiale von CDU und 
DBD aus Parteilosen bzw« hichtmitgliedem der Altparteien ausan- 
men« Hingegen müssen sioh HDPD und SHD-iDS vorrangig auf die ei
genen Parteimitglieder stützen« Hier ist das Verhältnis von Par
teimitgliedern zu hichtraitgliedem unter den Wählern ungünsti
ger« Demgemäß hat von den Altparteien zur Zeit die CDU anteil
mäßig den grüßten Zuspruch Uber die eigenen Reihen hinaus, die 
BDPD den geringsten«

Weitgehende Unklarheit besteht nach wie vor über die tatsächli
che Mitgliedstärke der neuen Parteien und Bewegungen« In unse
rer ersten repräsentativen Untersuchung im November 1939 bekann
ten sieh 2 Prozent der Befragten zu einer solchen Mitgliedschaft« 
Das entspräche, bezogen auf die Grundgesamtheit, etwa 250 000 
Mitgliedern« ln der Studie U. 2 gaben zum 3 Prozent an, Mitglied 
solcher Parteien bzw« Bewegungen zu sein« Das ließe auf etwa 
375 000 Mitglieder schließen« Diese Zahl erscheint uns jedoch,



auch angesichts der bisher bekannten Selbstangaben der neuen ia r -  
teien und Bewegungen, etwas su hoch* Möglicherweise haben sieh 
Sympathisanten als Mitglieder eingetragen« Andererseits kann man 
davon ausgehen, daß es sioh hier um potentielle Mitglieder han
delt«

lab« 32s Mitgliedschaft in neuen Parteien/Bewegungen
"Gehören Sie einer neuen Partei/Bewegung an?"

SPD Heues Demokrat« einor keiner
________________________________________________ mä&XM__________
M 2 1 1 0 1 9?

Arbeiter 1 2 0 1 96
Angestellte 1 1 0 1 9?
Rentner 0 0 0 0 100

1 5 - 2 4  Jahre 2 2 0 0 96
25 »  34 Jahre 1 2 0 0 97
3 5 - 4 4  Jahre 2 1 0 1 96
4 5 - 5 4  Jahre 1 2 0 0 97
55 Jahre u« älter 0 0 1 1 9ö

Schüler 0 0 0 1 99
Lehrlinge 1 0 1 1 97
Studenten 0 0 0 1 99

lach diesen Angaben haben lediglich die SPD und das Heue Forum 
in der Bevölkerung eine größere Mitgliederbas ia • Die Angabe 0 
besagt iia übrigen nicht, daß hier keine Mitglieder vertreten sind, 
sondern, daß die «indestgröße von 0,5 Prozent, bezogen auf die 
jeweilige soziale oder Altersgruppe, nioht überschritten wurde«

Vor allem in den Altersgruppen bis 54 Jahre sind die neuen Par
teien und Bewegungen offensichtlich präsent« Im Vergleich zur 
ersten repräsentativen Studie ist aberjloffenbar die Mitglied
schaft unter der lernenden Jugend, besonders im Heuen Forum, 
zurüc kgegangen« Das würde auch mit der zarüc kgegangenen Sympa
thie für diese politische Bewegung (vgl« auch die iahlabsichteni) 
Übereins timmen«



Wie schon in der Untersuchung M 1 war auch diesmal feotzuatei
len, daß di« M tgUiAtv der neuen larteien und Bewegungen vor 
allda aus dea Kreis der bisher 1 arteilosen» aber auch aus den 
Altparteien DBD» LDP und SED-PDS entstammen*
Anders als bei K 1 sind heute keine territorialen Unterschiede 
in der Verbreitung der neuen Parteien und Bewegungen mehr su 
erkennen*
Sieht man sich auch hier die Zusammensetzung der potentiellen 
Wählerschaft an» so erhalten die neuen Bewegungen und Parteien 
ihren Zuspruch fast ausschließlich von Parteilosen* Sie, beson
ders die SPD, können sieh auf ein großes Wählerpotential Über 
die eigenen Mitglieder hinaus stützen*
Befragte, die "einer anderen" neuen Bewegung bzw* Partei angehö
ren, gaben zusätzlich an, um welche es sich handelt* Genannt 
wurden die Grüne Partei, die unabhängige Prauenbewegung und der 
Studentenbund, jeweils von weniger als einem Prozent#

Schließlich ermittelten wir» ob Bürger bie zum Oktober 1989 aus 
einer Partei ausgetreten waren* Dae betraf 10 Prozent der Be
fragten, wieder bezogen auf unsere Grundgesamthelt» also etwa 
1,2 Millionen Bürger* Hauptsächlich waren sie aus der SED ausge
treten* Danach zu urteilen« hätte die SED schon zum Zeitpunkt 
der Wende Anfang Oktober 1989 nur noch maximal 1,2 Millionen 
Mitglieder gehabt (von ehemals etwa 2,2 Millionen)*

gab* 331 Austritt aus Parteien vor Oktober 1989
"Sind Sie vor Oktober 1989 aus einer Partei ausgetreten?"

ia , aus
Aa* sm ja , aus einer nei:

M 2 8 2 90

Arbeiter 8 2 90
Angestellte 9 1 90
Eentner 9 2 89

10 1 89
weiblich 5 2 93

Die Austrittsanteile differieren in den verschiedenen sozialen 
und Altersgruppen nur geringfügig* Unter den männlichen Befrag
ten, besonders den Angestellten, sind sie in bezug auf die SED



etwas höher ale unter den weiblichen.
Sie ehemaligen Mitglieder der 3SD eind heute überwiegend partei
los (su über 90 Prozent), knapp 40 Prozent von ihnen würden bei 
einer Volkskemmerwähl der SPS, etwa 10 Prozent der GW ihre Stim
me geben# Lediglich knapp 4 Prozent würden heute die PDS wählen. 
(Zu berücksichtigen is t , daß der Austritt aus der SUD, wie auch 
aus anderen Parteien, nioht erst im Jahr 1989 erfolgt sein muß j 
unsere Präge zielte darauf ab, a lle  zu ermitteln, die bis Okto
ber 1989 ausgetreten waren«)

2.r.MteUMäBPWt, Afi, t o t e ü M w

Im Gegensatz zu dem in den letzten Monaten gewachsenen Interesse 
vieler Jugendlicher an Politik, insbesondere an der Entwicklung 
in der DDE infolge der Wende im Herbst 89, ist die Grganisiert- 
heit der Jugendlichen weiterhin stark rückläufig.
Anfang Februar war nur noch etwa ein Viertel der Jugendlichen 
Mitglied einer Jugendorganisation« Ende hovember waren es immer
hin noch etwa drei Viertel«
Dieser Rückgang umfaßt a lle  sozialen Gruppen der Jugendlichen« 
iso n&ren von den Schülern, den Lehrlingen und den Studenten Ende 
hovetaber noch über 90 Prozent organisiert, Anfang Februar waren 
es bei den Schülern und Lehrlingen nur nocketwa die Hälfte und 
bei den Studenten lediglich ein Drittel. Bei den Jungen Arbeitern 
und bei den Angestellten ging die Qrganisiertheit von Koveaber 39 
mit 55 bzw« 65 Prozent bis Anfang 1990 auf 20 bzw« 17 Prozent zu
rück«

Pah« 14 i Qrg&niaiwrtkeit der Jugendlichen (nur unter 25jährige)
_______________________  Mitglied einer Jugendorganisation
Gesamt 26

männlich 25
weiblich 27
Schüler 56
Lehrlinge 48
Studenten 33
Arbeiter 20
Angestellte 17



Nahezu a ll «  (96 Present) der organisierten Jugendlichen eind 
Mitglied der freien Deutschen Jugend« 2 Prozent sind Mitglied der 
CDJ , je 1 iroaent Mitglied des Revolutionären autonomen Jugend- 
verbände« sowie der Jungen Sozialdemokraten« Weiterhin wurden ge
nannt i Junge Linke (3 Schüler), JuliA (1 Schüler), der Studenten
bund (2 Studenten) und der Studentenrat (2 Studenten)«
Mitglieder der neuen politischen Jugendorganisationen sind vor 
allem Schüler und Lehrlinge« Las betrifft insbesondere den Revo
lutionären autonomen Jugendverband, die Jungen Linken und die 
Jungen Sozialdemokraten«
Rio Jeseilschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft wurde von 
4 -rosent (überwiegend Schüler), die Gesellschaft für Sport und 
Technik von 2 Prozent und der DTSB von 1 Prozent der meist einer 
politischen Organisation zugehörigen Jugendlichen genannt«
Ursachen für den starken Rückgang sind der Zusammenbruch und die 
zunehmende Wirkungslosigkeit des alten stslinlsxiachen Systems 
der Zwangs orgsnis ierthei t •
Bs ist aber auoh in nächster Zeit noch ein weiterer Rückgang zu 
erwarten, zumal salbst die derzeitigen Ergebnisse im Internatio
nalen Vergleich noch außerordentlich hoch sind« So sind z« B« in 
der BRD lediglieh ea« 3 Prozent dar Jugendliehen Mitglied einer 
p o li tischenJugendorganisation•^
Die nach wie vor ala hooh einzuschätzende Organisiertheit der 
Jugendlichen dar DSR ist neben dem bereits genannten gewachsenen 
Interesse an Politik und dem Bestreben, sich in den Prozeß der 
Wende entsprechend einbrlngen zu wollen, vor allem auf noch be
stehende Gewohnheiten und zum Teil auch Zwänge zurückzuführen*

So vermerkten etwa ein Viertel (23 Prozent) der ln der FDJ or
ganisierten Schüler und 11 Irozent der Lehrlinge, daß sic noch 
Mitglied dieser Jugendorganisation sind bzw« sie ihre Mitglied
schaft mit Abschluß dar Ausbildung oder eines Ausblldungsabachnittes 
beenden werden« Bai den Arbeitern und Angestellten beträgt der 
Anteil der Koch-FDJler 6 Prozent und bei den Studenten 4 Prozent 
der Mitglieder«
Die Mitglieder dar FDJ sind in der überwiegenden Mehrzahl (zwei 
Drittel) für die Entwicklung eines besseren, reformierten Sozia
lismus in der DDR, ein Drittel von ihnen ist gegen eine Vereini-

1 Zur Beteiligung junger Menschen in der Bundesrepublik Deutsch
land in «Jugendorganisationen, EMKID-IESTITUT GMBH Ca«, Biele
feld 1, 1. Oktober 1987, S« 36



gung mit der BRD, und 88 hrozent wollen auch in Zukunft in dar 
DDR bleiben.
Die geringe Anzahl der in die Untersuchung einbezogenen Mit
glieder der neuen Jugendorganisationen und -bewegungen aufgrund 
der niedrigen Mitgliederzahlen erlaubt keine differenzierte 
statistisch gesicherte Auswertung* Deutlich wird insgesamt, daß 
sioh diese «Jugendlichen von vornherein an den politischen Zie
len und Irogramen der entsprechenden larteien und Bewegungen 
orientieren* Bo sind die 11 Mitglieder der CDU injier Überwie
genden Mehrzahl (3) für einen kapitalistischen Weg derDDR und 
für die Vereinigung mit der BRD (10), wogegen die 7 Mitglieder 
des Revolutionären autonomen Jugend verbanden ausnahmslos für 
den sozialistischen Weg eintreten und eine Vereinigung mit der 
BRD entschieden ablehnen* Das g ilt  auch für die 3 Mitglieder 
der Jungen Linken« licht so einheitlich sind dagegen die An
sichten bei den in der Untersuchung erfaßten Mitgliedern der 
Jungen Sozialdemokraten*
Die Organisiertheit der weiblichen Jugendlichen unterscheidet 
sich ebensowenig von der der männlichen Jugendlichen wie es 
auch in territorialer Hinsicht zwischen den Jugendlichen aus 
Dörfern» Klein- oder Großstädten keine nennenswerten Unterschie
de gibt*



Aus der Sicht einer künftig auch politischen Vereinigung 4er 
beiden deutschen Staaten auQ interessieren, eie DDR-Bürger das 
politische System der Bundesrepublik einschätzen* Bin wichti
ger Aspekt is t , welche der dort etablierten Parteien von DDR- 
Bürgern favorisiert bzw« abgelehnt wird, darüber hinaus, wel
cher Partei man aa ehesten zutraut, eine auch für die DDE 
fruchtbare Politik su entwickeln*

lab« 15» Sympathie für BßD-Parteien
"Wie ist Ihr» Lieinung Über die Parteien der Bundes
republik? Welche Partei ist Ihnen da am sympathischsten?"

CDU/
CSU

SPD P *D*P • Grüne Repu
blika
ner

eine
an
dere

keine
dieser
Parteien

Das
weiß
ich
»ich

U 2 18 83 3 4 0 0 4 8
Arbeiter 18 62 4 4 0 1 4 7
Angestellte 13 68 3 5 0 0 4 0
Rentner 20 58 2 2 ö 0 4 14
männlich 1? 65 3 5 1 0 4 5
weiblich 1? 60 3 4 0 0 4 12
18-24 Jahre 1b 53 5 8 1 1 6 9
28-34 Jahre 1b 63 2 4 0 0 7 8
35-44 Jahre 14 67 4 5 1 1 2 6
48-84 Jahre 18 67 2 3 0 0 2 8
55-64 Jahre 15 
b5 Jahre u«

65 2 3 0 0 5 6

Elter 22

Vereinigungwm/mpt

56 3 2 0 0 3 14

sehr dafür 25 55 3 2 1 0 1 5
eher dafür 11 
eher dage

69 4 5 0 0 3 8

gen 7 
sehr dage

61 2 5 0 1 8 16

gen 1 46 0 13 0 

Fortsetzung s

4
• 3 •

20

49

16



Fortsetsung Sab*

CDU/
CSU

i

35*
SID F.D*P* Grüne Repu

b li
kaner

eine
andere

keine
dieser
Parteien

Daa
wei
ich

$&&*£.,J9M
CDU 74 19 1 1 1 0 0 4
LDx 15 38 36 3 0 0 3 5
IBS 2 64 1 10 0 2 15 6
RDPB 11 62 11 0 0 0 0 16
DBD 4 59 2 8 0 0 4 23
SPD 7 86 1 2 0 0 1 3
Heues Forum 24 34 12 15 0 0 6 9
Grüne Partei 4 51 0 30 4 0 4 7
DIJ-Popu- 

U__
Schüler 1b 37 1 11 5 1 4 25
Lehrlinge 16 52 2 7 2 1 4 16
Studenten 10 54 3 18 0 0 0 7

Mach diesen Ergebnissen besitzt die SPD der BRD in allen großen 
sozialen sowie in allen Altersgruppen einen deutlichen Sympathie- 
vorsprung vor allen anderen Parteien* Relativ weit abgeschlagen 
folgt die CDU/CSU, noch weiter zurück Grüne und P*D*P« Pie Repu
blikaner der Büß werden kaum angeführt« lediglich von einigen 
Schülern und Lehrlingen sowie wenigen Bürgern zwischen 35 und 
44 fahren genannt.
Biese Ergebnisse mUssen vorsichtig interpretiert werden* So kön
nen BOR-Bürger nur in sehr geringem l«£e eigene iärfahrungswerte 
in diese Bewertung Eilt einbrIngen. Ihre Urteile sind überwiegend 
durch mediale Vermittlungen sowie die bis zur Wende betriebene 
Propaganda in der DPR gestützt. Biese war insgesamt negativer auf 
die CDU/CSU ausgerichtet* Darüber hinaus messen DDR-Bürger die 
ÜRD-larteien vornehmlich an ihren außenpolitischen Aktivitäten* 
Ftir viele ist damit die SID positiv mit erfolgreicher Ostpolitik, 
die CDU/CSU dagegen mit Machrüstung und Raketen-Btationierung 
verbunden* Schließlich besitzt die SID auf dem Gebiet der heu
tigen DDR starke Traditionen, dia von der neuen DDR-SID wieder 
auf gegriffen werden* Von Bedeutung kann schließlich auch sein,



daß West- und Ost -SPD nach der Wende relativ schnell zusammen
fanden, während CDU und CSU erst nach Jahreswechsel ihre Part
ner in der DDR fanden". So ist möglicherweise die Wende Über
haupt für viele DDR-Bürger starker mit der tfest-SID verbunden 
als mit CDU/CSU.

Einige differenzierende Anmerkungen«
Betrachtet man die Altersgruppen, so fä llt  erwartungsgemäß euf, 
daß Schüler und -Lehrlinge zu größeren Teilen mit dieser Präge 
überfordert sind« Im Vergleich zu Arbeitern und Angestellten 
ist das Sympathie-Votum der lernenden Jugend für die SPD etwas 
geringer, dafür aber für die Grünen deutlich höher« Dennoch ist 
auch mehr als der Hälfte der Lehrlinge und Studenten die SPD 
die sympathischste Partei der Bundesrepublik*
Das höchste Votum erhält die West-SPD von Berufstätigen is  Af
ter zwischen 35 und 64 Jahren, häufiger von Angestellten als 
von Arbeitern* Die CDU hat die größten Sympathien bei Bürgern 
im Kentenalter* Die Grünen erhalten Zuspruch vor allem von jun
gen DDR-Bürgern, ohne hier jedoch von mehr als 20 Prozent ge
nannt zu werden*
Interessant iat auch ein Blick auf die Sympathiebekundungen 
in Abhängigkeit von der Wahlabeicht ln der DDE* Nicht unerwar
tet ist den (DDH-iCDU-Wählam die CDU/CSU, den (DDR-)SPD-Wäh- 
lern die SPD der BKD am sympathischsten* Überwiegend der S1D 
bringen aber auch die potentiellen Wähler von PDS, NDPD, DBD 
und Grüner «artei ihre Sympathie entgegen* Bemerkenswert ist 
in diesem Zusammenhang, daß die Wähler der Grünen Partei der 
BKD-S1D offenbar näher stehen als den Grünen*
Die LDi-Wähler fühlen sich zu einem guten Drittel mit der 
F*D*P* der Bundesrepublik verbunden*
Deutlich von allen anderen Wähler-Gruppen weichen die poten
tiellen Wähler dea Neuen Porums ab* Im Vergleich zu den Wähler- 
Potentialen der anderen Parteien bekunden sie weniger Sympa
thie für die SPD, dafür mehr für die CDU/CSS und nennen dar
über hinaus relativ häufig auch P*D*P* und Grüne* Das kann dar
in begründet sein, daß die Bürgerbewegung von Beginn an offen 
für alle politischen Schattierungen (mit Ausnahme der Republi
kaner und Rechtsextremer überhaupt) war* Diese interessante 
Sympathie-Verteilung ist allerdings auch ein Indiz für die nach 
wie vor bestehenden differenzierten politischen Ansichten unter



dea potentiellen Wählern des Forums (und möglicherweise auoh 
unter den Mitgliedern der Bürgerbewegung selbst)«
Ein Zusammenhang besteht schließlich auch zwischen den Vorstel
lungen über die deutsche Einheit und den 3ys$athisbekundungen 
für einseine BHD-i3arteien« Für die »yest-SPD t r if ft  des e lle r
dinge nicht zu« Kicht ganz unerwartet kommt der starke Anteil 
an CDU/CSU-Sympathisanten unter denjenigen, die eine Vereini
gung beider deutscher Staaten sehr befürworten« Bei den Gegnern 
einer Vereinigung hingegen bestehen kaum Sympathien für die 
CDU/CSU, dafür mehr für die Grünen« Bie Vertreter dieser Gruppe 
lassen außerdem häufig erkennen, daß sie keiner BRD-lartei ihre 
Sympathie entgegenbringen« Von den Vereinigungs-Gegnern erhält 
auch die ieet-SJcB weniger Zuspruch«

Ausgehend von diesen Ergebnissen konnte erwartet werden, daß - 
die große Mehrheit der BBE-Bevö licerung gegenwärtig eine S1D- 
Hegierung einer CDü/CSU-Keglerung in Bonn vorziehen würde«



gab« 361 Von D2&-<Bürgern geettoaehte Bundesregierung
Wer sollte Ihrem rtfcnoche nach ln Bonn regieren?

alna von dar alna von dar 
CBü/CSU geführte SW  gerührte

 Bundesregierung

1L&
Arbeiter 
Angesteilte 
Rentner

1 5 - 2 4  Jahre 
25 -  34 Jahre 
35 -  44 Jahre 
4 5 - 5 4  Jahre 
55 — 64 Jahre 
65 Jahre u« alter

Vf irt JMMüP,,?.
aahr dafür 
eher dafür 
eher dagegen 
sehr dagegen

CDU
LD1
lös
SEID
DBB
SW
Keuea Porum 
Cirüne Partei

Ufcäsuu&kUm*
Schüler
Lehrlinge
Studenten

23

23
19
27

25
20 
20
24 
19 
30

36
17
11
5

81
37
3

28
14
9

36
19

77

77
81
73

75 
80 
80
76 
81 
70

64
83
89
95

19
63 
97 
72 
86 
91
64 
81

64
74
84



Ein ähnliches Bild wie im Palle der Sympathie-Verteilungen« Zur 
Entscheidung zwischen den beiden großen Parteien in der MB ge* 
zwungen, sprechen sieh drei Viertel für eine von der SPD ge* 
führte Regierung in Bonn aus» Bie unterschiedlichen sozialen 
und Altersgruppen welchen nicht wesentlich von diese« Urteil 
der Geaamtgruppe ab, sieht man einmal von dem etwas stärkeren 
CDU/CSU-Votum der Schüler und Rentner sowie dem besonders star
ken SPD-Votum der Studenten ab« Auch hier wird deutlich, daß 
in der DDR die beträchtlichen SiD-TraditIonen und die langdih
rige Propaganda gegen konservatives Denken (das viele mit der 
CDU/CSU assoziieren) nachwirken«
Deutlich wird wieder der Zusammenhang zwischen geäußerter fahl- 
abelcht und Wunschregierung in Bonn« Die CDU-Wähler wünschen 
sieh mehrheitlich die große "Schwesterpartei" in Bonn am Re* 
gierungsruder, alle anderen V/ählergruppen entscheiden sich 
mehrheitlich für die SPD, am häufigsten die Wähler von PDS 
und DBR-SPD« Häufiger als im Schnitt für eine CDU/CSÜ-Regie- 
rung, aber immer noch mehrheitlich für eine SPD-Regierung ent
scheiden sich die Wähler der LDPD und des Heuen Forums«

Schließlich sprechen sieh Bürger, die sehr für die Vereinigung 
beider deutscher Staaten stiemten, etwas häufiger als im Durch
schnitt für eine CDU/CSU-Regierung aus«

Eng im Zusammenhang mit der eben erörterten Frage steht die 
nach jener Partei in der Bundesrepublik, die nach Meinung der 
DDR-Bevö 1 kerung am ehesten geeignet ist, eine fruchtbare Poli
tik gegenüber der DDR und ihren Bürgern zu führen« Dicht mehr 
überraschend körnt die auch hier überwiegende Entscheidung für 
die SPD« Erneut geben drei Viertel der DDR-Bürger für diese 
Partei ihr Votum« Die Hauptgründe für diese Entscheidung dürf
ten jene: sein, die wir auch schon im Fall der Sympathie-Ver
teilung für die BäD-Parteien angeführt hatten« Die CDU/CSU 
folgt mit erheblichem Rückstand in der Gunst der DDR-Bevölke- 
rung«



gab« 371 Ansichten über Ale Partei ln Bonn, die am besten ge* 
eignet is t , eine richtige DDS-Polltik zu machen
Durch die neue Rntwiokliing ln der DDR bekommt die 
Politik der Bundesrepublik gegenüber der DDK eine 
ganz neue Bedeutung« Welche Partei ist Ihrer Mei
nung nach am besten geeignet» die richtige Politik  
gegenüber der DBR und ihren Bürgern zu entwickeln?

CDU/CSU SPD F. D.I. Grüne Republi-
kaner

h 2 20 75 2 3 0

Arbeiter 21 73 3 3 0
Angestellte 15 78 3 4 0
Rentner 23 73 2 2 0

15 * 24 Jahre 21 70 2 6 1
25 -  34 Jahre 16 77 3 4 0
35 -  44 Jahre 18 75 3 4 ^0
45 -  54 Jahre 21 76 1 2 0
55 -  64 Jahre 18 78 2 2 0
65 Jahre u« älter 24 71 3 2 0

VeroiKUamiS Bia/aäa»
sehr dafür 31 64 3 2 0
eher dafür 14 80 3 3 0
eher dagegen 6 87 1 4 0
sehr dagegen 2 85 ö 13 0

jüShlar vom
CDU 80 18 1 1 0
BDI' 23 49 28 0 0
PDS 2 88 2 C3w 0
SDPD 6 88 6 0 0
DBD 18 75 2 5 0
SPD 7 92 0 1 0
Heues Forum 31 54 6 9 0
Grüne Partei 7 61 0 32 0

Wie schon im Fall der Sympathie-Verteilung und der gewünschten 
Regierung in Bonn zeigt eich, daß die sozialen und Altersgrup
pen sich in ihren Urteilen nur geringfügig unterscheiden« Wie
derum erhält die CDU/CSU einige Prozente mehr in jener Gruppe,



dl« sich sehr für alna Vareijaigung beider deutscher Staaten 
aussprieht* Und arxieut entscheiden eich potentielle CDU-tffih- 
Ier (Oat) überwiegend auch für dia CDU (Waat)» während a l l «  
anderen Parteien mehr oder weniger für die SID plädieren«

m eurgoMsehen Politikern
Da die Vereinigung beider deutscher Staatan nur im Rahmen eines 
gemeinsamen europäischen Hauses denkbar iet, interessiert auoh, 
weiche Rolle die DDR-Bürger einigen führenden Politikern euro
päischer Länder in Zukunft beimessen«

gab« 3h* Einstellung su europäischen Politikern
Im folgenden sind die Kamen einiger Xoiitiker auf** 
geführt« Würden Sie bitte für jeden Politiker angeben, 
ob Sie ihm für die Zukunft eine wichtige politische 
Rolle in Europa wünschen oder nicht, oder ob Sie ihn 
nicht kennen!

Wichtige politische Rollet 
ja  nein ist mir 

 ---- - — »■----------------------------------   Bi&gMgDl
Bundes kanz1er
ästol-jisM .-,

55 44 1

sehr dafür 75 25 0
eher dafür 50 50 0
eher dagegen 30 68 2
sehr dagegen 19 81 0

CDU 88 12 0
LÖP 63 37 0
PDS 17 82 1
RBPD 74 26 0
DBD 59 41 0
SPD 57 42 1
neues Forum 60 40 0
Grüne Partei 25 75 0



Ja nein ist mir
unbekannt

Schüler 62 38 0
Lehrlinge 51 46 1
Studenten 26 71 1

der ir resident der 
Lommiesion der £uro- 
pfischen Gemeinschaft 
jgflunt M lors

M 2 29 12 59

CDU 37 7 56
LSi 54 5 41
sQü 22 21 57
UDkD 63 5 32
SLS 11 20 69
SxS 34 9 57
heues Forum 21 21 58
Grüne xartei 29 14 57

W .T*££M j&.Um
Schüler 21 10 69
Lehrlinge 26 9 65
Studenten 40 11 49

der i'ranzöstsche 
s taatspräsident 
Francois Mitterand

ja,.. 2 59 33 8

m u„
esu 52 37 11
LSI 65 30 5
PSS 68 28 4
MSPS 57 32 11
ÜBB 57 27 16
SIS 63 32 5
Leues Porum 68 29 3
Grüne Partei 53 43 4



Wichtig« politische Sollet
ja  nein ist mir

unbekannt

Schüler 53 37 10
Lehrlinge 45 47 8
Studenten 69 29 2

der sowjetische 
Generalsekretär

äJL 92 7 1

CöU 92 8 0
LDi 92 8 0
im 95 5 0
uDxD 90 5 5
WQ 91 9 0
SiÖ 93 6 1
Leues Forum 97 3 0
Grüne Partei 93 7 0

Schüler 85 15 0
Lehrlinge 90 10 0
Studenten 94 6 0

Unter den vier vorgegebenen ioiitikdrn genießt ganz eindeutig 
Michail Gorbatschow das größte Vertrauen bei der BDR-Bevölke- 
ruxig« has Urteil der sozialen und Altersgruppen ist  höchst ein
heitlieh» sieht man einmal von dem leicht abweichenden Ergebnis 
bei den Schülern ab« Auch die unterschiedlichen Wähler-Gruppen 
wünschen in großer Mehrheit Übereinstimmend dem sowjetischen 
Generalsekretär für die Zukunft eine wichtige politische Rolle 
in Europa« Interessant ist auch» daß zu einem solchen Urteil so
wohl jene gelangen, die künftig ln der DUR bleiben wollen, als 
auch jene, die mit Sicherheit ausreisen wollen« Auch die Befrag
ten, die für die DUR einen kapitalistischen Entwicklungsweg wün
schen» oder jene, die die Republikaner gewählt hätten, machen



keine Aue nehme (92 irozant ja )*  Gorbatschows Integrität wird 
offensichtlich weder von Linke noch von Rechte in Präge ge- 
eteilt*
Mit erheblichem Abetand folgen der französische Präsident 
Prancois Mitterand und Bundeskanzler Helmut Kohl* Während je 
doch Mitterand von allen sozialen und Altersgruppen (bie auf 
die Lehrlinge), ebenso von allen Wähler-Gruppen mehrheitlich 
eine wichtige politische Holle beige&essen wird, erhält Kohl 
in sehr differenzierter Welse sowohl Zustimmung als auch Ab
lehnung« Ganz eindeutig wird er von jenen favorisiert, die sehr 
für eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten einlretenf 
eindeutig abgelehnt hingegen von den Gegnern der Vereinigung* 
Damit ist auch der Schlüssel zum Verständnis der Entscheidung 
der Wähler-Gruppen gegeben! Wähler von 1 erteien, die konsequent 
die Vereinigung anstreben (z* B* CDU, LDl, LD1D), wünschen Kohl 
häufiger eine wichtige Holle als jene von Parteien, die eine 
Vereinigung ablehnen oder aber zumindest hinauszögern wollen 
UDS, Grüne Partei)• Die SPD-Wähler spielen hier eine beson
dere Holle* Sie lehnen Kohl wahrscheinlich häufiger ab, well 
er führender Repräsentant einer iartei is t , die einen möglichen 
iahlgegner unterstützt (Allianz für Deutschland)* Die unter
schiedlichen Positionen werden auch in der lernenden Jugend 
deutlich* Während Schüler und Lehrlinge etwa im Schnitt der 
Gesamtbevölkerung liegen, sehen deutlich weniger Studenten in 
Kohl einen führender, Politiker Europas* (Studenten lehnten be
reits zu besonders hohen Anteilen eine von der CDU/CSU geführte 
Bundesregierung ab«)
Der SG-Politlker J&quee Delors, bekannt geworden durch seine 
positive Haltung zu einer möglichen Einbindung der DDR, wird 
nur von einem knappen Drittel der DDR-Bürger unterstützt* Be
sondere unter den jungen Leuten ist er überwiegend nicht be
kannt* Häufiger wünschen ihm eine wichtige politische Rolle in 
Europa die potentiellen Wähler der konservativen und liberalen 
larteien*



gab» 39i Dinstellung zur Idee eines freiheitlichen Sozialismus
"Wie atehen Sie sur Idee eines freiheitlichen, demo
kratischen Sozialismus?"

Davon halte ich
sehr ziemlich wenig überhaupt 
v l« l  v l« l  nicht»

2L& 18 30 35 17

Arbeiter 14 29 38 19
Angestellte 18 30 36 1b
Beniner 24 29 30 17

V gbU lb  to itz PPBi
auf 4eden Fall bleiben 22 34 31 13
wahrscheinlich bldlben 10 24 43 2jr
wahrscheinlich ausreisen 9 14 41 36

für reformierten Sozialismus 29 46 22 3
für kapitalistischen Weg 3 6 51 40
für anderen Weg 7 21 49 23

c m 5 13 44 38
LBi 10 28 38 23
Grüne lartei 11 39 43 7
heuee Forum 14 55 20 11
SiD 14 28 41 17
DBD 15 40 36 9
xDö 57 34 9 0

%Mr&2Ml£BtääM.h
Schüler 14 39 36 11
Studenten 24 35 29 12
Lehrlinge 13 36 38 13

£mm/¥Q Wahlen Mannheim / AdW der DDä im Dezember 1989
mit etwas anderem Fragetext;» aber identischem Antwortmodell:

Wie stehen Sie grundsätzlich zur Idee des Sozialismus? 
Halten Sie sehr viel, ziemlich viel, wenig oder 
überhaupt nichts davon?

sehr ziemlich wenig überhaupt
_________________Btahte,,,.



Di« knapp« Hälft« der DDR-^Bevölicerung hält «ehr v ie l oder ziem
lich viel von der Id«« «in «« freiheitlichen, demokratischen So
zialismus* bberdurchschnl11 lieh v ie l« Zuatlmaufigsn sind bei den 
Rentnern ablesbar, während bei den Arbeitern dbr Anteil der Zu
stimmungen unter dem Durchschnitt liegt* Yen dien Bürgern, die 
auf jeden Pall ln der DDR bleiben wollen, äußern eich 56 Pro
zent positiv* Sympathisanten der CDU, der LID und der SiD äußern 
eich mehrheitlich ablehnend, der DBD und insbesondere der IDS 
überwiegend zustimmend* 53 Prozent der Schüler und 59 Irozont 
der Studenten äußern positive Einstellungen*

Der Vergleich mit einer ähnlich formulierten Frage, die im De
zember im Aufträge des Spiegel und des ZDF gestellt wurde, läßt 
darauf schließen, daß die "Idee des Sozialismus" seitdem weiter 
erheblich an Anziehungskraft verloren hat*

gab* 40t Bewertung dee Tempos der politischen Eeformen in der DDR
"Wenn Sie an die politischen Reformen in der DDR den
ken, geht Ihnen das eher zu schnell, eher zu langsam 
oder gerade richtig?"

zu zu genau Das weiß
-------------------------------------------- M fcnftlilangem  richtig ich nicht
1L£ 12 63 12 13
Arbeiter 11 70 8 11
Angestellte 13 67 10 10
Rentner 15 46 20 19
Verbleib in der DDR»
auf jeden Fall bleiben 15 67 14 14
wahrscheinlich bleiben ? 75 8 10
wahrscheinlich ausreisen 10 76 4 10

sehr dafür 6 76 11 7
eher dafür 12 59 13 16
eher dagegen 22 49 9 20
sehr dagegen 34 38 17 11



zu eu genau Das weiß
  ____ __________  ,, fffftofU U m ü -  testete tek nAittl

«fältr r m
gm  6 73
Raues Forum 6 70
SID 10 70
DBD 11 35
Grüne Partei 14 68
LOP 18 64
IBS 35 30

Schüler 6 63 13 18
btudenten 15 58 9 18
Lehrlinge 8 64 12 16

RSffiXD/FG Wahlen Mannheim/ 
AdW dar DDE Dezember 1989 18 59 22 1

Oie Überwiegende Mehrheit der BUrger meint, daß die Reformen zu 
langsam vorankommen» Dae g ilt  mit Ausnahme der Rentner bzw» der 
älteren BUrger für a lle  sozialen bzw» Altersgruppen» Befragte, 
die sieh gegen eine Vereinigung von DDE und BRD aussprechen, 
äußern Uberdurchsehni11lieh häufig, daß die Reformen ihnen zu 
schnell gehen» Dasselbe g ilt  für die Sympathisanten der IBS, von 
denen allerdings auoh 30 Prozent meinen, die Reformen gehen ihnen 
zu langsam»
Im Vergleich zum Dezember 1989 ist offenbar der Anteil derer zu- 
ruckgegangen, die das Tempo der Reformen als richtig einochätsen j 
andererseits ist der Anteil derer größer geworden, die das nicht 
einzuschätzen vermögen»
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"Keinen Sie, daß die I2DE aufgrund der eingeleiteten 
Veränderungen Wirtschaft liehe Zukunftaperspektiven 
bet, so dal sich der Abstand im Lebensstandard zur 
Bundesrepublik in absehbarer Zeit deutlich verringern 
wird?1*

1
a» ja» nein» bestirnt
fffff&fflit vfaUSÄSkt. ttMt__________

U 2 18 56 26

Arbeiter 17 56 27
Angestellte 17 53 30
Rentner 17 63 20

Abt „ jaa,».
auf jeden Fall bleiben 21 58 21
wahrscheinlich bleiben 14 51 35
wahrscheinlich ausreisen 7 51 42

optimistisch 27 49 24
eher optimistisch 19 53 23
eher pessimistisch 11 59 30
pessimistisch 11 53 36

hie-iopulatlon
Schüler 20 53 22
Studenten 18 53 29
Lehrlinge 17 59 24

hur £napp 20 irozent gehen davon aus» daB sich der Abstand im 
Lebensstandard bestimmt deutlich verringern wirdi die meisten 
meinen» daß dies vielleicht der Fall sein wird*

Der Zusammenhang mit der persönlichen Zukunf tssicht und den 
Absichten zum Verbleib in der DDR ist erkennbar* wir stellen 
ihn nochmals aus der umgekehrten Blickrichtung dar:



Tab* 421 Zusammenhang zwischen erwarteter Sntwicklung des Lebens* 
Standard» einerseits und Absiebt sum Verbleib ln der DDR 
bzw« Zukunftsoptimismus andererseits

Erwartung, daß sieb der Ab* 
stand sur BRD verringern wird

ja» bestimmt 
ja , vielleicht 
nein» bestimmt nicht

ja, bestimmt 
ja, vielleicht 
nein, bestimmt nicht

Verbleib ln der DDR*
auf wahr* wahr* auf je«
eden schelnl* scheinl« den fallall bleiben aus* aus«

     ...
73 25 2 0
66 30 4 0
49 43 6 2

Zukuhf tssicht:
opti« eher eher pessi
mistisch opti- pessi- mia tisch - ---; mistisch mjgtlach_________

35 41 19 5
20 40 32 s ö
21 33 34 £ 121

Von den Befragten, die keine positiven wirtschaftlichen Zukunfts
perspektiven sehen, wollen nur 49 Prozent auf jeden Pall in der 
DDR bleiben} 8 Prozent tragen sich mit Ausreise?Ihnen 1

Tab« 431 Rinstellung zur Wiedereinführung der Länderatrukturen
Me DDR ist ja  in 15 Bezirke aufgeteilt« Sollte man 
diese politisch ge zogenen Abgrenzungen abschaffen und 
wieder zu den alten Aufteilungen in Länder wie Sachsen, 
Thüringen, Mecklenburg zurückkehren oder sollte man bei den Bezirken bleiben?

wieder zu den die Bezirke
alten Aufteilungen von heute

-------------------------------- ------- - , pwütottiftpyfi_________
JL£ 76 24
m m ,m . Hü.,
uneingeschränkt 65 35
eingeschränkt 86 14
kaum 91 9
nicht 97 3

sehr dafür 91 9
eher dafür 74 26
eher dagegen 56 44
sehr dagegen 42 53



wieder su dan dia Bezirkealten Aufteilungen von baute --------------sugjfetekafegaa,- beibehalten
gU-IopulatlonSchüler 73 27Studenten 81 19Lehrlinge 80 20

Die Übergroße Mehrheit plädiert dafür, die früheren Länderetruk- turen wieder einzui’Uhren« Lediglich von jenen Befragten, die sehr gegen eine Vereinigung beider deutscher 3tasten sind, äußern sich 
die meisten dagegen* Auch Befragte, die sich uneingeschränkt als DDR-Bürger fühlen, sind mehrheitlich für eine Rückkehr zu den Län
dere trukturen* Basselbe t r if ft  für die Jugendlichen zu, die die 
früheren Strukturen nur aus dem Lehrbuch kennen«

13* Vergleich der Lebens bedinammen in der DLR und der BRD

Ms ist Immer problematisch, Vergleiche von Lebensbedingungen in 
verschiedenen Staaten von Bürgern anstellen zu lassen, die eigent
lich aus eigener Erfahrung nur jene in dem Staat kennen, in dem 
sie auf gewachsen eind* Lun kann man sicher davon auegehen, daß im 
Frühjahr 1990 bereits fast jeder DDR-Bürger ein oder mehrere Male 
die Bundesrepublik besucht hat« Dennoch dürfte das Bild von den 
westlichen Lebensbedingungen immer noch wesentlich durch mediale 
Vermittlung und die in der DDR bis zur Wende betriebene Iropa- 
ganda bestimmt sein* Man denke nur an die einseitige Hervorhe
bung der in der DDR gebotenen Sozialleistungen und die gleich
zeitige (unberechtigte) totale Diskreditierung des sozialen Uet
zes in der Bundesrepublik, an die ständige Betonung der besseren 
Versorgung mit Äohnraum oder Leistungen dee Gesundheitswesens in 
der DDR oder die als deutlieh günstiger hingestellten Aus bi 1- 
dungssattglichkeiten für Jugendliche«
Mögliche Kenntnis- und i&fahrungsdefizite müssen also beachtet 
werden, w ill man die Ergebnisse eines solchen Vergleichs von Le
bensbedingungen interpretieren*



In der repräsentativen Februar-Untersuchung wurden die Befragten 
aufgefordert au entscheiden, inwieweit 12 konkrete Lebsnsbsdin- 
gungen in der DDR oder aber in der BRD günstiger entwickelt 
seien*
Zunächst su einigen Aspekten, die gewissermaßen Ubergreifend für 
die gesamte Lebensweise der Menschen von Bedeutung sind*

Bo waren 57 irozent der DDR-Bürger der Überzeugung, daß w irt- 
fig&gUig&f TOfl MSimMtt ln <*er DDR als in der BED
gegeben sei* Die 15* bis 24jährigen meinten das sogar su 61 iro - 
sent* Dahinter steht sicher das Wissen um gesicherte AuaBildungs
möglichkeiten und die bisherige Garantie des Arbeitsplanes, auch 
unabhängig vom Erreichen bestirnter Leistungsnonnative* Unter
halb eines (sicher streitbaren) Existenzminimums mußte wohl kein 
Bürger der DDR leben* Entfaltungsmöglichkeiten waren zwar eingeengt, 
aber ein sogenanntes normales, durchschnittliches Lebensniveau 
konnte man durchaus anstreben und erreichen* Die hoch geschätzten 
sozialen Leistungen des Staates und die bis ln das Frühjahr 1990 
betriebene Subventionspolitik erweckten den Eindruck, daß im rea
len Sozia li smus der DDE tatsächlich das Wohl der Menschen im Mit
telpunkt stände* Hingegen mußte durch die DDR-offizielle Propa
ganda der Eindruck entstehen, daß für nicht Leistungsfähige und 
Eitere in der BED kein Hatz sei und Arbeitslosigkeit ein gän
giges Thema in bundesdeutschen Haushalten sei*
Vorteile für die MD im Bereich wirtschaftlicher und sozialer 
Sicherheit sahen 21 Prozent der befragten DDR-Bürger, über 45jäh
rige zu 25 Prozent* licht uninteressant ist sicherlich, daß jene 
DDR-Bürger, die sich sehr für eine Vereinigung der beiden deut
schen Staaten auasprachen, schon ganz anders urteilten. Von ihnen 
sahen nur noch 39 Prozent die DDR auf diesem Gebiet im Vorteil, 
bereits 35 Prozent die Bundesrepublik* Schließlich nooh dies»;
In den potentiellen Wählergruppen aller in der DDR für die Wah
len augelassenen Parteien und Vereinigungen billigte  man allge
mein der DM im Bereich wirtschaftlicher und sozialer Sicherheit 
gegenüber der BED einen Vorsprung zu« Eine Ausnahme machten je
doch die Wählte? der "Allianz für Deutschland”, unter denen sich 
die Meinungen teilten*



Tab* 44i Lebenabedingungen in DDR und BRD im Vergleich aus dar 
Sieht der D2»-®evölkerung (Yebruar 1990;
1* Ubergreifende Lebensbedingungen (Angaben in %)

t r i f ft  eher t r i f ft  eher kein, Dae weiß 
für die DDR für die BRD Unter« ich nicht

     m ____________ rm ____________ sstesÄ____________
Wirtschaft Xiehe 
und soziale 
Sicherheit für
die BUrger 57 21 12 10
Behüte der Umwelt 2 82 9 7
HiXfebereitaehaft 
der Menschen
untereinander 59 12 21 12

Vorteile für die DDR-Gesellechaft wurden von den meisten DDR- 
Bürgern auch im Bereich der Hilfsbereitschaft der Menschen un
tereinander geaehen* Die stärkere Ausprägung der "Solidarität 
ia  Kleinen" in der DDR-Bevölkerung wird mitunter auch von o ffi
z ie ller bundesdeutaoher Seite eingeräumt« Hier körnte ein 
Grundwert zu finden sein, den die DDE im Vereinigungsprozeß 
in eine zwischenmenschliche Kultur des gemeinsamen Deutschland 
einbringen sollte»
Eine klare Überlegenheit hingegen für die Bundesrepublik sahen 
ia  Grunde a lle  DDR-Bürger in bezug auf den Schutz der Umwelt« 
Dies«« &rgebnia kommt nun wahrlich nicht überraschend« Gelang 
ea bis zur Wende noch« durch gezielte Propaganda (von Halbsahr- 
helten bla zur offenen Lüge) den Bindruck zu vermitteln, die 
DDR sündige auf diesem sensiblen Bereich nicht mehr als west
europäische Industrienationen, so wurde in den letzten Wocher 
des dahres 1989 doch zunehmend zur Gewißheit, daß der soziali
stische Staat deutscher Hation zu den grüßten Umweltverschmutzern 
der Welt zu zählen ist« Ungeschminkte Bernsehdokumentationen 
über den Leipziger und Bitterfelder Raum haben wohl jedem ver
daut lieht, was die Glocke geschlagen hat« Angesichts dieser Tat
sachen verwundert es nicht, daß alle  sozialen und Altersgruppen 
dis BRD in bezug auf den Umweltschutz deutlich prüf erierteiu 
fast Identisch mit den Krgebnissen der 2IJ-S tudie waren übri
gens jene, die Anfang Dezember 1989 aus einer gemeinsamen Unter
suchung des Instituts für Soziologie und Sozialpolitik der Aka
demie der Wissenschaften der DDR mit dem Bielefelder Bonid-Inoti- 
tut und der Mannheimer Y orschungsgruppe Wahlen im Auf trag des,



"Spiegel" und des 2139? hervorgingen* Damals meinten 80 Present 
der beiragten DB&-Bürger, daß die Bundesrepublik der DDE auf 
dem Gebiet des Umweltschutzes überlegen sei« Bur ein Prozent 
war gegenteiliger Auffassung«
Fast die Hälfte der DDR-Bevölkerung war im Februar 1990 naoh 
wie vor der Überzeugung» daß
keiten eher in der DDR. als in der Bundesrepublik gegeben wären« 
Bisher haben die meisten hier vor allem in Betracht gezogen, daß 
bisher wirklich im Grunde ^eder Schulabgänger in der BOR eine 
Lehrstelle erhalten hat (wobei hinzugefügt werden mußt Es war 
freilieh  nicht immer die gewünschte Lehrsteilei )•

Sfofei, ,4.5,1. Lebensbe dingungen in DDR und BRD im Vergleich aus der 
Sicht der DDR-Bevölkerung
2« Berufsausbildung und Einkommen (Angaben in %)

t r if ft  eher t r i f ft  eher kein Das weiß  ̂
für die DDR für die BRD Unter- ich nicht 

______________________ m ____________ £&____________ schied
gute berufliche 
Ausbildungs-
Möglichkeiten 43 17 19 15
ferechte Vertei-
ung der Ein

kommen 12 51 10 27

Hlcht unwesentlich ist sicher, daß DDR-Studenten vom allgemei
nen Trend etwas abwicheru Sie sahen überdurchschnittlich häufig 
Vorteile im Ausbildungssystem der Bundesrepublik oder aber keine 
Unterschiede zwischen beiden Staaten« Möglicherweise hatten die 
Studenten vor allem ihr spezifisches Aus bl Idungs-"Milieu1* vor 
Augen* Uberfrequentierte und wenig effektive Ausbildung in den 
Grundlagen des Marxismus-Leninismus, Teilnahmezwang an Lehrver
anstaltungen, keine Möglichkeiten zum Wechsel der Studienein
richtung (und damit zum Kennenlernen unterschiedlicher Lehr- 
meinungen) u«a«ta«
Im übrigen jedoch urteilten alle sozialen und Altersgruppen etwa 
im Sinn der in unserer Tabelle ausgewiesenen Durchschnittswerte« 
Dabei sahen die Befürworter einer deutschen Einheit verständ
licher» eise kaum Unterschiede zwischen beiden Staaten, die Geg
ner hingegen deutliche«



Gana anders nun wieder die Ansichten Uber die gerechte Yertffo-
(Wohlgemerkt, es ging hier nicht darum,; wo 

m b  mehr Geld verdienen könne, sondern um die gerechte Verkei
lung der Gelder im Sinne des Leistungssystems • Dennoch hab/en 
sicher viele bei der Beantwortung dieser Frage an die besseren 
Verdienetmöglichkelten in der Bundesrepublik gedacht«) Etvjva die 
Hälfte der Befragten sah Vorteile für die Bundesrepublik,
12 Prozent für die DDE« Allerdings konnte ein größerer Teill 
der DDR-Bürger diese Frage Überhaupt nicht einschätzen# Zwi
schen den sozialen und Altersgruppen traten wiederum kauärn Un
terschiede auf, lediglich Mitglieder der PDS und die potentiel
len Wähler dieser Partei sahen auf diesem Gebiet Vorteilte für 
die DDE«
Durchweg Vorteile für die Bundesrepublik sahen im Febru&r 1990 
die Bürger der DDR im gesamten Bereich der Versorgung u/ind In
frastruktur« Auch das ist angesichts der tatsächlichen Zustän
de wohl kaum als Überraschung zu werten* Am bemerkenswertesten 
iat sicher, daß auch auf solchen Gebieten wie medizinische Ver
sorgung und Wohnbedingungen, die ja einer gezielten Propaganda 
in der DDR unterlagen, die Bundesrepublik deutlich präferlert 
wurde* Be ist anzunehmen, daß die in den Wochen nach der V/ende 
einsetzende Aufdeckung tatsächlicher Gegebenheiten, eingeschlos
sen die defizitäre Lage im Gesundheitswesen durch den Weggang 
von Ärzten und medizinischem Personal, nachhaltigere Wirkungen 
auslöste als die jahrzehntelange DDK-iropaganda«
Am eindrucksvollsten ist sicher die Eindeutigkeit und Geschlos
senheit der Urteile von DDR-Bürgern in bezug auf eine gute Ver
sorgung mit Gütern und Waren des gehobenen Bedarfs* Bei allen 
durchaus möglichen kritischen Binwänden gegenüber bundesdeut
scher Wirtschafts- und Verbraucherpolitik konnte wohl Objektiv 
im Frühjahr 1990 niemand die Vorteile der BRD auf diesem Ge
biet leugnen*



T & b »  46* Lebens bedingunger* in DDR und BRD im Vergleich aus der 
Sicht der BDR-Bevölkerung (Februar 1990)

trifft eher trifft eher kein Bas weih
für die DDR für die BRD Unter- ich nicht

____________ S2MSi_____________
gute Versorgung 
mit Gütern und 
waren dea geho
benen Bedarfs
gute Gelegenheiten 
für Freizeit und 
Lrholung
reichhaltiges
Kulturelles
Angebot
gute Alters
versorgung
gute medizinische 
Versorgung der 
Bürger
gute «ohnbedin- 
gungen

1

9

7

12

15

16

96

71

62

64

62

48

1

11

1o

11

20

13

16

12

H

Deutliche 'Vorteile die befragten Blkc-hurgor 6er Bundes
republik auch in uezug auf ;-.ute Gelegenheiten für Br e-in eit und 
Lrholunfe sowie ein reichhaltiges kulturelles Angebot ein« ln 
beiden Füllen sahen besonders die 15- bis 34;*«ihriger &raaae Un
terschiede zwischen beiden btaaten* manchen mag dies verwunde?**« 
wurde der bugend in der DDR nicht vieles förmlich "in den hin
tern geblasen“« wenn es um Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
ging? Bicher, es existierte eine größere Anzahl von FDJ-Jugend- 
klube, es gab auch eine aeihe von Möglichkeiten, sich selbst 
kulturell oder sportlich zu betätigen* Doch es blieb DDR-Bür
gern nicht verborgen» daß ähnliche Möglichkeiten euch für Bür
ger der Bundesrepublik in großer Auswahl zur Verfügung standen* 
Und hier wurde nient reglementiert, eingeengt» bevormundet, 
wurde nicht ständig der Versuch unternommen, Individualität 
einer falsch interpretierter. Kollektivität unterzuordr.en« Krea
tivität in der Freizeitgestaltung? In der DDR überwiegend Fehl
anzeige* Insofern können die Bahlen in iabelie 46 eigentlich 
niemanden überraschen*



In beiaas auf Freizeit- und kulturelle Angebote unterschieden 
eich die socialen und Altersgruppen in ihren Urteilen kaum, 
sieht man einmal davon ab, daß Rentner häufiger angaben, diese 
Aspekte nioht einschätcen zu können* Auch in der bereits zitier
ten Untersuchung mehrerer Institutionen Anfang Dezember 1933 
hatten die befragten DDR-Bürger im übrigen eine Überlegenheit 
der Bundesrepublik auf den Gebieten von Kunst, Literatur und 
Theater konstatiert*
Jeder, der die Höhe von DDH-Renten zum Zeitpunkt der Wende 
kennt und damit weiß, wieviel Monatsrenten ein älterer Bürger 
zueammensparen mußte, um beispielsweise eine neue Waschmaschine 
oder einen Kühlschrank zu erwerben, wird verstehen, weshalb 
zwei Drittel der DDK-Bevö 1 kerung ln der Bundesrepublik eine 
bessere Altersversorgung sahen als in der DDR. Bicher, Alters
versorgung setzt sich nicht nur aus den 350 oder 400 Mark Kin- 
destrente zusammen* Sie schließt z« B* auch die häufig sehr auf
opferungsvolle Unterstützung durch die Volkssolidarität, den 
Kr laß bestirnter Kosten, z* B* Fernseh- und Rundfunkgebühren, 
u* a* ein* Dennoch, insgesamt erschien die Altersversorgung in 
der Bundesrepublik im Frühjahr 1990 -  wie auch die 40 Jahre zu
vor -  effektiver und für den einzelnen nutzbringender als ln 
der DDR*
Verständlich ist, daß besonders die älteren Menschen die Un
terschiede in der Altersversorgung sehr wohl wahrnehxaen* wäh
rend Jugendliche häufiger darauf verwiesen, hierzu keine Ein
schätzung geben zu können* Aus der allgemeinen Übereinstimmung 
der sozialen Gruppen in bezug auf das Thema Altersversorgung 
hoben sich lediglich die potentiellen ID8*Wähler ab* Von ihnen 
sahen immerhin 2U Prozent Vorteil© auf diesem Gebiet in der DDR*

Daß DDR-Bürger Im allgemeine» auch ia  Bereich dar medizinischen 
«ad de* *ohnh«d±na.upp;ep Vorteile für die Bundesrepu

blik sahen, wurde bereits erwähnt« Auoh hier hoben sich 1D3- 
Mitglleder und künftige Wähler dieser Partei von allen anderen 
Gruppen abi Die hielten auf beiden Gebieten die DDR für über
legen*
Ebenfalls um Längen voraus -  diesmal allerdings mit negativem 
Akzent -  sahen die Befragten die Bundesrepublik, wenn es um 
die Bedrohung der. Bürger, durch Kriminalität geht* Etwa drei 
Viertel der DDR-Bevölkerung vertrat ia  Frühjahr die Meinung,



eine derartige Bedrohung träfe eher für die BED als für die DD 
au* In dieser Frage waren sich alle sozialen und Altersgruppen 
einig* Ungeachtet dessen, dei» diese Bewertungen letztlich wohl 
mit den Tatsachen Ubereinstimmen, so sind sie doch mit Sicher
heit beträchtlich dem Umstand geschuldet, daß in der DDE bis 
zur Wende Uber eine Vielzahl besonders schwerer Straftaten übei 
haupt nichts in die Medien gelangte und so der Eindruck entste
hen mußte, hierzulande würde sich das Kriminelltätsnivesu auf 
einer bescheidenen Stufe bewegt haben*
Ungeachtet aller Schwierigkeiten* diese Urteile der DDR-Bevöl- 
kerung richtig interpretieren zu können, bleibt letztlich die 
Schlußfolgerung* Bel den meisten Lebensbedingungen sahen DDR- 
Bürger Vorteile für die bundesdeutsche Gesellschaft* Dennoch
gibt es auch etwas, das die DDR-Gesellechaft ln ein gemeinsames 
Deutschland zum Wohl der Menschen einbrlngen kann, n&mlich eine 
Reihe von sozialen Leistungen, die vom Ansatz her wirklich das 
weiuhi sozialer Sicherheit vermitteln können, und das solidari
sch® Miteinander, das sich unter den spezifischen DDR-Yerhält- 
niasen eines Übermächtigen Zentralismus sozusagen als Abwehr- 
mechanismus entfaltet hat*
keine Frage, daß die Mehrheit der DDR-Bürger in der Bundesrepu
blik eher Aussichten auf bessere Lebens bedingungen sah., ala in 
der DDE* Jeder vierte DDR-Bürger konnte das allerdings im Früh
jahr 1930 überhaupt nicht einschätzen* Ia Übrigen: Belbßt von 
denjenigen, die mit Sicherheit in der DDE bleiben wollten, sah 
die deutliche Mehrheit günstigere Aussichten auf bessere Lebens
bedingungen in der BED - und doch wollten sie bleiben* Hätte man 
vielleicht wirklich an ein "Treuegeld" für die Bodenständigen 
denken «ollen, wie es im Februar ein BRB-rolitiker vorschlug?
Die Ungewißheit darüber, ob die bis zum Februar 1990 bereits 
eingeleiteten Veränderungen für eine echte wirtschaftliche Per
spektive der DDE sprechen würden und damit der Rückstand im Le
bensstandard zur Bundesrepublik in absehbarer Zeit aufgeholt 
werden könnte, war allenthalben zu spüren* Hur jeder fünfte 
DDR-Bürger glaubte bestimmt an eine solche Entwicklung, stwas 
mehr als die Hälfte hoffte zumindest darauf« 26 1 rosent der 
DDR-Bevülkerung sahen die Möglichkeit eines solchen wirtschaft
lichen Aufschwungs im Februar 1990 als Utopie an*
Wer wird am Ende Recht behalten?



H « MzmtLoii ausAewahlt er BRD-Sender 
£0 handelt sieh mit
* dam Deutschland!unk (nechfolgon.*: Dia?) um einen nach dem

13* August 1961 gegründeten, sich stärker als andere irograrame 
auf die DDR orientierenden Dendert

- der Deutschen Welle (nachfolgend* DW) um den AuaIsndssender 
der BRD*

- Antenne Bayern (nachfolgend: n B) um einen kommerziellen Sen
der mit Bandesbedeutung*

Die drei Sender sind in der DDR auf unterschiedlichen Wellenbe
reichen empfangbar (DBF vor allem auf KW, DW auf KW und BW,
A B auf UKW)* Auch ihre rechtliche Verankerung und die irogramm- 
irxtensionen sind unterschiedlich, gleichfalls die zur Verfügung 
stehenden Verbreitungsnetze»
Für die Einordnung der Ergebnisse ist ferner die qualitativ 
hochwertige Empfangbarkeit der Bender (im Zeitalter des immer 
mehl1 dominierenden HiFi- bsvi* Btereo-Empfangs) sowie die in der 
DDR territorial doch sehr differenzierten Konkurrenzsituationen 
von Bedeutung*
Gerade wegen der regionalen Differenziertheit stützt sich die 
Ergebnisdarstellung auf die Kepräsentativpopulation* Der Ver
gleich der Wägers-Ergebnisse (lernend® Jugend) der Repräsenta
tiv- mit der BIJ-Jugendpopulation (Keine territoriale Repräsen
tant;) zeitigt in 2 Fällen (DBF, A 3 ) deutliche Differenzen (häu
figeres Hören in der Repräsentativpopulation)« Di© größere 
Deckungsgleichheit beider Fopulationen bezüglich der Nachfrage 
zue: DBF (vgl* fab* 48) verweist jedoch auch auf methodische 
froblerne«

1* Deutschlendfunk
Das Hören dee Deutschlandfunks hat in der DDR - gemessen an Er
gebnissen zum Sundfunkhören von Jugendlichen - eine wechselvolle 
Geschichte* Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre zählte er zu 
den am häufigsten gehörten Sendern in der DDR, büßte aber spä
testens au Beginn der 80er Jahre erheblich an Resonanz ein, u*a* 
bedingt durch die wachsenden Angebote in nielgruppenspeziali
sierten BBA~irogrammen#
Dennoch durfte er zu den bekanntesten Een d e m  der BRD zählen,
80 xrozeni haben ihn schon gehört, darunter 23 irozent gestern,



1 5 ..ron^nt innerhalb der letzten 2 Wochen, und 6 irozent vor etwa 
zwei bis drei Wochen* Diese Werte entsprechen recht genau ienen 
4 b Brozeni , die ln einer nonaalen woche laindestens einmal den 
hu? gehört haben (Nachfrage) und markieren den potentiellen Hö
rerkreis*

,% k ,47» Hören des Deutschland! unks
5,Haben die die folgenden Sender schon einmal gehört« 
und wenn ja« wann zuletzt?"
a) Deutsohiandfunk
1 gehört, und zwar gestern
2 gehört, innerhalb der letzten zwei Wochen
3 gehört vor zwei bis drei Wochen
4 gehört, aber vor noch längerer Seit
5 noch nie gehört

1 - . 2... 3 4 5
& 2 23 15 4 34 20

15- 24  Jahre 20 13 h 35 22
2 5 - 3 4  Jahre 1? 13 3 50 17
35 -  44 Jahr« 25 17 7 37 14
4 5 - 5 4  Jahre 24 14 ö 35 17
55 -  44 Jahre 23 23 4 28 20
Uber 45 Jahre 31 12 4 25 28
iM ’Mnigiffig... &M/m> i
sehr dafür 30 17 5 32 1 b
etwas dafür 22 14 7 39 18
eher dagegen 13 15 5 42 25
sehr dagegen 15 12 4 32 37
Bezirk
Halle 42 17 3 30 8
Bsr.de bürg 38 15 3 27 17
hölpSig 33 21 5 34 7
Dresden*9

31 21 r'ö 28 14

buhl 14 2Q 4 42 20
iotsdam 14 13 4 34 35
ä eubrandenburg 7 17 7 43 24
Frankfurt/O* 7 S 3 34 47
Berlin 5 ü 3 54 28



Bei eine? Zusatzfrage nach den Hörverhalten "in einer normalen 
Woche der letzten Zelt" erwiesen sich 12 Prozent als tägliche 
Hörer, 55 Irozent hören den BL? so gut wie nie« Bie in Tabel
le 47 beispielhaft aufgezeigten Bifferenzlerungen wiederholen 
eich analog (auf den durch die veränderte Fragestellung ande
ren Ausgangsniveau)«
Bie potentielle Hörerschaft wird somit zu einem Viertel täg
lich erreicht« Gemessen am Hören westlicher Rundfunksender ins
gesamt (Jugendlicher l ) steht der DU? damit in der zweiten Reihe 
der in der DDR empfangbaren B&B-Bender -  allerdings mit der auf- 
gezeigten großen regionalen Differenziertheit«

Tahe. 4ö_t Hören des Deutsohlandfuius (Zusatzfrage)
"Wenn Hie an eine normale Woche in der letzten Zeit 
denken, an wieviel Tagen der Woche hören die im a ll
gemeinen Bendungen dea Deutschlandfunks?*
1 an einem Tag
2 an zwei Tagen
••
7 an sieben Tagen
8 an keinem Tag, so gut wie nie

T .. o.......... 5 4 2 ...........1................. 8
M  2■MMM 12 1 4 4 6 7 11 55
Halle 25 3 7 4 8 6 12 35
Magdeburg 23 3 7 3 2 7 14 41
Dresden•
0

19 1 6 8 9 G 9 42
9

Buhl 3 l 4 4 7 10 3 63
.Schwerin 3 0 0 3 12 9 6 67
Frankfurt/O.« 3 0 0 2 3 7 3 32
Berlin 2 1 1 1 4 2 4 84

Jugend
— i» 2 10 1 5 4 7 7 12 55
- SU-Population 7 2 3 2 5 6 12 63



Per Sender erreicht Minderheiten und spielt damit einemargina
le Holle im Hörverhalten der DDH-BevÖIkerung# §7 irozent haben 
ihn noch nie gehört, 30 irozent vor längerer Beit, 4 irozent 
am Sag vor der Untersuchung | bei 9 irozent liegt der letzte 
Kontakt zwei Wochen und länger zurück# Unterschiede zwischen 
verschiedenen Bevö 1 keningsgruppen zeigen sich demgemäß weniger 
im Hären als in der Entschiedenheit des Licht-Hörens#

StöuiSl H»ren der heutechen »eile
"Habzn Sie die folgenden Sender schon einmal gehört, 
und wenn ja , wann zuletzt?w
b) Deutsche belle
1 gehört, und zwar gestern
2 gehört innerhalb der letzton zwei Wochen
3 gehört vor zwei bis drei Wochen
4 gehört, aber vor noch längerer Beit
5 noch nie gebürt

1 .... 2. . 2 4 5

kJL 4 6 3 30 57

1 5 - 24  «Jahre 7 7 3 26 55
25 -  34 Jahre 3 5 3 35 54
3 5 - 4 4  Jahre 4 7 3 35 51
4 5 - 5 4  Jahre 3 5 5 32 55
55 -  64 «Jahre 3 8 2 23 64
über 65 Jahre 3 4 2 20 71

sehr dafür 7 a 3 32 50
eher dafür 3 6 3 29 59
eher dagegen 2 4 3 26 63
sehr dagegen 1 2 2 21 74

has Hören in den letzten kochen zusaumengefaöt (Ai# 1 - 3 ) ,  
läßt Überdurchschnittlich viele Hörer in den Bezirken Dresden 
(22 fr i nie gehört* 35 %), Magdeburg (21 fr% nie gehört* 60 £), 
Sera (21 fr% nie gehört* 63 fr) 9 Schwerin (18 %\ nie gehört*
41 fr) und Suhl (la  fr\ nie gehört * 59 fr) erkennen# Am wenig
sten gehört wird die DW in den Bezirken Heubrandenburg (4 bj 
noch nie gehört* 61 %) und Rostock (2 iBjnoch nie gehört* 79 ?>) 
sowie in Berlin (5 frt noch nie gehört* 58 fr)*



Bie Vertellungamuater &hnoln damit stark denen vom Hören des 
BLF* An ihrem Zustandekommen haben damit neben den Faktoren 
der Empfangequailtat und regionalen Konkurrenz auch regional 
unteraehiedliehe politische irMferenzen einen Anteil«

3« Antenne Bayern
Aufgrund des Standortes erreicht A B republikweit nur Minder
heiten» in einigen Südbezirken aber beachtlich große Hörer
gruppen« Bies Hegt in dem schon 1987/68 ermittelten ÜDrend ei
ner wachsenden Beaonanz von kommerzielIon» über die Musikfär
bung und Gestaltung vorwiegend jugendorientierten Stationen«
2feb« 50i Hären von Antenne Bayern

"Habei. Sie die folgenden Sender schon einmal gehört# 
und wenn ja, wann zuletzt?”
c) Antenne Bayern
1 gehört, und zwar gestern
2 gehört innerhalb der letzten zwei Wochen
3 gehört vor zwei bis dreiWochen
4 gehört, aber vor noch längerer Seit
5 noch nie gehört

1 2 } ... 4
12 5 3 14 66

1 5 - 2 4  Jahre 16 5 4 21 54
25 - 34 Jahre 14 6 2 16 62
3 5 - 4 4  Jahre 14 7 2 13 64
4 5 - 5 4  Jahre 11 3 4 14 66
55 - 64 Jahre i? 6 2 10 73
Uber 65 Jahre 7 4 3 7 79

sehr dafür 16 6 3 13 62
eher dafür 10 4 3 16 67
©her dagegen ✓ 6 2 11 72
seor dagegen 9 5 4 12 70
Bezirk
Gera 51 8 4 9 2o
Suhl 50 9 4 13 24
Kar l-Marjc-8 tad t • 40 16 7 16 21
•
Cottbus 1 0 1 12
«eubrandenburg 0 0 0 17 a3
Schwerin 0 0 0 16 84
äostock 0 0 0 7 93



Hinsichtlich, aller drei ö tat ionen ist - über die regional un
terschiedlichen Rapfangs- und Konkurrenzbedingungen hinaus - 
eine zwar mäßige« aber deutlich nachweisbare politische Deter
mination evident* Das ist in den Tabellen am Beispiel der Hal
tung zur Vereinigung von DDR und BRD ausgewiesen, betrifft ob
gleich die damit korrelierenden nationalen Identitäten« iar- 
teipräferenzen (häufigeres Hören bei potentiellen Wählern der 
CDU bzw* Allianz für Deutschland« LDiD bzw* Bündnis Freier De
mokraten, der Republikaner, s# ?• der BD1D und des Heuen Fo
rums) und Sutecheidiragen über Hierbleiben und Ausreisen* 2nt- 
sprechende Zusammenhänge sind gleichermaßen in der Repräsen
tativ- wie der Jugendpopulation nachweisbar*
Die territorialen Unterschiede lassen sich - den klaren Fall 
A-B ausgenommen - hingegen vor allem auf die unterschiedlichen 
"Hedienlandschaften" zurückführen* D1F und M  werden besondere 
wenig gehört, wo ausreichend gut empfangbare Alternativen auf 
Uhu-Frequenz cm verfügbar sind (Musterbeispiel» Berlin und Um
land) bzw* insgesamt schlechte Ampfaag*bedingungen gegeben sind 
(Hordweai-Hegionen der DDR)* Daa häufiger© Hören in einigen b'it.W 
id.11©Ibeslrken ist eher - die auch im itundfunkbereieh Abenach- 
teiligte* Region Dresden ausgenommen! - auch politisch moti
viert*



Jle insgesamt 1 623 einbesogenen iersonen verteilen sich auX die 
Untergruppen wie folgt (nur hersnaale, die für dia Repräsentanz 
relevant sind)*

SäfiiAlA. ümiupmi

tämäixmm

ps 3b i r» 0r- ■

Uf kbErnhe.s

abs» -- _ESle
E&nnlich 707 45weiblich 816 51(iiA 20 -)
Ochüler 02 4Lehrlinge 53 3Studenten 20 P
Arbeiter 490 31Angestellte 530 "< O
Selbst» 17 1Hentner 344 21Sonst» 79 b( kA 20 -)

21 1323 21
23 0 U251 10
213 147ü 5111 7240 1 0( kA 25 ~)

herlir. 147
Cottbus 103 ü
D r e s d e n 134Erfurt 00
Pranicfurt/ n» 01 *9Gera 73-lalle 193 12E#-k»«-G tadt 195 12--uü np n i.̂, 140 4
-Magdeburg 15** 10
l»eubrandeis u urg 41 5x otsdaiä ox **■xiOSt OCR v-ü >Schwerin 40 3*-* Uhl 61 4

\ 15 -)
■unter 2000 331 2^
bis 10 JOG 268 17bis 50 000 345 21bis 100 000 154 9
^uber 100 000 454 *-h ■■ • faio
V Uh 21 *■ /

(eixe «*> xn e*-* erx  ̂ oenc^cn sm. -♦ ** > j


