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Fußball und politische Freiheit – historische 
Erfahrungen des geteilten Deutschland 

Während die deutschen und internationalen Fernsehzuschauer in diesen tagen 
gebannt die europameisterschaft 2008 verfolgen, ist nur noch wenigen in er-
innerung, welch hochpolitische rolle der Fußballsport in der epoche des Kalten 
Krieges spielte. Vor genau 20 Jahren fand ebenfalls eine europameisterschaft 
im Fußball statt, gastgeber der eM 1988 war die bundesrepublik deutschland. 
im Vorfeld des turniers kam es jedoch zu einem großen politischen skandal, 
der fast das aus für die bundesrepublik als gastgeber bedeutet hätte. grund 
hierfür war die systemkonkurrenz zwischen ost und West und die spezielle 
bedeutung, die West-berlin im Machtkalkül der supermächte zukam. den usa 
galt die von kommunistischen truppen eingekreiste stadt als eine „verteidigte 
insel der Freiheit“. der osten hingegen verdammte sie als „agenten- und spio-
nagezentrale“, vor allem deshalb, da zahlreiche Fluchtversuche von hier ihren 
ausgang nahmen. Wiederholt hatte die sowjetunion versucht, West-berlin po-
litisch von der bundesrepublik zu separieren: die blockade des Jahres 1948 und 
das chruschtschow-ultimatum von 1958 gehören hierbei zu den bekanntesten 
Wegmarken.

Der Streit um die EM 1988

es ist heute nahezu in Vergessenheit geraten, dass West-berlin auch innerhalb 
der internationalen sportverbände häufig zwischen die Mühlsteine des Kalten 
Krieges geriet.1 im Jahr 1985 hatte sich der deutsche Fußball-bund unter seinem 
präsidenten hermann neuberger für die ausrichtung der europameisterschaft 
1988 beworben. sein beim europäischen Fußballverband (ueFa) eingereichtes 
organisationskonzept sah insgesamt acht spielorte vor, darunter Köln, ham-
burg und München. doch West-berlin fehlte auf der liste. neuberger hatte die 
„Frontstadt“ absichtlich übergangen, da er fürchtete, bei ihrer einbeziehung die 
gesamte bewerbung von vornherein zum scheitern zu verurteilen. seine sorge 
gründete sich auf schlechte erfahrungen der Vergangenheit. bereits vierzehn 

1 Vgl. zu dieser problematik grundsätzlich: braun, Jutta: inselstadt im abseits?, in: braun, 
Jutta; teichler, hans Joachim (hg.): sportstadt berlin im Kalten Krieg. prestigekämpfe und 
systemwettstreit. berlin 2006, s. 150-183.
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Jahre zuvor hatte die sowjetunion mit einem massiven Vorstoß versucht, West-
berlin aus der reihe der spielorte der in der bundesrepublik ausgetragenen 
WM 1974 auszuschließen. doch damals konnte neuberger noch die integrati-
on der halbstadt durchsetzen, da die stimmen des ostblocks im gremium des 
Weltverbandes keine Mehrheit bildeten. die ironie des losentscheides wollte 
es, dass schließlich sogar ausgerechnet die ddr in der verhassten „politischen 
einheit“ zum spiel gegen chile antreten sollte – und es zähneknirschend auch 
tat. 1985 jedoch war die situation deutlich gefährlicher. der ostblock verfügte 
im europäischen Verband über eine vergleichsweise starke position. somit traf 
der bundesdeutsche Fußball-chef die entscheidung, die sportliche solidarität 
mit West-berlin vorsichtshalber zu kappen, um den Zuschlag für die europa-
meisterschaft 1988 nicht zu riskieren.

diese prioritätensetzung löste allerdings umgehend eine Welle der öffentlichen 
empörung aus. Vor allem die bevölkerung der notorisch bedrängten inselstadt 

Im Jahr 1985 entschied sich Fußball-Präsident Hermann Neuberger, aus Rücksichtnahme gegenüber dem 
Ostblock die sportliche Solidarität zu West-Berlin aufzugeben. Die Bundesrepublik erhielt den Zuschlag als 
Ausrichter der EM 1988, doch die Regierung Kohl war empört/Münchener Merkur, 2.3.1985.
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fühlte sich im stich gelassen. seit den 1950er Jahren hatten die West-berliner 
stets auf die unterstützung der bundesdeutschen sportpolitik ebenso wie des 
organisierten sports bauen können. hierzu gehörten etwa die einrichtung einer 
„sportluftbrücke“,2 die wiederholte Vergabe der austragung des endspiels der 
deutschen Meisterschaft vor einführung der bundesliga3 sowie eine Vielzahl 
steuerlicher und praktischer hilfsmaßnahmen für Verbände und Vereine. Kam 
diese Zeit nun an ihr ende? War es den „Westdeutschen“ nicht länger darum zu 
tun, die Freiheit und lebensfähigkeit West-berlins auf allen ebenen zu sichern? 
doch stellte sich die bundespolitik weitgehend auf die seite der enttäuschten 
West-berliner, aus fast allen parteien hagelte es proteste. das Wochenmaga-
zin Die Zeit resümierte die befremdeten reaktionen gegenüber neuberger: „der 
bundeskanzler hat ihm ins nationale gewissen geredet, der spd-bundesvorstand 
hat ihm seine ´empörung` kundgetan, ein ganzer Fdp-parteitag hat nach re-
medur gerufen. es herrscht schreckliche aufregung, weil der Fußballboss eine 
europameisterschaftsrechnung ohne berlin gemacht hat.“4

doch neuberger verwehrte sich gegen alle einmischungsversuche der politik 
und beharrte auf der „autonomie des sports“. die bundesregierung Kohl un-
ternahm allerdings noch einen letzten, massiven Versuch, um die beteiligung 
West-berlins an dem sportereignis doch noch zu sichern. das bundeskabinett 
beschloss am 5. März 1985, den außenministern der befreundeten ueFa-staa-
ten ein aide-Memoire zu übergeben. die angelegenheit war mittlerweile eilig, 
da die endgültige entscheidung über die Vergabe der Fußball-eM für den 15. 
März anstand. die zentrale aussage der note lautete: „die regierung der bun-
desrepublik deutschland würde es sehr bedauern, wenn die durchführung der 
Fußball-europameisterschaft 1988 in der bundesrepublik deutschland ohne den 
spielort berlin (West) vorgesehen würde. sie würde in einem solchen Falle die 
Vergabe der Fußball-eM 1988 an den dFb nicht für wünschenswert halten.“5 
doch ließ sich das exekutivkomitee der ueFa auf seiner sitzung am darauf-
folgenden tag in lissabon hiervon nicht im Mindesten beeindrucken. Vielmehr 
kritisierten verschiedene internationale politiker und auch sportfunktionäre die 
ihrer ansicht nach völlig deplatzierte intervention der bundesregierung. 

2 diese umfasste sowohl die finanzielle bezuschussung des spielverkehrs als auch den transport 
von bundesdeutschen Mannschaften in die inselstadt.

3 bis zur einführung der bundesliga 1963 fand das Finale sechsmal in West-berlin statt.
4 „auf der bananenschale der politik.“ die Zeit, 1.3.1985.
5 Witte, 6.3.1985 Vs-nfd plurez an paris, den haag, rom, lissabon, reykjavik, edinburgh, 

Wien, bern, london; nachrichtlich: Moskau, prag, chbK, Washington, stäV. bundesarchiv 
Koblenz (baK) baK b 136 24413.
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in harschen Worten griff das schottische exekutiv-Mitglied david h. Will den 
„unglaublichen Vorgang“ an: „ich brauche, um eine entscheidung als sportfunk-
tionär zu treffen, kein außenministerium und erst recht keine regierung eines 
anderen landes.“6 nicht minder konsterniert brachte der dFb die „empfindungen“ 
seiner Mitglieder in einer resolution vom 19. März 1985 zum ausdruck. als 
“freier, autonomer sportverband in einem freien demokratischen staat“ lehne 
er es ab, “von irgendeiner regierungs- oder Verwaltungsstelle – erst recht von 
Vertretern politischer parteien – befehle oder Weisungen entgegenzunehmen.“ 
Weiterhin verwehrte sich der dFb gegen die „massiven drohungen mit den ver-
schiedensten repressalien und die in beleidigender Form erfolgten angriffe“ auf 
hermann neuberger.7

in der abgeschnürten inselstadt hingegen freute man sich über die solidari-
tätsbekundung der bundesregierung im eM-streit, der dFb hingegen wurde als 
Verräter angesehen. entsprechend gedämpft war die Freude der West-berliner 
darüber, dass ihre heimatstadt im Jahre 1985 zum dauerhaften austragungsort 
des dFb-pokalfinales gekürt wurde. die stimmung in der stadt kippte gegen 
den Fußballbund, angeheizt durch den sich aufdrängenden eindruck, das dFb-
pokalfinale sei West-berlin nur als „entschädigung“ für die aussperrung von der 
eM 1988 zugedacht worden. es wurden sogar tätliche Übergriffe auf den dFb-
präsidenten befürchtet. so bezweifelte der rheinische Fußballchef toni Kahl 
öffentlich, ob „in berlin noch neubergers persönliche sicherheit gewährleistet“ 
sei. in dieselbe Kerbe schlug rolf Kramell, sicherheitschef im olympiastadion: 
„in der ehrenloge hätten wir neuberger ausreichend schützen können. aber 
bei der pokalübergabe auf dem rasen“ sah er die lage als gefährlich an.8 dem 
langerwarteten ersten pokalfinale in berlin am 26. Mai 1985 blieb neuberger 
schließlich fern – sei es aus termingründen, sei es „aus angst“.9 aus sicht der 
heutigen berliner sportpolitik hat sich allerdings alles zum guten gewendet, so 
resümierte der ehemalige chef des landessportbundes von West-berlin, uwe 
hammer: „die eM 1988 war nur ein einmaliges ereignis, die nicht-beteiligung 
haben wir längst verschmerzt. der dFb-pokal hingegen ist ein bleibender Faktor 
für berlin. die fantastische stimmung, die wir heute haben, die begeisterung 

6 „ueFa-Vertreter kritisieren bundesregierung.“ Frankfurter allgemeine Zeitung, 15.3.1985.
7 dFb: Zur Kontroverse um die eM 1988: (mit resolution des beirats des Westdeutschen 

Fußballverbandes vom 19.3.1985.). baK b 136 24413.
8 „neuberger nicht zum Finale – aus angst!“ bild, 13.4.1985.
9 er verzichtete auf eigenen Wunsch und entschuldigte sich offiziell mit der gleichzeitigen 

tagung des WM-organisationskomitees in Mexiko. „neuberger hat für den ostblock das 
heu in die scheune gefahren.“ Kölnische rundschau, 16.3.1985. 
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und der ruf: Wir fahren nach berlin – davon konnten wir 1985 in der einge-
kreisten inselstadt nur träumen. heute ist es Wirklichkeit“.10

die auseinandersetzung des Jahres 1985 illustriert die schwierigkeit, Fragen 
des politischen tagesgeschäfts und die eigenlogik der „schönsten nebensache 
der Welt“ voneinander zu trennen. laut seiner selbstdefinition war der west-
deutsche organisierte Fußball seit seiner gründung „unpolitisch“ – jedoch nur 
insofern, als er sich als unabhängig gegenüber anweisungen einer partei oder 
regierung positionierte. diese Festlegung stellte eine bewusste abgrenzung von 
der politischen Überformung und gleichschaltung der sportorganisationen im 
dritten reich dar. doch verhielt sich der Fußballverband stets politisch, wenn 
es um das Verhältnis zum zweiten deutschen staat ging. so unterstützte der 
dFb in den 1950er und 1960er Jahren weitgehend die linie des nationalen 
alleinvertretungsanspruchs der bundesregierung. und auch in der solidarität 
mit West-berlin war man sich bis 1985 mit allen bundesregierungen einig. 
die auseinandersetzung des Jahres 1985 offenbart hingegen eine historische 
bruchstelle, als sich der spitzenverband des Fußballs erstmals aus dem bislang 
selbstverständlichen und freiwillig vollzogenen politischen gleichschritt mit 
bonn löste: organisatorisch hatte er dazu das recht, die politik reagierte über-
rumpelt und hilflos.

der eklat von 1985 fiel in die spätphase des Kalten Krieges, doch waren der 
sport und speziell der Fußball während der gesamten dauer der 40-jährigen 
teilung deutschlands ein umkämpftes Feld des symbolischen Wettstreits zwi-
schen ost und West. im Folgenden sollen schlaglichtartig anhand verschiedener 
historischer episoden und phänomene zwei leitgedanken konturiert werden: 
Zum einen ist zu zeigen, wann und mit welchen Methoden der Fußballsport als 
Vehikel politischer Zielsetzungen durch die sed instrumentalisiert wurde. Zum 
zweiten ist jedoch auch zu fragen, inwiefern die geschichte des runden leders 
und seiner anhänger auch unter diktaturbedingungen ihren eigenen gesetzen 
folgte11 und zuweilen sogar besondere Freiräume jenseits des allgegenwärtigen 
Konformitätsdrucks bot.

10 Zeitzeugengespräch mit uwe hammer am 23.5.2005 in berlin. 
11 Zum Konzept der eigensinnigkeit des sports speziell in der ddr vgl. teichler, hans Joachim: 

einleitung, in: ders. (hg.): sport in der ddr. eigensinn, Konflikte, trends. Köln 2003, s. 5-18.



10

Deutsch-deutscher Fußball in den 1950er Jahren

in den 1950er Jahren fanden jährlich tau-
sende sportbegegnungen zwischen ost und 
West statt, darunter zahlreiche Fußball-Mat-
ches. diese sportereignisse, die vorwiegend 
an Feiertagen wie ostern und Weihnachten 
ausgetragen wurden, hatten den charakter 
von gesamtdeutschen Volksfesten. noch 
immer fühlten sich die deutschen als eine 
nation, trotz der existenz zweier politisch 
konträrer staaten. anfangs ermunterte die 
sed derartige deutsch-deutsche treffen, da 
sie hierin eine chance sah, einfluss auf die 
westdeutsche Öffentlichkeit zu nehmen. 
Wann immer ein spiel zwischen ost und 
West stattfand, wurde es deshalb von einem 
intensiven propaganda-Feuer begleitet: po-
litische Flugblätter, öffentliche diskussionen 
und das Konterfei stalins bestimmten das 
alltägliche bild in ostdeutschen stadien. Mit 
hilfe einer von der sed gesteuerten organi-
sation, des „Komitees für einheit und Freiheit 
im deutschen sport“, wurde diese agitation 
auch auf den boden Westdeutschlands ver-
längert. der bundesdeutsche sport ebenso 
wie die bundesdeutsche politik wehrten 
sich zwar gegen den kommunistischen po-

litrummel: so brach der dsb im herbst 1952 wegen dieses „Missbrauchs“ den 
sportverkehr kurzzeitig ab und nahm ihn erst wieder auf, als die ddr – was je-
doch nur ein lippenbekenntnis blieb – auf die weitere politisierung vertraglich 
verzichtete.12 doch musste das politbüro nach einer Weile erkennen, dass seine 
strategie der politischen unterwanderung von sportveranstaltungen ohnehin 
nicht funktionierte. „schuld“ hieran war der nicht zu bändigende sportliche ei-
gensinn der spieler und Fans, die schlichte tatsache, dass sich Fußballanhänger 
in ost und West primär für das geschehen auf dem rasen und nicht für poli-
tische spruchbänder interessierten – eine haltung, die von der sed erfolglos als 

12 der sportverkehr wurde am 21. september 1952 mit den oberweseler beschlüssen abge-
brochen und am 12. dezember 1952 mit dem berliner abkommen wieder aufgenommen.

Sportbegegnungen wurden von der SED po-
litisiert. Hier wird ein Fußballspiel zwischen 
Ost- und Westdeutschen mit Propaganda 
für die “Volksbefragung” der SED im Jahre 
1951 verknüpft, die gegen die Westintegra-
tion der Bundesrepublik gerichtet war. (Die 
agitatorische Frage lautete: “Sind Sie gegen 
die Remilitarisierung Deutschlands und für 
den Abschluß eines Friedensvertrages mit 
Deutschland im Jahre 1951?”.)/Privat.
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„nur-sportlertum“ gebrandmarkt wurde. Für die ostdeutschen ideologen kam 
erschwerend hinzu, dass der westdeutsche Fußball sich als der weitaus attrak-
tivere präsentierte. eine erste lektion in dieser hinsicht hatte die sed schon bei 
dem überraschenden gewinn der WM 1954 durch sepp herbergers team lernen 
müssen – nicht nur westdeutsche, auch ostdeutsche Fußballfreunde feierten 
öffentlich den unerwarteten sieg.13 ein weit weniger bekanntes, jedoch umso 
nachhaltigeres propaganda-desaster für die sed folgte im Jahr 1956: „Fußball-
großkampf“ – so kündigte die ddr-presse reißerisch für den 6. oktober 1956 
ein Freundschaftsspiel zwischen dem 1. Fc Kaiserslautern und dem sc Wismut 
Karl-Marx-stadt an.14 am Vorabend des Jahrestages der gründung der ddr am 
7. oktober 1949 sollte mit dem attraktiven Fußballereignis zum einen dieses 
Jubiläum gewürdigt werden. gleichzeitig diente das spektakuläre spiel als eröff-
nung des soeben neu erbauten leipziger Zentralstadions. Mit den beiden Klubs 
trafen die unbestrittenen Fußball-titanen ost- und Westdeutschlands aufei-
nander. im pfälzer team reisten mit Fritz und ottmar Walter, Werner liebrich, 
Werner Kohlmeyer und horst eckel fünf leibhaftige „helden von bern“ in die 
Messestadt. Fußballfieber machte sich breit: die überwältigende nachfrage von 
400.000 Karten überstieg das vorhandene Kontingent bei Weitem, die meisten 
tickets wurden direkt über die betriebe an vorwiegend „verdiente“ parteigenos-
sen verteilt. unermüdliche Fußballanhänger durchwachten die nacht vor den 
Kartenschaltern, stehplätze wurden doppelt verkauft, so dass das „stadion der 
hunderttausend“ sich für das sehnlich erwartete schlagerspiel kurzzeitig zu ei-
ner arena der 110.000 weitete. eine schrecksekunde mussten die organisatoren 
allerdings durchstehen: Fritz Walter verpasste bei der anreise den interzonenzug, 
erreichte im polizeiauto mit blaulicht jedoch noch rechtzeitig die spielstätte. 
sorgen machten sich auch die ddr-sportjournalisten: am nachmittag des 6. 
oktober fand ein städtespiel berlin gegen Moskau in der hauptstadt der ddr 
statt, es sollte erst knapp eine stunde vor dem anpfiff in leipzig enden. in den 
redaktionsräumen des ost-berliner Sportecho wurde „geknobelt, gerechnet, ge-
grübelt“, wie man rechtzeitig von einem spielort zum anderen gelangen könne. 
„ein Flugzeug muss her!“ tatsächlich ließ kurz nach ende des spiels in ost-berlin 
der russische lufthansa-pilot nikolai snekow die Motoren seiner Maschine an: 
nach 33 Minuten waren die rasenden reporter in leipzig.15 Wenige augenblicke 
später brandete stürmischer beifall beim einzug der beiden Mannschaften auf 
– es begannen 90 unvergleichliche Minuten deutscher Fußballgeschichte. auf 

13 Vgl. das Kapitel „die ungeteilte Freude beim Wunder von bern“, in: Wiese, rené; braun, Jutta 
(hg.): doppelpässe. Wie die deutschen die Mauer umspielten. hamburg 2006, s. 62-67.

14 die begegnung wird ausführlich geschildert bei Mählert, ulrich: ein deutsch-deutsches 
Fußballspiel, in: sportmuseum aktuell 1 (2000), s. 14-16.

15 „Zwischen zwei großen spielen“. deutsches sportecho, 8.10.1956 
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der rasenfläche kämpften die roten 
teufel in hochform gegen den glän-
zend aufspielenden ddr-Meister, 
der ebenfalls fünf nationalspieler in 
seinen reihen hatte. der lederball 
hüpfte als weißer punkt hin und her, 
er war aufgrund der unzureichenden 
Flutlichtanlage mit weißer Ölfarbe 
bemalt. das 3 : 1 in der 32. Minute 
blieb allen augenzeugen unvergess-
lich: als ein eckball von rechts in den 
Wismuter strafraum segelte, hech-
tete der damals bereits 36-jährige 
Fritz Walter herbei. in waagerechter 
luftlinie traf er das leder mit der 
rechten hacke. das publikum hielt 
den atem an. der ball landete ziel-
sicher im oberen Winkel des netzes. 
dieser hackentreffer sollte als „Jahr-
hunderttor“ in die sportgeschichte 
eingehen. der ansonsten linientreue 
ddr-reporter heinz-Florian oertel 
war so begeistert vom westdeutschen 
team, dass er sich metaphorisch in 
die italienische oper verirrte: Fritz 

Walter sei ein „Mario lanza“, der „erste tenor im deutschen Fußball“.16 die pfäl-
zer siegten 5:3 und wurden vom publikum euphorisch gefeiert. Mit einem ab-
schiedsbankett im hotel astoria endete das gesamtdeutsche Fußballfest. doch 
unter der einvernehmlichen oberfläche brodelte es bereits: die ostdeutschen 
Fußballfreunde hatten nach dem geschmack der sed etwas zu viel begeiste-
rung für den „Klassenfeind“ gezeigt. auch die Wismuter spieler waren geschockt 
über die sympathieverteilung im vorwiegend ostdeutschen publikum: „es war 
für uns wie bei einem schweren auswärtsspiel,“17 erklärten die enttäuschten 
Kicker. in panik geriet die ostdeutsche sportführung, als dsb-präsident Willi 
daume zum Jahreswechsel 1956/57 ein „Jahr des gesamtdeutschen sportver-
kehrs“ ausrief und eine großzügige finanzielle Förderung durch die bundesre-
gierung angekündigt wurde. 

16 Fußballwoche, 9.10.1956. 
17 ebd.

Den “Fußballgroßkampf” am 6.10.1956 zwischen dem 
1. F.C.Kaiserslautern und dem SC Wismut Karl-Marx-
Stadt im Leipziger Zentralstadion verfolgten mehr als 
hunderttausend begeisterte Zuschauer. Ein Zweikampf 
zwischen dem Lauterer W. Mangold und S. Wolf vom SC 
Wismut/Bundesarchiv.
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auf den politischen Führungsetagen des sed-staates zog man die notbremse. 
die sportführung der ddr warnte öffentlich vor einem angeblichen „Missbrauch 
des gesamtdeutschen sportverkehrs“ durch die bonner regierung – angeblich 
wolle der bundesdeutsche Kapitalismus mit hilfe des sports den sozialistischen 
aufbau untergraben.18 der „Fußballgroßkampf“ von leipzig blieb somit einer der 
letzten herausragenden höhepunkte des deutsch-deutschen Fußballs, bevor sich 
die sed aus dem gemeinsamen spielverkehr immer weiter zurückzog. am tag 
des Mauerbaus in berlin beendete eine symbolische handlung endgültig den 
gesamtdeutschen Fußballenthusiasmus: ddr-Verbandstrainer Fritz belger ging 
mit der Waffe in der hand auf Wacht für den arbeiter- und bauern-staat: „ich 
habe den trainingsanzug mit der verpflichtenden uniform der Kampfgruppe 
vertauscht“ erklärte er, „den lederball mit der Maschinenpistole, weil es jetzt 
darauf ankommt, unsere grenze zu schützen“.19 aus dem deutsch-deutschen 
spiel um angriff und Verteidigung war ernst geworden.

Republikflucht als Trauma der SED

die entscheidung zum epochenprägenden Mauerbau erfolgte - in diametralem 
gegensatz zur ostdeutschen propaganda-legende vom „antifaschistischen 
schutzwall“ - da dem sed-staat scharenweise die eigene bevölkerung davon-
lief. das problem der „republikflucht“ war auch im Fußball äußerst virulent, 
und zwar sowohl vor als auch nach der brutalen abschottung der grenze am 
13. august 1961. Mit der Zeit änderten sich jedoch die Wege und Formen, die 
ostdeutsche Kicker wählten, um ihr heil im Westen zu suchen. in den 1950er 
Jahren flüchteten noch ganze Mannschaften, wie etwa union oberschönewei-
de aus ost-berlin und der dresdner traditionsverein sg Friedrichstadt. helmut 
schön, trainer in dresden und viele Jahre später als bundestrainer der deutschen 
nationalmannschaft und „Mann mit der Mütze“ populär, konnte im Jahr 1950 
noch problemlos mit dem auto die grenze passieren und in West-berlin, später 
dann in Wiesbaden und dem saarland seine Karriere fortsetzen und ein neues 
leben beginnen. Man werde ihm und seinen Mannschaftskollegen „keine träne 
nachweinen“, rief das neue deutschland den geflüchteten hinterher.20 in spä-
teren Jahrzehnten nutzten spieler hingegen häufig auswärtsbegegnungen, um 

18 „der gesamtdeutsche sportverkehr darf nicht missbraucht werden.“ Fußballwoche, april 
1957.

19 Fußballwoche, 22.8.1961.
20 neues deutschland, 7.6.1950.
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sich diskret aus der ddr abzusetzen. dies häufte sich im Fall des von der staats-
sicherheit als träger unterhaltenen Klubs „bFc dynamo“, da der rekordmeister 
aufgrund seiner erfolgsbilanz häufiger begegnungen im „nichtsozialistischen 
ausland“ bestritt, die zur Flucht genutzt werden konnten. in spöttischer Manier 
war deshalb in den 1980er Jahren in den Fankurven der ddr-stadien der ruf zu 
hören: „Willst du in den Westen türmen, musst du für dynamo stürmen.“ Viele 
bekannte Fußballer wie Falko goetz liefen in die bundesrepublik über. selbst 
das synonym für den unbestrittenen glanzpunkt der ddr-Fußballgeschichte, 
der Magdeburger Jürgen sparwasser, der das sensationelle 1: 0 gegen die bun-
desdeutsche nationalelf während der Fußball-WM 1974 in hamburg erzielt 
hatte, setzte sich 1988 im rahmen eines altherrenturniers in saarbrücken in 
den Westen ab. besondere aufmerksamkeit hat der Fall des ehemaligen stür-
mers des bFc dynamo, lutz eigendorf, auf sich gezogen. stasi-Minister erich 
Mielke betrachtete seine Flucht als persönliche Kränkung und verfolgte und 
überwachte den spieler auch im Westen mit aller Macht seines sicherheits-
apparates. inoffizielle Mitarbeiter beschatteten jeden seiner schritte, im hei-
mischen ost-berlin wurde seine ehefrau gabriele zur scheidung gedrängt. ein 
inoffizieller Mitarbeiter des Mfs hatte den auftrag, eine liebesbeziehung mit 
ihr zu beginnen und sie zu ehelichen; der plan gelang, das paar heiratete und 
bekam eine tochter. eine absicht dieser perfiden intrige war es, den „namen 

Diese Karikatur entstand anlässlich der Flucht der Fußballer Falko Götz und Dirk Schlegel vom BFC Dyna-
mo am 3. November 1983, die sich über Jugoslawien in die Bundesrepublik absetzten/Berliner Morgenpost, 
5.11.1983.
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eigendorf aus dem ost-berliner telefonbuch verschwinden zu lassen “.21 in der 
tat forcierten die sed-Führung und der ihr hörige ddr-sportjournalismus ge-
genüber abtrünnigen ostdeutschen sportlern eine gezielte löschung aus dem 
kollektiven gedächtnis – ähnlich der „damnatio memoriae“ antiker römischer 
politiker, die die namen und inschriften in ungnade gefallener herrscher aus 
Monumenten schleifen ließen. so wurden geflüchtete leistungssportler kurzer-
hand aus offiziellen Medaillenlisten getilgt. ein beitrag über trainer Jörg berger 
im Fußball-lexikon der ddr wurde nach seinem entkommen aus den neuaufla-
gen gestrichen, ein oberligaspieler zur strafe aus Mannschaftsfotos retuschiert. 
bis heute ist unklar, ob die rachefeldzüge der sed im Fall von lutz eigendorf 
sogar vor einem Mord nicht zurückschreckten: die umstände des autounfalls 
in der nacht vom 5. auf den 6. März 1983, an dessen Folgen eigendorf einen 
tag später verstarb, sind bis heute ungeklärt – in den akten der staatssicherheit 
finden sich gleichzeitig anhaltspunkte, dass der geheimdienst der ddr hierbei 
seine hand im spiel hatte.22 unter den vielen geflüchteten sportlern herrscht 
bis heute, nahezu 20 Jahre nach dem Mauerfall, noch eine diffuse angst vor 
dem langen arm der staatssicherheit, einige fürchten, dass alte netzwerke des 
Machtapparates der sed-diktatur bis heute intakt sind und wollen deshalb 
nur ungerne öffentlich über ihre schicksale berichten. so erklärte Falko goetz, 
damals cheftrainer bei hertha bsc, noch im Jahr 2004: „lutz eigendorf ist vor 
meiner Flucht verunglückt. ich habe mich dazu nie öffentlich geäußert und 
möchte das auch weiterhin nicht tun. ich denke, es gibt seilschaften, die noch 
heute bestehen.“23

Der olympische Siegeszug der DDR

nach dem Mauerbau waren die meisten direkten Kontakte zwischen teams aus 
ost und West abgerissen. in den nächsten Jahrzehnten konnte der westdeutsche 
Fußball seine erfolgsgeschichte von 1954 mit dem gewinn des Weltmeistertitels 
1974 und 1990 und dem zweimaligen sieg in einer europameisterschaft fort-
schreiben. in scharfem gegensatz dazu führte der ostdeutsche Fußball auf der 
ebene des internationalen profifußballs eine schattenexistenz und konnte sich 

21 so der Journalist und historiker dr. heribert schwan bei einer expertenrunde der stiftung 
zur aufarbeitung der sed-diktatur zum Fall eigendorf mit dr. Jutta braun, dr. heribert 
schwan und dr. Jürgen stumm am 29.2.2008 in braunschweig.

22 schwan, heribert: tod dem Verräter! der lange arm der stasi und der Fall lutz eigendorf. 
München 2000.

23 Kontaktgift im Kalten Krieg. taz, 7.3.2008.
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überhaupt nur einmal für die Finalrunde eines turniers qualifizieren. das war 
bei der Weltmeisterschaft 1974, bei der dem ddr-team immerhin der Überra-
schungscoup des legendären sparwasser-tors gelang. Was waren die ursachen 
für diesen Mangel an erfolg? im rückblick erscheint als größtes handicap des 
Fußballs die sportliche prioritätensetzung der ddr-Führung. Während in den 
Jahren 1956 bis 1964 die ost- und westdeutschen olympiamannschaften auf 
Weisung des ioc noch in einem gesamtdeutschen team antreten mussten,24 
konnte die ddr seit 1968 erstmals unabhängig am olympischen Wettstreit teil-
nehmen. die olympischen spiele von München 1972 wurden von der sed als 
sportpolitisch entscheidende herausforderung betrachtet, das erklärte Ziel war 
es, eine platzierung vor der bundesrepublik zu erreichen, um „dem westdeutschen 
imperialismus bei den olympischen spielen im eigenen land eine sportliche nie-
derlage“25 beizubringen. so viele Medaillen wie möglich zu erringen wurde zum 
erklärten leitmotiv der ostdeutschen politik, alle anderen dimensionen des sports 
hatten demgegenüber zurückzustehen. Mit ihrem “leistungssportbeschluss”26 
vom Jahr 1969 unternahm die parteiführung eine denkwürdige rationalisie-
rungsmaßahme, die sich gleichwohl als sehr effektiv erweisen sollte: sie unter-
teilte die sportlandschaft in den so genannten „besonders geförderten“ sport 1 
und den “weniger geförderten” sport 2. Zur ersten Kategorie gehörten die „me-
daillenintensiven sportarten“, also diejenigen, in deren rahmen ein athlet eine 
Vielzahl von olympischen auszeichnungen sammeln konnte, hierzu gehörten 
etwa schwimmen, rudern oder die leichtathletik. sportarten hingegen wie 
Wasserball, die für nur eine potentielle Medaille einen hohen trainingsaufwand 
und erhebliche sportstätten-Kapazität für eine gesamte Mannschaft benötigten, 
wurden rücksichtslos zu sport 2 degradiert. die nachteile und restriktionen, 
denen sport 2 fortan unterlag, waren vielfältig: erheblich geringere Finanzmit-
tel und ressourcen, eine staatlich angeordnete gedrosselte Medienberichter-
stattung, darüber hinaus das Verbot, künftig an internationalen Wettbewerben 
teilzunehmen. der schock für die betroffenen sportler darf nicht unterschätzt 
werden: so befand sich das ostdeutsche basketball-nationalteam in der unmit-
telbaren Vorbereitung für die europameisterschaft, als sie die hiobs-botschaft 
der herabstufung erhielt. sechs von sieben spielern traten umgehend aus der 
sed aus, um gegen diese entscheidung zu protestieren, ihr trainer musste einige 

24 hierzu neuerdings: braun, Jutta: sportler zwischen in ost und West, in: aus politik und 
Zeitgeschichte „sportpolitik und olympia“, 29/30 2008, s. 38-45.

25 sed/ZK/Westabteilung: „sportpolitische argumentation für die weitere Vorbereitung unse-
rer olympiakader auf die olympischen spiele 1972 in sapporo und München“. sapMo dY 
30/iVa2/1002/14.

26 grundlinie der entwicklung des leistungssports in der ddr bis 1980, in: teichler, hans 
Joachim (hg.): die sportbeschlüsse des politbüros. bonn 2002, s. 567. 
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Wochen in einer Klinik verbringen, um sich von dem schock zu erholen.27 ne-
ben dieser Zweiteilung wurde ein völlig neues system der nachwuchssichtung 
installiert, die so genannte „einheitliche sichtung und auswahl“. seit beginn 
der 1970er Jahre wurden alle schulkinder der republik flächendeckend gewo-
gen und vermessen, um ihre potentielle Qualifikation für bestimmte sportarten 
zu prognostizieren. Ziel war erklärtermaßen, dass die ddr „jedes verborgene 
talent finden und fördern“ müsse.28 doch ging es nicht nur um Früherkennung 
sportlicher anlagen, sondern auch um ihre gezielte Kanalisierung: der staat 
dirigierte begabte Kinder vorwiegend in diejenigen sportarten, die eine große 
Medaillenausbeute versprachen. auf diese Weise verlor der Fußball systema-
tisch viele talente an die politisch privilegierten disziplinen.29 dieser strukturell 
bedingte nachwuchsmangel schwächte den ostdeutschen Fußball langfristig 
empfindlich. 1985 fragte ein westdeutscher reporter den trainer des 1. Fc carl 
Zeiss Jena, lothar Kurbjuweit, weshalb so wenige hochgewachsene spieler in der 
ddr-nationalelf zu finden seien. Kurbjuweits grimmige aber ehrliche antwort 
lautete: „unsere langen Fußballer sind alle ruderer!“30 aufgrund dieser offen-
herzigen Kritik an den deformationen im ddr-sport, die in der westdeutschen 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgedruckt wurde, erhielt Kurbjuweit kurz 
darauf eine scharfe rüge von der parteiführung.31 die entdifferenzierung der 
sportlandschaft der ddr zahlte sich jedoch in der olympischen arena für den 
ostdeutschen staat aus: Zusätzlich abgesichert durch ein elaboriertes system 
des Zwangsdopings gelang es der ddr seit 1968 bis zu ihrem untergang, in der 
Medaillenbilanz besser abzuschneiden als ihr westdeutscher antipode. somit 
ist der olympische sport durchaus als ein sonderfall der deutsch-deutschen 
geschichte zu werten: „Was in allen entscheidenden sektoren von Wirtschaft 
und gesellschaft misslang, glückte der ddr im sport“.32 Wenn auch nicht im 
Fußball, der populärsten sportart, muss man hier hinzufügen.

27 Vgl. Wonneberger, günther: die auswirkungen des leistungssportbeschlusses von 1969 
auf den basketballsport in leipzig – erinnerungen eines Zeitzeugen, in: spitzer, giselher; 
braun, harald (hg.): der geteilte deutsche sport. tagung der dvs-sektion sportgeschichte 
vom 24.-26. März 1995 in potsdam. Köln 1997, s. 155-158.

28 seminarplan für den Komplex „nachwuchsleistungssport“ vom März 1971, in: sapMo ba 
dY 30/iVa2/18/3. 

29 offiziell galt Fußball zwar aufgrund seiner popularität weiterhin als sport 1, wurde jedoch 
in der nachwuchsarbeit benachteiligt.

30 „der Fußball-trainer aus Jena leistet sich träume, weil er realist ist.“ Frankfurter allgemeine 
Zeitung, 18.9.1986. 

31 interview der autorin mit lothar Kurbjuweit am 7.7.2006 in Jena.
32 Möller, horst: Worin lag das „national“ Verbindende in der epoche der teilung, in: hockerts, 

hans günter (hg): Koordinaten deutscher geschichte in der epoche des ost-West-Konflikts. 
München 2004, s. 307-324. 
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Fans außer Kontrolle

Während die ddr bei olympia brillierte, agierten ihre Fußballer auf internatio-
naler ebene trotz einiger höhepunkte33 insgesamt enttäuschend. so nimmt es 
nicht Wunder, dass der sehnsüchtige blick der Fans regelmäßig über die grenze 
hin zu den bundesdeutschen ligamannschaften und dem nationalteam des dFb 
wanderte.34 aufgrund des West-reiseverbots blieb es den ddr-Fans allerdings 
verwehrt, spiele innerhalb der bundesrepublik zu besuchen. Jedoch machten 
sie sich zu hunderten, manchmal tausenden auf und reisten in den ostblock, 
wann immer ihre westdeutschen Fußballidole dort ein Match zu bestreiten 
hatten. Zum alarmierenden schlüsselerlebnis für die sed geriet im Jahr 1971 
der auftritt der bundesdeutschen nationalmannschaft in Warschau. deutsch-
deutsche parolen auf transparenten der ddr-Fans wie „chemnitz grüßt die 
deutsche nationalelf und den Kaiser Franz“ ließen der sed den politischen 
schrecken in die glieder fahren, es erfolgte eine Überprüfung aller zum spiel 
angereisten ddr-bürger mit zum teil drastischen sanktionen für die darunter 
befindlichen parteimitglieder.35 in den 1970er Jahren nahm sich das Mfs ver-
stärkt der „sicherungsaufgaben bei großsportveranstaltungen“ an, wenn „Fuß-
ballmannschaften der brd-profiliga beteiligt“ waren.36 die „politisch-operative 
abwehrarbeit“ sollte vor allem „massenwirksame auftritte in Verbindung mit 
bürgern der ddr, wartenden ´Fans´, autogrammjägern und souvenirsammlern 
vorbeugend verhindern.“37 doch nutzten all diese eilfertigen Vorkehrungen we-
nig, immer wieder zogen Fans mit selbstgebastelten transparenten wie „leip-
zig grüßt den Fc bayern München“ in die stadien. lange waren diese slogans 
jedoch nie zu sehen, da stets ein stasi-Mann zur stelle war, um die parolen 
herunterzureißen. ein besonderes „problem“ hatte die sed in berlin: Fans des 
West-berliner traditionsvereins hertha bsc und des ost-berliner 1. Fc uni-
on pflegten seit den 1970er Jahren quer über den eisernen Vorhang hinweg 
eine intensive Fanfreundschaft. hertha-anhänger reisten zu hunderten zu den 
spielen der ost-berliner. „hertha und union – eine nation“ hallte es von den 

33 hierzu gehörte, dass der 1. Fc Magdeburg 1974 als einzige ddr-Mannschaft den europapokal 
der pokalsieger gewann.

34 braun, Jutta; Wiese, rené: ddr-Fußball und gesamtdeutsche identität im Kalten Krieg, in: 
historical social research, historische sozialforschung, 4 (2005), s. 191-210.

35 Vgl. die entsprechende diskussion im ZK am 17.11.1971, in: teichler, hans Joachim (hg.): 
die sportbeschlüsse des politbüros. bonn 2002, s. 609-614.

36 erfahrungen und erkenntnisse der politisch-operativen abwehrarbeit im Zusammenhang 
mit großsportveranstaltungen, insbesondere Fußballspielen. bstu Mfs ha XXii nr.1738. 

37 ebd.
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Der Staatssicherheitsdienst der DDR überwachte minutiös ostdeutsche Fans, die Spiele des bundesdeutschen 
Nationalteams oder beliebter Vereine wie des FC Bayern München in Osteuropa besuchten. Freundliche Un-
terstützung der westdeutschen Kicker wurde als “staatsfeindliches” Verhalten gewertet, Plakate mit Grüßen 
der DDR-Fans von den Geheimdienstmitarbeitern eingezogen/ Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen.
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Zuschauerrängen in der Köpenicker Wuhlheide.38 doch war es nicht allein das 
gesamtdeutsche nationalgefühl, das die sed als ein gefahrenmoment innerhalb 
ihres Zuschauerpotentials ausmachte: auch Kritik an den diktatorischen Zügen 
des sed-staates äußerte sich in der schützenden Masse der Fußballzuschauer 
deutlicher und unverhohlener als andernorts - so war der ruf „die Mauer muss 
weg“ bei einem Freistoß nicht nur sportlich gemeint.39 die bundesligavereine 
und Fußballstars waren für die ddr-bürger eine projektionsfläche für Vieles, 
das sie in der ddr vermissten: internationaler erfolg, gesamtdeutsche identi-
fikation, reisefreiheit. eine solche orientierung ihres sport-publikums konnte 
und wollte die sed nicht hinnehmen – und erschuf deshalb kurzerhand ihre 
eigenen Zuschauer. um im ausland eine staatstreue anhängerschaft vorfüh-
ren zu können, stellte man handverlesene Fan-Kohorten zusammen, die in der 
bürokratischen sed-terminologie unter dem begriff „touristendelegationen“ 
firmierten. die parteimitgliedschaft war hierbei die Mindestvoraussetzung, ver-
schiedene gremien wirkten an der Kader-entscheidung mit. allerdings fielen 
diese bestellten Fans in den internationalen Zuschauerkurven häufig durch ihre 
allzu gestelzten parolen auf: „8, 9, 10 Klasse - hier spielen leipzigs asse“ – ein 
solcher reim zauberte allerhöchstens ein müdes lächeln auf die Minen wahrer 
Fans.40 doch nicht nur auswärts wollte die sed mit einer ergebenen anhänger-
schar glänzen, auch die eigenen stadien sollten besonders bei deutsch-deut-
schen begegnungen ein höchstmaß an politischer Zuverlässigkeit garantieren. 
grotesker höhepunkt war in dieser hinsicht die begegnung des hsV gegen den 
bFc dynamo im Jahr 1982: ein freier Kartenverkauf fand gar nicht erst statt, 
auf den tribünen des Friedrich-ludwig-Jahn-sportparks hatten vorwiegend 
angehörige der „sicherheitsorgane der ddr“ platz genommen.41 ein spiel also, 
in dem die stasi die rolle von Fans und Zuschauern mimte – deutlicher lässt 
sich die aushöhlung des sportgedankens durch die politischen eingriffe der sed 
kaum zeigen. die harmonische Fassade, die das sed-regime errichtete, erwies 
sich jedoch als durchsichtig: der gesamteindruck des spektakels erinnerte zeit-
genössische westdeutsche beobachter vielmehr an die martialischen sicher-

38 Wiese, rené: Freunde hinter stacheldraht – „es gibt nur zwei Meister an der spree – union 
und hertha bsc!“ in: Krüger, Michael; schulze, bernd (hg.): Fußball in geschichte und 
gesellschaft. tagung der dvs-sektionen sportgeschichte und sportsoziologie vom 29.9.-
1.10.2004 in Münster. hamburg 2006, s. 47-56.

39 Zur Fanüberwachung vgl. braun, Jutta: sportfreunde oder staatsfeinde? Fans im Visier der 
staatsmacht, in: deutschland archiv 3 (2004), s. 440-447.

40 Wiese, rené; braun, Jutta (hg.): doppelpässe – Wie die deutschen die Mauer umspielten. 
hamburg 2006, s. 113.

41 leske, hanns: erich Mielke, die stasi und das runde leder. göttingen 2004, s. 412-416.
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heitsmaßnahmen beim abgeschirmten besuch von Kanzler helmut schmidt in 
güstrow im dezember 1981.42 

Der Weg in die Fußballeinheit

der Mauerfall war auch für den sport in ost und West ein zentrales ereignis. 
die Öffnung der grenze brachte für Freizeit- wie leistungssportler eine neue 
ungeahnte bewegungsfreiheit. am 17. november 1989 erfolgte die historische 
entscheidung der sportführungen von bundesrepublik und ddr, den inner-
deutschen sportverkehr „freizugeben“. 43 die sportler konnten nun erstmals ihre 
treffen wieder völlig selbstbestimmt, ohne bürokratischen Vorlauf und vor allem 
zahlenmäßige limitierung festlegen.44 noch im Jahr 1989 kam es zu hunder-
ten treffen, im Frühjahr des nächsten Jahres stieg die Zahl „explosionsartig“ 
auf 5000 begegnungen. die neue Freiheit wurde jedoch nicht nur zu inner-
deutschen Wettkämpfen genutzt: gleichzeitig setzte eine massive Westwan-
derung von ddr-sportlern und trainern ein, die sich neue Karrierechancen in 
der bundesrepublik erhofften. der erste ddr-oberligakicker, der mit genehmi-
gung des ostdeutschen Fußballverbandes übersiedelte, war andreas thom vom 
bFc dynamo. er unterschrieb zum 1. Januar 1990 beim Werksklub von bayer 
o4 leverkusen gegen eine ablösesumme von 3,6 Millionen Mark. Kurz darauf 
folgten zahlreiche andere spieler und wechselten zu westdeutschen Vereinen wie 
Matthias sammer, thomas doll, steffen Freund oder ulf Kirsten. ebenso heftige 
turbulenzen wie die liberalisierung löste auch die demokratisierung des sports 
in der ddr aus. der Fußballverband der ddr (dFV) stand in der Wendezeit vor 
einer Zerreißprobe. die erforderliche demokratisierung der Verbandsstrukturen, 
die anpassung an den großen bruder dFb, stieß nicht bei allen Funktionären 
auf gegenliebe. angesichts der bedrohlichen wirtschaftlichen entwicklung 
forderte die basis in den bezirken und Kreisen jedoch ein forscheres Vorgehen. 
staatliche Zuwendungen versiegten, täglich schlossen mehr und mehr betriebe 
ihre pforten. die Fußballklubs kämpften ums nackte Überleben. die abkehr von 
bisherigen strukturen und die entmachtung der alten Führungsclique erschien 
dringend notwendig als Zeichen eines ernstgemeinten neuanfangs. anlässlich 

42 „abschirmung bis ins stadion an der berliner Mauer.“ Frankfurter allgemeine Zeitung, 
17.9.1982.

43 „grünes licht für weitgehend ungehinderten sportverkehr“. tagesspiegel, 18.11.1989.
44 Zur vorherigen strengen Kontingentierung der sportkontakte vgl. braun, Jutta: Klassenkampf 

im Flutlicht – innerdeutscher sportverkehr 1974-1989, in: teichler, hans Joachim (hg): sport 
in der ddr. eigensinn, Konflikte, trends. Köln 2003, s. 61-132.
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des 8. Verbandstages des dFV der ddr, am 31. März 1990, wurde in den ersten 
freien Wahlen der Verbandsgeschichte ein reformpräsident gewählt: hans ge-
org Moldenhauer, dozent an der technischen universität in Magdeburg, heute 
Vizepräsident des dFb. in zahlreichen unterredungen bereitete er in den kom-
menden Monaten mit dFb-präsident neuberger die Vereinigung im Fußball 
vor. neuberger rechnete aus „sporttechnischen und -rechtlichen gründen“ erst 
mit einem Zusammenschluss für das Frühjahr 1992. Moldenhauer hingegen 
erkannte die dynamik der gesellschaftlichen entwicklung. in einem Vier-au-
gen-gespräch während der Fußball-WM 1990 in italien appellierte er an dFb-
abteilungsleiter horst r. schmidt: „haben sie gesehen, wie die Mauer gefallen 
ist? Wissen sie, dass ein ganzer block zusammengebrochen ist? armeen sind 
weggefegt, armeen! staatssicherheit, alles fällt und geht weg, und ich soll in 
diesem ganzen ausgerechnet einen eigenständigen Fußballverband mit dem 
begriff ddr bis 92 erhalten!?“45 schließlich willigte die dFb-spitze in eine be-
schleunigte Vereinigung der Verbände ein. am 21. november 1990 trat der als 
nordostdeutscher Fußballverband neugegründete dFV in leipzig dem dFb als 
regionalverband bei. im Kleinen folgte der sportverband damit dem staatlichen 
Vereinigungs-Modell gemäß art. 23 – dem Vorbild des beitritts der fünf neuen 
bundesländer zur bundesrepublik. 

heute, nahezu 20 Jahre nach der Vereinigung, ist die euphorie der ersten Mo-
nate längst verflogen. im osten deutschlands hat sich enttäuschung darüber 
breit gemacht, dass keine Konkurrenzfähigkeit der ostdeutschen Vereine erreicht 
werden konnte. im Jahr 2008 spielt nur energie cottbus in der ersten liga, das 
gros der ehemaligen ddr-traditionsklubs trifft man in der soeben neuerschaf-
fenen 3. liga. probleme, welche die gesamtgesellschaft bei der aufarbeitung der 
sed-diktatur heimsuchen – stasiverstrickung und dopingaufarbeitung – sind 
auch für den bereich des Fußballs virulent und sorgen für negativschlagzeilen. 
auch ein mangelndes bewusstsein für die 40-jährige geschichte des ddr-Fuß-
balls wird beklagt, so erklärte der ehemalige ddr-oberliga-trainer hans Meyer 
2003 rückblickend auf die Fußball-einheit: „das ganze ist kurz und schmerzlos 
gelaufen, danach hatte die ostseite keine geschichte mehr.“46 durch historische 
Forschungsprojekte, u.a. am arbeitsbereich Zeitgeschichte des sports der uni-
versität potsdam, soll künftig dieses Wissensdefizit verringert werden. auch eine 
im Überschwang erfolgte prognose Franz beckenbauers nach dem gewinn der 
WM 1990 in rom: „Wenn jetzt noch die ddr-spieler dazukommen, sind wir auf 

45 Vgl. barsuhn, Michael: die Wende und Vereinigung im Fußball 1989/90, in: braun, Jutta; 
teichler, hans Joachim (hg.): sportstadt berlin im Kalten Krieg. berlin 2006, s. 376-415.

46 tagesspiegel, 6.7.2003.
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Jahre hinaus unschlagbar“47 wurde von der Wirklichkeit widerlegt. ein ergebnis 
der Vereinigung im Fußball ist jedoch sicherlich das unmerkliche Wachsen einer 
gemeinsamen deutschlandweiten Fußballbegeisterung, die besonders während 
der Weltmeisterschaft 2006 einen unübersehbaren ausdruck fand. und Michael 
ballack, Kapitän der deutschen nationalelf bei der europameisterschaft 2008, 
mag als symbol einer erfolgreichen gesamtdeutschen Fußball-biografie gelten: 
Mittlerweile bei chelsea london unter Vertrag, spielte er zuvor beim Fc bayern 
München. seine ersten sportlichen Meriten erntete er jedoch vor langer Zeit bei 
der bsg Motor „Fritz hecker“ – das war in den 1980er Jahren, in Karl-Marx-
stadt, damals in der ddr.

47 Zit. nach braun, Jutta; hagemann, ullrich (hg.): deutschland – einig Fußballland? deutsche 
geschichte nach 1949 im Zeichen des Fußballs. Fachdidaktische handreichung zur politisch-
historischen urteilsbildung. baltmannsweiler 2008, s. 119.

Der Präsident des NOFV, Hans Georg Moldenhauer, und DFB-Präsident Hermann Neuberger reichen sich die 
Hand zur Besiegelung der deutschen “Fußballeinheit” am 21. November 1990 in Leipzig/Bundesarchiv.
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