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qn StraBenverkehr ist rechts Uberholen Ziesel im Jahre 1944 in der Wiener Aus- selbst, daB die Auswahl der Preistrager wegendere Dinge in unseren Tagen als 

verboten, wie man weiB. Nicht so in der gabe des ,,Vélkischen Beobachters" ge- durch diese Herren selbst erfolgte und die Verleihung eines fragwirdigen Prei- — 

Politik. Hier sind anscheinend alle er- schrieben hatte. Dort heiBt es uber die entsprechend ausgefallen ist. An erster ses an Manner mit ebenso fragwirdigen 

denklichen Spielarten und mitunter so- Attentater vom 20. Juli wértlich: ,,An Stelle ware hier Armin Mohler zu nennen, Verdiensten. Was diesen ganzen Vor- 

gar Regelwidrigkeiten erlaubt, so scheint welchem Abgrund menschlicher Ver- uber den Prof. Dr. Kurt Sontheimer ein- gang so bedeutsam macht, ist jedoch die 

es. worfenheit oder geistiger Umnachtung mal geschrieben hat, er gehdre in die Tatsache, daB hohe und héchste Stellen 

So hat es sich hierzulande unlangst zu- miissen jene Ehrgeizlinge gestanden vorderste Reihe jener stockkonservati- ihren Segen dazu geben, wenn eine poli- 

getragen, als der sogenannte Adenauer- haben, als sie, wider den Geist des gan- ven Intellektuellen, die mit zunehmendem tische Formierung der Rechten erfolgt. 
Preis verliehen wurde. Als Preisverleiher zen Volkes siindigend, die Hand gegen Einflu8 an dem pronationalen Stim- Das Publikum dazu war ein Massenauf- 

tritt eine bislang unbekannte ,,Deutsch- den Fuhrer erhoben. Es hatte wahrlich mungsumschwung in der Bundesrepu- marsch von Prasidenten und Ministern, 
land-Stiftung e.V." auf den Plan, als Fest- dieser Schandtat nicht bedurft, um uns __ blik mitwirken. Mohler ist, wen méchte von Staatssekretaren und Professoren, 

redner — wie kénnte es auch anders sein — selbst und der Welt zu zeigen, in welche das noch erstaunen, als Kolumnist bei von Generaldirektoren und hohen geist- 

der alte Herr hdéchstpers6nlich. Der verschworene Briiderschaft uns die fiinf Springer tatig (hat sogar einen Exklusiv- lichen Wirdentragern, von Generalen — 

Preis, in diesem Jahr Ubrigens erstmalig Jahre verwandelt haben... Jeder, der Vertrag in der Tasche), und wird als sol- und Rektoren, von Konsuln und Staats- 
verliehen, wurde gleich drei Schriftstel- sich gegen den Geist des Krieges ver- cher nicht mide, die ,,Cliquenwirtschaft" anwalten — kurzum, die ,,Elite’* der Gesell- 
lern zugesprochen und ist, dies nur ne- siindigt, muB vernichtet werden. der Linksintellektuellen zu beschimpfen. schaft war zugegen. Und in der ersten 
benbei, mit der erklecklichen Summe von Anstelle derartiger staatszersetzender Reihe das offizielle Bonn, vertreten durch 
je 10000 Mark verbunden. Die Mittel kom- Soviel zur Person des Generalsekretars Krafte empfiehit er fir Deutschland den Bundestagsprasident Eugen Gersten- 
men, wie man hért, von wohlhabenden der Stiftung. Wen wundert's, daB die Mit- groBen, starken Mann an der Spitze, des- maier. Genau das ist der Punkt, der nach- 
Spendern, die ganz entgegen den Ub- glieder des fiinfképfigen Vorstandes von sen Aufgabe es sein miBte, ,,die Massen denklich stimmen muB8. Unter oberster 
lichen Gepflogenheiten nicht einmal er- ahnlicher Couleur sind. Erich Maier, vor- in Form zu bringen“, wie er das formu- Schirmherrschaft institutionalisiert sich 
wahnt werden méchten. Derartige Be- mals auBenpolitischer Redakteur eines liert. ein Rechts-Nationalismus, der geradezu 

scheidenheit erscheint geradezu sprich- offiziellen NS-Organs, ist heute ange- beangstigend sein muB fir jeden, der et- 
wortlich. So weit, so gut. sehener Verleger. In seinem Verlag er- Preistrager Nummer zwei ist Bernd von was begriffen hat aus der Geschichte der 

schien in den Jahren 1958/59 jene dubiose Heiseler. Er hat sich hervorgetan durch Weimarer Republik. Wieder schimpft 
Eine pikante Note bekommt die ganze Wehrertiichtigungs-lllustrierte mit dem seine Romane, in denen er geschickt dem man ungestraft auf die Linke und deren 

Sache erst dann, wenn man sich die Titel ,,Wehr und Heimat’, die aus dem Leser Rezepte verpaBt, wie er in rechter angebliche Monopolherrschaft - und 

Mihe macht, die verschiedenen Herren Unterstiitzungsetat des Verteidigungs- Weise die nationale Vergangenheit zu schickt sich gleichzeitig an, derartige 

der Stiftung ein wenig unter die Lupe zu ministeriums monatlich 3000 Mark erhielt. bewaltigen imstande ist. Der dritte im Vormachtstellungen fiir sich selbst zu 

nehmen. Da sind zuerst die Spitzen der Verteidigungsminister war bekanntlich Bunde heiBt Ludwig Freund, ist relativ errichten. 

besagten Stiftung mit dem anspruchs- zu jener Zeit Franz-Josef StrauB. Sein unbekannt, und hat sich seine Verdienste 
vollen Namen. Als Generalsekretar, so Name erscheint im Zusammenhang mit ebenfalls im wackeren Kampf gegen ,,ge- Beim kritischen Beobachter verdichtet 

erfahrt man, fungiert kein Geringerer als einem weiteren Vorstandsmitglied gleich wisse linke Kreise'’ erworben. Dafiir sich die Vermutung, daB® hier eine mas- 
Kurt Ziesel, Verfasser einiger berihmt- noch einmal, bei Karl-Friedrich Grau. wurde er, als Professor an einer padago- sive nationale Welle in Bewegung ge- 

beriichtigter Biicher und regelmaBiger Grau hielt dem damals gerade designier- gischen Hochschule, mit Forschungs- bracht wird, mit dem offenkundigen Ziel, 

Schreiber fir die ,,Passauer Neue Pres- ten Verteidigungsminister auch nach der studien fiir verschiedene Bundesmini- das ladierte NationalbewuBtsein aufzu- 

se" sowie fiir den ,,Regensburger Tages- Spiegelaffare unverdrossen die Stange. sterien bedacht, Studien, die Ubrigens polieren. Ist es mehr als ein Vorwand, 

anzeiger“ — Zeitungen, die schon mehr- Er schlug vor, fir StrauB ein besonde- aus dem Reptilienfonds der Bundes- wenn man dabei vorgibt, man wolle der 

mals Schlagzeilen machten. Ziesels res Verdienstkreuz zu schaffen, das regierung bezahlt zu werden pflegen. NPD somit den Wind aus den Segeln 

gré8te Sorge galt von jeher der Staats- tiberhaupt nur einmal verliehen werden nehmen? Wo liegen denn die Unter- 

erhaltung, dem drohenden Zerfall der sollte. Dr. Heinz Burneleit sitzt ebenfalls Man sieht, ein Hauflein aufrechter Strei- schiede, bitte schén? Und man fragt sich 

Sitten, der Moral. Insbesondere scheint im Vorstand. Er hat sich unsterbliche ter also, und das Bild rundet sich nur ab, besorgt, ob ausgerechnet jene Leute da- 

ihn die Entwicklung zu beunruhigen, die Verdienste erworben durch die Heraus- wenn man erfahrt, da®B die Preistrager zu berufen sind, die schon wieder einmal 

nach seinen Worten immer deutlicher gabe eines Lesebuches uber den Alten von diesmal nachstes Jahr selbst in der nach einem starken Fihrer rufen? 

von den Linksintellektuellen beeinfluBt Fritz. Bleibt schlieBlich noch Prof. Dr. Jury sitzen werden. 

wird. Von ahnlichen Angsten scheint Stadtmiiller, der die Position des Vor- Wie gesagt, es ist in der Politik nicht ver- 

Ziesel auch schon wahrend des Nazi- stands-Vorsitzenden bekleidet. Nun mag man freilich geneigt sein zu boten, rechts zu tberholen. Aber gefahr- 

regimes befallen gewesen zu sein. In der sagen, was soll die ganze Aufregung. lich ist es allemal! 

Siiddeutschen Zeitung stand kiirzlich Firwahr eine illustre Gesellschaft, kann Sollen die doch ihre Preise vergeben, an 
eine Passage nachzulesen, die derselbe man da nur sagen. Es versteht sich von wen sie immer wollen. Gewi8, es gibt be- Willi Baumann 

aE" 14 ae Ver = = ne Pe 2 J Mehr als 150000 Personen, meist junge 
a SES ~ Bi ies E> Se al be ie Menschen, haben sich nach Angaben 

ian / ee a NA rd 3 el ) et \ der ,,Kampagne fiir Abriistung‘t an 

my ah = aa aS > ‘ ea. ad i” j \ den diesjahrigen Ostermarschen be- 
Re 4 . St EN wD a “a vi ‘S 4 § i Foe | € el r teiligt. Im Vordergrund stand der 

= Se 5 fC , <n ‘gi © 4 \ 4° f Protest gegen den Krieg in Vietnam. 
z en ~— 8 oN A oD dt & # n: My Ss nN Notstandsgesetze wurden abgelehnt, 

o i nN q “a ‘ FH} ye ae | i die Forderung ,,Sozialstaat statt Rii- 

aS ar ee -* a NaS a oot * stungsstaat‘‘ wurde als Beweis einer 
Ga * 2/7 ~— x Mi Friedenspolitik der Bundesregierung 

4 ba sa ie GB» i “ah fe. erhoben. 

L ast Ses ae i ~ in \ . ke & 

. eee f | 2 as — ; © salsa ire 
‘ a g Fi Ae Foto: Giinter Rossenbach 

be sites - : Bede 

a v . Vo peree f ae Gx 
Bee 4 Spb i / 4 3 ! ,aufwarts", illustrierte Zeitung des 

5 ea \ ij i me ae \ 2 Deutschen Gewerkschaftsbundes fiir 
| Se seetes aw * ae S % junge Menschen. Erscheint im Bund- 

yo ec’ be oO . , : ee Verlag GmbH, Kéln-Deutz, SchlieB- 
4 —_ | ,s " — it a bz; fach 6. Verlagsleiter: Wilhelm Biedorf. 
rae) ie er e A yy aa eee Verantwortlich fiir Inhalt und Gestal- 

\ eae Fe | x iP 4 3 = tung: Hans Dohrenbusch. Tel. 82821. 
eB us c sic OP" {  ,,aufwarts‘* erscheint monatlich ein- 

‘i a . H . y z mal. Bestellung durch die Post. Be- 
4 : BS ' A , =. zugspreis durch die Post vierteljahr- 

zi ee } ES i i ST ee L “ lich 1,50 DM einschlieBlich Zustell- 

i _ = oa rz Le ® i ; s gebiihr. Unverlangt eingesandten Ma- 
vf _ } oy y Ne a N nuskripten muB Riickporto beigefiigt 

Sa ae Borax, ee, >», 2 3 werden. 

=~ a Ce i y. \: | Kupfertiefdruck: dumont presse, Kéin 

iz



Bernhard Tacke Poe 
: | _ 

_sechzig ' 

Jahre alt : = \ a ot 

if > 

‘/ 

& 
\ 

D<. langjahrige stellvertretende Vor- die Gewerkschaft Textil-Bekleidung und - 
sitzende des Deutschen Gewerk- war zunachst im Gebiet Nordrhein und 

schaftsbundes, Bernhard Tacke, vollen- dann fir die britische Besatzungszone 

dete am 11. April 1967 sein 60. Lebens- geschaftsfiihrendes Vorstandsmitglied 
jahr. seiner Organisation. 1949 wurde er auf 
In Bocholt geboren und einer kinder- dem VereinigungskongreB der Textil- 

reichen Arbeiterfamilie entstammend, und Bekleidungsgewerkschaften fir die 
erlernte Tacke mit vierzehn Jahren das Westzonen zum stellvertretenden Vor- 
Weben und war in mehreren Betrieben sitzenden des neuen Verbandes gewahit. 

der Textilindustrie im Minsterland und Das besondere Aufgabengebiet Tackes 
in Sachsen tatig. Schon sehr friih ent- war von Anfang an die gewerkschaft- 
wickelte sich sein Wille, an der Ver- liche Tarifpolitik. Er behielt dieses 

besserung der sozialen Lage der ar- Gebiet auch, als er 1956 vom 4. Ordent- 

beitenden Menschen entscheidend mit- lichen BundeskongreB des Deutschen 
zuwirken. Er gehérte zu den Griindern Gewerkschaftsbundes in Hamburg zum 

der katholischen Werkjugend und wurde stellvertretenden DGB-Vorsitzenden be- 

mit 18 Jahren Vertrauensmann im Zen- rufen wurde. Zugleich tibernahm er die 

tralverband christlicher Textilarbeiter. Abteilung Bildungswesen. In beiden fiir 
Mit 21 Jahren wurde Tacke von seinem die Gewerkschaftsarbeit wichtigen Be- 

Verband zum hauptamtlichen Sekretar reichen hat Tacke, der auf allen folgenden - 

berufen, nachdem er durch Selbst- DGB-Kongressen wiedergewahlt wurde, 

studium und Internatslehrgange die in den vergangenen zehn Jahren ent- ‘ 

entsprechenden Fahigkeiten erworben scheidende MaBstabe gesetzt. 

hatte. Schon vor 1933 gehGrte er zu den 
Befiirwortern einer einheitlichen Ge- Tacke ist gleichfalls Mitglied des Bun- 

werkschaftsbewegung. Die NS-Macht- desvorstandes der Sozialausschisse der 

ergreifung setzte aber seiner TAatigkeit christlich-demokratischen Arbeitnehmer. 

als Gewerkschaftssekretéar ein Ende, Sein Amt als CDU-Stadtverordneter in 
und die Jahre bis zum Kriegsbeginn Ménchengladbach hatte er bereits 1949 : 

waren durch Arbeitslosigkeit, Nach- niedergelegt, um sich ganz der gewerk- 

stellungen durch die Nazis und Auf- schaftlichen Arbeit widmen zu kénnen. 
rechterhaltung der Verbindungen zwi- Auf internationalem Gebiet wirkt Tacke 

schen den alten Gewerkschaftern ge- u.a. als Mitglied des Vorstandes des 
kennzeichnet. Internationalen Verbandes fiir Arbeiter- 
Nach Riickkehr aus der Kriegsgefangen- bildung, London, und als Vorsitzender 
schaft im September 1945 griindete des Tarifausschusses des Europaischen 
Bernhard Tacke mit anderen Kollegen Gewerkschaftssekretariates in Brissel. 

Gewerkschaft Kunst 

gegen Demontage des Kulturlebens 

D: Gewerkschaftsrat der Gewerk- turleben als besonders geeigneten Be- 
schaft Kunstim DGB, der am 18. Marz reich fiir rigorose SparmaBnahmen. Mit 

1967 in Frankfurt/Main tagte, appelliert Bestiirzung beobachten die Mitarbeiter 

an die Offentlichkeit, weil vielerorts nicht der kulturellen Institute, wie schon eine 

nur auf notwendige kulturelle Forde- geringfiigige Schmalerung des Wohl- 

rungsmaBnahmen_ verzichtet, sondern standes fast dberall zu einem Verzicht 

sogar AbbaumaBnahmen diskutiert oder auf die Férderung kultureller Einrich- 
bereits durchgefiihrt werden. Dort, wo tungen gefihrt hat. 

ein solcher Abbau erfolgt, gibt man SparmaBnahmen und als ihre Folge Ab- 

kulturelle Werte preis, von denen jeder baumaBnahmen auf kulturellem Gebiet 

wei® oder wissen miBte, daB sie un- sind auch ein bedauerlicher und be- 

wiederbringlich verlorengehen. stiirzender Ausdruck der Geringschat- 

Dies darf nicht geschehen, weil sonst den zung und Unterbewertung kultureller 

heranwachsenden und den_ kinftigen und geistiger Werte. 

Generationen ein Erbe verlorengeht, das Die Gewerkschaft Kunst im DGB prote- 

zu erhalten, zu pflegen und zu férdern stiert gegen eine solche Politik im Namen 

die Aufgabe der Gegenwart ist. auch ali derjenigen, denen Kunst und 

Das Kulturleben ist im Zeitalter der Kultur unverzichtbare Lebensgiter sind. 

Technik gegeniiber allen anderen Le- Der Gewerkschaftsrat bittet die dazu 
bensbereichen schon sehr zurtickge- berufenen Stellen, insbesondere die 

drangt worden. Mit groBer Sorge hat politischen Parteien, den Deutschen 

der Gewerkschaftsrat festgestellt, daB Gewerkschaftsbund, die Gemeindeober- 

sich nun auch noch die Stagnation der haupter und -parlamente und die Lander- 

wirtschaftlichen Entwicklung besonders organe, dieser Entwicklung mit aller 

stark auf die privaten und 6ffentlichen Kraft enlgegenzuwirken, die begonnene 
Kulturinstitute ausgewirkt hat. Demontage des Kulturlebens riickgangig 

Parlamentarische Organe und die Ver- zu machen und endlich die fir einzelne 

waltung der Gemeinden und Lander Kulturgebiete vorgesehenen und _not- 

betrachten offenbar das 6ffentliche Kul- wendigen Hilfen rasch zu verwirklichen. 
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Von H. D. Kley Die Regimes der beiden Diktaturen stiitzen sich hauptsachlich auf das Militar. Foto: Mario Garrubba | 

: 

n den diktatorisch regierten Landern eee E Be oo See ; 
[Spanien und Portugal erhalt man an- EE” ny | ig ee ———e eo i | 
fangs den Eindruck, daB zumindest die Yo . aa So e  Ceeee ee | 
jungen Manner ein freieres Leben fiihren a a Be GoM ye a 
als ihre Altersgenossen in Westdeutsch- 9 ae | (ee ge . a 
land, Holland oder der Schweiz. Zu jeder * ee |= -Se Pe - ee 
Tageszeit sieht man Jugendliche in den 4 = oa , Be 5 NS 
Cafés, an den StraBenecken und am “S ae | Lee " , § 
Strand; sie sind oft ausgelassen wie Kin- Ee ae Se te 4 a ; > 
der, und es fallt auf, daB ihre Art, eine eo. — - » ae A = 
Zigarette zu rauchen oder auf einer Bank Gor Ceo ee eM a “a 
auszuruhen, geléster, graziéser wirkt als se - oo - ba ee z ” 

in nordeuropaischen Breiten. Die freie ae a ll » eo A no a Bae s 
Zeit scheint diesen jungen Leuten nicht ee # ° _ es SS ns on 
zur Ratlosigkeit zu werden, man versteht Gee oe ae oan . aa = a ae 
sich auf den MiBiggang mindestens so pS a ‘ cS a Bed ig . ne A pee 
gut wie auf die Arbeit. Und ist das Leben, ee See oy pS = ee Sa : f 
ist die Jugendzeit nicht viel zu kurz, als “ - ee a _- in a — — é c 

daB man sie in vollen Ziigen genieBen ba ee Be a £ = coe 3 — | 
sollte? Dem Nordlander kommen viele oes me de i ae = i as ms  —— 
junge Siideuropaer wie Playboys vor - i -t ane d ped = aa Se a f ee! 

teils neidisch, teils miGbilligend stellt er's oy oa. : pea a 7° ee . = Sod ree ay 
fest. Und erstaunt sieht er hier und da x ike tee ae > eS ee e sere ns ee 
einen sorgfaltig gekleideten jungen Mann 2 5 os = os is ——. eos es pee rT é 
aus einer armseligen Wohnung hervor- (Et aaa a an a at reo > i ea em & 
treten. Welch ein Kontrast, denkt er. F pe — a a x a Mens =m aes Pon gat + 

+2 a 2 es 23 Bee > Rg a 
Aber der junge Siidlander wird anders ae oe mel es ed ee ae ae ecm anew | 
dariiber denken. Furihnistdie Betonung fy eine are” : = = Hi +e: a a 
des AuBeren - ein dunkler Anzug, blank- s aes =? poe 2a ea ewe < Po — 2 a 
gewichste Schuhe und pomadisiertes a Se. ——_— . sre ae 
Haar — etwas Selbstverstandliches, ganz 3 $ fe we So es a “= = = Pes eo eS ee z 
gleich, welchen Verhaltnissen er ent- iat a ie eer te ea oe a ij es ed Ps 

stammt. Sein Leben spielt sich groBen- <= ee. 7 S a i a ; 5 ‘ & 
teils auf der StraBe ab; hier méchte er i a a a? oe ete So Ts E _ _ 

i A i “ eS eS a *: 
angenehm in Erscheinung treten. Wie es Fs g ie = “ as a 

bei ihm zu Hause aussieht, geht niemand = & 5 % = ‘ - fe Pm = 
etwas an. : a en a ——" . md 

Unsere GroBvater meinten, Europa hére | saat tae Sea Es ba? a a é 3 4 
hinter den Pyrenaen auf. Denn Spanien ¥ abi: = E Be ee = ~~ F 
und Portugal hatten sich in die Isolation hs i be a a 4 Dia aoe saa s 

begeben, nachdem ihr goldenes Zeitalter 7 ee ae lS OR we ase be see ae 
voriiber war. Die Iberische Halbinsel 7 + J uae ee oo ae Sd St Ye 7) - - 
wurde als ,,Randeuropa" bezeichnet, als ba _ ima ee age rS vt % i ae 
ein Land, das im 17. Jahrhundert stehen- =. FF 2 oe 3 pa i ae ee Ss 
geblieben war und voller Eigenarten nee a . tae Ee Baer eke coe Ge, tt a = ye tS Bi 
steckte. Die Liberalisierung, die Demo- gs. a ES a4 = ££ yy 4 . a 
kratisierung, die Amerikanisierung — die- ’ =} <3 eo . - § bee rt eS 
ser moderne Entwicklungsproze8 fand * an a oe ale LO 
jenseits der Pyrenaen nicht statt. Heute , ns Sen, ee Pd | ae MO a a 
erschwert die politische und wirtschaft- <3 . @ : eS a ' es fia oe 
liche Rickstandigkeit der beiden iberi- PS Es ‘— a ee Pe al , 
schen Lander die europaische Einigung. ? — = Sette 7 
So kénnen Spanien und Portugal nicht | eM i B oe i 
Mitglieder der EWG werden, weil sie nicht a % ee 4 

ber frei gewahite Parlamente verfiigen. 3 me 3 3 FS A 4 F 
Die Einstellung zum diktatorischen Re- 4 oe = % ene : 
gime ist vorwiegend kritisch. Kein Wun- Peas A { ‘ @as 4 Fj 

der, denn die Spanier und Portugiesen, ae 3 sa ‘ [me - 

so stellt man bald fest, sind individualisti- re PY & eat ve Sis e ae - 

sche Naturen, die die Freiheit iber alles : H . : - eee .. fe Pe 
schatzen und von ihr als ,,La Santa . c= ra 4 LS ee ees 
Libertad“ — die heilige Freiheit - spre- Wi ee ae er eee - Fs ds 
chen. Allerdings meinen sie damit nicht Le % a ae Pe Pee et 
so sehr die politische, sondern die per- y — > ee & 

s6nliche Freiheit. Manche sind der An- 7 =z 5 Ea a 
sicht, es sei den Menschen in Spanien : 9 eo S8 
und Portugal gleichgiltig, ob sie unter oa a 
einer Diktatur oder in einer Demokratie - ae 
lebten; Hauptsache sei, daB ihre persén- -~ ee Ses 
liche Freiheit nicht angetastet wirde. : Rn a. = 

Andere erklaren, das tibermaBige Frei- ng ss ‘ 

heitsbediirfnis der Iberer fihre leicht zur : Be 
Anarchie; allein diktatorische Strenge 5 t ss 

kénne ein Chaos vermeiden. Man miisse : § 
zwischen guten und schlechten Dikta- : : oe 
turen unterscheiden. Und wenn auch die Zidisse eee 3 eo 
politischen Zustande noch zu wiinschen ae : : Ross ad 
UbriglieBen, so seien unter Franco und fi Bes Shoe ee fogeh eae he a 
Salazar immerhin bemerkenswerte wirt- te s acd Be Ses oe rete Be Oletee aM a 
schaftliche Fortschritte gemacht worden. z x, "So CGE ae eee te aa Se rae a ee ea 
Ein demokratisches Staatswesen werde PESeh = Sow Gaye see coer oe Se aa Sey Pic eee =e a be 
jedoch unfruchtbaren Parteienstreit er- =p eer ee oe Xe ee oe oe a per 
zeugen; man sehe sich nur einmal die “ te se Saag kes fo ae ss 
Opposition der beiden Lander an, es : ee oe =a EARS nS NOR eS 
mangele ihr sowohl an Einigkeit wie an ; cae ia Sr 
einem iiberzeugenden Programm. Paes eS: ES eae nen ee REGRESS | ee a ea 
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Italienische Studenten bekunden in Rom ihre Solidaritat mit den kampfenden Studenten Spaniens. Foto: Keystone 

Oft sind es NutznieBer des Regimes, die nen Lebensstil anzukommen, wie er ihnen Studenten inzwischen das Recht auf staat aus. Nur 58 Prozent glaubten, daB 
so sprechen. Der gr6Bte Teil der Jugend alljahrlich von einigen Millionen Touri- Selbstverwaltung; sie stellte auBerdem der Papst unfehlbar sei. 
sieht die Dinge anders. Man ist ungehal- sten vor Augen gefiihrt wird. Man will ein Protestanten-Statut in Aussicht, das Solche Ergebnisse tiberrraschenineinem 

ten Uber das Wirtschafts- und Sozial- nicht das Armenhaus Europas bleiben. der jahrhundertelangen Diskriminierung Land, in dem die meisten Jugendlichen 
system friihkapitalistischer Pragung, das Und man ist der Bevormundung des der 30000 Protestanten Spaniens ein unter der Obhut der Kirche heranwach- 

eine kleine Minderheit begiinstigt und die Staates und des Elternhauses miide und Ende machen soll. In Portugal erntet sen. Ubrigens hat auch die Staatsjugend- 

Massen des Volkes in Bedirftigkeit laBt. méchte mehr Selbstandigkeit erlangen. Salazar heute Hohn und Gelachter der bewegung - in Spanien die ,,Falange“ 
Die Jugend wendet sich gegen das Ver- jungen Generation, wenn er die lahmende und in Portugal die ,,Mocidale Portu- 

bot der Gewerkschaften, gegen Reise- Die jungen Spanier und Portugiesen, die Isolation seines Landes mit der romanti- guese" —- trotz ihres beharrlichen Ein- 
beschrankungen, gegen den kontrollie- uns drauBen auf der StraBe so frei und schen These ,,Lieber arm, aber Ehre, als wirkens nur eine relativ bescheidene Ge- 
renden Einflu8 des Staates. In der re- ungehemmt begegnen, sind daheim an reich und keine Ehre“ zu verteidigen folgschaft. Es gibt kein organisiertes Ju- 

gierungsfreundlichen Haltung vieler Er- starre gesellschaftlich-familiare Gesetze versucht. gendleben, wie die anderen westeuropai- 
wachsener erkennt man nichts anderes gebunden, die ihnen die persénliche Ent- schen Lander es kennen, sondern man 

als einen aalglatten Opportunismus. Die faltung schwermachen. Das trifft vor In beiden Landern stiitzt sich das Regime zieht es vor, sein Eigenleben zu fihren, 

einseitige Information durch die staatlich allem auf die sorgsam gehiiteten Mad- auf das Militar, auf die Kirche und auf die ungebunden zu sein und Problemen 
gelenkten Organe halt man fir verlogen; chen zu, auf deren Bildung und Emanzi- fiihrenden Familien. Eine dieser drei Sau- méglichst aus dem Wege zu gehen. 

man fordert das Recht auf Rede- und pation bisher wenig Wert gelegt wurde. len beginnt zu wanken: die katholische Freilich, diese Einstellung ist kaum dazu 

Versammlungsfreiheit. Der angestaute Erst seit einigen Jahren kénnen sie eine Kirche. In Portugal trat der Bischof von angetan, ein soziales Verantwortungs- 
Unmut kann sich nur in der Illegalitat Universitat besuchen und sich allein in Porto mit sozialen und politischen For- gefiihl zu wecken. Und mancher Kritiker 

Luft machen. Offentlicher Protest wird eine Bar wagen. Ein 6ffentlicher Flirt wird derungen an die Offentlichkeit, so daB wirft der Jugend lIberiens vor, sie sei 

durch Polizeistaatmethoden erstickt. Wo sie nicht mehr vor den Richter fiihren; sie Salazar ihn des Landes verwies. In Spa- oberflachlich, sprunghaft und ungedul- 
liegt da der Unterschied zum Osten? diirfen sich nun auch in der Mode frei- nien stellte sich die Laienorganisation dig, sie lasse sich rasch fiir etwas begei- 

» Unser System“, so pflegen viele junge zugiger geben, mag auch die erzbirger- »Katholische Aktion"* schitzend vor die stern, um es dann ebenso rasch wieder 
Iberer zu sagen, ,,ist schlecht, aber der liche Moral Iberiens nach wie vor dage- streikenden Bergarbeiter Asturiens. zu verwerfen. Es fehle ihr an Durchhalte- 

Kommunismus ist noch schlechter’. gen sein. vermégen, an Kontinuitat; ihre groBen 

Diese Haltung gibt der kommunistischen Bisher waren Klerus und Staat der bei- Plane kamen selten Uber das Wort hin- 
Agitation wenig Erfolgschancen. Die Ju- Streiks in Nordspanien und Studenten- den Lander eine Einheit, und dieses enge aus. Man misse ihre Erziehung und ihre 

gend blickt vielmehr nach Frankreich, unruhen in Madrid, Lissabon und ande- Bindnis, so kann man verschiedentlich Umgebung verandern, um ihr einen neuen 

England und Westdeutschland, und es ren iberischen Universitatsstadten lassen hdren, habe viele junge Menschen der Sozialethos beizubringen. Sonst wurde 
ist nicht nur die politische Ordnung die- erkennen, daB es unter den Arbeitern Kirche entfremdet. In einer Umfrage un- sie doch nur in die Fu@stapfen der Er- 

ser Lander, die sie anzieht, sondern mehr und unter der akademischen Jugend gart. ter spanischen Studenten sprachen sich wachsenen treten, auch wenn sie sich 

noch scheint es ihnen auf jenen moder- Die spanische Regierung gewahrte den lediglich 21 Prozent fir den Konfessions- vor der Ehe revolutionar gebarde. 
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Joan Baez - Songs fiir eine bessere Welt 

Von Dora Albert Foto: Jiirgen Hebestreit 

Gotlank und schlaksig, mit einem Viele junge Menschen identifizieren sich 
schmalen Gesicht, das von langem, mit ihr. Sie sehen in ihr eine Nonkenfor- 

schwarzem Haar umrahmt wird — so ist mistin, eine Rebellin, ahnlich wie es F 
Joan Baez, die folk-Sangerin, schon zu seinerzeit mit James Dean war, dem ok a 
ihren Lebzeiten eine Legende geworden. groBen Schauspieler, der noch Uber r . ba 
Geboren wurde sie wahrend des ameri- seinen Tod hinaus ein Idol der Teenager sad m 
kanischen Krieges gegen Japan — und war. Niemand hat je ganz genau gewuBt, 7 
heute ist sie Anfihrerin eines groBen gegen was James Dean eigentlich rebel- + 
Kultes. Uberall auf der Welt sammelt lierte; der Titel eines seiner berihmtesten an Bony 
sich eine Joan-Baez-Gemeinde zusam- Filme ,,Denn sie wissen. nicht was sie 
men — Utberall wo man folk songs liebt tun’ — (Im Original hieB er: ,,Rebell ohne 
und schatzt. Grund") — war dafiir recht bezeichnend. Pa 

Ihre Schallplatten sind ein riesiger Ver- Joan Baez dagegen weiB recht genau, a 
kaufsschlager. Wenn irgendwo ein Joan- wogegen sie rebelliert. Sie lehnt sich auf 2 BS 7 
Baez-Konzert angekiindigt wird, sind die gegen eine Welt, in der die Menschen oft = . : 

Eintrittskarten immer schon Wochen im sehr unmenschlich zu ihren Mitmenschen F 
voraus verkauft. Einem Veranstalter ware sind; eine Welt, in der die Leute fiir ihre § 

fast das Herz gebrochen, als er einmal Religion oft nichts als Lippenbekennt- apt, e 
hunderte begeisterte Fans abweisen nisse aufbringen. Gegen eine Welt j - ; 
muBte, weil er ausverkauft war. Bei einer schlieBlich, die méglicherweise in einer q 
Veranstaltung in einem riesigen Saal in nuklearen Katastrophe enden wird — wie : ¥ 
New York versuchte er die Nachfrage Joan Baez fiirchtet. Diese Ansichten . 

nach Karten so zu befriedigen: er lieB werden natirlich nicht gerade gern F 

fiinfzig Leute mit auf der Buhne sitzen, gehért; sie haben ihr nicht selten heftige 
und weiteren fiinfzig verkaufte er noch Kritik eingebracht, besondersindenUSA. ; J 

Stehplatze dahinter. Als die Leute ihn Konservative Amerikaner sind oft zu- f 2 

dann immer noch um Karten bestiirmten, __tiefst schockiert und entsetzt uber ihre _— om 2 ae , 
meinte er bedauernd: ,,Ilch hatte glatt AuBerungen. So hat sie zum Beispiel a - _ ae q 

zwei Hallen ohne Schwierigkeiten voll einmal einem Pariser Schriftsteller ge- ae a - 

bekommen." geniber erklart: ,,Ich glaube, die Ver- oe i 8 Z 
Aber all dieser Erfolg ist Joan Baez nicht einigten Staaten sind reif fiir eine Revo- 3 — ae — 
zu Kopf gestiegen. Anfangs hat sie die lution - aber natirlich muBte es eine F a —— 
groBe Nachfrage nach ihren Platten etwas gewaltlose Revolution sein." So etwas —_ Ss a 
verwirrt. Sie wird mit Angeboten fir lieben die Leute nicht. p 
Konzerte geradezu iberschwemmt — und j 
lehnt die meisten davon ab. Tatsachlich ; 

hat sie Angst vor den Folgen des Erfolgs. Solidaritat 5 Z ‘ 
Gew6hnlich arbeitet sie nur einige 3 é 2 5 
Wochen im Jahr auf der Biihne, weil sie Niemals zégert sie, sich mit Menschen 3 . 

befiirchtet, wenn sie haufiger auftritt, zu verbinden und solidarisch zu erklaren, =a ad 
kénnte ihre Kunst schnell kommerziali- die in Schwierigkeiten stecken — beson- ee 4 
siert werden. ,,Zuerst habe ich mich ders wenn sie wegen ihrer liberalen ee si a 
dagegen gestraubt, allzu haufig aufzu- Uberzeugung in diese Schwierigkeiten 3 ‘ k S x 

treten, weil ich Angst hatte, zu sehr ins geraten sind. So stand zum Beispiel Bo: il a E 3 
Geschaft hineingezogen zu werden", einmal Pete Seeger, der folk-Sanger, ey 5 ; 2 
erklarte sie einmal einem Freund. ,,Man unter Beschu8 des US-Komitees fiir i 5 f 4 
hat mir eine ungeheure Menge Geld ,unamerikanische Umtriebe'. Aber als E ‘ F Bp 

geboten, und ich firchtete, ich kénnte die Kritik gegen ihn und die Verdachti- Be ‘ p= Ay 

materielle Werte leicht ber alles andere gungen gerade auf dem Héhepunkt 7 3 » — 2 
stellen. Ich habe diese Schattenseite des waren, da widmete sie in jedem ihrer i e ag 
Erfolgs namlich bei sehr vielen Leuten Konzerte eine Nummer ausdriicklich ihm. S 4 wt 
beobachtet. Sie war auBer sich, als sie erfuhr, daB e > 

Viele Leute lassen sich schlieBlich von Pete von einigen Fernsehgesellschaften * 4 , 3 
ihrem Geld bestimmen. Das hei®t gar auf die ,,schwarze Liste'' gesetzt war. ¢ é 

nicht, daB ich nicht gern Geld hatte. Ich thr selbst hatte man bisher immer ver- 
finde es sch6n, so viel Geld zu verdienen, lockende Angebote vom Fernsehen ge- 

daB ich mir alles kaufen kann, was ich macht. Und gerade zu dieser Zeit erhielt aN 
brauche - und ein paar geheime Traume sie ein paar besonders groBe Angebote Ny eit 
zu erfiillen. Einer meiner liebsten Traume von verschiedenen Produzenten. Sie NS g 
ist es, in Carmel, in Kalifornien, wo ich aber erklarte: ,,ch werde sehr gerne 

lebe, eine Schule der Gewaltlosigkeit auf- auftreten — aber nur, wenn Sie Pete 
zubauen. Ohne Geld kénnte ich diesen Seeger mit ins gleiche Programm neh- 

Traum niemals verwirklichen. Aber eine men." = 
Menge Leute messen dem Geld selbst »Sie sind daraufhin von ihrem Angebot 

zuviel Bedeutung bei. Es ist nur ein Mittel natiirlich zuriickgetreten", berichtet Joan gees] 

zum Zweck. mit einem etwas zynischen Lacheln. Pi 

Man hat mir goldene Friichte geboten - Und jetzt bittet man mich nur noch sehr 
und ich fiirchtete, da® ich ihnen auf die selten um einen Fernsehauftritt. Sie 

Dauer vielleicht verfallen wiirde. Jetzt wissen, daB ich sofort wieder Pete mit 

habe ich aber gesehen, was diese gol- ins Gesprach brachte. 
denen Friichte aus den Menschen Ich kann nicht verstehen, wie ein folk- 

machen, und jetzt weiB ich, daB ich sie Sanger, der wei®, was in der Politik 
nicht will." geschieht, noch bei einer Fernsehgesell- 
Was aber scheint dieser begabten schaft auftreten kann, die sich weigert, 

Kinstlerin wichtig zu sein? Sie sagte es einen Kinstler zu engagieren wie Pete 
einmal klipp und klar: ,,.Es kommt nur Seeger - und zwar aus Grinden, die 

darauf an, ein Mensch zu sein. Das ist mit Musik nicht das geringste zu tun 

man ja schlieBlich zu allererst — bevor haben." 

man Maler oder Philosoph oder Sanger Viele Sanger und Darsteller wagen nicht, 
ist. solch unpopulare Ansichten zu auBern, 

Ich liebe meinen Gesang sehr - aber aus Furcht, ihre Anhanger damit zu ver- 7 

trotzdem kommt fiir mich die Musik erst argern. Joan Baez aber, furchtlos wie sie 
an zweiter Stelle. Menschliche Dinge ist, macht aus ihren politischen An- 

gehen immer vor." schauungen auch in der Offentlichkeit 
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Solange wir Unrecht 
h = 

verscnweigen... 

: Protestsong von Hiltrud Anlauf 

| — aoe = sheers ee von ss a mit ein Grund dafir, da3  —SMi@mand hat hunger und Kelner ist arm, 
ihren Ansichten zu anderen Problemen. ich die Zahl meiner Konzerte begrenze. ; ; 
Sie kritisiert die christlichen Kirchen,den Ich mu® von diesem Betrieb, Mice jeder hat Arbeit und abends euy Fest, 
Prasidenten der Vereinigten Staaten Geschaft einfach Abstand gewinnen /M@eMlel@enin ochtank Und elm Hunnchen im Toph 

_ und sogar ihre eigenen Fans. k6nnen, und das kann ich am besten in 

So sagt sie zum Beispiel vonden Kirchen: meinem Haus in Carmel. Dort kann ich Und das Leben ist bunt 
»An Jesus Christus war alles gro®. ich selbst sein.“ an jeglichem Ort, 
Aber manchs von unseren Kirchen heut- In Carmel lebt sie umgeben von ihren und die Welt ist so rund, 
zutage sind schrecklich. Die wenigsten Haustieren, zu denen auch ein paar 

Menschen leben heute noch so, wie sie Eidechsen gehdéren. Sie liest, geht viel aber dort, aber dort... 
eigentlich sollten. Die Aufgabe der spazieren und musiziert. Sie halt ihr 
christlichen Kirchen ware es, uns zu _ Privatleben streng geheim. Ihre Adresse 
lehren, wie wir der Botschaft Christi ist der Offentlichkeit nicht bekannt, und 
gemaB leben sollten. Aberdarinversagen auch ihre Telefonnummer steht nicht im 
sie oft. Ich betrachte mich nicht mehr als amtlichen Telefonbuch. 
Christin, weil das Christentum so ver- Soweit man wei, ist sie bisher nicht [WO teabak Und Baumwolle bluhen, da tragen sie Lumpen, 
flacht ist und so an Wert verloren hat." verheiratet gewesen. Im Gegensatz zu wo Kaffee wachst, knurrt nachts ihnen bése der Bauch. 

den meisten Stars, deren private Liebes- 

geschichten nur zu oft in der Presse er- Und die Welt ist nicht rund 
Wortgewalt scheinen, liest man nie ein Wort dariber, und das Leben nicht bunt 

mit wem Joan Baez gerade befreundet . Rese 
Sie predigt Gewaltlosigkeit - und mit ist. Sie gibt auch keine 6ffentlichen Er- solange wir Unrecht verschweigen! 
Wortgewalt bekampft sie all diejenigen, klarungen dariiber ab, wie sie sich ihren 
die dem Vietnam-Krieg Vorschub leisten. zukiinftigen Ehemann vorstellt. Wenn sie 
Selbst Prasident Johnson wurde von ihr jemals heiraten sollte, dann kann man 

nicht mit heftigen Angriffen verschont, gewi®8 sein, daB ihr Mann ebenso wie sie 
weil er seine Zustimmung zur Bombar- _ selbst ein Pazifist sein muB. Es ist nam- 

dierung Nord-Vietnams gegeben hatte. lich unvorstellbar, daB sie mit einem Niemand ibt Willkir und keinem droht HaB, 
Ein andermal weigerte sie sich, sechzig Mann gliicklich werden kénnte, der iiber . . 
Prozent ihrer Steuern an die amerika- Krieg und Frieden andere Ansichten hat jeder darf fragen und wissen und hoffen, 
nische Regierung zu zahlen, mit der als sie. darf gehen wohin und wann immer er will. 
Begriindung, daB diese Gelder fir 

militarische Unternehmungen _benutzt Und das Leben ist bunt 
werden. Die Eltern an jeglichem Ort, 
Aber ihre politischen Ansichten sind i i 
nur ein Grund fiir die Verehrung, die die Joans pazifistische Uberzeugung ist ein Bouedie Welt ist so rund, 
amerikanische Jugend ihr darbringt. Teil ihres Familienerbes: ihre Eltern sind aber dort, aber dort... 
Ebenso wichtig ist etwas anderes: trotz namlich beide Quaker. Ihr Vater ist ein 

ihres Erfolges ist sie sich selbst so treu bekannter Physiker. Er hat weite Reisen 
geblieben, wie sie es am Anfang ihrer unternommen und im Auftrag der UNES- 
Karriere war. Das war vor etwa sieben CO in vielen Entwicklungslandern physi- 
Jahren - damals sang sie in den Cafés _ kalische Lehrstatten aufgebaut. 
rund um die Harvard-Universitat von Joan hat schon als Teenager mit dem Wo Gruppen und Meinungen wachen, da halten sie lieber den Mund, 

Garbaldge in Massachusetts. Weder Singen angefangen. Sie hat nie richtige ASM @rteil und Selpstsucht regieren) dawindet sich krumm der Verstand: 
ie Verlockungen des Ruhmes noch des_Gesangsstunden gehabt, nur eine Art 

Geldes kénnen sie in ihrer persénlichen von kurzem aber intensivem Privatunter- Und die Welt ist nicht rund 
Standfestigkeit wankend machen. richt bei einem begeisterten folk-Singer Z 
Wenn jemand sie bewundert, weil sie es aus Neu-England. Einmal hat sie an und das Leben nicht bunt, 5 
wagt, unpopulare Meinungen Offentlich einem zweiwéchigen Kurs an_ einer solange wir Unrecht verschweigen! 
auszusprechen,dannschitteltsienurden Universitat in Boston teilgenommen — 

Kopf und behauptet, sie wiirde dabei aber sie setzte den Kurs nicht fort. Einer 

doch nichts riskieren. ihrer Freunde meinte dazu: ,,Wenn sie 

Einmal trug sie bei einer Friedens- doch ohne Gesangsunterricht so gut 
demonstration in San Francisco ihre — singt, warum sollte sie dann wohl welchen 

Songs vor. Da kam eine Dame zu ihr auf nehmen?‘ ; Ltd ; = ‘ 

die Buhne und sagte:,,Ich findeesauBer- Ihre ,,Ausbildungsstatte’' war die Folk- Niemand will ee und Kelner wunseht Krieg, 
ordentlich mutig von Ihnen, was Sie hier Song-Gemeinschaft von Boston-Cam- jeder soll leben in Frieden und Glick, 
tun, meine Liebe!" bridge, und ihre ersten offiziellen Auf- [Kann planen in RUNG Und) bauen sein Malis: 
»Das hat gar nichts mit Mut zu tun",  tritte mit folk songs fanden in einem z 
widersprach Joan Baez, ,,es hat mich Caféhaus in Boston statt. Und das Leben ist bunt 
noch nie jemand bedroht."* 1959, beim Folk-Song-Festival in Newport, an jeglichem Ort, 

Die Art, wie sie manchmal einige ihrer trat sie als Gast eines Vortragskiinstlers ; 

Fans heftig und deutlich kritisiert, lat | erstmals vor ein groBes Publikum — und und die Welt ist so rund, 
anderen Kiinstlern einen Schauder iber ihr Auftritt wurde eine Sensation. Und so aber dort, aber dort... 
den Ricken laufen. Als sie einmal in ist es bisher geblieben, Uberall wo sie 

Santa Monica in Kalifornien von ihren  auftrat. 
Fans bestiirmt wurde, bat sie sich 
einfach zehn Minuten Ruhe aus, um_ Man hat sie einmal gefragt, was sie tun 

allein in ihrer Garderobe meditieren zu wiirde, wenn sie nur noch ein Jahr zu 

tenner Abe ocaende Nop pauten leben hatte. Und sie sagte: Wo Furcht alle Tage erfiillet, da werden sie traurig und hart, 
rieten vor der arderobe lautstark ihren a : r 

Namen; Boten rannten mit Blumen fir ,,lch wiirde versuchen, mit meinem Ge- wo Schiisse und Bomben fallen, da sterben sie leicht. 
sie hin und her, die Leute waren wie sang so viel zu erreichen, wie ich eben Und die Welt ist nicht rund 

verriickt darauf aus, wenigstens einen kann. Dariiber hinaus wiirde ich alles . 

Blick von ihr zu erhaschen. tun, was in meinen Kraften steht, um die und das Leben nicht bunt, 
Joan Baez ist der Meinung: ,,Bei den Welt davon zu tiberzeugen, da® niemals solange wir Unrecht verschweigen! 

Konzerten bin ich von Leuten umgeben, wieder eine Atombombe fallen darf. 

die mich als eine Art Gottheit betrachten. Wenn ich aber nur eins von beiden tun 
Das ist doch lacherlich. Manche bitten kénnte, dann ware fiir mich der Kampf 

sogar um ein paar Haare von meinem gegen die Bombe die wichtigere Aufgabe. 

Kopf! Ja, das ist wirklich passiert. Sie Sollte mein Singen jemals mit dem in 
haben mich zu einer Art von Symbol Konflikt geraten, wozu ich mich als 

gemacht.... Aber ich bin kein Symbol. _menschliches Wesen verpflichtet fiihle - 
| Ich bin ein menschliches Wesen. Und dannwirdeichmeinenGesangaufgeben." 
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Von Stefan Zweig 

D* kleine Friedensinsel der Schweiz, CESS OT ae eae Erfiillung... 

von allen Seiten umbrandet von der : RE eee : 
Sturmflut des Weltkrieges, ist in jenen : nn :y Eins Tages, es ist der 15. Marz 1917, 

Jahren 1915, 1916, 1917 und 1918 ununter- P : Fe Ps wundert sich der Bibliothekar der — 

brochen die Szene eines aufregenden - Pe a eae at Zircher Bibliothek, Der Zeiger steht auf 

Detektivromans. In den Luxushotels & Pitt ad c neun, und der Platz, auf dem dieser 

gehen kiihl und als ob sie einander nie . Ae oes ® ha a, BES pinktlichste aller Bicherentleiher tag- 
gekannt hatten, die Gesandten der feind- «= © - a —— e taglich sitzt, ist leer. Es wird halb zehn 
lichen Machte aneinander voriiber, die & @- y wt : Mee = _cntaee®. und wird zehn, der unermiidliche Leser | 

ein Jahr vorher noch freundschaftlich P enemies eee g _ niet A : kommt nicht und wird nicht mehr kom- 
Bridge gespielt und sich ins Haus ge- eat 2 sis a ate ; ees men. Denn auf dem Wege zu der Biblio- 
laden. Aus ihren Zimmern huscht ein inca 52 Shag io moe oat, a thek hatte ein russischer Freund ihn an- 
ganzer Schwarm undurchsichtiger Ge- ca a in (§ aH 1 Ne gesprochen oder vielmehr angefallen mit 

stalten. Abgeordnete, Sekretare, Atta- aE cs oT 3 veal = if : der Nachricht, in RuBland sei die Revo- ; 
chés, Geschaftsleute, verschleierte oder ae : ee : ” + lution ausgebrochen. | 

unverschleierte Damen, jeder mit ge- any ae ~ 4 5 Lenin will es zuerst nicht glauben. Er ist 

heimnisvollen Auftragen bedacht. Vor ia i S “) BN] q wie betaubt von der Nachricht. Aber 

den Hotels fahren prachtvolle Automo- i ; t Mie Pa Nie fl dann stirmt er hin mit seinen kurzen, 

bile mit auslandischen Hoheitszeichen ¢ ag zs @ > scharfen Schritten zu dem Kiosk andem 
vor, denen Industrielle, Journalisten, Vir- F Es ME Seeufer, und dort und vor der Redaktion |_ 
tuosen und scheinbar zufallige Vergni- J > \ i ne der Zeitung wartet er nun Stunde auf | 
gungsreisende entsteigen. Aber fast yo4 = Se Pope " Stunde und Tag auf Tag. Esist wahr. Die 

jeder hat den gleichen Auftrag: etwas zu > 5 * NW a re . Nachricht ist wahr und wird jeden Tag 
erfahren, etwas zu erspahen, und der ® wn is | <a Se i herrlich wahrer fiir ihn. Zuerst nur ein Ge- 
Portier, der sie ins Zimmer fiihrt, und das nA 4 | , rucht einer Palastrevolution und schein- 

Madchen, das die Stuben fegt, auch sie 5 Fi i ey | 7° i? bar nur ein Ministerwechsel, dann die 
sind bedrangt, zu beobachten, zu be- s a i E : | at 5 Absetzung des Zaren, die Einsetzung _ 

lauern. Uberall arbeiten die Organisatio- fee a ef r ae 4 i 7 einer provisorischen Regierung, die 

nen gegeneinander, in den Gasthéfen, in ae is . X S "7 4 i an Duma, die russische Freiheit, die Amne- 

den Pensionen, in den Postamtern, den a, i b =, | ~ “ey a te! é stierung der politischen Gefangenen - 

Cafés. Was sich Propaganda nennt, ist H it sae & : ~ oe = ° < ar -° alles, was er seit Jahren ertraumt, alles, 
zur Halfte Spionage, was sich als Liebe as ss | Bf ass Ly at b ~—s wor er seit zwanzig Jahren in geheimer 
gebardet, Verrat, und jedes offene Ge- - 2 P . r } a: t F a4 Organisation im Kerker, in Sibirien, im 
schaft all dieser eiligen Ankémmlinge f a bi j ee Exil gearbeitet, ist erfiillt. Und mit einem-  _ 
verbirgt ein zweites und drittes im Hin- Se. See ae | mal scheinen ihm die Millionen Toten, 
tergrund. Alles wird gemeldet, alles tiber- 3 Ss att, a welche dieser Krieg gefordert, nicht ver- 
wacht; kaum da® ein Deutscher von 3 a. oN = = gebens gestorben. Nicht sinnlos Getotete 
irgendwelchem Range Zirich bettritt, per eee ~~ - scheinen sie ihm mehr, sondern Martyrer  _ 
weiB® es die gegnerische Botschaft schon fiir das neue Reich der Freiheit und der 
in Bern, und eine Stunde spater Paris. Gerechtigkeit und des ewigen Friedens, 
Ganze Bande voll wahrer und erfundener das nun anbricht; wie ein Berauschter 

Berichte senden Tag fur Tag die kleinen Am 15. Marz 1917 war die erste russische Revolution ausgebrochen. Unser Bild fiihIt sich dieser sonst so eisig klare und 

und groBen Agenten an die Attachés, zeigt die Abdankung des Zaren in seinem Hofzug in Pskoff. rechnerisch kalte Traumer. Und wie er- 
und diese weiter. Glasern sind alle beben und jubein jetzt die Hunderte ande- 
Wande, uberlauscht die Telefone, aus ren, die in ihren kleinen Emigrantenstu- 

den Papierkérben und von den Losch- schafte betreibt, erkennt die Wirtin am don Redakteur einer kleinen, radikalen ben sitzen in Genf und Lausanne und 

blattern wird jede Korrespondenz rekon- besten an den armlichen Mahlizeiten und russischen Emigrantenzeitschrift ge- Bern, bei der begliickenden Botschaft: 
struiert, und so toll wird schlieBlich die- an der abgenitzten Garderobe der bei- wesen und in Petersburg als Fihrer heimkehren dirfen nach RuBland! Heim- 
ses Pandamonium, daB viele selbst nicht den, die mit allem Hausrat kaum den irgendeiner unaussprechbaren Sonder- kehren dirfen nicht auf falsche Passe, 
mehr wissen, was sie sind, Jager oder kleinen Korb ausfiillen, den sie beim partei gilt; aber da er hart und verachtlich nicht mit erborgten Namen und unter 

Gejagte, Spione oder Bespionierte, Ver- Einzug mit sich gebracht haben. Uber die angesehensten Leute der sozia- Todesgefahr in das Kronreich des Zaren, 
ratene oder Verrater. listischen Partei spricht und ihre Metho- sondern als freier Burger in das freie | 

Nur Gber einen Mann gibt es wenig Be- Dieser kleine untersetzte Mann ist so un- den als falsch erklart, da er sich als un- Land. Schon riisten sie alle ihre karg- 
richte aus jenen Tagen, vielleicht weil er auffallig und lebt so unauffallig wie még- zuganglich erweist und als durchaus un- liche Habe, denn in den Zeitungen steht 
zu unbeachtlich ist und nicht in den vor- lich. Er meidet die Gesellschaft, selten konziliant, kimmert man sich um ihn Gorkis lakonisches Telegramm ,,Kehrt 
nehmen Hotels absteigt, nicht in den sehen die Hausleute den scharfen, dunk- nicht viel. Zu den Versammlungen, die er alle heim!"* Nach allen Richtungen sen- 
Kaffeehausern sitzt, nicht den Propa- len Blick in den schmalgeschlitzten manchmal abends in ein kleines Proleta- den sie Briefe und Telegramme: heim- | 

gandavorstellungen beiwohnt, sondern Augen, selten kommen Besucher zu ihm. riercafé einberuft, kommen hdéchstens kehren, heimkehren! Sich sammeln! Sich 

mit seiner Frau vollig zuriickgezogen bei Aber regelmaBig, Tag fiir Tag, geht er fiinfzehn bis zwanzig Personen, meistens vereinigen! Nun nochmals das Leben ein- 

einem Flickschuster wohnt. jeden Morgen um neun Uhr in die Bi- Jugendliche, und so nimmt man diesen setzen fiir das Werk, dem sie seit der 

Gleich hinter der Limmat in der engen, bliothek und sitzt dort, bis sie um zwélf Eigenbrétler hin wie alle diese emigrier- ersten wachen Stunde ihr Leben gewid- 
alten, buckligen Spiegelgasse haust er Uhr geschlossen wird. Genau zehn Mi- ten Russen, die sich mit viel Tee und met: fiir die russische Revolution. 
im zweiten Stock eines jener festgebau- nuten nach zwolf ist er wieder zu Hause, vielen Diskussionen ihre Képfe erhitzen. 
ten dachiiberwolbten Hauser der Alt- zehn Minuten vor eins verlaBt er das Niemand aber nimmt den kleinen streng- 
stadt, das verrauchert ist, halb von der Haus, um wieder als erster in der Biblio- stirnigen Mann fiir bedeutend, keine drei ... und Enttauschung 

Zeit, halb von der kleinen Wurstfabrik, thek zu sein, und sitzt dort bis sechs Uhr Dutzend Menschen in Zirich halten es 
die unten im Hofe arbeitet. Eine Backers- abends. Da aber die Nachrichtenagenten fur wichtig, sich den Namen dieses Wla- pow konsternierende Erkenntnis nach 

frau, ein Italiener, ein dsterreichischer nur auf die Leute achten, die viel reden dimir Iljitsch Ulianow zu merken, des einigen Tagen: die russische Revo- 
Schauspieler sind seine Nachbarn. Die und nicht wissen, daB immer die ein- Mannes, der bei dem Flickschuster lution, deren Botschaft wie mit Adler- 

Hausgenossen wissen von ihm, da er samen Menschen die gefahrlichsten sind wohnt. Und hatte damals eines der prach- schwingen ihr Herz aufgehoben, ist nicht 
nicht sehr gesprachig ist, kaum mehr, als fir jede Revolutionierung der Welt, die tigen Automobile, die in scharfem Tempo die Revolution, von der sie traumten, und 

daB er ein Russe ist und sein Name viel lesen und lernen, so schreiben sie von Botschaft zu Botschaft sausen, die- ist keine russische Revolution. Es ist ein 

schwer auszusprechen. DaB er seit vie- keine Berichte Uber den unbeachtlichen sen Mann durch einen Zufall auf der Palastaufstand gegen den Zaren gewe- 
len Jahren aus seiner Heimat flichtig ist, Mann, der bei dem Flickschuster wohnt. StraBe zu Tode gestoBen, auch die Welt sen, angezettelt von englischen und 
und daB® er tiber keine groBen Reichti- In den sozialistischen Kreisen wiederum wurde ihn weder unter dem Namen Ulia- franzésischen Diplomaten, um den Zaren 
mer verfiigt und keinerlei ergiebige Ge- weiB man gerade von ihm, daB er in Lon- now noch unter jenem Lenins kennen. zu verhindern, mit Deutschland Frieden 
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zu schlieBen, und nicht die Revolution : aufgelastet wird, den richtigen, den Sieg- 

des Volkes, das diesen Frieden und seine 7 frieden RuBlands verhindert zu haben. 

Rechte will. Es ist nicht die Revolution, ¥ Selbstverstandlich sind nicht nur die 

fiir die sie gelebt haben und fiir die sie zu linderen Revolutionare, sondern auch die 

sterben bereit sind, sondern eine Intrige meisten Gesinnungsgenossen Lenins 

der Kriegsparteien, der Imperialisten und entsetzt, wie er seine Bereitschaft kund- 

der Generale, die sich in ihren Planen gibt, notfalls auch diesen allergefahrlich- 

nicht stéren lassen wollen. Und bald er- . sten und kompromittierendsten Weg zu 

kennen Lenin und die Seinen, daB jenes gehen. Bestiirzt verweisen sie darauf, daB 

Versprechen, alle sollten zuriickkehren, — durch die Schweizer Sozialdemokraten 

fiir alle die nicht gilt, welche diese wirk- ae langst Verhandlungen angeknipft sind, 

liche, diese radikale, diese Karl Marxsche P % um die Riickfiihrung der russischen Re- 

Revolution wollen. Schon haben Milju- volutionare auf dem legalen und neutra- 

kow und die andern Liberalen Auftrag e len Wege des Gefangenenaustausches 

gegeben, ihnen die Rickreise zu sperren. in die Wege zu leiten. Aber Lenin er- 

Und wahrend die gemaBigten, die fiir eine kennt, wie langwierig dieser Weg sein 

Kriegsverlangerung brauchbaren Sozia- Se a wird, wie kiinstlich und absichtsvoll die 

listen wie Plechanow auf liebenswirdig- te - b russische Regierung ihre Heimkehr bis 

ste Weise von England mit Torpedoboo- en 4 a ins Endlose hinausziehen wird, indes er 

ten nach Petersburg unter Ehrengeleit 7 3 weiB, daB jeder Tag und jede Stunde ent- 

beférdert werden, halt man Trotzki in = “a scheidend ist. Er sieht nur das Ziel, wah- 

Halifax und die andern Radikalen an den re rend die andern, minder zynisch und 

Grenzen fest. In allen Ententestaaten pweity minder verwegen, nicht wagen, sich zu 

liegen an den Grenzen schwarze Listen = einer Tat zu entschlieBen, die nach allen 

mit den Namen all derjenigen, die am eae 3 , bestehenden Gesetzen und Anschauun- 

KongreB der Dritten Internationale in e 5 gen eine verraterische ist. Aber Lenin hat 

Zimmerwald teilgenommen haben. Ver- i tee we innerlich entschieden und eréffnet fir 

zweifelt jagt Lenin Telegramm auf Tele- ES ig as iy | seine Person auf seine Verantwortung 

gramm nach Petersburg, aber sie werden fess ee fy $i die Verhandlungen mit der deutschen 

abgefangen oder bleiben unerledigt; was oS ei Ae Regierung. 

man in Zirich nicht wei®, und kaum in a See pre 

Europa, das wei man in RuBland genau: — P Der Pakt 

wie stark, wie energisch, wie zielstrebig r : 

und wie mérderisch gefahrlich seinen 24 : Gi weil Lenin um das Aufsehen- 

Gegnern Wladimir Iljitsch Lenin ist. -* erregende und Herausfordernde sei- 

Grenzenlos ist die Verzweiflung der ohn- pe = ri EB pate nes Schrittes wei8, handelt er mit még- 

machtig Zuriickgehaltenen. Seit Jahren => SSN 4 ie lichster Offenheit. In seinem Auftrag be- 

und Jahren haben sie in zahllosen Gene- gibt sich der schweizerische Gewerk- 

ralstabssitzungen in London, in Paris, in schaftssekretar Fritz Platten zu dem 

Wien ihre russische Revolution strate- Lenin und der Dichter Maxim Gorki, der den vor dem russischen Zarismus deutschen Gesandten, der schon vordem 

gisch ausgedacht. Jede Einzelheit der geflohenen Emigranten zurief: ,,Kehrt alle heim!" allgemein mit den russischen Emigranten 

Organisation haben sie erwogen und vor- verhandelt hatte, und legt ihm die Be- 

geprobt und durchdiskutiert. Jahrzehnte- dingungen Lenins vor. Denn dieser kleine 

lang haben sie in ihren Zeitschriften unbekannte Fliichtling stellt - als ob er 

theoretisch und praktisch die Schwierig- seine kommende Autoritat schon ahnen 

keiten, die Gefahren, die Méglichkeiten kénnte — keineswegs eine Bitte an die 

gegeneinander abgewogen. Sein ganzes deutsche Regierung, sondern legt ihr die 

Leben hat dieser Mann nur diesen einen Bedingungen vor, unter denen die Rei- 

Gedankenkomplex immer und immer wie- senden bereit waren, das Entgegenkom- 

der revidierend durchdacht und zu den men der deutschen Regierung anzuneh- 

endgiltigsten Formulierungen gebracht. sorgen, und will den Stummen spielen, Poincarés. Deutschland braucht am Vor- men: daB dem Wagen das Recht der Ex- 

Und nun soll, weil er hier festgehalten ist um keine Auskunft geben zu missen. abend der amerikanischen Kriegserkla- territorialitat zuerkannt wird. DaB eine 

in der Schweiz, diese seine Revolution Selbstverstandlich erkennt am Morgen rung Frieden um jeden Preis mit RuB- PaB- oder Personenkontrolle weder beim 

verwassert und verpfuscht werden von nach all diesen phantasierenden Nachten land. So muB ein Revolutionar, der dort Eingang noch beim Ausgang ausgeiibt 

andern, die ihm heilige Idee der Volks- Lenin immer selbst, daB alle diese Wahn- den Gesandten Englands und Frank- werden diirfe. DaB sie ihre Reise zu den 

befreiung in den Dienst gestellt fremder traume unausfiihrbar sind, aber dies reichs Schwierigkeiten macht, ihnen nur normalen Tarifen selbst bezahlen. DaB 

Nationen und fremder Interessen. In wei® er auch am lichten Tag: Er muB ein willkommener Helfer sein. ein Verlassen des Wagens weder ange- 

merkwirdiger Analogie erlebt Lenin in nach RuBland zurick, er muB seine Revo- Aber ungeheure Verantwortung eines ordnet noch auf eigene Initiative stattfin- 

diesen Tagen das Schicksal Hindenburgs lution machen statt der andern, die rich- solchen Schrittes, mit dem kaiserlichen den darf. Der Minister Romberg gibt 

in den ersten Tagen des Krieges, der tige und ehrliche statt der politischen. Er Deutschland, das er hundertmal in seinen diese Nachrichten weiter. Sie gelangen 

gleichfalls vierzig Jahre den Russenfeld- muB zuriick und bald zuriick nach RuB- Schriften beschimpft und bedroht, nun bis in.die Hande Ludendorffs, der sie 

zug manévriert und exerziert und, da er land. Zuriick um jeden Preis! mit einemmal Verhandlungen anzuknip- zweifellos befiirwortet, obwohl in seinen 

ausbricht, im Zivilrock zu Hause sitzen fen. Denn im Sinne aller bisherigen Mo- Erinnerungen Uber diesen welthistorisch 

muB und auf der Landkarte mit Fahnchen Durch Deutschland: ja oder nein? ral ist es selbstverstandlich Hochverrat, vielleicht wichtigsten EntschluB seines 

die Fortschritte und Fehler der einberufe- mitten im Kriege und unter Billigung des Lebens kein Wort zu finden ist. In man- 

nen Generale verfolgt. Die tdrichsten, Di: Schweiz liegt eingebettet zwischen feindlichen Generalstabes gegnerisches chen Einzelheiten versucht der Gesandte 

die phantastischsten Traume walzt und LJ \talien, Frankreich, Deutschland und Land zu betreten und zu durchfahren, noch Anderungen zu erreichen, denn mit 

erwagt der sonst eherne Realist Lenin in Osterreich. Durch die alliierten Lander und selbstverstandlich muB Lenin wis- Absicht ist das Protokoll so zweideutig 

jenen Tagen der Verzweiflung. Ob man ist Lenin der Weg als Revolutionar ge- sen, daB er damit die eigene Partei und von Lenin abgefaBt, daB nicht nur Rus- 

nicht ein Flugzeug mieten kénne und tiber sperrt, durch Deutschland und Oster- die eigene Sache anfanglich kompromit- sen, sondern auch ein Osterreicher wie 

Deutschland oder Osterreich fahren? reich als russischer Untertan, als Ange- tiert, daB er verdachtig sein wird, daB er Radek in dem Zug unkontrolliert mitfah- 

Aber schon der erste, der sich zur Hilfe hériger einer feindlichen Macht. Aber als bezahlter und gemieteter Agent der ren diirfen. Aber ebenso wie Lenin hat 

anbietet, erweist sich als Spion. Immer absurde Konstellation: von dem Deutsch- deutschen Regierung nach RuBland ge- auch die deutsche Regierung Eile. Denn 

wilder und wister werden die Flucht- land Kaiser Wilhelms hat Lenin mehr schickt wird und dafB, falls er sein Pro- an diesem Tage, dem 5. April, erklaren 

ideen: er schreibt nach Schweden, man Entgegenkommen zu erwarten als vom gramm des sofortigen Friedens verwirk- die Vereinigten Staaten ameras 

solle ihm einen schwedischen PaB be- RuBland Miljukows und dem Frankreich licht, ihm ewig die Schuld der Geschichte Deutschland den Krieg. 

9
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Und so erhalt Fritz Platten am 6. April e i } 4 i rote : Oot 
mittags den denkwirdigen Bescheid: . $6 * = 3 a PS ae “Se OE oy Pde aa ‘ 
»Angelegenheit in gewiinschtem Sinne ee am tg beta ee pies ‘ eaed . 

geordnet." Am 9. April 1917, um halb drei 0, elie Reenter ee 3 des 
Uhr, bewegt sich vom Restaurant Zah- =. v mS : — " d 
ringerhof ein kleiner Trupp schlechtge- wa i ae ee ee 4 a! 
kleideter, Koffer tragender Leute zum & + * -- , : “ a adi ie 7s ste 
Bahnhof von Ziirich. Es sind im ganzen e x a i mentee Oe -s 
zweiunddreiBig, darunter Frauen und ; a z bee Se gle TLS Rig eee ee ee Be | . F 
Kinder. Von den Mannern ist nur der A ee ek, -agaeen ets oa p = ee j 
Name Lenins, Sinowjews und Radeks E F .2 AG " poh So ry 

weiter bekannt geblieben. Sie haben ge- ‘ a ew ° WSs é ‘ r gg - enn 
meinsam ein bescheidenes Mittagsmahl = " vip aa at de ee a ae 
genommen, sie haben gemeinsam ein a8 te z es me ae” we ™ 4 4 : 
Dokument unterzeichnet, daB ihnen die yi ets ¥ Ree ge as? ee ° 5 — 
Mitteilung des ,,Petit Parisien’ bekannt 4 , * pedis a2. ate. = ne oe a : a 
ist, wonach die russische provisorische ae pes BRE 8 ee oe veer 2 ae) es me y .¥ Ss 
Regierung beabsichtigt, die durch > 3 Boe Peerage ge) ot ee fe € Cd | 
Deutschland Reisenden als Hochverrater bad ~~ | ee oe) E : os cee eS i Ea sak % 
zu behandeln. Sie haben mit ungelenken, = os be re sare 7 ed a soni aot al — 
schwerfliissigen Lettern unterschrieben, o — t _ Pe. Baie g as * , 
daB sie die ganze, volle Verantwortung . ee 3 ad - ee ae ees Bat AS % oS 
fiir diese Reise auf sich nehmen und alle Bis paoce 9 2 : jee > * Sod 
Bedingungen gebilligt haben. Still und «f # 4 a f ‘ hae ! 
entschlossen riisten sie nun zu der welt- rag ‘ pea at - ee * 
historischen Fahrt. a oye “ties at Se 4 

if. fy 3a 4 Pe ee 
Ihre Ankunft auf dem Bahnhof verursacht ee er ¥ es * | 
keinerlei Aufsehen. Es sind keine Repor- + ‘ TONE TE -- . | 
ter erschienen und keine Photographen. - ss a ~ Qe 2 * “ ee ' 
Denn wer kennt in der Schweiz diesen si Le 3 eee eT 
Herrn Uljanow, der mit zerdriicktem Hut, f f eae’ - a res ee 
in einem abgetragenen Rock und lacher- é eee toe | a ‘2g 
lich schweren Bergschuhen (er hat sie _ Be 2 
bis nach Schweden gebracht) da inmitten —— ja i ae ¥ 
eines Trupps mit Kisten beladener, korb- 1 = i. i 7 
bepackter Manner und Frauen schweig- 
sam und unauffallig einen Platz im Zuge 
sucht. Nicht anders sehen diese Leute Lenin spricht in Petrograd 
aus wie die zahllosen Auswanderer, die 
von Jugoslawien, von Ruthenien, von 

Rumanien her oft in Zirich auf ihren 
Holzkoffern sitzen und ein paar Stunden land saust, um in Petersburg zu landen Das Projektil schlagt ein sicher beleuchtet ist. Sie antworten nicht 
Rast halten, ehe man sie weiterbeférdert und dort die Ordnung der Zeit zu zer- oder wollen nicht antworten. 
ans franzdésische Meer und von dort nach sprengen. D* erste Geste Lenins auf russischem Aber unerhért ist dann die Antwort, die 
Ubersee. Die schweizerische Arbeiter- Boden ist charakteristisch: Er sieht die Wirklichkeit gibt. Wie der Zug ein- 
partei, die die Abreise miBbilligt, hat kei- In Gottmadingen steht auf den Schienen nicht die einzelnen Menschen, sondern lauft in den finnischen Bahnhof, ist der 
nen Vertreter gesandt, nur ein paar Rus- dieses einzigartige Projektil, ein Wagen wirft sich vor allem auf die Zeitungen. riesige Platz davor voll von Zehntausen- 
sen sind gekommen, um ein bi®chen zweiter und dritter Klasse, in dem die Vierzehn Jahre war er nicht in RuBland den von Arbeitern, Ehrenwachen aller 
Lebensmittel und GriiBe in die Heimat Frauen und Kinder die zweite Klasse, die gewesen, hat er die Erde nicht gesehen, Waffengattungen erwarten den aus dem 
mitzugeben, ein paar auch, um in der Manner die dritte belegen. Ein Kreide- nicht die Landesfahne und die Uniform Exil Heimgekehrten, die Internationale er- 
letzten Minute noch Lenin von ,,der un- strich auf dem Boden begrenzt als neu- der Soldaten. Aber nicht wie die andern braust. Und wie Wladimir Ilitsch Ulja- 
sinnigen, der verbrecherischen Reise‘ trale Zone das Hoheitsgebiet der Russen bricht dieser eiserne Ideologe in Tranen now jetzt heraustritt, ist der Mann, der 
abzumahnen. Aber die Entscheidung ist gegen das Abteil der zwei deutschen aus, nicht umarmt er wie die Frauen die vorgestern noch bei dem Flickschuster 
gefallen. Um drei Uhr rollt der Zug fort Offiziere, welche diesen Transport leben- ahnungslos iberraschten Soldaten. Die gewohnt, schon von Hunderten Handen 
nach Gottmadingen, zur deutschen digen Ekrasits begleiten. Der Zug rollt Zeitung, die Zeitung zuerst, die Prawda, gefaBt und auf ein Panzerautomobil ge- 
Grenzstation. Drei Uhr zehn Minuten, und ohne Zwischenfall durch die Nacht. Nur um zu untersuchen, ob das Blatt, sein hoben. Scheinwerfer von den Hausern \ 
seit dieser Stunde hat die Weltuhr andern in Frankfurt stirmen plétzlich deutsche Blatt, den internationalen Standpunkt und der Festung sind auf ihn gerichtet, 

Gang. Soldaten heran, die von der Durchreise genug entschlossen einhalt. Zornig zer- und von dem Panzerautomobil herab halt } 
russischer Revolutionare gehért haben, knallt er die Zeitung. Nein, nicht genug, er seine erste Rede an das Volk. Die Stra- 
und einmal wird ein Versuch der deut- noch immer Vaterlanderei, noch immer Ben beben, und bald haben die ,,zehn 
schen Sozialdemokraten, sich mit den Patriotismus, noch immer nicht genug in Tage, die die Welt erschittern", begon- 

Der plombierte Zug Reisenden zu verstandigen, zuriickge- seinem Sinne reine Revolution. Es ist nen. Das GeschoB hat eingeschlagen und 
wiesen. Lenin wei® wohl, welchem Ver- Zeit, fihlt er, daB er gekommen ist, um zertrimmert ein Reich, eine Welt. 

| eae vernichtender Geschosse dacht er sich aussetzt, wenn er ein ein- das Steuerrad umzureiBen und seine 
sind in dem Weltkrieg abgefeuert ziges Wort mit einem Deutschen auf Lebensidee vorzustoBen gegen Sieg oder Wir haben ,,Der versiegelte Zug‘ dem 

worden, die wuchtigsten, die gewaltig- deutschem Boden wechselt. In Schwe- Untergang. Aber wird er dazu noch kom- Buch,,Sternstunden der Menschheit" 
sten, die weithintragendsten Projektile den werden sie feierlich begruBt. Ausge- men? Letzte Unruhe, letztes Bangen. von Stefan Zweig entnommen, das 
von den Ingenieuren ersonnen worden. hungert stirzen sie Gber den schwedi- Wird nicht Miljukow gleich in Petrograd - bei der Bichergilde Gutenberg er- 
Aber kein Gescho8 war weittragender schen Friihstiickstisch, dessen Smérgas so hei®t die Stadt damals noch, aber schienen ist. 
und schicksalsentscheidender in der ihnen wie ein unwahrscheinliches Wun- nicht lange mehr — ihn verhaften lassen? Wer mehr iiber die ,,Zehn Tage, die | 
neueren Geschichte als dieser Zug, der, der erscheint. Dann muB sich Lenin erst Die Freunde, die ihm entgegengefahren, die Welt erschitterten“, erfahren will, | 
geladen mit den gefahrlichsten, ent- statt seiner schwerfalligen Bergstiefel sind in dem Zuge, Kamenew und Stalin, sei verwiesen auf den klassischen Be- 
schlossensten Revolutionaren des Jahr- noch neue Schuhe kaufen lassen und ein zeigen ein merkwirdiges geheimnisvol- richt des amerikanischen Journali- 
hunderts, in dieser Stunde von der paar Kleider. Endlich ist die russische les Lacheln in dem dunklen Abteil dritter sten JOHN REED, der jetzt als Ro-Ro- 
Schweizer Grenze uber ganz Deutsch- Grenze erreicht. Klasse, das von einem Licht stumpf un- Ro-Taschenbuch erschienen ist. 
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i —— c Eine Fabel zur Mitbestimmung von Prof. Dr. Oswald von Nell-Breuning S. J. 

D‘ Geschichte ist sehr schnell erzahlt. mehr Ertrag erwirtschaften, in kurzer Nein, denn die Lage, in der er diesen Gewohnheit 
Der schiffbriichige Robinson wird Zeit zu sehr viel hoherer Lebenshaltung Entschiu® faBte, war dadurch bestimmt, 

auf eine menschenleere Insel verschla- aufsteigen; sein Lohn als Robinsons daB Robinson stark war, er dagegen DaB eine Unternehmensleitung sein 
gen; auBer einem Taschenmesser hat er Arbeitnehmer wird immer hoher sein, als schwach. Robinson hat diese seine muB, die diese Weisungsbefugnis haben 

| nichts gerettet. An den ersten Tagen der armselige Lebensunterhalt, den er gréBere Starke ins Spiel gebracht und muB, und daB man sich rechtmaBig er- 
i] gelingt es ihm gerade, sich den notdirf- sich als Einzelganger erwirtschaften kann. damit die Lage geschaffen, in der Freitag lassenen Weisungen unterzuordnen hat, 
__ tigsten Lebensunterhalt zu verschaffen; Sein Wunschziel zu erreichen, namlich freiwillig und doch unfreiwillig seinen sieht jeder verniinftige Mensch ein. In 

er findet Friichte, die er vom Baum pflik- Teilhaber - wenigstens als Junior — der Entschlu8 faBte und verninftigerweise wessen Hand die Unternehmensleitung 
_ ken kann; es gelingt ihm sogar, mit der Firma ,,Robinson & Freitag'* zu werden, sich kaum anders entschlieBen konnte. und die notwendig damit verbundene 

i blankenHandein paar Fischlein zufangen. wird ihm von Robinson versagt; so bleibt Weisungsbefugnis liegen kann, soll oder 
Von Tag zu Tag schafft er mehr; bald ihm nur die Wahl zwischen Alleingang Zwangslage? Unmittelbaren Zwang hat muB, das ist eine ganz andere Frage. 

\ erzielt er so viel, daB er beginnen kann, oder Annahme eines Arbeitsplatzes als Robinson ihm nicht angetan, sondernihm Solange im groBen und ganzen ein 
sich einen Vorrat anzulegen, und dieser Robinsons Arbeitnehmer. Verglichen nur einen Wunsch abgeschlagen. |hm Arbeitsplatz nur zu erhalten ist, wenn der 
erméglicht es ihm, einen Teil seiner mit den Harten und Entbehrungen des diesen Wunsch zu erfillen, ware gewiB Arbeitnehmer sich durch den Arbeits- 

i Arbeitszeit nicht mehr zur Nahrungs- Alleinganges ist letzteres offenbar das sch6n und edel gewesen; daB Robinson vertrag einer von der Eigentumsseite ein- 
suche, sondern zum Herstellen von kleine Ubel, und so entschlieBt er sich ihn ihm abschlug, mi®fallt uns, aber als gesetzten Unternehmensleitung unter- 
Werkzeugen zu verwenden: er macht sich dazu und nimmt Robinsons Bedingungen rechtswidrig k6nnen wir sein Verhalten __ stellt, befindet die Arbeitnehmerschaft 
einen Greifer, um die Frichte leichter und an. Warum konnte Robinson den Freitag nicht bezeichnen. sich in der gleichen ,,Zwangslage"’ wie 

_ schneller vom Baum zu pfliicken; er vor diese Wahl stellen? Einfach des- Nichtsdestoweniger ist Freitags Lage im Freitag gegentiber Robinson. Unsere 
f macht sich ein Netz, mit dessen Hilfe er wegen, weil er der Starkere von beiden wahren Sinn des Wortes eine ,,Zwangs- Geselischaft ware freiheitlicher, wenn 
| mehr Fische fangt. war. Er besa® bereits Vorrate (Vorrate lage‘; seine Wahl ist nicht mehr ,,frei", diese Zwangslage nicht bestiinde. 

14 sind nicht minder ,,Kapital'* wie Produk- nachdem der starkere Robinson ihm als Ein GroBteil unserer Arbeitnehmer emp- 
I tionsmittel!) und konnte warten; Freitag dem Schwacheren eine an sich offen- _ findet aber den bestehenden Zustand gar 

Jeder fiir sich? war darauf angewiesen, sofort etwas fiir stehende Méglichkeit verschlossen hat. nicht als ,,Zwangslage; das ist eine 
seinen Hunger zu finden. Uberdies be- offenkundige Tatsache, die sich nicht 

: Da, eines Tages wird Freitag auf die saB Robinson auch schon einige Produk- Ist das nur eine sch6n erdachte Erzah- bestreiten laBt. Wie erklart sie sich? Ein- 

___ Insel verschlagen — leider ohne Taschen- tionsmittel, Freitag dagegen noch nicht lung oder tragt sich das, was da von’ fach aus der Gewohnheit; man kennt 
_ messer. Die Insel ist groB genug, daB einmal ein Taschenmesser. Robinson und Freitag erzahlt wird, auch nichts anderes, kann sich etwas anderes 

beide, jeder fiir sich, ihrer Nahrungs- in unserer heutigen Gesellschaft zu? - _—_ gar nicht vorstellen; das Bestehende er- 
_ suche nachgehen kénnen. Aber sie Als vermeintlich durchschlagendeWider- scheint als selbstverstandlich, als das 
: kénnten sich auch zusammentun, um Zwangslage legung der Forderung nach wirtschaft- einzig Mégliche. Auch die Mehrzahl der 

manche Arbeiten gemeinsam zu _ ver- licher Mitbestimmung wird eingewendet, Unternehmer sieht die andere Méglich- 
richten und andere unter sich aufzuteilen, Hat Freitag sich freiwillig um den Arbeits- die Arbeitnehmer ordneten sich im Lohn- keit nicht oder kann sich nur ein Zerrbild 

so daB jeder die besorgt, fiir die er das platz bei Robinson beworben und sich arbeitsverhaltnis freiwillig der Weisungs- davon, einen Unsinn vorstellen, den man 
meiste Geschick hat. Sie sehen ein, freiwillig der Weisungsbefugnis Robin- befugnis der von der Eigentumsseite her um jeden Preis, auch um des Wohles der 

welch groBen Vorteil das bietet, und so sons unterstellt? eingesetzten Unternehmensleitung un- Arbeitnehmer selbst willen, verhiiten 
entschlieBen sie sich, nicht auseinander- Ja, denn es war sein selbstgewahlter ter. In der Tat: sie tun es genauso frei- misse. Vielleicht wurde es sich auch fur 

j zugehen, sondern zusammenzuarbeiten. EntschluB; er konnte sich auch anders willig und genauso unfreiwillig wie Frei- unsere Unternehmer lohnen, einmal ber 

Aber wie? entscheiden. tag in der Robinson-Fabel. Robinson und Freitag nachzudenken. 
Sie kénnten ein gemeinsames Unter- 

1 nehmen aufmachen, das sie gemein- 
sam leiten und dessen Ertrage sie halftig 
oder nach irgendeinem Schlissel unter- 

einander teilen, der beriicksichtigt, was a 
jeder von ihnen in das gemeinsame 

Geschaft ,,einbringt''. Sie kinnten auch n u ri r p r g eS n 
t vereinbaren, da8 immer abwechseind 

einen Tag Robinson, den anderen Tag 
| Freitag als Geschaftsfiihrer des gemein- 

samen Unternehmens amten solle; sie Die Wahrheit ist nur allzu oft ein unange- man ihn zum ,,Hallengott’. Hier erfuhr ters geglaubt hat — und es glauben genug 
kénnten auch, wenn etwa Robinson sich nehmer Begleiter. Was der junge Journa- Wallraff, daB nach der Privatmeinung des Herrschaften daran, die noch nie eine 

als besonders geeignet zur Leitung der list H. Ginter Wallraff zum Thema Indu- fir das Arbeitstempo Verantwortlichen Stempeluhr gesehen haben -, der wird 
Geschafte erwiesen haben sollte, durch striereportage zu sagen hat, ist fiir die der bestbezahlte Autoarbeiter noch zu hier eines Schlechteren belehrt. Die Pro- 
gemeinsamen Beschlu8 ihn zum stan- allmachtigen Herren vom Bundesvor- wenig verdient. Bei Blohm und Voss er- blematik jeglicher Akkordarbeit wird von 
digen Leiter des Unternehmens bestellen. stand der deutschen Industrie mehr als mittelte Wallraff, daB jeder vierte Arbei- Wallraff deutlich gezeigt. Wer diesen auf 
Nichts von alldem geschieht. Kurzerhand peinlich. Denn spatestens mit dem Er- _ ter im Jahr einen Unfall hat. Liest man, die Dauer gesundheitsschadigenden An- 
lehnt Robinson jede Art von Gemein- scheinen dieses Buches dirfte die sch6é- wie die Akkordhetze zur MiBachtung vie- forderungen nicht mehr gewachsen ist, 
schaftsunternehmen ab und erklart sich ne Phrase vom Arbeiterparadies in der ler unfallverhitenden MaBnahmen fihrt, muB erhebliche LohneinbuBen in Kauf 

nur bereit, Freitag als Arbeitnehmer bei Bundesrepublik als Zweckpropaganda so muB man wirklich fragen, ob es in der nehmen, ganz abgesehen davon, daB der 
sich einzustellen. Er, Robinson, behalt erledigt sein. Wallraff hat sich nicht auf Hansestadt Hamburg keine Gewerbeauf- fatalistische Ausspruch eines Betroffe- 
sich vor, das Unternehmen zu leiten; auf frisierte Betriebsbesichtigungen einge- sichtsamter und Unfallberufsgenossen- nen ,,Wir leben, um zu arbeiten“, einer 

seine Rechnung und Gefahr wird es lassen, sondern hat als Hilfsarbeiter in schaften gibt und wenn es sie geben Selbstaufgabe gleichkommt. Der junge 
betrieben; Freitag hat die ihm aufgetra- verschiedenen westdeutschen GroBbe- sollte, woran ja eigentlich nicht zu zwei- Autor hat sich an ein vollig vernachlassig- 
genen Arbeiten zu verrichten und erhalt trieben meist im Akkord geschuftet. Er feln ist, dann sei die ketzerische Frage tes Thema herangemacht. Das ist ver- 
dafiir einen im vorhinein vereinbarten stand am FlieBband bei Ford, verdingte erlaubt, was die dort tatigen Herrschaf- dienstvoll. Leider hat er das Rohmaterial 

Lohn. Wenn ihm das nicht paBt, dann sich auf der Werft von Blohm und Voss, ten eigentlich den lieben langen Tag trei- seiner Aufzeichnungen kaum stilistisch 
kommen sie eben nicht zusammen; dann war in den Benteler-Werken und bei ben? WasWallraff aus dem Werftbetrieb bearbeitet, es bleibt ein etwas willkir- 
wirtschaftet jeder fiir sich allein. Thyssen tatig. Die Erfahrungen in den schildert, ist skandalés und erinnert an liches Aneinanderreihen von Tatbestan- 
Was soll Freitag tun? Er steht vor der verschiedenen Betrieben ahneln einan- die Ausbeutungsmethoden des Frih- den, die jedoch jeden Gewerkschafter 
Wahl: entweder unter all den Schwierig- der. Am FlieBband bei Ford erlebte Wall- kapitalismus im 19. Jahrhundert. Es paBt alarmieren sollten. 
keiten, die auch Robinson zu tiberwinden raff, wie raffiniert das Arbeitstempo ge- Ubrigens ins Bild, wenn Wallraff von 
hatte, von vorn anfangen, obendrein auch steigert wurde. Als Produktionsfehler Arbeitern berichtet, denen kommentarlos Horst Hartmann 

noch ohne gerettetes Taschenmesser, tarnte man dort Rationalisierungsmetho- gekiindigt wurde, weil sie auf MiBstande 
oder in Zusammenarbeit mit Robinson den auf Kosten der Arbeiter. Als in KéIn hingewiesen haben. 

) die Vorteile der Arbeitsteilung und Ar- bekannt wurde, daB Wallraff iber seine Wer bislang gutglaubig an den leicht er- H. Ginter Wallraff ,,Wir brauchen Dich", 
j beitsvereinigung nutzen und sehr viel Erfahrungen publizieren wolle, zitierte worbenen Verdienst des Industriearbei- Riitten & Loening Verlag, Miinchen 
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ie Arbeitsgriffe muBte ich lernen, die ERA eRe ia be - re 

Diets, die Umgebung, die Vorge- |e ouuue ae ee feo ee ae 
setzten waren mir fremd, und ich wuBte MMR shoe SO Sy a F. a | 

nie genau, was sie alles von mir erwarte- Serine yer me ae : Es F be | 

ten, dazu meine Armschmerzen und der TOC pga : % fe y Ps 

standige und furchtbare Larm der Fla- A, apie aii ee. po  § ¢ " 
schen und Maschinen, der mich fast ies ies eal 7: 5 oe oY Be 
wahnsinnig machte. Und das schlimmste: taste ern sepa: egies 

neun Stunden am Tag immer brav auf pt ee “ E Fa a 

einem Fleck sitzen und ein und dieselbe 5. ged P a c 3 = Ps 3 3 

Arbeit tun!"' So schildert Karin, 16 Jahre - “si “3 5 t 

alt, die ersten Eindriicke, die auf sie ein- ; ea Pe 

stiirzten, als sie mit ihrer Berufstatigkeit 
als ungelernte Arbeiterin begann. Das ee “g ag ‘i 

Zitat steht in der Untersuchung ,,Die Ra 
Einfigung der ungelernten Jungarbeite- ae 

rin in den industriellen ArbeitsprozeB". 
Unter diesem trockenen Titel wurde kiirz- ‘i 
lich eine sehr griindliche und aufschluB- re 7 
reiche soziologische Untersuchung von a a 

Carola Moller veréffentlicht, die ohne 
jegliche Schénfarberei aufzeigt, wie sehr : 

die ungelernte Arbeiterin in unserer Ge- a 
sellschaft Aschenbrédel und Pechmarie On rr el ital 

in einem ist. (Carola Méller: Die Einfi- =. =e 
gung der ungelernten Jungarbeiterin in oo) ‘ Ps 

den industriellen Arbeitsproze8. Verlag a 
Anton Hain, Meisenheim am Glan. 182 S., ale 2 
brosch, 20,40 DM.) at , F 

P< ee 7 
Die Ergebnisse, zu denen die Soziologin ee “Pe P 

Dr. Carola Méller kommt, sind in der Tat tian? 2a Eo 
erschreckend, allerdings nicht alle sehr ee +, gh 
neu. So, wenn sie feststellt, daB 14- bis go Be RIG , z 
15jahrige noch Kinder sind, die im Ar- Pe ae Poe ik oder F 
beitsprozeB iiberfordert werden, da sie eae SO Fes Ps a 
in den meisten Fallen einen vollwertigen, Vi ae ‘tae 2 “ig ,, 3 eat 

fiir Erwachsene geplanten Arbeitsplatz ee ae ae Le ee oF Ps a a F 

zugewiesen bekommen. AuBerdem stort Pi ad : Pig tr. Me a 3 j 

die Berufstatigkeit ganz erheblich die ed Beer? oF I ee : 4 
altersgemaBe Entwicklung des Kindes ity a Oe, y Ei 
sowie des Jugendlichen, die sich in die- i eo Fe $ ye ee 4 
sem Lebensabschnitt in einer ,,Uber- Pipe {gM “ya laa 
gangsphase" befinden. Die dafir typi- re a , tase “Sasa = 4 
schen Verhaltensformen, wie Leistungs- A = Te eats ae j 

schwankungen, plétzlicher Stimmungs- Pe, 2 cada 5 Ba 
wechsel, allgemeine Verhaltensunsicher- i r 4 F 
heit und das Suchen nach dem ,,eigenen Re Fs 

Ich", kénnen im ArbeitsprozeB nicht oi poo 2 Es q 
hinreichend bericksichtigt werden. An- i 4 4 

haltende seelische Stérungen sind die n 

Folge. Die Verstandeskrafte entwickeln 
sich kaum weiter, die pubertare Aggressi- EY . 

vitat wird konserviert, und eine frihreife i . 

Resignation bestimmt die Zukunftser- * 

wartungen. , Fal F ; ; 
% 

Diese seelisch-geistigen Hemmnisse, a Pe = # ? | 

die von einer zu frihen, von einer dber- ae a . J i | 
fordernden und noch dazu meist einténi- a bg 1 

gen Berufstatigkeit herruhren, bewirken iF _ . - 
gleichzeitig, daB sich die junge Arbeite- 7% sal J a 
rin ihrer Situation gar nicht bewuBt wird. Br Ue j 3 ; 
So schreibt Carola Méller zutreffend: er 
»Als Ma®Bstab der ,AngepaBtheit' wird e Thi a 
der Grad der ,Zufriedenheit' mit der Ar- : “ if 
beit herangezogen, ein meines Erachtens Bo. = a 
ungeklarter Begriff, der in keiner Weise a 3 raisins 4 

deutlich macht, inwieweit diese ,Zufrie- yy a b ba 

denheit' auf ,Verdrangung‘ beruht."* Sie : e roa "Wi, 

zitiert dann den Soziologen Konrad De eee ee | 
Thomas: ,,Diese Verdrangung wirkt aber a a 
nicht aufhebend, sondern stdért das Be- see eg | 

wu8tsein und schafft sich oft unerkannt 4 : Be 
Ausdruck." Daraus schluBfolgert die | 
Verfasserin, daB die Zufriedenheit der 
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Arbeitenden mit ihrer Arbeit nichts aus- Ee ii sa Fir ein derart fehlinformiertes Kind mu8 
sagt ber die Auswirkungen der Arbeits- " e die heutige Arbeitswirklichkeit schockie- 

bedingungen auf die Eigenart der Men- P rend wirken. Die Soziologin Dr. Méller 
schen und ebenso wenig dariiber, ob sie stellt denn auch folgerichtig die Frage 

ihre sozialen und seelischen Bedirfnisse come zur Diskussion, ob es nicht angebracht 

| in der Arbeit befriedigen kénnen. , poe ware, eine polytechnische Ausbildung in 
| Denkfutter fir den Verstand gibt jeden- Se den Schulunterricht mit einzubeziehen. 

falls die monotone Arbeit nicht ab. Die . pa 
andressierten Handgriffe gehen bald in on Ce ae Noch weit bedenklicher allerdings als der 
Fleisch und Blut tiber, werden zur reinen . oe r arbeitsweltfremde Schulunterricht, wirkt 

Routine, die des Nachdenkens nicht mehr a F sich in vielen Fallen der EinfluB des El- 
bedarf. Der Geist ist freigesetzt und ternhauses auf die Berufsentscheidung 
flichtet sich im Regelfall in eine Traum- junger Madchen aus, die ungelernte Ar- 

welt fernab irdischer Realitat und Ver- beiterinnen werden. Dazu heift es in der 
antwortung. . Untersuchung: ,,Die Familie versagt in 
Die Fragen liegen nahe, und sie werden F ihrer Funktion, die sozial-kulturelle Per- 
von Carola Mdller auch gestellt: Soll man on sOnlichkeit der Madchen im Hinblick auf 
die heranwachsenden Madchen ber- ies =m das Arbeitsleben zu gestalten. Der Vater 

haupt einer solchen Arbeitswirklichkeit a ist kaum in der Lage, seinen Erlebnisbe- 

aussetzen? Empfiehlt es sich nicht mehr, “oe reich ,Arbeitswelt' seiner Familie zu ver- 
sie besser und langer — auch arbeits- ee mitteln."* Weiter wird festgestellt, daB es 
orientierter - auszubilden? Mu8 man “ia den Eltern nur selten gelingt, den Jugend- 
nicht dafir sorgen, daB sie von vorn- Bi. lichen konkretes Wissen und brauchbare 

herein mehr sind als Ungelernte? Bi Verhaltensweisen fiir die Arbeit mit auf 
| den Weg zu geben. Von den fiir die Un- 
| Die Industriebetriebe freilich trifft nicht tersuchung befragten Madchen wurden 

allein — nicht einmal vorab — die Schuld beispielsweise 85 v.H. ohne elterliche 

an diesem triiben Sachverhalt. Hier zeigt Anleitung ins Berufsleben geschickt. 
sich vielmehr ein gesellschaftspolitisches 

Versagen unseres gesamten Gemein- Die Leichtfertigkeit, mit der viele Eltern die 
wesens. Nicht nur, daB gemeinhin das Begabungen ihrer Téchter ignorieren, 

| térichte Vorurteil andauert, Madchen zeigte sich bei einem Intelligenztest, den 
brauchten nichts zu lernen, sie wurden Carola MGller bei den von ihr befragten 

ja doch eines Tages geheiratet und fan- Madchen vornahm. 8,2 v.H. dieser un- 

den dann ihren Platz am ,,heimischen gelernten Arbeiterinnen wiesen dabei 
| Herd"; nein, dariiber hinaus setzt sich eine ausgesprochen gute Intelligenz nach 

in der Bundesrepublik viel zu zogernd die und 21,5 v. H. eine durchschnittliche. Die- 
Erkenntnis durch, daB J dliche unter Madchen hatt i ine Leh 

18 lahton aurale schulbank aehéren und sbsciienan Eoriair denn ee RENE sagur 

| nicht in den ArbeitsprozeB. Hierzulande — jedenfalls bei den 8,2 v.H. — fiir eine 

bereitet es aber schon Schwierigkeiten, weiterfiihrende Schule gereicht hatte. 
ein neuntes Pflichtschuljahr zu verwirk- 
lichen - von einem zwolften ganz zu Dieses Unvermégen einer ganzen Reihe 

schweigen. Uberdies zeichnet sich die von Eltern, die Begabung ihrer Kinder zu 
Schule noch vielfach dadurch negativaus, erkennen, ist einer der Hauptgriinde, die 

daB sie den Kindern ein Bild von der Ar- fir eine Gesamtschule sprechen, in der 
beitswelt vermittelt, das auf geradezu : alle Kinder und Jugendliche - ihren Fa- 

groteske Weise veraltet anmutet. Carola higkeiten entsprechend — bis zum 18. Le- 

Moller zitiert aus einem Gedicht von Her- bensjahr gemeinsam unterrichtet werden. 
mann Claudius, das in fiinf verschiedene Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten 

Lesebiicher aufgenommen wurde: fiir den spateren Beruf miBten dann in 

»Die blanke Pflugschar ist heilig. Heilig é diesen Unterricht mit einbezogen werden. 
sind die Hande, die sie willig fuhren und co So weit geht Dr. Carola Moller in ihren 
mit bauerlichem Bedacht."' OE ORS SchluBfolgerungen allerdings nicht. Im- 

ATs aren merhin ergibt aber ihre soziologische 
Nun ja, da fragt sich, ob selbst Rehwinkel Ei 7 Oe eee Untersuchung, daB jedes 4. bis 5. schul- 

seine Freude an diesem Poem hatte. a Se is. entlassene Madchen ungelernte Arbei- 
Denn wo bleibt beim pferdegezogenen : ai aaa terin wird. Und sie verficht mutig ihre 
Pflug die Steuervergiinstigung fiir das .. Sg igen Uberzeugung, daB diesen Jugendlichen 

Diesel6l? Aber SpaB® beiseite, denn i die Chance vorenthalten wird, als sozial- 

spaBig ist dies keinesfalls. Ergab doch oe kulturelle Persénlichkeit in die sie um- 
eine genaue Analyse von Lesebuchtex- ss Petes gebende Gesellschaft hineinzuwachsen. 

ten, daB sie vielfach eine Fluchtins Unver- Cael Sb) Den Politikern im Lande ist anzuraten, 
bindliche, ins Vergangene darstellen; die griindliche und aufschluBreiche Un- 

daB Uber die Technik kaum berichtet tersuchung von Carola Méller von der 

wird, und wenn, dann entweder in ver- Sa a ersten bis zur letzten Seite aufmerksam 

klarter oder in stark feindseliger, gefahr- 3 zu studieren. Dann wird vielleicht die 

drohender Weise; daB die Welt der Lese- " noch offene Frage beantwortet, ob es ein 
biicher eine Welt der Manner ist und daB ea , demokratisches Gemeinwesen verant- 
die Texte schlieBlich mehr zum Stillhal- i worten kann, Millionen junger Madchen 

Tordorn, ‘Von Asbslion ‘gegen Unrest Aschonteodel und shisr Pochnalio 
gar ist fast nirgendwo die Rede. Als Lese- Beicer verbannen. 
buchideal wird noch immer der verinner- E er 

lichte Romantiker des 19. Jahrhunderts Se eps 
gepriesen. eo aS Gunther Heyder 
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Die Verfilmung des Biihnenstiickes Beare. | ce ae — Ss Zu einer Verfilmung der : 

»Wer hat Angst vor Virginia Bas eS ; —— — _ ____—s Grass-Novelle ,,Katz und Maus" 

Woolf? P sceet aie \ ee 5 | 
yj Sena ok Ses he ee Ki Film hat in jiingster Zeit in der ‘ 

miei) ee i Sh ie Bundesrepublik so viel Verwirrung 
ms Mk eyes a Be gestiftet wie Hansjirgen Pohlands ,,Katz 

predeau dreizehnmal fir den Oscar aed eres ee ee mene eo ~ _und Maus". Und das alles, lange bevor 

nominiert ist das anspruchsvolle Lein- ee 2 SS 5, ae: ie ———- Br eRe eg der Film in den Kinos zu besichtigen war. 

wanddebit des Amerikaners Mike Ni- ES Smeeteeee aioe ee aoe Publicity auf dem Parkett der hohen Po- Hl 

chols, eine Theaterverfilmung, die — be- ene on po eee og litik - Herr Pohland mag darauf spekuliert | 

dingt durch die Gattung — nichtganz Fisch Wwe ei ee Bl ee haben, als er die Brandt-Séhne Lars und 

und nicht ganz Fleisch ist. Sicher, in der Age eee Sie. Peter fiir die Hauptrolle engagierte. Den- | 

inzwischen recht stattlich gewordenen se sti — rE noch ist die Brisanz, mit der dieser Wir- 

Reihe der Adaptationen von Bihnen- a ae es Es | bel so schick abrollte, in nichts gerecht- 

stiicken fir die Kinoleinwand gehért & J ees 5 &. 4 fertigt. Denn der Film ist - gelinde ge- 

»Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" zu An — j sagt — eine sehr herbe Enttauschung, ein 

den relativ gelungenen Experimenten. Pare ‘ _ Konglomerat von Szenen, deren Drama- 

Denn ein Experiment muB so ein Unter- P| F 4 it turgie chaotisch ist, ein aufwendiges 

nehmen zwangslaufig bleiben, da es eine ain Stiickwerk zum strapazierten Thema ,,be- | 

Mischung aus zwei verschiedenen kinst- waltigte Vergangenheit’. 

lerischen Medien und Stilformen ist. Die Rechnung mit dem Experiment der | 

Laurence Olivier hat vor mehr als zwan- Nach langem Suchen fand Autor, Regisseur und Produzent Hansjiirgen Gleichschaltung, des Ineinandergreifens 

zig Jahren ein geniales Musterbeispiel Pohland fiir die Verfilmung der Giinter-Grass-Novelle ,,Katz und Maus“ seine von Gegenwart und Vergangenheit ging I 

fiir eine Theaterverfilmung gegeben mit Idealbesetzung: Lars und Peter Brandt, die Séhne des deutschen AuBenmi- nicht auf. Dabei fangt der Film so wunder- 

Shakespeares ,,Heinrich V.", wo er beide nisters und Vizekanzlers, verkérpern gemeinsam die Figur des Schiilers Mahlike. bar an: Pilenz fahrt im Sportwagen, mehr 

Ebenen -dieder Biihne unddie des Films— Lars Brandt spielt den jungen Mahlike, Peter Brandt den Alteren. Der Film als zwanzig Jahre nach Kriegsende, an 

in geistiger Subtilitat und kiinstlerischer wurde 1966, wahrend der Sommerferien der beiden Brandt-Séhne, im heutigen die Statten seiner Jugend zuriick, uber 

Konsequenz nahtlos verband. Gdansk gedreht. sommerliche LandstraBen, deren Weg- 

Mike Nichols geht da anders vor. Er be- weiser in polnischer Sprache beschriftet 

handelt das Bihnenstiick wie einen sind, bis in das mit so viel Sorgfalt wie- 

Filmstoff, ohne sich genitigend dariiber deraufgebaute Danzig — heute Gdansk — 

klar zu sein, da®B der Realismus auf der ® . hinein. Dem Kameramann Wolf Wirth ge- 

Bihne anderen Gesetzen als im Film M h | iH t Id lingen dabei herrliche Fahrten und 

folgt: Was dort durch die Form der be- ic ae I n ermwa Schwenks: alles sieht aus wie friiher, 

wuBten Demonstration, des Darstellens und dennoch wird nicht Verklarung, 

letztendlich im Kopf des Zuschauers nicht pathetisches Heimatgefiih! herauf- 

Gestalt annimmt, muB hier in der sehr D* sogenannte_,,Deutschland-Stif- diesem Konflikt erlést uns kein anderer beschworen, sondern es bleibt Distanz, 

viel direkteren Form der dokumentierten tung" hat fir die Verleihung des als der Altbundeskanzler selbst. In einem das BewuBtsein des Heute ist prasent. 

Wirklichkeit andere, subtiler unauffallige Konrad-Adenauer-Preises an Dr. Freund, Antwortbrief an Wenger legt er klar, daB Auf dem Hof der alten Schule, die Pilenz 

Dimensionen erreichen. Ein Film laBt Bernd von Heiseler und den Schweizer er zum Zeitpunkt der Unterredung mit in den Kriegsjahren besuchte, setzt die 

sich nicht,,in Szenesetzen",er muB einen Publizisten Dr. Armin Mohler in der in- | Wenger zwar bereits die Verleihungsur- erste direkte optische Konfrontation mit 

nahtlosen Ausschnitt der Realitat ver- und auslandischen Presse fast durch- kunden unterschrieben, diese aber nicht der Vergangenheit ein: Seine Klassen- 

mitteln. Nichols, von Haus aus Kabaret- weg schlechte Zensuren bekommen. gelesen habe, da er in groBer Eile gewe- kameraden, die frechen Jungen von da- 

tist, seit einigen Jahren jedoch vielbeach- Bundestagsprasident Dr. Gerstenmaier sen sei. So habe er, als er die Warnung mals, stehen plétzlich um ihn herum, und 

teter Broadway-Regisseur moderner und andere Ehrengaste der Miinchner des Journalisten mit der Antwort be- der erwachsene Pilenz spricht mit ihnen 

Theaterstiicke, hat sich allzusehr am Veranstaltung muBten sich sagen lassen, schied, er kenne die Preistrager ja noch genau die Texte, die er mit ihnen an 

Hollywood-Stil vergangener Jahre orien- daB sie gut daran getan hatten, sich vor- gar nicht, subjektiv die Wahrheit gesagt. irgendeinem Sommertag vor mehr als 

tiert. Ob AuBen- oder Innenaufnahmen — her zu informieren, wem sie ihren guten Im tbrigen, so schreibt Dr. Adenauer, zwanzig Jahren sprach. Bis zu dieser 

man atmet immer Kulissenmief, die tber- Namen da als Aushangeschild andien- _ habe es sich bei der Preisverleihung in Szene iberzeugt Pohland, fasziniert 

aus expressiv sprechenden und agieren- ten. Indessen ist die Geschichte noch Minchen um eine ,,sehr gute Feier’ ge- seine kiihle Methode von der absoluten 

den Schauspieler -, das alles ist so un- nicht zu Ende, und auf die Tragédie folgt handelt, bei der ,,nicht die Preisgekron- Verschmelzung von Gegenwart und Ver- 

endlich gut gemeint und geht haarscharf streng nach dramaturgischen Regeln ten die Hauptsache waren, sondern der gangenheit. Doch im weiteren Verlauf 

an den Intentionen des Stiickes vorbei. jetzt das Satyrspiel. Die allgemein als Zweck der Veranstaltung". fligt sich die Figur des erwachsenen Pi- 

Edward Albees hervorragendes, MiG- rechtsradikal geltende ,,Deutsche Natio- Trefflich geantwortet! Jeder wird Dr. lenz nicht mehr nahtlos in das Gesche- 

stande unserer modernen Gesellschaft nalzeitung"' vermerkt mit Genugtuung, Adenauer in seiner Situation begreifen. hen der Erinnerung ein, sondern greift 

decouvrierendes Bihnenstick hat in der daB der umstrittene Preistrager Dr. Moh- Wei8 man doch aus dem taglichenLeben, gewissermaBen als AuBenstehender ein. 

Filmversion Entscheidendes verloren: die ler ihr Mitarbeiter sei und unter dem was der Mensch alles ungelesen unter- Dadurch ergibt sich eine Verschiebung 

dramatische Wucht, die sich aus dem Pseudonym Michael Hintermwald in der schreibt, wenn er in Eile ist. Es scheint, der Ebenen, die nicht selten unfreiwillig 

Kontrast der stilisierenden Form des Nationalzeitung ,,bedeutsame demokra- daB dieses Phanomen ganz allgemein komische Wirkungen zeigt, die aber 

Theaters und dem exzessiv realistischen tische Akzente" gesetzt habe. bisher viel zu wenig beriicksichtigt wur- gréBtenteils stort und die Fabel des Films 

Inhalt ergibt, wird in der Verfilmung nur Das befreiende Lachen, ansonsten Sinn de. Wie viele bittere Vorwirfe wurden zerstért. 

in wenigen Augenblicken erreicht. Dabei und Zweck des Satyrspieles, mag sich zum Beispiel gegen den friiheren Vertei- Sicher ist die Méglichkeit, die sich mit 

kann man dem Regisseur und seinen diesmal nur bei Rechtsdenkenden ein- digungsminister Strau8 wegen des Star- »Katz und Maus" hier zum Problem der 

Darstellern Elizabeth Taylor und Richard stellen. Bei ihnen freilich mit schaden- _ fighterankaufes schon erhoben. Unge- Literaturverfilmung ankindigt, nicht nur 

Burton keineswegs den Vorwurf machen, freudigen Unterténen vermischt. Dem rechterweise, denn niemand hat bisher interessant, sondern auch kiinstlerisch 

sie hatten sich die Sache allzu leicht ge- rechtdenkenden Demokraten mu8 das die Méglichkeit auch nur in Betracht ge- ergiebig. Das Zitieren und Andeuten, das 

macht; im Gegenteil: die Intensitat ihrer Lachen in der Kehle steckenbleiben. Be- zogen, daB er ja gerade in Eile gewesen Pohland vorgeschwebt haben mag, ist 

Arbeit verdient ohne Einschrankung treten fragt er sich, wie es méglich gewe- sein kénnte, als er den Kaufvertrag un- ein sehr gutes Prinzip, weil auf diese 

héchstes Lob. Noch nie sah man von sen sei, da® ein Mann wie der allem Ex- _ terschrieb. Und dann die Geschichte mit Weise beiden Medien, der Literatur und 

der Taylor ein so hinreiBend tempera- tremen gewiB abholde Altbundeskanzler dem Schiitzenpanzer HS 30, die gerade dem Film, gleichmaBig Rechnung getra- 

mentvolles und engagiertes Spiel, noch so hinters Licht gefihrt wurde. Undenk- _jetzt wieder aufgewarmt wird. Wer immer gen werden kann. Im Falle von ,,Katz und 

nie Burton so diszipliniert und nuanciert. bar, daB er wissentlich der Verleihung die Verantwortung fir den Millionenver- Maus“ aber scheint mir das von vorn- 

Dennoch: die bése, beklemmende Ge- des Konrad-Adenauer-Preises an einen lust tragt, der der Bundesrepublik aus herein ein Versuch am untauglichen Ob- 

schichte von der Ehehdlle des Dozenten Mitarbeiter der Nationalzeitung zuge- diesem Geschaft entstanden ist, der jekt; denn die Vitalitat und barocke Kraft 

George und seiner véllig dem Alkohol stimmt haben kénnte! Mann kénnte in Eile gewesen sein. Vieles der Novelle, die farbige Frechheit, der 

verfallenen Frau Martha, die standigen Indessen, wer an Tauschung glaubt, der in der politischen Entwicklung der letz- kraftvolle Esprit missen dabei zwangs- 

Selbstpeinigungen und Lebensliigen der hat sich leider getauscht. Inzwischen ten zwanzig Jahre, was bisher dunkel und laufig auf der Strecke bleiben. Pohlands 

beiden Partner wird bei Nichols zu einem wurde bekannt, da der Bonner Publizist unverstandlich blieb, kénnte unter die- Bemihungen 4hneln denen des Penna- 

erschrécklichen Ehedrama eines Mini- und Redakteur des Rheinischen Merkur, sem interessanten Aspekt eine ganz ein- lers Mahlke, der seinen iibergroB gerate- 

Strindberg. Und genau das hat Albee Paul Wilhelm Wenger, Konrad Adenauer _ fache Erklarung finden. Der Altbundes- nen Adamsapfel erst hinter einem riesi- 

nicht beabsichtigt. Fir die Verfilmung vor der Preisverleihung Gber die Person kanzler hat uns hier einen Fingerzeig ge- gen Puschelschlips und dann hinter dem 

dieses Stoffes kann man heute nur die des Dr. Mohler informiert und auf még- geben, fiir den wirihm dankbar sein miis- Ritterkreuz, dem ,,Dingsbums", das er 

Form der abstrahierenden Parabel wah- liche Auswirkungen einer Offentlichen sen. Die Preisverleihung an den Mitarbei- einem Kapitanleutnant entwendet hat, 

len — wie beispielsweise Polanskis ,,Ka- Ehrung, vor allem in der Schweiz, auf- _ ter der Nationalzeitung, Michael Hinterm- geschickt versteckt. Hansjiirgen Poh- 

telbach". merksam gemacht hat. wald, wird hoffentlich bewirken, daB dem lands Film ist ein ebensolches Dings- 

Was soll man davon halten? Wenger ist bundesdeutschen Michel die Augen ge- bums, hinter dem er die von ihm nicht be- 
ein integerer Journalist. Kein Zweifel, daB 6ffnet werden. waltigte Schwierigkeit der intellektuellen 
er die Wahrheit sagt. Aber auch Dr. Koordination der Verfremdung verbirgt. 

Frauke Hanck Adenauer ist ein integerer Mann. Aus Gerd Angermann Frauke Hanck 
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M Die 10. Muse 

| Zu den Essener Kabarett-Tagen Fotos: Schlagmann 1/Hiister 2 

| Ue dem Motto ,,Rendezvous mit leben?" — eine leider etwas zahflussige in diesem Jabr steigerten sie sich zu einer verdichtete sich zu einer harten Warnung 
der 10. Muse“ gingen im Essener Satire auf das Bunkerleben der Parlamen- reifen Leistung: Die Kabarettisten der vor dem Krieg. 

Jugendzentrum zum dritten Male die tarier in kinftigen Notstandszeiten. Vor- »Trampelmuse" aus Krefeld. Das Duett 
, Kabarett-Tage" uber die Buhne. ziglich jedoch das ,,Notstandswort zum »Beruhigend", vorgetragen von Kay Das mit Abstand bestechendste Kaba- 
Schlankweg mé6chte ich behaupten: Sonntag"! Herbst (kein Herr, eine Dame!) und Gerd rett-Ensemble, das es in Deutschland 

Diese Kabarett-Tage sind die anregend- »Die Poli(t)zisten aus Mainz glanzten Rudolpf, hatte groBes Kabarettformat. gibt (dabei schlieBe ich die Berufskaba- 
ste kulturelle Veranstaltung, die in mit zwei Stiicken: dem ,,Tag des deut- »Der nachste Weltkrieg dauert nur 'ne retts nicht aus!), kam aus K6ln. ,,Floh de 
Deutschland geboten wird. Da das poli- schen Grundgesetzes‘* und einer sehr halbe Stunde" war der Refrain dieses Cologne“ nennt es sich und besteht aus 
tische Kabarett nur in Deutschland exi- gelungenen Parodie Heinrich Liibkes. Songs, und diese sicherlich wahre Be- fiinf Studenten, einer Dame und vier 
stiert - eine der wenigen Einmaligkeiten, Schon im vorigen Jahr waren sie dabei hauptung, heiter bis schmollend gesun- Herren. Hier drangt es mich, einen Na- 

auf die wir stolz sein kénnen -, gibt es im und konnten nicht so recht gefallen, doch gen und daher von makabrer Wirkung, men mit besonderem Nachdruck zu nen- 
Ausland nichts Vergleichbares. Die nen: Gerd Wollschon! Die Texte, die 

Essener Initiatoren sind also zu ihrer dieser junge Mann geschrieben hat, de- 
Idee, einmal im Jahr die besten Laien- gradieren einen Kabarettisten wie Wolf- 
Kabaretts einzuladen, zu begliickwiin- 4 gang Neuss zu einem Spa®macher. 

schen. y Fi ¥ Wollschons Wortkombinationen sind 
Vierundzwanzig Kabaretts hatten sich a von sprach-artistischem Glanz, keine 
um die Teilnahme beworben (wie erfreu- e 24 i 5 Belletristik, schon eher Mauvaistristik 

lich, daB es so viele gibt!), doch nurneun eee] ee (b6ése Literatur), aber eben Literatur. 
konnten sich qualifizieren. Was diese 4 ry | Hinzu kommt seine Fahigkeit, die Texte 
neun Gruppen dann an zwei Tagen bo- ae at be mitreiBend, obwohl unterkihlt, zu artiku- 
ten, war so witzig, intelligent und aggres- = es i Bl i lieren. Seine Sticke ,,SPDeia", ,,Defini- 
siv, daB ich nicht darum herumkomme, & 3 : > : tion |. und II." und ,,Gesetzt den Fall" 
festzustellen: Viele Darbietungen pro- = & : ’ Y i eM sind die besten, die ich bisher gehért 
fessioneller Kabaretts wirken dagegen a = —, < : rt eS habe. Die anderen Mitglieder des En- 

flau. : Me) eh) : | J a sembles, Britta Baltruschat, Markus 
Diese Jungen und Madchen im Alter von > a og He 2 Ae B/ ' Schmidt und Hans-Jérg Frank zeigten 
15 bis 25 Jahren, Schiller und Studenten - Pees : be = Eo ebenfalls eine konzentrierte, prachtvolle 
meist, bewiesen echte Unabhangigkeit ff Sy. a Leistung. ,,Floh de Cologne" und Gerd 
von allen kommerziellen Uberlegungen, i Le Wollschon, das sind Namen, die wir uns 

ungefiltert polemisch attackierten sie die | Eee 4 merken missen! 
MiBstande in unserem Land, sie sind - | b i 
nicht vom ,,gesunden deutschen Volks- 7 4 per : Die NiveauHILISTEN", das ,,melo-flit- 

empfinden*: angekrankelt, und da die \ 4 eee terarische Kabarett', existiert in Essen. 

zahlreichen Zuschauer ihnen stiirmisch z a ae os Sehr jung noch die drei Mitglieder, sicher 
applaudierten, kénnte fast die Hoffnung p | | y ee keines tiber achtzehn, besonders faszi- 
keimen, dieses Volksempfinden sei im | fe cone Ee nierend Barb Sewien, deren Song ,,Mill- 
Begriff sich zu verandern, sei nun plétz- abfuhr'' — sie begleitete sich selbst auf 
lich gegen die Todesstrafe, gegen den dem Fliigel - an die Texte von Tucholsky 
§ 175, gegen demagogische Kirchenpoli- 1Floh de Cologne‘ =e g eS erinnerte. Eine Nummer im Programm 
tik, gegen den Vietnam-Krieg, gegen die - : = eae beschaftigte sich gemaBGigt bissig mit 
Notstandsgesetze, gegen die Bonner pa ae Pa ae dem Oberbiirgermeister Essens, der in 
Klingelition, gegen die intellektuelle Beit Oy ee der ersten Reihe sa®B und bése Miene 
Dirftigkeit des Bundesprasidenten, ge- ion ia Beg a zum bésen Spiel machte. 
gen die Diffamierung von Minderheiten. ae - Bo Wiad 
Aber dieser Schein trigt leider, denn wer oo ie ee ie »Die Hammersanger“ aus Berlin, das 

zu diesem,,Rendezvous mit der 10. Muse" ere: {ee q sind zwei hochgewachsene, stattliche 

kam, erhoffte sich von vornherein ein eee en paeee Manner, deren ,,Wort zum Sonntag’ 
Ventil tir sein MiBbehagen, war von vorn- ere | Pee nichts an Scharfe zu winschen wbrig 

herein mit.den Kabarettisten einig. Und as a gee : lieB. Eine junge Zuschauerin war schok- 
dieser Umistand bewog bekanntlich das aN 4 a kiert, nannte es antichristlich, irrte je- 
ARD-Fernsehen, die unbequeme Kaba- + Hammersanger*' oe _— doch, denn dies Stick war antiklerikal - 
rett-Sendung ,,Hallo, Nachbarn!"* abzu- : * ein Unterschied, nicht wahr? 

wirgen. Das ,,gesunde Volksempfinden* 
sollte nicht mit Angriffen auf die Obrig- £ Zuletzt trat ,,Das faule Ei‘ aus Hamburg 
keit und auf machtige Interessenver- auf. Zwei Studenten und ein junger Leh- 
bande konfrontiert werden. Denn auch rer demonstrierten perfektes musikali- 

berechtigte Angriffe, berechtigte Kritik sches Kabarett. ,,Bleibe im Lande und 
stellen sich dem ,,Volksempfinden” als wehre dich redlich" hieB das Programm. 

empérende ,,Nestbeschmutzung" dar. Sie wehren sich wirklich redlich, und so- 

Da es also scheinbar zu den Verpflich- lange sie dafiir —- wie in Essen — zustim- 
tungen der Fernsehintendanten gehort, menden Applaus bekommen, solange 

kritische Denkprozesse, die auf das Volk »,Perpendikel-Theater’ ihnen nicht von hochgestellten Nestbe- 

lbergreifen kénnten, zu stoppen, wird es schmutzern das Wort verboten wird, 
wohl nie klar werden, daB nicht jener der werden sie auch im Lande bleiben k6én- 

Nestbeschmutzer ist, der auf den Dreck ‘ nen. 

im Nest hinweist, sondern der, der ihn 
gemacht hat. Wenn - zum Beispiel — im o se Zeus, so wissen wir aus der Mythologie, 

Stadtparlament von Roth bei Ndrnberg - - a ans hatte neun Téchter — die Musen. Es steht 
die CSU und die FDP eine Koalition mit . erty dem Kabarett gut an, einfach zu postu- 

der NPD eingehen und ein Kabarettist a fa a lieren, ihm sei die 10. Muse hold. Das 

greift daraufhin die CSU und FDP an, so te : i ay - foro h muB eine uneheliche Tochter des Zeus’ 
ist es schlieBlich nicht er, der sich mit a Pech aie ~~ Yee : + "I gewesen sein, die kesse Kabaretta, keB 
den Nachkommen einer Mérderbande —— a ee { ee und frech schon deswegen, weil sie in 
befreundet. te 5 ps Yew eer $4 der Minderheit war, weil sie sich gegen 

Zoe meer om Pa il ihre neun hochmitigen Schwestern 
Das _ ,,Perpendikel-Theater’* aus Berlin bf} “a. ae C ahs ad durchsetzen muBte. Auch die Kabaret- 
bestand vorwiegend aus Schilern des \ fae i d gil aie tisten sind in der Minderheit, sie schwim- 

renommierten ,,Franzésischen Gymnasi- se a di. esa men gegen den ibelriechenden Strom 
ums". Was diese drei Madchen und sechs 35 a p - = des ,,gesunden Volksempfindens", ihr 
Jungenvortrugen, hatte Charme und Witz. a F fa is. f vv Spott dient der Vernunft und damit - ob 
Wie ich hérte, ist der Leiter dieses reizen- = ie (2 es eine vernagelte Obrigkeit nun wahr- 

| den Schiiler-Kabaretts ein Studienrat. Nf hd haben will oder nicht — der Gesellschaft, 
Beneidenswerter Studienrat! Beneidens- $ a 2 in der wir leben. 

werte Schiller! \ a a "Sa al 

Das ,,Heidelberger Studenten-Kabarett** 3 a 
brachte Ausschnitte aus seinem Pro- i - 7 il 
gramm ,,Parlamentarier, wollt ihr ewig =A 4 Philipp Wiebe 
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Datum Uhrzeit Gruppe Thema - Veranstaltung Leitung 
BRIO ee amis Spree et eae ke 

Montag, M. DUTSCH 
24.10.66 19.00 Uhr II "Horoskop - unser Leitbild" H. WALTER 

Dienstag, 
25.10.66 19.00 Uhr III "Sport als Massenmedium" H, PUFF 

Ih der kleinen Industriestadt Sulzbach- Aber die Jungen lieBen nicht locker. Mit See Se aah keke AR Cet ioe tele eecneaaee F. KICK 
Rosenberg in der Frankischen Alb Unterstiitzung von vielen Seiten erwar- Zoe Aes e D Sse we Se IES ode: Sot col FETOR 

hangt ein Schaukasten, auf dem die Ju- ben sie Ende 1957 ein altes Mihlenge- See ce ero ob ai Whe nea Gad Yorberetiong bitvemnsvend-MGsmae? 
gendgruppe der |G Metall ihre Veran- baude mit zwar sehr alten, aber doch vie- meets G. LOBODDA 
staltungen bekanntgibt. Mancher Ein- len Raumen, die im Lauf der Jahre zu 28, 10066 18.00 Uhr I “Weltmacht China" W. RING 

wohner bleibt davor stehen und schaut einem schénen Jugendheim ausgebaut 
sich an, was die jungen Leute fir die wurden. HOBBYGRUPPEN 
nachste Zeit vorhaben. Aha, nun treten Und so sieht es heute mit der Arbeit fiir 
sie 6ffentlich gegen die Notstandsge- die Jugend aus: Vier Gruppen, die stan- Tels 20. 30 WEE ‘Theater "Des -Mérrohr” R. RICHTER 
setze auf, vor einiger Zeit riefen sie zur dig zusammenarbeiten, ein Arbeitskreis Basie : 
Antikriegskundgebung auf. Mensch, was junger Gewerkschafter, zu deren Ver- Boole eee 18:30 Uhr Foto iis’ sehen dnsecerstadt? G. PIRNER 
die alles machen: Forumgesprache, anstaltungen auch junge Menschen aus Donnerasae K. REYZL 
Studien- und Urlaubsfahrten, Zeltlager, anderen Gewerkschaften kommen, fiinf 27.10.66 16.30 Uhr Sport Fufballtraining M, DUTSCH 

Theaterbesuche, Elternabende, Bastel- Hobbygruppen, langst sind es iber hun- Donmexwtaxe 
abende, Vortrage tiber China und noch dert junge Menschen geworden, die stan- 27.10.66 19.30 Uhr Basteln Praktische Arbeiten Wa BERING: 
vieles andere mehr. Kein Wunder, da von dige Gaste im Heim der IG Metall sind. Donnerstag, : = i ne arene 
dieser Gruppe in der kleinen Stadt ge- | Taglich ab 16 bis 22 Uhr finden sie dort 27-10. 66.5 80.50. Uny heater “Nas AGrrohr z 
redet wird. Diese kleine Stadt hat ja auch reichhaltig Gelegenheit, ihren Neigun- z : i ; ; NSTALTUNGEN 
eine lange gewerkschaftliche Tradition. gen und ihrem Lerneifer nachzugehen. SONSTIGE VERANSTALTUNGEN 
Sehr viele Metallarbeiter, die im Hitten- Franz Kick, der Jugendleiter, sagte uns, Freitag, ig iag cad 
werk arbeiten, sind in der |G Metall. 1933 daB es ihm mehr auf die Qualitat als auf 26: 20-667-<-20- 00 Ube es art ake a 
wurde diese Tradition unterbrochen, die Quantitat ankomme. Aber am lieb- aga pikes t ata gor oceeaceerees 
aber nach 1945 waren die Gewerkschaf- sten méchte er alle Jugendlichen der 23+ 10= 13.00 Uhr Tischtennisausscheidung in der Turnhalle 

ten wieder da und mit ihnen auch die Stadt in seinem Heim haben, denn er 16.00 Uhr FuSballvergleichskampf im Stadion 

dungen. glaubt an die Jugend. Dieser Glaube 19.00 Uhr Siegerehrung und Tanz im Kettelerhaus 

Zuerst trafen sie sich in Gasthausern, gibt ihm und den jungen Funktionaren Schirmherrschaft: Birgermeister GOTH 
dann konnten sie endlich eine Baracke auch die Kraft, ihre volle Freizeit in den ACHTUNG: 
mit fiinf Raumen erwerben. Nach einigen Dienst der Jugendarbeit zu stellen. Die Doserntanste. 3052 
Jahren wurde diese abgebrochen. Guter Erfoige kénnen sich sehen lassen. 27.10.66 20.00 Uhr Biicherausgabe Ch, SCHALLER 

Rat war nun teuer, denn die so intensiv —_——— 

angefangene Arbeit kam etwas ins Stok- 
ken. Fotos: Udo Hoffmann 
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Daniel, der G ht aniei, aer uerecnite 

Erzahlung von Heinrich Boll — 

Solange es dunkel war, konnte die Junge, als er allein war, und er sah die ihm, und da sie auf Antwort zu warten war sicher, daB alles gut werden wiirde. 
Frau, die neben ihm lag, sein Gesicht Mutter vor sich, die jetzt zu Hause schien, sagte er mide ,,ja" und stellte Sicher wirde das Aufsatzthema heiBen: 

nicht sehen, und so war alles leichter zu strickend am Herd saB®, hin und wieder verzweitelt fest, daB es dammerte; der »Ein merkwirdiges Erlebnis“, und er 

ertragen. Sie redete seit einer Stunde auf die Hande in den SchoB sinken lieB und Tag kam und brachte ihm die schwerste wuBte genau, was er beschreiben wiirde: 

ihn ein, und es war nicht anstrengend, ein StoBgebet ausatmete zu einem der aller Pflichten: sein Gesicht aufzusetzen. den Besuch in der Anstalt, wo Onkel 
immer wieder ,,ja‘' oder ,,ja, natirlich" Heiligen hin, die sie verehrte: Judas »Nein“, dachte er, ,,es geschehen genug Thomas untergebracht war; griin-weiB- 
oder ,,ja, du hast recht’ zu sagen. Es war Thaddaus - oder war fiirihn, den Bauern- Dinge, die nicht geschehen dirften." gestreifte Stiihle im Sprechzimmer, und 

seine Frau, die neben ihm lag, aber wenn jungen, der in die Stadt aufs Gymnasium Damals, im Dunkeln auf der Kiichenbank, der Onkel Thomas, der —- was man auch 
er an sie dachte, dachte er immer: die sollte, Don Bosco zustandig? vor dreiBig Jahren, war er so zuversicht- immer zu ihm sagte — nur den einen Satz 
Frau. Sie war sogar schon, und es gab »Es gibt Dinge, die einfach nicht ge- lich gewesen: Er dachte an die Rechen- sprach: ,,Wenn es nur Gerechtigkeit auf 
Leute, die ihn um sie beneideten, und er schehen dirfen“, sagte die Frau neben aufgabe, dachte an den Aufsatz, und er dieser Welt gabe." 
hatte Grund zur Eifersucht gehabt - aber »lch habe dir einen schénen roten Pull- 

er war nicht eifersichtig; er war froh, daB over gestrickt", sagte seine Mutter, ,,du 

die Dunkelheit ihm den Anblick ihres mochtest doch rote Sachen immer so 
Gesichtes verbarg und es ihm erlaubte, gern." 
sein Gesicht entspannt zu lassen; es gab » Wenn es nur Gerechtigkeit auf dieser | 

nichts Anstrengenderes, als den ganzen Welt gabe!" Sie sprachen Ubers Wetter, 
Tag, solange Licht war, ein Gesicht auf- é e tiber Kiihe und ein wenig tiber Politik, 
zusetzen, und das Gesicht, das er am und immer sagte Thomas nur den einen 
Tage zeigte, war ein aufgesetztes Ge- ~ Satz: ,,Wenn es nur Gerechtigkeit auf 

sicht. — dieser Welt gabe!" 
Wenn Uli nicht durchkommt", sagte sie, Und spater, als sie durch den griinge- 

»gibt’s eine Katastrophe. Marie wurde es 7 \k tuinchten Flur zuriickgingen, sah er am 
nicht ertragen, du wei®t ja, was sie v oe z Fenster einen schmalen Mann mit han- 

durchgemacht hat. Nicht wahr?" ,,Ja, - genden Schultern, der in den Garten 
natirlich", sagte er, ,,ich weiB es." r é a hinausblickte. 
»Sie hat trockenes Brot essen miissen, = . E as. . 

sie hat - es ist eigentlich unverstandlich, ‘Ye > & a ‘ Kurz bevor sie die Pforte passierten, kam 

wie sie es hat ertragen kénnen -, sie hat ay an i Be ein sehr freundlich, liebenswirdig 
wochenlang in Betten gelegen, die nicht s > > ' Be lachelnder Mann auf sie zu und sagte: 

bezogen waren, und als sie Uli bekam, SF : ao | - cs 4 €é »Madame, bitte vergessen Sie nicht, 
war Erich noch als vermi®t gemeldet. J be “S mich mit Majestat anzureden", und die 

Wenn das Kind die Aufnahmepriifung 2 i a Ese Mutter sagte leise zu dem Mann ,,Ma- 

nicht besteht: ich wei8 nicht, was pas- oe ‘a. ‘y jestat'. Und als sie an der StraBenbahn- 
siert. Hab’ ich recht?" ~ a 4 2a station standen, hatte er noch einmal zu 
»da, du hast recht", sagte er. Bose] ‘ . eas dem griinen Haus, das zwischen den 

»Sieh zu, daB du den Jungen siehst, . Be | ~~ a4 A Be Baumen verborgen lag, geblickt, den 
bevor er die Klasse betritt, in der die ee a F Mann mit den hangenden Schultern am 
Priifung stattfindet - sag ihm ein paar i es Fenster gesehen, und ein Lachen klang 

nette Worte. Du wirst tun, was du kannst, durch den Garten hin, als zerschneide 
wie?" re jemand Blech mit einer stumpfen Schere. 

da", sagte er. ry »,Dein Kaffee wird kalt'', sagte die Frau, 

Aneinem Frihlingstag vor dreiBig Jahren P A Ug die seine Frau war, ,,und i8 doch wenig- 
war er selbst in die Stadt gekommen, um Ms & He stens eine Kleinigkeit."* 
die Aufnahmeprifung zu machen: Rot be bi = Er nahm die Kaffeetasse an den Mund 

war an diesem Abend das Sonnenlicht Z 5 und aB eine Kleinigkeit. 
tiber die StraBe gefallen, in der seine ua re " » Ich weiB", sagte die Frau und legte die 

Tante wohnte, und dem Elfjahrigen / re Hand auf seine Schulter, ,,ich wei®, daB 
schien es, als kippe jemand Glut tber die if; 5 du wieder Uber deine Gerechtigkeit nach- 

Dacher hin, und in Hunderten von Fen- / ee! griibelst, aber kann es ungerecht sein, 

stern lag dieses Rot wie gliihendes Me- / @ A < einem Kind ein wenig zu helfen? Du 
tall. / ot hee magst doch Uli?" 
Spater, als sie beim Essen saBen, lag B da", sagte er, und dieses Ja war auf- 
griinliche Dunkelheit in den Fenster- is oe ; richtig: Er mochte Uli; der Junge war 
héhlen, fiir die halbe Stunde, in der die q zart, freundlich und auf seine Weise in- 

Frauen zégern, Licht anzuknipsen. Auch telligent, aber es wiirde eine Qual fiir ihn 
die Tante zégerte, und als sie am Schal- * sein, das Gymnasium zu besuchen: Mit 

ter drehte, schien es, als habe sie das vielen Nachhilfestunden, angefeuert von 

Signal fiir viele hundert Frauen gegeben: \ 19h einer ehrgeizigen Mutter, unter groBen 
Aus allen Fenstern stach plétzlich das 4 Anstrengungen und mit viel Firsprache 

gelbe Licht in die griine Dunkelheit; wie : wiirde er immer nur ein mittelmaBiger 
harte Friichte mit langen gelben Stacheln ‘ Schiller sein. Er wurde immer die Last 

hingen die Lichter in der Nacht. eines Lebens, eines Anspruchs tragen 
» Wirst du es schaffen?" fragte die Tante, f » _ missen, der ihm nicht gemaB war. 
und der Onkel, der mit der Zeitung in der a* at Du versprichst mir, etwas fiir Uli zu tun, 

Hand am Fenster saB, schiittelte den = nicht wahr?" 
Kopf, als halte er diese Frage fiir belei- Ja", sagte er, ,,ich werde etwas fiir ihn 

digend. j tun‘, und er kiiBte das schéne Gesicht 

Dann machte die Tante sein Bett auf der : s’ seiner Frau und verlie3 das Haus. Er 
Kiichenbank zurecht, eine Steppdecke ” oF , £ ging langsam, steckte sich eine Zigarette 

war die Unterlage, der Onkel gab sein oll in den Mund, lie8 das aufgesetzte Ge- 
Oberbett, die Tante ein Kopfkissen her. ‘ sicht fallen und genoB die Entspannung, 
Bald wirst du ja dein eigenes Bettzeug ee 2 sein eigenes Gesicht auf der Haut zu 
hier haben", sagte die Tante, ,,und nun = Sn splren. Er betrachtete es im Schaufen- 
schlaf gut. Gute Nacht!" \ & oat ‘ ‘ ster eines Pelzladens; zwischen einem 
»Gute Nacht", sagte er, und die Tante \ Deg grauen Seehundfell und einer gefleckten 
léschte das Licht und ging ins Schlaf- / ia . Tigerhaut sah er sein Gesicht auf dem 
zimmer. ot pros schwarzen Samt, mit dem die Auslage 

Der Onkel blieb und versuchte so zu tun, A ag be ae a verkleidet war: das blasse, ein wenig ge- 
als suche er etwas; tiber das Gesicht des “ . : : dunsene Gesicht eines Mannes um die 
Jungen hinweg tasteten seine Hande zur off : Mitte Vierzig - das Gesicht eines Skep- 

Fensterbank hin, und die Hande, die nach . * : tikers, eines Zynikers vielleicht; weiBlich 
Beize und Schellack rochen, kamen von a . , F krauselte sich der Zigarettenqualm um 
der Fensterbank zuriick und tasteten eg Pe . > das blasse, gedunsene Gesicht herum. 

wieder Uber sein Gesicht; bleiern lag die ism ; i ee ees Alfred, sein Freund, der vor einem Jahr 
Schichternheit des Onkels in der Luft, % # “& ae gestorben war, hatte immer gesagt: ,,Du 

und ohne gesagt zu haben, was er sagen 2 ' . bist nie Uber einige Ressentiments hin- 

wollte, verschwand er im Schlafzimmer. & F ag weggekommen - und alles, was du tust, 

nich werde es schaffen'', dachte der sity ist zu sehr von Emotion bestimmt." 
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Alfred hatte das Beste gemeint, er hatte versteckt seine Litanei herunterbetete, keit lag wie Schminke auf den Gesichtern werde ich denselben Spruch sagen. Das 

sogar etwas Richtiges sagen wollen, aber dieser Chor wartete vergebens auf die der Mutter, verzweifelte Gleichgiltigkeit Kind, das auf der Tiirschwelle saB, glich 

mit Worten konnte man einen Menschen Antwort, die nur Thomas ihm geben auf denen der Vater. ihm selbst, wie er sich dreiBig Jahre 

nie fassen, und fir ihn stand fest, daB konnte. Ihm aber fiel ein Junge auf, der allein junger in Erinnerung hatte, so sehr, daB 

Ressentiments eins der billigsten, eins Heemke betrat die StraBe, in der die abseits auf der Schwelle eines zerstérten es ihm schien, als fielen die dreiBig Jahre 

der bequemsten Worte war. Schule lag, und erschrak, als er die vielen Hauses sa®. Heemke blieb stehen und von ihm ab wie Staub, den man von einer 

Damals, vor dreiBig Jahren, auf der Bank Priflinge sah: Mit Mittern, mit Vatern spurte, daB Schrecken in ihm hochstieg Statue herunterpustet. 

in der Kiche der Tante hatte er gedacht: standen sie herum, und sie alle umgab wie Feuchtigkeit in einem Schwamm: Larm, Lachen - die Sonne schien auf 

Einen solchen Aufsatz wird keiner jene unechte, aufgeregte Heiterkeit, die Vorsicht, dachte er, wenn ich nicht acht- feuchte Dacher, von denen der Schnee 

schreiben; ein so merkwirdiges Erlebnis vor Prifungen wie eine Krankheit Uber gebe, werde ich eines Tages dort sitzen, weggeschmolzen war, und nur in den 

hat bestimmt keiner gehabt, und bevor die Menschen fallt: Verzweifelte Heiter- wo Onkel Thomas saB, und vielleicht Schatten der Ruinen hatte sich der 

er einschlief, dachte er andere Dinge: Schnee gehalten. 

Auf dieser Bank wiirde er neun Jahre_ poe oi Der Onkel hatte ihn damals viel zu frith 

lang schlafen, auf diesem Tisch seine Re . 7 — _ hierhergebracht; sie waren mit der Stra- 

Schulaufgaben machen, neun Jahre be ie 2 = Benbahn iber die Briicke gefahren, hatten 

lang, und diese Ewigkeit hindurch wirde a Sy - a g es kein Wort miteinander gesprochen, und 

die Mutter zu Hause am Herd sitzen, ae : j . 4 wahrend er auf die schwarzen Strimpfe 

stricken und StoBgebete ausatmen. Im os 3 ‘ i ie des Jungen blickte, dachte er: Schiich- 

Zimmer nebenan hérte er Onkel und Shi i a, ternheit ist eine Krankheit, die man heilen 

Tante miteinander sprechen, und aus ae @ e fd Po sollte, wie man Keuchhusten heilt. Die 

dinlich sly Narie: Daniel Sigapeacien 4 é th Sieane destn- hatte thepedie es paige? if : a 2 a + H eigene dazu, hatte ihm die Luft abge- 

also tiber ihn, und obwohl er sie nicht a = + | - : ~ - E Erne Stumm, mit dem roten Schaltrn 

verstand, mune er, daB sie gut tiber ihn 3 . ‘ - H s a " den Hals, die Kaffeeflasche in der rechten 

sprachen. Sie mochten ihn, sie selbst ee oe —~ Rocktasche, so hatte der Onkel in der 

fateh keine Kinder. Und ane befiel ihn a ; f NS : leeren StraBe neben ihm nastanden: hatte 

platzlich die Angst: In zwei Jahren schon, ee = GR ex ee plotzlich etwas von ,,Arbeit gehen“ ge- 

dachte er beklommen, wird diese Bank Rae murmelt und war weggegangen, und er 

zu kurz fir mich —- wo werde ich dann i . > ee ste hatte sich auf eine Tirschwelle gesetzt: 

schlafen? Fir wenige Minuten beun- j . 3 oe , Gemisekarren rollten tbers Pflaster, ein 

ae a Sleee voreter ong sehr, conn Be aes Becsoonnge kam me dem Brétchenkorb 

aber dachte er: Zwei Jahre, wie unend- pe eee vorbei, und ein Madchen ging mit einer 

lich viel Zeit ist das; viel Dunketheit, die J Pees cS Milchkanne von Haus zu Haus und 

sich Tag um Tag erhellen wide, und er ee ae , hinterlie8 auf jeder Schwelle eine kleine 

fiel ganz plétzlich in das Stiickchen Dun- P Meee blauliche Milchspur - sehr vornehm 

ketheit, das vor ihm lag: die Nacht vor der 3 FA Poa * waren ihm die Hauser vorgekommen, in 

Prifung, und im Traum verfolgte ihn das ; rt i] Pad denen keiner zu wohnen schien, und jetzt 

Blades aulechien uot und Fenster an 4 4 _ eh, noek konnte st an den Ruinen die gelbe 

jer Wand hing: Manner mit grimmigen De Se oA arbe sehen, die ihm damals so vornehm 

Gesichtern standen vor einem Fabriktor, —§ : Be: vorgekommen war. 
und einer hielt eine ausgefranste rote f bem g, »Guten Morgen, Herr Direktor'', sagte 

Fahne in der Hand, und im Traum las das pes a jemand, der an ihm vorbeiging; er nickte 

Kind deutlich, was es im Halbdunkel nur s % pee fluchtig, und er wuBte, daB der Kollege 

langsam hatte entziffern kénnen: Streik. 2 a drinnen sagen wirde: ,,Der Alte spinnt 

Er trennte sich von seinem Gesicht, das ao wieder.” 

blaB und eindringlich zwischen dem i Ich habe drei Méglichkeiten", dachte er, 

Seehundfell und der gefleckten Tiger- £ eget »ich kann in das Kind fallen, das dort auf 

haut im Schaufenster hing, wie mit - Peer der Tirschwelle sitzt, ich kann der Mann 

Silberstift auf schwarzes Tuch gezeich- Es, ha a mit dem blassen gedunsenen Gesicht 

net; er trennte sich zégernd, denn er sah ‘ a J es oo) bleiben, und ich kann Onkel Thomas 

das Kind, das er einmal gewesen war, S ge werden.’ Die am wenigsten verlockende 

hinter diesem Gesicht. = Fs Méglichkeit war die, er selbst zu bleiben: 

»Streik', hatte dreizehn Jahre spater der die schwere Last, das aufgesetzte Gesicht 

Seca ae sn Se eee ee halten a zu tragen is tent sehr vedociens war 

ie das fiir ein Aufsatzthema, das man BD P auch die, das Kind zu sein: Biicher, die 

Primanern geben sollte?'* Er hatte das er liebte, die er haBte, am Kiichentisch 

Thema nicht gegeben, und das Bild hing verschlungen, gefressen hatte er sie, und 

damals, 1934, langst nicht mehr an der - ‘ r ‘ es blieb jede Woche der Kampf ums Pa- 

Wand in der Kiiche des Onkels. Es blieb eg pier, um Kladden, die er mit Notizen, mit 

noch die Méglichkeit, Onkel Thomas in af @ Berechnungen, mit Aufsatzthemen fillte; 

der Anstalt zu besuchen, auf einem der Leah eee od 7 * jede Woche dreiBig Pfennig, um die er 

griingestreiften Stiihle zu sitzen, Ziga- ‘ fl . ) kampfen muBte, bis es dem Lehrer ein- 

retten zu rauchen und Thomas zuzu- z fiel, aus uralten Schulheften, die im 

héren, der auf eine Litanei zu antworten er : Keller der Schule lagen, ihn die leeren 

schien, die nur er allein hérte: Lauschend Seiten herausreiBen zu lassen; aber er 

saB Thomas da - aber er lauschte nicht ia riB auch die heraus, die nur einseitig be- 

auf das, was die Besucher ihm erzahlten — " < ] s i schrieben waren, und nahte sie sich zu 

er lauschte dem Klagegesang eines ver- “s c ry Hause mit schwarzem Zwirn zu dicken 

borgenen Chores, der in den Kulissen a Pers is n iy Heften zusammen - und jetzt schickte er 

dieser Welt versteckt eine Litanei her- ‘ oq . w i ee Ay —Ssiedes Jahr Blumen fiir das Grab des 

unterbetete, auf die es nur eine Antwort ee oo . rey Lehrers ins Dorf. 

gab, Thomas’ Antwort: ,,Wenn es nur 4 Veg Fy " reas 

Gerechtigkeit auf dieser Welt gabe!" J 3 r e »Niemand", dachte er, ,,hat je erfahren, 

Der Mann, der immer am Fenster stehend met i e was es’ mich gekostet hat, kein Mensch, 

in den Garten blickte, hatte sich eines e2. as auBer Alfred vielleicht, aber Alfred hatte 

cape 5 coos war er CEE = E #38 ae a Srna anes an dazu eens 

urc as Gitter zwangen und in den -— i as Wort: Ressentiment. Es ist sinnlos, 

Garten stiirzen kénnen: Sein blechernes f ES dariiber zu sprechen, es irgend jemand 

Lachen war tiber ihm selbst zusammen- e » zu erklaren -am wenigsten wurde die es 

gestirzt. Aber die Majestat lebte noch, - verstehen, die mit ihrem schénen Gesicht 

und Heemke hatte nie versaumt, auf ihn . : iminer neben mir im Bett liegt." , By 
zuzugehen und ihm lachelnd zuzu- * so 4 

flistern: ,,Majestat."' ,,Diese Typen wer- 3 o. 3 Noch zégerte er fiir ein paar Augenblicke, 

den steinalt", sagte der Warter zu ihm, eo! = . | in denen die Vergangenheit tiber ihm lag: 

den schmeiBt so leicht nichts um." * Am verlockendsten war es, den Part von 

Aber sieben Jahre spater lebte die Par Onkel Thomas zu iibernehmen, nur im- 

Majestat nicht mehr, und auch Thomas = mer die eine, einzige Antwort auf die 

war tot: sie waren ermordet worden, und k Litanei herunterzubeten, die der Chor in 

der Chor, der in den Kulissen der Welt den Kulissen absang. 
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Daniel, der Gerecht aniei, der uerecnite 

Nein, nicht wieder dieses Kind, es ist zu diesem Tag befiel ihn Schwermut: In den heiBt das Aufsatzthema fiir die Priif- und ein schnell hingeworfenes Wort: 
schwer: Welcher Junge tragt in der Gesichtern dieser Zehnjahrigen glaubte _ linge?" Das war die Gerechtigkeit der Welt — 
heutigen Zeit noch schwarze Striimpfe? er eine niederdriickende Zukunft zu lesen. »Ein merkwirdiges Erlebnis". und das andere, das er immer gewollt, 

Die mittlere Lo6sung war es, der Mann mit Sie drangten sich vor dem Schultor wie | Heemke blieb allein im Lehrerzimmer zu- aber nie erreicht hatte, war das, nach 
dem blassen, gedunsenen Gesicht zu die Herde vor dem Stall: Zwei oder drei _riick. dem Onkel Thomas so heftig verlangt 
bleiben, und er hatte immer die mittleren von diesen siebzig Kindern wurden mehr Seine Sorge damals, da® die Kiichen- hatte. Der Wunsch, das zu erreichen, 
Lésungen vorgezogen. Er ging auf den als mittelmaBig sein, und alle anderen bank in zwei Jahren zu kurz fiir ihn sein hatte ihm den Spitznamen ,,Daniel, der 
dungen zu, und als sein Schatten Uber wurden nur den Hintergrund abgeben. wirde, war iiberfliissig gewesen, denn er Gerechte" eingebracht. Er erschrak, als 
das Kind fiel, blickte es auf und sah ihn Alfreds Zynismus ist tief in mich einge- hatte die Aufnahmepriifung nicht be- die Tir aufging und der Hausmeister Ulis 
angstlich an. ,,Wie heiBt du?" fragte drungen, dachte er, und blickte hilfe- | standen, obwohl das Aufsatzthema ,,Ein Mutter einlieB. 
Heemke. suchend zu dem kleinen Wierzok, der merkwirdiges Erlebnis" hie. Bis zu dem » Marie’, sagte er, ,was — warum —?" 
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Der Junge stand hastig auf, und aus sich doch wieder gesetzt hatte und mit Augenblick, wo sie in die Schule einge- » Daniel", sagte sie, ,,ich' — aber er unter- 
seinem geréteten Gesicht kam die Ant- gesenktem Kopf zu briiten schien. lassen wurden, hatte er sich an seiner brach sie und sagte: ,,Ich habe keine 
wort: ,,Wierzok." Ich habe mir damals eine schlimme Er- Zuversicht festgehalten, aber die Zuver- Zeit, nicht eine Sekunde — nein", sagte er 

» Buchstabiere es bitte’, sagte Heemke kaltung geholt, dachte Heemke. Dieses sicht war, als er die Schule betrat, dahin- heftig, und er verlie8 sein Zimmer und 
und zickte sein Notizbuch, und das Kind wird bestehen, und wenn ich, wenn geschmolzen gewesen. stieg zum ersten Stock hinauf: Hier oben 

Kind buchstabierte langsam: ich - wenn ich, was? Als er den Aufsatz niederschreiben hin drang der Larm der wartenden Mitter 

»W-i-e-r-z-0-k." Ressentiment und Emotion, mein lieber wollte, versuchte er vergebens,-sich an nur gedampft. Er trat an das Fenster, das 
»Und wo kommst du her?" Alfred, das sind nicht die Worte, die aus- Onkel Thomas festzuhalten. Thomas war zum Hof hin lag, steckte eine Zigarette in 
»Aus Wollersheim", sagte das Kind. driicken, was mich erfillt. plétzlich sehr nahe, zu nahe, als daB® er den Mund, vergaB aber, sie anzuziinden. 
Gott sei Dank, dachte Heemke, ist er Er ging ins Lehrerzimmer und begriiBte einen Aufsatz tber ihn hatte schreiben DreiBig Jahre habe ich gebraucht, um 
nicht aus meinem Heimatdorf und tragt die Kollegen, die auf ihn gewartet hatten, kénnen; er schrieb die Uberschrift hin: dber alles hinwegzukommen und um eine 

nicht meinen Namen - ist nicht eins der und er sagte zum Hausmeister, der ihm »Ein merkwirdiges Erlebnis“, darunter Vorstellung von dem zu erlangen, was ich 
Kinder von meinen vielen Vettern. den Mantel abnahm: ,,Lassen Sie die schrieb er: ,,Wenn es nur Gerachtigkeit will. Ich habe die Rache aus meiner Ge- 
Und wo wirst du hier in der Stadt woh- Kinder jetzt herein." auf der Welt gabe‘ — und er schrieb in rechtigkeit entfernt; ich verdiene mein 
nen?" An den Gesichtern der Kollegen konnte  Gerechtigkeit statt des zweiten e ein 4, Geld, ich setze mein hartes Gesicht auf, 
»Bei meiner Tante", sagte Wierzok. er ablesen, wie merkwirdig er sich be- weil er sich dumpf daran erinnerte, daB und die meisten glauben, da8 ich damit 

»Schén", sagte Heemke, ,,es wird schon nommen hatte. ,,Vielleicht'', dachte er, alle Worte einen Stamm haben, und es an meinem Ziel sei: Aber ich bin noch 
gut gehen mit der Priifung. Du hast gute »habe ich eine haibe Stunde dort drau- schien ihm, als sei der Stamm von Ge- nicht an meinem Ziel; jetzt erst starte ich 
Zeugnisse und eine gute Beurteilung von Ben auf der StraBe gestanden und den rechtigkeii Rache. ~ aber das harte Gesicht kann ich jetzt ab- 
deinem Lehrer, nicht wahr?" kleinen Wierzok betrachtet’, und er Mehr als zehn Jahre hatte er gebraucht, setzen und wegtun, wie man einen Hut 
»Ja, ich hatte immer gute Zeugnisse."* blickte angstlich auf die Uhr; aber es war um, wenn er an Gerechtigkeit dachte, wegtut, der ausgedient hat; ich werde ein 

»Mach dir keine Angst", sagte Heemke, erst vier Minuten nach acht. ,,Meine nicht an Rache zu denken. anderes Gesicht haben, vielleicht mein 

yes wird schon klappen, du wirst — “; er Herren", sagte er laut, ,,bedenken Sie, Das schlimmste von diesen zehn Jahren eigenes... 
stockte, weil das, was Alfred Emotion und daB fiir manche dieser Kinder die Pri- war das Jahr nach der nichtbestandenen Er wurde Wierzok dieses Jahr ersparen; 

Ressentiment genannt hatte, ihm die fung, der sie unterzogen werden, schwer- Priifung gewesen: Die, von denen man kein Kind wollte er dem ausgesetzt wis- 
Kehle zuschniirte. ,,Erkalte dich nicht auf wiegender und folgenreicher ist, als fiir wegging in ein Leben hinein, das nur sen, dem er ausgesetzt gewesen war, 
den kalten Steinen“, sagte er leise, einige von ihnen in fiinfzehn Jahren das scheinbar ein besseres war, konnten kein Kind, am wenigsten aber dieses — 

wandte sich plétzlich ab und betrat die Doktorexamen sein wird.’ Sie warteten ebenso hart sein wie die, die nichts ahn- dem er begegnet war wie sich selbst. 

Schule durch die Hausmeisterwohnung, auf mehr, und die, die ihn kannten, war- ten und nichts wuBten und denen ein 

weil er Uli und Ulis Mutter ausweichen teten auf das Wort, das er bei jeder Ge- = Telefongesprach des Vaters ersparte, 
wollte. Hinter dem Vorhang des Flur- legenheit so gern sagte, auf das Wort was sie selbst Monate des Schmerzes 
fensters verborgen, blickte er noch ein- »Gerechtigkeit'". Aber er sagte nichts und der Anstrengung kostete: ein 
mal auf die Kinder und ihre Eltern, die mehr, wandte sich nur mit leiser Stimme Lacheln der Mutter, ein Handedruck, 
drauBen warteten, und wie jedes Jahr an an einen der Kollegen und fragte: ,,Wie sonntags nach der Messe gewechselt, Ilustriert von Eva Ohlow 
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Von Christian Gotz 

ir den letzten Wochen sind die Persén- % Re Seen pee te Se eR a eee nach seiner Auffassung ein erfolgreicher 
lichkeit und das Wirken des verstorbe- c Gis ree ee es Politikerin derDemokratie erfiillen miisse, 

nen sozialdemokratischen Politikers Fritz Pees 2s pe ee ie = nee hat er oft genannt. Sie lauten: Sach- 
ay Hy len ee te cero! woke ee ae Sees Se : kenntnis, FleiB, Ausdauer, AugenmaB 

Offentlichkeit, welchen POBEh Verl a be re Pe Sy ; ne oa Pinger Tolerant: i ict if [ g erlus| cle oe eine cen un Eee | b Ich glaube, zwei zunachst gar nicht so 
i seen und aewenonamedes bet Bete Ve g wesentlich erscheinende Punkte aus der 
amentarische Leben in Deutschland er- aad ‘iu OE eR ee ee fece, »Biographie" Fritz Erlers sind fir ihn 
litten hat. Ich kann und will keinen weite- ‘s ae a AS ee r bezeichnend. Im Alter von 16 Jahren 
ren Nachruf hinzufiigen. Mir geht es auch a". ES es REE a 4 setzte er erstmalig einen BeschluB in 
nicht darum, Fritz Erler ganz pauschal am a” Ye i ee ee a einer politischen Gruppe durch. Er war 
und vielleicht ein wenig ,,glorifizierend" ese —-=. coe BS Be ca eae Bee damals Mitglied und neuer Bibliothekar 
ein Vorbild fiir die politische Jugend zu i aS 7 a a L , der,,Sozialistischen Arbeiterjugend" und 
pa ane ven eee ae Um- f a ' [eet 2 ee i iberzeugte seine Freunde von der Not- 
f rah en ay wong. se see en ware. S one Pee Sea na wendigkeit des Beitritts zur ,, Biichergilde 

ch verzichte darauf in der Uberzeugung, Be cree: See es = op eerie Ai } Gutenberg’. Seine Begriindung lautete: 

daB er das selbst abgelehnt hatte. In a ~ i oe 4 e »Wir wollen nicht nur diskutieren, son- 
einem Interview ,,zur Person“ mit Ginter (eee ae ;, dern fiir jede Diskussion unbestreitbare 
Gaus im Zweiten Deutschen Fernsehen oe ae Pa Grundlagen haben. Diese finden wir auch 

Ee ic tinr et ant oe Stemi a ute Vorbil- emer SS a er in dem Gaus-Interview an, daB von 
poy eue een at einige: Forcen ich: a ee gréBtem Einflu8 auf den selengen en 

, di influ ine poli- rape te een ae a zont seiner eigenen Kinder ,,Vaters 

tische Entwicklung ausibten, stellte aber Pa ee as Biicherschrank" sei. 
gleichzeitig fest, da8 man in spateren pe ee Alle diejenigen Politiker und Publizisten 
Jahren eigentlich die jugendliche Vor- La ae in unserem Lande, die bei jeder Protest- 
stellung aufgibt, sich einen bestimmten See aktion der politischen Jugend, wie 
Mann als Vorbild zu wahlen. Man kénne Py ee Demonstrationen oder Studentenunru- 
eine Persénlichkeit nicht einfach kopie- [eee ~~ hen, sofort die Demokratie gefahrdet 
ren, sondern nur Erfahrungen im Guten bee See eae sehen und von zu bekampfender Radika- 
Wisin Boson nuvzen peace pestnimesh per eee Sei litat Soc en sollten zur sale neh- 

4 ungen lernen. : pe men, da®B Fritz Erler in seiner Jugend 
In dieser vonihm selbst vorgeschlagenen . fs : nach eigenem Zeugnis ein »Radikaler" 
und seiner Lebenseinstellung entspre- S| war. Er betonte: ,,Wir waren damals in 
chenden nachternen Form stellen die oe der Sozialistischen Arbeiterjugend ultra- 
Fa Saree eee he ue Pi links. Noske hatte ich am liebsten auf 
politische Wirksamkeit Fritz Erlers aber Fi lihenden Kohlen gebraten." Erler hielt 
einen unschatzbaren Wert dar, aus dem ~ eee és zum Bataplal (ar aarz normal, daB erin 

auch die politische Jugend MaBstabe fiir : seiner Jugend politisch links von seinem 
das eigene Verhalten ableiten kann. | Vater stand und daB seine Kinder wie- 

derum links von ihm standen. In seinem 
Fee EA i areeeecnan letzten Buch mit dem Titel ,,Demokratie 
U er Fritz Erler als fihrenden Parla- = Perse in Deutschland“ unterstrich er: ,,Doch 

mentarier sind in den letzten Jahren : e ex ist das kritische Verhalten der Jugend 

isto urzbloataphien und Bore at el 3 ee gegeniber aller Obrigkeit im Grunde ein 
6ffentlicht worden. In einer solchen Pu- Faktor, der sich fiir die Zukunft unserer 

blikation hat Paul Schallik die Persén- Demokratie nur positiv auswirken kann." 
lichkeit Fritz Erlers mit einem einzigen 

Satz wohl am treffendsten skizziert. Die- Da® Fritz Erlerim politischen Alltag seine 
ser lautete: ,,Er bleibt bei der Sache und ihn sein ganzes Leben begleitenden 

Demokrat und Sozialist und Pragmatiker, Ideale nicht vergaB, ergibt sich u. a. auch 
der die Synthese von programmatischem aus einer kurzen Passage seines Buches 

Denken, idealistischem Streben und reali- Fritz Erler im Gesprach mit John F. Kennedy Foto: Keystone »Ein Volk sucht seine Sicherheit". Ob- 
etecher eo nicht aufgibt."’ Auch mir wohl er sich darin mit den nichternen, 

at an Fritz Erler am meisten imponiert, harten und deshalb so unbequemen Fra- 

daB er es verstand, trotz seiner ausge- gender Verteidigungspolitik beschaftigte, 
pragten Fahigkeit zum Realismus in der berichtete er: ,,Viele Abgeordnete einer 

Politik seine idealen Zielvorstellungen Politiker wie Fritz Erler diese Erfahrungen Fritz Erler war ein innerlich Gberzeugter ganzen Anzahl von Landern haben einen 
nicht aus den Augen zu verlieren. So und Gefiihle nicht fremd waren. In dem Anhanger speziell der parlamentarischen Aufruf zur Entwicklung der Vereinten 
waren tho Pla plen fous ang, Prag> pares se ease ee arene In SS ea A penonen aut die eoneline ao 

ische: ndeln nicht zwei sich aus- strich er: ,,Mich Uberkam schon gelegent- ischen Reden und pers6énlichen Gespra- zeichnet. Das sind neue Ideen, und es 

schlieBende GréBenordnungen, sondern lich der Zorn oder auch die Ungeduld, chen hat er ,,seinen“ aus dem Engli- sind Wegweiser, die anzeigen, daB nicht 
die beiden Seiten einer Medaille. Die wenn Argumente, die man sorgfaltig aus- schen stammenden Demokratiebegriff alle Wege in den Abgrund des Schrek- 

dabei nicht zu iberschreitenden Grenzen gewahit glaubte, von deren Durch- zitiert, nachdem Demokratie ,,government kens fiihren, daB es auch Pfade zu neuen 
kannte er genau. So pladierte er zwar schlagskraft man Uberzeugt war, dann by discussion" sei, also ,,regieren durch Héhen und damit fiir eine besorgte 

immer wieder dafiir ,,Diskussionen nicht doch nicht Glauben fanden, wenn Wider- diskutieren”. Er war ein glanzender Red- Menschheit AnlaB zu Hoffnungen auf 

vorzeitig unter Berufung auf sein Gewis- stand zu Gberwinden war, da®B man dann ner, der sowohl tber die notwendige eine bessere Zukunft gibt. Aber sie fallt 
sen abzubrechen", stellte andererseits gelegentlich etwas in Unmut geriet und Sachkenntnis als auch iber die Rhetorik uns nicht in den Scho. Sie muB errun- 
aber auch unmiBverstandlich fest, ,,wo also verzweifelte an der verstandnisvollen verfiigte. Dabei verzichtete er gewollt auf gen werden — Stiick um Stiick.’* Bei die- 

wirklich das Gewissen befiehit, hért die Einsicht derer, um deren Zustimmung »Gags* und war sich bewu8t, kein Volks- sen schwierigen Bemuhungen um eine 
Diskussion auf." Er wirkte fiir uns glaub- man zu ringen hatte. Das ist vorgekom- tribun zu sein. Er hielt das nicht fir einen bessere Zukunft hoffte er auf die Mitarbeit 
aa ue ae nach ace Grundeat, ten ed Rabe ae ee gemacht, politiechies pect Segeneber Ginter der Sus one der er auf einem sage 

gehandelt hat. Sein Gewissen verpflich- aB einmal damit der Sache, die man ver- aus hob er hervor, daB er ja durchaus kongreB seiner Partei im Marz 1965 zurief: 
tete ihn zum Widerstand gegen den trat, nicht genutzt wurde und da® auch in der Lage sei, auch ein groBes Publi- »Es muB~ und es wird uns gelingen, den 

Nationalsozialismus. Dafiir ging er viele unndtig personliche Verstimmungen zwi- kum anzusprechen. ,,Aber ich glaube Schwung und die Phantasie unserer her- 

Jahre ins Zuchthaus. schen Mannern und Frauen entstanden, nicht, durch das Entfesseln eines stiirmi- anwachsenden Generation zu befligeln, 
Ich glaube, daB diese Gesamteinstellung deren Zusammenarbeit doch ein sehr schen Gefiihlsausbruches, durch das alle ihre Fahigkeiten zu entwickeln, alle 

Fritz Erlers gerade fiir uns als politische wesentlicher Faktor politischen Wirkens Erzeugen von Begeisterung, sondern guten Gaben der Menschen und dieses 
Jugend von Bedeutung ist. Als Jugend ist.‘ Entscheidend ist, da® Fritz Erler in durch das Zwingen zum Nachdenken." Erdballs zu nutzen, um eine menschliche 

neigen wir verstandlicherweise in der Kenntnis der im politischen Alltag immer Diese eigentlich nur pers6énliche Er- Ordnung zu schaffen, die frei ist von Not 

Politik zum Absoluten. Viele junge Men- wieder auftretenden persénlichen und kenntnis enthalt in Wirklichkeit ein gan- und Furcht, von Unterdriickung und 
schen werden zornig oder mutlos und sachlichen Schwierigkeiten weiterge- zes politisches und ,,taktisches" Pro- Krieg.'' Ohne falsches Pathos - aber in 

geben auf, wenn sie im politischen Alltag macht hat. Er versuchte nicht, in jeder gramm. Achtung und Respekt vor einer groBen 
feststellen, da® ihre absoluten Zielvor- Situation und um jeden Preis seine idea- Persénlichkeit und einem iUberzeugten 

stellungen sich nicht, nur teilweise oder len Zielvorstellungen durchzusetzen. = Demokraten - sollten wir als politische 

nur in einem langen schwierigen ProzeB Wenn es aber um Lebensfragen der L pectin: konnte und kann gerade die Jugend diesen Aufruf Fritz Erlers zum 
verwirklichen lassen. Es sollte fiir uns eine Demokratie ging, war er bereit, auch unter politische Jugend von Fritz Erler sehr praktischen politischen Handeln ernst 
Beruhigung und zugleich ein Ansporn den gréBten persénlichen Opfern zu viel vom sogenannten ,,Handwerk der nehmen. Damit dienen wir einer guten 

sein, daB auch einem solch erfolgreichen kampfen. Politik lernen. Die Bedingungen, die Sache. 
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2 D* Kélner Kunstausstellungen fiir die heute eine recht reale Einstellung zum a i 

Wi~ Jugend gehen auf Anregungen aus Tier. Er sieht das AuBere, er freut sich ‘= “gt 

. dem Publikum zuriick. Man suchte eine an den Bewegungen oder an den Farben , ss ; 

Form, wie die Kunst dem Laien leichter der Tiere, ziickt seinen Fotoapparat und if 

Pe, verstandlich gemacht werden kénnte, halt sie im Film fest. 2 
eS andererseits wollten Lehrer und Jugend- In der Kélner Ausstellung wird er eS 

A é liche unter sich sein, abseits vom Ge- plétzlich daran erinnert, daB die Tiere age ; 
triebe in den Museumsgalerien und doch auch Fabelwesen sein kénnen und waren va, 
vor qualitatsvollen Originalwerken. und daB sie als Zeichenfiguren, z. T. = } 

So entschloB sich das Wallraf-Richartz- phantastisch verandert, vor allem im Mit- GH iv) yy 
Museum vor zwei Jahren, eine Sonder- telalter, aufgefaBt wurden. ee q 
ausstellung ,,Jugend im Bild" zu veran- Am bekanntesten sind auch heute noch SEE: Palys) 
stalten, und zwar mit Werken aus eige- die Symbole der Evangelisten Markus ae Fae tee 

= nen Bestanden. Der Erfolg -— mehr als (Léwe), Lukas (Stier) und Johannes (Ad- 4 A ee hha 

36000 Besucher - bestatigte dies gelunge- ler), die Taube (HI. Geist) oder der Dra- vain. ae Athy. ed 

ne Experiment. chen (das Bése). 4 es oR. eon 
»lTiere in der Kunst’ hei®t nun die Wie aktuell gerade in unserer Gegen- cc wie iw i ig 
zweite Ausstellung, an der sich diesmal wart manche ,,surrealen’* Gemalde und ‘ hte Perse 5 

sechs Kélner Museen beteiligen. Der zur abstrakte Tendenzen im Mittelalter sind, i mye EAMG Si -* 
Verfiigung gestellte Raum im Wallraf- lehrt uns diese Tierausstellung in an- Zen ; a * eo cp 

X Richartz-Museum ist gewachsen; hier schaulicher Weise. So ist die ,,Ver- 4 ri Fr oa 

*, rs stellen auBer dem gastgebenden Muse- suchung des hl. Antonius" (oberrheini- oe Ua: ae mM 

A . um noch das Kunstgewerbemuseum und scher Meister um 1500) zwar eine bild- ja re eet 

ff jenes ostasiatischer Kunst aus. Die an- hafte Ubertragung der mittelalterlichen i thi 4 Oe Seen at y 

i deren Museen zeigen ihre Tierdarstellun- Legende, aber auch heute unterliegt der yar. Es ye 

“= gen in gesonderten Vitrinen oder geben Mensch den vielen Untugenden und An- cys Yas be Fr a oe i 
im bewahrten Rahmen Hinweise zu die- fechtungen, dem ,,Bésen", oder er fallt - Wad 5 i iti 4) \ 

. sem Thema. modern ausgedriickt - unlauterer Rekla- ie! bore é =< ie aay 

3%, ae Ein Katalog mit Text, Bildbeschreibung, me, politischen Ambitionen oder der ; en 4 ate 

f ry Daten und Abbildungen hilft den Lehrern Habgier zum Opfer. Auf der positiven Ean q e c we 

und den Jugendfunktionaren, ihre Grup- Seite steht z. B. Picassos Friedenstaube, a eae SY el A 

pen durch diese Ausstellung zu fihren, die dem heutigen Betrachter kaum ein \ Wea rg 5 4 . Mi 

“ und allen anderen Besuchern, die Sehen Ratsel mehr aufgibt. Da®B das Tier etwa aay ee R ae i hj 

i lernen wollen, natiirlich nicht nur den in der Direrzeit bis zur Schwelle unseres CS =. eS 

Jugendlichen. Jahrhunderts - parallel zur Eroberung ANS: a ce ‘el 
Gewohnt an den Haushund, an die Hih- des individuellen Menschen fir Malerei, ai Cd ma i ia 

ner, die wir verspeisen, an die Kamele Plastik und Graphik von der Renaissance itn A oy: aa 4, 
und Affen im Zoo und im Zirkus oder an an — portratiert wurde und gleichzeitig als roe a 

Td aR fs ee die Kanarienvégel im Vogelbauer hat der Symbol zuriicktrat, ist der Beitrag Euro- brha) : a \ = 
Mensch, vor allem auch in der GroBstadt, pas zur Kunst. = = — _ —_ 
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»,Die Versuchung des hl. Antonius‘, oberrheinischer Meister um 1500 

In Ostasien wurde das Tier zwar auch Beispiel sei das klagende Pferd des Marino Marini: ,,Klagendes Pferd‘‘ 

studiert, aber dessen Gestaltung mit italienischen Bildhauers Marino Marini 
Tusche und Pinsel auf Seide oder Papier genannt und das Werk des Deutschen a 
nahert sich nicht wie im Westen der Franz Marc, der in einem seiner beriihm- = a, 
»photographischen"t Wiedergabe. Wenn ten Briefe aus dem ersten Weltkrieg das 2 ci 

die Malereien und Plastiken fernéstlicher Tier sogar tiber den Menschen stellt. g A 
Meister dekorativer als die der europa- Das Wesen des Geschépfes darzustel- 3 BS 

ischen mittelalterlichen Kunstler sind, so len, war zeitweilig das Anliegen der 7 | \ 

spielt die Symbolsprache doch auch dort Kiinstler. Der Bildhauer Gerhard Marcks 2 a x 
eine auBerst wichtige Rolle. bekannte einmal: ,,Wie kommt der ee . 
Kustos Dr. Edith Dittrich vom Ostasiati- Mensch dazu, das Tier zu gestalten? E b 

schen Museum, die den Beitrag zur Aus dem Grund der Griinde: Liebe. i¢ 

zweiten Jugendausstellung geliefert hat, DaB das Tier, einst wie in unseren Tagen, i 
greift ein Beispiel heraus. ,,Zu den be- Vorlage fiir Gebrauchsgegenstande, ja ie . 

kanntesten solcher Symbolhaufungen sogar zu Spielereien in der Kunst AnlaB ao i 
zahlt der chinesische Drache, dessen war, wird gerechterweise auch in dieser ?- iS. 

Form auch Korea und Japan, zusammen Ausstellung im Wallraf-Richartz-Muse- gf i \ mS 

mit der chinesischen Kultur, Gbernah- um  demonstriert. Das Aquamanile = p 

men. Der Drache gilt im Fernen Osten (aqua = Wasser, manus = Hand), ein if j 

nicht als das Bose, sondern schon von GieBgefaB in Form eines stehenden L6- : * . 
alters her als der Spender des fir die © wen, um 1300 in Bronze geschaffen, iz i aah .* 
Feldbestellung so notwendigen Regens. diente den Priestern bei der liturgischen et iS : 
Er wurde im Laufe der Zeit zum Sinnbild Handewaschung. Ein Hund aus farb- i= Ts ali a 
der Macht und der Weisheit und dem losem Glas aus dem 17. Jahrhundert war ‘ ‘i . 
chinesischen Kaiser, der das Mandat des wohl lediglich ein ScherzgefaB. Sein § p 
Himmels fiir sich in Anspruch nahm, zu- Leib konnte Getranke aufnehmen, sein ¢ 
geordnet." Schwanz war als Offnung zum Fillen € 
DaB die Jugend, die zur Eréffnung der und Trinken gedacht. Aus dem 18. Jahr- { 

Tierausstellung zu Hunderten erschienen hundert (Delft) stammt eine Dose in En- i 

war, gerade vor diesen uns im Grunde tenform, die als Behalter fir Butter be- i 

fremden und fernen Darstellungen be- nutzt wurde, und eine Schissel aus Stein- 
geistert wurde, ist sicherlich nicht aus gut (vom Niederrhein) besitzt einen Eber- . | 

der Zeichenhaftigkeit, sondern infolge der kopf, und auch sie wird den Gasten auf- 
dekorativen ,,modernen“ Wirkung der getischt worden sein. In der Rokokozeit ié i 

Werke zu erklaren. dienten Porzellanfiguren als Tisch- 
Wie sehr der Mensch die ,,Seele“ des schmuck, und auch heute ist die Tier- if i 

Tieres erkennen und der Kiinstler in das plastik als Dekoration in der ,,guten . 
Tier sogar menschliche Gefiihle proji- Stube" beliebt. I ei cove weil — si at 5 
zieren méchte, erleben wir wiederum in a oa ~— meee 
der europaischen Gegenwartskunst. Als  Giinther Ott SO aera * 
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. Die Diisseldorfer EG sucht dringend 1 
acht- bis zehnjahrige eishockeybe- 
geisterte Jungen fiir ihre Jugend- 
mannschaft. Trainer Hans Rampft 
trainiert die Jugendlichen selbst und 

va} freut sich iiber jeden Zuwachs. Die 
i M Jugendmannschaft der DEG ist in die 

s ~ 4 Endrunde um die deutsche Jugend- 
ae meisterschaft gekommen. 
_ U.B.z.: Frith iibt sich, was ein guter | 

Torwart werden will! Unter Anleitung 

4 Z von Hans Rampf sind dazu die besten 
Zs i . 2 aN Voraussetzungen gegeben. 
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pe hatte der 1. FC Kéln mit zwei vor ~¥ > A : a =e 4 he i= _ Encauttis zum Tode verurteilt ist das 

einiger Zeit aus Polen geflichteten ee <a j Pe ~~ se a... \ 4 Feldhandballspiel. Nachdem jetzt auch 

FuBballspielern. Nachdem er sie monate- Baie ea wy eS in ‘Mitteldeutschland keine —Meister- 
lang unterstiitzt hatte, wollte er sie in [jm es 1 + ote Fea ee -  schaftsspiele in diesem ,,deutschen 
einem Probespiel testen, um mit ihnen RG ys “dl ae eee Sport" mehr stattfinden, betreiben jetzt 
vielleicht in der kommenden Saison sei- nur noch die Handballverbande der Bun- 

ne Mannschaft zu verstarken. Da die desrepublik, der Schweiz und Oster- 

Exil-Polen aber noch nicht spielberech- Familien-Tradition ist bei den Mittermeiers das Skilaufen. Bei den Deutschen reichs ernsthaft das Feldhandballspiel. 

tigt waren, schloB er ein Trainingsspiel Alpinen Skimeisterschaften in Aschau starteten drei Schwestern Mittermeier. Schon vor den letzten Weltmeisterschaf- 

liber zweimal 40 Minuten ab und ver- Heidi Mittermeier, rechts, ist vielfache Deutsche Meisterin der letzten Jahre. ten in Osterreich war nur mit viel Mihe 

zichtete auf das Erheben von Eintritts- Ihre Nachfolgerin hat sie in ihrer 16jahrigen Schwester Rosi, links, gefunden, ein genigend groBes Teilnehmerfeld zu- 

preisen. Vor dem Spiel aber warteten die die Deutsche Slalom-Meisterin wurde. Jiingste der drei Schwestern ist die sammenzubringen. Der Deutsche Hand- 

Kélner vergebens auf ihre kommenden 14jahrige Evi Mittermeier (Mitte). Foto: Horstmiiller/frinke ballbund stellte Holland den einstigen 

Stars. Sie waren am Tag zuvor nach den Nationalspieler Horst Kasler kostenlos 

USA weitergereist, wo sie hochdotierte als Trainer zur Verfiigung. Einzige Be- 

Vertrage von der amerikanischen Profi- I re ee dingung: Holland muBte an der Welt- 

liga erhalten hatten. Ahnlich ging es dem eo. Pets < meisterschaft teilnehmen. Die Bundes- 

SV Hof mit polnischen FuBballern. ee eye republik holte sich dann den Titel. Sie 
en c appa So es wird ihn wohl fiir immer behalten dirfen. 

e Se << Oe ON 
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Go hatte Europameister Karl Mil- oo 7 3 aH SS 
denberger. Ein Gauner falschte eine eS 5 > eae te ~ AS Holmenkollen, dem beriihmten 

Vollmacht von ihm, erschlich sich bei FN j J RE ae re tees Skiberg bei Oslo, wachste ein un- 

seiner Bank ein Scheckheft und hob mit GS eo > {eee = sscheinbarer Mann dem spateren Sieger 
is , 5 (ee tii 3 ge see) 4 : : ra 

gefalschter Unterschrift 18000,—- DM £ ai ( {J FE 3 ae Sate in der Nordischen Kombination, Franz 

von dessen Konto ab. Angeblich zur | ib te A aN Pr gS beers Keller, die Langlauf-Ski. Nur wenige er- 

Bezahlung von Sparringspartnern fir é ed ~ S— = s. ae eS oh ae kannten den stillen Betreuer. Es war der 

den Meisterboxer. Leidtragender war | ~ a PN of Fi \ Giese LS ey a Mann, der hier im ,,Mekka des nordischen 

aber nicht Mildenberger, sondern die es EC on a eo ww ‘ eo S Skisports" 1963 die Vorherrschaft der 

Bank in Kaiserslautern, die auf den A My a Pe f \ papaya : a aN . Skandinavier in ihrer Domane brach; der 

Schwindler hereingefallen war. Sie zahlte : weet yy Re if x we = 1964 und 1965 bei den Holmenkollen- 

uingehend die falschlich ausgegebenen &. Avett ty Sai 4 a oe mene spielen Sieger blieb und 1966 am Hol- 

18000,— Emmchen wieder auf Milden- 5 ‘Lia a Ne: e 4 1." el Cc oe menkollen Weltmeister wurde: Georg 

bergers Konto ein. rN yaa aoe. vy ko ae ee ee Thoma. Bescheiden im Hintergrund eb- 

ig 2 > 4a mn a p x —-— 4 ~~ nete Thoma den Weg zum Erfolg fir sei- 

™ ae ‘ Pp . » " RN Se nen Nachfolger. 

ee Folgen hatte die vor- a ins ‘A id ae = \\ , Sey en 
zeitige Abreise der Skimannschaf- _. + | -— | : a ow Bee 

ten der Schweiz, Osterreichs und der See, ae +i vf rh ES ee! als die Profis sind bei den Ten- 

Bundesrepublik von den vorolympischen f . Ad # | ey PAG eee nisspielern die Amateure. Die Lon- 

Skiwettkampfen bei Grenoble. Die Mann- i y ~ Be. al eS OES doner Sonntagszeitung ,,Sunday Times" 

schaften waren denkbar primitiv unter- oS, ———7 e: S SS verriet jetzt die Preise der Star- Amateure. 

gebracht, wahrend die gastgebenden Sc, (ary Der Australier Roy Emerson sei fiir eine 

Franzosen in einem Luxushotel wohnten. a { See pe Woche nicht unter 1500 Dollar zu haben; 

Inzwischen haben sich die franzésischen G ee tet der Spanier Manuel Santana bekomme 

Botschafter in Wien, Bern und Bonn fir % : aS 1000 Dollar, und der Deutsche Wilhelm 

diese schlechte Gastfreundschaft héchst f Bungert sei mit 400-500 Dollar noch ver- 

offiziell entschuldigt. A haltnismaBig billig. Dabei dirfen offiziell 
nur taglich 5 Englische Pfund Spesen ge- 
zahlt werden. 

AY den Rat eines Fachmannes hérten 5 
die deutschen Leichtathleten bei ih- 

rem Verbandstag in Kéin. Hiirden-Welt- NN: hat auch der Bund Deutscher 

rekordmann Martin Lauer sorgte dafir, 4 —_ Radfahrer - vorerst versuchsweise — 

daB in Zukunft die Hiden fir die mann- i ae 2 — sar . den Radrennsport fiir Frauen eingefihrt. 

lichen Jugendlichen von 91 Zentimeter ee ' a ey) A a Ser “ F In den Ostblocklandern und England sind 

auf 1 Meter erhéht wurden. Damit soll a | i <a (i SS pa Nr die radelnden Amazonen schon ein alter 

den jungen Talenten die Umstellung auf & at. a nhs ‘ee | oe) . we) y "8 Hut. Man darf gespannt sein, ob sich un- 
die Mannerhirden (1,06 m) spater er- == * A PS a sere jungen Damen dazu drangen wer- 
leichtert werden. So hofft Lauer, daB er ba ~ - oe \ bs haf den, sich ,,Radfahrerwaden“ zu holen. 

bald einen Nachfolger findet. Denn sein Preuss fox ra — a e 
Weltrekord steht noch immer, obwohl er eee wES = — 
seit Jahren selbst Sportinvalide ist. a ee i - Willy B. Wange
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