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Jugendarbeitsschutzgesetz voller Halbheiten 

j 

i 

Nun ist es also da- das neue Jugendarbeitsschutzgesetz. Zehn Jugendliche, der die AbschluGprifung bestanden hat, einen terialersparnisse hinzu. Alle drei zusammen kénnten jedoch 2. 

lange Jahre haben die Jugend und die Eltern darauf gewartet. geringeren Schutz bendtigt als derjenige, der bei der Priifung keinerlei Oberforderungen fiihren. 

Am 20.Mai 1960 wurde das Gesetz in dritter Lesung endgiiltig durchfalit? 
verabschiedet; am 1. Oktober 1960 tritt es in Kraft. Einige Magenschmerzen muB ihnen die Sache doch bereitet 1 +2 =0-das und nichts anderes wollte der Abgeordnete der 

Analog dem Sprichwort ,,Was lange wahrt, wird endlich gut" haben, denn der Beschlu8 wurde in letzter Minute gemildert. Zuhdrern weismachen und das im Hohen Haus des Bundes. 

miBte das Gesetz ein wahres Wunderwerk an SchutzmaBnah- Fir die 17jahrigen ausgelernten Facharbeiter sollen die Be- tages, dem héchsten Gremium des Volkes. 

men fiir die Jugendlichen enthalten. - Man muB sich dber et- stimmungen ber den Urlaub, das Nachtarbeitsverbot und das 

liche der nunmehr beschlossenen Bestimmungen wundern. Verbot der Akkord- und FlieBarbeit ebenfalls gelten. Ausreichende Gesundheitsiiberwachung zerschlagen : 

Zwar bringt das Gesetz einige wesentliche Verbesserungen f 
des zur Zeit bestehenden Schutzes. Erfreulich ist vor allem, da8 Arbeitszeit bis 44 Stunden ‘ Ein wahres Trauerspiel war die Debatte um die Gesundheits. 

es fiir alle Jugendlichen — auch fir die in der Land- und Haus- untersuchungen. Dem Regierungsentwurf wurde unterstellt 

wirtschaft sowie in der Binnenschiffahrt Beschaftigten und Die Regelung der Arbeitszeit geht an der Wirklichkeit und an da8 er Ans&tze fir einen staatlichen Gesundheitsdienst ent- ' 

ebenso fir jugendliche Beamte — gilt. Fir einige Bundeslander der Arbeitszeitentwicklung vorbei. Nunmehr bringt das Gesetz halite. Dabei sah der Regierungsentwurf nichts anderes vor, als 

bedeutet der Urlaub von 24 Tagen fiir alle Jugendlichen bis drei unterschiedliche Arbeitszeiten: 40 Stunden wéchentlich J, fast alle europaischen Lander seit Jahren praktizieren und alle 

zum 18. Lebensjahr eine Verbesserung. Akkord- und FlieBarbeit fir Jugendliche bis zum 16.Lebensjahr, 44 Stunden in der f in der Internationalen Arbeitsorganisation vertretenen Lande: 
wurde verboten, und die Bestimmungen dber die Berufsschule Woche vom 16. bis 18. Lebensjahr; fir die 17jahrigen jugend- - also auch die Bundesrepublik - durch die Ubereinkomme: 

wurden verbessert. So darf auch vom jiingsten Stift nicht mehr lichen Facharbeiter gilt die betriebsibliche Arbeitszeit. Nr. 77 und 78 fir notwendig erklarten. Es bleiben nurmehr eine 

verlangt werden, daB er vor der Schule noch in die Werkstatt Untersuchung vor der Einstellung der Jugendlichen und eine 

muB, sofern die Schulzeit vor 9 Uhr beginnt. Dauert die Schule interessant wird die Sache, wenn man wei8, daB das 9.Schul- Nachuntersuchung im ersten Besch&ftigungsjahr. Keinerle’ 

mindestens 6 Stunden einschlieBlich der Pausen, braucht er an jahr in Kirze eingefihrt wird, so daB die 40-Stunden-Woche zwingende GesundheitsmaBnahmen sind vorgesehen, wenn 

diesem Tage tiberhaupt nicht mehr zur Arbeit zu gehen. praktisch fir alle in das Arbeitsleben eintretenden Jugend- Schadigungen durch den Arzt festgestellt werden. Die lang- 

Was jedoch an Ungereimtheiten und selbst an Verschlechte- lichen weniger als ein Jahr und fiir die Halfte weniger als ein jahrigen BemGhungen, endlich auch in der Bundesrepublik eine 

rungen des Regierungsentwurfes beschlossen und an Begriin- halbes Jahr dauert. Letztlich wird also die 44-Stunden-Woche Gesundheitsbetreuung entsprechend den Internationalen Ober. 

dungen hierfiir angefahrt wurde, muB ein Gefihl der Bitterkeit fiir die Jugendlichen eingefihrt, obwohi fiir viele Erwachsene einkommen zu erhalten, wurden von der Mehrheit des Bundes: 

und Enttauschung bei den Jugendlichen zuricklassen. Es ist tariflich Arbeitszeiten unter 44 Stunden wéchentlich festgelegt tages restios zerschlagen. 

deshalb verstandlich, da8 die SPD-Bundestagsfraktion in der sind. Ein Trost bleibt jedoch: Die Begrenzung der Arbeitszeit } 

SchluBabstimmung dem Gesetz nicht zustimmen konnte. auf héchstens acht Stunden taglich und die Aufnahme der Wer ferner geglaubt hat, da8 es dem Gesetzgeber darauf an- 

Bestimmung noch in der zweiten Lesung, daB die Jugendlichen kommt, im Gesetz selbst MaGnahmen fiir eine bessere Einha'- 

Kinderarbeit in der Landwirtschaft zugelassen in keinem Falle langer als die erwachsenen Arbeitnehmer des tung zu treffen, wurde erneut enttauscht. Zwar wurde das Stra‘. 

Betriebes beschaftigt werden dirfen. Arbeiten die Erwachse- ma8 empfindlich erhéht, die ProzeSstandschaft des Landes 

Gleich zu Anfang sagt das Gesetz in recht seltsamer Weise, nen also samstags nicht, so mu8 auch den Jugendlichen frei- sowie die Auskunftspflicht der Lehrer — alles bewahrte Mittel, 

daB ,,gelegentliche Hilfeleistungen“ nicht in den Geltungs- gegeben werden. Da nun die tagliche Arbeitszeit auf acht damit ein Gesetz besser eingehalten wirde ~ wurden jedoch, 

bereich fallen und damit natirlich auch fir Kinder gestattet Stunden begrenzt ist, ergibt sich 5x8 = 40 Stunden in der gestrichen. Ein einziger Ausschu8 fir Jugendarbeitsschutz in 

sind. Woche. Es ist also zu hoffen, daB unsere Jugendlichen Gber jedem Lande bleibt bestehen, um aufkiarend Gber Sinn und 

Nun will sicher niemand verbieten, daB ein Kind oder ein fiinf Ecken und auf lange Sicht doch noch zur 40-Stunden- Inhalt des Gesetzes zu wirken. 
Jugendlicher einer Familie in der Nachbarschaft mal gelegent- Woche kommen. Weshalb denn aber dieses Puzzlespiel? Der 

lich hilft. Derartige Hilfeleistungen haben jedoch in einem Ar- Bundestag hatte sich wirklich Anerkennung bei der Jugend Bei aliedem konnte die Opposition mit Engelszungen reden; F 

beitsschutzgesetz nichts zu suchen. Werden sie ausdricklich verschafft, wenn er klar und offen die 40-Stunden-Woche fir selbst als sie in weiten Teilen versuchte, den Regierungsent- 

erwahnt, so besteht die Gefahr, daB der Kinderarbeit geradezu alle Jugendlichen eingefihrt hatte. wurf zu retten, wurde sie niedergestimmt. 

Tir und Tor gedffnet wird. 

Es kommt aber noch besser. Im Bereich der Landwirtschaft 1+2=0 Der Bundesarbeitsminister sa8 dabei, sah zu und sagte . . . kein 

fallen die verwandten Kinder und Jugendlichen dberhaupt nicht Sterbenswértchen. Selbst der Opposition gelang es nicht, ihn 

unter das Gesetz, und die Arbeit fremder Kinder ab zwélf So erfreulich das Verbot der Akkord- und FlieBarbeit ist - nur zu einem Wort der Verteidigung des Regierungsentwurfes zu | 

Jahren wird in Form sogenannter ,,gelegentlicher leichter Hilfe- fiir die Jugendlichen dber 16 Jahre kann die Aufsichtsbehérde bewegen. Die arbeitende Jugend mu8 von ihrem Bundes- 

leistungen" in der Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr - also fiir zehn Stun- Ausnahmen zulassen, wenn keine Gesundheitsgefahrdung zu arbeitsminister zutiefst enitauscht sein. ,,Wo bleibt Ihr Mut, 

den am Tag -zugelassen. befiirchten ist -, so findet sich auch hier ein PferdefuB. Ge- Herr Minister, den Sie von der Jugend immer wieder ver- 

Die im Bundestag wahrend der Beratungen gegebenen Begriin- strichen wurde das im Regierungsentwurf vorgesehene Verbot langen?" ; 

dungen fir die Zulassung derartiger Kinderarbeit sprechen auch der Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeits- 

jeder Beschreibung hohn. Es war von Spielerei, gesundheits- tempo ein gréGerer Verdienst erzielt werden kann. Es sind die Zweifellos hat der Bundestag eine Chance verpaBt, als er das 

férdernden Auswirkungen, besserer Kérperdurchblutung, star- Arbeiten, bei denen der Jugendliche einem Akkordarbeiter Zu- Gesetz in der jetzigen Form verabschiedete. Etliche schlechte, 

kerem PflichtbewuStsein u.4. die Rede. Selbst eine Arztin der tragerdienste leistet, wobei das Tempo vom Erwachsenen viele halbe und wenige ganze Lésungen erbringen kein gutes 

gréBten Regierungspartei stellte derlei Behauptungen auf. Zu bestimmt wird. Auch Arbeiten im Pramientohn fallen darunter, Gesetz, das unsere Jugend vor Schaden am Arbeitsplatz be- 

verstehen ist dies nur, wenn man wei8, daB es bis heute in der sofern die Pramie vom Tempo und der Leistung abhangig ist. wahren und ihr eine gute Entwicklung sichern soll. i 

Bundesrepublik keinen Lehrstuhl! fir Arbeitsphysiologie gibt. Gerade derartige Arbeitsmethoden nehmen in der gesamten 

Hatte die Frau Doktor jedoch einige Vorlesungen bei Professor Wirtschaft standig Gberhand. Sie sind zumindest genauso Trotz allem bleibt die Aufgabe, die Zeit bis zum Inkrafttreten 

Graf vom Max-Planck-Institut fir Arbeitsphysiologie gehért gesundheitsgefahrdend wie die Akkord- und FlieBarbeit, weil des Gesetzes am 1. Oktober 1960 zu niitzen, um dafiir zu sorgen, 

und einige seiner Studien und Schriften gelesen, so ware sie sie auf Grund der hdéheren Verdienstméglichkeiten den Jugend- da® trotz aller Mangel das nunmehr beschlossene Gesetz in 

sicherlich zu etwas anderen Auffassungen gekommen. Wer lichen ohne Ricksicht auf seine kérperliche Leistungsfahigkeit der Praxis durchgefahrt wird -.eine Verpflichtung, der sich 

gerade zur Zeit wieder sieht, wie Kinder zu Dutzenden auf den zu einer gréBeren Leistung anreizen. Die Begriindung fir die sowohl die Jugendlichen, die Eltern, die Schule, als auch die 

Ribenfeldern kriechend stundenlang Riiben verziehen - laut Streichung war zum Davonlaufen: Bei der Akkord- und Flie8- Gewerkschaften und die Arbeitgeber zu stellen haben. | 

Begrindung wird dies auch kinftig zugelassen -, der muB sich arbeit kommt es nur auf das Tempo an, bei den angefiihrten 
ob dieser Auslassungen an den Kopf greifen. Doch einmal Arbeitsmethoden kamen jedoch auGer der Mengenleistung | 
wurde deutlich, was gemeint war, als vom Arbeitskraftemangel noch Qualitatsanforderungen und Leistungen fir gré6Bere Ma- F.K. 

in der Landwirtschaft die Rede war. Die schriftliche Begrin- 

dung spricht ganz offen davon, daB es ,,zur Zeit der Landwirt- \ 

schaft - insbesondere den kieinbauerlichen Betrieben - noch : I 
nicht zugemutet werden kann, véllig auf die Mithilfe fremder = ~ | 3 ] E 

Kinder zu verzichten, wenn es auch das Ziel bleibt, die Kinder- “ire eN | , 
arbeit in der Landwirtschaft in jeder Form zu beseitigen“. Durch x ¢ x EN q 5. { c 
Kinderarbeit sollen also wirtschaftliche Schwierigkeiten in der S ye Boe fe: a ¥ d 

Landwirtschaft und der Mangel an Arbeitskraften ausgeglichen & e £3 ys x B | z 

werden. Das gendgt wirklich, um zu wissen, was tats&chlich : = Popo a a 
mit der Spielerei gemeint ist. \ ii A “ q 

Die Mehrheit faBte ferner den eigenartigen BeschluB, da8 die 2 = en Li ES . | = 
1Tjahrigen jugendlichen Facharbeiter, die die Abschlu8prifung J ps, ASN = ie b 

bestanden haben, ebenfalls nicht mehr unter das Gesetz fallen é + A ES G { kK 
sollen. Waren die Abgeordneten wirklich der Meinung, da8 der a wo EA. NL A co 4 | d 

ees Jog | as 
€.. . CeO 4 ae 

» Aufwarts", illustrierte Zeitung des Deutschen Gewerk- re eS Sy fede coe ge Ny eH ee E 

schaftsbundes fir junge Menschen. Erscheint im Bund- eo 7 A fe 2) ) hy | ¢ 

Verlag GmbH., Kéin-Deutz, Schliefifach 6. Verlagsleiter: Ey | a Deli RY Vm or thc | i 
Witheim Biedorf. Verantwortlich fir Inhalt und Gestal- STA IM We Li af yy | a: 
tung: Hans Dohrenbusch. Tel. 83881. ,,Aufwarts,, er- BUN- fe ee es ] — fi v 

scheint monatlich einmal. Bestellung durch die Post. DES- |e ee Ss o> d 
Bezugspreis durch die Post vierteljahrlich 1,15 DM TAG JX a > " 5 s 
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Boris P k b ' boris Pasternak gestorben 
n 
h 

Ein Dichter ist gestorben. RuBland ist armer geworden. Die Russischen Schriftstellerverband aus. Die Nobelpreistrager werden. Das bedeutet, wie ich es sehe, eine Abkehr von der 
Welt ist armer geworden. Dieser Mann war nicht nur ein groBer Hemingway und Laxness boten ihm Asyl an, aber er blieb in materialistischen Geschichtsauffassung des 19. Jahrhunderts. 

| Dichter, sondern auch ein Mensch, der die heute — und beson- seiner Heimat. Vielleicht ahnte er, der oft krank war, sein nahes Es bedeutet eine Wiedergeburt der geistigen Werte des inneren 
ders unter einer Diktatur — seltene Eigenschaft besaB, sich nicht Ende. Naher liegt, daG er das Land, in dem er verwurzelt war, Lebens, der Religion. Ich meine nicht Religion als Dogma, als 
zu Dingen zwingen zu lassen, die er vor sich selbst nicht ver- nicht verlassen wollte, weil er die Hoffnung hatte, daB dieses Kirche ohne Lebensgefiihl. Verstehen Sie, was ich meine?" 
antworten konnte. 1938 wurde er aufgefordert, die ErschieBung Land sich wandelin wird, da8 einmal Platz sein kénnte fir das 
der alten Bolschewiki und Generale zu begriiGen. Er lehnte freie Wort. Sein Wort war nicht gegen das herrschende Regime Zwischen den Fronten also das Neue ahnend und hoffend. 
~ unter Stalin - ab. Immer hat ihn der Machtapparat in RuBland gerichtet, falsch ist auch, als ware er unbedingt Freund einer Vielleicht einmal, wenn der Larm der groGen und dumpfen 
bedrangt, aber er fiihlte sich nur seinem Gewissen und seiner Welt gewesen, die die des Kapitalismus ist. Er sah schon eine Worte und des standigen Kampfes der Machte vergangen ist, 

| Kunst verantwortlich. Er handelte nach dem Wort des Dichters, Welt, die,,leise und unauffallig wie das Gras“ wachst. wenn das groBe RuBland den Platz einnimmt, den ihm seine 
dessen Werke er fiir sein Land dbersetzte, nach den Worten groBen Dichter gewiesen haben, den Platz der Menschlichkeit, 
Shakespeares:,,Dies iber alles: Bleib dir selber treu!"" Der schwedischen Literaturhistorikerin Nils Ake Nilsson sagte wird man auch dort den Wert dieses noblen Nobelpreistragers 

er: ,,lm 19. Jahrhundert regierte die Birgerklasse. Sie kennen erkennen und die Achtung zuteil werden lassen, die man ihm 
i Bis zum ,,Dr. Schiwago" war er nur als Lyriker bekannt. Seine sie aus der Literatur oder vielleicht noch besser aus Ibsens in seinem Leben verwehrte. 

| Gedichte, die er lange Jahre nicht veréffentlichen durfte, gingen Dramen. Die Menschen suchten Sicherheit in Geld und Besitz. 

in Freundeskreisen von Hand zu Hand. Gerd Ruge schildert in Der Sicherheitstraum des Menschen war stark und unerschit- H.D. 
seiner schénen Bildbiographie uber den Dichter eine Szene, terlich. Jetzt hat der Mensch eingesehen, daB es fir ihn keine 
wie Pasternak 1946 am Vortragspult steht und ihm ein Blatt aus. Sicherheit gibt. Das ist nicht nur eine russische Erfahrung. Im 
der Hand fallt. Er unterbricht, um das Blatt aufzuheben, aber da Zeitalter der Weltkriege, im Atomzeitalter bedeuten die Dinge 
setzten die Zuhérer das Sprechen des Gedichtes fort. nicht mehr dasselbe fiir die Menschen. Wir haben gelernt: Wir 

sind Gaste des Daseins, Reisende zwischen zwei Stationen. 
Die Welt des Geistes ehrte ihn. Sie sprach ihm den Nobelpreis Wir missen unsere Sicherheit in uns suchen. In der kurzen 

{| fir Literatur zu. Der Staat verbot ihm, den Preis anzunehmen. Zeit, in der wir leben, missen wir uns Gber unser Verhaltnis (Das Foto entnahmen wir der Bildbiographie Gber den Dichter, 
Die geistigen Lakaien des Regimes schlossen ihn aus dem zur Welt, in der wir leben, iber unseren Platz im Universum klar- die Gerd Ruge im Kindler-Verlag herausgegeben hat.) 

j 5s PY
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Die letzte Chance In Stuttgart In Duisburg i 

de 

Pi 

‘a 
Vc 

Foto: Paetzold Fe 

Die Gewerkschaftsjugend Baden-Wirttem- ' a es E OP ean aI Rund 8000 junge Arbeitnehmer aus dem gan- 
berg hat in den letzten Tagen und Wochen - = oe e eee 5 8 zen Ruhrgebiet und vom Niederrhein demon- 
noch einmal - gewissermaBen als letzte | i ; % ee } strierten am 17. Mai in Duisburg fir ein besse- 

Chance - die Offentlichkeit auf die Unzulang- | a \ ee, Ss A res Jugendarbeitsschutzgesetz. Ihre Demon- | 
lichkeiten des Gesetzentwurfes hingewiesen. ’ | et y = strationsziige vom Bahnhof durch die Innen- 
in einem von Presse und Rundfunk sehr stark — ¢ : 3 oR “4 ae A stadt boten ein eindrucksvolles Bild, von dem 
kommentierten Appell heiBt es u. a.: * eq — die Duisburger noch Tage spater sprachen, 

Die Gewerkschaftsjugend appelliert an . a 7 a trotz der gleichzeitigen Geschehnisse um die 
alle Eltern Baden-Wiirttembergs, iiber alle ad i } ee | F 3 4 Pariser Gipfelkonferenz. Wir sind nicht schuld 

politischen und geselischaftlichen Schran- E r we - 24% e daran, daB wir uns um diese wichtigen Dinge 

ken hinweg das gemeinsame Anliegen zu = } = se heute nicht kimmern kénnen“, rief Peter Mi- 

erkennen und durch ihrer: Einspruch den hs  earenrepmmmenmeniiini tal ts chels vom Landesbezirk Nordrhein-Westfalen. 
jungen Menschen einen gesicherten Ent- P| ; 3 Aulpassen _—— ! i ~~ Die drohende Gefahr, daB der Jugend ein Ge- 
wicklungsgang zu erméglichen. Was heute 2 oe setz zum Schutze der Wirtschaft statt eines 
der Gesetzgeber versaumt, wird sich mor- 4 i ‘ = lugendarbeitsschutayesety ] L yy” Gesetzes zum Schutz der Jugend serviert 

gen in erhdhter Friihinvaliditat und ver- i : ee 0" der Verahschieduny im Bundestag f wirde, zwinge die jungen Arbeitnehmer, fir 
mehrten Soziallasten zum Schaden der ge- f 7 3 a Ss ™ wa Sa 5 a sich selbst zu demonstrieren. Die restaurative 
samten Bevélkerung niederschlagen."* i “ey . = 2 os eg ro E Entwicklung in der bundesrepublikanischen 

Dariiber hinaus hat die Stuttgarter Gewerk- = Se i : Sozialgesetzgebung fihre schlieBlich dahin, 
schaftsjugend eine Aktion besonderer Art ge- i > in é a a — da8 den Unternehmern Rechte zuriickgegeben 
startet. Die vielen Passanten, die am Samstag, 7s. , > am | Ss a a aa wiirden, die sie seit 1933 nicht mehr hatten. 
dem 7. Mai, die StraBen der Landeshauptstadt See aed ie y 5s 4 ? Bundesjugendsekretéar Edmund Duda sprach 
bevélkerten, waren nicht wenig erstaunt, als mols Si" <4 & noch einmal von dem Leidensweg des neuen | 
sie durch eindrucksvoile Plakate erfuhren, was Ea Led oars “us ti 5 * u Z dJugendarbeitsschutzgesetzes und warf auch 

der Gesetzgeber mit der Jugend vorhat. Die ee 5 te 1 3 u | ‘ der Landesregierung von Nordrhein-West- 

Plakate hingen nun aber nicht - wie dblich — an ee a ay ' a 3 ¢ | falen vor, daB sie - im Gegensatz zu anderen 
Wanden und Anschlagtafeln, sondern junge Se ae a) 4 . 4 4 on Landern - sich nie habe entschlieBen kénnen, 
Kolleginnen und Kollegen trugen sie durch das : ee eh ea ang PSD ' wenigstens ein eigenes vorlaufiges Gesetz 
dichteste Verkehrsgewihl. Es ist schwer zu SSeS oa = eg ' a F ce ‘¢ pS i zum Schutz der arbeitenden Jugend zu erlas- 
sagen, ob die Gruppen mit wandeinden LitfaB- ee x din Oe sen. 
saulen, die verschiedenen Fahrradkorsos oder : tA stn ma : Zu den eifrigsten Zuhérern bei der Kundge- 
die an allen wichtigen StraSenbahnhaltestellen ae ae a FUILEA E t Rae bung gehérten Vertreter des ostzonalen Fern- | 
postierten Jugendlichen mit Tragetafeln mehr a ee A oy ii : i sehens und des Deutschlandsenders. Mit Ka- 
Aufsehen erregten. ee At " PFLUG 3 ee O) oe mera und Mikrophon bewaffnet empfingen sie _ 

Damit sich auch Diskussionen entwickeln gel Oo FF ea 3 die Jugendlichen schon am Bahnhof und ver- | 

konnten, waren die ,,wandelnden Litfa8saulen" ae ee ; Hi] ACH TE noe suchten auf dem Versammiungsplatz den und 
von jungen Gewerkschaftern begleitet, die alle Poe ee. en ES = jenenins Gesprach zu ziehen. Auch unter den 
Fragen fachgerecht beantworteten. ae od - Ss} HT TH eA ie et Se noch nicht entrollten Spruchbandern fand sich 

Diese erfolgreiche Demonstration hat erneut ee EN a eee ee - rechtzeitig bemerkt — plétzlich ein Machwerk 
bewiesen, da8 die heutige Jugend nicht ge- See ee pages £ eo ostzonaler Pragung. Die Herrschaften erhiel- | 
willt ist, alles widerspruchslos hinzunehmen, Sees Gee 5 ON ic ten eine deutliche Abfuhr. Wir brauchen keine | 
sondern daB sie sehr wohl! Mittel und Wege es 3 eres ee = Unterstiitzung der Zonenbeherrscher. ,,Wis- 
findet, um fiir eine soziale Gerechtigkeit ein- Ai gas eae ee os Fae sen Se was“, sagte einer, ,, machen Se lieber, 

zustehen. Spee ees ae dat Se hier wegkommen!" 
Pee ee ras 
ean we ee 

2 el S ets 
- 2 —_— z 

é Se eer cae eee eee epee rn s 
Fotos: Rolf Bohringer > tart 2 ESS Ne a ee es Ruth S. Pollert 

4 5



. = . 

ine wahre Geschichte aus diesen Tagen 

_ 
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fi e Tragikomédie in 3 Akten, passiert im Friihjahr 1960 

i 
@ fitwirkende: Betriebsrat der Chemischen 2. Akt 3. Akt Forderung, die Jugend miisse im politischen 

rke Hills, bestehend aus 25 Mitgliedern und gewerkschaftlichen Leben viel aktiver mit- 

48 sind bei der 1G Chemie, Papier, Keramik Ort der Handlung: Biro des ,,Christlichen Ort der Handlung: das Arbeitsgericht, arbeiten? Einsichtige Betriebsrate haben 

yg anisiert, 4 bei der DAG und 3 bei der CGD), Chemiearbeiter-Verbandes Deutschlands“ in Datum: 3. Mai 1960. schon langsterkannt, da8 man dem Nachwuchs 

ef riebsjugendvertretung der Chemischen der CGD. Es wird festgestelit: frihzeitig die Chance geben sollte, in die Be- 

j rke Hils, bestehend aus 5 Mitgliedern (alle triebsratsarbeit einzusteigen. 

der 1G Chemie organisiert), Verbandssekretar Ruhroth briitet aber einer 1. Eine Klage ist nicht zulassig. In betriebsver- 

,Christlicher Chemiearbeiter-Verband » Klageschrift", gerichtet an das Arbeitsgericht fassungsrechtlichen Streitigkeiten kénne es Die CGD-Betriebsrate und ihre ,,Gewerk- 

utschland“ in der CGD, Herne: sich lediglich um ein BeschluBverfahren han- schaft" sind hier allerdings anderer Meinung, 

Arbeitsgericht. »-- Betriebsrat hat durch BeschluB vom 18. 2. dein. wie obiges Beispiel zeigt. Es ging ihnen offen- 
1960 festgestelit, daB kinftig wieder ein Ju- sichtlich darum, die ohnehin geringen Rechte, 

[Akt gendvertreter an den Sitzungen des Betriebs- 2. Die CGD besitzt keine Aktiv-Legitimation, die die Jugendvertretung aus dem Betriebs- 
der Handlung: Betriebsratsbiro der Che- rates teilnehmen soll. Dieser Beschlu8 wurde d.h., sie ist nicht antragsberechtigt, weil sie verfassungsgesetz hat, noch mehr einzuengen 

chen Werke. durchgefihrt, ohne daB eine Verhandlung von durch die Entscheidung nicht unmittelbar be- und zu beschneiden. 

iim Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Jugendlichen wesentlich berihrenden troffen wird. Antragsberechtigt sind: Betriebs- 

1 jeweils ein Jugendvertreter an unseren Fragen stattfand. Das ist geschehen am 3. 3. rat, Betriebsjugendvertretung, Arbeitgeber. Wie hieB es doch im AusschuBbericht des 

riebsratssitzungen teilnehmen", verkiindet 1960, am 10. 3. 1960 und am 24.3. 1960... Ange- Die ,,Klage" muBte daher von der CGD zuriick- Bundestages, als das Betriebsverfassungs- 

BR-Vorsitzende. Allgemeine Zustimmung, legenheiten der Jugendlichen standen in kei- gezogen werden. gesetz zur Debatte stand: ,,Durch die Jugend- 

glich die CGD-Vertreter machen die Ein- ner der drei vorgenannten Sitzungen an. Ob- Vorhang — Unruhe beim Publikum - allgemei- vertretung soll den jugendlichen Arbeitneh- 

schrankung, daB die Jugendvertreter nur dann wohl der Betriebsratsvorsitzende auf das Ge- nes Kopfschitteln. mern Gelegenheit gegeben werden, ihre Be- 

den Sitzungen teilInehmen dirfen, wenn setzwidrige seines Handelns nachdriicklichst lange selbst innerhalb des Betriebes zu ver- 

Fragen behandelt werden, welche die Inter- hingewiesen wurde, hat er es versaumt, den Anmerkung: Fir die Nachweit sollte festge- treten und sich in der Praxis demokratischer 

ssen der Jugendlichen wesentlich berihren. Jugendvertreter ordnungsgemaB von der Sit- halten werden, da8 zum ersten Male in der Ge- Vorgange zu iiben." 

Also ,,im Rahmen der gesetzlichen Bestim- zung des BRauszuschlieGen . . . Die Teilnahme schichte eine ,,Gewerkschaft" auf dem Klage- 

nengen." (Der Betriebsrat wei® aus seiner Er- eines Jugendvertreters an den BR-Sitzungen wege versucht hat, die Betriebsjugendver- Na, denn bt man schén - mit der CGD. 

rung, daB in jeder Betriebsratssitzung Fra- auch dann zu erméglichen, wenn Fragen ver- tretung von Betriebsratssitzungen auszu- 

) behandelt werden, weiche die Interessen handelt werden, welche nicht wesentlich die schlieBen, ein Versuch, den bisher noch nicht 

Jugendlichen in starkem MaBe beriihren.) Interessen der Jugendlichen behandeln, stellt einmal die Arbeitgeber unternommen haben. 

ause. Es fanden mittlerweile drei Betriebs- nach unserer Ansicht eine gesetzwidrige Wir missen uns fragen: Wie soll dieses Aus- 

Deccgee statt, bei denen die Jugendver- Handlung des BR oder seines Vorsitzenden schalten der Jugendvertretung in Einklang ge- 

fretung zugegen war. Gatien bracht werden mit der immer wieder erhobenen Fritz Libuda 

: 

: 

Feto: Georg Weise 

5 2 = . 

- : cee Tag der Jugend im Offentlichen 
iS wn Ca bes ma, a = q a a 

Pa i . os + wo © ee lens 

Se _ i Fe y + ia i Die Ortsverwaltung Disseldorf der Gewerk- zum Schutz der Jugend in der Offentlichkeit. 

| a st Meg ae y = = aha schaft Offentliche Dienste, Transport und Die Landesjugendplane sollten standig der 
=a se oa Be; ef, Te i. ahs <i oa Verkehr hatte alle Jugendlichen des 6dffent- neuen und veranderten Situation der jungen 

. mls pe Ks png E Bs as lichen Dienstes zu einer Kundgebung im Rah- Generation angepaBt werden. Er will dafiir sor- 

SE 3 NP PO FAG Be ta- Bie. ae So men des ,,Tages der Jugend im éffentlichen _ gen, da8 in dem nordrhein-westfalischen Plan 
3 i r es O a8 2 oe Naas ae Cah tateel Dienst" eingeladen. Uber 800 junge Kollegin- mehr als bisher auch das Schicksal der jungen 

ee ay J = ‘ ee a ae M ey nen und Kollegen aus allen Teilen der Verwal- Familie bericksichtigt wird. Auch der Minister 
7 cS a ro i : . = : y nS tung und Betriebe des dffentlichen Dienstes —_gratulierte der Gewerkschaft OTV zu dieser 
2 ] z fi hy? , , ey er konnten von dem Vorsitzenden der Ortsver- _ Veranstaltung. 

t — > ys = ~? waltung Disseldorf, Kollegen Willi Kuhimann, 

a a SM gd rs 5 | begriBt werden. Zahlreiche Ehrengaste gaben Der Bundesjugendsekretar der Gewerkschaft 
an a "ea - ad P dieser Veranstaltung ein besonderes Geprage. OTV, Kollege Max Jager, forderte bessere 

r 1 ( Sige be Oberstadtdirektor Dr.Hensel machte sich in Aufstiegschancen des Nachwuchses im offent- 
5 of : le seiner BegriBungsansprache zum Anwalt der lichen Dienst. Die weitere Demokratie des 

= =y . Ee “3 eo e Jugend. Uber die junge Generation werde zu- éffentlichen Dienstes hangt von der Jugend 

em ei. Y . . weilen nichts Gutes gesagt, man vergesse aber ab. Es ware Aufgabe der Jugend, mit dafir 

? = . dabei, daB die Umwelt die Voraussetzungen Sorge zu tragen, daB auch ,,der letzte Zopt 

ad FS —" fir ihr Verhalten schaffe. Dr. Hensel charakteri- wilhelminischen Denkens“ in den Behdrden 

a o sierte die Mehrheit der Jugend als ernst, streb- abgeschnitten werde. 

oa s p. sam und kritisch und bedauerte zugleich, daB 

. <i das Elternhaus wenig Interesse am éffentlichen Die Kundgebung wurde musikalisch umrahmt 

Leben zeige und diese passive Haltung zwangs- von den Darbietungen der Rheinbahn-Kapelle. 

< ~ se er laufig abfarbe. ,,Uns Alteren liegt sehr daran, Die jungen Kolleginnen und Kollegen hatten 

=? onl eee = daB unsere Arbeit einmal von fahigen und ver- den ganzen Tag Gelegenheit, eine Ausstellung 

Fig 4 antwortungsbewuBten Handen und Képfen mit den Gruppen 

4 . 2 ar: fortgesetzt wird." Er beglickwinschte die Orts- 

= , verwaltung zu ihrem EntschluB, diesen ,,Tag a) Das gute Buch fiir die Jugend 

t -° ? der Jugend im 6ffentlichen Dienst" durch- 

if - s zufiihren. b) Berufsfortbildung 

; - Der Arbeits- und Sozialminister NRW Konrad _c) Aus der Arbeit der Gewerkschaftsjugend 
Grundmann dberbrachte die GriBe des Mi- 

sp nisterprasidenten und der Landesregierung zu besichtigen. 

und machte sich zum Firsprecher der jungen 

a Generation. Die Jugend sei viel besser als ihr Diareihen iiber das Leben und Treiben in 

2g xf ™ j Ruf; sie sei fahig, qualifizierte Arbeit zu leisten einem gewerkschaftlichen Jugendsommerlager 

a races a und, viel starker als allgemein angenommen, auf Korsika und im Jugendheim St. Andreas- 

x a oo 3 bereit, Verantwortung fir sich selbst und fir berg gaben den Besuchern weiteren Einblick 

= a a. s die Gemeinschaft zu Gbernehmen. Der Mini- in die gewerkschaftliche Jugendarbeit. 

: Sc ae ster setzte sich fir eine Verstarkung der staats- 
So ae = ave birgerlichen Bildung sowohl in der Schule als 

= 4 ie auch im Betrieb ein und hob hervor, daB die Der ,,Tag der Jugend im dffentlichen Dienst” 

f Si , -. a) Verabschiedung des Jugendarbeitsschutz- fand seinen AbschluB mit einer gut besuchten 

BAe eee 4 - gesetzes ebenso dringend sei wie ein Gesetz Tanz- und Unterhaltungsveranstaltung.
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Junge Leute 3 
brauchen Freud 

siSGiEiGG 3 - 

Sele irite ee a 
Telia Stor ma Seas eee 

f uo fee In vielen Stunden der Konferenz der Jugend der IG Metall, iit 

Bt ine beara die in der vorigen Ausgabe berichtet wurde, ging es sehr ery 
; Gee. a agi *s her. Die Gerechtigkeit in der Gesellschaft und die Fragen ¢ 

| sa So eae peers cae Weltpolitik sind einfach ernste Themen, bei denen den Me 

oes ai Gags : schen das Lachen vergehen kann. Und bisweilen weiB n 

eee \ nicht, ob das Lachen oder Weinen angebracht ist, wenn 1 § 
cps ne z.B. Herrn Chruschtschow auf der Gipfelkonferenz sah, oc fi) 

a im Bundestag gewisse Vertreter, die einer Verschlechteru : 

x ee des Jugendarbeitsschutzgesetzes das Wort redeten. 

ed y An dem Abend aber, den die Jugend der IG Metall anlaBli(® 

Fg 2 a) ihrer Konferenz veranstaltete, wurde herzlich gelacht und ¢ 
2 A Fi schmunzelt. Nicht nur, wenn der Ansager auf die Buhne tr : 

; 4 4 r oa a i 7 sondern auch, wenn die verschiedenen Kabarettgruppen | 

é cap kK td K6énnen und noch mehr scharfem politischen Gewirz auf ¢ 

FE \ Biihne kamen. Dazwischen immer wieder heiBe Musik. U 

dann dréhnte der groBe Saal. Und wenn eine Tanzgruppe ili) 

\ fi TAnze zeigte, dann freute man sich. Am meisten wohl dber d§ | 

" A Cowboy-Tanz. DaB der Leidensweg des Jugendarbeitsschu§ / 
- % Da oe 4 aes La f gesetzes mit sehr viel lronie dargestellt wurde, versteht s 

be a @ Ase Raa RN J += von selber. Wenn man hier, anstatt zu lachen, auch lieber s) 

i - . Oe aante 2 : ~* nem Zorn Ausdruck gegeben hatte, weil es kein gutes B| 

) i “ i 5, Tas aes x gewisser parlamentarischer Vertreter ist, was uns bei den Vé 

handlungen gegeben wird. Nun, es wurde viel geboten. Unc 

zeigte, daB die Jugend in ihrer Gruppenarbeit sehr wohl we 

was sie mit ihrer freien Zeit anfangen kann. Es war ja nur 

verschwindend kleiner Teil der Neigungsgruppen, die hie 

Bochum auftraten. insgesamt gibt es bei der Jugend der 

Metall 337 Gruppen, die mit Laienspiel, Kabarett, Volksta De 

Musik, Gesang, Fotografie, Basteln, Sport und sonsti 
Hobbys ihre freie Zeit verbringen. Dabei sind die reinen 

dungsgruppen nicht erwahnt. Es ist eine lebendige Jugend, 

hier am Werk ist. Und es ist auch ein Stick demokratischer 
ziehungsarbeit, die hier geleistet wird. Unsere Demokratie k 
nicht leben ohne eine lebendige Jugend. Und es ist auch \) 

»Und dann erlebte ich...‘ Der Junge am Klavier wenn sie das 6ffentliche und politische Leben genau verfc 

denn wie sollte diese Jugend spater in die Politik eingrei @™ S¢ 
wenn sie sich nicht vorher damit befaBt hat und sich im Selb: 

studium die Grundlagen dafir erarbeitete. 

P Ein guter Freund der Gewerkschaften und der Jugend — es w 

E der Negersanger Kenneth Spencer — kam und sang seine | 

a der. Und es war etwas wie die Verbundenheit mit allen Gee 
ia ps eh: mitigten und Erniedrigten im Saal, wenn er mit seiner he 

= er a as lichen Stimme die Lieder seines Volkes sang. Es war ein gros 

. Erlebnis, als am Ende seiner Darbietungen alle Versamme't 

das Lied der weltweiten Solidaritat mitsangen. Da fihliten & 

jungen Menschen, daB nicht nur sie Freude brauchen, da & 

- kamen sie eine Ahnung davon, daB diese ganze Erde mé 

4 y Freude und Lachen braucht, mehr Recht, mehr Freiheit, me 
1 Mut, mehr Gerechtigkeit, mehr friedliche Verstandigung, 4! 

Hunger, Not, Unterdriickung, Krieg und Gewalt nicht zu s¢ 

A ical brauchen, daB man sie besiegen kann, wenn sich alle anstre 

ae , gen und iber den kleinen Argernissen des Alltags nicht 4! 

{ a . fs groBe Ziel vergessen. 
1 2 

\ a8 Junge Leute brauchen Freude! Gewi8. Alle Menschen bra 
. : chen sie. Wir brauchen sie auch in unserer taglichen Arbeit 

i Bs = : unserer groBen Gewerkschaftsbewegung, die noch viel jing 
ss * ist als die Demokratie, von der Kogon so warm und gut spree 

. i Es sollte etwas mehr Freude in unsere tagliche Arbeit, aul 

om i wenn die Jugend manchmal in ihrem Drang in Konflikt mit 4@ 

bo ad = Alteren Kollegen kommt. Nicht beim ersten Unverstanc( 

sed 3 schon aufgeben. Was beim ersten Gesprach nicht gelan 

: gelingt wahrscheinlich morgen, wenn man ruhiger, freundlich 
= ey vielleicht lachend miteinander spricht. Die Jugend der Gewe! 

schaften hat das groBe Gliick, daB sie mit den alteren Kolleg® 

i. das schéne Ziel verbindet, mehr Freude in die Welt zu bringé 

5 Was sollte gerade junge Menschen hindern, mehr Freude, me 

Lachen, mehr Verstandnis, mehr Toleranz in unsere taglic" 

Lt 
Arbeit zu bringen? : 

S dunge Leute brauchen Freude! Wir brauchen sie alle! ! 

Be 4 
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Der Junge, der nicht erzahlen konnte 

Von Ernst Hammer Zeichnungen: Joachim Braatz 
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in der Schule hatten wir einen Jungen, mit dem »sBrakusch, sagen Sie mir, wann war die Schlacht «Brakusch“, sagte unser Geschichtslehrer, Kampf hin und her. Ja, es wird berichtet, dai 
wir nur schwer zurechtkamen. Nicht, daB er auf dem Lechfeld?“ ydas war eine unerwartete und treffende Ant- selbst die Geister der Erschiagenen in der Luft 

besonders stark gewesen ware; es gab Star- Brakusch stand auf, langsam, ein wenig ge- wort. Ich habe Sinn fir Humor und wei8 eine noch weiterkampften." 

kere. Nicht, daB er besonders klug gewesen langweilt. ,,Am 10. August 955." schlagfertige und originelle Antwort zu schat- Gut, Zauner, genug! Unser Geschichtsleh- 

ware; es gab Kliigere und Gewitztere. Nein, es »Was war der historische Erfolg der gewaltigen zen. Ich trage so was nicht nach. Aber nun, rer winkte ab. ,,Nun“, wandte er sich an Bra- 

war etwas anderes, was uns an ihm zu schaften Schlacht?" nachdem wir uns alle wieder beruhigt haben, kusch,,,haben Sie gehdért? Ich méchte, daB Sie 

machte. Es war seine Art zu sprechen und zu Brakusch zégerte. Wir beneideten ihn heim- wollen wir wieder zuriickkehren zur Schlacht es mir auf, ihre Art schildern, daB Sie auf thre 

lachen. Es war das, was er sagte und die Art, lich, weil ihm eine solch wunderbare Frage ge- des Jahrtausends, zur Schlacht auf dem Lech- Art diesen beispiellosen Kampf schildern. 

wie eres sagte. Wir waren damals keine Muster- stellt worden war. Weiche Chance fiir ihn! feld. Erzahlen Sie mir etwas dariiber!" Er setzte Dann kénnen Sie sich sofort setzen. Also?" 

schiler; wir liebten die alten SpaBe, die sich Fast jeder von uns hatte auf eine solche Frage sich auf das Ende einer Bank, knapp eineinhalb Brakusch zuckte die Achsein. ,,Wie soll ich 

von Schilergeneration auf Schilergeneration losgelegt: Heldentum, Kaiser Otto, Verteidi- Meter von Brakusch. Durch das Fenster fiel wissen, wie das zugegangen ist? Ich war nich 

vererben; wir wuBten die schwachen Stellen gung des Abendlandes, Kampf gegen die wil- Licht auf sein weiBes Haar, auf den ein wenig dabei. Ich glaube auch nicht, daB die Geister 

unserer Lehrer zu finden und auszunitzen; den Magyaren, historisches Geschehen, Ret- filligen Oberkérper, welchen er sehr gerade der Erschiagenen in der Luft weitergekampft 

wir rauften und spielten und auBerdem beka- tung des Abendlandes — jeder von uns konnte hielt, auf die Hande, die wie zum Gebet gefaltet haben. Das gibt es nicht. Geister kénnen nicht 

men wir alle ziemlich gleichzeitig Stimmbruch. die beliebten und immer wieder gebrauchten waren. kampfen.“ 

Aber mit Brakusch wuBten wir nichts anzu- Formulierungen im Schlaf heruntersagen. Un- Es war sehr still in der Klasse. Wir spirten, daB So?" sagte der Geschichtslehrer. ,,Ist das 

fangen. Er war nicht alter als wir, nicht starker, ser Geschichtslehrer hatte eben eine groBe sich hier etwas vorbereitete, das wir zwar nicht alles, was Sie zu diesem welthistorischen Er- 

nicht kliger; er war nur anders. Wenn wir Schwache fiir farbige und einigermaBen begriffen, aber unklar ahnten. Es schien, als ob eignis zu sagen haben?" 

manchmal wahrend einer Pause Papierkugein schwulstige Formulierungen. diese Schlacht auf dem Lechfeld, vor nahezu yJal! nickte Brakusch und sah gelangweili 

warfen und es traf zufallig eine den Kopf von Brakusch antwortete zégernd, fast widerwillig. tausend Jahren geschlagen, in unserem Schul- zum Fenster hinaus. Dann rausperte er sich 

Brakusch, so wandte er sich langsam um und »,Die Magyaren wurden geschlagen.“ Das war zimmer noch einmal eine gewisse Entschei- und sah den Lehrer an. ,,Es wurde eben zwi- | 

sagte mit ruhiger, unbewegter Stimme: ,,.Du alles. Wir schittelten heimlich die Képfe. Sich dung bringen sollte, nahezu tausend Jahre schen zwei Heeren gekampft. Zwischen einem 

Idiot!‘ Sonst nichts. Aber die Art, in der er es eine solche Chance entgehen zu lassen! spater. Eine Entscheidung anderer Art freilich Magyarenheer und einem Reichsheer. Das 

sagte, veranlaBte uns, nicht mehr auf ihn zu Unser Geschichtslehrer lachelte, ein wenig iro- als damals; wir wuBten nichts davon, nur zwei Reichsheer gewann den Kampf. Dadurch konn- 

zielen. Einmal planten wir eine gemeinsame nisch, ein wenig verzweifelt. ,,Das ist alles, was in unserem Schulzimmer wuBten darum und ten die Magyaren nicht weiter vordringen.“ Er 

Aktion, ich habe vergessen, wogegen oder wo- Sie mir von der Schlacht auf dem Lechfeld er- erkannten auch, daB sie ihr nicht ausweichen zuckte wieder die Achsein und schwieg. 

fir. Ich weiB nur, daB sie nicht zustande kam, zahlen kénnen? Denken Sie nach. Wir haben konnten. Unser Geschichtslehrer wandte langsam den 

weil Brakusch gelacht hatte. Irgendwie war es es schon durchgenommen. Sie werden doch »Brakusch", sagte unser Geschichtslehrer, Kopf und sah uns an.,,Nun, wie denkt ihr dar- 

ihm zu Ohren gekommen, und als er es wuBte, zu diesem gewaltigen schicksalsschweren »wachen Sie auf. Sie missen etwas sagen k6én- Gber? Kann man mit zehn Worten eine solche 

sah er uns an und lachte. Er sagte nichts, son- Ringen zwischen Ost und West ein wenig mehr nen, Sie kénnen nicht stumm bleiben, wenn Heldentat abtun? Eine solche Leistung fir Eu- 

dern lachte nur sein Lachen, jenes Brakusch- zu sagen haben? Die Jahreszahl zu wissen ist ich Sie nach der Schlacht auf dem Lechfeld ropa? Kann man mit diesen paar diirren Wor- 

Lachen. Das geniigte. Wir wurden stumm und da nicht genug. Etwas von dem Feuer in den frage. Dazu hat jedermann etwas zu sagen. Sie ten das abtun? ErfaBt einen nicht im Gegenteil 

verloren die Freude an der ganzen Sache. Herzen der tapferen abendlandischen Streiter haben doch eine eigene Meinung, nicht wahr? noch immer die Flamme der Begeisterung, de’ 

Geschichte unterrichtete bei uns ein Mann, der muB doch noch in den Herzen der Nachfahren Oder sind Sie befangen?“ Bewunderung, ein Gefihl hinreiBender Dank- 

eine Schwache fir Rhetorik hatte. Man brauch- leben! Sie missen sich doch das grausame Brakusch schittelte den Kopf. ,,Ich bin nicht barkeit fir diesen Opfersinn, diesen Edelmut, 

te nicht sehr viel zu wissen; man brauchte eine und heroische Geschehen vorstellen kénnen, befangen, Herr Professor. Darf ich mich set- dieseggrandiose GréBe, die unsere Ahnen in 

gestellte Prifungsfrage nicht zu beantworten, es muB Sie doch drangen, dem Heldenmut der zen?“ diesem Kampf um die Zukunft des Abendlan- 

wenn man irgendeine historische Begebenheit todesmutigen Mannen wenigstens mit einigen Unser Geschichtslehrer nahm seine Brille ab des aufbrachten? Nun, was meint ihr?“ 

oder Anekdote schwungvoll und in méglichst wenn auch unvermégenden Worten gerecht und begann sie zu putzen. ,,Ich will, daB Sie Wir sahen uns an, histelten, rutschten auf un- 

biumenreicher Sprache zu erz&hlen verstand. zu werden! Wie kampften die Recken?" mir Gber die Schlacht auf dem Lechfeld erzah- seren Banken hin und her und wuBten nicht, 

Von dieser Méglichkeit machten wir besonders Brakusch zog die Mundwinkel herunter und len, iber den Heldenkampf, den damals das was wir sagen sollten. Wir sahen die Augen 

vor kritischen Zeugnisterminen gern Gebrauch. sah unseren Geschichtslehrer an. Dann sagte abendlandische Reichsheer den Magyaren lie- des Lehrers erwartungsvoll auf uns gerichtei 

Wir faselten drauflos, und das Gesicht des gu- er mirrisch: ,,lch war nicht dabei, Herr Pro- ferte. Verstehen Sie mich nicht? Zauner, er- Das weiGe unordentliche Haar stand von sei- 

ten Mannes glanzte vor RGhrung und Begei- fessor!" z&ahlen Sie es ihm!" nem Kopf ab, und im Licht der Sonne, das 

sterung. Zuerst war Schweigen in der Klasse, aber Zauner war der zweitbeste in unserer Klasse durchs Fenster auf ihn fiel, sah er aus wie ein 

Ich erinnere mich noch heute des glanzvollen dann lachten wir, daB man es weitum héren und der Liebling des Geschichtslehrers. Er alter Barde, wie eine jener Gestalten aus Uh- 

Berichtes, den ich, statt eine Frage dber das konnte; wir weinten vor Lachen und bewunder- stand auf und legte los: ,, Tapfer und ihrer un- lands Balladen, die wir auswendig lernen mu8- 

Faustrecht zu beantworten, iiber des alten Ro- ten Brakusch, der es gewagt hatte, eine solche geheuren Verantwortung bewuBt, ber sich ten und die uns schrecklich langweilten. Aus 

land Taten und Untergang herunterhaspelite. Antwort zu geben. Nach einem Augenblick der selbst weit hinauswachsend, standen die Ab- irgendweichen Grinden tat er uns in dieser 

Es gab 4uBerst wenige glanzvolle Leistungen Verbliffung begann auch unser Geschichts- teilungen des Reichsheeres wie Felsen in der Augenblick fast leid. Er sah uns so erwartungs- 

in meiner Schilerzeit, aber darauf, wie ich vom lehrer zu lachen, nur Brakusch blieb unbewegt. anbrandenden Flut der rasenden Reiterscha- voll, so hoffend und zuversichtlich an. Ein paar 

Faustrecht auf den alten Roland kam, bin ich Er sah uns an mit jenem gewissen Blick, der ren. Tief auf ihre kleinen struppigen Pferde ge- yon uns sagten halblaut ,,ja, aber es waren 

noch heute stolz. uns 4rgerte. Es war ein Blick, mit dem man duckt, ritten die schreckeneinflé8enden wilden nur ein paar und sie sagten es eben nur halb- 

Und ich erinnere mich an die Stunde, in der kleine Kinder ansieht. Sein Mund deutete ein Reiter in verzweifelten Angriffen gegen die laut. Wir anderen schwiegen. 

Brakusch aufgerufen wurde. Ich wei8 auch schwaches, halb mitleidiges, halb veracht- Reihen des Kaiserheeres an, das unter den un- Da drehte sich Brakusch um, sah uns an mil 

noch, woriber er von unserem rotwangigen liches Lacheln an. Wir hérten bald wieder zu gestimen Angriffen wohl zeitweise wankte, seinem gewissen Lacheln, das wir nicht moch- 

alten Geschichtslehrer befragt wurde. lachen auf. aber niemals zerbrach. Grimmig wogte der ten und sagte ganz ruhig: ,,Ach, Herr Profes- 

8



5 aE ESS Ae 27 ee 
ae * + st ees 
Pes ak SY, es RES a r 

PRP We Rao oo Nn 
tag oe Mate Pia + +. 
es * ee a Ct ee, % xo Pat AT 

I gg x. s\ \ mt eae 5! es - 4,3 * é 

og Bae Rees oF Se 
er wy Bs As ve ORO > B Pie. ‘ 

‘ sper ae Tele . he. : ws 
2 a: Kz Wee. TSS YS 

>  — ae — ie 
sor, die dabrauchen Sie nicht zufragen.Denen _ te sie zu Fausten und schittelte sie gegen Bra- Be ay. iy ee a zs 
ist das genauso egal wie mir. Die legen doch kusch. ,,Kusch, Brakusch!" schrie er. ,,Kusch, Wy wae 3 ‘3 ee NS te , ae SS ye : a 

nur deshalb so ein Geschwafel hin, weil sie ei-  Brakusch! Kusch, Brakusch!" are ee yy aie?) Ma: oe z 7. oo _ 
nen Einser haben wollen. Aber sonst ist ihnen ' ans pnt Vee Aaa i oe eile gale! 4 
die Schlacht auf dem Lechfeld genauso egal Wir wuBten nicht, was wir tun sollten. Es war —— ———— 7 “s Hi - = a an . as 

wie mir. Das ist alles schon solange her. Mich _schrecklich aufregend, wir konnten es uns 2k ees ae Se es ag aa pee eas, ’ soe 
interessiert nur, was heute ist. Wie man’s auch nicht erklaren. ,,Nichtgenigend, Bra- ee Re a oe Ee ee ee oe a RRO See eee 
macht, daB man nicht hungrig sein muB. Darf__kusch! Nichtgendigend, Brakusch!" schrie un- “= = eee awe ee SS. Sas 
ich mich setzen, Herr Professor? ser Geschichtslehrer weiter und schiittelte die SSS SSS SS — pS ee SS 
Wir atmeten ganz leise. Richtig, Brakusch war _ Fauste. Dann lautete die Schulglocke zur Pau- eS Se a a -z SS 
arm, aber es ging uns ja nichts an.Es ginguns _ se. Der alte Mann achtete nicht darauf. Immer = SS eS ee ee = SS 
nur etwas an, bei Gelegenheit eine gute Note noch stand er vor Brakusch und schrie. Bis 

in Geschichte zu erhalten. Sonst nichts. Ja, Brakusch, als unser Geschichtslehrer einmal 

das nachste FuBballspiel auch, natiirlich. Atem schépfte, ganz ruhig sagte: ,,Es hat ge- s 

Unser Geschichtslehrer sah uns an und be- _lautet, Herr Professor!"* orosl ee oh ne d lese 5 PS ! 
gann wieder seine Brille zu putzen. ,,Ist das 
wahr?" fragte er sehr leise. Wir gerieten in Un- Da lieB der alte Mann langsam seine Hande 

ruhe, wetzten auf unseren Banken umher, mur- sinken. Er strich sich iber die Stirn. ,,Ach so, Unser Foto zeigt SchioB Gripshoim 

__melten, flisterten miteinander, wuBten nicht, gelautet. Jaja, gelautet. Ich verstehe schon." é 

was wir sagen sollten. Dann sagte er noch sehr leise: ,,Entschuldigen 

,»,Und ich habe mich immer gefreut, weil ihr so Sie, Brakusch!" Er schritt zum Katheder, nahm 

schén erzadhlen konntet", sagte unser Ge- seine Bacher und ging zur Tir. Gebiickt und 

schichtslehrer und putzte seine Augenglaser. langsam schlurfte er hinaus. 

nich habe geglaubt, daB es euch interessiert Monolog am Grabe eines Freundes 

und daB ihr - daB ihr Anteil nehmt."* In dieser Pause waren wir sehr ruhig. Wir blie- 

,,Darf ich mich setzen, Herr Professor?" fragte ben in den Banken und unterhielten uns halb- 

Brakusch. Unser Geschichtslehrer sah lang- Jaut. Nur Brakusch stand am Fenster und !a- 
sam von seinen Brillen auf, sah Brakusch vor _chelte auf jene Weise, die wir nicht gerne nich weiB nicht, ob ich mir jemals im Leben ein Schlo® bauen kann“, hast du einmal gesagt, 
sich stehen und dann - ja, dann muBte etwas _—mochten. Er trommelte auf der Fensterscheibe als du hier wohntest, ,,aber wenn ich mir eines bauen kann, so eines méchte ich mir bauen!"* 
in ihm vorgegangen sein. Er lief plétzlich rot leise den Takt zu irgendeinem unbekannten 

an, setzte die Brille auf, hob beide Hande, ball- © Marsch, den nur er allein hérte. Wie sehr hast du doch recht, alter Freund: Dieser Ort liegt unbeschreiblich schén am Ufer des 
} groGen buchtenreichen Sees, der mit Hunderten Inselchen iberstreut ist. An den Ufern spielen 

t Kinder im weiBen Sand. Hinter dichtem Gebiisch verbergen sich buntgestrichene Sommer- 

hauschen, nur mit einem vorwitzigen Fenster aus dem Griin hervorlugend. Im breiten Schilf- 

; giirtel erteilen wichtigtuende Entenmamas ihren SpréBlingen Unterricht in der Formierung 

schnurgerade ausgerichteter Kiellinien. Ober den See gleiten weiGe Segel wie verspielte Som- 

y merwolken, und jenseits der Bucht wuchten die schweren runden Tiirme des alten Schlosses, 

das dem liebenswirdigsten deiner Romane den Namen geliehen hat. 

1s ! Es ist mir immer unverstandlich gewesen, warum dieser Ort, der im Zeitalter der StraBenkreuzer 
Jeon { jeder Sorte so leicht erreichbar ist, nicht 6fters von Besuchern aus der Heimat aufgesucht wird, 

{ { Man kénnte doch des Schlosses wegen kommen, seiner Kunstschatze wegen, der wunder- 

x zi: -« baren Landschaft wegen, um die Stille der Sommerabende in der kleinen Stadt zu erleben, die 

\ SZ ae ~-" zauberischen Farben der hellen Nachte, die ergreifende Wirde des alten Domes im Nachbar- 
‘i St) 1 OH ‘ 2 y stadtchen, an dessen Wanden man noch die gereimten Grabspriiche deutscher Edelleute des 

—= : ox ; SS ete siebzehnten Jahrhunderts lesen kann, - und man kénnte schlieBlich auch einmal in den Garten 
| {> pi kommen, den du dir zur letzten Ruhestatte auserwahit hast, warstes doch du, derden deutschen 

| | Bs ss og SL Lesern als erster tiber diese sichtbar und fihibar gewordene Idylle berichtet hat. 

1 | | iy ~< ae Doch man hat keine Zeit! Nicht fir dich und nicht einmal fir sich selbst! Man ist zwei- oder drei- 

R | net ~ tausend Kilometer weit gefahren und lduft sich nun zwischen den Sehenswirdigkeiten der 

4 . } oe . eC ay Hauptstadt des Landes die FiBe wund. Du warst immer skeptisch in bezug auf die Urteilfahig- 

gr ne at ny tH Ja SF a. keit und den Geschmack deiner Landsleute, und du hast allzu oft recht behalten. 

hae 
| if Ps Uy To ey . Und dabei ist ein Gang zu dir in dieser Zeit wie ein Gang durch ein sommerliches Marchen: 

i iy) Za (Ie. - ie i) Ober den blauen.See schieBen die weiBen Pfeile der Méwen, iiber den Himmel segein sonntag- 

i Pr is Y ee liche Wélkchen, und unmittelbar hinter deinem Garten mit den wunderbaren alten Baumen blaht 
Gd y # i J am Feldrand der rote Mohn. So laut du in deinen Worten und so frech du manchmal in deinen 

h A, } f ! ~ ’ | Versen warst — zum SchluB wahitest du doch die einfache ewige Schénheit des urspriinglichen 

ie i, A Landes. Es war soviel Lautes um dir - und nun diese Stille! Du gabst dich oft als rauher Kamp- 

\| - y fer, aber im Innern warst du ein Kind mit einem weichen und verwundbaren Herzen, das den bun- 

N }} bs Be ae ten Faltern nachlief und iber den Tod einer Blume weinen konnte. Zum SchiuB kam alles 

S Nee r , | a a) heraus! 
= 5 ‘ a\ 

i J a > Ae , | Das niedrige eiserne Gittertor steht immer offen. Am zweiten Seitenweg rechts liegt das Grab 

a = e er © x t unter einer alten Eiche. Mitunter liegen Blumen auf dem schweren Stein, manchmal liegt auch 

ae = oy * P wy ein Kranz dort - es gibt immer noch Freunde, die von weither kommen, doch die laute Reise- 

“! oof | fy > g gesellschaft beim SchioB hatte keine Zeit. Sie hatte Kaffee bestellt in der Nachbarstadt und 
| Spr a ZS | lg Ff] ~* i {i sae sollte in einer halben Stunde dort sein. Deshalb bin ich ja allein gekommen. Du kennst sie ja, 

- | Ah . ewiger Kaspar Hauser. Sie sind immer noch — oder schon wieder! ~ die alten. 
oe 4 % “¥ 

ee Yl ye Fy! wo “$F Es ist auch gar nicht so sicher, ob sie deinen Namen kennen. Du gabst ihnen fiinf zur Auswahl: 

oe y Ee Lp % (y Peter Panter, Theobald Tiger, |gnaz Wrobel, Kaspar Hauser, Kurt Tucholsky. Finf Finger waren 

[ T 4: rr es an einer Hand, fiinf Namen, die sich mitunter selbstandig machten und ihr eigenes Leben 

ee | (| 3 Sp fahrten; mit diesen fiinf PS versuchtest du die Katastrophe aufzuhalten — wir wissen alle, wie 
| { 1 \ 5 ( \ es ausging! Aber trotzdem: Nur zweimal faint Jahre lang hattest du zu warten brauchen, dann 

' | Pew us iy / war dieser ganze Spuk schon vorbei. Eigentlich sollte man dir noch heute in aller Freundschatt 
} ( a VF \ ed den Hintern versohlen ... Wie sehr wir dich doch brauchen kénnten! Dich und deine 5 PS... 

/ my (} —— Du weiBt es nicht, wie frech sie schon wieder werden . . . Doch, sagtest du nicht etwas?? 

4 

f ft | y »HGr ihre Stimme nur: gleich weht’s gelinder. 

a r | ’ Setz du sie fort. Was bin denn ich allein? 
f x . Wir Menschen sind doch stets die gleichen Kinver: 

) poe! | ich war es nicht - mein Sohn, der soll es sein!"* 
= 1 

: fs | Z Vielleicht hast du recht, alter Freund! Wir missen es wohl ohne dich versuchen, und ohne 
diese 5 PS, wie sauer es uns auch ankommen mag! — Schlaf wohl! — 

Martin Grill 
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a ss er Eiger-Nordwand, sondern unser Bericht 
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Kilettern macht durstig. Und was ware da- 

gegen besser als das klare Gletscher- 

wasser. 

Ein weiter Schritt iber den Abgrund - und 

Das Anseilen vor dem Einstieg in die Fel- dazwischen ist der blaue Himmel. Eine 

senwand erfiilit einen doppelten Zweck. dberhangende Felswand erfordert die gan- 

Es ist eine Sicherung und Hilfe fiir den ze Kraft des Bergsteigers. Mit dem Kletter- Die Felswand ist bezwungen. Am sichern- 

Nachsteigenden. Das Kletterseil wird un- hammer treibt er Seilhaken in den Fels. den Seil kommt die Kameradin nach. Bei 

ter den Armen iiber Brust und Riicken ge- €in Karabiner wird darin eingeklinkt, wo- einer Zweier-Seilschaft kann einer auf den 

fegt, ebenso iiber beide Schultern. Dann durch dann das Seil beim Weiterklettern anderen bauen. Das Seil verbindet beide 

wird es mit einem Knoten verbunden. lauft. bei dem nicht immer ungefahrlichen Sport. Der Berg ist bezwungen. 
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a Ee M a . Pee) fy es £7 <,  Markusplatz, vielleicht war es der leicht ver- 
i : as ey ag: #3 ee ap fw CEM S44 wackelte Campanile... Plétzlich gingen ge- 

Hi ? : | < 24k. "4 ad ae ny awe? +e fi \i ee heimnisvolle Signale von der Netzhaut meines 

i s oe Be } 2). Sh) <7 y pry: e ae He 4! . go f ge ‘a Auges an die GroBhirnrinde, wo die Erinne- 
3 | si es. ei er Nt pee md Lk rung folgende Bilder projizierte: 

i : / ? e y ge | : ‘ © a ae ott Die Zuckergu8fassade des Dogenpalastes und 
: yj pa i er oy j ae ff oR ~] die kleinen Kaffeehaustische gegeniber, zwi- 

Saf ve rot ~ pe 7 tate ip “4 is fe Oe af 4 4 schen denen die Kellner so geschickt ihre 
/ arn ue ; 4j wy : % tk ey |) ies Tabletts jonglieren. 

1 as 2 Ae i ’ j BA Bo as Da sitze ich also und trinke meinen Espresso. 

|] 2 a 4 la 7 Tes AE wang | bin Zwei oder drei Tische weiter sitzt ein Araber- 

1 ny 2 yes gaan. a ag ie i att scheich in wallendem weiBen Burnus und 
Po 1 ie’). sf) x Sead 4 eds Oi Sia] 4 weckt in mir phantastische Vorstellungen von 

- 4 s4 Zz i a“) ae Fe Be schlanken Oltirmen und fiilligen Harems- 
: 1 ‘ Pl eg hy tir m0 yee —-damen. Die dicken Goldschniire seines Tar- 
' #4 4 ey SEL. apts asad Lye busch scheinen die Berechtigung solcher 

4d ri Ny he a Oe % Pa Miss ft 4 3 on Assoziationen nur noch zu unterstreichen. An 
ag Yd ‘he (ae) des ae be! LA: “ a Coa seiner Seite langweilt sich eine ippige Blon- 

Rt ; bia oa i gM ae Re dine; eine jener Marketenderinnen der inter- thas 6 23/1 Bh: 
F; de a wees ee He a oF : 2 nationalen high society, deren gréBter Vorzug 

4 p po) aS Ly Sieg = Li a Be in der klaren Abgrenzung ihrer Interessen liegt. 
: . ee a Se! gg Shs teal. Jetzt fallt mein Blick auf eine resolute Italiene- 

Se nr Pit ae, lle vad, on iv. | [# tin, die drei oder vier Schritte hinter dem inter- 
‘ SS ? re Giegt hy Bt Ale 2 4 Pir. Ag essanten Paar ihren kleinen Jungen an der 
: $ : ie 4 V4 en Sy a | Gare Hand heimwarts zerrt. 
fl hel tee ie a ¥z ye? Z AY Der Knirps stemmt sich mit aller Kraft gegen 
& S a is is” 3 y Si J ee bot ae die Mutter. Er hat den Araber entdeckt. Jetzt 
bi te) isd EA dis Ss sb eb a sieht ihn auch die Frau. 
é ef ba) A ae A a4 xz wy 4 Sie bleibt stehen, und der kleine schwarze 

E 5 mie ot ae , Be eT wey x Strubbelkopf darf schauen. Verzaubert, mit 
Ee : 2 Tatty | Sige LY “tae Mi groGen Augen, steht er da, als warte er darauf, 
3 55 o WE ieee in id PE aoe > gh AeA Oe da® der braune Mann gleich eine Wunder- 
‘ Beene es, Oe tee oe as oy ae lampe aus seinem Marchengewand hole, drei- 

& : kan Pi ey ih ot abs mal daran reibe und... Dann muB der Geist 
E So, 5 Ee et ead I ee | * f Ci ST tens noe: erscheinen und mit donnernder Stimme fra- 
E ss eg ? Ruka + 4 1 & eg apes gen:,,Herr, was befiehist du?" 
a s es Pa Se 4 # cm f os ieee eo , Ar a Der Scheich hat inzwischen gemerkt, da8 ihn 
& 5 RG eS Sy Sra on ae: j wt Se Kee igh’ ae jemand von hinten dauernd anstarrt. Er dreht 
& See Be efi . Pie s f ee sich um, worauf die Mutter einen roten Kopf 
E s a ae : wee fy as : P Bae = jee bekommt. Der Marchenmann sieht es, lachelt, 
a ; : Re See nog al Fs p ? ae Ges nickt freundlich. Unentschlossen lat die Mut- 
E x 3 3 3 So Beer Bf Fe age eka. ae ter die Hand ihres Bambinos los, und jetzt geht 
& @ Rises fo ee ia? ace "Es me, dy yh iva ee eee der Kleine, geht wie im Traum, mit langsamen 

. s 7 ee Epis nen aes ne pete Naas i F / Se ae vorsichtigen Schritten, bis er mit seiner Schul- 
Se ee, Oy ie Tit ae i Me A }° = _ ter fast den Burnus beriihrt... 

= Ly Baad eee Ses ey ae oe ap 4 a ae a hha Die Blondine scheint von alledem keine Notiz 
oe aie ps ted ae Siete en eas pee «i ai ke y é 2 A zu nehmen. Sie nippt gelangweilt an ihrem 
= ’ Ee Re ec ee ee ya. ye ye Aree PEELS; Whisky. Die Frau mit ihrem Einkaufsnetz im 

| ae Rasen, # Bias Sea So PAB Sate oe oa) aes eee? am a x map 48 id 3 Bish Me Hintergrund ist so verlegen, daB sie am lieb- 
} } % ee ees eS Ee aR POLS. SPL $y sten in den Boden versinken méchte. 
2 a TF 42 Undwas tut der Scheich? Pade tee emcee re Sr ee ee BE Ss. ek Gee A ie jira 

Pasi = eM 4 Resse ee eS Rae ApS Leen eren kee ae ys oF ie ae Er nimmt die Hand des Buben und — als wirde 
eS — A eS ees Spee ee Z 3 Cape ak q DO pd Hes er dessen geheimsten Wunsch erraten, fiihrt 

Be Pry eet arden en sor ee a3 . 4 Wh ee coe ogee mae tin er sie behutsam an die Goldschnire seines 
; YY “ ; “SS ae eee eles . 5 Ng 4 ct a wet “9 Tarbusch. Sie sprechen kein Wort, die beiden. 

¥ 4 SI ai Co rs = eS % B ph ee PT Aber es ist ganz klar, was der Scheich zu dem 

2) 3 ‘ - ones oe 4 j wee ‘a Bambino sagt. ,,Fa® mich nur an", sagt er, ,,du 
yy oe igat, i = ss a3 : BG glaubst es nicht, aber ich bin Wirklichkeit!" 

: e sie ae 3 cl ay cm: we ot Und wie er sieht, daB der Junge plétzlich Ober 
oo eee pee a 4% a <2 pee das ganze Gesicht strahit, greift er in seinen 

i . ; eos te Sao ESE = 2 oa | g. 2. ay Burnus, holt eine fremde, runde Minze hervor 

aoe Soe Roce ee = re 1 tt £3 und legt sie in die kleine Hand. Dann streicht 
oe ee So cores 3 = =m: a Ri 4 bade er dem Bambino noch einmal Ober das Strub- 

\e ‘ ‘ a ¢ aa: ties 3 a % =>. Bee , belhaar und gibt ihm einen freundlichen Klaps. 

: eee Ss cme ith tes Gleich darauf hatte ihn die Mutter wieder an 
: es - : eee. / Fi der Hand, und sie verschwanden irgendwo im 

=: ee % Z Menschengewihl. Auch der Araber und seine 
EL Bae ig Begleiterin standen aut und gingen. Sie wak- 

: ¢ a “J am i, ¢ ae kelte herausfordernd mit den Hiften, und als 
ae el ae be ich sie so sah, wuBte ich genau, was sie dachte. 

i; sS Se. ; i WR Bd 2 »:Wie langweilig ist doch alles!", dachte sie, 
; 3 ae? Px « {7 5 pwie langweilig...!" 

: 5 z i we eed) 8s Denn sie war haargenau der Menschentyp, fir 
4 a ¥ den es nichts Neues unter der Sonne gibt. Und 

ase ee . 4 : ™~. t 4 far den es wohl auch nie etwas Neues geben 

3 ee : z , a i te wird. 
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Zin furchterregender Soldat marschierte unentwegt neben uns eher dem Klima Amsterdams angemessen ist. Und da sind na- um die Hitten herum. Wenn es einmal eine Planung fiir Djak 

her. Sein Gesicht zeigte keine Spur einer Regung auf, seine tiirlich auch —- Grachten. Was fiir ein kimmerlicher Versuch, ta gegeben haben sollte, dann ist sie langst unter dem Anstuf 

Augen blickten stumpf vor sich hin mit dem Ausdruck des wis- die Heimat nach Siidostasien zu verpflanzen! Die Indonesier der in die Stadt wegen der Sicherheit und der Erwerbsméglic¢ 

senden und unnahbaren Menschen. Die khakifarbene Uniform schatzen zu Recht diese stehenden und stinkenden Gewasser keiten eindringenden Bevélkerung zusammengebrochen. 197 

war makellos, die aufgekrempelten Armel eine Konzession an herzlich wenig. Die Armen werden diese Wassergraben aller- zahite Djakarta nur 500000 Einwohner, heute sind es 3 Millione 

die dampfende Hitze. Eine breite Hutkrempe war kaum hinrei- dings vermissen, wenn man sie wirklich zuschittet, wie der und mindestens */,; von ihnen sind auf der Suche nach eind 

chender Schutz gegen die sengenden Sonnenstrahlen; die Plan es vorsieht, denn sie ersetzen ihnen die Badewanne, den Lebensunterhalt. 

halbhohen Schnirstiefel miissen ihn scheuBlich geplagt haben. Waschzober und die Bedirfnisanstalt. Links und rechts braust Djakarta erweckt den Anschein, als ob ein Sturm die Stadt 9 

Vielleicht rihrte daher sein strenger Gesichtsausdruck. Er tat an ihren Ufern der Verkehr vorbei -, die Menschen, die der Rei- rade durcheinandergewirbelt hatte. Die Menschen trotten 

nur seine Pflicht wie tausend andere Soldaten in Indonesien, nigung bedirfen, stért dies nicht. zwischen herum, gemachlich, keiner kennt Eile, und sie v7 

in dem das Militar das Recht der Gewalt hat. Seinem Befehl Amerikanische StraBenkreuzer, altersschwache zweistéckige schwinden in den Ecken und Winkeln, die eine Orientierul 

unterstand die Zollabfertigung am Flughafen von Djakarta, de- StraBenbahnen, knatternde Motorroller, wegen Uberlastung wahrhaftig beschwerlich machen. Die Frauen tragen lange 3) 

ren Griindlichkeit an nichts zu winschen ibriglieB. dem Zusammenbruch nahe Kombiwagen, Hunderte von Fahr- tikrécke, von einem breiten, bunt bestickten Girtel gehalten, di_ 

Hier fertigte man zunachst die angekommenen Indonesier ab, radern und Tausende von bunt bemalten Betschaks, die drei- fest gebunden, zugleich als Korsett dient. Dariiber tragen © 

die WeiBen lie man warten. Zufall oder Absicht eines noch radrige Rikscha Indonesiens, in welcher der vorn auf einem je nach Reichtum und Gelegenheit eine Seidenbluse und ell, 

vom HaB gegen die hollandische Kolonialmacht erfiliten Vol- niedrig hangenden Sitz untergebrachte Fahrgast stets einen schillernde Jacke. Manche haben auch ihre Babies im Tul” 

kes? Das Schicksal von West-Irian oder Neu-Guinea, wie die Zusammenprall mit irgendeinem anderen Vehikel befiirch- auf dem Riicken gebunden, und sie gehen mit einer Lassigk?) 

Hollander das Stick der Insel nennen, das sie noch nicht her- ten muB. Doch der dahinter in die Pedale tretende Betschakboy als wenn sie die Last nicht verspiirten. Nur wenige Indones’) 

zugeben bereit sind, ist den Indonesiern Beweis genug, daB die versteht seine Kunst, sich durch das Gewiahl hindurchzuwin- rinnen —- und sie sind meist aus einer gehobenen Schicht - "— 

Hollander dem Kolonialismus als System weiter huldigen. Es den, das nur wenige Polizisten regeln; denn in ganz Djakarta, ben sich an europaische Kleidung gewéhnt. Allerdings, #7 

verhindert, da® sich zwischen ehemaligen Kolonialherren und einer 3-Millionen-Stadt, sind nur 300 Polizisten dafiir ausgebil- tragen eine Eleganz zur Schau, wie man sie bei uns nur selt() 

dem einstigen Kolonialvolk ein freundschaftliches Verhaltnis det. Die Augen des Betschakboys sind flink und seine Muskeln antrifft. Bei den Mannern haben sich die europaischen Hos!) 

anbahnt wie etwa zwischen den Englandern und den Indern. angespannt. Man sagt, daB er nach zwei Jahren in diesem Ge- wohl aus praktischen Griinden weit mehr durchgesetzt, nur a 

Und da Hollander von weiBer Hautfarbe sind, ist man jedem werbe tbc-krank ist. Seine Einnahmen sind sparlich. Es gibt Armsten der. Armen legen noch Récke um, ahnlich wie J? 

WeiBen gegeniiber zunachst einmal miGtrauisch. Das Leben schon zu viele von ihnen, die in diesem Beruf einen Ausweg Frauen. 

auf dem Flugfeld von Kemajoran bei Djakarta war langst wieder suchen. Um 9 Uhr abends sind die StraBen von Djakarta wie leer 07 

abgeebbt, als ich zwei Stunden nach meiner Ankunft endlich Eine Gartenstadt sollte Djakarta sein, nach dem Muster von fegt. Noch fiirchtet man lichtscheue Elemente, die in den viell) 

aus dem Zollraum entlassen wurde. Hilversum vielleicht. Aber die hibschen Bungalows mit den Kriegsjahren das dunkle Gewerbe erlernten. Die Betschakbo') 

Wie in allen ehemaligen Koloniallandern, so weist auch Indo- stets bliihenden Vorgarten scheinen langsam aufgefressen zu haben ihre Betschaks zu Karawanen zusammengezogen, 7) 

nesiens Hauptstadt Djakarta die Spuren der Kolonialherren werden von den stetig wachsenden Slums der armen indonesi- sammengerollt liegen sie in ihren Vehikeln, die ihnen zuglell 

auf. Wahrend die Englander gro®ziigige Prachtbauten als Sym- schen Bevélkerung. Zu Tausenden stehen die baufalligen Hit- als Wohnung dienen. Nur im Chinesenviertel geht das Hand 

bol ihrer Macht hinstellten, waren die Palaste der Hollander ten an ungepflasterten StraBen. Die geflochtenenBambuswande und Feilschen bis in die tiefe Nacht hinein. Kein Wunder a’ | 

ganz das Abbild des kleinen Mutterlandes — ein wenig provin- sind vielfach wei8 Gbertiincht. Hiner laufen zwischen den daB gerade die Chinesen den Handel des Landes mafgeb« 7 

ziell und ohne eine Spur von GroBziigigkeit. AuBer den ehe- Hauschen umher. Davor hangen an hohen Stangen Brutkasten, in ihren Handen haben, sehr zum Arger der Indonesier, die d@ 

maligen Verwaltungsgebauden der Hollander, die den Indo- in denen Singvégel fiir den nachsten Sangerwettstreit geziich- 21/, Millionen Chinesen im Lande dieses Gewerbe nur all” | 

nesiern fiir den gleichen Zweck dienen, ist da noch das vor- tet werden. Palmen und griines Gestrauch scheinen dem Men- gern abnehmen méchten. Man traut ihnen nicht recht, aleoyl 

nehme ,,Hotel des Indes“ zu sehen, das seinem Baustil nach schen das Land wieder abjagen zu wollen - so dicht stehen sie Menschen, deren Bindungen an die alte Heimat noch imr® 

12 wl



stark sein sollen. lm Zuge des gesteigerten Nationalismus und yb Pees 

der Furcht vor dem Kommunismus hat man ihnen nun die ; ee A 
Rechte beschnitten: der Handel auf dem Lande soll ihnen ver- ——— if > 
wehrt sein, der Aufenthalt dort beschrankt werden. Ein schwe- eo ea WEA Ae > 
rer Schlag fiir sie; doch meint man in Indonesien, die Chinesen ag : 
wiirden schon einen Ausweg finden. Soom titi {| — : - : 
Das gleiche soll auf die Kommunisten zutreffen, die seit lan- ee i it iL we = ‘ 
gem das Land in Atem halten und nun plétzlich zum Stillhalten me ee ai i] aoe > 
verdammt sind. Bis 1949, dem Tag der Befreiung des Landes, ae WAT Ee , 
hielten die Kommunisten Waffenbriderschaft mit den um die Ah a 
Freiheit kampfenden Kraften. Damals sah niemand weiter als Wil He “AY 
bis zu diesem ersehnten Tag, der nur nach sehr schweren NA E ~ ee 

Kampfen tatsachlich anbrach. ‘ a P , 

350 Jahre lang hatten die Hollander die indonesischen Inseln PY P , 

besiedelt, hatten vom Reichtum dieser Inseln gelebt. Gummi, 2 re 2 E Lisa Lie 
Kapok, Ol, Kakao, Kaffee, Tee-es gibt wenig Werte, die Indo- io Et we ea f ' 3 gee 
nesien nicht auf einer seiner Tausenden von Insein anzubieten ~ ee > gale SSS ort a acer 
hatte. 1942 waren die Japaner in Indonesien gelandet, und die ia Re aioe ee - re bi tee pee ek a 
Hollander hatten das Weite gesucht. Als die Japaner sich 1945 Se one ete a ae eat - e, ee Ree ee 
zurickzogen, glaubten die Hollander, da® sie wiederkehren 5 BERS Vea spas a eee ‘ia ioe oi BSS cia Ps 

kénnten, als ob inzwischen nichts geschehen ware. Das paBte EA ier Re aaa aa i 1 ec Patent eae 
den Indonesiern absolut nicht, die auch wahrend der japani- cy PAV elaine of eS . ee ms EE eet 
schen Besatzungszeit ihren Kampf um die Freiheit nicht auf- as canoe a . ~. ESA E ENS Selnpae sine aie ee 
gegeben hatten. Sie widersetzten sich, und es floB noch viel Set ee See ma BES eet ike ig cae ees 

Blut, bis die Hollander, 1949 endlich, ihre Ohnmacht gegendber ae ace ma ee iD All Efe SES OS RR a 
: den von ihrem festen Willen um die Freiheit beseelten Men- BE Rae yale int ee Jd -.: ate eet - 

schen einsehen muBten. Die Indonesier vergessen nie, ihre ae oe ees: BR eas hase ea - i Bes oe eer p 
auslandischen Gaste auch auf ihre Heldenfriedhéfe hinzuwei- ae Beet : . fies) 
a 7 aod * oe AN pn Soe os - , 

Land ohne Frieden a ee 5 5 i eae. . 
oe EE. MEG noe. . ~9 

caer a j * Be OE 2 peel iy 
Die politische Freiheit aber gab Indonesien noch langst nicht — Ms aay wn ee 1. RR cae ai teh Ba TR tag 

den Frieden. Die Freiheitsbewegung zerfiel in politische Rich- i ; 0 . ahs oe oh VA 9 ie 
tungen, die sich bis aufs Messer befehdeten. Prasident Sukar- : eg gen a al ba ; “aN be 
no, einer der bedeutendsten Fihrer des Freiheitskampfes, or a! ie 4 ‘ - ak en 
glich viele Jahre die Spannungen aus. Er tut dies noch immer, Ca mn on + y hs os oe : sae: * a 
obwohl eine bedrohliche Situation die andere abzulésen TA i fy f 4 7 ot Ge ‘ 
scheint. Die Kommunisten sind sehr stark geworden, beson- 9 a B cd . “y a F 4s ia 

ders in Arbeiterkreisen. In den ersten Wahlen errangen sie 8 ; how ; e. | . P oe Rsbabe os os e 
. Millionen Stimmen. Sukarno hat sich nun der Unterstiitzung 7, Ag 4 fe a bs ea ‘ aad ; ete ae 
| der Armee versichert, und sie beherrscht das Land heute. Wie 7 as 4 nN x +, Ea cs wR ne “2 ee 7 

lange? Vielleicht bis zu dem Tag, an dem sich die Kommuni- s 5 & feet ss ald 5 : . 
' sten nicht mehr an die Wand spielen lassen. Jeder weiB in In- 2 - be Rh = i r “ 

donesien, da8 man mit ihnen nicht so leicht fertig werden wird ey “" | fe 4 es ane a Ree —_ eos 
wie mit den Gbrigen Putschisten, die es in Indonesien seit 1949 * 4 C4 + et ieee ~_ c 

gegeben hat und die noch heute einige Landstriche unsicher . nl i ie of 
machen. Aber Indonesien hat noch viele halbleere Inseln unter “ - - as 3 = 

den 3000 groBen und den aber tausend kleinen, die den Staat . ~ : y | : 

ausmachen. Dorthin werden unbequeme Politiker verbannt. 

dava ist als einzige Insel verhaltnismaBig dicht besiedelt: auf 

diesem langgezogenen Landstrich leben 45 Millionen Men- 

schen, fast die Halfte der gesamten indonesischen Einwohner- 

schaft von Gber 90 Millionen. Man kénnte Java in 12 Stunden 

durchqueren. Man kénnte, wenn man die dafiir nétigen Pa- 

piere zusammen hat. Ich lobte meine Geduld, eine Tugend, die 

jeder Europaer, bevor er nach Indonesien fahrt, in groBen Do- 

sen mitnehmen sollte. Als ich das Sammelsurium von Erlaub- 

nisscheinen endlich vollstandig hatte (nach denen am Ende 
niemand fragte), fehite nur noch die Fahrkarte. Und die Fahr- 

karte war es, die den Tag meiner Abreise bestimmen sollte. 

Niemand konnte im voraus sagen, fir welchen Zug man eine 

. Chance hatte. Die indonesischen Eisenbahnen fahren noch | 

auf eingleisiger Spur, zwar mit Lokomotiven von Krupp, aber 

doch nicht mehr als mit 60 km/st Geschwindigkeit. In den 

Abendstunden werden Reisen vermieden. Noch immer ist die die griinen Reisfelder in ein grelles Gold. Im Hintergrund zeich- Hauptstadt, wahrend die Hollander in Djakarta ihr Hauptquar- 

Unsicherheit im Lande zu gro8B. Auf Java gibt es die mosle- neten sich die Berge ab - erloschene Vulkane — durch die Mor- tier hatten. Djokdja ist eine Universitatsstadt. Die Jugend be- 
mischen Rebellen, die Darul Islam, die ein Staatswesen streng gennebel und die Weite noch wie von einem blaugrauen Uber- stimmt das Gesicht der Stadt. In den letzten drei Jahren hat 

nach den Vorschriften des Koran fordern. Von ihrer Hand zug bedeckt. Dann kamen die Kautschukbaume wie Soldaten sich die Zahl der Studenten verzehnfacht. Mit Tausenden von 

war schon mancher Eisenbahnzug in die Luft geflogen. Auf aufgereiht, sie lieBen den Gedanken an den Kolonialismus Fahrradern schieBen sie wie eine wilde Meute durch die Stra- 

Sumatra befanden sich die ,,Demokraten", diejenigen, die vor wach werden. Die Palmenhaine wirkten viel spielerischer. Zwi- Ben des Stadtinnern, die von niichternen Geschaftshausern ge- 

zwei Jahren gegen das bestehende System revoltierten, weil schen ihren dunklen Schatten liegen menschliche Behau- saumt werden. Ihre Auslagen, wenn es sich um gréGere Le- 

es nachihrer Auffassung keine Demokratie im Lande gibt. Alle sungen, wiederum nichts als baufallige Bambushitten,meist mit bensmittelgeschafte handelt, sind zu gut 70 v.H. hollandischer 

anderen Krafte, von denen man regierungsfeindliche Aus- getrockneten Palmenblattern gedeckt. Manche von ihnen weit Herkunft. Daneben aber bieten die Silberhandler von Djokdja 

schreitungen erwartet, verhalten sich noch so, wie es und geraumig auf bloBem Erdboden, ohne Licht und ohne Was- ihre Waren feil. Ihre Kunst wird in ganz Java gepriesen. Die 

sich fiir anstandige Birger geziemt, noch wenigstens. ser. Der FluB ist weit, in denen die Dorfbewohner ihr tagliches Zahl der Buchladen fallt hier besonders auf. Ihre Angebote 

Die Nacht lag noch auf der Landschaft, als wir morgens zur Bad nehmen - ein guter Spaziergang unter Palmen und Kapok- kommen aus der ganzen Welt. Amerika liefert gute Literatur 

Reise aufbrachen. Die Sterne, die am asiatischen Himmel so baumen, die wie hélzerne Tannenbaume aussehen. Man wei8 zu billigem Preis. Fachliteratur ist meist deutschen und auch 

viel zahlreicher flimmern, begannen schon zu verblassen. Ich nicht zu unterscheiden zwischen Mittern und groBen Schwe- russischen Ursprungs. Die groBen Restaurants und die elegan- 

stand eingekeilt in einer Masse Mensch auf dem Bahnhofsvor- stern, die ihre Kleinen mit dem Tuch auf den Ricken gebunden ten Geschaftshauser gehéren den Chinesen. Ihre groGen Fir- 

platz. Koffer und Kisten, Hiihner und Vogelkafige hielten die mit sich herum tragen. Fragende, fast entsetzte groBe mandel- mentafeln mit den bunten verwickelten Lettern geben der Haupt- 

Reisenden auf ihren Képfen. Auf den erhéhten Stufen am Ein- férmige Augen in runden Kindergesichtchen mit hohen Backen- straBe Djokdjas den exotischen Anstrich. StraBenhandler 

gang sah ich die unvermeidlichen Soldaten. Sie lieBen immer knochen starren — keines der Kinder schreit. 13 oder 14 oder 15 hocken an den Wanden, ihre Waren auf Zeitungspapier ausge- 

nur einige passieren. In Wellenbewegungen stieBen wir vor. Kinder mochte die Mutter geboren haben, wie das in Indone- breitet. Viele von ihnen sind Frauen. Fliegende Handler, die 

Irgendwie wurde ich mitgerissen. Das Ganze ging ganz lautlos sien so Sitte ist. Wie wollte man die Probleme lésen - die Ar- meist auf Holzkohle warm gehaltenes Essen anbieten, haben 

vor sich. Man drangte zwar, man schrie und jammerte aber beitslosigkeit, die Landnot, den Hunger -, wenn sich das Volk ihre Waren in zwei schrankahnlichen Gebilden verstaut und 

nicht, wie das bei uns der Fall gewesen ware. Im Zuge fiel ich in jedem Jahr derart vermehrte ? Eine Frage, die wie viele andere tragen sie mittels eines geschwungenen Rohrs iiber der Schul- 

ermattet auf meinen Sitz, von dem ich erst jemanden verjagen in diesem Land unbeantwortet blieb. Uber Politik sprach keiner ter. 

muBte, der freundlich lachelnd seinen Fehler eingestand. Men- gern, zu viel hatte man schon erlebt: Hollander, Japaner, Krieg, Djokdja war das Herz der Revolution, war der Geburtsort der 

schen, Kisten, Kasten, Hihner, Végel, das war alles auf engem Revolution, Aufruhr - das alles kannte man hier nicht nur vom neuen Zeit. Was ist aus ihnen geworden, aus den Ideen und den 

Raum zusammengedrangt. Kaum fuhr der Zug an, da begann Hérensagen. hitzigen Rednern? Langst sind sie nach Djakarta gezogen, und 

man das versaumte Friihstiick nachzuholen. Mit einer Verbeu- Die Lokomotive verlangsamte die Fahrt, die Landschaft wurde einige haben auch die filhrenden Platze eingenommen. Zum 

gung bot man dem Gegenibersitzenden von der Mahlzeit an. bergiger. Die Reisfelder waren nun in Terrassen angelegt. Das Vorteil der Indonesier? Noch scheint es nicht so, da die Kampfe 

Artig verneinte dieser, wie es die Anstandsregel lehrt, auch Wasser schwappte von einem zum anderen iber. Immer wie- unter den Politikern aller Schattierungen noch schwelen. 

auf ein zweites gutes Zureden. Hihnerbeine, Saté, das auf der dazwischen undurchdringliches Gestriipp, Palmen, Lianen, Das Land hat seinen eigenen Weg noch nicht gefunden, der 

Holzstabchen aufgespieBte, gegrillte Fleisch (ahnlich dem Schluchten. Unter einem Wasserfall, der an seinem Ende einen weder dem westlichen noch dem éstlichen System gleicht. Die 

Schaschlik), Eier, selbst Reis in Bananenblattern bewahrt, aus Tiimpel bildete, badeten junge Madchen. Sie lachten und wink- »gelenkte Demokratie’, eine kiirzlich eingefiihrte Staatsform, 

dem die flinken Hande mundgerechte Kiigelchen formten. ten, und mir kam es vor, als liefe ein vallig unwirklicher Film vor in welcher der Prasident mit Hilfe von ernannten Vertretern der 

Es schien mir eine Ewigkeit, bis die Hiitten und Hittchen der mir ab. einzelnen Volksschichten regieren will, scheint ein Versuch in 

Stadt hinter uns lagen. Dann aber sahen wir sie endlich: die Djokdjakarta hieB unser Ziel. Djokdja, wie die Indonesier die dieser Richtung. Das Experiment der aber Tausende von 

Landschaft Javas, von der die Kenner sagen, daG sie eine der Stadt nennen, ist nicht schén und hat keine besonderen Attrak- Inseln braucht noch Zeit, sich zu bewahren und unseren guten 

Perlen des Ostens ist. Die gerade aufgegangene Sonne tauchte tionen. Ihr Ruhm: die Freiheitskampfer erkoren sie zu ihrer Willen. 
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Satire von Slawomir Mrozek -" // —— —— — . a! 
(Das Schauspiel des preisgekrénten polnischen Autors, eS 2 Sea i sine! 

» Die Polizei'', wurde vom Deutschen Fernsehen gesen- a : % = = ve Bis Se 

det und in Frankfurt erstaufgefiihrt) ‘ ¥ % 

‘ 0 hi ae EU HAY 
In unserer Stadt steht ein Denkmal des unbekannten Kampfers i §g Z : 7 2g 
von 1905. Die Hand des Tyrannen hat ihn wahrend der Revolu- i ; \< 

tion gefallt. Seine Mitbirger errichteten damals ein kleines ‘i we 

Higelchen fir ihn, auf dem fintzig Jahre spater ein Sockel auf- { 

gestellt wurde, in dessen Stein die Worte ,,Ewiger Ruhm“ ein- i i ( af 

graviert sind. Das Denkmal, das sich auf dem Sockel erhebt, I . i al - 

stellt einen jungen Mann dar, der eine Kette zerreiBt. Mit der a on 

Denkmalsenthillung im Jahre 1955 war eine groBe Feierlichkeit a ££ 5 Sgt 

verbunden. Fast jeder hielt eine Rede. Viele Blumen und Kranze * aS Z 

wurden niedergelegt. ie > 
Einige Zeit spater beschlossen acht Schiler, den Aufstandi- \ e ee 

schen zu ehren. Der goldmundige Geschichtslehrer hatte es tow 4 : ¥ 
verstanden, sie mit seinem Unterricht so zu rihren, daB sie sy \ ¥ ~ 2 2 _— 

gleich danach eine Versammlung abhielten und fir ihr eigenes a A ~ = & 

Geld einen Kranz kauften. Sie formierten einen kleinen Zug ta eat eee 

und begaben sich zum Denkmal. An der ersten StraBenecke 2 ce ae . 

erblickte sie ein kleiner Herr in dunkelblauem Uberzieher. Er \ . Wy as i 
sah sie scharf an und folgte ihnen dann in einem gewissen Ab- = - — bs AS | 

stand. _ ’ La - 
Sie gingen iber den Alten Markt. Die Passanten schenkten o = 7 nia i 
ihnen keine Beachtung. Umzige sind eine alltagliche Sache. ee o a - i 
Am Alten Markt stehen nur wenige Gebaude, die Kirche des eas A q . 

hl. Johannes im OI und ein paar alte Hauser, die jetzt als Amter 5 ras p. Nes Boe eee 
und Museen dienen; fast niemand wohnt dort. i = 

Als sie vor dem Denkmal standen, trat der Mann im Uberzieher 

rasch auf sie zu. 
»oervus!" rief er. ,,Kleine Heldenehrung wohl? Sehr schén! 2 die Jugenddérfer gehen? GewiB, es gibt bei uns auBer der ge- 

dahrestag vermutlich. Komplett iberlastet. Kann mich nicht Die Legen d e setzlichen Jugendfiirsorge eine Jugendpflege, in die sich amt- 

genau an das Datum erinnern." liche Stellen und private Organisationen teilen. Wir haben einen 
»Nein", sagte einer der Schiler, ,,wir wollten bloB so..." Bundesjugendpian und Landesjugendplane, und niemand 

»Was heiBt das, bloB so?‘ Der Mann hob die Nase und a h h d rt wird bestreiten, daB dank ihnen mancherlei fir die Jugend ge- 

schniffelte. vo m a r u n e schieht. Nur sollten wir uns vor Uberschatzungen hiten. 
»Wir wollen das Andenken eines im Kampf um die Freiheit des ... Der Bund wird im laufenden Etatjahr fiir die im Bundesju- 

Volkes gefallenen Helden ehren." der <s u gen d gendpian zusammengefaBten MaBnahmen 59 Millionen her- 

»Ach so, Kollege. Ihr seid wohl vom Stadtteilkomitee ?" geben. Die Rangerhéhung des gewéhnlichen Hihnereis zum 

Nein!" gestempelten deutschen Edelei will er sich 65 Millionen kosten 

Der Mann dachte nach. ,,Vielleicht hat man euch in der Schule lassen. Es ware sicherlich Demagogie, hiernach zu behaupten, 

den Auftrag gegeben ?" der Bundesregierung, die diese Vorschlage machte, liege die 

»Nein!"* deutsche Hiihnerzucht mehr am Herzen als die deutsche Ju- 

Der Mann ging weg. Gerade als sie den Kranz niederlegen woll- Unter diesem Titel brachte der Hessische Rundfunk Mitte Fe- gend. Immerhin zeigen diese Zahlen, wo die Aufwendungen 

ten, rief einer von ihnen: ,,Da kommt er wieder. bruar eine Untersuchung, die Anfang April wiederholt und da- fiir die Jugend etwa rangieren... 

Tatschlich, der Mann im Uberzieher kam zurick. Jetzt hielt er nach auch vom Norddeutschen Rundfunk ibernommen wurde. ... Wir miissen schon darauf blicken, was geschieht, um die 

einige Schritte Abstand und fragte: ,,Vielleicht ist gerade der Das Manuskript schrieb Fritz Heerwagen. Wir zitieren daraus: Heranwachsenden fiir die Daseinsbewaltigung tichtig zu 

Monat zur Vertiefung der Ehrung des unbekannten Revolutio- In der Zeit unserer GroBeltern ist der Begriff der Lebenslige machen, auf das, was fiir ihre Gesundheit, Bildung, Ausbil- 

nars 2" entstanden. Die ihn aufbrachten, dachten damals nur an die dung investiert wird. Investitionen lassen sich ja nicht aus dem 

»Nein", riefen sie im Chor, ,,es war unsere eigene Idee." Selbsttauschungen des einzelnen. Heute wissen wir, daB auch Geschenkfonds bestreiten, man kann sie auch nicht mit der lin- 
Der Mann ging wieder weg. Die Jungen legten jetzt den Kranz die Gesellschaft ihre Lebensliigen hat. Eine der bedenklichsten ken Hand machen. Man muB dafiir auf dies und das verzichten, 

nieder und wollten schon weggehen, als der Unbekannte in unserer Zeit steckt in dem Schlagwort vom Jahrhundert der und man muB bereit sein, Zeit und Energie daranzusetzen. Wo 

Begleitung eines Milizianten zurickkam. Jugend, in dem wir angeblich leben. Bedenklich ist sie, weil sie es um echte, fihibare Investitionen geht, lat sich bei noch so 

»Ausweis, bitte! sagte der Miliziant. uns nicht nur am Erkennen der Wahrheit, sondern auch am not- wohlwollender Betrachtung nicht sagen, daB die Jugend bei 

Sie zeigten ihm ihre Schulausweise. Er betrachtete sie alle, wendigen Handetn hindert. uns in der Bundesrepublik Deutschland Vorrang genieBe. Im 

dann salutierte er und sagte: ,,In Ordnung!" ... Aber selbst, wenn der Halbstarke irgendwann aus dem Gegenteil, es will scheinen, als sei die Bereitwilligkeit, fir sie 

»,Keineswegs in Ordnung!"' rief der Mann im Oberzieher und Sprachgebrauch verschwinden und wenn der Teenager ihm etwas zu opfern, fiir sie zu handein, heute geringer denn je." 

wandte sich an die Schiler. ,.Wer hat euch befohlen, den folgen sollte: der Wirbel um die Jugend wird bleiben. Es bleiben Die Jugend scheint diese Sendung, die darauf hinzielt, das 

Kranz niederzulegen ?" ja die Ursachen. Die Kommerzialisierung der Jugend wird in falsche Bild, das von ihr verbreitet wird, zu widerlegen, gehért 

»N-iemand!"* unserer Gesellschaftsordnung, so, wie sie nun einmal ist, nicht zu haben. Davon zeugen zahlreiche Zuschriften an den Rund- 

Der Mann wurde rot vor Aufregung. ,,Ihr gebt es also zu. Ihr wieder verschwinden. Man wird weiterhin mit der Jugend und funk. So schreibt ein kaufmannischer Lehrling: 

selbst erklart, daB ihr zur Durchfiihrung der vorliegenden Mani- mittels der Jugend Geschafte machen. Die Illustrierten werden »Gestern abend hérte ich mir thre Sendung Uber die“Ausbil- 

festation zu Ehren des unbekannten Revolutionars weder von auch kinftig ihre Auflagen mit attraktiven Cover Girls aufbes- dung und Arbeitszeit der Jugendlichen an. Sie haben uns, die 

der Schulleitung noch vom Jugendverband, noch vom Stadt- sern, die Fremdenverkehrs-, die Vergnigungsindustrie - und wir noch in der Ausbildung stehen, so recht aus dem Herzen 

teilkomitee, noch vom Stadt- oder Kreiskomitee organisiert wer sonst daran beteiligt ist - werden auch kiinftig Schénheits- gesprochen und an dieser Stelle den Verantwortlichen einmal 

worden seid?" kéniginnen wahlen lassen, die Schallplattenindustrie wird nicht ganz gehdrig die Meinung gesagt..." 

»Natirlich nicht!" aufhéren, das Austobebedirfnis einer mit aufgestauten Be- Und ein anderer jugendlicher Hirer: 
»DaB diese Kranzniederlegung nicht auf eine Initiative der wegungsimpulsen belasteten Jugend geschaftlich auszuwer- thre Sendung iber die Jugend hat mir ausgezeichnet gefallen. 

Frauenliga, noch der Gesellschaft der Freunde des Jahres 1905 ten, die Modemacher werden sich beeilen, neue Uniformen fiir Das Thema wurde von Fritz Heerwagen gut mit Material ver- 

zurickzufiihren ist?" die so angenehmen, weil betont konformistische Kauferschicht sehen und so eindrucksvoll gestaltet. Mich als Jugendlichen 
»Nein!* zu erfinden, und die Filmindustrie wird die Jugend weder als sprach Ihre Sendung stolz an. Ich wiirde gern andere Jugend- 

»DaB es sich um keinen Jahrestag, keinen Gedenkmonat oder Objekt noch als Publikum je vergessen... liche und Erwachsene damit bekannt machen." 

tiberhaupt etwas handelt?” ... Und hier stoBen wir auf den Kardinalfehler des Bildes von Ein Erwachsener bekennt: 

nNein!* der Jugend, das heute im BewuBtsein der breiten Offentlichkeit 1, -.. Wenn ich Ihnen sage, daB ich im ersten Moment geradezu 

»»-.- daB ihr nicht einmal ein Rundschreiben vorweisen kénnt? zu bestehen scheint: Es wird bestimmt von Sonderfallen, von erschittert war, so bezweifeln Sie sicherlich mit Recht den 

.--daB ihr selbst..." auffallenden aber kleinen und keineswegs reprasentativen Min- Wert solcher Gemitswallungen. Es bleibt aber doch zu hoffen, 

Jal" derheiten wie den Gefahrdeten und Kriminellen, von Figuren in daB méglichst viele Hérer, alte und junge, zu dieser Sendung auf 

Er fuhr sich mit dem Taschentuch uber die Stirn. ,,Sergeant, Rand- und Ausnahmesituationen, von sozial indifferenten, aus Ihrer Welle geblieben sind und es nicht vorgezogen haben, sich 

Ihr wi®t wer ich bin, auf der Stelle nehmt Ihr den Kranz mit. den realen Daseinsbedingungen und -zusammenhangen her- beim Nachbarsender und Musik der Anstrengung der Selbst- 

Und ihr geht jetzt auseinander." ausgelésten Erscheinungen. Dieses Bild lenkt den Blick uber kritik zu entziehen." 

Schweigend gingen die Jungen weg. Hinter ihnen schritt der Gebihr auf AuBerlichkeiten, auf das modische Make-up und DaB sich die Erwachsenen, daB sich die Verantwortlichen der 

Miliziant mit dem Kranz. Vor dem Denkmal blieb lediglich der Gehabe der Jugend und versperrt so die Sicht auf ihr reales Selbstkritik und der Wahrheit stellen, das ist freilich notwendig, 

Funktionar im dunkelblauen Uberzieher. MiBtrauisch priifte er Sein... . Erst, wenn wir die jungen Menschen in ihrem Alltags- und dafiir ist etwas zu tun. Der Hessische Rundfunk hat den 

die Statue und schaute sich um. Bald darauf begann es zu dasein gesehen, sie in den Werkstatten, den Biros, den Klas- Versuch unternommen. Ihm sei gedankt! 

regnen. Die kleinen Tropfen fielen auf den dunkelblauen Uber- senzimmern aufgesucht haben, erst dann wissen wir etwas dber w 

zieher und auf die steinerne Bluse des Aufstandischen. Es sie... 
wurde trib und grau. Langsam rannen die silbernen Tropfen ... Damit rundet sich das Bild, das uns die wenigen Blicke 

tiber das Haupt des Standbildes, schaukelten an den steiner- auf den Alltag der Jugend in der Bundesrepublik vermittein 

nen Ohren wie Ohrringe, leuchteten aus den leeren, granitenen konnten. Im Arbeitsleben, in den Schulen, den Ausbildungs- 

Augapfein. statten, ist das Jahrhundert der Jugend nicht zu entdecken. Wo 
So standen sie einander gegeniiber. aber kénnte es zu finden sein? Vielleicht miissen wir in die 

(Berechtigte Ubersetzung aus dem Polnischen dugendheime, die Hauser der offenen Tir, in die oft schén ge- 
von Ludwig Zimmerer) legenen und wohleingerichteten Jugenderholungsstatten, in Zeichnung von Inge Hergenhahn 
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Die Ruhrfestspiele 

Aus der Ansprache, die Winfried Sabais zur Eréftnung der he ey 
Ruhrfestspiele am 1. Juni im Westdeutschen Rundfunk E tp 

hielt: , ‘ag = 

> 
, Die Ruhrfestspiele sind seit Beginn ein Symbol fir alle a? 
Arbeit auf eine geselischaftliche Kultur zu. Ihr sozialer — 

Avantgardismus unterscheidet sie von anderen Fest- r 5 oe 

spielen, bei denen die elegante Welt sich trifft. ‘ s 

Die Ruhrfestspiele sind jedoch kein Aufmarschplatz ‘ 

irgendeines Proletkultes. Die Neugierde auf alle Lei- : Ss pA 

stungen und Beunruhigungen aus der schépferischen . f fF) 

Energie des Zeitgeistes halt ihren Horizont offen. eo F ij f ae 

Die Ruhrfestspiele wollen mit dem auf MaB und Gerech- a } er 
tigkeit gerichteten Enthusiasmus der Vernunft mitarbei- _ = a Pe 

ten am Entwurf des zeitgenéssischen Menschen, am Ent- - * a gs! 

wurf seiner Gesellschaft und am Entwurf seiner Republik. =~ % - 

Der Forderung des Tages zu geniigen, bediirfen sie der cas a — a4 

Aktualitat der Jahrtausende. Sie geben uns die Antigone \ Ad Ss 

ties Sophokles und den Diego von Camus zu Nachbarn, . a é i 

mit denen wir iiber unsere eigene Situation beratschlagen bs: 7 TA yA oa \ AN 

kénnen. re &. By » i A 
Die Ruhrfestspiele sind — alles in allem — eine Pflanzstatte q ] bs | 5 } " . j | Yi 
der Freiheit. Sie sind eine Antwort auf die éstliche Heraus- = § = | . 

forderung zum friedlichen Wettbewerb zwischen den Ge- Bs ‘ be 

sellschaftssystemen, eine der erfolgversprechenden Ant- 4 4 a \ . 
worten auf jene unsere Zukunft entscheidende Heraus- ete | S ee c p i LS 

forderung, der sich auf unserer Seite nicht stellt das Ge- P i i ms 3 U he ‘ss 

spenst des 19. Jahrhunderts, der Kapitalismus - wie un- : eat é s -- Deh wile 
sere Gegner noch glauben méchten -, sondern ein freies, Ss oe Z £ 4 i pa te ral - 

das dem modernen Menschen dienlichste System: die ede <q fe * # “ Az re 3 
soziale Demokratie."* aie : 7 Se Perk: ae 

Ps c “| mee ? 

ak | Pee EY 

in Blut und Schuld: der Mensch as a Pee ee ee F = ae 

: "2. lie +s} is 
»)+.und wenn niemand mehr da ist, und wenn morgen = f of ere 

der Mensch ausgerottet ist, 4 f bi ia : wa 

so ruf ich es ins Nichts, und ich bezeug es: fe! " a % oat << el - <3 as “ 

der hier verging sich an sich selbst in Blut und Schuld, De. te al a 2 2, itp. Sy 

ihm war an GréBe nichts gleich. pues is ae hs Pca 

...im letzten Scheitern liegend noch und schon _— > Tt 2 

gespaiten und zerrissen und von den Eigenen und a dees 4 

anit Erde schon in den erloschenen Augen, konnten wir ea ‘ > 

nicht vergessen des Menschen Herrlichkeit. “" . 

In solchem Elend vergingen wir. arn) eae 
Wir waren eine grofe Zeit. Vielleicht, Sos ~ 
wenn andre nach uns kommen, finden, sie 
in Triimmern Zeichen dessen und erschaudern.* 

Hermine K6rner, die als Atossa ihre letzte Rolle spielt, hat ihm sein Bihnenbildner, Franz Mertz, nicht darin geblattert haben. 
bei der Neudichtung der ,,Perser‘* geholfen, und sie hat dann Sie waren dadurch vermutlich zu glaubhafteren Lésungen in- 

auf der Szene der ,,Mutter Persien“ die mythische GréBe ge- spiriert worden. Eine Diskrepanz bleibt auch zwischen der la- 

Wir alle schwiegen, beklommen und betroffen, als Hermine geben. Der greisen Tragédin und dem jungen Dichter galten stenden, diisteren Wucht des Mertzschen Bihnenbildes und 

Kérner diese Satze gesprochen hatte. Wem war es in diesen gerechterweise die warmsten Dankesbezeugungen der Men- dem Spiel, das — abgesehen von einigen starken Momenten — 

Augenblicken, als die Bihne dunkel wurde, gegenwartig, im schen, die diese Auffiihrung, dargeboten vom Berliner Schiller- nicht die entsprechende Kraft gewinnt und vor allem den Grad 

Theatersaal von Recklinghausen zu sitzen, als zweite Auf- theater, erleben durften. Aber auch Hans Lietzau, der Regis- der Stilisierung durchweg nicht erreicht. 

fihrung der Ruhrfestspiele dieses Jahres die Tragédie des seur, und die Darsteller wurden wieder und wieder durch den Die starkste Leistung bietet Ullrich Haupt als Macduff. Seine 

Aeschylos ,,Die Perser' gesehen zu haben? Die Vision einer Beifall herausgerufen, und sie alle hatten die so nachdrickliche Klage iber die gemordeten Kinder greift ans Herz. Ernst Schré- 

toten Welt, beschworen im Epilog der Kéniginmutter Atossa, Anerkennung verdient. Was auf der Bihne geschah, hatte die der als Macbeth stellt richtig dar, daB Moérder und Tyrannen 
zwang Bilder des Grauens vor unser Auge, lieB uns erschrok- lapidare Prazision, die Harte, die unserer Zeit gemaG ist, und meist Schwachlinge und Feiglinge sind, die Verfihrungen er- 

ken zusammenzucken bei dem Gedanken: Ob nach uns auf war damit zugleich der in Stein gehauenen Uberlieferung des liegen und getrieben werden. Nur: in die Abgriinde des in 

dieser Erde iberhaupt noch wer sein wird, der Zeugen finden, groBen Vergangenen adaquat. Den mit der Energie der Ver- Schuld und Blut geratenen Menschen sieht man bei diesem 

der erschaudern kann? zweiflung geladenen jungen Xerxes im zerschlissenen roten Darsteller nicht. Und wenn man auch begreift, daB mit dem 

Als das Programm der diesjahrigen Ruhrfestspiele verkiindet Mantel (Thomas Holtzmann), den aus dem Schattenreich auf- gegen den SchluB hin immer lauter werdenden Schreien die 

wurde, fragte man, wie auch friiher schon, nach dem Werk gestiegenen Dareios mit dem archaischen Helm (Wilhelm Bor- kraftmeierische Uberkompensation der Angst gezeigt werden 

eines zeitgendssischen Dichters, nach einem Zeitstiick. Otto chert), den Boten mit den blutigen Armstimpfen (Friedrich soll, so wird man doch nicht ergriffen, weil dieses Schreien 

Burmeister hatte mit gutem Gewissen darauf antworten kén- Siemers) werden wir noch lange vor dem inneren Auge haben. naturalistischer Ausbruch bleibt und nicht zum geformten Aus- 

nen: Als Zeitstiick bringen wir ,,Die Perser’* des Aeschylos. Die sprachliche und gestische Zucht aller Darsteller, insbe- drucksmittel wird. Hilde Krahl hat ihre starkste Szene da, wo 

Freilich, daB diese vor zweieinhalb Jahren geschriebene Tra- sondere auch derer, die den auf fiinf Manner verteilten Part des die Lady sich schlafwandeind die blutbefleckten Hande vergeb- 

gédie zu einem Stick werden konnte, das so unmittelbar und Chores sprachen, war vorbildlich. Diese Auffihrung reiht sich lich wieder und wieder abreibt. Lob verdienen Bum Kriger als 

unmiBverstandlich in unsere Zeit spricht, das verdanken wir den groBen Recklinghauser Ereignissen an. Pfértner und das Mérdertrio Ernst Ronnecker, Wolfgang Feige, 

dem Mut, dem Takt und der Bescheidenheit eines jungen Dich- Auch die Macbeth-Inszenierung von Heinrich Koch, mit der die 0.-A. Buck. 

ters. Mattias Braun hat es — hierin dem Beispiel unserer Klas- Festspiele erdffnet wurden, hat GréGe. Nur fehit ihr die Ge- Die Festspielbesucher lieBen sich bereitwillig von der griff- 

siker folgend - gewagt, die antike Dichtung so umzubauen und schlossenheit. Zu den groBen, zwingenden Augenblicken ge- sicheren Dramatik Shakespeares fiihren. Der Beifall war stark 

jzu erganzen, daB wir sie ohne die Hilfe von Philologen und hért die Schlu8szene, wo Gewappnete mit machtigen Schil- und anhaltend. 

Historikern verstehen kénnen, daB ihr Uberzeitliches und also dern, auf die man ,,den Wald von Birnam" in heraldischer Ma- Cato 

auch uns Angehendes vollends deutlich wird. Er hatte den nier appliziert hatte, den Mérdertyrannen einschlieBen und zum Foto: Udo Hoffmann 

'Takt — hier in sich wohituend von modernen ,,Barbarisierern“ letzten Verzweiflungskampf zwingen. Hier hat Koch durch eine 
der Antike abhebend-, ihre geistige Essenz, ihre ethische Aus- energische aber sinnvolle Straffung des Geschehens dem 

sage unverandert zu lassen. Und er hat bescheidenerweise gar Drama eine ungleich starkere Wirkung gesichert. Die Hexen- 
nicht den Versuch gemacht, uns zu verbergen, da er es sich szenen hingegen sind uraltes Theater. Solche fetzenbehan- 

hat angelegen sein lassen, bei den groBen Dramatikern von genen Hexen mit angeklebten Krallenfingern ertragt man allen- 

Aeschylos bis Brecht in die Lehre zu gehen. Das unterscheidet falls auf mittelmaBigen Opernbiihnen. Die Damonie des Bésen 

ihn vorteilhaft von gleichaltrigen Originalitatshaschern, und kann man uns auf die Art nicht sinnfallig machen. 

das hat es ihn erreichen lassen, daB wir seine Diktion als der In einem bekannten Werk dber antiken Tanz sind griechische Unser Foto: Hilde Krahl als Lady Macbeth/Ernst Schré- 

| GréBe des Vorwurfs angemessen empfinden. Manteltanzerinnen abgebildet. Schade, daB der Regisseur und der als Macbeth. 
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| a Ruhrfestspiele estspiele 1960 

= — 
cae SCenerren 

ae . meted > Berlin — Ort der Freiheit fir die Kunst" 
On A 

fe Ss n Die neue Berliner Kunst begann mit einem gestellt wurde (man hat an Hand alter Kataloy 
a ; a. ¢ Skandal: Der 29jahrige norwegische Maler versucht, die ungefahr zu jener Zeit gemalte, 

eS % | " i . Edvard Munch kommt 1892 nach Berlin und und in Berlin ausgesteliten Bilder wieder heran 
; _ ee Se 4 stellt auf Einiadung des Vereins Berliner Kiinst- zuziehen), so spiirt man, welche ungestiim 

yak. | ee | fee ler hier aus. Nach drei Tagen wird diese Kraft und welche Leidenschaft noch heute vo: 

as al ‘5 4 ae »Skandalése“ Ausstellung geschlossen. Kein diesen Bildern ausgehen, und man kann sic! 
4 > .¥ - . Wunder, wenn man wei, daB damals der, ,dyna- vorstellen, welchen Schock der SpieBbirge 

’ \ i e,* bs x ™ stische Realismus‘* —- Akademiedirektor und und die bartigen Professoren durch diese re 

. a ‘ 4, a ae Fhe. ‘; —N Vorsitzende des Berliner Vereins Anton von volutionare Kunst erhalten haben miissen. 
a. ~ 4 H SM («el 4 eS Werner malte zu jener Zeit z.B. ,,!m Etappen- ; 

—_— u Le 3 | a. 2. yor quartier vor Paris 1871"* - die Salons beherr- 1918 wieder eine aufriittelnde junge Vereini 
* > 3 C et ae fs - schte. gung: die Novembergruppe. Und wieder junc 

Sarai s a Reed Z _ und heute groBe Namen: Gorge Grosz (26) 
g * Pee & d * 4 Der junge Norweger berichtet am ersten Tag Otto Dix (31), Felixmiiller (21), Ludwig Meidne 

Lae ~ A“ ¥ we 4 der Schau in einem Brief: ,,Ja, jetzt ist die Aus- (34), Muche (25), der Bildhauer Belling (32) 
a. ssi # ry wt stellung eréffnet... und sie erregt kolossales Moholy-Nagy (25), El Lissitzky (31). Ferner ge 

' J i = — . oil re Argernis. Hier ist namlich eine Masse alte hérte eine groBe Anzahl von Kinstlern daz 7 

: OS et - A / + veal elendige Maler, die rasend sind uber diese die — wie wir in Recklinghausen erkennen kén | 
i 2 and | F™ a j neue Richtung. Die Zeitungen schimpfen ent- nen-heute zu Unrecht vergessen sind. Welch 

' >t > a setzlich. Doch in einigen bin ich machtig ge- groBartige Stadt war doch dies Berlin auch au’ 
~ \ P em, en ~<s lobt worden. Alle Jungen mégen dagegen dem Kunstsektor, wird man vor diesen klu¢ 

4 aa be b . . meine Bilder sehr gern."* ausgesuchten Werken ausrufen! (Warum a 
Poe yj ‘ lerdings Kathe Kollwitz nicht mit typischerer 
Pe ie p + e i? Der Organisator des historischen Teils der Werken, Heinrich Zille Gberhaupt nicht vertre — 

Lj 5 " - Ruhrfestspiel-Ausstellung 1960 ,,Berlin — Ort ten ist, ist nicht ersichtlich!) Welche kinstle | 
1 Fa B a ¢ pad . der Freiheit in der Kunst", der Generaldirektor rische Freiheit, welche Qualitat, und welche — 
i ae ‘ _ der Staatl. Berliner Museen, Prof. Reidemeister, Menschlichkeit entstro6men dieser Ausstel — 
} ern | x¢ setzt diese ,,Affare Munch“, ,,diesen herrlichen lung, diesen Werken auch heute noch, nact | 
| Py a eh f, kA Fr, e ui Paukenschlag", wie er sagt, an den Anfang. so vielen Jahren! 

s ™ es : id Der zweite Teil ,,Berlin nach 1945", fir den der 
| af . . Direktor der Hochschule fiir Bildende Kinste, Hat Prof. Reidemeister in seiner 150 Werke um. — 

2 4 £ Prof. Otto, verantwortlich zeichnet, schlieBt fassenden und in zwei Stockwerken aufgebau: | 
| i e 2s i , mit den ehemaligen Schilern dieser Schule, ten Ausstellung unter anderem gezeigt, wie - 

r= 3 \ 2 | Curt, Droste und Bées, die heute genauso alt um die Jahrhundertwende und in der Nazizeit-_ 
i N 2 % ' sind wie Munch seinerzeit bei seinem ,,An- die echte Kunst nicht auf der Kunsthochschule | 
i es pF oo Ji | f x trittsbesuch" in Berlin. wuchs, so sollte die moderne Abteilung ,,Ber:— 

: . P | =e lin nach 1945" wohl beweisen, daB der ,,Ort de’) 
‘ Me a ° ~ i e In den letzten zehn Jahren hat sich unter der Freiheit in der Kunst" heute die Berliner Hoch: — | Sere eR > % 2.4 , ideenreichen Organisation Thomas Grocho- schule fiir die Bildenden Kiinste ist. In der Ta’ 

eh wiaks, des Direktors der Recklinghauser Kunst- merkt man es den Gemalden, Plastiken unc 
: Pa re ~ & & ., | 2 halle, wo auch die diesjahrige Ausstellung Graphiken von Akademieprofessoren unc — 

. var \ de 7 4 sattfindet (bis 17. Juli), so etwas wie ein Reck- ehemaligen Schiilern an, daB hier die Freihei’ 
‘ i Dy, , x 3 : linghauser Ausstellungsstil gebildet: Gegen- zweifellos gewahrt wird: die some 

SZ f, ' % \ \ me iberstellungen von guten und minderwertigen Richtungen kommen zu Wort, der Expressio- _ 
4 ‘ms es te \ pes 4 Kunstwerken, von neuer und alter Kunst, von nismus, der Surrealismus und nicht zuletz!— 

j ae ~ Zz a u gleichen Themen und Motiven - eine verglei- mannigfaltige Spielarten der abstrakten Kunst. _ ae /, > gf —chende Bildbetrachtung also, mit padagogi- : 
? “ ‘ we * wc. a ee a" schen Akzenten, ohne schulmeisterlichen er- Aber Freiheit allein gilt in der Kunst wenig — 

‘ 5 . ; — hobenen Finger. wenn die Qualitaét nicht vorhanden ist, und die : 
7 “ F 2 e Ly Na % ist hier sehr rar. Was laBt sich als das quali- 

we ; @ be ca Auch auf dieser Schau lassen sich zunachst tatsvolle Neue, was als avantgardistisch oder : 
4 = — Pa \ fete Vergleiche ziehen: die realistisch gemalten gar in die Zukunft Weisende bezeichnen? Na- _ 

M Bt # aS Uniform-Bilder von A.v.Menzel, A.v.Werner tirlich ist noch die ,,alte Garde“ da: Schmidt- 
Ss ‘ a, 5 . * und Kampf wurden neben die wesentlichen, Rottluff (76), Orlowsky (66), Max Kaus (69), 
= ; ; he 7 we menschlichen Aussagen eines Munch ge- Teuber (66), Scheibe (81) und Renée Sintenis — 

r stellt, Bilder, die im selben Dezennium gemalt (72). Aber ihre Kunst ist heute bereits einStiick — 
tS $ ea im & 7 2 wurden. Dann aber wird die Spur der ,,kiinst- Geschichte, und sie gilt - bei aller Hochach- | 

" * | 0 5 4 z if f lerischen Freiheit", gema8 dem Motto der Aus- tung vor diesen alten Meistern — nicht als ty- 
"2 - i 4 stellung, verfolgt. Sogar die Abteilung ,,Berlin pisch ,,nach 1945". 

. a ¢ ’ Vie, p 9 nach 1933" zeigt nicht etwa die diktierte Nazi- : 
i‘ , a . M kunst, nicht einmal zum Vergleich (dafir hatte Die Avantgarde von einst, aber auch der letz- 

i ye . a man in der Schau 1957 ,,Verkannte Kunst" Ge- ten Jahre, ist mide und ideenarm geworden, 
bh. = & ‘ legenheit), sondern allein jene Kinstler, die jedenfalis nach dem Bild, wie es hier prasen- 

sich dem Regime und den braunen Kunst- tiert wird. 

doktrinen nicht beugen wollten und in Berlin ; 
. untertauchten, weiter malten, bis sie schlieB- Und die Jiingeren? Man hat schon Besseres 

ee Max Beckmann: Familienbild George lich gefaBt wurden oder emigrierten (Leo von _gesehen. : 
: K6énig, Carl Hofer, Heckel, Schmidt-Rottluff, i 

ee : Pechstein, Nolde, Beckmann, Feininger, Mu- Wer auf die Ausstellung in Recklinghausen : 
= 4 che, Kathe Kollwitz, Gerhard Marcks u.a.). angewiesen ist - und das ist der gréBte Tei! 

Die Ausstellung zeigt in typischen Bildern der Besucher -, kommt zum SchluB, daB Berlin 

und Plastiken die kunsthistorische Wahrheit eine groBe Vergangenheit hat, aber 1960 richi 
. auf, wie namlich die alte Reichshauptstadt seit mehr die fihrende Rolle spielt wie einst, auch 
i ea der Jahrhundertwende stets echter Mittel- wenn hier die ,,kiinstlerische Freiheit" vertei 

aw ry a punkt der Kiinstler war und wie hier meistens digt wird. Das ist schade! Um so mehr, als es — 
~~ ae die Jugend der Kunst neue Impulse verlieh. nicht ganz stimmt, denn wir kennen viele der 

? . F So entsteht nach dem Krach um Munch - ein hier vertretenen Kiinstler aus ihren Kollektiv 
E 4 z Skandal, der dem Kiinstler wie der modernen ausstellungen und wissen, daB sie schon gré 

Be Kunst allerdings eher geniitzt als geschadet Bere Leistungen vollbracht haben, und zwar ir 
a Sd ; hat — die avantgardistische ,,Berliner Seces- jingster Zeit. Diese aber fehlen in Reckling 
SES Sok ’ sion" (1898). Max Slevogt und Lovis Corinth, _hausen. 
= om Re prominente Mitglieder, waren damals zwischen 

3 30 und 40 Jahre alt. Als spater wieder die Jun- 

: EE" gen vordrangten, wird 1910 die Neue Seces- Ginther Ott. 
a sion gegriindet: Schmidt-Rottluff (26 Jahre), 

s ' e eee: (31), Nolde (44), Mueller (37), Heckel Fotos: Udo Hoffmann 

gee e Rudolf Belling: Weiblicher Kopf Geht man durch die Recklinghauser Sale, und 
ae ia betrachtet man, was seinerzeit gemalt und aus- Renée Sintenis: Daphne > 
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Vor einer Wahl 

John Steinbeck erklart die Spielregeln im 

Kampf um die politische Kandidatur in den 

USA — 

In diesem Jahr steht ganz Amerika im Schat- Mann, deutlich, unmiGverstandlich und oft geworden, aber nur dem Anfanger kann der liert nie an der Bérse; Nachtlokale und Damen 
ten der Prasidentenwahlen. Fern lage es mir, genug, daB er keinerlei Veranlagung und wenig wahre Sachverhalt verborgen bleiben. der Halbwelt straft er mit Verachtung. 
auch nur den Versuch zu machen, dem Leser Eignung fir ein Sffentliches Amt besitzt, so ist Wenn ein Ehemann darauf besteht, da® er Geld im Klingelbeutel 
die erstaunlichen Verwicklungen und politi- das der Anfang seines Wahlfeldzuges. Es folgt Gberall von seiner lieben Frau begleitet wird, Die Kirchen profitieren zur Zeit der Wahlen. 
schen Schachziige unseres Systems erklaren das Familienidyll: Frau und Kinder haben dann dirstet ihn nach politischen Ehren; wenn Kandidaten sind eifrige Kirchganger und fillen 
zu wollen. Die Parteipolitik meines Heimat- schwer darunter zu leiden, besonders die Kin- er immerzu dabei Gberrascht wird, wie er kiei- die Sammelbiichsen mit ihren Gaben - auf 
landes grenzt an Mystik und muB jedem AuBen- der, auf deren empfanglichen Seelen die vater- nen StraBenjungen Schokolade schenkt, so ist Geschaftsunkosten und einkommensteuer- 

seiter unverstandlich bleiben. liche Kandidatur einen unausléschlichen Ein- das ein doppelter Beweis. Als Thomas E. frei natirlich. Gesellschaftliche Vorurteile sind 
Trotzdem ist die grundsatzliche Idee unserer druck hinterlassen dirfte. Da hilft kein Pro- Dewey seinerzeit mit groBem Eifer die Zumu- vergessen. So mancher friher Angstlich ge- 
Wahlen auBerst einfach: Die am Ruder sind, testieren - Papa besteht plétzlich darauf, die tung zuriickwies, daB er Prasident werden hitete patrizische Stammbaum weist, wenn es 
wollen dort bleiben; und die es nicht sind, kleinen Engelchen spazierenzufihren und wollte, wahrend er zu gleicher Zeit seine hiib- zur Kandidatur kommt, einen GroBvater auf, 
wollen ans Ruder kommen. Dieser einfache sich als liebender Familienvater von Bericht- sche Frau veranlaBte, sich fotografieren zu las- der StraBenkehrer gewesen sein soll. 
Grundsatz ist jedoch das einzige Einfache und erstattern und Fotografen iiberraschen zu las- sen, wie sie eine Kuh melkte - da war seine Wie bereits angedeutet, pflegt der Kandidat 
Grundsatzliche an unseren Wahlen. Heute will sen. Er schickt seiner Frau Rosen — zum ersten- Absicht sonnenklar. Der alte Meister kannte ein tiefes Interesse fir die Landwirtschaft zu 
ich mich darauf beschranken, die Eigenheiten, mal seit Jahren-tnd vermeidet die Gesellschaft die Regeln, auch wenn sie in seinem Fall nicht entwickeln; andererseits verliert er seine sonst 
Sitten und Gebrauche und besonderen Kenn- seiner Freundin, die sich mit dem Gedanken an zum Erfolg fiihrten. Jene idyllische Fotografie so rege Anteilnahme an Olgruben wahrend des. 
zeichen jener wunderlichen Leute zu beschrei- einen Nerzmante’ nach den Wahlen trésten sollte drei Fliegen mit einem Schlag treffen: sie Wahljahres vollkommen. ©! scheint immer 
ben, die man in den Vereinigten Staaten von mag. kennzeichnete seine Hingabe an die Institu- nach den Wahlen zu reissieren, niemals vor- 
Amerika Kandidaten nennt. ich habe mich des- Zu diesem Zeitpunkt in der Kandidatenlaufbahn tionen der Ehe, der Demokratie und der Land- her. 
halb ernsthaft dem Kandidatenstudium gewid- rickt die Tierliebe in den Vordergrund. Jeder wirtschaft. Offentliche Reden von Personen, die der Kan- 
met; das ist ein wirklich aufschluBreicher und Kandidat besitzt einen treuen Hund. Manchmal didatur verdachtig sind, haben alle den glei- 
belehrender Zeitvertreib. wird der Hund so angehimmelt, daB man glau- Wie mannigfach sind die Wegweiser fir den chen Unterton: Fir die Freiheit - gegen Unter- 
Vorerst gilt es festzustellen: Woran erkennt ben kénnte, der Hund ware der Kandidat. (Gar Kandidatenforscher. Der Geizhals, der seine drickung; fiir das Volk - gegen den Sozialis- | 
man einen Kandidaten? Es hat noch eine kleine nicht so dumm, denn schlieBlich ist ein Hund Freunde mit groBziigigen Geschenken tber- mus; fiir die Frau - gegen die Frauenzimmer; 
Weile, bis die Wahlen iber uns hereinbrechen, doch der ideale Kandidat; er hat eine meist rascht, der mirrische Chef, der eines Morgens auf der Seite der Tugend - gegen das Laster. 
und doch kann der Fachmann gerade jetzt in makellose Vergangenheit, ist ehrlich und be- lacheind sein Biro betritt und der Sekretarin Wer solche Grundsatze nicht nur predigt, son— 
den Herzen seiner Mitbirger jenes zarte Regen standig, und er macht niemals leichtfertige Ver- das Gehalt aufbessert, ja selbst der Mann, der dern sie auch befolgt, ist sicherlich im Renner 
erspahen, das - kaum merklich fir den Laien — sprechungen.) friiher niemals ohne seinen Hut ausging und Wenn ich sagte, daB man einen Kandidater: 
das Eréffnungsspiel zur Kandidatur einleitet. Es ist eine althergebrachte amerikanische Sitte, nun taglich seinen Kahlkopf sehen la8t - Sie daran erkennen kann, daB er ohne Kopfbedek- 
Die Spielregein sind elastisch und dennoch in daB die jeweiligen Bewerber um das Prasiden- alle haben dasselbe Ziel vor Augen. Ich kung auf die StraBe geht, so muB ich hinzu- 
alter Tradition verankert - man kénnte fast tenamt ihre Kandidatur erst in letzter Minute glaube, es wirde vielen Leuten sehr gut tun, fiigen, daB das hutlose Stadium von kurzer 
sagen monoton - wie der zeremoniése Braut- bekanntgeben. Das ist ein Trick, der dazu die- mindestens einmal im Leben unter die Kandi- Dauer ist. Bald danach — darauf kann man sich 
tanz der Zuluneger oder der Siidflug der nen soll, den Gegner in Unsicherheit zu wie- daten zu gehen. Ein Kandidat ist immer gut verlassen — wird er sich in der sonderbarsten 

Stérche. gen, obwohl noch niemand bewiesen hat, daB gelaunt, stets voll Zuversicht und Lebens- Reihenfolge traditioneller Hutmoden fotogra- 
Der liebevolle Familienvater die Methode erfolgreich ist. In den letzten Jah- freude. Er wahit seine Freunde aus dem ein- fieren lassen; vom iberlebensgroBen Cowboy- 
Das erste Symptom ist eine Zurschaustellung ren ist dasselbe Manéver auch in Kandidaten- fachen Volk, besonders unter Schwerarbei- hut zur Pelzmiitze des Trappers, vom Stahl- 
auffallender Bescheidenheit. Wiederholt ein kreisen fir weniger erhabene Amter Mode tern, Negern und Baseballspielern. Er speku- helm der motorisierten Feuerwehr zum alt- | 
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, Schon als Kleinkind empfand es Dieter-Wolf- Um detaillierte Angaben gebeten, wies er ar. 

| i : gang ais zutiefst beschamend, da man ihn mit Hand eines mit minutiédser Genauigkeit ge- 

te I einem so veralteten Fahrzeug wie mit einem fiihrten Fahrtenbuchs weitere siebenundvier- 

i] i Kinderwagen befdrderte. Seine Schreie, die zig Autos verschiedenster Baujahre und Mo- 
4 I m damals freilich noch niemand richtig zu deuten delle nach, die ihm im Laufe des letzten Jah- 

/ ie wuBte, waren ein einziger bitterer Vorwurf an res dazu gedient hatten, das schwere Ver- 

das Zeitalter der Technik, das sich mit diesem saumnis seiner Eltern wettzumachen. Der 

handgeschobenen Kinderwagen (ohne den rasch hinzugezogene Amtsarzt, ein Spezialist 
Y kleinsten Hilfsmotor) in seinen Augen auf das fiir jugendliche Autoneurosen, bestatigte mit 

; Niveau der mittleren Steinzeit erniedrigte. dirren Worten, was zu vermuten stand: da@ 

Waren seine Eltern nicht so konservative SpieB- hier wieder einmal nur die entschlossene 
j birger gewesen, hatten sie spatestens an Selbsthilfe eines jungen Menschen die chroni- 

Dieter-Wolfgangs erstem Geburtstag merken sche Verhartung eines latenten, von der un- 

missen, daB ihr Sohn nicht fir die riickstan- begreiflichen Borniertheit welt- und zeit- 
Zeichnungen: Reinhold Meier dige Fortbewegung mittels jener leistungs- fremder Eltern verursachten Seelenschadens 

schwachen Hilfsmittel bestimmt war, die wir im letzten Augenblick verhindert hatte. 

FiBe nennen. Denn ehe der Kleine noch richtig Natirlich Heulen und Zahneklappern, als das 

sprechen lernte, zauberte das Gerausch von schuldige Elternpaar dann vor dem Richter 

Motoren schon ein verziicktes Lacheln auf sein stand. Nur die Tatsache, daB der Vater sich 

rosiges Gesichtchen, wahrend ihm der ein Leben lang gut gefiihrt und auch die Mut- 
Zwangsaufenthalt im Laufstall nur Téne des ter keine Vorstrafe aufzuweisen hatte, lieS den 

4uBersten MiBfallens abnétigte. Fiiglich waren Richter nach eindringlicher Ermahnung zu dem 
i die ersten Worte, die tiber seine Lippen kamen, geradezu unbegreiflich milden Urteil kommen, 

auch nicht ,,Mama oder ,,Papa', sondern ge- das den Eltern zwar die volle Schuld fir die 
heimnisvolle, undeutbare Laute, die sich an- nachtlichen Autofahrten ihres Sohnes mit ent- 

hérten wie ,,Autivauwi* oder ,,Kackebeen“ liehenen Wagen zusprach, ihnen die Er- 

modischen Strohhut des Mistbauern; solite Angelrute mit Metallgliedern und mechani- oder ,,|sibilla’'. Der erste Schrecken der Eltern ziehungsberechtigung jedoch nichtaberkannte, 

unser Kandidat so weit gehen, sich unter ge- scher Rolle heutzutage statthaft ist. (SchlieB- Uber diese seltsame Eigenart ihres SpréBlings wie es der Staatsanwalt in seinem Pladoyer 

bihrendem Zeremoniell und zur Begleitmusik lich ware es undiplomatisch sich mit den Fabri- erwies sich jedoch bald als ebensounbegriin- verlangt hatte. 

der Filmtonbander zum Ehrenhauptling eines kanten von Angelruten zu verfeinden.) det wie die Konsultation mehrerer Psychiater, Gerd Angermann 

| Indianerstammes ernennen zu lassen, sein Hat unser Kandidat sich nun als Angler be- die noch dazu zu nichts gefihrt hatte. 

| Haar mit Adlerfedern und sein Gesicht mit wahrt, so kann er an die Auswahl seines beson- Schon nach wenigen Wochen wurde die Aus- 

Kriegerfarben geschmickt, so ist die Katze deren politischen Steckenpferdes gehen. Er sprache des Knaben deutlicher, und es zeigte 

aus dem Sack. (Unsere rothautigen Briider be- muB gegen irgend etwas den Kampfaufnehmen sich, daB ihm die tberraschende Gabe an- 

klagen sich, daB diese Sitte zu weit fihre; es - woméglich gegen etwas, das nicht wahl- geboren war, selbst noch das entfernteste 

gabe zur Zeit der Wahlen oft mehr Ehrenhaupt- berechtigt ist. Anti-Kommunismus genigt Motorengerausch augenblicklich richtig zu 

linge als Indianer.) nicht mehr, das ist selbstverstandlich. Auch identifizieren als ein ,,Auto Vauwe", einen Boxcar Betty oon 

Angein vor dem Fischzug Gangster und Alkoholiker sind schon lang Kapitan" oder ein Motorfahrzeug von der 

Es kommt der Tag, wenn alle Geheimnistuerei nicht mehr sensationell genug. Nein, das Marke ,,lsabella. Die Eltern gaben sich nun Ameri kas selt- 

ein Ende nimmt und es zum offenen Kampf Neueste ist die Korruption der Regierungs- einem térichten Stolz hin, weil sie ihr Produkt 

kommt. Sie irren sich aber, wenn sie glauben, beamten. Jeder hoffnungsvolle Kandidat sucht daraufhin als etwas ganz besonders Wohl- be 

daS der Kandidat nun seine Absicht in einer _eifrig nach Beweisen, daS Bestechung und gelungenes erachteten. Leider versaumten sie samste Qu een 
formellen Erklarung der Offentlichkeit preis- Nepotismus an der Tagesordnung sind. Hier ist selbst noch zu einem Zeitpunkt, da Dieter- 

gibt. O nein, er bewaffnet sich mit einer Angel Vorsicht geboten, denn was vor den Wahlen Wolfgang bereits das kleine wie das groBe 

und geht fischen, damit ist alles gesagt. Einst Korruption genannt wird, hei8t Génnerschaft, Einmaleins erlernt hatte und nicht mide wurde, 

schien es, als ob das Golfspielen das Angeln wenn man selbst im Amtist. tage- und wochenlang gitlich auf seine Er- 

aus dem politischen Feld verdrangt hatte, aber DaB es ganz katastrophal ist, die hier geschil- zeuger einzureden, ihm das zu geben, was der Kaum jemand kennt ihren wahren Namen, doch 

das erwies sich als triigerisch. Selbst als Pra- derten Spielregein der Kandidatur unbeachtet junge Mensch von heute nun einmal zum als Boxcar Betty ist die Kénigin der Tramps in 

sident Eisenhower, der ein begeisterter Golf- zu lassen, beweist das traurige Beispiel von Leben braucht: ein preiswertes Zweiradfahr- ganz Nordamerika bekannt. Schlagfertig und 
spieler ist, bekanntgab, daG er nicht beabsich- Adlai Stevenson bei den letzten Prasidenten- zeug zur motorisierten Fortbewegung. humorvoll, nie um eine Antwort verlegen, ist 

tige, sich aufs neue um das hohe Amt zu be- wahlen. Er trug einen gewohnlichen Hut, besaB Ein solches lehnte chromblitzend und ver- sie eine willkommene Persénlichkeit vor den 
werben, begab er sich nicht auf den Golfplatz, keinen Hund, und wenn er je angelte, dann muB heiBungsvoll erst am Geburtstagstisch des Fernsehkameras der Neuen Welt, wenn Inter- 

sondern zum Forellenfischen. Das war poli- er es heimlich getan haben - er wurde nicht Knaben, als er das fiinfzehnte Lebensjahr er- views mit ,,Originalen“ auf dem Programm 

tisch viel bedeutsamer als selbst Mrs.Eisen- gewahit! reicht hatte und damit uber den zweiradrigen stehen. Gewéhnlich hat Boxcar Betty dabei das 
howers Reise nach Genf. Ich hoffe sehr, daB es mir gelungen ist, dem Stand der menschlichen Entwicklung langst letzte Wort... Doch sie meistert auch die 

Der Angelsport ist eine 4uBerst ernste Ange- Leser zu einem besseren Verstandnis des hinausgewachsen war. Aberwas wuBten diese Feder, und ihre Gedichte schmicken zuweilen 

legenheit im Leben eines Wahlkandidaten. Das amerikanischen Kandidatenwesens zu verhel- Eltern schon von der Psyche ihres Kindes? Sie die Seiten der ,,Bowery News", dem Leibblatt 

politisch ideale Angelgerat ist ein selbst- fen. Ich wirde jedem Nichtamerikaner raten, nahmen sein mi8mutiges Um-den-Hauser- der amerikanischen Hobos, wie man hier die 

gemachter Haken an einer Weidenrute und wahrend der nachsten Monate selbst den ex- block-Knattern mit frisiertem Motor als jubeln- Landstreicher nennt. 

eine Tasche voll von Wirmern. Eine teure —_zentrischsten Amerikaner nicht fir verriickt zu den Ausdruck kindlicher Dankbarkeit und Die resolute, wanderlustige Amerikanerin war 
Ausriistung pflegt als undemokratisch ange- halten, solange es nicht einwandfrei feststeht, Uberlegten erst, als er das siebzehnte Lebens- einst — lang ist es her —,,ein Kind aus gutem 
sehen zu werden, aber es hat sich herum- daB er nicht etwa ein Wahlkandidat ist. jahr erreicht hatte, ob sie nicht nunmehr doch Haus". Doch als ihre Mutter starb, verlieB 
gesprochen, daB eine mehrteilige, ausziehbare Deutsch von Katharina Gelow langsam damit beginnen sollten, Geld fir den Betty, die Bankierstochter, das elterliche Haus 

spateren Erwerb eines Kleinautos zurickzu- in Long Island, denn die weite Ferne lockte sie. 

KZ] legen, wobei sie den Kauf im Geiste fir das ihren Reisen auf den Giiterwagen, den ,,Box- 
faa zwanzigste oder einundzwanzigste Lebensjahr cars“, verdankt sie ihren ungew6dhnlichen Bei- 

7 th ihres Filius’ terminierten. namen. Wohl wird Boxcar Betty zuweilen 

f a d (i FE Ral Um diese Zeit trat bei Dieter-Wolfgang eine wegen Landstreicherei fiir kurze Zeit zu einem 

te : we Bar dberraschende Wandlung ein. Das mirrische » Urlaub auf Staatskosten“ veranlaBt, doch sie 

= in eae Wesen des Knaben begann sich plétzlich auf- benutzt diese nicht unwillkommene Periode 

es Pie zuhellen, die labilen Nerven gewannen an der MuBe, um - wie sie sagt - ,,meinen Dress 

x ee) Festigkeit, und trotz gleichbleibend unbefrie- zu ,biigeln‘, unter der einzigen Matratze, mit der 

gy 7 © .—* digenden Leistungen in der Schule starkte sich ich in Berthrung komme. . .” 
a \ Se sein Selbstvertrauen in einem MaBe, daB die Seit fast einem halben Jahrhundert bereist 
a CG ra ea Eltern ernsthaft eine politische Karriere fir ihn Boxcar Betty auf diese sehr ungewéhnliche 

i 1 ] \ 714 ins Auge zu fassen begannen. Weise Nordamerika - ,,gratis und umsonst!* 

A \ = See Da geschah das UnfaBliche. Der Siebzehn- Und als frei gewahite ,,Kénigin der Tramps* 
RK aS jahrige wurde eines Nachts dabei Gberrascht, prasidiert sie Gber den groBen Hobo-Ball im 

aa = wie er mit einem schnittigen Sportkabriolett sonnigen Palm Springs, an dem auch wohl- 

4aRS im nachtstillen Hof der Landesversicherungs- habende Zeitgenossen teilnehmen dirfen, vor- 

anstalt zwischen blihenden Geranienstécken ausgesetzt, daB sie als Tramps gekleidet er- 
S 0 Slalom fuhr. Der Alkohol, dem er bis nahe an scheinen! 

(> die zulassige Promillegrenze zugesprochen Bettys ungew6dhnliches Leben macht ihr heute 

hatte, stimmte ihn froh und friedlich, so da8 er so viel SpaB wie einst. Immer noch lockt sie die | 

auf das héfliche Befragen eines Polizei- weite Ferne, und ihr ungebundenes Dasein hat 

beamten ebenso héflich wie bereitwillig zugab, fir sie nichts von seinem urspriinglichen Zau- 

Re \[S daB dies beileibe nicht sein erster Wagen war, ber eingebist. 

aos} den er nachtlicherweile entliehen und bis auf 
den letzten Benzintropfen leergefahren hatte. M. Minstrel 
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Die Schuld a Plotzlich kam die Erinnerung 
| = % sa, 

der Vater E | 
7 Pe 

ee BB wa 
p cs 

_ c , %. Leseprobe aus dem Roman von Christian GeiBler 

Es dl 

ea = Sich erinnern ist nicht immer ein Vergnigen. Der Vater zeigte die Jacke dem GroBvater, der 

io A : WeiBe, griechische Zimmer sind, der Vorstel- GroBvater rief einen Freund, der rief seine 

< ae a lung nach, meistens vergniglicher, auch fir Frau, die allgemein im Dorf sehr geachtet war, 

‘ € ae Kéhler. Aber Erinnerungen abwerfen wie La- und die Frau sagte, daB man den Toten begra- 

\ Re Pade. E sten, ist in jedem Fall unklug. Wenn sie liegen- ben misse; es sei niitzlich, je eher, je besser, 

Sa 7 7 bleiben und niemand sie aufnimmt, werden sie und es sei anstandig und darum nicht zu um- 
‘a F j = in Faulnis geraten und stinken, Geier werden gehen. Tote soll man begraben, bevor die 

ee ig sich sammein, die Luft zum Atmen wird schon Sonne untergeht. 
q q Xx “ $ bald knapp sein. Erinnerungen sind verderb- 

: : lich wie frisches Fleisch. Soll man sie also be- Die Manner zégerten noch. Sie hatten an der 
tA E , é i graben, schon tief! Das ist ein beliebter Vor- Jacke erkannt, daB der TotezudenElas-Leuten 

wg es z schlag, jedoch wer ihn macht, iitbersieht, daBi gehért hatte; Elas war damals eine Gruppe im 

oy _« £ ‘ man nur das begraben kann, was man zuvor Lande, die auf Grund der Unerbittlichkeit ihres 
” hi Pe a geliebt hat, an dessen Tod man noch Teil hat. patriotischen Eifers schon iber manches Berg- 

si a Ba He dorf Elend und Tod gebracht hatte. Aber der 

Ba a Nur schlechte Hunde und raudige Schweine Frau war es gleichgiltig, ob Elas, Edes oder 
tad . 4 fee begrabt man ohne Anteilnahme, man vergrabt Ekka - der Mensch da drauBen war tot und 

a Be sie, scharrt sie ein. Das sollte man mit Erinne- wollte zuriick in die Erde. 
=", ag rungen nicht tun, es sei denn, man verachtet 

Christian GeiBler, ein junger Mann des Jahr- Augen auf, ihr seid verantwortlich! Aber der sie, was aber heiBt, daB man sich selber ver- Sie trank also Wein, a8 Brot dazu und ging, da 

gangs 1928, hat etwas auf dem Herzen, ihm Zorn auf die Vater hat den Sohn nicht blind achtet. niemand sie begleiten wollte, allein nach drau- 

brennt etwas unter den Nagein, unter der Haut: werden lassen. Ben vors Dorf, dorthin, wo der Tote lag. Es war 

ihn bedrickt, daB die jiingste Vergangenheit In der Nacht des 25. November 1942 wurde die ihr nicht méglich, in den steinigen Bergboden 

unseres Volkes verschwiegen wird; er ist em- Denn Christian GeiBler kann schreiben, das Gorgopotamos-Eisenbahnbriicke, eine der ein Grab zu graben, darum packte sie die star- 
pért iber die Unwahrhaftigkeit unserer Gegen- beweist der Roman, in dem Kampfschrift und wichtigsten Briicken auf der Strecke Saloniki- ren Arme, schleppte den leblosen Mann eine 
wart, die aus dem Verschweigen kommt; ihn Dokumentation verwoben sind. Die Haupt- Athen, von griechischen Partisanen erfolgreich Stunde weit fort in unwegsames Gestriipp und 

erregt die Unglaubwirdigkeit der alteren Gene- figur ist ein junger Physiker, Réhler, der — nach angegriffen und zerstért. Diese Bricke hatte haufte dort mihsam mit beiden Handen zahl- 

ration; er ist besorgt um die Zukunft dieses Meinung seiner Putzfrau - aussieht wie ein nach Ansicht von Experten fiir den Verlauf der lose Steine iber den Leichnam. 

Landes, die von der Antwort auf die Fragen der Selbstmérder. Sein Vater war SA-Sturmfihrer, Kampfhandlungen im Mittelmeerraum groBe 

Vergangenheit mitbestimmt wird. Christian ein glaubiger Nazi, der in den letzten Kriegs- Bedeutung; etwa achtzig Prozent des Nach- Als sie zuriick in das Dorf kam, war die Sonne 
GeiBler ist zornig auf die Generation der Va- tagen vermiSt wurde (wie der Vater Christian schubes fiir das Deutsche Afrika-Korps sollen groB, goldgelb und ruhig. Aber hinter einer 

ter. Er setzt sich hin und schreibt ein Buch und GeiBlers). Réhler deckt Vergangenes auf: er damals auf der Eisenbahn durch Griechenland Mauer im Schatten von Maulbeerbaumen stan- 

nennt es ,,Anfrage". Er besteht nicht darauf, sucht einen Juden, der dem SS-Massaker ent- transportiert worden sein. den sechs feindliche Soidaten, in ihrer Mitte 
sein erstes Buch einen Roman zu nennen. Den- fliehen und sich unter falschem Namen in der Jason, der Junge, schon mit zusammengebun- 

noch ist es ein Roman; zugleich aber eine westdeutschen Stadt verbergen konnte. Er Die Leute, die diese Aktion durchfihrten, denen Handen; man hatte bei ihm die kleine 
Kamptschrift, ein Bildersturm, eine Dokumen- lebt noch immer. Aber er stirbt, bevor Réhier waren zwar schwach an Zahl, schlecht aus- Pistole gefunden; er hatte geschossen, ohne 
tation. Angriff, Beweismaterial und Erzahites ihn gefunden hat. Statt dessen begegnet er geriistet und seit Wochen und Monaten unzu- sein Ziel zu erreichen. 

sind ineinander verwoben. einem Uberlebenden Regierungsassessor, der reichend ernahrt, aber, und das mochte ihnen 

ihn zurechtweist und sagt: ,,... wir verscher- trotz aller Widerstande die Kraft gegeben Die alte Frau wurde gefangen und gefragt. Sie 

Unbekimmert um literarische Formen, kinst- zen uns auf diese Weise beste internationale haben zu handein, sie waren beneidenswerter- sagte, sie habe einen Toten begraben, aber sie 

lerische Gesetze greift er die Generation der Sympathien.* Er begegnet einem Studienrat, weise von der klaren Vorstellung durchdrun- sagte nicht wo. Da die Soldaten den Auftrag 

Vater direkt an. Das spricht fiir die verzweifelte der zusammenbricht und sagt: ,,Aber mein gen, im Recht zu sein, denn sie verteidigten ihr hatten, in Erfahrung zu bringen, wer in der 
Bedrangnis dieses jungen Mannes. Es geht Gott, ich kann nicht mehr! Ich-kann-nicht- eigenes Land gegen unbekannte, gewalttatige Nacht die Briicke zerstért hatte, und sie von 

ihm, in diesem Buch, nicht um Kunst, nicht um mehr!" Er begegnet einem Landtagsabgeord- Leute, die dieses Land besetzt hielten. Das ist der Auffindung des Toten sich einen wichtigen 

Oberhéhung, Transparenz, sogenannte ewige neten, der ihn belachelt und sagt: ,,Sie sollten ein einfaches, richtiges und daher sehr hilf- Hinweis erhofften, fragten sie peinlich weiter 
Werte; es geht ihm unmittelbar um die gesell- Ihre Hartnackigkeit auf lohnendere Ziele rich- reiches Denkschema, wenn es darauf an- und schlugen am Ende versehentlich die alte 

schaftliche Wirklichkeit unseres Volkes, um ten. Was verpufft da fir Energie!" kommt, Blut zu vergieBen — aufrichtiger immer- Frau tot, denn auf ibliche Weise zu leben, und 

unsere Demokratie. Um ihretwillen sucht er hin als die aufsassigen, epidemisch triebhaften folglich, daB alte Leute gebrechlich sind, war 
den Streit, ,,da anders ja heute niemand mehr GeiBler hat der Hauptfigur, die trotz allem an Denkkonstruktionen, mit Hilfe derer die neuen ihnen nicht mehr bekannt. 

munter wird. Und munter werden in dieser eine Heilung glaubt, eine andere gegeniber- Herren im Lande ihre Gewalt zu legitimieren 
Sache ist, scheint mir, lebenswichtig fir uns." gestelit, einen idealistisch Verzweifelten, der suchten. .-.dugend! Jugend! Trager der kommenden 

Fir uns alle! AuBerdem gehért ein solcher die Rettung im Kommunismus sucht. Er tat es Taten... 

Streit zu den lebensnotwendigen Funktionen vorbeugend, damit ihn niemand als einen Noch vor Tagesanbruch war alles voriiber. Die 

einer Demokratie. Herausfordernd und direkt Kommunisten verschreien kénne, was ja bei Bricke lag geborsten zwischen weiBem Gerdll, Die Dorfleute hockten indessen in dunklen, 

fragt GeiBler die Erziehungsberechtigten, die uns zu einem beliebten Sport geworden ist. die Manner, die die Tat ausgefihrt hatten, niedrigen Kammern und angsteten sich. 

Vater, Lehrer, Priester, Richter, Offiziere, Be- Und so, von Station zu Station durch die Ge- tauchten in der Dunkelheit und in der Wildnis 

amten, Politiker: Was habt ihr getan zwischen genwart, in der die Mérder noch immer leben der Berge rasch unter, flichteten tage- und Jason muBte auf seinen Tod noch ein Weil- 
1933 und 1945? Ihr habt geschwiegen: ihr habt und die Gleichgiltigen, die Ohnmachtigen und nachtelang und kamen davon; einer von ihnen chen warten. Er war vierzehn Jahre alt, klein, 

liberlebt. Warum schweigt ihr auch heute die Gutwilligen, steigt der wissenschaftliche muBte sich allerdings selbst erschieBen, da er gesund, noch halb erst ernst, auBerordentlich 

noch? Warum sagt ihr nicht:,,Ich bin schuldig. Assistent Réhler Stufe fir Stufe in die Ver- infolge einer schweren Verwundung - man erschrocken und, insbesondere nach dem 

Ich bitte das Gericht, den Antrag der Verteidi- gangenheit hinab, bis er alles weiG, bis er das hatte ihm die Lunge zweimal durchschossen - Tode der alten Frau, sehr allein zwischen den 

gung auf Zuerkennung des Paragraphen 51 ab- Bild det Geschehnisse vor sich und die Vater nicht weiter mehr flichten konnte. Und er er- groBen, lauten, tatkraftigen jungen Mannern, 
tulehnen. Ich bin damals voll zurechnungs- entlarvt hat, bis er sagen kann: ihr seid schuld, schoB sich in Hérweite eines der klaglichen deren Sprache er nicht verstand. Aber er 
fahig gewesen, und ich bin es heute. Ich bin daB ich mich schame, ein Deutscher zu sein. Bergdérfer, in der Hoffnung, dort wirden sich wuBte, was sie mit ihm machen widen, und 

schuldig. Es ist besser fir einen Sohn, er hat Wir sind eine Generation ohne Vater. GeiBler spater wohl Leute finden, ihn anstandig zu be- seine Angst war so groB, daB er wiinschte, ein 

zinen schuldigen Vater, der seine Schuld fordert unmiBverstandlich Klarheit statt Ver- graben. anderer, irgendeiner von seinen Leuten, wirde 

cennt, als er hat einen nicht zurechnungs- nebelung, prazise Begriffe statt Schlagworte, auch noch so dastehen wie er. Er schamte sich 

fahigen Vater." Denken, Nachdenken, Erkenntnis statt Halb- Als die Sonne am andern Tag herrlich klar und erst tiber diesen Wunsch, als man den anderen 

und Falschgedachtes und Gefiihligkeit, Zivil- angenehm warm fast mitten iber dem Toten dann brachte. Da die alte Frau nicht gespro- 

Was GeiGler der Generation der Vater vor- courage statt Heroismus. Er fordert es er- stand, kam es driiben im Dorf zu Angstlichen chen hatte, war man bése auf ihren Mann und 

wirft, wessen er sie beschuldigt, was er als barmungslos um der Heilung willen. Szenen. Frihmorgens war ein Mann mit einem band ihm wie Jason die Hande zusammen. 

Zitat in seinem Roman verarbeitet, das weist er Esel, spater, gegen Mittag, war eine alte Frau 

n einem Anhang dokumentarisch zuverlassig Die ,,Anfrage‘‘ von Christian GeiGler ist ein er- mit den sieben Ziegen des Dorfes auf den Also wurden an diesem Abend im fernen 

aach. Dort tauchen dann ein Plakattext gegen staunliches Erstlingswerk, eine Dokumentation Toten gestoBen, der sich vorsorglich, als das Griechenland, als eben die Sonne untergegan- 

jie Juden aus dem Jahre 1939 auf, ein Leit- von hoher Beweiskraft, eine Kampfschrift aus noch méglich war, quer iber den schmalen gen war, ein sehr alter Mann und ein Junge, 

spruch aus einem Buch des heutigen Plesse- der Empérung und Ehrlichkeit des Herzens, ein Weg gelegt hatte. Die beiden Passanten hatten jeder mit einem Strick, den er selber herbei- 

Verlages, das Hirtenwort eines katholischen Roman, der fir eine beachtliche Begabung jedoch von dem, was dort drauBen lag, ge- schaffen muBte, gehenkt — und da die Lichtver- 

eldbischofs aus dem Jahre 1941 (,,Dieses zeugt, die zu erzahlen und Menschen darzu- schwiegen, denn sie fiirchteten sich sehr, ein haltnisse es eben noch zulieBen, machte einer 

ic. und verpflichtende Erlebnis eines Ein- stellen versteht. Ein notwendiges Buch voll Umstand, der ihnen von niemandem so rasch der siegreichen Soldaten rascheinen Schnapp- 

satzes im Osten..."), das Gebet fir den explosiver Kraft. Ich zweifle nicht daran, daB veriibelt werden sollte, denn die Gefahren, die schuB (die Kamera war ein Konfirmations- 

*Uhrer, das Reichskonkordat zwischen Hitler besonders junge Menschen danach greifen damals so ein Toter Gber das ganze Dorf brin- geschenk): die hangenden Toten und drunter 

and Rom, Herrn Globkes Kommentar zu den werden. gen konnte, waren groB und iberall schreck- lachend zwei Kameraden, ja, lachend; das Bild 
:Nirnberger Gesetzen", der ,,Reichsruf lich bekannt. Also schwiegen sie, und erst als liegt heute noch vor! Und lachen am Tod vor- 

DRP) unserer Tage, die ,, Deutsche Soldaten- Paul Schalliick ein Junge, der gegangen war, Salamander zu bei. 

:eitung" und vieles mehr, was man gern ver- fangen, den Toten fand, kam das Dorf in Bewe- 

schweigen, vergessen méchte oder nicht be- gung, denn Jason, der Junge, war mit der Jacke 

ichten will. Die Dokumente schlagen zu: hart, des Toten zu seinem Vater gerannt; die Pistole, 

»razise, ohne Kommentar. Erinnert euch doch (Christian GeiBler: Anfrage, Claassen-Verlag, diese herrliche, kleine, blanke, mannliche Waffe, 

¢ndlich! sagt GeiBler, erinnert euch, macht die Hamburg, 1960, 250 Seiten, DM 12,80) behielt Jason heimlich bei sich. 
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Die Geschichte 
ee 8847 m Mount Everest 

: + 

Tiefseetauchens ae , 

: eben und Weben in unseren heimischen Seesel - 2 ic 
; se ist kein Ratsel mehr. Jenseits der soseee’ Die drei Tauchversuche mit 
. wenigen Meter, in die der Mensch hinabtau- sea emed . 
2 chen oder seine Netze hinablassen kann, be- peseness der unter dem Schwimm- 
, ginnt eine Welt, die uns heute noch weniger SES korper TRIESTE“ befind- 
E bekannt ist, als die Urwalder des Amazonas paaoecs at = 9 > und die Eiswiisten um den Siidpol. Es sieht fast sosscsssey lichen KRUP P-Kugel 

so aus, als wiirde der Mensch eher den Mond sesecessee) 
erobern, als daB es ihm gelange, einen kurzen Soassssess 
Blick in die tiefsten Wassergriinde seiner Erde pgecsncese) 

zu tun! Das ist absurd, denn angesichts der pesesssssal 
tapiden Zunahme der Erdbevélkerung verwei- Secceousal 
sen die Ernahrungswissenschaftler immer wie- Ssssssssssea 
der auf die Tatsache, daB das Meer den Haupt- sacosssecaced 
teil der belebten Natur birgt und héchstwahr- peoseeseseseom 
scheinlich mehr Lebensmittel liefern kénnte als ponscsssssascosscenoseeEwe a | 
das Land. Ein Ozeanograph sagt: ,,Das Meer SeSeesaeeses TTT ee eeeCNEEe ss i 
jst ein irdischer Raum, der nicht weniger wich- HH U-Boote bis ieee pe 
tig ist als der Weltraum."" Der Tiefsee blau pocaucsecee nsd3) H 
dammerndes Licht hat bisher nur eine Hand- saatesccee 300m Tiefe 2333! 1360m 1948 
voll Menschen gesehen. sssssssss Barton 
Weltberihmt wurden 1934 die beiden Ameri- 
kaner Beebe und Barton. Mit einer Tauchkugel ss: Prof A. U. J. Piccard RN a 
am Seilerreichten sie die damals unvorstellbare 1 = S32 ROCCE 
Tiefe von 923 Meter. Aber dieses Wagnis war am 30.9.1953 3150m eae oe 
im Grunde nur ein Spahtruppunternehmen, . , faeces 

wenn man bedenkt, daB die Ozeane durch- 3 tief mit Bathyscaph sess3,) se schnittlich 3800 Meter tief sind, und die gréBte bestehend aus seeces Pra ; fs 
gemessene Meerestiefe etwa 11000 Meter be- + Sescesee GW -.__osssssscsa 53s tragt. Eins zeigt sich bei diesen Forschungs- STERNI-Kugelund sgssecte.Se.-<idestistzctzctnss Pee 5008m 18.11.1959 aati 
unternehmen klar: sie waren ein Spiel mit dem + . = tf i te. ti = esos 
Tode. Das machtige Seil, an dem die Gondel Schwimmkorper #4050m tief 5. 2.195435 Pay ND Jacques Piccard ) seceas 
hing, schwankte bedrohlich hin und her und : TRIESTE“ & Houot u. Willm mit feeseo. . ¢ Hl jssucesce drohte die Kugel zu zerschmettern. In dieser ay se 3 tescages pyscescess 
Phase tritt Professor Piccard auf den Plan. Er pesssecessesssscsssssscsssctscccscecs Tauchboot FN. R.S. fescessss. sesecssces 
besorgt sich die Aufzeichnungen der beiden US eesRTTCeSesesa ceccecsacaasssscnesesscenasssealescadd scans aseaeasa ree . sesgoesers Amerikaner und studiert sie. Eine neue Welt seassasssscscosssssscccssssscssesssssccsecesesee: at vere 7300m 7.1 1960 ss3322: i i pe sonecoesesccessocossnscesessssseccasccccooccoscesess ) | Sat Scecses ersteht vor seinen Augen. Dann packt ihn die SUE SGSSuenscecssezeconas ea) 5 is ee Idee, seine Rekordfahrt in die Héhe, in die sshacbieeseseecscesscagssscesceznseeee: ad Jacques Piccard 23:3: 
Stratosphare, mit umgekehrten Vorzeichen sas ateGesescssuecestsssnesaaeeecesancvuceacrcurnees - ri segesesses: 
fortzusetzen. In ihm dammert ein groBartiger po seaavsonrevetGusasancssassessaecsesusesearcs ‘seesebeeees > : pesaasssassccssssssssesscsssscecessseeseseee: ‘sesssess Secsecsescs Gedanke: ,,Man miSte... ja, man miBte die BSaGRG Shean seseacensescseaessussscnsesesecessaccceouesses Marianen- £323: seecccsecee 
Tauchkugel an eine Art Unterwasserballon FEES Sa eenaaeoeeeee hangen ..." Ein fliichtiger Gedanke nur, der posescessssscsssessssssssssssscessseescsssssesseseeses Graben’ sesssss: ] Saccsenccscss 
Piccard in den Sinn kommt. Aber ein Gedanke, peesescevescracsscucoaess ssessscs ‘Ssesesccossecs 
der ihn nicht mehr verlaBt. In langen Studien sosssscsssssssssesssessssessesesecs sssesasssase: 
reift sein Plan: ,,Ein Tiefseebalion muB Ballast pe cooeccnscecacaascrscosessoccunssce Soesounonaoeees paeaescosaccssascccsceanescssssceesecacs 

J secpecsssessces: mit sich fahren. Dieser Ballast mu8 insgesamt je seasenssescsoccescsouscsaassoesenss 3 Saeceseoacaucver schwerer sein als das Wasser, das das Tauch- isgiuescarersscoceesssecesscucsaeseceesasece ca. 11000m 23.1.1960 :' TOW) peoseseeseeseseess b chict warciedingtl Unter diesen Voraesotiie AISUies rasta cessenssenseseesseaesatseseassasa® : ES (ge), A 
gen sinkt das Schiff in die Tiefen des Meeres. Suse scescostesseusane ste: tersesresssess ese Jacques Piccard 2a y ssewnasscsscccseesst 
Will man wieder aufsteigen, wirft man Ballast posasaasssessssesesesscesesseceseseseeees und Don Walsh Scossesesen " —Saecssscsessasssssossassss 
ab, damit das Tauchschiff leichter als das von ie Saueesesseeseusecsoassasssecenes sancce PiESgges tees Sesecsescccacseccecesesesee: 
ihm verdrangte Wasser wird. Das Tauchschift SSE 
miGte aus zwei Teilen bestehen: dem eigent- SSECESR SOS ECOCOC aE ASS SSEMESOTS TSERON TETe OS 
lichen Tiefseeballon und der Tauchkugel. Mit pescaceosescracsscsconnaeoecececssereccescccscsccocscasseeseeccesscasaceeseessasssresesssscssseeseeseesesess 
Hilfe kleiner Motoren kénnte man sich sogar 
unter Wasser langsam fortbewegen, um den 

Verlauf der unterseeischen Landschaften zu 
studieren." Aber erst 1948 ist die Zeit reif, den Kugel wieder nach oben steigen soll, die ent- ken Quarzglasscheiben vorbei. Je tiefer die mit dem Bau dieser Super-Tauchkugel. Von 
fanatisch geliebten ,,Bathyscaph''-Plan zu ver- scheidende Rolle und ziehen sie zur Oberflache, Kugel gelangte, desto dfter wechselte die Be- Sportgeist und dem BewuBtsein erfillt, durch 
wirklichen. Im November 1948 beginntdas erste ersetzen also das gefahrliche Seil. Um aber leuchtung; und die Lichtstarke nahm standig den Bau dieser Tauchkugel etwas schaffen zu 
unbemannte Probetauchen vor der nordafrika- beim Abstieg auf den Meeresboden diesem ab. Bevor das Licht véllig verschwand, herrschte kénnen, was noch nie da war, arbeitet eine 
nischen Kdste. 1400 Meter Tauchtiefe jubein enormen Auftrieb entgegenzuwirken, werden ein tiefes Blau. Bereits in einer Tiefe von eini- Gruppe von Arbeitern und Ingenieurendes seit 
die Forscher! Aber beim Hochhieven bescha- der Kugel unten schwere Metaligewichte ange- gen zehn Metern, wo die roten Strahlen so gut 150 Jahren fir die Qualitat seines Stahls welt- 
digt die tobende See das millionenteure Tauch- hangt, die durch Elektro-Magnete gehalten und wie ganz fehlen, erschienen rote Krabben vor bekannten Unternehmens Tag und Nacht. Aus 
boot; durchléchert liegt es an Deck des Be- auf Knopfdruck z.B. beim Aufstieg oder im dem Fenster samtschwarz. In 500 Meter Tiefe Chrom - Nickel - Molybdan - Stah! hergestellt, 
gleitschiffes. Die Reaktion des 65jahrigen Gefahrenfall abgeworfen werden. drang kein Lichtstrahl mehr nach unten, und durch ein besonderes Warmbehandlungsver- 
Piccard ist bewundernswert: ,,Wir missen Die eigentliche Gondel bietet zwei Personen das Pflanzenleben hérte so gut wie ganz auf. fahren auf allerhéchste Festigkeit gebracht, 
noch einmal anfangen!“ sowie der umfangreichen wissenschaftlichen Noch tiefer: Ewige Finsternis, gleichbleibende steht die weiBlackierte, bei einer Wandstarke 
Noch immer - seit 1934 - gilt der 923-Meter- und technischen Ausriistung Platz. Zwei druck- Kaite hatte das Wasser langst gefrieren lassen, von zwolf Zentimetern und einem AuBendurch- 
‘Tauchrekord von Beebe und Barton. Im Winter feste Schauglaser und starke Scheinwerfer wenn der hohe Salzgehalt es nicht verhinderte. messer von 2,10 Metern rund zwélf Tonnen 
des Jahres 1948 halt Piccard ein Telegramm in sollen die gespenstische Szenerie am Meeres- Die Tauchkugel drang in eine unwahrschein- schwere Tauchkugel schon fiinf Monate spater 
der Hand: Dr. Barton hat bei den Bermudas boden sichtbar machen, Schmalfilmgerate wer- licheWelt. Strahlende Gespensterfische husch- in einer der Essener Werkshallen von Krupp 
11360 Meter Tiefe erreicht. den jede Phase des VorstoBes in die Tiefe auf- ten an der Scheibe vorbei. Oftmals gab es ein fertig zur Abnahme. Im November 1959 taucht 

11952 - die Italiener stellen Mittel zum Bau eines zeichnen. Die Welt ist Gberrascht: Jacques richtiges Feuerwerk: blauviolette Punkte blitz- Jacques Piccard bei einer ,,Generalprobe“ auf 
neuen ,,Bathyscaph" zur Verfiigung — geht die Piccard, der 30jahrige Sohn, ist bei den neuen ten auf, rote Laternen schwankten umeinander, Anhieb 5668 Meter tief. Anfang Januar 1960 
Arbeit weiter. In der Nahe von Rom entsteht Tauchversuchen mit von der Partie; er ist als und griine Faden schossen durch die Wasser- geht er auf 7300 Meter Wassertiefe. Am 
ein neues ,,Tiefenschiff. Es ist genial durch- Wissenschaftler bereit, das Erbe seines Vaters nacht. Da war ein regelrechtes Feuergefecht 23. Januar 1960, diesem fir Wissenschaft und 
dacht: Der Tauchapparat ist véllig kabelfrei zu tibernehmen. Im September 1953 geht die im Gange. Technik so denkwirdigen Tag, erfolgt dann 
und besteht aus einem Steigkdrper, der Gon- erste Erfolgsmeldung durch die Weltpresse: Um weiter in diese marchenhafte Welt vorzu- der Vorsto8 zum tiefsten Meeresgrund. Doch 
del und dem Tauchgewicht. Der Steigkérper »+.Vor der Insel Ponza im Tyrrhenischen stoBen, miissen die Piccards ihre Tauchkugel zwolf Zentimeter Stah! bewahren Jacques 
ist von Schotten in Kammern unterteilt und Meer ... 3150 Meter... erzielt durch Auguste erneut verbessern und verstarken. Um den tief- Piccard vor allen Gefahren: Die Kugel wider- 
wird mit 32000 Liter Benzin gefiilit. Er ist das und Jacques Piccard..." sten Meeresgrund zu erreichen, brauchen sie steht der Belastung durch den gewaltigen 
», Trumpf-As“ der neuen Piccardschen Tauch- Der Bericht, den beide aus der neuentdeckten eine Tauchkugel, deren Oberflache der unge- Wasserdruck und kehrt nach Ballastabgabe 
Kugel. Benzin namlich ist pro Liter fast unterseeischen Welt geben, ist sensationell: heuren Belastung von 170000 Tonnen - das heil an die Wasseroberflache zuriick. Das Tor 
800 Gramm leichter als Meerwasser, bei Die Planktonorganismen, winzig kleine Lebe- entspricht dem Gewicht von vier Schlacht- zu den Abgriinden der Weltmeere ist aufgesto- 
82000 Litern Benzin sind das runde 10 Tonnen wesen des Meeres, sanken von der warmen schiffen! - gewachsen ist. Im Herbst 1958 Ben, der Weg zu ihren Geheimnissen ist frei! 
Auftrieb! Sie spielen in dem Moment, wo die Oberschicht wie ein Schneesturm an den dik- beauftragt Professor Piccard die Firma Krupp Ing. Karl Heinz Fonck 
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4 7 . . Aus dem Filmmusical ,,Marktplatz’ | 3. Arbeiterfilmwoche in Stockholm : 
am 

. 

a3 
Das Internationale Arbeiterfilminstitut (ILFl), Den schénsten Film gab es zur Eréffnung. Ein konnt Kinderheime, Kindergarten, Kranken- fange der Arbeiterbewegung in Belgien, 

vom Internationalen Bund freier Gewerkschaft- Filmmusical, das von dem bekannten Regis- hauser und Ferienreisen der Arbeiter auf die Schweden und das Leben des franzésischen 

ten und der Internationalen Volkshausvereini- seur Per Gunvallim Auftrag der Schwedischen Leinwand, die aus den Abziigen entstanden. Arbeiterfiihrers Jean Jaurés. Trefflich unter- | 

gung 1953 gegriindet, hatte fiir Ende Mai zur Genossenschaften gedreht wurde. Gezeigt Gute Fotografie, mit viel Humor. Vielleicht bei- malt von historischen Dokumenten und Holz j 

3. Arbeiterfilmwoche nach Stockholm eingela- wird in dem kleinen Farbfilm (Marktplatz) die spielgebend. schnitten von Frans Masereel. Viele junge ! 

den, wo sich in dem schénen neuerbauten heutige Jugend in den neuen Formen ihres Mit trockenem Humor brachten die Englander Menschen sollten sie ansehen, um zu erfahren : 

Volkshaus 60 Delegierte aus 15 Landern trafen. Lebens. Es wird die Gefahr der Vermassung den Arbeitstag eines Postbeamten hinter sei- wieviel Kampf und Opfer nétig waren, um die | 

Eingesandt waren 150 Filme, von denen rund ausgesprochen und als Ausweg aus unserer nem Schalter. Waren alle Filme so gewesen, Mindigkeit und heutige Starke der Arbeiter- — 

50 vom vorbereitenden Gremium zur Vorfih- unheilvollen Situation die Verbriderung der man hatte nicht Zeilen genug, um das Lob der parteien und Gewerkschaften zu erreichen. 

rung ausgesucht wurden. Es war eine Film- Jugend der Welt gewiesen. In diesem Film Filmwoche aufzuzeigen. (Unser Kollege von Schweden lieferte einen kiinstlerisch vollende 

woche ohne den bei ahnlichen Filmwochen stimmt alles: Farbe, Musik, Tanz, Fotografie der Postgewerkschaft verlor lange Zeit das ten Film Gber das Problem der sogenannten 

vorherrschenden Rummel. Es gab keine Stars und Regie. Die Texte waren in der Form der Schmunzeln nicht und machte sich eifrig Halbstarken unter dem Titel: ,,Was sollen wi! 

und Starlets, keinen Streit um die Preisvertei- Verse von Bert Brecht. Notizen.) machen?" Ratlosigkeit vieler junger Menschen 

lung. Wenn es einen Star in den Filmen gab, so Unverstandnis der Eltern und Alteren treiben 

war es der arbeitende Mensch aus vielen Lan- Zwei Spielfilme Deutsche Filme sie in Dinge, die sie bei mehr Verstandnis viel- — 

dern der Erde. Wobei man bemerken muB, daB leicht nicht tun widen. Keine Verurteilung der 

der Name des Instituts leicht zu der Annahme Es wurden nur zwei Spielfilme gezeigt. Leider Drei deutsche Filme fanden besonderen Bei- Jugend, aber die Mahnung an die Erwachse- 

verleiten kénnte, als ginge es den Tragern des erfiillte der im Auftrag des Instituts hergestellte fall, insbesondere die 5. Folge der vom DGB nen, ihnen als wirkliche Freunde zur Seite zu — 

Instituts nur darum, die Welt der Arbeit auf der Spielfilm ,,Jemand klopft an die Tir" nicht alle herausgegebenen ,,Perspektiven’, die sich stehen. | 

Leinwand zu zeigen. Das ware grundfalsch. Erwartungen. Gute Schnitte kénnten ihn viel- diesmal mit den Feinden der Demokratie be- Viele kleine Filme mit Einzelschicksalen wur- 

Das Bestreben um den wertvollen und kiinst- leicht retten. Man beging den Fehler, zuviel faBten. den gezeigt, Arbeiter, die umgeschult werden, — 

lerischen Film steht an erster Stelle. Das kam Probleme in einem Film meistern zu wollen. Ferner lief der im Auftrag des Verbandes der ihre alte Drehbank nicht verlassen wollen. 

in den drei Referaten, die in Stockholm gehal- Der Film, der sehr gut anfangt - und Gberhaupt Deutschen Konsumgenossenschaften gedrehte durch das laufende Band iibernervés werden 

ten wurden, nachhaltig zum Ausdruck. Hans gut fotografiert ist -, erweckt den Eindruck, als Film dber Indien, ,,Die auf Steinen schlafen", Wichtig und notwendig sie alle. Wer kann — 
Gottfurcht, der frihere Leiter des ILFI, forderte hatten dem Regisseur Alexandre Szombati zu der ein erschitterndes Bild der Lage in Indien schon behaupten, daB er die Gefiihlswelt der : 

in seinem Referat das Mitspracherecht der viele Leute in seine Arbeit hineingeredet. Hier aufriB. Ein guter und mahnender Film, der uns arbeitenden Menschen genau kennt? Jeder hai { 

Gewerkschaften in der Filmindustrie. Nicht um wurde vergessen, daB aus derkleinen Begeben- aufruft, dieses Land und seine Menschen nicht sein Einzelschicksal mit seinen Freuden, Noten : 

damit die Freiheit der Filmschaffenden zu be- heit eines gestohlenen Fahrrads und einer zu vergessen. und Sorgen. Gerade in diesen kleine Filmen, 

schranken, sondern um den Trend zu guten heimlich ausgeliehenen StraBenbahn zwei Der dritte Film, von zwei jungen deutschen deren Themen Filmkiinstler in die Sphare der ! 

und wertvollen Filmen zu verstarken. Heute ist Meisterwerke des Films entstanden sind. DaB Amateuren gedreht, ,,Israel", zeigte die Pio- Filmkunst erheben kénnen, lag die besondere 

der minderwertige Film fast die Regel, der gute Szombati viel kann, bewies er mit zwei kleinen nierarbeit der jungen Israelis, die Gefahren und Bedeutung der Filmwoche fir ferneres Schaf- 
Film die Ausnahme. Die Filmindustrie beruft Filmen, die am Ende der Filmwoche gezeigt Beschwernisse unter denen in diesem Lande fen. 

sich darauf, daB sie dem Massengeschmack wurden. gearbeitet wird. Ich sah selten in einem Film Es geschah nicht von ungefahr, daB auch die 

entgegenkomme, vergiBt aber dabei, daB sie Der zweite Spielfilm kam aus England. ,,The so viele fréhliche Menschen. Fernsehfilme angesprochen wurden, weil hier 

erst den schlechten Geschmack erzeugt hat. man upStairs“ (Der Mann von oben) zeigte Ferner wurden drei Trickfilme aus Deutsch- die Masse der Zusehenden und Zihérenden 

Man kénnte der Ansicht der Filmindustrie den einen Menschen, der durch Unvorsicht einen land gezeigt, wobei man dem der IG Chemie von Tag zu Tag wachst und die Méglichkeit 

Ausspruch eines bekannten Filmregisseurs anderen Menschen zu Schaden gebracht hat. unbedingt den Vorzug geben muB. Geschildert eher als in der Filmindustrie gegeben ist, auf 

entgegenhalten, der Gber den Filmgeschmack Dariiber wird er geistesgestért. Er ist allein mit wird in spritziger Art die heimliche Preistreibe- die Programme und die gezeigten Filme einzu- 

des breiten Publikums sagte: ,,Wenn wir ein- seiner Last. Niemand ist vorerst bereit, ihm zu rei. Die zwei Trickfilme der IG Metall waren wirken. Hier wird das Problem der Menschen- 

mal zwei Jahre lang nur gute Filme zeigen helfen, bis dann die vielen Bewohner des nicht schlecht, erreichten aber nicht die Gite bildung unter EinschluB der Filmfrage zu einer 

kénnten, so wirde sich das Filmpublikum auch Appartementhauses durch einen hohen Poli- von ,,Samstags gehért Vati mir‘, bei dessen wichtigen politischen Frage. Die Leiter des 

daran gewéhnen." zeibeamten iiberzeugt werden, daB man den Auffiihrung in Deutschland das Filmpublikum Instituts werden sich sehr bald mit den Fragen 

Mann nicht allein lassen darf. Der Film fand in Beifall ausbrach. des Fernsehens befassen. q 
Es war keine leichte Arbeit, die von den Dele- leider nicht viel Beifall. Ein langer und guter Farbfilm (eine Augen- Alles in allem - eine gute Woche. Die Reise hat 

gierten zu erledigen war, zwar halfen ihnen weide in Farben) zeigte den Wiederaufbau des sich gelohnt. 
KopfhGrer, daB sie, wo sie die Sprache nicht Kleinere Filme durch den Krieg zerstérten Nordfinniand. Aus 

verstanden, in Schwedisch, Englisch, Franz6- Malaya kam ein gut gemachter Film tber den 

sisch und Deutsch folgen konnten, aber meist Ein franzésischer Film, in dem gezeigt wurde, Aufbau einer Fischereigenossenschaft mit 

acht Stunden am Tag Filme ansehen, das war was mit den Lohnabziigen der Arbeiter fiir die schénen und fremdartigen Menschen. Drei 

manchmal hart. Sozialversicherung geschieht, brachte sehr ge- langere Dokumentarfilme schilderten die An- Hans Dohionbusch 
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pas ! - = Die neue Welle der Franzosen begann damit, 
i i a , e daB junge Regisseure Filme von bedriickender 

i | _ Realistik drehten. Die Presse war voll des Lobs. 
»Telemeter ist glicklich! kinden die groBen t ry ' Mit der Zeit aber ist diese neue Welle eine 

Inserate in den Zeitungen Torontos. In den Es : 5 bicwed Masche geworden. Dem Beispiel dieser jungen 

Biros von Trans Canada Telemeter in der lhe raed ; -£ = Manner folgend, verfilmen auch amerikanische 

Bloor Street West aber herrscht Hochbetrieb. a | , . Regisseure solche harten Stoffe. 

] Mitte Januar - so berichtet die Telephone hs see nae | Walt Disney meinte dazu: ,,Ich verfilme viel 

News - soll Fernsehen gegen Minzeinwurf ise “ lieber Themen, die von den positiven Seiten 

(Pay Television nennt man es hier) in Etobi- & e = ee ay des Lebens handein; denn das Publikum sieht 

"7 coke, dem Vorort Torontos, zur Wirklichkeit ¢ ~ RS ot doch letzten Endes viel lieber Filme mit Happy- 

z |) werden. Dann werden die ,,Abonnenten" die ; pee = End." 

* |) allerneuesten Filme im eigenen Haus sehen j ghee ry 
kénnen! Schon sind die Telefonarbeiter mit ee Man muB wissen 
der Legung eines Kabels in der Lange von 2 ars eee | Eine kleine Anregung fir diejenigen unserer 
93 Meilen beschaftigt. PS a os S. ees ag Leser, die in den Ferien nach England fahren. 

ie a Beco cee Se ° Dort bezeichnet man namlich die nicht jugend- 
»Am haufigsten werden wir gefragt: Was ko- Se ee Bee oe eae han freien Filme als — X — Filme. 
stet die Sache?" hei8t es in denTelemeter- §=83= 88 =f _ ae 
Inseraten. Die Antwort: ,,Der AnschiuS thres | 8 al |  Minderwertigkeitskomplexe 
Fernsehapparates an Telemeter kostet finf 2 fj . Rock Hudson muBte als Zeuge vor Gericht er- 

Dollar - genausoviel wie der Anschiu8 eines > a att , scheinen und seine Personalien angeben. Als 

Fernsprechers.“* ez i SN 3 4 Beruf nannte er ,,bester Schauspieler Holly- 

£ > > 'S * = By il " woods". Spater von Kollegen zur Rede gestellt, 

Die nachste Frage aus dem Publikum dreht eS, ay SS “y - cad i Pe f entgegnete er spéttisch: ,,Was blieb mir an- 

sich natirlich auch wieder um das liebe Geld: ee Alias Sa é & . —e ders brig, ich stand unter Eid." 

»Wieviel muB ich im Monat bezahlen?" ‘ Fa : _ ‘ fi Re 

4 ‘ : aa ‘ Rache! 
Und Telemeter antwortet: ,,Sie zahlen keine ~~ = ry Oft geschieht es, da Filme von Kritikern auf 

monatliche GebGhr. Sie zahlen nur fir jene = sd die ironischste Art ,,verrissen"* werden. Ver- 

; Programme, die Sie selbst auserwahlen. Der 3 a ——— standlich ist es daher, daB sich die amerika- 

P Preis jedes Telemeter-Programmes wird ange- 3 ay ‘ ‘ nischen Regisseure entschlossen haben, 

i kiindigt. Sie werfen sodann die nétigen Min- : 5 y > einen jahrlichen Preis an den besten ,,Film- 

: zen ein, und die Darbietung kann beginnen — aa 8 verreiBer“ zu verleihen. Ob dieser Preis wohl 

5 natirlich ohne jede Reklamesendung!** y oa _ : die Scharfziingigkeit der amerikanischen Kri- 

F S Sad so tiker anspornen wird? 

7 Fir die einmalige Zahiung von finf Dollar er- s 5 

E halt der Kunde des Systems eine ,,Box‘ in Sees Po» i ae aot Letzte Rettung: Bibel 

7 der GréBe eines kleinen Radioapparates, der a Pe Seit einiger Zeit werden wir mit historischen 

S an den Fernsehempfanger im Haus ange- und sogenannten biblischen Filmen iberfiit- 

E schlossen wird. Die jeweilige Gebithr per Pro- tert. Man kénnte diese Art Filme auch eine 

gramm wird 75 Cents per Film betragen, doch Welle nennen, aber keine neue Welle, denn es 

_ bei ,,besonderen Darbietungen", die nicht im - it Aus dem Filmmusical ,,Marktplatz“ gab sie schon immer, jedoch noch nie in die- 

n,_ ,gewéhnlichen Fernsehprogramm geboten I m Ki nd erfi Im sen AusmaBen. Italien steht an der Spitze mit 

n werden, einen Dollar dbersteigen. k x 40 solcher Filme im Jahre 1959. 1960 sollen es 

r- sogar 60 werden. Solange es nur Geschichts- 

z Abonnenten des Telemeter-Systems haben die mu B el ner filme sind, sollte man noch ein Auge zudrik- 

je Wahl zwischen drei ,,Channels". Wahrend ken. DaB aber die Bibel fir Filme herhalten 

n, _,,A“ und ,,B“ jede Woche einen neuen Film sterben muB, die mit Sex und brutalen Kriegsszenen 

ie zeigen werden, ist ,,C'* den ,,besonderen Dar- gepfropft sind, das geht zu weit. 

r bietungen“ vorbehalten. Hier hofft man unter 

anderem, groGe Sportereignisse bringen zu Lockmittel 

e- : kénnen, die von den regularen Fernsehsendern Von Daniel Behrman Hollywoods Kinobesitzer lassen sich immer 

nicht gebracht werden dirfen. Die Veranstalter wieder neue Lockmittel einfallen. Die jeweils 

ir sollen mit einem Anteil aus den eingeworfenen Der Film kann belehren und gleichzeitig unter- duktionen hat man sich daher vielfach betont ersten fiinfundzwanzig Damen, die bestimmte 

n. Minzen entschadigt werden. halten. Das beweisen die neuen indischen auf die indischen Uberlieferungen gestitzt, Vorstellungen eines B.B.-Filmes besuchten, 

ne Kinderfilme, die in den letzten Jahren von der um dem Lebenskreis des Kindes nahe zu blei- durften sich kostenlos die Frisur ihres Idols 
|. Trans Canada Telemeter, eine Tochtergesell- Gesellschaft fir den Kinderfilm in Indien ge- ben und ihm gleichzeitig unauffallig eine Lehre machen lassen. 

+ schaft von Famous Players - Kanadas gréBter  dreht wurden. Obwohl diese Gesellschaft erst zu Gbermitteln. Ob da die Kinos wohl leerbleiben, wenn ein 

2 Kinokette -, handelt getreu einem alten nord- seit 1955 besteht, ist es ihr inzwischen ge- Fir abendlandische Begriffe sind die Produk- Film mit Yul Brynner lauft? 

u : amerikanischen Sprichwort: ,,Wenn du den Jungen, sich in ganz Indien ein groBes Publi- tionskosten dieser Filme lacherlich gering. Sie 

_ Feind (Fernsehen) nicht besiegen kannst, ver- kum zu verschaffen von den Stadtkindern, die betragen im Durchschnitt 20000 Dollar pro Mut 

- _  biinde dich mit ihm." Sondervorstellungen in den Filmtheatern be- Film. Fihrende indische Filmdarsteller arbei- J.B. Priestley, der beriihmte englische Schrift- 

| suchen, bis zu den Dorfkindern, die sehnsich- ten kostenlos fir diese gute Sache; aus den steller, schrieb ein Drehbuch nach dem Roman 

1, Der Vorort Etobicoke dient als erste Etappe tig auf die Ankunft des Filmwagens warten. _Reihen der jugendlichen Mitspieler sind in- eines amerikanischen Studenten. Dieser Ro- 

1. | des geplanten ,,Siegeszuges“ von Telemeter Was bisher geleistet wurde, beschrieb Mr. zwischen schon einige neue filhrende Film- man ist eine Anklage gegen die H-Bombe. Die 

n in Kanada. Im Augenblick kommen hier 40000 Mahendra Nath, der Generalsekretar der Ge- —_ schauspieler hervorgegangen. In den Stadten Dreharbeiten zu diesem Film, den Priestley 

1 Familien als Kunden in Betracht, und Telemeter sellschaft, als er kirzlich im UNESCO-Haus in werden die Kinderfilme in Morgenveranstal- »Level-X" betitelte, beginnen voraussichtlich 

it i behauptet, daB bereits von 70 v.H. der Haus- Paris zu Besuch war. Mr. Nath berichtete, da3 tungen der normalen Filmtheater gezeigt. Die Anfang Juli. 

n halite ,,positive Anfragen“ vorliegen. Indien im Jahre etwa 310 Filme herstelit und Eintrittskarte kostet 4 Anna, etwa 20 Pfennig. 

i damit der zweitgré8te Filmproduzent der Welt Eine Steuer wird nicht erhoben. Protest 

‘| Torontos ,,Telephone News" bezeichnet das ist. Die indischen Behérden seien zu der Uber- Die Gesellschaft verteilt gew6hnlich vor einer Der amerikanische ReiGer ,,Sie kamen nach 

e | Projekt als das erste seiner Artin der Welt.Ob | zeugung gekommen, da man dem jugend- _Filmvorfiihrung Fragebogen an die Kinder, um = Cordura“, mit Gary Cooper in der Hauptrolle, 

- | es retissieren wird? Heute jedenfalls hat Tele- lichen Publikum mehr Aufmerksamkeit wid- spater ihre Reaktionen zu prifen. Auf diese darf in Mexiko nicht mehr gezeigt werden. 

| meter den Reiz der Neuheit fir sich... men misse, als das bisher geschehen sei. Es Weise erhielten sie manche wertvollen Anre- Grund: Die Mexikaner protestierten aufs hef- 

2 gendge nicht, sich darauf zu beschranken, be- gungen. Ein paar kecke kleine Ratgeber schlu- tigste gegen diesen Film, weil darin der Sieg 

f . Jedenfalls sind die Kanadier - gemaB einem stimmte Filme ,,nur far Erwachsene“ zuzulas- gen vor, wahrend der Pausen SiBigkeiten zu einer Truppe amerikanischer Soldaten Ober 

J | soeben von der UNESCO veréffentlichten Be- sen. verteilen oder aber Filme fir die Eltern zu dre- ein gut ausgeriistetes mexikanisches Fort ge- 

t richt - die enthusiastischsten Filmfans von Diese Erkenntnis fahrte zur Griindung der Ge- hen, ,,aus denen sie lernen kénnen, daB man zeigt wird. An die Beteuerung der Filmgesell- 

f Amerika. Wahrend der Kanadier ,,per Kopf‘ im sellschaft fair den Kinderfilm, die von der Re- seine Kinder nicht verhaut.“ schaft, man habe acht mexikanische Historiker 

F Jahr 15,6mal ins Kino geht, tut dies sein Nach- gierung jahrlich mit einem Zuschu8 von 200000 Der beliebteste Film, den die Gesellschaft bis zu Rate gezogen, stdrten sich die hei@blitigen 

- bar in den USA nur 14,7mal und der Mexikaner Dollar unterstitzt wird. Sie stellt nicht nur ei- jetzt drehte, hei8t ,,Jaldeep“ (Der Leuchtturm). Mexikaner nicht. 

; gar nur 8,5mal. Daran dirfte auch Telemeter gene Filme her, sondern dbernimmt auch aus- Er wurde bei den Filmfestspielen in Venedig 

; nicht viel Andern — hoffen die Kinobesitzer! lAndische Filme und adaptiert sie fir die indi- im Jahre 1957 ausgezeichnet. Nicht weniger als Ziel Brasilia 

’ schen Kinder. Auf diese Reise will man den 13000 Zuschauerkommentare liegen zu ihm Immer mehr Hollywoodianer wandern aus. 

Kindern auch des letzten Dorfes Gelegenheit vor. Bei der Vorfiihrung einer besonders dra- GroBes Ansiediungsziel ist Brasilien. Eine 

: geben, einen Blick in die Welt jenseits der matischen Szene des Films geschah es - einer ganze Reihe Stars haben sich Grundstiicke 

: Grenzen ihres Vaterlandes zu tun. der Helden war in Gefahr, zu ertrinken -, daB nahe der neuen Hauptstadt Brasilia gekauft. 

: Vor allem aber will die Gesellschaft, wie Mr. ein groBer Junge seinem weinenden kleinen 

: Nath es ausdrickte, ,,den Film als eine mora- Bruder aufmunternd zurief: ,,Nun sei doch 

lische Kraft zur Entwicklung der kindlichen nicht so dumm: ,,in einem Kinderfilm mu8 

Walter Jelen, Toronto Persénlichkeit einsetzen." Bei den Eigenpro- doch keiner sterben!" H. P. 
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