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a Freiheit fur Heinz Brandt 
Lee | ‘ 

. \ a 
‘ e. & ‘ Ue den Fall des Gewerkschaftsredakteurs der Nazi-Diktatur. 1945 sei er, ungebrochen| 

< j . Heinz Brandt, der ab 16. Juni 1961, un- von den Schrecken der Konzentrationslager # 

ee \ ee oe 3 mittelbar vor dem Gedenktag des Aufstandes voller Zuversicht an den Aufbau herange+ 

Py See der mitteldeutschen Arbeiter gegen das gangen. Aber die Enttauschung durch deni 

rs ie e 7 Ulbricht-Regime, aus Westberlin verschwun- Ulbricht-Sozialismus lieB nicht lange auf sich 

a 4 f den ist, und der am 10. Mai 1962 in einem Ge- warten. Erst als Heinz Brandt 1958 in den) 
i a f heimprozeB in Ostberlin zu 13 Jahren Zucht- Westen kam, begann fiir ihn wieder eine Zeit? 
j A yj haus verurteilt wurde, sprach der 1. Vorsitzen- der Hoffnung und des Aufbaus. Er habe fied E 

7 ee é f de der IG Metall, Otto Brenner, am 16. Juni gleich einen festen Platz bei seinen gewerk,) f 

| 1: ee 1963 im Westdeutschen Rundfunk. schaftlichen und politischen Freunden geting . 

j Allen, die Heinz Brandt kannten, sei die Mel- den. Trotz seiner schlechten Erfahrungen mit) 
dung uber seine Verhaftung wegen angeb- den Kommunisten sei er nicht dem ,,Kalten, 3 

licher Spionagetatigkeit unglaubwiirdig ge- Krieg“ verfallen. Wértlich sagte Brenner: Dial 3 

wesen. Jeder Eingeweihte habe gewuBt, daB Frage ,Was habt ihr mit Heinz Brandt ge-§> 

es sich in Wirklichkeit um einen Racheakt macht?‘ wird immer und iiberall gestellt wer- i 

handelt. Das Zonenregime habe mit List und den, wenn die Kommunisten uns zu einem| 

F Tiicke einen Mann in seine Gewalt gebracht, Gesprach mit ihnen veranlassen méchten.* 

A 5 der seit dem Aufstand vom 17. Juni 1953 un- Heute ist es zwei Jahre her, daB Heinz Brandi|h % 

ves erschrocken Kritik an Ulbricht geiibt hatte. Die in die Hande Ulbrichts fiel. An diesem Tag|f © 

drei Jahre der Freiheit, die Heinz Brandt in der fordern wir erneut zusammen mit allen auf- 

Bundesrepublik verbracht habe, waren fiir ihn rechten Demokraten, Gewerkschaftern und|f 7 

ss eine ebenso gliickliche Zeit gewesen wie die freiheitlichen Sozialisten: A 

Pe ee. ee Jahre unmittelbar nach dem Zusammenbruch »,Gebt endlich Heinz Brandt frei!** E 
& m / 3 2 

ee < ¥ 
Minsk OR 3 
au iL G oP = . . 

he ¢ Af Recht Heinrich , 
oe Be Gutermuth ‘ 

. . 4 

Freiheit 65 Jahre : 
/ ; = k 

| He 
4 Veranstaltung der Gewerkschaftsjugend im A° 18. Juni 1963 vollendete der Vorsitzende | > 

7 =” Landesbezirk Nordmark am 17. Juni 1963 auf der IG Bergbau und Energie im DGB. 

Ef gi dem Priwall. Heinrich Gutermuth, sein 65. Lebensjahr. 

Pe aa | Heinrich Gutermuth stammt aus Ilbeshausen 

Br . bee in Hessen. In seinem Heimatort erlernte er das 

> ? 3 4 Schmiede- und Schlosserhandwerk. 1920 ver- 

3 : ee E° war der Wunsch der Gewerkschafts- fuhr Gutermuth im Ruhrgebiet seine erste 

i ‘ i jugend, den 17. Juni 1963 in einer wirdigen Schicht als Bergmann auf der Zeche Consoli- 

5 2 is Form zu gestalten. Als Veranstaltungsort dation, wo er als Handwerker ber und unter 

Ears 2 ae wurde das Gelande der Jugendfreizeitstatte Tage beschaftigt war. Seit dieser Zeit ist er * 

Saag ¥ 2 a auf dem Priwall, Travemiinde, unmittelbar an gewerkschaftlich tatig. Im Jahre 1926 wurde | 

ees? 5 e a der Zonengrenze gewahit. Gutermuth hauptamtlicher Funktionaér des 4 

ee a, i Gewerkvereins Christlicher Bergarbeiter, in 

Ei aay . 1500 junge Gewerkschaftsmitglieder sowie dessen Reihen er bis zur Zerschlagung der | 

Bote: 3s 100 Gaste aus den skandinavischen Landern Gewerkschaftsbewegung durch die NS-Macht- | 

waren mit Sonderbussen angereist, als der haber wirkte. 

Vorsitzende des Deutschen Gewerkschafts- Nach 1945 trug Heinrich Gutermuth wesentlich 

bundes, Landesbezirk Nordmark, Wilhelm zum Aufbau der einheitlichen Gewerkschafts- 

Walter, die Veranstaltung eréffnete und die bewegung bei. Er leitete zunachst die Ge- 

ow s Teilnehmer sowie die zahlreich erschienenen schaftsstelle in Recklinghausen, wurde dann 

Papst d e ir Versta n d ig u ng Ehrengaste aus dem 6ffentlichen Leben be- Vorstandsmitglied der IG Bergbau, spater 
griBte. zweiter Vorsitzender, und im Jahre 1956 wahl- 

ten ihn die Delegierten seiner Gewerkschaft 

Wilhelm Walter wandte sich in seinen Aus- zum ersten Vorsitzenden der |G Bergbau und 

fithrungen gegen Bestrebungen, den 17. Juni Energie. 
wieder zum Arbeitstag zu erklaren: Gutermuth hat sein bisheriges Leben dem 

Kampf fiir die soziale Anerkennung der Berg- a 

» Unsere Jugend muB erkennen, daB ein Ge- arbeiter gewidmet. Er kann anlaBlich seines i 

Mi tiefer Erschiitterung haben die katholi- Worten das soziale Lehrgebdude der katholi- denktag mit einem vollen politischen Inhalt 65. Lebensjahres auf eine bisher wirkungsvolle : 

schen Glaubigen des ganzen Erdballs die schen Kirche aufgezeichnet und an die Glau- nicht dadurch in seinem politischen Wert ge- Schaffenszeit zuriickblicken. Die Sicherung 

Nachricht vom Hinscheiden Papst Johannes bigen appelliert, iiberall in der Welt die Not zu steigert wird, wenn eine einmalige, zum Teil der Vollbeschaftigung fiir alle Arbeitnehmer 

XXIII. aufgenommen. Unendlich viele Men- bekampfen und alles zu tun, um den arbeiten- nicht sichtbare Arbeit verrichtet wird. Das und soziale Sicherheit sind Ziele, fir die sich 
schen aller Rassen und Konfessionen trauern den Menschen den ihnen gebithrenden Platz gemeinsame Streben mu8 darauf gerichtet Heinrich Gutermuth unbeirrt und entschlossen 

mit ihnen um den Heimgang dieses wahrhaft in der Geselischaft einzuraumen. Johannes sein, den Gedenktag in aller Offentlichkeit mit einsetzte. | i 

groBen Papstes, der am 28.Oktober 1958 zum XXII. war ein Papst der Verséhnung, der Ver- Leben zu erfiillen." Der Deutsche Gewerkschaftsbund winscht : 

Nachfolger Pius XII. gewahit worden war. séhnung zwischen den Rassen, was sinnfallig Heinrich Gutermuth weiterhin erfolgreiche 

seinen Ausdruck in der Ernennung des ersten Hamburgs Altbiirgermeister Dr. Max Brauer Schaffenskraft fiir seine Organisation und den | ¢ 
Damals glaubten viele, mit Johannes XXIII. farbigen Kardinals in der Geschichte der katho- fiihrte in seiner Gedenkrede aus: Man werde DGB. 

sei ein ,,Ubergangspapst"’ gewahlt worden. lischen Kirche fand. Seine zahlreichen Frie- immer voll Dankbarkeit an den Mut derer den- 
Aber wohl kaum in der Geschichte der Papste densbotschaften, deren Héhepunkt die kiirz- ken missen, die sich am 17. Juni 1953 jenseits 

hat auf dem Stuhi Petris ein Mensch geses- lich ergangene Friedensenzyklika war, sind ein der Zonengrenze den Panzern eines verhaBten Mitteilung auf Grund des § 2, Satz 1 des Presse- 

sen, der durch seine tiefe Frémmigkeit, durch untiberhérbarer Aufruf an alle, die guten Wil- Regimes entgegenstellten. Der 17. Juni 1953 gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
seine beispielhafte Schlichtheit und durch sei- _ lens sind, zum Ausgleich der Spannungen in _ werde in Deutschland und in der ganzen Welt _—17- November 1949: ,,aufwarts erscheint im 
nen weltoffenen Geist in so kurzer Zeit so viel der Welt beizutragen. Leider war es Johannes weiterwirken. Wenn auch die Teilung Deutsch- Seat Sai Oe —— pewot 

Sympathien erworben hat, wie dieser 260. XXIIL nicht mehr vergénnt, das Ende des von lands eine Frucht des Hitler-Krieges sei, so sea eee Dale Gosalischatist: Versiogsnsyerser , " 2 ; eat COs EN “8 tungs- und TreuhandgesellschaftmbH des DGB. 
Bischof von Rom. ihm einberufenen Zweiten Vatikanischen Kon- habe das neue Deutschland dennoch ein 

zils zu erleben, jenes Konzils, auf das nicht Recht auf einen gerechten Frieden. Max » aufwarts"', illustrierte Zeitung des Deut- | 

Als eines unter zehn Kindern eines Landarbei- nur die katholischen Glaubigen in der ganzen Brauer appellierte an die Jugend, nicht zu schen Gewerkschaftsbundes fiir junge 

ters aufgewachsen, waren ihm die Néte des Welt groBe Hoffnungen gesetzt haben, son- resignieren, sondern stets fir Recht und Frei- Menschen. Erscheint im Bund-Verlag 

arbeitenden Volkes zutiefst vertraut. Sein Weg dern das dariiber hinaus fiir die ganze Christen- heit einzutreten. GmbH., Kéin-Deutz, SchlieBfach 6. Ver- 

fiihrte ihn aus dem Dorf der Bergbauern als heit so verheiBungsvoll begonnen hat. Die lagsleiter: Wilhelm Biedorf. 

apostolischer Delegat nach Bulgarien, in die Bundesrepublik Deutschland hat Papst Jo- Die Feierstunde wurde durch Lieder des DGB- Verantwortlich fiir Inhalt und Gestaltung: 

Tirkei, nach Griechenland und spater als hannes XXIII. mit dem GroBkreuz des Bundes- Jugendchors Liibeck umrahmt. Hans Dohrenbusch. Tel. 83881. 

Nuntius nach Paris. Als standiger Beobach- verdienstordens ausgezeichnet als Dank fir »aufwarts erscheint monatlich einmal. 

ter des Heiligen Stuhls bei der UNESCO war die vaterliche Fiirsorge, die er seinerzeit als Die Gewerkschaftsjugend hat mit dieser Ver- Bestellung durch die Post. Bezugspreis _ 

er auch segensreich tatig. Nuntius in Paris den deutschen Kriegsgefan- anstaltung am 17. Juni bewiesen, daB sie durch die Post vierteljahriich 1,50 DM ein- 

genen in Frankreich hat angedeihen lassen. bemiht ist, ernsthaft an der Gestaltung des schlieBlich Zustellgebiihr. Unverlangt ein- 

Diesem groGartigen Papst verdanken wir un- 17. Juni mitzuwirken. gesandten Manuskripten muB Riickporto 

endlich viel. In der Sozialenzyklika ,,Mater et beigefiigt werden. 

Magistra“ hat er noch einmal mit glihendcen Bernhard Tacke Wolfgang Baumhéver Kupfertiefdruck: DuMont Presse, Kéin. | 

2 |



E ie ae es 3 Nn 

k S : be : ; 

hen E " és A Ps : ie suet a . . bf 

ee ea es at Ge ea FE cob SERRA gee eaters, Gas ; 

deri Ratha a tes RS. 9. ARNE OES alia eh OE oe 
i meters eA 08 fn NS s 8 UA Se Sab nee ae 

sich { Se pr et Bee 5 a 2) RAB Semi oe ei. Cem Ae. 

der oes Oe ee i Eris var RAS OIE ho aa 
cy 3 Dem Meg es oe i a Me) PE a ae ae 

hie : ee ane aa ‘ Bo OSS Re a ea 

wl eee Pree Bs ee — ae cee! et ee 
ae ee Ailes: ic SS ie ee 
ten Ye ne Reads pe Sap 0 a OE Ee Se ai si gt 5 S a s See 

Dif a era. a ee RE See eee ws : ee. a 
| ee pees e's Oia wg ea ee on es 

ee ee oe : Ams ees . ; ee 

em | meee | Beet x Se ee oo 
ee ee, esis) S a sae a =e 

a ae ~_ oo" nraes aks See 
gl eee ee ae — 7 eee 

ut ese we Saat A eae i gana 

nd ae? ae % ieee 

Me ae 
Sas 

Gee Se. oe 8 

a, ae 
“3 ees Md 

a = ee 

- Fase <4 

oe 7 e i 5 3 

: eS z ae Ba 

B tae . (gee a ee x 

4 atx A ee oars 

as |g 4 ae 

r- 02 4 Ba 
te ‘ fai 
i- ¥ . sf 

‘ey 

. a FS * * 2 a a 

e | es 

P a?” 
in § . 

4 

} * 

7 

r | 2 
6s 

t- | << bas 

n oe ; 
4 Ra) 

Pees ‘. 
* 2 

‘| ' of tig a 

: 
’ es 

; a 

j ve 
i 

, 

Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Julius Leber vor dem Volksgerichtshof 

SO WEIT WAR ER SEINEN HENKERN VORAUS, Schweigend nahm er den Tod seiner durchlassigen 

Hille an. 

DaB er die Stimme des Richters, triumphierend in der Sein letzter Blick verurteilte die Henker 

Bestatigung des Unrechts, Zum Nichts. 

Nur als verworfenes Gerausch h6rte, 

Er streifte es von seinem zerbrochenen Kérper ab Auf diesem Augenblick sind Eure Banken, 

Wie Schmutz. Eure Theater gebaut. 

Sie erreichten ihn nicht mehr, mit nichts. Auf diesem Augenblick ruht Euer Lachen. 

Tief in sich fiihlte er einen winzigen Kern, Heute ist der zwanzigste Juli. 

Aus dem Zukunft brach. 

| Nicht ihn verurteilten sie, sondern diesen 

| unzerstérbaren Keim. 

Nicht ihn hatten sie gepeinigt, sondern kommende 

| Forderungen. Walter Bauer 

|:
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Gu" und angefeindet sind die Delegierten Leben und den gewerkschaftlichen Standori| | 

von rund 40000 jugendlichen Mitgliedern der jugendlichen Arbeitnehmer berihren. Eine | 
der IG Chemie, Papier, Keramik wieder in ihre Demokratie darf nicht indifferent werden, sie 

Heimatorte zuriickgefahren, zuriickgefahren in muB kampferisch sein.‘* Die Gewerkschafts- | 

die Biros, Werkstatten und Fabriken. Ange- jugend der IG Chemie, Papier, Keramik, so 

feindet, weil sie auf ihrem KongreB, der 6. Ju- erklarte Werner Vitt abschlieBend, werde sich | 

gendkonferenz ihrer Gewerkschaft, Stellung nicht konformistisch mit der vorherrschenden } 

bezogen hatten, weil sie den Mut aufbrachten, von oben verordneten politischen Meinung 

Stellung zu beziehen zu Fragen und Proble- abfinden. 

men, die anscheinend in der Bundesrepublik Zu einem der Héhepunkte des Kongresses ge- 

tabu sind, gelobt, weil sie sich nicht auf die Erich Kuby spricht staltete sich das Referat des bekannten Publi- 

Ubliche KongreGroutine beschrankten, son- zisten Erich Kuby ,,Jugend — Spiegelbild der 

dern frei und offen ihrer Meinung Ausdruck Gesellschaft?" 

gaben. ‘s Kuby nannte zunachst den Slogan ,,Bonn ist 

% nicht Weimar“ irrefiihrend. Der Optimismus, 

Die 6. Jugendkonferenz der IG Chemie, Papier, 4 % unsere demokratische Freiheit sei nicht be- 

Keramik stand, zeitlich gesehen, im Schatten a droht, sei durch nichts gerechtfertigt. In Wirk- 

von zwei Streiks. Knapp 14 Tage vorher war im € ae : lichkeit sei unsere demokratische Freiheit auf 

gleichen Bundesland, in dem die Konferenz . doppeite Weise bedroht. Einmal, so meinte 

stattfand, in Baden-Wiirttemberg, der bisher th Erich Kuby, durch die Gefahr einer Wirt- 

gréBte Arbeitskampf der Nachkriegszeit zu yee as Pi Ef schaftskrise, die zugieich mit dem Wohlstand 

Ende gegangen. Uber 400000 Metallarbeiter bi die gesamte Ordnung in Frage stellen wiirde. 

hatten 14 Tage lang um héheren Lohn ge- wat = Zum zweiten aber befanden wir uns in einer 

streikt oder waren ausgesperrt gewesen. Und 7 % ais Welt der Apparate, die von wirtschaftlichen 

zur gleichen Zeit, da die KongreBteilnehmer in x = Eee und politischen Managern gesteuert wiirde. 

Stuttgart waren, streikten die Glasarbeiter Yo Fs z S34 o} 2 Es gebe keinerlei praktische Erfahrungen dar- 

ihrer eigenen Organisation um langeren Ur- o +S ae Nae pe tiber, daB das kapitalistische System krisen- 

laub. Jan F ee 5 § —_ ae 2 freie Verhaltnisse auf praktisch unbeschrankte | 

Verstandlich, daB diese Arbeitskampfe den 4 =" 4 Pag ee at Zeit garantieren kénne. Breche aber eine Krise 
Verlauf des Kongresses mitbestimmten. Eben- + a he aus, dann sei es mit der Ordnung der soge- 

so verstandlich aber auch, daB die Delegierten “ Ue & 5 ae i 2 nannten Wohlstandsgesellschaft zu Ende. 

auf Grund dieser Kampfe noch kritischer, noch 2 - ee os . ete \ Jedoch auch ohne Krise kénne es, so meinte 

vorurteilsloser darangingen, Stellung zu den 3 7 pau Ye os Erich Kuby, zu einer Aufrollung der demokra- 

en ee a vo Som ie anial ashe Malt ced ehaniaigs Verte nehmen. ; ie aa Poe ae cA is - 
Und dieser Fragen und Probleme waren nicht if bees a 4 3 ea “ me A al gungsminister Franz-Joseph StrauG, der nur 

wenige. Werner Vitt, Mitglied des Hauptvor- ! Bey ae ' pipe 4 7 liber seine eigenen FiiBe gestolpert sei. Sonst 

standes der IG Chemie, Papier, Keramik, um- F Pol, a eee ee Ss = > hatte ihn seine Karriere konsequenterweise an 
ri8 sie in seiner Eréftnungsansprache, nicht H y ba, eS 3 4 die Spitze des Staates gefiihrt. 

ohne zuvor betont zu haben, daB dieser Kon- } ji ACS 4 Kuby wandte sich weiter dagegen, da8 die 
greB junger Gewerkschafter sich von dem fast fy : i Pe ae z = 2 ~ oe soziale Marktwirtschaft die klassenlose Gesell- 

penetranten Konformismus routinemaBiger oy te : Rey *_ a. ‘ 7 schaft praktisch verwirklicht habe. Das sei eine 

Tagungen unterscheiden werde. ,,Dieser Kon- ca dee ee re Jf falsche Behauptung. Die soziale Marktwirt- 
greB", so rief Werner Vitt unter dem Beifall s aie ae : s q schaft habe dazu gefihrt, daB sich die Ver- 
seiner jungen Zuhérer aus, ,,wird den Standort ® 2 een / fiigungsgewalt iber Kapital und Produktions- 

der arbeitenden Jugend aufzeigen, ohne vor a4 a St feoee Saypemeae mittel in den Handen von héchstens 200 Per- 
einer Kritik an den bestehenden gesellschaft- 1 2. ay * ; sonen befinde. Dazu habe u. a. eine Steuer- 

lichen und politischen Verhaltnissen zuriick- oe hee 3 politik gefihrt, die als ein Transportband des 
zuschrecken“. ee a en ce 8 Geldes nur nach oben funktioniere. Die Frage 

e pS > ae re 2 sei nun, was geschehe, wenn das Sozial- 

Er schreckte nicht zuriick, das sei vorwegge- pes eS ‘ i Be produkt nicht weiter wachse als bisher, dafiir 

nommen. Denn die Kritik, so Werner Vitt, wird 2 = - 7 eee aber die Staatsausgaben. Wer solle dann diese 

von der Gewerkschaftsjugend als wesentliches is a} = A i ees : Staatsausgaben tragen: die oben oder die 
Element einer lebendigen Demokratie empfun- ee pe es ps3 oe see fn & Hig unten? 

den. ,,Die Gewerkschaftsjugend ist nicht wil- i fea a z age % eae Die Demokratie, so Kuby weiter, sei eine Fas- 

lens zu dulden, da der westdeutschen Jugend Pao a bee F «aE aaa a pete] sade, hinter der sich ganz andere Dinge ab- 
heute das gleiche Schicksal widerfahrt wie Pee ie e Pea ae 4 see spielten. Er erinnerte an die ,,Spiegel-Affare" 
vielen jungen Generationen vor uns. Selbst BS sm . 4 ia Pj eee eS | ad ae sowie an die Vorgange um den Sozialistischen | 
wenn uns die Machtigen der Offentlichkeit fase eos d a ae ates ; as Ae e Studentenbund (SDS), die ein Beispiel dafiir | 

diskreditieren und politisch disqualifizieren Eh es * fi eg - e Si tel béten, wie unbequeme Mahner zur Rason ge- | 
i ea eee x2 eee ii sollten, so haben wir dennoch den Mut, zur Ss 4 z 2 ee e aie cer bracht wirden. F = 

Bewahrung der Demokratie in aller Offenheit es ij ae ee <a gta Die wirklichen Entscheidungen im Staat wiir- 

jene Fragen zu diskutieren, die unmittelbar das EE _ do sak den nicht vom Parlament, sondern von den 

\ 
4 |
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wirtschaftlichen und technischen Techno- Diskussion in der Pause 

or! kraten getroffen. 

ne| AbschlieBend forderte Kuby eine allgemeine 

sie | Repolitisierung des gesamten Volkes. Der 

s-| demokratische Spielraum misse nach links 
| erweitert werden, die gewerkschaftliche Macht 

h| dazu benutzt, die ihr nahestehende Partei 
en durch innere Opposition vor einer totalen Ver- 

g| krustung zu bewahren. Aufgabe der Gewerk- 

schaftsjugend aber sei es, einen politischen 

e- Kampf um eine soziale Demokratie zu fahren, Die einsame Stimme 

li- in der neue Institutionen des Ausgleiches, und 

er| zwar im Interesse des Gemeinwohls geschaf- 
| fen werden miBten, 

st Naturgem&G lésten die Ausfiihrungen Erich . 

s,  Kubys eine eingehende und griindliche Dis- 

3-| kussion aus, wobei der Publizist und seine 
.| Thesen nicht immer nur ungeteilte Zustim- 

mung fanden. Besonders scharfe Kritik fand 
e seine Gleichsetzung von Managern und Funk- Z | 

- tiondren. Hervorgehoben wurde jedoch, daB es | 

d wichtig und notwendig sei, die innere Demo- rT | / 

., kratie der Gewerkschaften zu erhalten und = o i 1 
r auch Nonkonformisten in den eigenen Reihen } 

zu dulden. 5 % | 
DaB diese Meinung ernst genommen wird, r So. ae bs ' 

; zeigte der KongreB selbst, seine Referate, 5 : a * a 3 ' 

E seine Diskussionen und die von ihm gefa8ten > er 2 SS ae 5 

2 EntschlieBungen und Beschliisse. Vor allem x : ~ ee See Nn) ty i 2 

» | wurde deutlich, wie der Jugendsekretar der ; le. 4 Se aK, Pree oo 
IG Chemie, Papier, Keramik, Hinrich Oetjen, 1 ee 2 } A ee 2 eo vy be, 

in seinem Referat u. a. ausfiihrte, daG dieGe- a ; oS ¥ * 
werkschaftsjugend sich das Recht, zu poli- 225) a . // “ * 

tischen Fragen Stellung zu nehmen, von nie- r mo . > 
| mand beschneiden laBt. | fia . s 3 } cs 
| Und das Recht wurde wahrgenommen. Viele } 5 a4 » 

| der angenommenen EntschlieBungen bewei- 7 Bp 4 ’ ae ry 

sen das eindringlich: Kontakte mit der Jugend ees Zé " ZB Cie 5 

Polens, um endlich zu einer besseren Ver- s ey La 7 aa. om ff 7 al. ~ = . 

standigung mit unserem Nachbarn zu kommen, ‘A i foe wv ar Mea -— 
Gedenkfahrten zum Konzentrationslager Au- ee ee ] J Fi y 4 eee # re 
schwitz, offizielle Teilnahme der Gewerk- sa Gore ci? gf agg , aT 2S oo : . 
schaften an den Ostermarschen der Atom- eee ah ey , wo E he od . = ie 
waffengegner, Kritik an undemokratischen Er- SAS TS ee F geld ie f e See - ——_ a 
scheinungen und vieles andere mehr. = = AN y2 fea? sg ae, : ee oat ‘ ’ 
DaB dabei die sogenannten eigentlichen ge- oa s . Sf 73 oe ee Bee se cs pie led be I 

werkschattlichen Probleme nicht zu kurz ka- ; | hae Mere ; , pe ’ 
men, zeigt ein Blick auf die fast 80 angenom- 7 Re Bee 4 5 3 : 3 < 1 
menen EntschlieBungen und Antrage, die von CS bee be ce 5 # eS eae . 6 

_ einer Verbesserung der Stellung der Jugend- = Bo Bee! e' te sane oi 
vertreter im Betrieb bis zu einer besseren —— 2 , ee en ie Hi 
Schul- und Berufsschulausbildung reichen. ——e, = “e 
Es waren arbeitsreiche Tage in Stuttgart, vor a 24 s 
allem aber Tage, die noch einmal mehr deut- ; . - S 

lich machten, daB die Gewerkschaftsjugend { 

ihren Standort bezogen hat, daB sie nicht im + ” bs "i 
Apparatismus erstarrt ist, sondern sich offen " —— ee aoe Sr Sane Fi * S 

und mutig mit den Problemen unserer Zeit a art me sacs . Ms, Ns ees & 
auseinandersetzt. J 4 * . Ree SS Ste 
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Erzahlung von Slawomir Mrozek Illustration: Joachim Braatz 

Ga als ich mir das zweite Bier bestellte, »Nun denken Sie doch einmal genauer nach! waren die Wurst und sogar die Knochen aus- Taglohn ausgezahit, als ein wenig atemlos die. 

erblickten wir diesen Hund. Der Hitze we- War einer dabei oder nicht?" fragte er unge- gegangen. ser Hund ins Kontor kam und ihn beroch. ys 

gen stand die Tiir offen, und von der dunklen duldig. yich kann wirklich nicht, es tut mir leid."* Der Weiter nichts? fragten wir verachtlich unc] © 

Kneipe aus sah man, was sich auf dem Markt- Ich glaube, ja." GeschAaftsfihrer breitete bedauernd die Arme erleichtert. a 

platz abspielte wie auf einer Biihne. ,,Ich »Vielen Dank", sagte er und lie8 mich gehen. aus, als wir versuchten, mit ihm ins Gesprach ,,Das ist noch nicht alles", sagte er stockenc! de 

méchte bloB wissen, wem der Hund gehort', An diesem Tag verlieBen wir das Biro erst zu kommen. ,,Versteht doch, ich muBte mir fiir »,Der Hund drehte mir sein Hinterteil zu...‘ ec 

sagte der Lagerverwalter. Aber es war klar, pinktlich um drei Uhr, so daB ich zum Mittag- alle Falle schlieBlich auch ein Stick auf die ,,Das hat nichts zu besagen", erklarte der La| 

daB ihm nichts an einer Antwort lag. Er redete essen beinahe eine Stunde zu spat kam. Seite tun." gerverwalter. \ 

nur so; man stand an der Theke. Um finf Uhr erfuhr ich, der Hund treibe sich Den Hund sah man bald hier, bald da. Gleich- yy. und piBte mich an. , fe 

Das Schankfraulein beugte sich dber die The- am Lagerhaus herum. Ich beschlo8, ins Bett zu sam absichtslos lief er Uber den Marktplatz Schweigend erhoben wir uns von unseren| DI 

ke, um zu sehen, von wem die Rede war. gehen. Vor dem Abendessen kam der Buch- oder streunte die Zaune entlang. Am schlimm- Platzen. ,,Gehen wir zum Pfarrer", sagte J 

»Kenn’ ich nicht", sagte sie. halter. Er war blaB und ganz auBer Atem. Ohne sten war, daB er alles beschniffelte. Die schwa- schlieBlich der Buchhalter. ne 

nich méchte bloB® wissen, was fir eine Rasse ein Wort zu sagen, setzte er sich zu mir ans cheren Charaktere begannen bereits zusam- »:Wir kommen mit einer groBen Bitte", begann| " 

das ist", begann der Lagerverwalter gleichgil- Bett. menzubrechen. Mancherlei kam heraus. Alle der Buchhalter und drehte dabei seine Mitze| ‘ 

tig von neuem. Wahrscheinlich hatte er auch »,Dieses Schwein!" sagte er endlich. hérten, wie die Sekretarin des Prasidenten in den Handen. ,,Hochwiirden wissen ja, was q 

bei diesen Worten keinen Hintergedanken. »,Was? Ein Schwein haben sie auch noch ge- ihm schontat: ,,Oioioi, was fiir ein liebes Hund- los ist!" z 

Trotzdem schauten wir noch einmal auf den schickt?" rief ich und stitzte mich auf die El- chen, was fiir ein schénes Hundchen, ei ,,Das ist die Strafe fiir eure Sinden“, sagte der| H 

Marktplatz hinaus. lenbogen. dududu!" Es war ekelhaft. Pfarrer trocken. | d 

»Genau lat sich das bei dem nicht sagen. »Nein! Die Alte von der Personalabteilung! Dann verschwand er fiir eine gute halbe Stun- ,Aber die Barmherzigkeit ist doch die Grund-| " 

Irgendwie sieht er einem Wolfshund ahnlich", Man hat beobachtet, wie sie ihm auf dem Hof de. Da wurde es ganz unertraglich. lage des Christentums", fuhr der Buchhalter 4 

meinte ich. Der Hund strich langsam tiber den Wiirstchen gab. Mit Meerrettich.'' Ich fiel auf Es dammerte bereits, als auf der StraBe Pferde- fort. ,, Der Herr selbst hat Magdalene verziehen, H 

Platz. die Kissen zuriick. Mir kam ein Gedanke. getrappel erténte. Wir hatten uns alle bei mir als er sagte ,geh hin und siindige nicht mehr'.| "' 

Der Buchhalter setzte seine Brille auf und ging Und was tat er?" fragte ich. versammelt, saBen schweigend im Dunkeln Deshalb dachten wir, daB8 Hochwirden...‘* ; 

zur Tir. Er nahm die Brille ab, reinigte sie und Der Kollege wandte seinen stumpfen Blick von und rauchten. Ich schob den Vorhang vorsich- + Was wollt ihr?" n 

setzte sie wieder auf. der Wand und starrte mich verstandnislos an. tig beiseite. In einer Wolke von Staub gruben »Erist doch so eine Art Wolfshund, und Hoch-| © 

»Na und?" fragten wir. Die ganze Angelegen- Was?" am Vorbau zwei kraftige Zugpferde ihre Hufe wirden haben doch auch einen Wolfshund,| | 

heit interessierte uns noch immer nicht sehr. »FraB er die Wurst oder fraB er sie nicht?" in den Staub. Vom Bock sprang der stellver- einen sehr schénen sogar. Deshalb dachten| * 

yEin Polizeihund", sagte er kurz. nEr fraB sie." tretende Vorsitzende der Genossenschaft wir, daB Ihr Wolfshund mit dem da reden kénn-| ‘ 

detzt wurde es still. wich muB aufstehen“,erklarte ich und schlipfte »»Wald und Unterholz". te. Hochwiirden verstehen, die sind von dersel- 

»Vielleicht ist es doch keiner“, sagte jemand rasch in die Hose. 1,Geht es nicht leiser?“ fragte ich argerlich, als ben Rasse, Kollegen sozusagen, obwohl sie} ‘ 

im Ton schichterner Hoffnung. nich gehe auch“, sagte er und sprang auf. ich ihm die Tir éffnete. ,,Willst du uns alle natirlich in ihren Ansichten nicht ibereinstim- 

» Noch eine Runde?" fragte das Schankfrau- Aber vor dem Fleischwarengeschaft stand eine unglicklich machen?“ men...‘ 

lein, wahrend es die leeren Bierseidel einsam- lange Schlange. Als wir an die Reihe kamen, Er zitterte am ganzen Leib. Gerade hatte er den »,Ausgeschlossen“, unterbrach der Pfarrer. | ' 

melte. 

»:Was denken Sie?" sagte der Referent empért. 

nich wollte nur fir einen Augenblick herein- ' 

sehen. Driiben warten Leute auf mich. Zahlen 

bitte!" 
»Richtig!" sagte streng der Kanzleirat. ,,Der 

Alkohol ist der Feind gediegener Arbeit. Ganz os sz ey 

besonders wahrend der Dienststunden. Ge- Be a GLE Fe oe 

hen wir!"* Das Baro lag auf der anderen Seite ere £7 Ge . : 

des Marktplatzes. ) ? , Sy a = 

»Vielleicht gehen wir besser einzeln?" schlug } | ee KL) ye / Bee a Pont ee 

der Lagerverwalter vor. | | a a A Go Za ee A Said | 

»Er schaut nicht heriiber", fliisterte der Refe- WAZ A €) of 43 es a aa.  -s, eae<ce ae. 2) 
ae (7 y ti Ms A SE oS Sl Sy “7 7. 

1 Tatsachlich! Diese schlaue Bestie! sagte der hae 5 AL pf 77, dy t pe ee AF oa Paes 

Buchhalter. | hig on YY, yy / i f Z Ae i ) SIF A 

Der Hund lag in der Nahe des Brunnens und 6 J bf Hi Yi; d. or x oy XC “Zien aay QD eo 

kehrte uns sein Hinterteil zu. Gerade das besta- fe? (f ky GEE : ae e - Ge Fan A 

tigte unseren Verdacht. / fe VA L L fo p Z ZL A fa PILL . & 

Im Biro machten wir uns wacker an die Arbeit. we ei Z a= iA ZL > S 2 a HSA \ J x) 

Eine Zeitlang war nur das Klappern der AW E Ke eo 4 Li wy’ LV yy 1 

Schreibmaschinen und das dumpfe Aufschla- | Me VA Ve fi fo AZ EZ y = ~ Ki 4 4A | 353 

gen der Stempel zu héren. Gegen ein Uhr wur- i ie es N i eZ L enh 4A é a, 4 Ey iF] M 

de ich in das Zimmer des Prasidenten gerufen. WA { H 4 i (Z Z ee s iF f TZN y\ YZ eh 7 ic —}} 

Der Prasident stand am Fenster. ,,Hért einmal, | | (l I os A oe E i Dx, tT? Yk - bh th } ae, Gy) 

Ihr seid doch ein Mann von Welt", fing er an. ul fe ty 4 Tf / a hi! Ue WY Pees Y- y Lp D L 

»,Bekanntlich gibt es auf der Welt verschiedene % UY 4 ieee 7 We —— hg Spe gee iy Ba ee 

Wunder der Natur, Wasserfalle, mancherlei L A t LNA as TH oN Al MAF 7) Y/ / by KA! h 

Arten von Fledermausen . .. Aber man braucht AV eT NVA fi nH fi | / D + Oi Yh / if, J ys jo 

gar nicht so weit zu gehen. Nehmen wir einmal Sa AA Vy cP r = A Leis S Z Lihy V pi | 

die Hunde. Die sollen sehr klug sein, nicht K <A Ee a i y Jf ti i Wy Vi es id } 

wahr?" yf LB Ls f A, W, y if Wp Z y i 

Sehr, pflichtete ich bei. Vg a= ES t | YY lL / 4 WY, ‘ 
peentt pflient ; F Lee, 1 a in epg yy | / LAA IA 
Nun, das ist ja klar. Aber ein Hund ist trotz- L/W “4 Ae Aw op Lae ( WA SA y} ey Hy, oUt : 

i ie- ANG F # i> 1 WW th / pea U Fi] 

dem nur ein Hund. Herumrennen und apportie- PEE Jz i A Ys a | oe ie WA / ij | ti pr \, F 4 LP / 

ren, schén und gut! Aber eine héhere Bildung Vy, “vy @ 4 L/ yp // Ay VA J. je 

ist ihm nicht zuganglich. Von Buchfuhrung / fe a SZ = fp, L Yeh Wh - iY oe 
z.B. versteht er doch nichts? Hunde kénnen ns Pe | OST HLL) fh By Vo, Tih t/ 
doch nicht rechnen, oder? Einem Hasen nach- at Bets <3 Se a _. ALI 4 7 NS Ly A Ws Ay Wp Ig, ~ 

laufen oder, sagen wir, einen Dieb erwischen, ies mee ied Rec. HAL 2 Uy Teh | COG) “ f 1 ss) 

bitte sehr. Aber Bilanzen und Aufstellungen, 1/4 Pie ae Sa ~e Sah /.< |. \ es ay /| Ae i iS 

das sind doch fiir einen Hund bohmische Dér- J SV ie ae La ea ae ee PY TN i IMA WL Ww ; 
fe y J eee ‘oh Ree, Sa aged eA pa PF ABSALON / heey | 

ae Re UY bY CRS Se eR MMR Li GT Lt Daal We 
, Natirlich", sagte ich. ,,Allerdings . . . " sy Ye pei tg oH pp fy Shy Z a aS 1h 

Was allerdings?" 4 S\ Seige: ize Fi. wf LL. (im on | 74 7 i SJ a l J} 
ich denke gerade daran, daG ich einmal im Ye fee Rt A ace Ta J) VY S 
Zirkus verschiedene Tiere gesehen habe. De- faae ie hy me we AS 3 yf if eg ege é wo” all i) We 

nen wurden Tafein mit Zahlen oder so etwas / jee Abe g aie W yj Ye Yop / oy / [x 

gegeben; jedenfalls konnten sie fehlerfrei mul- Saar ms Srag ig af TY \\ / j {| 

tiplizieren, addieren und dividieren." / | sie Rs é aA 4, fi g/ 4 GM’ | ii y f ! | 
4 3 : 1S Bt ee © ir fey t Lh Vp / 
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schon sein, aber war da auch ein Hund dabei? V / 7X ee Y SL lpd Lif { "4 4 4 if 

»So genau kann ich mich nicht mehr erinnern. le RES 8 A/F . | & . 
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Der Vor 
. . . 

Vier-Groschen- einundzwanzig 

Weg Jahren 

die. 
,Mit Politik will ich nichts zu tun haben.“ M d Cc Kass Sie Bernhard Doerdelmann, D. M. A® 10. Juni 1942 iberfiel die SS das Berg- 

und Er lieB sich nicht erweichen. Wir gingen also on Oo an e Frank, Karl Seemann? Erinnern Sie sich arbeiterdorf Lidice in der Tschechoslowa- 
uriick und warteten noch eine oder zwei Stun- an Gedichte von Georg von der Vring, Werner kei zur Vergeltung fiir das Attentat freiheits- 

enc) den. Uberall war es still. Von dem Hund fehite Schumann, C. F. W. Behl? WuBten Sie, daB liebender Menschen auf den ,,Stellvertreten- 

« [jede Spur. Ganz allmahlich beruhigten sich Jiirgen Eggebrecht, ehemals Leiter des Kultu- den Reichsprotektor in B6hmen und Mahren“ 

La| unsere strapazierten Nerven. rellen Worts beim Norddeutschen Rundfunk, Heydrich, der als Chef der Gestapo engster 

, Vielleicht war er nicht dienstlich hier", sagte Wenn schon die Végel eine geheimnisvolle, stille Lyrik schreibt? Mitarbeiter Himmlers war und skrupellos den 

der Kanzleirat unsicher, ,,oder nur auf der im Erdreich nisten, Nazis nicht genehme Personen und Gruppen 

sren| Durchreise."* die Eier der Schildkréten, Ja, der Wald der deutschsprachigen Lyrik lebt, ausrottete. Die Manner des Dorfes Lidice 
gte , Ach was!" rief der Lagerverwalter. ,,Nach ei- unfruchtbar geworden, und er ist héher denn je. Er ist auch weiter, als wurden erschossen, die Frauen in Konzentra- 

nem solchen Tag steht uns ein Bierchen zu.“ in der Sonnenglut unbarmherzig manche glauben mégen. Hans Margolius tionslager gebracht und die Kinder deutschen 

ann| Wir waren durchaus der gleichen Meinung. Die zerbrechen schreibt in den USA, Frank Zwillinger in Frank- Familien Gbergeben. Das nachstehende Ge- 

itze) ‘reundliche Theke, die gemitliche Warme und und die Fische, reich, und auch in der DDR gibt es Gedichte, dicht erinnert an das damalige grausame 

was| der vertraute Duft empfingen uns mit miitterli- im Gewasser verseucht, und nicht nur rote Oden, wie Helmut Bartuschek Geschehen; wir entnahmen es dem neuen 

cher Herzlichkeit. Als hatten sich uns liebe dem Lande entgegenschwimmen, beweist. Gedichtband des in Wanne-Eickel lebenden 

de;| 4ande auf die heiBen Stirnen gelegt, verschwan- wo sie endlich der Tod Schriftstellers Hugo Ernst Kaufer ,,Und mitten- 

den plétzlich Unruhe und Sorgen. Larmend und und auch das Verderben Und unwegsam ist dieser Wald. Zwar gibt es drin ein Zeichen (Emsdetten: Lechte Verlag, 

nd-| mit Scherzworten um uns werfend, nahmen erwartet... breite, asphaltierte StraBen, von Verlegern 1963. 64 S., DM 3,80). 

Iter} wir Platz. Endlich waren wir wieder bei uns zu gebaut, die an den Sehenswirdigkeiten vor- 

en,| Hause. wenn solches geschieht lberfiihren. Doch da zahit man ein teures 
hr! ,Einen Liter Wodka", rief der Referent. heute Wegegeld fiir die Leinen- und Lederriicken der 

ni Gerade in diesem Augenblick éffnete sich die im Zeitalter ausgestellten Musenséhne. Auch gibt es 

_ nur angelehnte Tir und herein kam jener Hund. des Fortschritts der Welt Pfade, geschlagen von jungen Amateur- 

ch-| vs + Trali, trali, trala, tralalalala", jodelte plétz- und keiner hilft — verlegern, doch diese fiihren an vielen Merk- 

nd, ich der Referent. Er sang die fréhliche, un- —-_---— wirdigkeiten vorbei, und wer nicht aufachtet, 

fen | schuldige Melodie aus dem Film »Schneewitt- Unsagbar wird von unkundigen Pfadschlagern in die Irre 

:n-| chen‘*. Dann wurde es still. das Leid - geleitet. 

el-| Fir mich eine Limonade, aber eine solche é 

sie |, ohne Zucker“, rief der Buchhalter in das Schwei- Tatsache ist, Dann gibt es noch Verlage, die sich auf eine 

m-} gen. welchen Grund man auch Art Pilzesammein verlegt haben. Sie bringen 

Wie auf Verabredung begannen wir laut und immer erwahnt: — je 6fter, je lieber - eine sogenannte Antholo- 

_ ungezwungen zu reden. Dabei beobachteten Mensch sein bedeutet wieder gie heraus, ein Kérbchen voll ausgesuchter 
wir den Hund aus den Augenwinkein heraus. Mérder sein, Pilze, ausgesucht nach dem persénlichen 

Er stand in der Nahe der Theke und wedelte tierisch Geschmack und der Pilzekunde des Samm- 

aufgeraumt mit dem Schwanz. im Gegensatz lers. = 
,Hunden ist der Zutritt verboten", steht ganz zum Die Blumen 
deutlich an der Tir. Aber hast du gemerkt, daB menschlichen Tier- Dies lie8 einen Mann in Diilmen in Westfalen 

er so tut, als ginge ihn das gar nichts an“, flii- nach einem neuen Weg sinnen. Der Mann Li d a 

_ sterte mir der Lagerverwalter mit einem Zwin- Schweigen wir darum nennt sich Peter Coryllis, ist selbst Dichter in von I I ce 
 kern zu. iiber den Fortschritt der Welt... der Nacht - tagsiiber ist er unter birgerlichem 

Ich stieB ihn heimlich unter dem Tisch, denn Namen Steuerberater. Er ist auch kein junger 

der Hund kam naher. Dann setzte er sich in un- Helmut Wiele Dachs im Gedichte-Wald; 1909 in Hainichen/ 

sere Nahe und sah uns durchdringend an. Sachsen geboren, schreibt er seit friihester 

, Eine ausgezeichnete Ernte werden wir in die- Jugend, kennt er die GroBen dem Namen nach Fiir Ernst Schnabel 

sem Jahr haben", sagte der Lagerverwalter alle, die meisten sogar aus persénlicher 

laut. Freundschaft. 
,» Aber diese Uberschwemmung", wandte ich 

' pro forma ein. In seinem Haus in der Peppermihl begriiBt er 

»Ach was, Uberschwemmung, das ist doch At viele Lyriker, junge und alte; lobt die guten, Seit dieser Stunde 

_ zum Lachen! Hier und da ist es ein bi®chen om tadelt die schlechten. Und weil ihm Freund- bliihen die Blumen 

feucht geworden, aber das sind Kinkerlitz- schaft eines der wichtigsten Giter scheint, traurig in Lidice - 

chen.“ griindete er den,,Kreis der Freunde“. Seit dieser Stunde, 

Der Hund lieB die Zunge heraushangen und als der Terror 

japste so lustig, als ob er lachte. Der ,,Kreis der Freunde“ ist noch weniger eine mit dem Juniwind 

,,Der Kerl tritt auf mich zu", sagte am Neben- Als ich die Schwalben geschlossene Gruppe als etwa die Gruppe 47, durchs Dorf strich, 

tisch der Kanzleirat mit seinem tiefen BaB, lachen hérte, die sich als Leuchtturm mitten in den Literatur- an den Fensterladen riittelte, 

_ ,,und will mir Geld in die Hand driicken, um stand schon die Sonne wald gestellt hat. Dem ,,Kreis der Freunde" die Manner aus den Betten 

mich zu bestechen. Ich darauf: ,Schmiergelder siidlich geneigt. gehért jeder Lyriker an, der seine Gedichte an die Friedhofsmauer, 

_ bietest du mir an, mir!‘ Und klatsch, hat er eins nach Dilmen schickt. In den ,,Kreis der in die Salven 

in der Fresse. Ich wei, es ist verboten, An- Als mir der Wind Freunde“ stellt sich auch jeder, der die ,,Vier- der Hascher trieb, 

tragsteller zu hauen, aber wenn mich jemand seine Klagen zuschrie, Groschen-Bogen“ des Peter Coryllis bezieht. die Kinder aus den Armen 

bestechen will, dann kann ich mich einfach wurde der Mond Und diese ,,Vier-Groschen-Bogen" sind der der Miitter ri6, 

nicht beherrschen. Ist doch eine Schweinerei!** gelber denn je. neue Weg, auf dem man die Stimmen der die Hauser in Brand steckte, 

,,Ja, die Tiere sind viel edler", pflichtete der neuen und alten Lyriker héren kann. Jeden die Graber schandete - 

Buchhalter bei. ,, Vor kurzem noch las ich in der Kein Mensch auch wuBte, Monat erscheint ein solches Heftchen in hiib- Vierhundert Menschen, 

Zeitung, wie ein Hund ein Kind vom sicheren daB die Wolke am Himmel schem, farbigem Pappeinband. Auf acht Seiten der Wiirde, der Freiheit beraubt, 

Tode gerettet hat. Mit ungeheurer Geschwin- keine Wolke mehr war- sind die Gedichte eines Lyrikers im Buch- Greise darunter, Jiinglinge, 

digkeit fuhren auf demselben Gleis zwei Ziige druck vorgestellt. Auf diesem Wege kénnte schwangere Frauen, 

aufeinander zu, und genau in der Mitte spielte Nur der Wind man auch alle eingangs genannten Dichter unschuldige Kinder, 

ein Kind. Er hat es buchstablich im letzten Au- und die Schwalben kennenlernen. den Tod vor Augen, 

genblick weggerissen."* und der Mond im Nacken den Mord, 

Plétzlich pfiff jemand laut auf dem Markt. Der und die Sonne Das Bemerkenswerte an dieser Lyrik-Reihe ist die Finger 
Hund sprang auf und lief weg. Bleich erhoben und die Erde begriffen, erstens der Preis. Peter Coryllis verteilt seine in das Leichentuch 

wir uns und schauten aus dem Fenster auf den was der Menschheit geschah. »,Vier-Groschen-Bogen“ zum Selbstkosten- der Nacht 

Marktplatz. preis, eben fiir vier Groschen. Bemerkenswert gekralit — 

Im Lichte des Vollmonds konnten wir sie deut- Als ich die Schwalben ist auch die Sicherheit des Geschmacks in der Seit dieser Stunde 
lich sehen; gerade entfernten sie sich, ein alter weinen hérte, Zusammenstellung der Gedichte. Dabei sind blihen die Blumen 

Mann mit einer dunklen Brille und einem weiBen klagte der Wind die ,, Vier-Groschen-Bogen“ véllig unprogram- traurig in Lidice. 

Stock. Neben ihm ging der Hund. seinen letzten Fluch... matisch, verfolgen keine anderen Ziele als Ihr Bliihen, versengt 
»,Das ist der Hund dieses Blinden", sagte der einige ausgesuchte Blatter zu sein aus dem von der Qual, 

Buchhalter finster. ,,Morgen, wenn wir ins Helmut Wiele deutschen Gedichte-Wald. Und genau das die der Mensch 

Biro gehen, hauen wir ihn windelweich." macht sie zu dem sicheren Weg, diesen Wald dem Menschen getan, 

Hl Helmut Wiele ist ein junger Kollege der Post- mit seinem ganzen Vogelgezwitscher und dient nur noch 

gewerkschaft. Er hat viele Jahre als Hiitejunge Barengebrumme kennenzulernen. als Grabschmuck. 

in der Lineburger Heide gelebt. Er hat bereits 

drei Gedichtbande veréffentlicht. Auch in der 

Vier-Groschen-Reihe (siehe Artikel auf dieser : 

Berechtigte Obersetzung aus dem Polni- Seite) ist er mit einer Auswahl seiner Gedichte 

schen von Ludwig Zimmerer vertreten. karlhans frank Hugo Ernst Kaufer 
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Polen in Breslau — Deutsche in Polen 

t 

D* geschah in Kéln - viele von uns haben Pommern, der Schlesier verdient hat, dann detendeutschen, zu den Tumulten in Kéin den Intrige in den Dienst des Heimwehs zu stellen." 

es tiber die Tagesschau miterlebt: Men- sind es die Mérder und Mordgehilfen, die den Kommentar gegeben, ,,ein biGchen gesamt- Man wei8 nicht, ob Wenzel Jaksch die War- 

schen schrien im Sprechchor, Manner mit deutschen Namen geschandet und es dahin deutscher Patriotismus kann nur begriGt wer- nung zu begreifen vermag, die in diesem Satz _ 

wutverzerrten Gesichtern und erhobenen Fau- gebracht haben, da@ die Welt uns nach dem den“. Herr Jaksch kénnte sich tauschen. liegt. Aber man wei8, daB es in der Sozial- | } 

sten stiirzten sich auf einen einzelnen, auf Kriege als ein Volk von rechtsunwirdigen Wenige Tage nach den Geschehnissen in Kéin demokratie Leute gibt, die das vermégen. Sie _ 

Jiirgen Neven-du Mont, den Chefreporter des Rechtsverachtern sah. debattierte in Paris die Nationalversammlung sollten ihrem Kollegen Jaksch klarmachen, 

NDR-Fernsehens und Autor der Sendung Das hatte denen, die sich in KéIn gegen den den deutsch-franzésischen Vertrag. Dabei da8 das, was in Kéin geschah, mit Patriotis- ; 

»,Polen in Breslau". Ware die Polizei nicht ge- Falschen erbosten, gesagt werden miissen. sagte der Berichterstatter des AuBenpoli- mus gar nichts, mit der Schadigung des deut- I 

wesen, sie hatten ihn niedergeschlagen, zer- Freilich, dazu hatte Mut gehért und das hatte tischen Ausschusses: ,,Aber das franzésische schen Ansehens aber sehr viel zu tun hatte. : 

trampelt. Wir erfuhren dann, daB vor diesem das Risiko eingeschlossen, Stimmen zu ver- Volk wird in Zukunft die Unterschrift seiner a 

»Zwischenfall" einer eine Rede gehalten hatte, lieren. Und darum ist es nicht gesagt worden. Beauftragten von 1963 nur mit einem Deutsch- |! 
ein Minister a. D. namens Erich Schelthaus, Statt dessen hat Wenzel Jaksch, SPD-Bun- land respektieren kénnen, das selbst sicher i 

der Mann, der seit Jahren bemiht ist, die destagsabgeordneter und Sprecher der Su- genug ist, um niemals die Gewalt oder die H-n ] 

»Verzichtpolitiker’ genauso zu diffamieren, 

wie das in der Weimarer Republik mit den } 

»Erfillungspolitikern", mit Erzberger, Ebert, z é ee Ea - 1 ry aw PUTT f gi! J 

Rathenau, geschah. Und wir hérten auch, da8, 4 ; (ea wae" “ a) pay) > ee we ; ! 

wahrend dies alles passierte, auf der Ehren- me | B aap od h { “~ je ST ii, } 

tribiine der deutsche Bundeskanzler sa8 und 8 Be % wey | , i : ee 
neben ihm der Kanzlerkandidat der Oppo- Ferd @ he a 4 wpe | 5 woe | 

sition, der Regierende Birgermeister von Ber- z 4 es it + nae a , = . ‘| 
lin. Leider ist uns nicht gemeldet worden, e - Ct} b 4 $ Resp as "ie th 

diese beiden Ehrengaste hatten zum Zeichen rage eae . > 4 r 4 % ‘eeu oda Pros F i 

des Protestes gegen den Terror vor ihren ‘An ber ‘ S 5 SS is : 3 aS 

Augen die Tribiine verlassen. Und auch davon yy. fishes es ood r a te f — Fa | 

haben wir nichts gehért, daB einer von ihnen eee “a heal “ A o vy an set ee 

den Schlesiern gesagt hatte, was in diesem eniiscinacmmasiae ne pen ] Y . wee, = _. 

Augenblick hatte gesagt werden miissen: daB a tie. a Z — re Se 3 

ihre Empérung sich gegen den Falschen 

richte, daB nicht der Berichterstatter schuld 

daran ist, da8 nicht mehr sie, sondern die 
Polen in Breslau sind. pl = = -: 
Jeder von uns weiB, daG Breslau eine deutsche G es p rach © m it J u ng & n S Cc h | es I & rn 

Stadt ist und daB es ein Unrecht war, die Deut- 

schen daraus und aus Schlesien zu vertreiben. 

Aber wer ist denn schuld daran, daB damals, : 

als das geschah, niemand gegen dieses Un- Exc verklingt der Donner - der Trommel- Voikstum", das beim Schlesiertreffen gepflegt daB die Polen sich nicht angstigen mUBten vor 

recht Einspruch zu erheben vermochte, nie- donner: der Aufmarsch der Schlesier- werden soll. ,,Volkstum war immer etwas einer allzu groBen Vélkerwanderung, wenn sie 

mand, auch die Machte nicht, die heute mit uns jugend auf dem Messegelande in Kéin ist be- Positives, eine bindende Kraft...“ usw. den Schlesiern ihr Heimatrecht gewahrten. 

verbiindet sind? Wer ist schuld daran, daB uns endet. Zwischen vielen bunten Trachten, Ich hatte das Volkstum nicht angegriffen; und Niemand spricht veh ,,Vergeltung" oder dgl. — 

damals die Welt jede Legitimation absprach, Trommein und Fanfaren, Grauhemden und wenn er wii®te, wie schwer es mir falit, eine Die Polen sind ja eigentlich gar nicht schuld, 

im Namen des Rechts gegen das Unrecht zu Fahnen und die Rune der ,,Deutschen Jugend »,bestimmte Einstellung" zu realen Fragen zu Stalin hat diese Regelung getroffen“, sagt 

protestieren? Seien wir doch einmai ehrlich: des Ostens" auf den Wimpein. ,,Fanfaren wur- finden, die das Vertriebenenproblem aufwirft, einer; - alle fordern lediglich das verbriefte | 

Wie wirkt es denn auf uns, wenn ein Gber- den nicht nur zur Nazizeit geblasen, sondern ebenso schwer wie scheinbar vielen der jungen Recht auf Heimat und Selbstbestimmung, und 

fiihrter Massenmérder sich dann, wenn er schon zur Zeit der Landsknechte. Den Jungen Schlesier, die ich frage. »wir haben kein Recht, diese Rechte aufzuge- 

tberwaltigt und wehrlos ist, auf das Recht macht es einfach Spa®B. Es ist traurig, wenn sie »Wollen Sie wieder riiber?" ,,Natirlich wollen ben." 

beruft? So aber standen wir damals vor der in irgendeiner Weise diffamiert werden“, er- wir wieder riiber“, antworten etliche spontan, Sie weisen auf Polen, das rund 150 Jahre von 

Welt, als Gberfiihrte Massenmdrder, als zy- klart dazu entwaffnend naiv und mit leiser doch naher befragt nach realen Vorstellungen der Landkarte geléscht war und dennoch be- 

nische Gewalttater, die Menschen anderen Scharfe in der Stimme eine Jugendfihrerin. - unter welchen Bedingungen, in welcher stand. ,,Haben wir da ein Recht, nach ein bis 

Volkstums nicht nur das Recht auf Heimat, Ein DJO-Fihrer deutet mir den Runenpfeil als Weise - senken sie etwas ratlos die Képfe. zwei dahrzehnten unsere Heimat aufzugeben, 

sondern das elementarste Recht, das Recht altes Zeichen, ,,da8 sich die europdischen Einer gesteht: ,,Wir hangen ein wenig mit dem wo Heimatrecht und Selbstbestimmungsrecht 

aufs Dasein verweigerten. Bevor die Polen Vélker nach Osten ausbreiten sollen!"* Manche Kopf in den Wolken und haben die FiBe oft heute in der ganzen Welt propagiert werden?" 

nach Breslau kamen, waren die Deutschen in Naivitat ist straflich! (Derselbe DJO-Fihrer - nicht auf dem Boden." ,,Ich, nein, ich persén- nKeinesfalls dirften Leute riber - wenn es mal 

Polen. Die Polen haben es mitansehen mis- er erklarte mir mit missionarischem Eifer, daB lich will nicht ruber. Denn das ist Grenzland. soweit ist -, die irgendwelche revanchistischen 

sen, wie ihre Pfarrer, ihre Lehrer, ihre Arzte die Polen eines Tages einsehen werden, daB Das geht da immer hin und her“, bekennt ein Geliiste und Vorstellungen hegen", wird ge- 

und Anwilte, blo8 weil sie zur Intelligenz ge- sie ein gestohlenes Land wiedergeben mis- anderer. ,,Sie sind ein Spitzel, da antworte ich fordert. Es werden von kleinen Gruppen u. a. 

hérten, aus den Hausern geholt, verschleppt sen, daB es wieder deutsch werden muB" - nicht weiter“, zieht sich sein Kamerad aus der polnische Tanze getanzt, einige Jugendgrup- 

und erschossen wurden; sie haben es hin- tragt Gbrigens einen urpolnischen Namen.) Klemme, ,,aber ruber will ich auf jeden Fall!“ pen hatten mit Erfolg Polenjugend aus Schle- 

nehmen missen, daB Deutsche in ihre Woh- Ein Junge, nach der Bedeutung des Runen- Der Junge ist 14 Jahre alt. Wer Alter ist, ant- sien eingeladen. ,,Das ist die wichtige Aufgabe 

nungen eindrangen, die Marienbilder von den zeichens auf seinem Arm gefragt, wei8 mir wortet meist behutsam und immer wieder mit der Jugend, Verbindung zu schaffen!‘', meint 

Wanden rissen und mit den Fi8en zertraten, nicht mehr zu sagen, als da® der Pfeil eben der Betonung, daB kein neues Unrecht ge- selbst der Leiter der ,,schlesischen Jugend- 

daB sie auf den Wegen die Christuskreuze nach Osten zeigen soll. ,,Haben Sie Kontakte schehen darf. ,,Nein, nein, das will ich nicht, kabarettisten“, die sich mit stolzem Unge- 

absagten und zerschlugen. Sie haben die nach driiben?“ ,,Ich glaub, moi Mutter", das will ich auf keinen Fall! - Das scheint schick ,,Revisionisten“* nennen, der eben noch 

kilometerlangen Marschkolonnen der Juden brummt er ein bi8chen unwillig im reinsten keine Floskel, fir ,,Spitzel serviert, sondern allen West-Ost-Handel verpénte und das 

gesehen, die zu den Massengrabern gefiihrt Schwabisch. Ein anderer Teilnehmer ruft sei- Oberzeugung. Trotzdem macht, der dies sagt, deutsch-polnische Handelsabkommen und der 

wurden, und sie haben tage- und wochenlang nen Kameraden beim Jugendwettstreit erregt zur ,,Vorbedingung", daB der Gemeinderat die dstlichen politischen Fihrer als ,,Sklaven- 

die Schisse der Exekutionskommandos ge- zu: ,,Ich glaub, die Hessen gewinnen!" ,,Die driiben deutsch sein muBte, wenn er riiber- handler“ bezeichnet, mit denen man ,,nicht 

hért. Kénnen wir es diesem Volk verargen, daB Hessen“ ~ das sind auch eine Gruppe ,,schle- geht. Gegen ,,deutsch und polnisch gemischt" verhandein darf". Aber ,,Kulturaustausch - ja, 

nach allem, was es von Deutschen erlitten sischer Jugend", ,,die Hessen“. hat er kopfwiegende Bedenken, ,,dann miGBten und warum sollen unsere Wissenschaftler 

hatte, ihm das Recht von Deutschen nicht viel Der Bundesgruppenfiihrer der schlesischen es schon sehr gute Demokraten sein. Und mit nicht nach Gérlitz fahren? Persénlicher Kon- 

bedeutete, als die Dinge sich gewendet hat- Jugend hangt mit ,,allen Fasern seines Her- der Demokratie ist's ja nicht mal hier bei uns takt, wo immer es nur méglich ist". 

ten? zens“ an der verlorenen Heimat, die er erlebte, sehr weit her.“ ,,Wir missen mit den Polen Die Fanfarenziige und die Runensymbolik sind 

»Vom Unglick ab zieh erst die Schuld!" heiBt sein Sohn aber gehért nicht - ,,zum Leidwesen zusammenleben", erklaren andere, ,,sie sind ja vielleicht nicht nur psychologische Tolpat- 

ein altes weises Wort. Wir soliten es nicht ver- seines Vaters'-zur schlesischen Jugend und auch Europaer."* Und mit erstaunlicher Unver- schigkeiten und,,Harmlosigkeiten“! Aber diese 

gessen. Und nur, wer sich ohne Schuld wei8, bekennt freimitig, daB er gefiihismaBig etwa zagtheit spricht man vom vereinigten Europa. Symbole sind nur ein kleiner Teil aus dem Ge- 

hat das Recht, sich zu empéren. Aber dann in der Weise an Oberhausen gebunden sei wie DaB die Polen, die jetzt dort wohnen, auch samtbild des Schlesiertreffens, und man soll, 

soll er sich gegen die Richtigen, gegen die sein Vater an Schlesien. ,,Aber wir miissen wieder in ihre Heimat zuriick wollten, ist Argu- man darf sich von ihnen nicht den Blick triiben | 

wahrhaft Schuldigen wenden. Wir haben nie unterscheiden zwischen der politischen und ment und ,,Hoffnung" der einen, daB das Land lassen fir das Anliegen vieler Schlesier, die 

gehért, da®B Herr Erich Schellhaus die Hitler rechtlichen Frage einerseits und der emotio- heute unterbesiedelt ist, ein Argument ande- lediglich ihr Selbstbestimmungsrecht fordern 

und Himmler, die Heydrich und Koch, die For- nellen Frage andererseits. Mit Emotionen kann rer, das dann ,,Erleichterung" gewahrt, ,,wenn wollen. Und Menschenrechte miissen wohl - 

ster und Greiser als die Verantwortlichen fir man nicht argumentieren." Strikt wendet er ,die Méglichkeit' einmal gegeben ist. Warden um der Menschlichkeit und um der Menschheit 

das Ungliick der Vertriebenen angeklagt hat. sich gegen irgendwelche Versuche oder Ar- die Schlesier diese Méglichkeit wirklich nut- willen - verteidigt werden, wo immer sie ver- 

Und wir haben auch nie etwas davon vernom- gumentationen, Unrecht durch Unrecht aus- zen? Keiner, den ich fragte, besuchte bisher letzt wurden oder gefahrdet sind! Was aber, 

men, da® er die Vertriebenen aufgefordert gleichen zu wollen; doch sieht er seine und seine Heimat, obwohl das, wie sie alle bestatig- wenn Recht und Recht sich dberschneiden? 

hatte, das ihrige zu tun, damit die Schergen unsere deutsche Aufgabe darin, auf Recht zu ten, ,,ohne weiteres" méglich sei. ,,lch scheute Rechthaberei ware da wahrhaftig ein schlech- 

jener, die willfahrigen Massenmérder vom bestehen; und meine einfache Frage, was aus mich bisher vor dem Papierkrieg. Es ist ein ter Berater! 

Schlage ‘Heusers, der Gerechtigkeit tiberliefert denen werden soll, die jetzt driben wohnen, endloser Papierkrieg", sagt einer. Papier also 

werden. Wenn es aber irgendwen gibt, der den wertet er bereits als eine ,,bestimmte Einstel- bereits bildet eine abwehrfahige Mauer gegen 

Zorn und die Erbitterung der OstpreuBen, der lung“, und lebhafter werdend verteidigt er ,,das den Besuch der geforderten Heimat: es scheint, Andrea Schmidt 
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kin Freund rae eT o f r 

der Gewerkschaften Pe el 

pole TN . ia reat ce oe eek 
mal Vor dem KongreB der IG Bau, Steine, Erden in der Berliner Kon- trl gE Ts , Fi ‘ 4 2 : a e ie kh 

Satz|greBhalle hielt der Prasident der Vereinigten Staaten, John F. ; ie A : Bis i eas 
ae dene am 26. Juni 1963 eine Ansprache, die folgenden Wort- | | . F | & ee Br? be ees rs & 

pauaooe | -evemeer | ae a ee 
mg ich bin bei Gewerkschaftsveranstaltungen kein Fremder, und sg’ ee ia . Tur ie + Via 
eut- darum fiihle ich mich hier heute ganz heimisch. Ich danke fiirdie Ty aaa | | ge ko . ae 4 
° Einladung, die mir durch George Meany iiberbracht wurde, hiermit 7 a ae ee ie a ee 2 _% * i , ¢ st: 

|ihnen, Herr Rosenberg, Herr Leber, Ihrem geschatzten Herrn Pisa dad Be 24s | = | ise ° lee 
Burgermeister, dem verehrten Herrn Bundeskanzler zusammen- PiAtiAst Ba te a Phe f 
pre und die Gelegenheit zu haben, mit allen denen zu | | | || | | |] pe eye ak 
sprechen, deren Arbeit in diesen sehr schwierigen und gefahr- ad ee eS f nl 
lichen Tagen so wichtig ist. matte : i 
dier im Hause ist unten ein Zitat von Benjamin Franklin ange- i ry . 
oracht, das lautet: ,;Gebe Gott, daB nicht nur die Liebe zur Freiheit, ‘4 4 a | i ‘3 
sondern auch ein tiefes BewuBtsein von den Rechten der Men- ; ~ ree | j 4 

f schen alle Volker der Erde durchdringe, so daB ein Philosoph, ' x : sf 
wohin immer er seinen FuB auch setzen mége, sagen kann: Dies j e | : } as 
ist mein Vaterland.‘ } Jam : BS 
West-Berlin ist mein Vaterland. j ; 

™ | Kein Mensch oder Land kann wirklich frei sein, wenn nicht alle a : i 
Menschen und alle Lander frei sind. Es ist kein Zufall, daB wah- \ i de 

rend der letzten 40 Jahre das Hauptziel der kommunistischen _ , : fis) 

Bewegung in der Vernichtung der freien Gewerkschaftsbewegung Se ; £- Bi at { 

bestanden hat. Wenn erst einmal die freie Gewerkschaftsbewe- i - 

gung vernichtet ist oder wenn sie vor den Karren des Staates id rs 

gespannt wird, wenn die Gewerkschaftsfiihrer von den Staats- 3 ; z i 

oberhauptern eingesetzt werden, wenn solche Zusammenkinfte i cs 

2 Formalitaten werden, die nur den Zwecken des Staates dienen, R 

| dann ist die Gewerkschaftsbewegung erledigt, und mit ihr die 

= Demokratie. Aus diesem Grunde dient alles, was Sie in Ihrem { Re 
: Lande tun, um die Freiheit zu erhalten, nicht nur dem Wohle . : : 

e | |hres eigenen Volkes, sondern Sie lehren auch den Gewerk- g 

d | schaften in all den anderen Landern, daB sie Verantwortung fiir " = : , 
~ | die Bewahrung der Freiheit iibernehmen miissen. Solange es das me Foe es 
n | gibt, kann diese Welt mit Hoffnung in die Zukunft blicken. ae 2 5 a 

- | Darum bin ich froh und stolz, heute hierher zu kommen. Alle r te ae Se 
: groBen Bemuhungen der USA in den letzten 30 Jahren - zu Hause ee See z Ee : 

t | sowie in Ubersee - wie Franklin Roosevelts New Deal, die Be- — a 
* | mithung Prasident Trumans durch den Marshall-Plan, die NATO, 

und alles ibrige, und ebenso die Bemiihungen Prasident Eisen- _prasident John F. Kennedy wird von Georg Leber (rechts) auf dem KongreB der iG Bau 

. | howers - alle diese groBen Bemiihungen um den wirtschaftlichen —_begriiBt. Links: George Meany Foto: Diederichs 
- | und sozialen Fortschritt haben die starke Unterstiitzung der 

_ | AFL/CIO und ihres Prasidenten Mr. George Meany erhalten, der 

_ | in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt aufrecht fiir 

| | die Freiheit eintritt. 

Deshalb bitte ich Sie dringend, meine Herren, bei der Erfiillung 

Ihrer Pflichten gegeniiber Ihren Gewerkschaftsmitgliedern zu 

bedenken, daB die Gewerkschaften nur in einer freien Welt exi- ben, die wir ihnen jetzt erkampfen wollen, wiinschen nicht nur 

stieren werden. Ich bitte Sie, genauso wie wir im Gewerkschafts- _ frei zu sein, sondern wollen auch ihren Kindern eine bessere Zu- 

verband der AFL und CIO in den Vereinigten Staaten, denjenigen kunft ermdglichen. Hier in Westeuropa und in den Vereinigten 

hilfreich zur Seite stehen, die sich bemiihen, auch in Sidamerika, Staaten, wo die Gewerkschaftsbewegung eine so bedeutende 

Afrika und Asien freie Gewerkschaften aufzubauen. Nur so Rolle spielt, hoffe ich, daB sie ein Beispiel fiir die Menschen geben 

bleibt unsere freie Gesellschaft auf die Dauer frei. wird, die im Siiden unseres Landes leben, die auf des Messers 

Wenn in den letzten zehn Jahren ein Mythos zerstért worden ist, Schneide im Begriff sind, sich entweder einer Art Totalitarismus 

dann war es die Auffassung, daB Kommunismus und wirtschaft- zuzuwenden oder eine freie, fortschrittliche Gesellschaft zu ent- 
licher Wohlstand Hand in Hand gehen. Ich glaube, unser Zeitalter wickeln, in der dank der Gewerkschaften die Friichte des Fort- 

| hat gezeigt, daB nur die Freiheit den wirtschaftlichen Vormarsch | schritts und die Ergebnisse der Produktion gleichmaBig und ge- 

fordert, daB ein System der Freiheit zugleich ein System des Fort- recht an die Bevélkerung verteilt werden konnen, und zwar nicht 

schritts und ein System der Verantwortung innerhalb einer freien durch einen Fihrer, sondern durch das Volk selbst. 
Gesellschaft ist und die beste Lebensform fiir die Menschen dar- __Ich halte die deutsche Gewerkschaftsbewegung und diesen Kon- 

stellt, bei der sie nicht nur am Tage, sondern auch des Nachtsin  greB fiir sehr wichtig, und ich empfinde es als eine Ehre, hier zu 

Frieden leben und sich eines wachsenden Lebensstandards er- sein. Berlin ist eine groBe Stadt. Sie hat in der Geschichte der 

freuen kénnen. letzten 18 Jahre eine bedeutende Rolle gespielt. Ich bin stolz 

Darum wollen wir die Freiheit — nicht nur, damit wir unsere eigene darauf, daB ich zusammen mit General Clay hier weilen kann. Es 

| Persénlichkeit entwickeln kénnen, sondern damit unser ganzes _ sieht so aus, als ob Amerika weit entfernt ist, aber wenn ich heute 

Volk vorwarts kommt. Die Menschen in meinem Lande, die auf abend abreise, dann verlasse ich zwar die Stadt, aber die Ver- 

| gleiche Arbeits- und Fortkommensméglichkeiten Anspruch ha- _ einigten Staaten bleiben hier.‘ 

|
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Harry Pross (zweiter von links) im Gesprach wahrend einer Pause Ze 
in 
st 

as Fragezeichen hinter dem Thema der — a oS a EE A EAT, , voy ee Se Set - 9! 

DD recnascicmacsere 14Bt erkennen, daB eine Pe i ek a Spt PIT es — ae 4 ; : P 
Provokation beabsichtigt war. Sie wurde auf- MN ef et a a ee oe aid 
genommen. Von allen Diskussionen, die in 4 ae Acs age age ee a F ; Z € Lies ti 

Recklinghausen stattfanden, war dies eine der We i —— get as. J: My (a, 7 

lebendigsten und aufschluBreichsten. Das war 4 mee Se a Ret eae ~ % Cia |i 
sicher zum nicht kleinen Teil das Verdienst Ae ASH Fo font = j x a he Siege eS 
der Diskutierer auf dem Podium. Drei Publi- a ee RP sas Z a ™ ae peer || ° 
zisten saBen da, alle drei vom Funk - Zeitungs- aa YF Sp ~ ee re a fe9 Seo Sr g 

leuten scheinen die Forum-Veranstalter nicht : v SS 3 ae F . J en 

viel zuzutrauen -, auSerdem sah man im Halb- 4 . Ps x Se eT ae ye - so A ea gh OSCE Mimo n 

kreis einen Berufspadagogen, einen jungen 4 . ET ios 7 ea SLi re ¥ ae F 

Vertreter der politischen Wissenschaften, r Tar e, - ere en egos t 

einen Unternehmer, ein Betriebsratsmitglied 7 Fs - A onmnetc | m : f , Jug fos See 

und zwei Bundestagsabgeordnete, von denen Ft - E so : pa] ae J was Oe ean ( 

der eine die Unionsparteien, der andere aie ‘ a - 2 % eee i ioe oe a ee Se 1 

SPD vertrat. Die Gesprachsleitung hatte Ri- = ao a SS peda eat og ee i eee 

diger Proske, als Panorama-Redakteur In- x ee Wa < eee i ES ee. | 

fragesteller und Provozierer von Berufs 3 5 cE oe ae Oe ee ee a: = em = ae | 

wegen. Wie gut er das bei denkbar gréBter eg is ge ae ie eae epee cree aoe hee al a 

Zuriickhaltung machte, merkte man prompt, a oes ao 7 et Sls a Silas 3 r re pan 4"B 

wenn er die Leitung einmal abgab. eA : ee x ee Fi Cibccoremesrs: 34 ai, gat we 
Aber mindestens zur Halfte ist das Gelingen 2 ee eo ae . nls gol et Seen A 3 x - 

dieses Gesprachs auch den jungen Gewerk- See.” = a Se ae Xe ; ) 
schaftern und Gewerkschafterinnen, die unten iS oe = ee a 2 | a S ; } 

im Saal saBen, zuzuschreiben. Die waren so pe ei S - 2 ae Sag © rr ae a Fe E 

wunderbar respektlos, so wach, so skeptisch, a eg eS ° ere! oe : ss ee % | 

so reaktionsfreudig, wie man sich junge Mit- Sas Bia = a Ee > re CaN f ink ey - ae ei 4 } 
glieder einer demokratischen Organisation nur mee 3 | _— 7 3S 7, - - = Ff : 

winschen kann. Hatten wir nur mehr von die- “Se ; 3 S . ae, We " 4 iY & co i ce ‘pts 

ser Sorte junger Staatsbiirger, um die Zukunft 3 . " x om oy = 2 Ea, 

der Demokratie in Deutschland brauchte uns : Veg ~~) ce Fi } 7 

nicht bange zu sein. a \ NY e le i Vs 

DaB Skepsis nicht gleichbedeutend ist mit Bi oe e ie j re 

Ohne-mich-Haltung, da8 kritische Wachheit ‘ Bors ‘ek Sees $ FA 
nichts mit Nihilismus zu tun haben muB, zeigte | ees be em Ys 2 aes \7 
sich am deutlichsten an dem Vormittag, als aes So ee ea Vil se, BS, 

man iiber die Welt der Erziehung sprach. eee oe aN | BE Bees ie lg be A 

Nihilisten und Ohnemichler werden gerade von Bese, ae Se: geal Pa ‘ ' sai | 

diesem Thema nicht zu fassen sein. Was Ce ms . fs ae “ee ia an eet ee 
kénnte ihnen mehr zuwider sein, als dber Pe i eee =< - _. Pe 
Schule, Lernen, Erziehung, Bildung zu spre- = Bee | iS ee ee a il 5 

chen? Nun, die jungen Gesprachsteilnehmer Goes ‘3 ae aN gen a fh > el 

in Recklinghausen waren bei keinem Thema so ee ee Z pee eS if ‘ 
dabei, so interessiert und engagiert wie bei eet Be | ek r 

diesem. Gewi8, sie haben sich kritisch uber oe 4% ee Pec ae Be  . By 

ihre Schule geduGert. Aber sie haben es nicht Bee ey Bea - ] OR 
schnodderig und besserwisserisch getan, sie ec 3 Oe et ney "9 ee 

haben dariiber geklagt, da8 ihnen die Schule ea ey bs i \ A 
zuwenig fiir das Leben mitgab, da@ ihre Bil- . * Bet 2. e £4 | ot. 4 

dungszeit zu kurz war, daB keine wirkliche he ee 3 
Gleichheit der Chancen besteht. Und sie lieBen ee = s. ff ke vas meer iy : 
keinen Zweifel, daB sie verstanden hatten, was A OE hex, t 4 ; Pr ae 
allzu viele unserer Bildungspolitiker teider a Wee li ee | : 

nicht verstehen, da®B es heute namlich vor- y Si % et tt 11 6 ee i 

dringlich auf Bildung in der Breite, auf das i 2 B eee 2 ee id 
Anheben des Bildungsniveaus der Gesamt- BY is. c f ary | J 

heit und nicht mehr nur auf die Férderung K ec, ” ® ee ed 

i el ss ee oy ok: = | ra 
weniger Begabter ankommt. 3 = \ = ot: i Ld ra 4 

Auch wenn es nur eine Minderheit innerhalb J a i * ements | 4 a 

der gewerkschaftlichen Jugend sein sollte, die 8 init i = ‘ 'f os 

dergestalt an der Bildungspolitik interessiert % | Ms Base a, 

ist, so wird hier doch eine Chance fiir poli- i 7 ee i ~a Lai 

tische Aktivitét sichtbar, die genutzt werden a ae \ “Sieg ‘$3 
muB. Die Fiihrung der Gewerkschaftsjugend ie r 5 ry. # ar | 

wird Wege suchen miissen, die Zahl der Inter- af ” x of \ . 7, a 

essierten zu steigern, die Information zu ver- vs Fe Si ‘a | 4 % ed 

bessern, die Aktivitét auf konkrete Ziele zu Ps pon Bere -. . ¥ aioe Fe | 

lenken. Wir brauchen in der Bildungspolitik ee oa . Sy as | 

die Stimme der Jugend. Wir brauchen sie ein- 5 ae ee Jae % : ct An isa 

fach deswegen, weil das Tempo der Entwick- Deiat ae Oe, isc aie * a a4 

lung sich so beschleunigt hat, daB die heute Bre 5 eRe 5 cua a a ae 

in der Verantwortung stehende Generation Wine oe ne me y 

- die ja gestern erzogen wurde — die Notwen- ee és 2 Kd RE iS 

digkeiten des Morgen oft gar nicht mehr recht ot ae ; d r Dh Ss ty a 

zu erkennen vermag. Wenn irgendwo die Frage # , ae se cd be 4 

»Diese Welt - unsere Welt?“ eine unmittel- 3 Fs . a) eS 4 

bare Bedeutung hat, dann in der Bildungs- “ 3 a % sé iS eg . a 
politik, denn die kann ihrem Wesen nach im- os y Zs é SS ee { 
mer nur auf das Morgen, auf die Zeit in zehn, sae Ei? Ss Mie my 
in 20, in 30 Jahren gerichtet sein. Eben deshalb MLE, ee ee a 
versagt unsere allzu kurzsichtig gewordene 5 oe = Sy . ros a 4 | 

Politik, die sich maulwurfshaft durch das un- a : \ Pe. oe 
mittelbar Anstehende durchwihlt, ja nirgends a — re) Piet 

so eklatant, wie auf dem Gebiet des Bildungs- SE . Pa a - pee | 

wesens. Zz \ o ee eer we 
Ob nicht in diesem Mangel an Perspektive, in a Ta J eee ts | 

dieser Geschaftigkeit, die nicht mehr auf- und 4 i Bate Ee ane a 

weiterzublicken wagt, ein wesentlicher Grund ta ss. he ee ee 

| 
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_ fir die politische Uninteressiertheit groBer = . 
Teile der Jugend, Uber die man in Reckling- A uto ren lese n fu r J u n g e M e nsc h en 

_hausen klagte, zu sehen ist? Es wurde am 
Diskutiertisch gesagt, die Parteien sollten 

die Theorie nicht ganz vernachlassigen. Das 

| ware des Weiterdenkens wert gewesen. Um 

| was geht es denn in der politischen Theorie? 

Doch um die Welt von morgen. Ist es nicht 

ein durchaus natirliches Verhalten — vielleicht 

sogar ein Zeichen von Instinktsicherheit -, daB 

sich die Jugend, wenn uberhaupt, zu allen Ginter Grass liest Fotos: Hans Rudolf 

Zeiten mehr fiir die Theorie, ja fir die Utopie 

interessiert hat? Sie lebt ja handelnd und 

| selbstverantwortlich erst in der Welt von mor- a 
gen, und es ist ebenso ihr Recht und ihre 

Pflicht, sich diese Welt von morgen auszu- 

«  denken, wie es das Recht der alteren Genera- 

= | tion ist, die Welt von heute fiir die beste aller 
© Zeiten zu halten. Die aus dieser unterschied- 

a lichen Haltung der Generationen erwachsende 

— Spannung und die daraus entspringende Aus- ss 

== | cinandersetzung stellen eine Triebkraft der 
fe gesellschaftlichen, der politischen Entwicklung 

o dar. Wo sie fehit - und bei uns fehit sie seit 

== nahezu zwei Jahrzehnten -, versumpft die 

4 Politik, wird die Atmosphare muffig. Eben dar- 

= um war das provozierende Thema dieses Ge- 

z sprachs genau zeitgemas. 
z Ob das auch die beiden Vertreter der groBen 

= politischen Parteien verstanden haben? Sie 

a hatten es nicht leicht mit den Gesprachspart- 

=| nern unten im Saal. Das Arsenal an politischen 
_ Gemeinplatzen, das sich in Parlamentsdebat- 

ea ten als durchaus brauchbar erweist, versagte 

,=| hier. Und mit Rabulistik und Parteiversamm- 
> lungspathos war erst gar nichts auszurichten. 

| Aber nicht nur in den Praktiken der Diskussion 
trat zutage, wie stark man sich auseinander- A 

gelebt hat, erstaunlicher noch waren die Unter- 2 P 3 

schiede im Denken. Da wurde von den Par- 

teien gefordert, sie sollten mit der demokra- 

tischen Willensbildung bei sich selbst ernst t 

; machen, sie soliten die innerparteiliche Dis- , 

kussion pflegen und die Jugend fair daran be- Bae) ay ee 

teiligen. Und was antworteten die Parteiver- \ ae 4 

2 treter in bemerkenswerter Ubereinstimmung? \ 4 sa 
#| Sie selbst hatten auch einmal der Jugend- a | 

organisation angehért, sie hatten sich zu ge- a h J ei 

wichtigen Parteiaémtern hinaufgedient, und - ee, 

jeder andere junge Mensch kénne das auch, ‘ psa 3 | . 
kénne auch dorthin gelangen, wo man die i we? in - 

| Hand am Driicker habe. DaB es gerade darum { 

| ging, da8 nicht nur ein paar die Hand am Driik- as H 
ker haben, daB politische Willensbildung von . er) ’ ze £ ¥ 

unten her auf breitester Basis erfolgen soll, ee : Pied 
hatten sie iberhaupt nicht begriffen. d ’ ne a . Peal 

Es dirfte eben deswegen héchst niitzlich fir 2 § ry is 

sie gewesen sein, einer Jugend zu begegnen, 

die es ernst mit der Demokratie, ernst mit der # ; 

Toleranz, ernst mit dem politischen fair play m 

nimmt. Und die auch selbst ernst genommen 

werden will und nicht damit zufrieden ist, die cn aed 

Rolle des politischen Hilfsarbeiters zu spielen. =: 

Wenn irgendwo die politisch wache, iiber ihre 2 

Situation nachdenkende Jugend empfindlich 

ist, dann ist sie es da, wo sie das Gefiihl hat, s teh 

manipuliert, mi8braucht, fir dumm verkauft zu a Cece ae 
werden. Durch die Intellektuellen auf dem Po- Be! e SS 
dium ging ein allgemeines Erschrecken, als : j a 
beim Unterthema Betriebs- und Arbeitswelt a PES oo oad Sa 

alle Jugendlichen, die sich auGerten, die Ar- eee ae 
beit im modernen hochrationalisierten Indu- E Paid - “ikicgiee 
striebetrieb als Uberwiegend inhuman be- oo ates ae gaia 
zeichneten, sie als etwas hinstellten, zu dem a i ag ae 
man keine persénliche Beziehung haben kénne yn Re BT aR te 

| und das man ausschlieBlich um des Geldver- Bi ee a ra AR co th ae Oh 

dienens willen auf sich nehme. Man wird das BO ee ne tn nr Soa a 
Unbehagen, das sich hier auBerte, so ernst sae fo Ease pices 
nehmen miissen wie das gegeniiber der Poli- ie lll eae 
tik. Und wenn fir die politische Erziehung ge- , oe bs eo 
fordert wurde, daB sie die Konflikte nicht ver- Bee 
tuschen, sondern in den Blick bringen solle, 

dann gilt das hinsichtlich der Arbeitswelt erst 

recht. Erst wenn das Bild der betrieblichen 3 

Wirklichkeit ohne Verfalschung durch schéne Z 

Reden iber Betriebsgemeinschaft und Part- 

nerschaft klar und nichtern gesehen wird, 

laBt sich erkennen, was geschehen kann, um 

die Unmenschlichkeit der Arbeitswelt zu be- 

seitigen oder doch zu mindern und was fir 
den Menschen getan werden muB, der diese 

Welt zu bestehen hat. 
Das Gesprach hat hier und hat in anderen 

| Fallen nicht zu Antworten gefihrt, die allge- 
mein befriedigen konnten. Aber wann kénnte 
das je ein Gesprach. Da8 die Fragen deutlich Pre Ay 

wurden, die gelést werden wollen, wenn diese Bs fae 

Welt unsere Welt werden soll, das ist, was i bai 2s 

{ man erwarten konnte. Und diese Erwartung ist a8 

| in Recklinghausen erfiillt worden. 

Cato , 
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. { a i . TN ‘ 5 A‘ Anfang dieses Jahrhunderts die zionistische Bewegung in anderen Landern nicht findet. Gegenwartig gibt es in Israel den europaischen Landern nach Israel, wo sie Seite an Seite tritt stehen jedem frei, und alle organisatorischen Angelegen- 

a aes mg ih eS XO > \ a oe ihre Jugend autrief, in Palastina eine Heimstatte fur das gegen 600 Gemeinschaftssiedlungen und Genossenschafts- mit den jungen Halutzim Feldarbeiten verrichten und dadurch heiten werden in demokratischer Weise geregelt. 

en Fi ie 4 4 SF ; * \y x YY ~\ St ‘N judische Volk zu grinden, stromte eine von nationalreligiésen dérfer mit mehr als 200000 Mitgliedern, dagegen nur hundert ihre Ferien ebenso nutzbringend und lehrreich wie angenehm Wer sich zum Eintritt in einen Kibbuz entschlieBt, verzichtet 

Y we FAK Mpg Fie GW. Ns » Ky os SX AN a und sozialistischen Idealen inspirierte Jugend ins gelobte Dérfer mit privaten Bauernwirtschaften, die insgesamt 110000 verbringen. auf Privateigentum. Es ist nichts AuBergewdhnliches, da8 

i, / (jh. ()' VIA \ \ r NN WN Land, um auf dem historischen Boden ihrer Vorvater ein neues Einwohner zahlen. So ist Israel das einzige Land der Welt, in Doch nun wird sich sicherlich der Leser die Frage stellen, was deutsche Juden, die nach ihrer Auswanderung aus dem Dritten 

Ei /, 1A | t 4 v\ ey \ x N SS Leben zu beginnen. Die jungen Idealisten nannten sich Halut- welchem die Mehrheit der Landbevélkerung aus freiem Ent- denn eigentlich der Kibbuz ist und worin seine wirkliche oder Reich Mitglieder eines Kibbuz wurden, ihre von der Bundes- 

as 7 i 4 A ; I \e y s\ \\ x zim, d.h. Pioniere. Und Pioniere waren sie in mehr als einer schluB den Gemeinschaftssiedlungen und Genossenschafts- vermeintliche Vorzugswirdigkeit besteht. Diese Frage soll kurz republik erhaltenen Entschadigungsgelder dem Kibbuz ver- 

ow of r / Ve " ‘ i \ Bedeutung des Wortes. Sie verwandelten nicht nur 6de Wiisten- dérfern den Vorzug vor privaten Bauernhéfen gab. beantwortet werden. machen, als der groBen Familie, der sie nun angehéren. Freilich 

le A: » a ee fh LY p \\ \ WARS ~ gebiete in fruchtbares Ackerland, wobei jeder Halm einen Bald wurden die israelischen Kibbuzim im Ausland Gegen- Der Kibbuz ist eine auf der Grundlage gegenseitiger Hilfe fordert eine solche Identifizierung des einzeinen mit der Gemein- 
4 - ™ 2 \ \ \ \ > Tropfen SchweiB kostete, sondern erwiesen sich auch als stand der Neugier oder Bewunderung und auch des Studiums, fuBende Wirtschafts- und Lebensgemeinschaft ohne Privat- schaft eine innere Uberwindung, besonders in einer Welt, in 

f t \ ‘ . soziale Bahnbrecher, die stolz und frei neue Gemeinschaften mit dem sich Nationalékonomen und Soziologen befassen. In eigentum an Land und Produktionsmitteln, deren Mitglieder wie der die Mentalitat des Menschen durch die jahrtausendealte 

3 1.2 a ce “4 YX % & % . a schufen, die zu dem Besten und Vollkommensten gehéren, was allen Hauptsprachen existiert eine immer gréBer werdende Briider und Schwestern in einer Familie miteinander leben. Einrichtung des Privateigentums geformt wurde. Es fehlte daher 

Ez ents ie ; \ 7” \ ee i = die unvollkommenen Menschen an sozialen Gebilden bisher Kibbuzliteratur. Der Kibbuz wird von den einen akzeptiert, von Jeder Kibbuzianer arbeitet nach seinen Fahigkeiten und Kraf- auch nicht an Auguren, die dem Kibbuz ein baldiges Ende vor- 

pe mae ee ‘ KY a x \e 7 hervorgebracht haben. den andern abgelehnt, st6Bt aber nirgends auf Feindseligkeit. ten, und die Gemeinschaft sorgt in gleicher Weise fiir die leib- aussagten. Der Kibbuz, meinten sie, werde ebenso scheitern 

. ; i (24 : Z Lae AY {eit 7 AY Zahe Hingabe an ihr Ideal, geistige Integritat und solidarischer Im Unterschied zum russischen Kolchos, der den Bauern vom lichen und geistigen Bediirfnisse aller. lm Kibbuz werden die wie die vielen utopischen Sozialexperimente auf dem neuen 

eed wg iH id é ‘Vegi ae? 4 Bas + e . aw’ eusammennals der Pioniere sowie die strukturelle Originalitat Staate aufgezwungen wurde und ohne den permanenten Staats- einzelnen Familienhaushalte durch freiwilligen Zusammen- Kontinent im vergangenen Jahrhundert. Diese diisteren Pro- 

% se bye 5 ren a N ihrer Gemeinschaften zogen im Laufe der Zeit die Aufmerksam- zwang iber Nacht der Auflésung verfiele, bliebe der Kibbuz schluB zu einem Gemeinschaftshaushalt von Hunderten und phezeiungen gingen nicht in Erfillung. Das Werk der Halutzim 

ei = a: a g keit der Welt auf jene Keimzellen einer neuen Gesellschafts- auch dann bestehen, wenn es keinen Staat Israel mehr gabe, es sogar von Tausenden erweitert. Eheleute haben ihr eigenes stand unter einem gliicklichen Stern. Giinstige auBere Um- 

s ——— I ad - ordnung, die sich auf biblischem Boden unter dem Volke des sei denn, die Kibbuzianer wiirden mit Gewalt vertrieben wer- Heim, doch ihr Nachwuchs wird in besonderen Kinderhorten stande und besondere innere Voraussetzungen verbirgten den 

| ‘ Alten Testaments entwickelten. Heute sind diese Gemeinschaft- den. Besonders groB ist das Interesse fiir die Kibbuzim in den unter den Augen der Eltern, die taglich mit ihren Kindern zu- Erfolg. 

~~ ‘ é ten in der ganzen Welt als Kibbuzim bekannt. Nach Griindung jungen afrikanischen und asiatischen Staaten, die beim Neu- sammenkommen kénnen, mit aller Sorgfalt erzogen. Auf eine 

zs : ‘ des Staates Israel nahmen die Kibbuzim an Zahl und Mitglie- aufbau ihrer Wirtschaft und Sozialordnung aus denisraelischen _einfache Formel gebracht ist der Kibbuz eine Gemeinschaft 
ase ——_ Se { ge zu, und gleichzeitig bildeten sich genossenschaftliche Erfahrungen und Experimenten zu lernen hoffen. In der letzten jenseits von arm und reich, in welcher das Wir und Unser den 

rbeitsdérfer einer besonderen Art, die Moschawim, die man Zeit reisen auch immer mehr junge Arbeiter und Studenten aus gleichen Platz einnimmt wie das Ich und Mein. Ein- und Aus- 
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Auch fiir die Halutzim war der Anfang nicht leicht. Die Pioniere : es tern entzogen zu werden, der Obhut ausgebildeter Warterinnen 

muBten schwere Zeiten durchmachen. Als ich Israel im Jahre es anvertraut sind. Vom zweiten bis zum sechsten Lebensjahr 

1950 besuchte, war die Arbeit der Halutzim hart, und der Wohl- ee ‘ sind die Kleinen in mustergiltigen Kindergarten untergebracht, 

stand lag in weiter Ferne. Man wohnte in den primitiven Holz- $s £ wahrend die schulpflichtige Jugend ihre eigenen Heime hat. 

hausern der Griinderperiode, der gemeinsame Speisesaal war . ae 4 Die Gemeinschaft verlangert auf eigene Kosten den staatlich- 

im Einwandererblockhausstil erbaut, das Essen frugal. Nicht spe obligatorischen Schulunterricht von acht bis auf zwélf Jahre | © 
wenige Halutzim lebten an der Grenze des Asketentums. Doch - aa fir die gesamte Jugend beiderlei Geschlechts und versichert | 

ihr Geist war stark, und dieser Geist war es, der, um mit Wallen- , ae . sich damit einen Nachwuchs mit wissenschaftlicher Berufs- | 

stein zu sprechen, ,,sich den Kérper baute". 4 a. ausbildung fir die Landwirtschaft, der die beste Gewahr datir 

Als ich Ende 1962 Palastina erneut besuchte, fand ich ein ver- ee bietet, daB die Kibbuzim auch in Zukunft bei der Produktion | 
jiingtes Land vor. Israel hatte ein Sozialwunder vollbracht. Die "7 von Landwirtschaftsgiitern ihren Platz im internationalen Wett- " 

meisten Kibbuzdérfer waren planmaBig umgebaut worden. ) yar bewerb werden behaupten kénnen, denn die Gesellschaft von 3 

Wirtschaftsgebaude, Stallungen, Fabriken, Reparaturwerk- ‘a a “—™* morgen wird von der heutigen Jugend gestaltet. 2 

statten usw. lagen am Dorfrand mit Windrichtung nach auBen. en all c Der materielle und kulturelle Aufstieg der Kibbuzim stiitzt sich s 

Im Zentrum der Siedlung stand der stattliche neue Gemein- b = bs b nicht zum wenigsten auf die auBerordentliche Steigerung der = 

schaftsspeisesaal, das Verwaltungsgebaude, die Schule, das rs {= . Landwirtschaftsproduktion im letzten Jahrzehnt, die durch Ein- | 

Klubhaus und in religiésen Gemeinden auch eine Synagoge. z i i a fihrung moderner Maschinen, Verbesserung der Arbeits- 

Das in anmutigen Griinanlagen eingebettete Wohnviertel glich . WE oe aay’ methoden und eine rationelle Organisierung des Arbeits- 

einem modernen Ferienheim. Versammelten sich vor ihren A A ire prozesses erméglicht wurde. In der Viehzucht ist es den Kib- 

schmucken Einfamilienhausern inden gepflegten Gartenanlagen we es f z ~ at i buzim gelungen, durch Zuchtwahl auserlesener Rassen, Ver- 

auf griinem Rasen jung und alt nach Feierabend beim Tee, dann aw o FZ fi F ff an a3 besserung der Futtermittel usw. die Milchproduktion je Kuh auf 

schwebte das friedliche Fluidum einer eintrachtigen GroB- * fe a F i durchschnittlich 4250 Liter zu erhéhen und Spitzenleistungen 

familie ber dem ganzen. Im Innern der kleinen Villen findet ae * Fai TZ 5 ae von 5500 Litern pro Jahr zu erzielen, womit sie zu den besten 
man jeglichen Komfort vom elektrischen Kiihischrank bis zur if ; J SSSR came Milchproduzenten der Welt aufgeriickt sind. Vor zwélf Jahren 

zentralen Warmwasserversorgung. Am Ausgang des Residenz- . \ ae es ais ales f * herrschte in Israel Mangel an Eiern und Gefliigel, heute dagegen 

viertels liegt das geraumige Schwimmbassin mit dem obligaten 4 aes erent ; 7 hat man so groBen Uberflu8 daran, daB man groBe Mengen 
Sportplatz fiir die Jugend. Addiert man dazu die Kulturbetreu- f é } davon ins Ausland exportiert. Zur Zeit der Griindung des Staa- 

ung mit kostenlosem Theater- und Konzertbesuch und die Ver- se 4; > 3 x tes Israel muBte das Land Baumwolle importieren. Nachdem 
sorgung von Kosmetikartikeln fir das weibliche Geschlecht, ‘ a tate A i die Kibbuzim Baumwolle anzupflanzen begannen, kann man 

ausreichendes Kleider-, Biicher- und Feriengeld, dann hat man y ,.) we on jetzt den Bedarf mit der Eigenproduktion decken. Die Kibbuzim | 

ein genaues Bild von dem heutigen Lebensstil in einer israeli- * /i ed Ks 5 < fiihrten den Sisalhanf im Lande ein und pflanzten Mango- und 

schen Siedlungsgemeinschaft. Schéner hatten sich die Uto- VA Mi cs ee A ro Avokatobaume mit solchem Erfolg, da8 die Frichte hiervon mit | 

pisten der Vergangenheit ihr soziales Ideal nicht ausmalen a if ie Gewinn im Ausland verkauft werden kénnen. Die ersten Jahre 

kénnen. Nal i] fies a nach der Staatsgriindung gab es in Israel Lebensmittelknapp- | 

Die gréBte Aufmerksamkeit der Kibbuzianer gilt dem Wohl der 4 “Aa FA y heit, heute ist der Uberflu8 an Landwirtschaftsprodukten so 

Kinder. Die Neugeborenen kommen in das mit allen modernen 4 d r groB, da8 man dafiir Absatzmarkte im Ausland sucht. Israel 

Einrichtungen ausgestattete Babyheim, wo sie, ohne den Mit- SS a bemiht sich zur Zeit um die Zusammenarbeit mit der Euro- 
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<< Solo im Kiinstler-Café 4 ery -- a . << Lernen - und das Erlernte in die Tat umsetzen 

es 4 ba 3 = * ry 

padischen Wirtschaftsgemeinschaft, von der man sich die Se ‘ 4 8 Inhalts der Gemeinschaft nach sich zu ziehen braucht, und daB 

| ErschlieSung neuer Markte verspricht. i eae a auch die Einschrankung der Wirtschaftsdemokratie nicht zu 

Der technische Fortschritt und die Industrialisierung der Land- befiirchten sei. Sie glaubt auch, da® die Devise ,,Einer fiir alle 

wirtschaft fuihrten nicht nur zur Produktionssteigerung, son- ae und alle fiir einen“ ein vom Fortschritt der Technik unabhangi- 

dern hatten fiir den einzelnen Kibbuz auch soziale Konsequen- i Pi. ws g ° s od ges Postulat ist, das unter allen Umstanden erhalten werden 

zen. Die fortschreitende Technisierung durchbrach die wirt- = Peevey) | kann und muB, auch dann, wenn sich der Kibbuz gezwungen 

schaftliche Isolierung des Kibbuz auf dem Gebiete der Pro- Tes fihlt, zur Zeit der Ernte Hilfsarbeiter oder auch sonst Fach- 

duktion. Es erwies sich als vorteilhafter und rentabler, die eigene arbeiter, die nicht in den Kibbuz eintreten wollen, gegen Lohn 

Traktorenstation und Reparaturwerkstatt, die Kleinkonserven- ; einzustellen. 

| fabrik, Schlachterei, Wascherei usw. aufzugeben und gemein- Die Diskussion zwischen den Verteidigern des Alten und den 

sam mit den Nachbarkibbuzim GroBbetriebe zu errichten, in a5 Befiirwortern des Neuen nimmt ihren Fortgang. Die Tradi- 

denen billiger produziert werden kann. Einige Kibbuzim berei- “yg tionalisten winschen die Kleinhaltung des eigenen Kibbuz, 

ten auch die Spezialisierung auf gewisse Produktionsgebiete, und die Modernisten treten fiir die zwischenkibbuzianischen 

wie Hiihnerzucht, Baumwollpflanzung, Weinanbau usw. vor, " Produktionsgenossenschaften ein, die der Fortschritt der Tech- 

durch die sie ihre Produktionsquoten steigern und ihre Ein- nik erheischt. Es ist indessen ein Trost fiir die Kibbuzfreunde, 

nahmen vergréBern kénnen. In kleinen Gemeinschaftssiediun- i daB beide andem Grundsatz: ,,Jedernach seinen Bedirfnissen“ 

gen wurden auch die drtlichen Schulen aufgegeben und Kreis- \ : festhalten. Keiner von ihnen will die Kibbuzfamilie auflésen. 

schulen mit vollzahligen Klassen fiir alle Altersstufen errichtet, | im Zusammenhang mit der Diskussion zwischen Traditiona- 

in welche die Kinder mit Schulbussen transportiert werden. In listen und Modernisten hat man die Frage gestellt, ob der 

dieser Modernisierung sieht eine Anzahl alternder Halutzim Kibbuz uberhaupt noch eine Zukunft habe. In der unversieg- 

eine Auflockerung des ihnen so teuren Gemeinschaftsgeistes, baren Quelle des sozialen Idealismus der jiidischen Jugend 

von dem die Kibbuzbewegung bisher getragen wurde. Sie liegt die Antwort hierauf. Immer noch pilgern neue Halutzim 

firchten von der neuen Entwicklung auch eine Abwertung der bis aus Argentinien oder Australien, nicht selten familiaren 

inneren Demokratie. Ein Vertreter dieser Richtung sagte: Wohlstand und persénliche Karriere hinter sich lassend, nach 

»:Wenn bereits in einer kleinen Kibbuzgemeinschaft Schwierig- dem kleinen Israel, dem Lande der VerheiBung, um in der 

keiten zwischen dem Leiter eines bestimmten Wirtschafts- menschenleeren Negevwiste in harter Pionierarbeit neue 

zweiges und einem Kollegen ,der Masse‘ aufkommen kénnen, & Kibbuzim zu errichten. Und auch jugendliche Idealisten aus 

wie sollen dann die Probleme der wirtschaftlichen und sozialen den saturierten Kibbuzim Galilaas oder anderer israelischer 

Demokratie in einem groBen Regionalkibbuzverband gelést Regionen geben das von ihren Eltern in jahrzehntelanger 

werden kénnen? Der Mensch hat schlieBlich auch eine Seele, a schwerer Aufbauarbeit errungene Wohlleben unbedenklich auf, 

und der gréBte Teil der Menschheit laBt sich von seinen Geftih- E ry : um sich zu ihnen zu gesellen. Es ist ermutigend, daB nicht nur 

len leiten. Welchen Platz aber soll die Gefiihiswelt in einer gro- materielle Not und Elend, sondern auch geistige Unruhe und 

Ben regionalen Wirtschaftsgemeinschaft einnehmen?“ 7 ideelle Zielsetzungen die einzelnen zu Kollektivaktionen inspi- 

Die Mehrzahl der Kibbuzjugend teilt indessen diese Auffassung : rieren, die dem Fortschritt der Menschheit dienen. Kibbuz und 

nicht. Sie glaubt vielmehr, da® die Obertragung gewisser Pro- Moschaw verdanken ihre Geburt dem schépferischen Geist der 

duktionszweige auf die regionale Ebene weder einen Verzicht Erneuerung, und solange dieser Geist lebt, werden die israeli- 

auf die Gefiihiswelt bedeute noch die Aufgabe des sozialen schen Siedlungsgemeinschaften nicht untergehen. 
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Ga im Ruhrgebiet, heiBt die eine = =“ <a (_ mie eee i- De SES Schreibtisch abends oder sonntags - nunmehr | 
offizielle Kunstausstellung der diesjahri- : e ony eo: ‘ . a Dy bn 3 vielerorts auch samstags - im Malen oder 

gen Ruhrfestspiele (siehe,,aufwarts", Folge 6), \\ aes N Fea ae no “ wd Fey 2 ‘i Modellieren den notwendigen Ausgleich fin- | 

, Laienkunst im Ruhrgebiet‘ die andere. In der / } . i re Li ae ala Ly) #] det, sich eine kleine Welt aufbaut, in der er | 
Kunsthalle am Bahnhof Recklinghausen sind [ WE AG IA as ee S| eT gliicklich ist. 
auch rheinische und westfalische Kinstler, Oy We “ay _* na > ey eR | 
und zwar Berufskinstler, zu sehen, aber der pm oe 5 pera pee SF co oe eit +++» Trotz scharfster beruflicher Beanspru- j 

Schwerpunkt dieser Veranstaltung liegt auf Z er" pepe — i 4 y chung ergibt sich bei einer kiinstlerischen Be- | 

dem Sammein, auf dem Konservieren, nicht auf 7 ay Y ‘ 2 eo tatigung eine so tiefgreifende Erholung, wieich 
dem Schépferischen im Ruhrgebiet. r * pe we mw ail = ined < sie bei einer anderen Freizeitbeschaftigung i 

s | & 4 Ys C6 Ce ee nicht finden kann..." meint ein Laienmaler. 
Nun wird — im Rathaus zu Recklinghausen - 4 = zm % i. x 1 be Und ein anderer (ebenfalls im Recklinghauser | 

gezeigt, daB und wie man im Revier kiinstle- We * i A 4 ; + a ~ aa Katalog abgedruckt): ,,... Meine Lust und | 7 
risch, malerisch und bildnerisch tatig ist, aller- SS ' “8 f j A’ Vers’ ¥ Via Liebe haben sich so gesteigert, daB ich mir | | 
dings gleichsam nebenberuflich. Denn die A Bhuse Yer f x a a nS ein Leben ohne Malerei nicht mehr vorstellen | 

Aussteller sind Hauer, Steiger, Labortechniker, * \) { 7 y ~. kann.“ : ’ 

Kaufmann, Karosseriebau-Ingenieur, Maschi- ‘ . Se QP : 5! Bi, r 
nenschlosser, Bohrer, Blechdreher, Monteur, a oie ka a Wir denken an Kinder und Jugendliche, die 
Schneider, Molkereifachmann, Anstreicher * ; 7a 3 ri ba sich auch so ,,nebenbei", jedoch mit voller 

u. a. Man widmet diese Schau also den Laien. 4 7 § c a en Hingabe schépferisch betatigen. Nur daB die 
Das birgt natiirlich, da es sich um eine offizielle, ‘ Ge ¥, a Kinder dies Tun — gleich wie Spielen, Basteln 

reprasentative Veranstaltung im Rahmen der r * Re - 3 und Singen - benétigen, um sich zu entwik- 

inzwischen beriihmt gewordenen Ruhrfest- 4 i ee & % } keln, harmonisch zu entwickeln, wahrend die 

spiele handelt, einige Gefahren. fame y, aF  % f Erwachsenen schon fertige Persénlichkeiten, 

Im Ausstellungskatalog schreibt Bernhard »,ausgewachsene" Menschen sind. Das pragt 

Tacke, stellvertretender DGB-Vorsitzender sich dann auch im jeweiligen kinstlerischen 

und Aufsichtsratsvorsitzender der Ruhrfest- »Fahrendes Volk'', von Johann Adamczyk. Lebt als Baustellenkontrolleur in Dortmund Stil aus, freilich nur bei jenen, die man heute ] 

spiele: mit dem Begriff ,,Sonntagsmaler“ umschreibt. 

»,++» Das Bedirfnis nach freier Zeit entspringt Sie sind die besondere Freude in dieser Laien- 

auch dem Verlangen, etwas anderes tun zu kunst-Ausstellung in Recklinghausen, Maler, 

wollen. Der stets gleichbleibende Arbeitsgang die nicht auf die gangigen Stile schielen, die 

in vielen Berufen, die Einférmigkeit des Ar- i e aan fi sé o allein ihrer Phantasie und der Wirklichkeit - 

beitsplatzes oder die Monotonie des Arbeits- 5 rT . Ne ed f ihrem Beruf und der hauslichen Umgebung -— 

vorganges rufen das Verlangen nach Ab- i yd a Se 9 verpflichtet sind und diese aus naivem Herzen 

wechslung, nach dem Ausgleich fiir die Ein- s “ dt & } aufs Papier bringen oder auf der Leinwand 

férmigkeit und Monotonie wach. Es ist sicher- Mei arta tet a 4 realisieren. Diese Maler des ,,einfaltigen Her- 
lich gut, wenn dieses Verlangen gegeben ist, care! «1 col a a - & 5 4 zens" - wie man diese Art von Kiinstlern 
denn es zeugt von geistiger Regsamkeit. Die e Ly ni vial i ae Pt schon genannt hat - malen nicht nach bild- 

Gefahr, da® diese geistige Regsamkeit durch Pie SY es ¢ § . gt P Sa - nerischen, Asthetischen Gesetzen, sondern 

die immer gréBere Arbeitsteilung, verbunden bette, f° F vi ait a) nach eigener Welt- und innenschau. 
mit einer minuziésen Zeiteinteilung, ,abgetétet' 4 ee . fea 

wird, wachst. Diese Gefahr laGt sich nicht mehr ~) c ae 4.) " pecs ied pe ad DaB es neben diesen Sonntagsmalern — wenn 
bannen durch ein Zuriickdrehen der Arbeits- é cae a : ad Pa OO Ps Ae auch viel seltener - die ,,Sonntagsplastiker" 

rationalisierung. Es kann ihr nur begegnet e os be a  * gibt, lehrt die gegenwartige Ausstellung. Die 
werden durch mehr freie Zeit und ihre sinnvolle oo oe ba zahlreichen bemalten Zementfiguren von 

Gestaltung. a D @ schlichter, naiver Ausdruckskraft und kést- 
BY ‘ es lichem Humor, die ein Bergmann vor und im 

Sinnvolle Gestaltung der freien Zeit bedeutet ae oa j rere Rathaus zeigt, weisen bereits den Weg zur 

nicht organisierte oder gar kommandierte 4 i ~ — Volkskunst, einem weiteren Kapitel des Laien- 

Freizeitgestaltung. Wenn wir von sinnvoller i ‘ at t% 9 Ay schaffens. 

Gestaltung der freien Zeit sprechen, dann ist er” x i r 

damit angedeutet, da® diese Zeit des Men- Be : ar AuBer dieser Gruppe finden wir hier noch 
schen einen Inhalt, einen gestaltenden Inhalt ‘i oe zeichnende, malende, modellierende und 

haben soll... Sinnvoll gestaltete freie Zeit be- ee y schnitzende Werktatige, die sich keineswegs 

deutet schépferische freie Zeit. Die schépferi- S; stilistisch, sondern héchstens durch mindere 

sche Kraft des Menschen, die durch Arbeits- : Qualitat von jenen ,,Kollegen“ unterscheiden, 

teilung und vorgeschriebenen bzw. mecha- die die Kunst meist nach Studien auf Werk- 

nisch bestimmten Arbeitsablauf immer mehr »Die Geduldprobe"', von Karl Kazmierczak. Lebt als Rentner in Duisburg schulen oder auf Kunstakademien zu ihrem 

lahmgelegt wird, muB in der freien Zeit ange- Beruf erhoben haben. Sie haben die unbe- 

regt und aktiviert werden. Dadurch wird die rihrte Welt der Sonntagsmaler verlassen. Und 

,Selbstentfremdung des Menschen‘ und ,der das ist nicht verwunderlich, werden doch in 1 

moralische Untergang unseres Geschlechtes‘ unserem hochindustrialisierten Land an allen 

verhindert..."* »»Pferderennen“, von Hans Koehn. Lebt als Rentner in Dortmund Ecken und Enden Kunstdrucke und Kunst- 

biicher feilgeboten, und gibt es Galerien und 

Das Schaffen selbst, das musische Tun, der Museen - auf sie weist gerade die Ruhrfest- 

Ausgleich sind in erster Linie also wichtig, f hee? spielausstellung ,,Gesammelt im Ruhrgebiet 

weniger die Ergebnisse, mégen sie nun von i be are hin -, wo man sich ,,Vorbilder“ holen kann. In 

hoher Qualitat sein oder nicht, und am we- afB ba ete } a P S 2 ea Y el ere rr Wes i dieser zweiten Gruppe findet man also Im- 

nigsten sollten derartige Ausstellungen von #2 ase a « ete Ph LAY ces + Wr. , CS 487 5S ’ os te 4 aete pressionisten und Realisten sowie Maler, die 
Laienkinstlern Uberschatzt werden oder zu a Oe APR gan aa Ate ia ~ NX. S . Bi a ohne Cézanne undenkbar waren, Kubisten und 
falschen Ambitionen AnlaB geben. Waren ¢* GES. LNG eh a ON a ‘¢ Or ae a Expressionisten und sogar Abstrakte. Neben 

solche Veranstaltungen dem Laien nur Sprung- 7a Mase, g Wy Bates ie ia - ee ( O BA Kitsch ist da manches Hochwertige, das sich 

brett zur ertraumten kiinstlerischen Karriere Oven fa Le ve 7 $ - ‘ \\\ A £ in echten Kunstausstellungen sehen lassen 
oder erhoffte er sich, daB seine Arbeiten von x99 aA iiss <a . % s\\ \\ ra ae kann. 
hier in die Museen gelangten (tatsachlich sind |e (aaa pe) o : \oNgee 
im Rathaus etliche Werke ausgestellt, die ,,Ge- as Le | oS LW Diese Schau ist Ubrigens nicht besser und 
sammelt im Ruhrgebiet“ wurden, sich heute im ae ea (| K Fo Ya a iy nicht schlechter als die vielen anderen gleich- 

Vestischen Museum Recklinghausen und in er N (tee eR > M i gearteten Veranstaltungen, die sonst etwa im 

Privatsammlungen befinden), so ware der a ya COR ar Oe Rn Rahmen des DGB anlaBlich von Tagungen, 
Zweck der ,,Sonntagsmalerei“ verfehit. Der © Ls Ae s YW + Kongressen und Jubilden - z.B. von der IG | 
groBen Zahl malender und schnitzender Werk- Fe Fei ; a as PD» 3 “t EUG Metall oder der Postgewerkschaft - im Laufe 

tatigen, die von dieser Ausstellung ausge- hs , ; j f <e Ys L4;,5 ey des letzten Jahrzehnts organisiert wurden. 
schlossen sind, gaukelte man nur ein falsches eed ¥ Ses, a. ; 3 Ss ‘SS . ye 7 ‘ Peers Hier ist die Auslese einmal nicht nach Fach- 

Bild vor. 3 2 A y : ay We Das ‘ he io Joes 2 y Pas eh gruppen, sondern nach regionalen Gesichts- 

_— sak es ee, ERM pew — eo. a punkten getroffen worden. Das hebt sie hervor. 

Was am Schaffen dieser Laien erfreut, gefallt ss re ; i Boe | Be GAT sa a RRS BEE 2 

und nachahmenswert erscheint, ist ja die Tat- 0, eae Wa nt SED AW a icc ot oe ae ee 

sache, daB der Kumpel oder die Hausfrau, der i Bae eee REG ae oe eae , ai eae a 
Kollege am FlieBband oder der Angestellte am BA ae ety! ere tas Mer tod peg | ee cr ckeL Giinther Ott 
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Bericht einer Augenzeugi 

BAF ae Ee Nv dem zweiten Weltkrieg sind zahl- Lager. Kitty: ,,lch hatte schon viel gesehen, 

ee - ye <—<%. & reiche Bicher iiber die Judenverfolgung aber niemals, niemals etwas wie dies. Wie 

fis A oe Be te wahrend der Hitlerzeit und die Konzentrations- hypnotisiert stand ich da und konnte mich 

ee ee es os pe lager der Nazis erschienen. Zu den erschit- nicht rihren. Mit meinen eigenen Augen wurde 

Pd . . 4 P a io : ae terndsten Dokumenten muB das schmale Buch ich Zeuge eines Mordes, aber nicht der Ermor- 

i} é 3 s a 4 ae, Aber ich lebe“ von Kitty Hart (Hamburg: dung eines Menschen, sondern Hunderter von 

os y Ne oN =a oa f Claassen, o.J., 189 S., Lw., DM 12,80) gezahlit Menschen, unschuldiger Menschen, die man, 

ae ss Pe a 4 re f z werden, das in seiner schlichten Darstellung zumeist ahnungslos, in eine groBe Halle ge- 

ch = So 4 a a Zz und stillen Gré8e an das ,, Tagebuch der Anne fihrt hatte. Es war ein Anblick, den man nie 

ng ss P CE we Frank" erinnert. vergessen konnte. Oft kommt es vor, daB die 

on Se > * ater (S238 " Z Kitty Hart verbringt ihre Kindheit in der kleinen hier eingesetzten Gefangenen ihre eigenen 

a a ays A 2 Se GY Stadt Bielsko im sidwestlichen Zipfel Polens, _Eltern, Kinder oder Freunde einaschern mis- 
id pe ais <4 x Pe 2h C2 ase dreiBig Kilometer von der ehemaligen deut- sen. Alle sind Uberzeugt davon, daB die Deut- 

ir 24 e 5 4 schen und tschechoslowakischen Grenze ent- schen sie hier niemals lebend wieder hinaus- 

Fi) <A : Ps fernt. Ende August 1939 marschieren volks- lassen werden, denn als unmittelbare Zeugen 

f + deutsche Gruppen durch die StraBen, grélen von Massenmorden wissen sie zuviel. Eine 

f v4 f FA . “ - Nazilieder und schwenken Hakenkreuzfahnen. Rickkehr ist undenkbar. Taglich ziehen zwan- 

ie &, fe oa b Aufrihrerische Elemente stiirmen die Laden zigtausend Menschen in ihren Tod. ,,Frauen 

s / ) iy eae pa und verfolgen Polen und Tschechen. Kittys zogen an uns vorbei, arme und reiche. Sie 

ie S ‘28  P nN oe id  % Vater ahnt, da jetzt auch den Juden Polens sahen mide aus und hielten ihre Kinder an den 

i. j / el he)  @. és ia " schwere Zeiten bevorstehen, und er beschlieBt, Handen oder driickten Sauglinge an die Brust. 

ce vis | zm Te: Ce, mei ea am aS mit seiner Familie ins Innere des Landes, nach Manner klammerten sich an ihre Habseligkei- 

e | fy a 5 ee ed tf a y “a + 4 "i Lublin zu gehen. Jeder Tag bringt neue Ge- ten und an ihre Familien. Manchmal war ein 

4 nf yj Me % “ ' ? setze und Verbote, die deutsche Besatzung kleines Kind darunter, das eine Puppe in einem 

it  & | . wl : M. {> 3 vn ae die jiidischen eas mel- pee Puppenwagen vor sich herschob..." 

| igen t's Me 5 % 24 len und weiBe Armbinden tragen, auf denen inde August 1944 kommt das Geriicht auf, daB 

: 43 aaa y i W- ~ Ss on” der Davidstern deutlich sichtbar ist. Jidische alle Lager in Auschwitz evakuiert werden sol- 

t. ai , @ 1 > 28 4 a 4, Kinder diirfen keine Schulen mehr besuchen. len. Die Russen sind im Vormarsch. Die SS 

a or n Saas “4 wa li aN Alle Juden werden gezwungen, in den dést- versucht, alle Spuren des Mordens zu tilgen 

iy a 5 / Me, > lichen Teil der Stadt zu ziehen, wo die Nazis und sprengt die Krematorien in die Luft. Die 

a $ q “\ Ag 4 >» ein Getto errichten. Das Leben wird immer noch lebenden Gefangenen werden aus Birken- 

z S ed ra . ee i unertraglicher. Nachts werden die Juden wie au in die Hauptlager zuriickversetzt. Nach acht 

ud =] a‘ a Vy io Vieh zusammengetrieben und verschleppt. Monaten sieht Kitty ihre Mutter, die schwer an 

: on ‘S ¥ 5 i. ¥ ‘J .,Niemand wuBte, wohin die Menschen ge-  Typhus erkrankt ist, wieder. Kitty: ,,Acht Mo- 
i ’ POL = ; # 4 bracht wurden, aber niemand sollte sie auch nate, die mir wie ein ganzes Leben vorkamen. 

_ | | aaa 0 ‘ Ss ai d jemals wiedersehen." Kitty und ihre Eltern Monate der Qualen, Monate voller Blut und 

: Al A das F a rf wi oS | werden im Lande umhergetrieben, verstecken Tod, ein entsetzlicher Alptraum, wahrenddem 

: i) e oOo Ba es r I ae sich in den Waldern und leben von karglichen ich den Mord an rund zwei Millionen Menschen 

ug ee i # . 3 “ a | Almosen. August 1941 jedoch m8 sich Kitty, miterlebt hatte. Ich hatte das Gefihl, als sei ich 

V2 oS A Big ¥ « sie ist jetzt vierzehn Jahre alt, mit ihrer Mutter aus dem Grab gestiegen."" Nach zwei Jahren 

oe — ey von dem Vater trennen. Ein katholischer Prie- verlassen Kitty und ihre Mutter Auschwitz; sie 

| eg eo Sf 3 ‘ S | . wy) : ster besorgt gefalschte Kennkarten. Sie werden einem Elendszug halbverhungerter 

fi Pe 7 yi ee Re ang “4 j schmuggelin sich in ein polnisches Sammel- Gefangener zugeteilt, der vor den anriickenden 

Ne eA / P aes ee if ; AS lager und lassen sich als Zwangsarbeiterinnen Russen nach Westen flieht. Viele Menschen 

i? "s f f ee Re ia \ =~ r f 3 nach Deutschland verschicken. kommen in Schnee und Kalte um; diejenigen, 

xf a. oo. ee ‘ Fi Am Rande von Bitterfeld arbeitet Kittyineinem die unterwegs erschépft liegenbleiben, werden 
r Ce Ps * a sen ses x - AA Biro der Aluminiumwerke der |.G. Farben. von der SS erbarmungslos niedergemacht. 

“ “es : NS = “ FS Kitty: ,,Hier saB ich nun unter den Augen der Ohne Verpflegung und standig Fliegerangrif- 

é ft ar Z e ‘ 4 ay Deutschen, griiBte mit dem Pflichtgru8 ,Heil fen ausgesetzt gelangt der Rest dieses leid- 

5 Bi ; (| ‘ee > Hitler!’ und schauderte bei dem Gedanken, vollen Haufens ber GroB-Rosen, Reichen- 
was geschehen ware, wenn sie gewuBt hatten, bach, Bergen-Belsen nach Salzwedel; Sta- 

| daB ich Jiidin war." Schon im Marz 1942 wer- tionen eines Kreuzweges, der mit Worten 

»»Streckenerweiterung"’, von Franz Brandes. Lebt als Bergmann in Dortmund den Kitty und ihre Mutter von der Gestapo als kaum beschrieben werden kann. In Salzwedel 

didinnen ,,entlarvt", verhaftet und ins Gefang- befreien die Alliierten die Haftlinge kurz vor 

nis geworfen. ,,Und unsere Verbrechen? Wir dem Erschépfungstod. Kitty: ,,Mit knapper Not 

waren als Juden geboren." Sie lernen die waren wir dem Tod entkommen, aber wir leb- 
Foltermethoden der Nazis in den Gefangnissen ten.“ Viele unschuldige Menschen haben ihr 

von Halle und Dresden kennen. In Leipzig Leben lassen miissen, nur weil sie Juden wa- 
werden sie einem Sammelitransport zugeteilt ren, Menschen wie du und ich, erbarmungs- 

und in das Konzentrationslager Auschwitz, wirdige Opfer, Greise darunter und Sauglinge, 

das ganz in der Nahe ihrer Heimatstadt liegt, vernichtet von der blutigen Blindwitigkeit eines 

»Beim Kartoffelschalen", von Theo Steer. » Studie", von Erich Kunz. Lebt als Elek- eingewiesen: ,,Ein Stick vor uns helle Lichter Regimes, das von Anfang an den Menschen 

Lebt als kaufm. Angesteliter in Essen triker in Dorsten - im Scheinwerferlicht ein Zaun, und alle paar verachtete und der nackten Gewalt, dem Bru- 

Meter ein Posten auf einem hohen Wachturm. dermord huldigte. Auch Kittys Vater wurde 

A Dann sah ich ein eisernes Tor und in groBen von den Nazis ermordet. Und doch ist es nicht 

~ —— . : a . Buchstaben die Aufschrift: Arbeit macht frei. der HaB, der fortan Kittys Leben bestimmt. Sie 

} oi, > Unter der Bewachung von SS-Aufseherinnen schreibt am Schlu8 ihres Buches: ,,Ich wuBte, 

~ ale & es %. schleppt Kitty auf einem AuBenkommando ich wirde nie verzeihen kénnen, aber ich hatte 

F \ heal 2 Steine. Hundebisse und Peitschenhiebe ver- mir vorgenommen, nicht mit Ha8 im Herzen 

| oe Bs, a 9 unstalten ihren Kérper. Im Lager grassieren durchs Leben zu gehen, damit ich nicht am 

Bs g 4S S) Ce: 24 . pi 4 Ruhr und Typhus, viele ihrer Leidensgenossin- Ende mich selbst verachtete, weil ich mit dem 

5 { ko} ee $5 ee nen sterben unter furchtbaren Qualen. Kitty: Leben davongekommen bin und weil ich so 

— ame) ee ieee wich war dreckig, stank und fihite mich furcht- viele Tausende habe sterben sehen. Wie aber 

oe A\ i 5 bar alt - keine finfzehn Jahre mehr.“ Und ,,nur ware es mdglich, nicht zuriickzublicken und 

“4 A \ NS ott F der Glaube und die Willenskraft konnten einem sich zu erinnern?“ 

\ Wy \ * UV am Leben erhalten. Der Tod schien ein ein- Dieser Augenzeugenbericht der Kitty Hart 

p % , . facher Ausweg." Kitty und ihre Mitgefangenen sollte von vielen Menschen, Erwachsenen und 

! ( “ee: Ee zweifein nicht daran, daB alles, was in dieser dugendlichen, gelesen werden; er hat einen 

E 7 a eS grauenvollen Hélle vorgeht, von der Fiihrung groBen dokumentarischen Wert und gibt Auf- 

i) 9 der SS sorgfaltig und sehr genau ausgedacht schluB iiber eine Zeit, die von manchen Zeit- 

cs | LAY as ist. Im Frihling 1944 wird Kitty dem ,,Kanada- genossen im Zeichen der vollen Bauche und 

f\ Conn Kommando" zugeteilt, das in dem Zweiglager des mitunter zu beobachtenden politischen 

ery oy bi Birkenau bei der Vergasung der Gefangenen Desinteresses allzuschnell vergessen worden 

Pep ag } 4 EN ny helfen muB. Kitty lernt nun die Furchtbarkeiten ist. 

s 5 s\@, eS 7 jenes Ortes kennen, von dem niemand wieder- 
aS’ O ~ ss SE, kommt. Hier laufen die Todesfabriken der 

/ fae (‘| Fl be: “4 iss Nazis, die Gaskammern und Krematorien, auf 
te es ) LS us Hochtouren, Tag und Nacht gellen die Todes- 

$ (ie he schreie unschuldiger Menschen durch das Hugo Ernst Kaufer 
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Sim steuert einen Omnibus 

Von Hans Pille oS Illustration: Joachim Braatz 

| 
D: Motor des schweren Omnibusses lief lich in Hochholz an, hielten vor der Gaststatte zwei, drei Sekunden lang einen merkwirdigen muBte er dafiir sorgen, da®B Vater gerettet — : 

im Stand. Schantroch horchte, tippte mit » Igel und lieBen die Arbeiter einsteigen. Fiinf Zustand, nicht den der Angst, aber so, daB er wurde. 3 

dem FuB auf das Gaspedal, dann trat er das Minuten wurde hier gewartet. seinen Vater starr ansah, dann hinter sich Der Fremde fragte die Arbeiter, von denen 

Gas tief durch, daB die Maschine aufbrillte. Einer sagte zu Schantroch: ,,Ach, du hast dei- horchte. Die Arbeiter waren stiller geworden, mehrere nach vorn gedrangt waren: ,,Kann : 

Die hohen Fenster unter dem Hallendach nen Kopiloten bei dir!" das Gemurmel hatte der halbe Schlaf hinweg- einer von Ihnen einen Omnibus fahren?" j 

vibrierten. Dunstiges Licht hing jenseits wie Schantroch knurrte: ,,Zeig mir lieber deine genommen. Sie schittelten den Kopf. Sim sagte sich: Ich ‘ 

Schleier, es sah etwas mulmig aus. Wird 'n Fahrkarte!"* Am FuBe des Hiigels geschah das, was Sim muB es riskieren! Vater muB so schnell wie ; 

Tag, der mir nicht guttut, dachte er. Er kannte alle Arbeiter seit langem. Heute fuhr Sekunden vorher vielleicht gespiirt hatte: Sein méglich ins Krankenhaus ...Ich habe Mutter © . 

Als sein Blick zuriickkehrte, erfaBte er durch ein Mann mit, den er noch nicht in seinem Vater verzerrte plétzlich das Gesicht, griff mit versprochen, achtzugeben. Er rausperte sich | ' 

die offene Tir einen blonden Schopf. MiB- Omnibus gesehen hatte. ,,Zum Bahnhof", sagte der rechten Hand an die Brust und sank zu- und sagte: : 

mutig nahm er den Fu8 vom Gas. Sim hatte zu der Fremde, zahlte, bekam seinen Fahrschein sammen. Der Omnibus trieb allmahlich zur »»Mein Vater muB schnell ins Krankenhaus, Ich ; 

Hause bleiben kénnen, murrte er in sich hinein. und setzte sich hinter Sim. Seite, dem StraBenrand, dem Graben zu. bin bei Auto-Schlott in der Lehre; ich kann 

Ich brauche keinen Aufpasser, und ich bin Schantroch wendete sich zuriick, zeigte auf Einen Atemzug lang saB Sim schwer von Angst fahren. Sie brauchen keine Angst zu haben." ; 

noch kraftig genug, meinen Bus allein zu fah- das Schild Giber der Scheibe und rief: ,,Herr- und Hilflosigkeit da, dann iberwand er sich, Nicht wenige protestierten: ,,Das bringst du ie 

ren. schaften, das Rauchen ist im Wagenverboten!" sprang auf und ergriff das Steuerrad. Es bebte nie und nimmer zustande. Viel zu gefahrlich! |) 

Der Motor lief jetzt ruhig, zufrieden mahlend Er rief es jeden Morgen in Hochholz. Auch in seiner Hand, aber es gelang ihm, das schwere Wir wollen nicht auch noch ins Krankenhaus." __ 

wie ein wiederkauendes Tier. Ein paar Sekunden heute lachten sie unterdrickt. Fahrzeug auf die Mitte der Fahrbahn zu lenken Da sagte der Fremde:,,Ich traue es ihm zu! Sie ! 

saB Schantroch noch da, die Hande auf den »Natirlich!"* sagte jemand. ,,Ist doch keine und sogar in der Spur zu halten. Der Fremde missen zur Arbeit, und ich méchte meinen 

Knien und blickte durchs offene Tor auf den Kneipe hier!" kam ihm zu Hilfe, indem er das Richtige tat: Zug erreichen, aber was wichtiger ist: Der 

Vorplatz hinaus. Er hatte schlecht geschlafen 

und wirr getraumt - was hatte ihn gequalt? Es 

fiel ihm nicht mehr ein, er schittelte den Kopf : 

und stieg aus. | 

Sim reichte seinem Vater, der groB und fast | 

massig war, bis zur Schulter. Er war schlank, 

mehr hager, aber zah, ein nicht ganz 15jahriger | 

Bursche mit flinken Augen und von einer WiB- Tia eS ao t ae 
begierde, die sein Vater manchmal ,,unver- ! oF ff 2% Zs QD ag ~ . 

schamt“ nannte. = b; e rae \ ) ee Sie sel ay Zo 
Schantroch grinste spéttisch. ,,Bildest du dir | <e Uf~ . } * “y vo Ri é - 

ein, du kénntest mit dem FuB priifen, ob der \ (eye ) ZZ . — Ka % a | 
Reifen genug Luft hat? Das ist so ahnlich, wie Soe ws a V3 x ti iS ON Bis ; 

wenn du einem Elefanten den Finger auf den iS De aN is (4 pe oN = ! 

Bauch driickst, um zu fihlen, ob er satt ist." Ret ee Ga. / S J we 44 Ve | 

»,In der Werkstatt —"" |G], gy Ba eas ey, Cou. 1 

yIn der Werkstatt! In der Werkstatt! Seitdem , ~ a Bx Sar | f Ca AS SS 
du bei Auto-Schlott bist, hére ich nichts an- / A} “ e¢ 8 aN VEN Ad Y 
deres mehr. Ihr mit euren Puppenautos!"* = \ M7) A ot a ee, tf 5 eh 
Er fuhr unwirsch fort: ,, Warum fahrst du iber- =» Sad yy ae a 3 uf _: XY | 
haupt mit? Nein, nicht weil du Ferien hast. —_ any ¢ ee ox iS * f SX t 
Deine Mutter muB einen immer bevormunden." ’ s F 5 Pt Be NX | 
Sim zuckte mit den Schultern. Das ist nun mein | a Ys es (5 ~ _ Sd < Ba i 
Sohn!, dachte Schantroch. ErhatEmmis Augen. j o We? X & = q 

Die jungen Kerle sind anders als wir es damals A a ty 3 h - > |! 
waren, viel sicherer und selbstbewuBter. Pag aes | wg = XX \ : 

1 Steig ein! Es wird Zeit, daB wir losfahren!" My s a oC ces A Y 4 SS 

Sim nickte. Sie kletterten in die Kabine. Schan- Y a ic Pane SS ; 
troch driickte auf den Knopf. Die Tir schloB8 YF, Pe ” ad _ P 4 e/ ay ta % | 
sich mit leise saugendem Gerausch. Sim saB [a a Aes fe eee BE [5 Si Saale 

auf dem Einzelsitz an der Tir, seitlich rechts fy me. 2 a \ (e3 hes i’ ; SS 1 PS VS ——— 
vom Fahrer. Da er schon ofter mitgefahren war, fy e Bey, ise eg gee? oD > | 
kannte er die Handgriffe seines Vaters aus- ie EE fa K. ) ¥ ¢ - foe — = ! 
wendig, so genau, daB er sie mit geschlosse- z d cs} or sy WN : “74 mate e N of > ng | 

nen Augen hatte machen kénnen: Ziindung, ay e . 4 vs ——— ON oe Tis a | | 
Handbremse los, Gang einlegen, Gas, Kuppe- ’ pe ae SE \ wan 
lung... J gf. a @ em, \ .% \| 
Piinktlich um Viertel vor fiinf Uhr rollte der G e 
Omnibus aus der Halle. Sie muBten zur Sied- KO , 4 —— 0 ba _———— 
lung Hochholz und die Arbeiter abholen, die g n ‘3 M3 QS 

zum Stahlwerk fuhren. Sim war nicht mehr S SS <n S ; | 

ears ; : ENT OE eee NN Y) ) ) 
ich méchte zu gern einen Omnibus steuern, —— —e = 
dachte er, nur einmal 'ne kurze Strecke. Aber ae eee Pakula 

ich brauche Vater gar nicht erst zu fragen. Und 

tate ich’s, sagte er bestimmt: Dies ist keines 

von Schlotts Puppenautos ... Er ist manchmal 

so-so barsch mit mir. Mutter sagt, er ist herz- 

krank. Sie hat vor, ihn zum Arzt zu schicken. 1] 

»Mensch, Vater, du schneidest die Kurven an!"* \| 
»Wie soll ich sie sonst wohl nehmen? Bin doch 

kein Anfanger!"" Schantroch hupte. Dann startete er. Und Sim Er zog Schantrochs Fu8 vom Gaspedal. Der Kranke da muB auf schnellstem Weg in die 

»Neinnein! Ich meinte doch: Klasse, wie du beobachtete wieder alles. Er hérte es schon am Motor lief noch, aber der Omnibus rollte aus Hande eines Arztes. Wir halten hier an einer | 

fahrst!** Klang des Motors, sobald von einem Gang in und kam kurz darauf zum Stehen. NebenstraBe. Es gibt in der Nahe kein Haus, | 

Schantroch murmelte etwas vor sich hin. Er den héheren geschaltet werden muBte. Aber » Vater!" stammelte Sim. Der Kopf war zur kein Telefon. Es kann eine halbe Stunde dau- \| 

dachte: War das nun ein ehrliches Lob oder es war nicht nur eine Sache des Gehérs, son- Seite gesunken, und Blasse tberzog das ern, bis der erste Wagen kommt." || 

lronie? Bei dem bin ich immer mi8trauisch. Er dern man muBte auch Gefiihl dafiir haben. Gesicht. ,,st er - tot?" yin Ordnung!" rief jemand. ,,Der Junge soll es | 

wird mir ein biBchen zu fix groB. Noch ein, zwei Vater verstand sich auf die eine, richtige Der Fremde hatte Schantrochs Hand genom- versuchen."* | 

Jahre bei Auto-Schlott, und er wei8 alles bes- Sekunde. ~ men. Nach einer Weile sagte er: ,,Nur ruhig, Der Fremde erwiderte: ,,Das ist auch meine 

ser als sein Vater, da wette ich! Der brennt Die Strecke wurde einsam. Sie fuhren durch Junge! Der Puls klopft noch, zwar schwach, Meinung. Es steht natiirlich jedem frei, auszu- | 

schon jetzt darauf, zur Probe hier an meiner ein Eichengehélz, dahinter schnitt die StraBe aber er ist da. Wahrscheinlich ein Schlag- steigen." 4 

Stelle zu sitzen! eine karstige Hochflache, und als sie zuriick- anfall."* Ein Rudel von Arbeitern stieg aus, stand am | 

» Und kame keinen Steinwurf weit!" wich, querten sie auf einer kleinen Briicke ein + Sein Herz ist" StraBenrand und wartete, wie die Weiterfahrt | 

» Bitte, Vater?" ausgetrocknetes FluBbett. Verkiimmerte Birken » Herz? Ja, das wird es wohl sein. Er muB sofort wohl vonstatten ging. i 

»Wieso? Ich sagte nichts." neigten sich, wie eigensinnig auf Wasser war- ins Krankenhaus." Schantroch wurde auf eine Polsterbank gebet- | 

Er lehnte sich etwas zuriick, denn er spirte tend, liber den Uferrand. Uber der Stadt hing Ins Krankenhaus - aber wie? Sie hielten an tet. Sim warf noch einen Blick in das reglose | 

wieder dieses beklemmende Gefiihl in der eine kérnig aussehende Wolke, unter ihr sah es einer einsamen Strecke, und es war noch zu Gesicht, dann setzte er sich hinters Steuerrad, _ 

Brust. Einen kurzen Blick in den Innenspiegel aus, als durchtrankte lehmfarbene Feuchtigkeit frih am Tag. Seine Mutter hatte ihm einge- atmete tief ein und aus und begann mit den { 

werfend, sagte er sich: Ich werde zu dick. Das den Horizont. Und als sie von der Héhe hinab- scharft, aufzupassen, aber wie hatte er den Handgriffen. Sie klappten nicht so, wie er sich j 

macht das dauernde Sitzen. Sie kamen piinkt- stieBen in dieses Lehmgelb, durchlebte Sim Anfall verhindern kénnen? Jetzt aber, jetzt das sonst in Gedanken vorstellte, immerhin 
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Produktionskorrekturen 

I 

1 

Von Josef Reding y= 
i 

sttet gehorchte der Omnibus. Er fubr an. Doch das Ue raffte die Papierbogen auf der grii- Zurechtweisung. ,,Die Herstellung von Leicht- nach den Lizenzen, und vielleicht bekommt sie 

i | konnte so etwas wie eine tiickische List sein: nen Schreibplatte mit einem Ruck zusam- metallprothesen ist eine humanitare Angele- sogar dieser hereingeschneite Franzose, die- 

Aen den Halbwichsigen in Sicherheit wiegen, dann men. ,,Nein", sagte er. ,,Nein und abermals genheit. Ich bin Ihnen heute noch dankbar, ser Ramieux. Das Terrain gewinnen wir durch 

_ jedoch, eines unverhofften Augenblicks, zur nein! Ich will meinen Betrieb sauberhalten, Dr. Remmersberg, daB Sie die Umstellung noch so zahe Arbeit nicht zuriick."* 

ann | Seite ausbrechen. Die StraBe war schadhaft, wenigstens diesmal. Wir sind mehrfach haar- unserer Produktion wahrend meiner - meiner 
das Steuerrad riittelte in seinen Handen. Er saB scharf am Rande des Ruins entlanggeschlittert, damals notwendig gewordenen Absenz von Die Gruppe der alten Herren blickte mit ernster 

oe _ starr da, nach vorn geneigt. Die gewaltige Kraft und zwei Jahre habe ich wegen der 8,8-Ge- der Geschaftsfiihrung in diese Bahnen gelenkt Zufriedenheit auf den Juniorchef. Uckers 

tter I des Motors bebte in seinen FiBen, er spirte schitze, die wir gebaut haben, in den alliierten haben." Uckers spendete dem Angeredeten duckte sich ein wenig und sah seinen Sohn 

ich sie in allen Gliedern, er war zu einem Teil der Gefangnissen gehockt." ein leichtes Verneigen des Kopfes. ,,Seit jener scharf an. ,,Das sagst ausgerechnet du, der du 

Maschine geworden, und manchmal hatte er » Aber Herr Direktor, die Alliierten, jetzt unsere Zasur steigt unsere Bilanzkurve standig.“ seit Sewastopol ein Stick Silberplatte im 

_ das Gefihl, daB der wuchtige Kiihler ihm davon- Alliierten, drangen uns den Lizenzbau der Ra- »:Aber sie wird flacher, Herr Direktor“, warf der Schadel hast?" 

so lief. Er wagte nicht, die Augen zur Seite zu ketenleitwerke diesmal geradezu auf. Wir sind Produktionschef ein. »Was hat das in diesem Zusammenhang fir 

5 | wenden, auch nicht, in den schnellsten Gang nach jeder Seite hin abgesichert!"" sagte der nSie steigt", sagte Uckers mit mihsam unter- eine Bedeutung?" fragte der junge Mensch zu- 

| zu schalten. Und immer wieder hatte er mit dem Produktionschef. driicktem Unwillen. riick. 

in | Steuerrad zu kampfen, das bei jahen StéBen »Nach jeder?" fragte Uckers. ,,Es gibt vier »Noch!" sagte der Produktionschef. Die Manner nickten. 

i aus seinen Handen springen wollte. Aber er Himmelsrichtungen, meine Herren, und aus + Wir kénnen doch nicht einen achtprozentigen Ermutigt fuhr der Juniorchef fort: ,,Zudem han- 

Sie muBte zum Krankenhaus! Er muBte durch- einer weht ein scharfer Wind, scharf wie Gen- Gewinnsprung in diesem Jahr als Katastrophe delt es sich zunachst nur um leichtere, nuan- 

i halten! Sonst war sein Denken von der ein- darmenmist, wenn Ihnen das ein Begriff ist." hinstellen“, lachelte Uckers fade. ,,Anno 32 cierte Produktionskorrekturen. Die Umstel- 

ep férmigsten Art: Gas weg! Bremsen! Gang Der Produktionschef lachelte nach innen. Im- waren wir bis unter die Decke gesprungen, lung von Leichtmetallprothesen auf Raketen- 

i rein! Das knirschte! Hupen! Nicht verkramp- mer, wenn Uckers sein Vokabular zur StraBe wenn wir auch nur ein Drittel von dieser Spanne leitwerke kann in Wochen bewaltigt werden." 

_ fen, die Hande! hin erweiterte, war er mit sich nicht im klaren, auf der Habenseite hatten fixieren kénnen. Und in einem Jahrzehnt kénnen wir wieder 

Zeitweilig vergaB er sogar die Manner hinter versuchte er, sich selbst zu tberschreien. 1932 ist genau tausend und achtundzwanzig Leichtmetallprothesen en masse herstellen, 

sich. Das graue Band der StraBe zog unab- Ware doch gelacht, wenn ein alter Hase wie Jahre her“, sagte der Produktionschef. ,,Was dank unserer Produktionskorrekturen, wie du 

lassig durch seine Augen, durch seine Seele. Uckers hier nicht zugriff. Nach den Leitwerken uns damals recht war, ist heute sehr billig." sie nennst!"' sagte Uckers trocken. 

_ Er wiirde diese StraBe nie mehr vergessen kamen todsicher die GeschoBhilsen, dann die Na ja", sagte Uckers. ,,Die Konjunktur ist nicht Ich finde deinen Zynismus deplaciert", kon- 

k6nnen. Geschiitze und ganze AbschuBrampen und permanent. Wir werden uns alle mal umstellen terte der Sohn. 
_ Flistern im Wagen. Sie rauchten nicht mehr. zwei, drei Jahre spater auch die Sprengképfe, missen.“ Falls wir dann noch jemals etwas bauen diir- 

_ Wenn der Rauch dem dungen die Augen und zwar mit dem richtigen Pfeffer darin. Kein wEben"“, grinste der Produktionschef, und fen. Mensch, Junge, nimm doch Vernunft an! 

triibte! honoriger Geschaftsmann sollte sich das durch Uckers merkte, daB er sich aus seinen eigenen Wir zimmern uns den eigenen Galgen. Meinst 

| Von der NebenstraBe muBte er in die Bundes- die Finger flutschen lassen, keiner, auch Uckers Worten ein Netz geknipft hatte. Der Direktor du, ich wollte binnen kurzem wieder vor einem 

_ straBe einbiegen; er nahm das Gas zuriick. Der nicht. wollte aufstehen, da sprach sein Sohn: Kriegsverbrechergericht stehen?" 

| Fremde, der seitlich hinter ihm stand, sagte: Uckers setzte wieder an: ,,Wir haben doch Es ist die harte Wahrheit, Vater. Wir hangen Der Sohn lehnte sich behaglich zuriick. Er 

__ ,,Rechts frei." Grund, zufrieden zu sein, meine Herren", hintennach, wenn wir nicht zupacken. Die Kon- strahite in jungenhafter Unschuld, als er sagte: 

_ Der Bus ruckte an. Die Stadt kam ihnen ent- sagte er mit einem Unterton von paternaler kurrenz hier in der Stadt leckt sich die Finger »,Du nicht mehr, Vater. Jetzt bin ich dran." 

| gegen: Hauser, Menschen, Kreuzungen, Stopp- 

! schilder, Fahrzeuge. 

| »LaB die Haltestellen aus!" riet der Fremde. 

| ,,Sonst dauert es zu lange." 

_ , Ja", sagte Sim. 
»Fahre zum Virchow-Spital, das ist das 

nachste!"* 
Sim nickte. Er hatte gemerkt, daB8 sein Mund zu 

trocken war zum Sprechen. Alle Fahrnisse ver- 

_ doppelten, verdreifachten sich in der Stadt. Er 

kannte die Bedeutung aller Verkehrsschilder, 

| aber sie standen so iiberraschend da, daB die 
Zeit nicht ausreichte, sie zu deuten und ent- 

sprechend danach zu handeln. Die Triller- 

| pfeife eines Polizisten gellte. 
i » Weiter! sagte der Fremde. ,,Das galt nicht 

uns."* 
__ Es hatte sie doch festbannen wollen, aber der 

\ | amen ae zu vee: ee . ze 
_ In Schwei8 gebadet, erregt und abgestump' 

| zugleich, lenkte Sim den Omnibus auf den N otwe n d I g e Ko rre ktu I 

_ Parkplatz des Virchow-Spitals. Der Fremde 

sprang hinaus und lief ins Spital. Die Arbeiter . . . 

bedankten sich bei Sim, lobten ihn und sagten: h t h | t 

»Hoffentlich klappt’s auch mit deinem Vater!" el n es IS oO a | S Cc e n r r u m Ss 

| Alsihre Schritte sich entfernten, drehte er sich 

langsam um, dann stand er auf und ging 

schwankend zu seinem Vater, der schwer und 

| breit, aber anders als ein Schlafender, auf der Sues miissen singen. Mag die Kausali- Das ist an der Wahrheit nicht vorbei, mag das munter gesiegt wird - je nach Truppengat- 

Bank lag. Sich zu ihm hinabbeugend, flisterte tat zwischen Sangeslust und Uniform man- in Aussicht genommene Ereignis auch nur be- tung: 

_ er:,,Vater, ich hab’ dich hergefahren." chen auch nicht einleuchten - sie besteht, dingt ermunternd wirken. Oberhaupt erinnern » Wir Panzergrenadiere ha'm gesiegt" 

daran ist nicht zu rittein. diese Liedtexte vielmehr an mittelalterliche oder 

| Zwei Pfleger trugen Schantroch aus dem Bus, Fragt sich bloB: Was singen unsere jungen Landsknechte denn an technische Spezialisten, » Wir deutschen Flieger haben doch gesiegt" 

legten ihn auf eine Bahre und fuhren ihn in die Staatsbirger in Uniform? Welcher Art Liedgut die unsere Soldaten im Atomzeitalter nun ein- oder die Funker, die Infanterie, die Fallschirm- 

Klinik. Sim ging hinterher. Er wuBte nicht, wie pflegen sie, wenn sie das NATO-Gewehr iiber mal zwangslaufig sind. Aber sei's drum, Tra- jager. 

lange er auf dem Korridor gewartet hatte, als zum Tor hinausmarschieren? dition muB ja wohl sein. Offensichtlich ist es zu lange her, das Ereignis 

der Doktor kam und zu ihm sagte: ,,Dein Vater Das ,,Liederbuch der Bundeswehr" gibt hier liegt zu weit zuriick. GroBe Distanz aber triibt 

hat einen Herzanfall. Aber ich bin zuversicht- Auskunft. Es enthalt - wenn man dem Vorwort Anscheinend enthalt das ,,Liederbuch der die Erinnerung. 

_ lich, da® er wieder gesund wird. Zunachst muB glauben darf - ,,deutsche Soldatenlieder und Bundeswehr‘ eben davon aber immer noch Sie sind zu jung, die Sanger dieser Weisen. 

er allerdings Ruhe haben. Also —- Kopf hoch!" Volkslieder sowie Lieder anderer Nationen in nicht genug. Jedenfalls nach dem Geschmack Sie waren nicht dabei. Und in der Schule hat 

_ _ Erging weiter, drehte sich aber noch einmal um einer Auswahl, die dem Soldatenleben ent- verschiedener Einheitsfihrer. Weshalb diese der Geschichtsunterricht vielleicht schon beim 

i und sagte: ,,Ach so, du hast ja den Omnibus spricht". das Sangesprogramm auf eigene Faust durch Jahre 1870 aufgehért. Man wei® ja, wie das 

| hierher gesteuert. Das war eine Leistung - und » Aus der Traum, es hei&t marschieren, Weisen anreichern, die nicht im Liederbuch manchmal geht. 

genau richtig!" heiBt sein weniges Leben verlieren, stehen, sondern aus dem Schatz eigener Er- Deshalb erlauben wir uns in aller Bescheiden- 

; rot ist jeder Wolke Saum. innerungen gehoben werden; Lieder aus dem heit, den Ausgang jenes tragischen Ereignis- 

| Sim ging nach unten. Er setzte sich hinters Was meinst du, wen wird es kerben? zweiten Weltkrieg, kurz gesagt, die nur den ses in Erinnerung zu rufen und verbindlich 

Steuerrad und wartete, daB seine Mutter kam Ist ganz gleich, wer muB da sterben, einen Nachteil haben, daB sie nicht allerorten festzustellen: 

_ und da® der Bus abgeholt wurde. Die Span- hat fiir immer seine Ruh.“ ungeteilten Beifall finden. Insbesondere nicht Entgegen anderslautenden Liedgeriichten 

nung lieB nach. Er war nun mide und kraftlos Das entspricht ganz zweifelsohne; — entspricht bei denjenigen, die den zweiten Weltkrieg mit- haben wir nicht gesiegt, sondern den zweiten 

| und wuBte, daB er es nicht ein zweites Mal voll- wie diese Liedzeile: zuerleben das MiBvergniigen hatten und die (wie den ersten) Weltkrieg nach Strich und 

qj bringen konnte; vielleicht nie mehr. Eine Zeit- +, Wir werden nicht immer gewinnen!* nicht recht einsehen wollen, warum man - und Faden verloren. Vielleicht ware es angebracht, 

lang kauerte er mit geschlossenen Augen da, Oder die folgende: das im Jahre 63 - diese Katastrophe auch noch diese historische Tatsache bei der Auswahl 

aber dann ri® er sie wieder auf, jah erschrok- wTrifft uns die Todeskugel, ruft uns das besingen muB. von Liedern fiir die Truppe gebihrend zu be- 

ken, denn: Kurve, Gas weg! Steuer herum... Schicksal ab, dann ist unser Panzer ein eher- Ganz und gar fragwiirdig jedoch wird die An- ricksichtigen. 

i Kreuzung! Rotlicht! nes Grab." gelegenheit, wenn in diesen Liedern immerzu Gerd Angermann 
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2. Bundesjugendkonferenz der Gewerk- 

schaft Holz 
7 

Dee ist kein Zustand der Erstarrung Jugendlichen beispielsweise auf die Méglich- und zum Urteilen ihren Kopf benutzen, sondern durch einen Verfahrenstrick entzieht. Schlie8- 

und wirtschaftswunderlichen Geruhsam- keiten des Betriebsverfassungsgesetzes auf- Duckmauser. Menschen namlich, die sich bei lich wird MiBtrauen und Skepsis gegeniiber 

keit, sondern ein immerwahrender ProzeB fried- merksam zu machen, das in Betrieben mit mehr jeder Gelegenheit nach allen Seiten absichern der Politik aber ganz bestimmt nicht dadurch ' 

lichen Kampfes. Demokratie will erhalten wer- als fiinf Jugendlichen eine Jugendvertretung und nicht begriffen haben, daB auch heute das abgebaut, da® man ebenfalls durch einen Ver 

den durch waches StaatsbewuBtsein und ver- zulasse. Die Bildungs- und Erziehungsplane Leben ein Risiko enthalt, demgegeniiber man fahrenstrick den zwar unbequemen aber doct 

antwortungsvolles Handeln der Menschen, die wurden iiberprift und zum Teil erweitert. Eine sich nicht durch Versicherungen, sondern demokratischen Fernsehredakteur von Pa 

in ihr leben und die sie gestalten miissen. Be- groBe Schwierigkeit, die der Bemihung der durch Verantwortung zu bewahren hat", fiihrte czensky ,in die Wiiste‘ schickt."* 

sonders deutlich zeigte sich das auf der 2. Bun- Bildungsarbeit im Wege stehe, sei auf die Nei- Klaus Stenzel aus. Und ein wenig spater: ,,In 

desjugendkonferenz der Gewerkschaft Holz. gung jeder geschlossenen Gesellschaft zu- unserer politischen Bildungsarbeit sind wir | 

Wieder gingen die Jungen und Madchen mit rickzufiihren, die Erziehung als reine Anpas- bestrebt, das politische Engagement unabhan- Politisch engagiert 

viel Schwung daran, Rechenschaft abzulegen sung zu verstehen. Anpassung muB als allei- gig von den zu erwartenden Folgen, als einen 

Uber die Arbeit der vergangenen Jahre, Erfolg niges Ziel aber versagen, weil ,,unten“ und notwendigen Beitrag eines jeden Birgers in Es sei fiir ein politisches Engagement der Ju-| 

und MiBerfolg abzumessen, um daraus Folge- »oben" als wandelbar und abanderbar gelten. der Demokratie herauszustellen. Was sollen gend in der Gesellschaft auch von Bedeutung 

rungen und Richtlinien abzuleiten fir die Zu- Deshalb muB neben der Forderung nach An- alle noch so gut gemeinten Versuche der Ge- inwieweit der Gesetzgeber die berechtigten 

kunft, wieder diskutierten sie unbefangen und passung auch die Forderung nach Widerstand werkschaftsjugend, wenn ein Teil unserer Winsche der Jugend bei der Gesetzgebung 

konzessionslos iiber Probleme, die ihnen be- und Kritik gegeniiber dem Bestehenden dazu- Volksvertreter durch iGble Taschenspieler- beriicksichtige. 10 Jahre habe es gedauert, bis | 

sonders am Herzen lagen. kommen. ,,Das Moment des Widerstandes, tricks unsere Bemiihungen durchkreuzen. Es endlich 1960 ein bundeseinheitliches Jugend- | 
Nun, politischen Ziindstoff hat unser Land in des bewuBten und selbstkritischen Ungehor- geht nun einmal nicht, da®B man sich in der arbeitsschutzgesetz verabschiedet wurde. Hin- 

letzter Zeit wieder mehr als genug geliefert, sams gegeniiber den Anspriichen der abstrak- Demokratie ,etwas auBerhalb der Legalitat' zu kam 1962 die Entscheidung des BAG in der 

und es gehérte schon eine gehérige Portion ten Gesellschaft ist in unserer deutschen Er- bewegt, ohne daB dabei das Interesse an der Frage der Arbeitszeit Jugendlicher an Samsta- 

Starke und Gelassenheit dazu, um nicht bei der ziehung noch weitgehend unbericksichtigt. Mitarbeit im Staat nachla8t. Es kann auch nicht gen. Es sei unverstandlich, wie das héchste 

Fille und Bedeutungsschwere der Ereignisse Ergebnis dieser Verhaltensweise ist, daB keine als Schulbeispiel fiir junge Menschen gelten, Gericht in der Arbeitsrechtssprechung sich 

zu verzagen. selbstbewuBten, wachen Menschen herange- daB eine Fraktion des Deutschen Bundestages Uber den eindeutigen Willen des Gesetzgebers 

Diesjahriger Tagungsort der Konferenz war bildet werden, die zum Beobachten ihre Augen bei einer Abstimmung sich der Verantwortung hinwegsetzen kénne und zu einer Urteilsfin- 

Herford, das Zentrum der Holzindustrie. Aus dung kam, die einfach nicht mehr der Realitat 
allen Teilen der Bundesrepublik und aus West- entsprach. Als die z. Z. vordringlichsten Auf- 

berlin kamen 55 Delegierte in Vertretung der gaben der gewerkschaftlichen Jugendarbeit 

12000 in der Gewerkschaft Holz organisierten nannte Kollege Stenzel zwei Punkte: mit allem 

dugendlichen. Das Interesse, das diese Ta- _ : Nachdruck auf einer schnellen Verabschie- 

gung in der Offentlichkeit und in Gewerk- = an dung des langst dberfalligen Berufsausbil- 
schaftskreisen fand, war beachtlich. oii oe rey , 7 dungsgesetzes zu bestehen und sich intensiv 

aes ae ion Ane ss mit den wichtigsten Aufgaben zu beschafti- | 

j $ ee oe - = gen, die sich aus dem Jugendsozialprogramm 

Geschaftsbericht $ 4 , er. 5 ergeben. ,,Gehen wir an die Arbeit", schloB der 
| i} —— iA Sy : dJugendsachbearbeiter der Gewerkschaft Holz 

Ableitend aus den Ergebnissen und Erfahrun- 3 ' _ Sew. £ g ~~ seine Ausfiihrungen, ,,und helfen mit, das Los 

gen der Arbeit der letzten Jahre nannte Kollege = § ~ . der arbeitenden Menschen, besonders aber | 

Stenzel drei Nahziele fur die Jugend der Ge- Se ae F a der Jugend in der Holzwirtschaft, zu verbes- | 
werkschaft Holz: die Gewinnung neuer, vor ‘ Bette . yi. a * sern. Wenn wir alle zusammenstehen und auch 
allem junger Mitglieder, eine Erweiterung des a’ ie te, ey ? 2 vor gelegentlichen Rickschlagen nicht kapi- 

Mitarbeiterstabes, eine starkere Einflusnahme Fig re ies = " i an tulieren, wird der Erfolg nicht ausbleiben. | 
auf die gewerkschaftliche Arbeit in den Betrie- i — — z 
ben und die Verbesserung und den Ausbau 2 : A a é 
der Schulungstatigkeit. Gleich zu Beginn sei- i fae ee i Antrage und EntschlieBungen 
ner Ausfiihrungen wies Kollege Stenzel darauf. | : Pyle. HEE 
hin, daB der Rickgang der Gesamtmitglieder- ° me sie a see Der Bundesjugendkonferenz lag eine Reihe 
zahl im Bereich der Jugend um 6000 ebenso "ae a id Piette Bs von Antragen und EntschlieBungen vor, die 

auf das nachlassende Interesse an Holzberu- ono , ae sich vor allem mit sozialpolitischen Fragen be- 
fen wie auf mangelnde Betreuung der Jugend- Meee. 3 Sd : faerie pei 2 faBten. Darin wurde u.a. gefordert, da8 die 
lichen in den Betrieben zurickzufihren sei. ie i (parle —_Lehrlingsvergiitungen in Zukunft durch Tarif- 
Viele der alten Kollegen, hatten noch nicht er- et aE ; Pimms = erkldrungen festgesetzt werden und da® Ju- 
kannt, daB es notwendig sei, schon in frihen Ieee oe fee a Eas, gendliche uber 16 Jahre am Samstag auch 
Jahren den Jugendlichen zu einem Beitritt zur | kd Se ea aie nicht zu arbeiten brauchen, wenn im Betrieb 

Organisation zu bewegen. Das werde zukiinf- ee pes far die Erwachsenen die 5-Tage-Woche einge- | 
tig durch den Einsatz eines Kollegen fir die Ss wee : Eee Ecce fihrt wurde. Die Delegierten setzten sich fir 

Betreuung der jungen Arbeitnehmer abgean- fi Ze ee Sa =z piss eine baldige Verabschiedung eines fortschritt- 

dert. In diesem Zusammenhang bezeichnete er ey fa ees lichen Berufsausbildungsgesetzes ein. In allen 
auch den besseren Kontakt zu den zum Wehr- ea SSE Feces diesen Punkten waren sich die Delegierten 
dienst einberufenen Kollegen als vordringlich. # ws piece: © © sehr schnell einig. Schwieriger wurde es bei | 
Das Ziel der Jugendarbeit — betonte der Red- 3 SS ae den Beratungen von Antragen und Entschlie- 
ner im Laufe seiner Ausfiihrungen - bliebe em © Bungen rein politischen Charakters. Einig war 
nach wie vor die Aufgabe, den jungen Men- gee SS Became }=©§©man sich auch noch dber eine Protest-Ent- 
schen auf seine Lebenssituation vorzuberei- Ee SS peri Betis: schlieBung gegen ein fiir den 21. und 22. Sep- 
ten und ihm Méglichkeiten aufzuzeigen, wie er : Be SSS Sa tember 1963 in Hamein geplantes europaisches 
sie meistern kénne. Er sagte dann wértlich: pa = SS Bers eae ssc SS-Treffen. Die Konferenz forderte den Haupt- 

»,Da die Bildungspolitik in unserem Lande ‘ 4 SS Pees Bits:  vorstand ihrer Gewerkschaft auf, uber den | 
auBerdem als eine Blume gilt, die unter Natur- ORs, ie SSE Hitt Betis:  DGB-Bundesvorstand auf die Landesregie- [ 
schutz steht, ist in absehbarer Zeit nichts elt “aj Beith ssss “Sy rung in Niedersachsen einzuwirken, ein solches 

grundlegend Neues zu erwarten. Wir missen : . eS e Ei =§=undemokratisches Treffen zu verbieten. Eine 
als Gewerkschaften daher standig auf diesem Be \ ee a InitiativentschlieBung gegen die Errichtung der | 
Gebiet aktiv sein, um im Kampf um die soziale ae ee Se Mauer in Berlin wurde bei einer Stimmenthal- 

Besserstellung des arbeitenden Menschen ge- PE oe tung angenommen. Dann kam man zur Bera- | 

ristet zu sein.‘ Es miisse auch noch viel getan piettitbateetit Steet oe ee tung von Initiativantragen, die eine Unterstiit- 

werden, bis in den Betrieben echte Mitbestim- Geiser ites. hae zung der Ostermarsche der Atomwaffengegner 
mung erreicht sei. Oft liege das aber auch an durch die Gewerkschaft Holz forderten. Esgab | 

der mangeinden Einsicht des Betriebsrates, die WY diatssisittes Basti heftige Debatten, an denen sich schlieBlich 

sy |
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Twist. Was mag er von ihr wollen? cs eee “per ae 

2B. 
der on = gill ES ee E auch die alteren Kollegen beteiligten. Die An- 7 

ch. > 4 4 a: trage wurden abgelehnt. Angenommen wurde a — 

er- | @ 4 se) - |  -f bf . ein Initiativantrag, den 1. September zum Anti- = = 

ch i a e v1 nal kriegstag zu erklaren. it 

a. "i I Im Mittelpunkt der Tagung stand ein Referat B34 oF 

2 | ~ des Vorsitzenden der Gewerkschaft Holz, Ger- p 

. <> { " hard Vater, zum Thema:,,Jugend in der Demo- vs » i 

| A ‘ saat \ kratie“. a teil a 3 

Sil 3 Kollege Vater betonte, da8 die Gewerkschaften a Ge i. - | 

. - i 3) eine der tragenden Saulen der Demokratie und = > WS te “= 2 

u- | ae, damit wesentlicher Bestandteil jeder demo- a a ee $ 

9 Se | kratischen Ordnung seien. Es gabe allerdings 2 a ome ead | 

n alk Krafte in der Bundesrepublik, die die Arbeitder = %, ee es 
19 Gewerkschaften so hinstellen, als wiirde von ia Se , 5: 34 iy 

is| ihr die verfassungsmaBige Ordnung in unse- ys 

d- r rem Lande bedroht. Man kénne diesen Bestre- "a 

n~ Ps bungen nicht energisch genug entgegentreten. a 

ar | ed ee: / Nicht durch die Gewerkschaften, sondern 
a- | ’ durch die ehemaligen Machtigen, die in der 
te — . Wirtschaft wieder in ihre alten Stellungen zu- i 

h | , rickkehrten, entstiinden Gefahren fir unsere 
S| / Demokratie. Vater wandte sich aber auch ge- _ " 
\- 7 / d e gen jene Zeitgenossen, die dem Ungeist der ? 

it NS-Diktatur jahrelang dienten und heute wie- E 

f- der in fiihrenden Positionen des Staates ste- 

it hen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Holz 

n q setzte sich mit den Kritikern des Notstandsbe- ohne eine starke Gewerkschaftsbewegung 

- schlusses von Hannover auseinander und be- keine freiheitliche Demokratie!" 

- kraftigte erneut das eindeutige ,,Nein“ der Ge- Am Abend des ersten Konferenztages brachten 

v werkschaften. Kollege Vater begriiBte die Ent- »,Die Nachtwachter", das ebenso bekannte wie 

- wicklungshilfe fir die jungen Lander in Afrika gute Kabarett der Gewerkschaftsjugend Hamm, 

i] Se und Asien, sagte jedoch: ,,Mir scheint es auf ihr neues Programm ,,Die Macht am Rhein". 

r eek jeden Fall wichtiger zu sein, als Botschafter  AnschlieBend forderten die ,,Phillistine Skiff- 
z 4 i der Arbeit am wirtschaftlichen Aufbau zu ler‘ zum Twist auf. Und jetzt bewiesen die jun- 

; ‘ 2 : helfen, als diesen afrikanischen Staaten beim gen Kollegen mit einem Male, daG sie nicht nur 

. ag Aufbau ihrer Streitkrafte Militarhilfe zuleisten." ihren Kopf, sondern auch ihre Arme und Beine 

. | is ae Scharfe Worte der Kritik fand er fiir die schlep- geschickt einsetzen konnten. Wir trafen junge, 

) 3 4 pende Behandlung des von den Gewerkschaf- moderne Menschen, die ihr Leben genieBen 

| = Pi ten schon lange geforderten Berufsausbil- méchten, die auch tanzen, ins Kino gehen oder 

= s dungsgesetzes. Gerhard Vater schlo® sein gern ein gutes Buch lesen. Was sieindessen von 

| > pe Referat mit einem Bekenntnis zur Demokratie: ihren Altersgenossen unterscheidet: Sie neh- 

iy r »Wo Unrecht geschieht, dirft ihr nicht schwei- men ihre Freiheit nicht als etwas Selbstver- 

\ ey i gen. Ihr mit den Mut haben, eure Uberzeu- standliches hin. Sie wissen, wie hart ihre Vater 

f =) G gung auch gegen die Mehrheit zu verteidigen. die Freiheit erkampft und was sie dafiir bezahit 

f Pra Demokratie kann und darf nicht von oben her _ haben, und sie sind bereit, diese Freiheit durch 
{ \ = $ E verordnet werden, sie mu8 von unten, vom Besonnenheit, aber auch durch stetige politi- 

a os f = Birger her wachsen und tief in ihm verwurzelt sche Kampfbereitschaft zu erhalten. 

er ae y ES } sein. VergeBt nie, daB die Demokratie das 

oN + ial Lebenselement fir uns Gewerkschaftler ist. 
af fF: f Ohne Demokratie gibt es keine Freiheit und Hans Pliick 
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Ruhrfestspiele 1963 

Rev hat es friiher nur im Theater gegeben. Manner um ihn herum waren gut, die Frauen tragt, und auf der anderen Seite nur der Ehr- entscheidet sich fir die Ideale, fiir die Idee der | ,, 
Die Wissenschaftler, die uns in unserem durchweg ein wenig ungelenk und angelernt. geiz, die Kommandantenrolle zu spielen. Zu- Volkssouveranitat, fiir die Republik. Damit u 

geselischaftlichen Dasein betrachten, die dem wird der Konflikt sogleich im ersten Akt haben die anderen, die gerissenen Opportuni- J 

Soziologen, haben uns davon iberzeugt, daB * entschieden, und wo kein Konflikt mehr ist, da sten, als deren Prototyp Fouché erscheint, f 

nicht nur die Schauspieler, daB wir alle Rollen ist auch keine Dramatik. All das Ungliick, das gewonnenes Spiel. Ist das nicht ein ewiger f 
spielen; jeden Tag, jede Stunde, auf den Die Menschen in des Irlanders Sean O'Casey dann hereinbricht, kann die fehlende drama- Konflikt in der Politik, der zwischen den glau- 

Schauplatzen der groBen Buhne, die Leben Schauspiel ,,Der Pflug und die Sterne", das tische Entwicklung nicht ersetzen. Es bleibt bigen Idealisten und den praktischen und c 

hei8t. Und immer sind es andere Rollen. Wir die Wuppertaler zeigten, werden nicht von der szenische Reportage. Christine Ostermayer skrupellosen Realisten und Opportunisten? t 
spielen eine andere Rolle im Betrieb als im Frage nach der Rolle und was dahinter ist, ist eine groBartige Schauspielerin, und wer sie ‘ 
Sportverein, und zu Hause wieder eine andere; geplagt. Sie genieBen naiv die Freude an der in echten tragischen Rollen mit innerer Ent- Romain Rolland ist ein groBer Dichter. Aber t 

und wenn wir mit unserer Freundin oder unse- Rolle, die aus ihrer tristen realen Existenz wicklung sah, der wei, daB es nicht an ihr lag, hat nicht die dramatische Vitalitat, um Buchner f 

rem Freund zusammen sind, dann spielen wir heraushebt. Der alte Peter Flynn tut es, wenn wenn sie hier in der Rolle der jungen Frau zu Uberspielen und nicht die Unbekiimmert- | : 
noch eine andere. Und wann sind wir eigent- er seine bortengeschmiickte Uniform an- zwar rihrte, aber nicht erschitterte. heit, um des dramatischen Effektes willen t 

lich wir selbst? Wann legen wir Kostim und zieht, den Schleppsabel einhangt und zur riicksichtslos zu vereinfachen. Jedes Wort, | | 

Maske ab und sind, was wir wirklich sind? Und Unabhangigkeits-Kundgebung geht. Der Zim- * das er sagt, ist des Hérens und Bedenkens. 1 

was sind wir dann? Das ist eine ziemlich unge- mermann Fluther Good spielt mit nicht weniger wert, aber die Worte sind allzuoft Lehre, Ver- { 

miutliche Frage. Um sie geht es in dem Stiick Vergniigen die Rolle des handfesten Kraft- Beim dritten Stick, , Robespierre von Romain kiindung, und nicht Handlung. r 

von dem groBen englischen Schauspieler protzen, der Monteur Covey die des aufge- Rolland, mit dem die Berliner Freie Volksbiihne ‘ 

Kean, das Jean-Paul Sartre nach einer Ko- klarten Sozialisten. Im Augenblick, wo es zur gastierte, haben es die Zuschauer dem Dichter Erwin Piscators kultivierte und prazise Insze- | | 

médie von Dumas geschrieben hat und das Krise kommt, tritt bei allen das Menschliche, offensichtlich Ubelgenommen, daB er die Man- nierung litt unter der technischen Unzulang- ' 

die Bochumer als Beitrag zu den diesjahrigen aber auch das Allzumenschliche heraus. Dies ner der GroBen Revolution nicht nur in der lichkeit der Recklinghauser Buhne. Diese 
Ruhrfestspielen darboten. Es war ein inter- Nacheinander und Nebeneinander von naivem Rollenexistenz, zum mindesten nicht in der meist kurzen Szenen wollen auf der Dreh- | 

essanter und amisanter Beitrag. Interessant, Spiel und wirklichem Sein, von rihrend bekannten und vertrauten, erscheinen lie®. bihne, die eine rasche Aufeinanderfolge er- 

weil die Frage, was von ihm ibrigbleibt, wenn Menschlichem und peinlich Menschlichem ist Die einen kennen Robespierre, Saint-Just und méglicht, gespielt werden. Lange Umbau- | 

er das Romeo- oder Othellokostiim ausge- das Reizvolle in dem Stick. Es will das freilich die zu ihnen Gehérenden nur aus schlechten pausen zerreiBen das Stiick. Die Zwischen- 

zogen hat, weil diese Frage, die den groBen behutsam und mit feinem Takt gegeneinander- Schulgeschichtsbiichern als die  blutigen musik von Boris Blacher und Aleida Montijn | 

Shakespeare-Darsteller qualt, hier existenz- gestellt und abgewogen werden. Das ist Gert Schreckensmanner, die anderen, die theater- iberbriickt die Pausen nicht, sondern geht auf | 

philosophisch vertieft und so geschickt ge- Otma Leutner nicht durchweg gelungen. Er erfahrenen, haben die Figuren aus Biichners die Nerven. Trotzdem ist es sehr schade, dab 

stellt wird, daB auch jeder, der im Zuschauer- gab dem Allzumenschlichen, in dem ja immer Danton im Kopf. Danach muB Robespierre der wegen Darstellererkrankungen das Gastspiel 

raum sitzt, an seine Rollenexistenz denken auch das Komische, das Belachenswerte liegt, Blutmessias und Saint-Just der kalte Todes- auf einen Abend reduziert werden muBte. Man | 

mu8. DaB er nicht allzutief ins Nachdenken an mehr als einer Stelle zuviel Zeit und zuviel engel sein. Das sind sie nun bei Romain Rol- hatte die Auseinandersetzung mit der Proble- 
gerat, dafiir sorgt das Geschehen auf der Drastik. Dadurch bekam das Stiick, das zwi- land nicht. Sie sind Menschen. Sie haben eine matik, um die es hier geht, und man hatte die 

Bihne, das mit Spiel im Spiel und rollen- schen Tragédie und Farce balancieren soll, Revolution gemacht und missen sehen, daB Begegnung mit so hervorragenden Darstellern, 

widrigem Ernst im Spiel Méglichkeiten des Schlagseite. Kommt hinzu, daB schon vom sie zwar die staatliche Ordnung, nicht aber die wie Ernst Ginsberg (Robespierre), Tilla Durieux 

Amisements genug hat, und das von Hans Autor her das Tragische zu schwach fundiert Menschen verandert hat. Und nun stehen sie (Bauerin), Ingmar Zeisberg (Elisabeth Le Bas) 

Schalla mit leichter aber sicherer Hand ge- ist. Es ist kein zureichender Konflikt, wenn auf vor der Frage, ob sie den Idealen, fiir die sie es sind, noch vielen Menschen gewiinscht. 

fiihrt wurde. In Hubert Suschka konnte Schalla der einen Seite die echte Existenznot einer auszogen, treu bleiben oder sich auf die Reali- 
fiir den groBen Komédianten Kean einen jungen Frau steht, die den Mann festhalten taten einstellen und die Lage, gleichviel, mit 

glaubhaften Nachgestalter einsetzen. Die will, den sie liebt und von dem sie ein Kind welchen Mitteln, retten sollen. Robespierre Cato i 

| 

De r P roze B Verleih: Schorcht 

»Seit 20 Jahren will ich diesen Film drehen. as ging hier Welles nicht noch konsequenter vor 

Warum Kafka? Seiner Aktualitat wegen. Diese a i rf I ! i { - - und lie8 nur Kulissen bauen von grauer Mono- 

Geschichte eines Menschen, der unter die | | I I atl ? tonie, wie sie das Bild unserer Stadte bestimmt? 
Rader der organisierten Gesellschaft gerat, die = i} Hi if Und schlieBlich: Warum schuf er Figuren, die 

Rader der Polizei, die Rader der Justiz. Und  (agy] i i | Ht aus verschiedenen Epochen und Welten zu 
diese Vorahnung der Zeit der Konzentrations- B A i i; i 4 stammen scheinen, und stellte sie nebeneinan- 

lager, die es noch heute gibt. Und immer geben a ] ¥ ¥ | Thott = der? Warum gestaltete er sie nicht so, daB sie 
wird. Darum! Ich muBte diesen Film machen. * ‘ aed Ih a ~~ sich dem Bild des Menschen aus heutiger Sicht 
Ich konnte gar nicht anders!"* “a f t Sone eee es ae é annahern. Dann waren es Menschen gewor- 
Das sagte Orson Welles. mY { i ~ den, mit denen wir uns hatten identifizieren 
Kafka beschreibt in gezirkelten, niichternen a Bt = ead } \ kénnen und deren Schicksal uns unmittelbar 

S&tzen eine ganz alltagliche Welt, in der sich a i Os Wega ae) ee eH Sete een Ret angesprochen und zum Nachdenken angeregt 

auf geheimnisvolle Weise unbegreifliche, un- rt i : hatte. Und das alles hatte keineswegs die Ein- 

ausweichliche Dinge zutragen. Seine Gestal- 4 / | a ‘ buBe des dichterischen Reizes zur Folge haben 

ten leben in einer ratselvollen Welt zwischen a 1 T? . Hist brauchen. Denn ein Orson Welles darf sich 

Realitat und Traum. Welles aber liefert einen a + = : wohl zutrauen, daB er auch dem modernen 

erdriickenden nachtschwarzen Alptraum von al a ' Menschen unseres Industriezeitalters einen 

streckenweise barocker Fiille. fe eee Q head ee ‘ Gleichniswert abzugewinnen vermag. 
Der ProzeB“ wurde eine kaum gezigelte 4 po ees oa & ‘ fa mommy |) Wichtig noch zu erwahnen, daB Welles in 

Bilderfolge von fotogener Disternis und Magie, Pp | einem Grundzug seines Films die Abwendung 

gewonnen aus der Anwendung uniiberschau- , ie von Kafka konsequent vollzieht. Sein Josef K. 

bar vieler Filmstile und technischer Tricks. : | } |: ist aufsassig und unbeugsam, und das Ende 

Welles hatte diese Abkehr von Kafka durch | } { des Films ist der psychische Sieg des Josef K. 

einen Film von unmittelbar packender und | | . | ber die unbekannten Machte. 
mahnender Durchschlagskraft legitimieren und | Betrachtet man dieses einmal alles zusammen, 
so seine eingangs angefiihrten Worte sinnfallig at | 4 dann kommt man zu der etwas wehmiitigen 

machen kénnen. Das aber eben wurde ver- * | 4 Feststellung: Was fiir ein herrlicher und - 

sdaumt. Der Film bleibt letztlich ein sehens- j t Se 1 wichtiger Film hatte das werden kénnen! 

werter Kompromi® zwischen Kafka und Welles. } oH } 7 Tony Perkins ist Josef K. So beherrscht trotz 

Schon die Dekoration, die in allen wirklich i i: | i aller nervésen Sensibilitat, so geziigelt war er 

bedeutenden Filmen einen tieferen geistigen ; j nie. Neben ihm besonders eindrucksvoll: 

Bezug hat, macht den Bruch in der Gesamt- | 4 | i Romy Schneider, eine junge reife Menschen- 

konzeption des Films deutlich. Da stehen | i | darstellerin, und Thomas Holtzmann, dessen 

moderne Hauserkasten von _ hintergriindiger { } i | schauspielerisches Genie in manchen Momen- 

Damonie neben alten Bauwerken und Zimmern ; ~ —_ : —f ten an das schauspielerische Genie des Gétter- 

der langst untergegangenen Epoche und t Se eee m ae eee lieblings Horst Caspar gemahnt. 
Gesellschaft Kafkas. Wie will hier der Betrach- eS SS Und trotz vieler Einwande hier der Rat: hin- 

ter ein in sich geschlossenes Bild von der 2 gehen und anschauen! 

Absicht des Regisseurs gewinnen? Warum a Hans Pliick 
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r | ,,... Kinder, immer wieder Kinder, aus Korea Indonesien gefallenen Vater. Anderswo ware i “4 oy ae. a0 4 } 

it | und den Philippinen, aus Usbekistan und vielleicht nationales Pathos aufgekommen, ; * ol, Bs a a 

i- | Japan: sie spielten in fast jedem der auf der doch hier entwickelt man im Raum einer wahr- nee Ba iG Sah x a - 

t, | Asiatischen Filmwoche gezeigten Werke die —_ haft demokratischen Schule an diesem Kinder- < ge as ae a Par tes & ” aie 
+ | Hauptrolle...‘ schicksal den groBen Gedanken der Vélker- Ea 0 a S i 

= verstandigung. Wo war es hierzulande schon ed aN al 
4 | Diese Feststellung fand man in vielen Berich- einmal der Fall, daB in einem Unterhaltungs- Pte _ ase = ae eS ee 5 > 

ten, die Uber die zweite Woche des Asiati- film von der UNESCO die Rede war? . ae a a ae oe y 
schen Films (21.-28. April 1963 in Frankfurt am ae A, eee es 

r Main) geschrieben wurden. Fir manchen Be- Um das groBe Erlebnis der Schule ging es auch a Tee ge ee a erie =A 

r | richterstatter waren die zahireichen Kinder- in dem Film DETI PAMIRA (Die Kinder des . ay ae aioe 
. | schicksale Anla8 zu dberaus sentimentalen Pamir) aus der Tdschikischen Sowjetrepublik. aes aan ae 
} | Betrachtungen, wahrend andere Kritiker sich Ein junger Lehrer versucht 1924 in einem bis Be ie Zz 

, | mit etwas hamischen Bemerkungen begniig- dahin weltabgeschiedenen Pamir-Dorf so 

, ten. Auf der einen Seite wurde der Mut dieser etwas wie eine Schule zu etablieren, und er be- 

Filme ,,zum groBen Gefiihi" gelobt, auf der an- wirkt damit, daB die archaischen Lebensformen Szene aus dem japanischen Film ,,Wo die Ofen gliihen” 

deren Seite fand man oft harte Worte gegen dieses Dorfes iberwunden werden. Tafel und 

die vielen ,,niedlichen Kinder“. Die Frage, Kreide werden zu Instrumenten einer Gewalt, 

warum wohl in den Filmen Asiens den Kindern die eine ganze Welt zum Einstirzen bringt. 

eine so groBe Bedeutung gegeben wird, wurde 

von den Kritikern leider nicht untersucht. Ganz Die Vorlage zu dem japanischen Film s s 
sicher kann man namlich auch am Interesse, KAACHAN SHIGUNO IYADA bildete der aoe alle Sch el ben im Sch ran k? 

das den Kindern entgegengebracht wird, den Schulaufsatz eines achtjahrigen Jungen. Auf 

erreichten Grad sozialer Verantwortung einer schlichte Weise erzahit vom sorgenvollen All- 

Gesellschaft erkennen. In der Bundesrepublik tag seiner Eltern. Nach dem Tod des Vaters 

zum Beispiel finden Kinder im Film kaum schlieBen sich die beiden Kinder noch enger W< ein ,,geschaffter Jazzer“ (sprich: Freilich: Wenn Ihr danach die mit Recht von 

Beachtung. Kinderfilme gibt es bei uns nicht der Mutter an. Liebe ist hier, wie auch in all den Jatzer) ist, sagt zwar selber ,,Jatz‘, ver- der Deutschen Jazz-Féderation ausgezeich- 

mehr. Unser Film ignoriert die Probleme der anderen Filmen, niemals nur eine Sache des achtet aber sowohl diejenigen, die ,,Jatz sa- nete Philips-LP ,,Battle Royal" auflegt, auf der 

Heranwachsenden. Probleme unbeachtet zu Gefiihls, sondern stets verbunden mit einer gen (und ,,Radau‘ meinen), als auch jene, die die beiden bedeutendsten Bigbands - Duke 

lassen, scheint zur allgemeinen Denkgewohn- auch intellektuellen Aufgabe. dies Wort ,,DschaB" aussprechen (und mei- Ellington und Count Basie - ihre Klange ver- 

heit weiter Kreise unserer Gesellschaft gewor- nen, sie verstiinden etwas davon). Fiir ihn gibt einen, dann merkt thr, daB unsere europaischen 

den zu sein. Diesem Prinzip folgte auch der Film TY NE es nur ,,Oldtime" (sprich: ,,Ouldtaim") oder Musiker immer noch nicht ganz jene selbst- 

SIROTA aus der Usbekischen Sowjetrepublik. +Modern", allenfalls noch ,,Swing", den ge- verstandliche Freiheit im Spiel gewonnen ha- 

Obwohl es auch bei uns zahllose Kinder gab, Eine Familie in Taschkent adoptierte 14 Kriegs- schaftstiichtige Leute heute ,,Mainstream* ben, die Solisten wie Franz Wess und Thad 

die erst Jahre nach dem Krieg ihre Vater ken- waisen, darunter auch einen kleinen deutschen (sprich: ,,Meinstrinm“) nennen. Wenn thr bei Jones (von Basie), Paul Gonsalvez und 

nenlernten, ist es niemals einem Produzenten Gustav. Familienharmonie entsteht in dieser solchen Jazzern einen guten Eindruck machen Johnny Hodges (von Ellington) unaufhérlich 

eingefallen, dariiber einen Film zu machen. In Miniatur-UNO nicht durch gute Gefihle allein, wollt, sprecht thr freilich am besten nur uber auf dieser Scheibe beweisen. Die ,,kénigliche 

Japan wurde dieses Thema oft behandelt, und sondern nur dank verniinftiger Einsicht in die Solisten, etwa so: ,,Coltranes Kanne (= Saxo- Schlacht" jedoch schlagen die beiden Band- 

als Beispiel sah man in Frankfurt KIRIROI realen Erfordernisse des Lebens. phon) ist die Spitze“, oder so: ,,Benny Good- leader nicht gegeneinander, sondern mitein- 

KARASU. Der kleine Junge sieht in seinem man hat zwar Technik, aber kein Bluesfeeling". ander: gegen den Unverstand der Leute, die 

Vater einen Fremdling, und man zeigt, wie Oft genug hat man in Filmen taubstumme Kin- Solche Satze kann man stets gut in ein Ge- Blues, Swing und Modern voneinander trennen 

schwer es beiden Seiten fallt, Vertrauen zu- der gezeigt, um auf einfache Art Riihrung zu sprach einstreuen und damit den Eindruck wollen. Ellington und Basie machen uns klar: 

einander zu finden. verbreiten. In dem japanischen Film NAMO- eines Fachmannes erwecken. Wollt Ihr Euch Das alles ist Jazz. 

NAKU MAZUSIKU UTSUKUSIKU wurde ein- aber langer mit dem Musiker unterhalten (iiber Auch in der ganz modernen Musik sind die 

Einem Konflikt zwischen Vater und Sohn be- mal die umgekehrte Situation geschildert: Musik natirlich), dann solltet Ihr das nicht Amerikaner immer noch brandmoderner als 

gegnete man auch in einem Film aus Sid- Taubstumme Eltern haben ein Kind, das von ohne griindliche Kenntnis tun; und die gewinnt die Europaer. Das beweisen zwei neue United 

Vietnam. NGUOI CON BIEN CA erzahit von diesem Gebrechen verschont blieb. Den Sor- man am besten aus Schallplatten. Artists-LP’s: ,,Charles Mingus - Wonderland” 

der Rebellion eines Jungen gegen die barbari- gen der Mutter, den Schrei des Kindes niemals Einen hiibschen Uberblick uber den Jazz in (69012) und ,,Coltrane Time“ (69010). Des Bas- 

schen Opferbrauche in einem Fischerdorf. héren zu kénnen, folgt die Krise des Heran- Europa gibt z.B. die Odeon-LP ,,Jatz von sisten Mingus Quintett zeigt dabei die weitere 

Hart stoBen alte Traditionen und neue Lebens- wachsenden, der die Hilflosigkeit seiner Eltern destern" (0 83347), auf der mit 23 geschickt Spanne in der musikalischen Aussage: von 

formen aufeinander. Das Alte ist zwar frag- nicht versteht. Erst mit der beginnenden gei- ausgew4hiten und sinnvoll zusammengestell- ausgesprochen lyrischen, aber keineswegs 

wirdig geworden, doch noch einmal trium- stigen Reife des Jungen bahnt sich eine Lé- ten Sticken (leider z. T. nur unvollstandig vor- sentimentalen Stiicken uber die ,,Chace- 

phiert es Uber die fortschrittlichen Krafte einer sung des Konfliktes an. gefiihrt) ein Querschnitt durch die Entwicklung Chorusse“ von Tenorist Ervin und Altist 

jungen Generation. Hier mégen sich Tenden- des Jazz (oder was man damals dafiir hielt) Handy, in denen sich die beiden in atemberau- 

zen offizieller Regierungspolitik auBern, denn Eine Woche waren die Teilnehmer der Frank- von 1919 bis 1946 gezogen wird. Neben Pseudo- bendem Hardbopstil gegenseitig jagen, zu den 

schlieBlich wurde dieser Film vom Nationalen furter Filmveranstaltung zu Gast in Asien. jazz (z. B. Dajos Béla, Jack Hylton, Hans Rehm- rhythmisch und melodisch vdllig neuartigen 

Filmzentrum in Saigon hergestellt. 49 Filme aus 12 Landern konnte man sehen: stedt), aus dem aber immerhin die Atmosphare BaBsoli von Mingus, dessen Spiel aber trotz 

Afghanistan, Ceylon, Indien, Indonesien, der Zeit deutlich wird, hért man amerikanische aller Experimentierfreude stets im Jazzidiorm 

In dem japanischen Film KYUPORA NO ARU dapan, Korea-Siid, Pakistan, Philippinen, Gaste in Europa (z. B. Original Dixiland Jazz verhaftet bleibt. 

MACHI (Cupola, wo die Ofen gliihen) wurde Sowjetunion, Vietnam-Nord, Vietnam-Siid und Band, Coleman Hawkins, Rex Stewart), die Ebenso experimentierfreudig sind auch Teno- 

gezeigt, daB junge Menschen mit den sozialen Volksrepublik China. Der Film, jene universale ihren Gastgebern zeigten, wie sie es machen rist John Coltrane und sein Quintett, besonders 

Belastungen des Lebens in der modernen In- Bildersprache, machte deutlich, welche tief- muBten, und die Spitzen der europaischen Pianist Cecil Taylor, allerdings nicht so sehr 

dustriewelt besser fertig werden, als die altere greifenden gesellschaftlichen Veranderungen dazz-Szene von einst: Joe Daniels, Nat Gonel- im rhythmischen sondern im melodischen und 

Generation. Die Jugend verfallt nicht in Resi- in diesem Teil der Welt im Gange sind. Die la, Django Reinhardt, Svend Asmussen. Und harmonischen Bereich. Wenn Coltrane in ra- 

gnation. Sie lernt und ibt Solidaritat. Ware es moderne industrielle Entwicklung setzt alte wenn die albernen Kommentare Paul Kuhns senden Laufen die Hauptténe der Akkorde raf- 

bei uns wohl denkbar, daB eine der gréBten Lebensnormen au®er Kraft und drangt die nicht mehrfach in die Musik hineingesprochen finiert umspielt oder melodische Wendungen 

Produktionsfirmen einen von gewerkschaft- Menschen auf die konfliktreiche Suche nach waren, dann besaBe man mit dieser Platte ansetzt, die zur Harmoniefolge in reizvollstem 
lichen Ideen erfillten Film herstellen wurde? neuen Lebensformen in Familie, Beruf und wirklich so etwas wie ein ,,Kultur-Dokument. Kontrast stehen, wenn Taylor Melodien spielt, 

Gesellschaft. Den europaischen Jazz unserer Tage bietet die an Barték gemahnen, und die Akkorde so 

Seit Jahrhunderten war es in vielen Landern das ,,Jazz Workshop Concert der Ruhrfest- erweitert, daB nur noch der Fachmann deren 

Asiens verwitweten Frauen nicht erlaubt, noch Diese in Westeuropa einmalige Gelegenheit spiele 1962" auf einer Columbia-LP (C 83342). Beziehungen zum Harmonieschema des Stiik- 

einmal zu heiraten. DaB diese Traditionen jetzt zur Begegnung mit Asien im Film verdanken Tatsachlich hért man schon bei den ersten kes erfassen kann, dann muB auch der schart- 

zerbrechen, zeigte der stidkoreanische Film wir der Filmsoziologin Elisabeth Kahnert. Aus Klangen der Platte: Was einst nur wenigen ste Jazzgegner gestehen, daB diese Musik den 

SARANG BANG SONNIM GOA EOMEONI Berlin 1933 vertrieben, hatte sie in Locarno eine Ausnahmen gelang (Reinhardt, Asmussen), Vergleich mit der ,,klassischen“ Moderne nicht 

(Meine Mutter und der Untermieter). Die kleine neue Wirkungsstatte gefunden und von dort das ist heute in Europa in erheblicher Breite zu scheuen braucht. 

Tochter versucht ihrer verwitweten Mutter eine aus nach dem Krieg immer wieder Wege ge- vorhanden: Jazz, dessen Qualitat nicht gerin- Dem Anfanger mégen all diese experimentier- 

Lektion zu erteilen. Sie wiinscht sich den sucht, um unsere filmpadagogische Arbeit ger ist als bei dem von driiben. Nur daB Initiator freudigen Aufnahmen zunachst nicht so recht 

Untermieter zum neuen Vater. Die den wohl- nachhaltig zu befruchten. Mitten in den Vor- Hans Geertberg das als ,,Werkstatt'' ausgibt, eingehen. Aber dagegen gibt es fiir jeden, der 

habenderen Schichten zugehérige Witwe ver- bereitungen zur Il. Woche des Asiatischen was in Amerika seit rund acht Jahren gang und sich vom Vorurteil zum Urteil vorwartsbewe- 

zichtet jedoch. Ganz anders verhalt sich ihre Films erlag Elisabeth Kahnert im Alter von gabe ist, das zeigt, daB wir eben immer noch gen will, ein Mittel: Hért Euch allmahlich in 

Hausangestellte. Obwohl auch verwitwet, geht 61 Jahren im November 1962 einer tiickischen ein wenig nachhinken. Immerhin kénnen sich diese Musik ein! Fangt z. B. mit dem ,,Work- 

sie ohne Bedenken eine neue Ehe ein. Sie hat Krankheit. Ihr Lebenswerk, die Verstandigung Solisten wie Koller, Ross, Thielemans, Ar- shop“-Konzert und mit ,,Battle Royal an! Mit 

die alten und nicht mehr zeitgemaBen mit Asien durch den Film, wird in Frankfurt am rangeure wie Riedel und Koller auch mit guten der Zeit werdet Ihr dann auch die komplizier- 

Traditionen bereits Gberwunden. Main fortgesetzt werden. Leuten aus den Staaten messen. Und mit dem teren Aufnahmen der Moderne erfassen. Die- 

f romantisch eingefarbten, aber modern harmo- sen Weg empfiehit euch jedenfalls 

| Immer wieder wird in den Filmen aus Asien nisierten Jazzklavierkonzert des beriihmten 

| die Schule in den Mittelpunkt geriickt. In dem nklassischen“ Pianisten Friedrich Gulda ist 

japanischen Film HADAKAKKO (Lauf, Genta, wirklich eine europaische Besonderheit auf 

lauf) traumt ein kleiner Junge von seinem in Herbert Stettner dieser Platte vertreten. Euer Meggs 
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E; war der gréBte und zugleich fortschritt- letzt. Das muBten auch die neuen Parteien 

lichste Jubel meines Lebens. DaB ich da schlieBlich einsehen, und es wurde wieder | 

noch mitjubein durfte! Nun willich mich gern zur gejubelt wie eh und je. Bald zeigten sich die 

Ruhe setzen und meinen Platz in Deutschlands ersten Ansatze zu einer vielversprechenden i 
Spalieren Jiingeren iberlassen. Die Beine Reformation des deutschen Jubelstils, zum i 

sind mide geworden, nur noch eine ausge- Beispiel als das Saarland heimkehrte und der | fj 

feilte Zehenspitzentechnik halt mich in der schwerfallige Sprechchor zum erstenmal den | f 

Menge aufrecht. Die alten Hande patschen an lyrischen Ténen eines weltoffenen Verbriide- | 

historischen Héhepunkten - und wie viele sind rungsjubels weichen muBte. Diesen Tag werde k 

ihrer oft in einer einzigen Rede enthalten - kein ich Ubrigens nicht so bald vergessen. Am a 

exaktes Stakkato mehr, nur noch ein matt Abend sah ich mich in einer Aufzeichnung i 

dahinkleckerndes Tremolo. Und schon lange zum erstenmal auf dem Bildschirm. Ich finde, F 

vor dem hundertsten Choreinsatz,,Ken-ne-dy!"* daB ich sehr gut auf dem Bildschirm komme. i 

pfiffen die verbrauchten Lungenfligel wie ein Zugleich aber sah ich auch, wie hoffnungslos | 

schlaffer, briichig gewordener Blasebalg. veraltet mein Stil war, das unbestechliche Auge ' 

Vielleicht noch einen De-Gaulle-Jubel, einen E ~ der Kamera deckte alle meine Fehler scho- | Ff 

letzten zum Abschied. Dann will ich meine = nungslos auf. Zu zackig die Bewegungen, die |} 

Memoiren schreiben. oan as Einsatze iiberbriillt, und gar erst meine we- | 
Ich war eine stolze Jublerin... ( ie hs \ nigen Solostellen - lassen Sie mich die ; 

Niemand hatte mir diese Karriere an der Wiege my my . ph Schande mit dem Mantel schweigender Nach- " 

gesungen. Ich habe friihzeitig angefangen und fy ge af stenliebe zudecken. 5 
glaube daher fest, da8 das tragende Jubel- 7) = ay Nun hie es also umlernen. Der dubel war | fy 

bewuBtsein schon in der Kinderseele gepragt Up Vi; Y liberaler geworden. Nicht mehr Hans Bau- F 

wird. Ich selbst verdanke es den Bartspitzen Up) 7 Wh mann, sondern mehr heiterer lonescu, wenn | fj 

Wilhelms Il. Mein Leben lang werde ich den $ Sie wissen, was ich damit meine. Das neue 

wonnig-siiBen und zugleich vaterlandisch- europaische Jubelgefihl klebt nicht langer am 

erhabenen Kitzel nicht vergessen, als mich der deutschen Boden fest, es ist multilateral ge- 

Monarch als Dreijahrige zu sich emporhob eS ee worden, ein herzliches Tremolieren nach allen i. 

und auf beide Wangen kiiBte - wie das krab- see Seiten hin, wenn wir vom Osten mal absehen. | [> 
belte! Dies geschah 1915 Unter den Linden. | Der alte Schwerpunktjubel ist passé, wenn 

Am Himmel war Kaiserwetter, und meinen 7) Fy | | auch der Kernsatz nach wie vor en vogue ist, 

lieben Eltern standen Tranen des Stolzes und i dR, »Vive de Gaulle! zum Beispiel, ich glaube, 
der Riihrung in den Augen. i Zi ganz ohne ihn werden wir auch in absehbarer : 

Damit war mein kinftiger Weg vorgezeichnet. f ! | | Zukunft nicht auskommen. f 

Wahrend der Weimarer Republik lernte ich Ee Das war eine wahrhaft erhebende Jubel- | 

fleiBig, wir alle wuBten, daB sie nur Vorberei- oe \ woche, eine von den wirklich unvergeBlichen, 
tung war fiir GréBeres. Bald beherrschte ich ea als der groBe Charles nach Deutschland kam. | 

den einfachen Schulklassenjubel ebenso H Da zeigte es sich auch, was fiir eine geradezu \f 

sicher wie den weitaus schwierigeren Einzel- Ue yf \ atemberaubende Entwicklung der deutsche 
jubel, der bei Empfangen bedeutender Persén- \ Jubel in den letzten Jahren genommen hat. 

lichkeiten wie bei Festreden ein ausgepragtes So | ~, Er ist nicht nur mehrsprachig, er ist auch mobil i 

Gefiihi fir den richtigen Einsatz voraussetzt. \ ey 1 aN geworden. Der flotte Kleinwagen bringt den | 

Denn nur in den Pausen, wenn die Menge \ ae a bundesdeutschen Jubler und die Jublerin 

ergriffen schweigt oder gerade neuen Atem y rasch und sicher von einem Jubeleinsatz zum 

schépft, dringt das Jubelsolo wirklich bis an y nachsten. Wo unsereins friiher selbst bei 

allerhéchste Ohren vor und wirkt dann ebenso 7 bester Gesundheit nicht mehr als zwei oder | 

Uberzeugend wie aufsehenerregend. héchstens drei Massenveranstaltungen an I 

Die Jahre bis 1933 bezeichne ich als meine y einem Tag verschénen konnte, schafft man \, 

Lehrjahre. Eine echte Jubelmeisterschaft heute mihelos deren sechs und findet zwi- | | 
konnte sich erst nachher entwickeln, dann aber / schendurch noch Gelegenheit, hier rasch ein 

jubelte ich mich ganz ungewdhnlich rasch zu | kleines Spalier zu bilden, dort mit geschickter | 

ungeahnten Erfolgen empor. Aus dem Jubel- Hand ein BlumenstrauBchen zu werfen. | 

kind war eine reife Jubelmaid geworden. Ein Allerdings ist der Jubel auch ungleich diffe- | 

groBer Tag, vielleicht mein gréBter in diesem renzierter geworden, das muB ich sagen. Es 

Lebensabschnitt, war der 20. April 1937, als ist kaum ein gréBerer Unterschied denkbar als | 

mir zu Fihrers Geburtstag ein so ergriffenes zwischen dem _ vaterlandischen Jubel bei 

Aufschluchzen gelang, daB der Deutschland- einem De-Gaulle-Empfang, den eine mehr | 
sender diese Stelle der Kundgebung noch am heiter-traditionalistische Note auszeichnet,und | 
selben Tag mehrfach auf allen Wellenlangen dem straffen, fortschrittsglaubigen Progres- : 

Ubertrug, per Richtstrahler schluchzte ich bis sivjubel, wie wir ihn bei Prasident Kennedy | | 

nach Ubersee. Ahnliches gliickte mir nur noch jubeln durften. Aber das sind freilich Fein- 
ein einziges Mal bei einer GroBkundgebung heiten, die nur der Fachjubler unterscheiden 

am Jahrestag der Machtergreifung, als mein kann, die Masse hat dafiir kein Ohr, sie brilit 

geschickt placiertes Sieg-Heil-Solo in sattem - mit Herz zwar, doch ohne Stilempfinden. 
Mezzosopran tiber den weiten Platz jubelte Das war mein letzter Jubel, nun ziehe ich mich | 
und bis zur Tribiine vordrang, wo es den also zuriick. Zwar kénnte ich noch einmal das_—} 

Reichspropagandaminister mitten in seiner Fach wechseln und als Miitterchen vom Dienst 

Rede innehalten und verstért aufhorchen noch manches Jahr dabei sein, aber ich gebe 
lieB. unserem Herrn Bundeskanzler recht, man soll 

Die ersten Nachkriegsjahre miissen als aus- dann aufhéren, wenn es am schénsten ist. | 

gesprochen jubelfeindlich angesehen werden. Ich habe das Meine gejubelt. Zuriickblickend 

Es gabe nichts zu jubeln in Deutschland, hieB darf ich sagen: Ich war wahrhaftig eine stolze 

es damals. Dieser destruktiven Haltung habe Jublerin... 

ich vom ersten Tag an widersprochen. Kein | 

Staat kann ohne einen ordentlichen Jubel 

gedeihen und eine junge Demokratie zu aller- Gerd Angermann 
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