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...denn es wird uns nichts geschenkt 

Von Ludwig Rosenberg Foto: Hans Rudolf 

WwW: am Ende eines jeden Jahres iz 
die Aufgabe hat, einen Artikel 2 7 

iiber die wirtschaftlichen und sozial- = ee 

politischen Aspekte des vergangenen “a * 4) = a 

und des kommenden Jahres zu schrei- 4 x a "aks ge 

ben, und wer das aus der Sicht der E Real oa ey wa 

Gewerkschaftentun muB, stehtimmer os oe if = —— 

wieder vor der gleichen Frage: Wie | J a pees yy =e 1 

kann er endlich erreichen, daB Tat- | > Pe ee lg ~ > a 
sachen als solche allgemein aner- Pz 7 Re a a 5 Ses % 5 ’ 

kannt werden, daB das Bemiihen um ns PE oe = = aT : 

die Wahrheit nicht zweckbedingten ae fe i a : Aes... ms : 

und gezielten Liigen weichen muB, he 3 we Re a. | ane t i 

daB nicht immer wieder die als un- [% = ee: zn ae i & . | * aon _— 2 

wahr entlarvten alten Marchen und © a a eae A “—_ .* we  * 3 ; 

Greuelgeschichten als sogenannte b Po ee a e icogee Nee ae eet * 4 bs 

Argumente gegen besseres Wissen ie ee — ay etl te aes Set ‘ al 

der Offentlichkeit ,, verkauft‘ werden. a. pie Sse oe — > i _ peal : 

Nicht umsonst kehrt in unseren Neu- ee a a " , =} ie & " Ee —— 

jahrsartikeln die Forderung wieder, a a 7 " ee > a a CO Be 

jedem Birger schon auf der Schul- eee : os Pe Es : Ee g ee i i Rae eS ae ‘ 

bank das Einmaleins der Wirtschafts- |" _ 3 as  ———. P ce eyo oil ees 4 

politik und Wirtschaftswissenschaft [9 ee, Pe 2 F ‘“s. ry i o a 

beizubringen — weil es dann unmég- Sa comer a ge ft 2 Bee a an 

lich ware, in beleidigend primitiver eo 2a Or hall eS aes Sa Rr ' 

Aufmachung dem Volke immer den- [7 = ' AL \ te. ff SS Be ; 

selben Unsinn als wirtschaftspoliti- =e eee ; - y Ae ah) : 4. 

sche Weisheit anzubieten. Man weiB a : ; aia a ve =) 

offenbar sehr wohl, warum man bis- 7 3 - Ses ae ‘ 2 

her dieser Forderung nicht entspro- i aaa ae 

chen hat: Dummheit und Unwissen- 4 = a = 

heit sind die besten Verbiindeten der a” eae 3 — 

Gegner sozialer Gerechtigkeit und ia $ , Rae as J 

der Verteidiger unberechtigter Privi- J - c a 7 

legien. “ee — 
£3 i 

om 

Beschamend 4 a _ ¥ ens : 
Bay 

So muBten wir uns in den vergan- Ae ass. J % es al 

genen Jahren und zu dieser Jahres- eee CS er ot 

wende wieder gegen die einseitige — — 

Darstellung wirtschaftlicher Zusam- E. a ae, —_ 3 

menhange wenden, gegen die Uber- et &, — — a 

treibung des Einflusses von Léhnen Bee a . ve 

und Gehialtern auf Preisniveau und Pee o 

Geldentwertung, gegen primitive Pee a : Oe ye 

Schwarzmalerei und das alberne Pee ie eS ites nw? 

Spiel mit dem Schwarzen Peter der ee ee oe » on Tons 4 

Schuld. So miissen wir uns wieder Pn eee ee ik . ae — oe 

gegen die halben Wahrheiten wen- 

den, die die schlimmsten Liigen 

sind, gegen das, was man bewuBt empért das Gutachtergremium des- Fabrikation einsetzen? Warum wird quenzen fiihrt? Wenn die Politik der 

verschweigt, und das, was man - fiir halb ablehnt, weil keine Regierung nicht gesagt, daB unsere Investitionen Bundesbank richtig ist, dann sind 

jeden Wissenden erkennbar - unver- »Sich eine solche Kritik gefallen las- im Ausland seit 1961 sich verdoppelt diese und andere Konsequenzen ge- 

antwortlich verdreht und entstellt. sen kann" (wie Rechtsanwalt Stein haben und daB der Anteil der chemi- wollt. Man kann den Kuchen nicht 

Gegen Unterstellungen und angeb- vom BDI erklarte). Was soll dann schen, der Stahl- und der Elektro- aufessen und ihn gleichzeitig aufbe- 

liche Plane, die wir niemals vertreten wohl die Versachlichung fiir einen industrie dabei mehr als die Halfte wahren wollen. 

haben, gegen Gefahren, die nicht Sinn haben, wenn sie nicht auch die ausmacht? Warum wird nicht klarge- Unendlich beinahe kénnte man diese 

existieren, und Behauptungen, die Regierung kritisieren darf? Wenn macht, daB in vier Jahren 67 Lander Kette von Ungereimtheiten fortsetzen, 

nie aufgestellt wurden. man bei mehr als einer Million Gast- auf dem WeltstahImarkt konkurrieren die mit beneidenswerter Unbekiim- 

arbeiter und mehr als 600000 offenen werden gegeniiber 51 Landern heute? mertheit und im Vertrauen auf die 

Es ist beschamend, daB Menschen, Stellen die Menschen mit angedroh- Warum wird nicht klar - ebenso klar Dummheit und Unkenntnis der Men- 

die in einer Demokratie verantwort- ten ,,Massenentlassungen“ graulich wie bei den Léhnen - dargelegt, daB schen taglich mit dem Pathos des 

lich an fiihrenden Stellen tatig sind, machen und Lohnforderungen ,,ab- das und vieles andere selbstverstand- fachkundigen Wirtschaftsfachmanns 

sich auf dieses Niveau begeben miis- wehren“ will? lich zur Verschlechterung auch un- verbreitet werden. 

sen, gezwungen von ihren sogenann- Ist das die Versachlichung, die man serer Konkurrenzlage beitragen muB? Wie kann man mit groBem Aufwand 

ten Partnern. Es miBte eigentlich fordert? Ist das die ,,Partnerschaft", von der Unternehmerinitiative spre- 

Pflicht aller sein, diesen widerlichen von der man dauernd spricht? Ist dies chen, wenn dort, wo wirklich Risiko 

Teufelskreis zu durchbrechen und das VerantwortungsbewuBtsein, das Ungereimtheiten in Frage kommt - in Entwicklungs- 

sich - wenn schon notwendig - um man dauernd bemiiht? - Nein, das ist landern -, die meisten Geschafte nicht 

jene Dinge zu streiten, die es wirk- erbarmliche, kleinkarierte und un- Warum wird fast ausschlieBlich von ohne Hermes-Garantie, also Verlust- 

lich wert sind, diskutiert zu werden. wirdige Stimmungsmache - nichts den Léhnen geredet? Warum wird deckung durch den Steuerzahler, ge- 

Es ist unverantwortlich, dem Volk sonst! Das ist genau die Art und nicht sehr viel klarer gesagt, als das macht werden. Die Kaufleute der 

dieses unwiirdige und unaufrichtige Weise, wie sich der Klassenkampfer gelegentlich in einem Nebensatz ge- Hanse, wirkliche Unternehmer, haben 

Gezank als politische und wirtschaft- mit Ballonmiitze den Kapitalisten schieht, daB die tatsachlich und frei- diese Art von Sozialisierung der Ver- 

liche Diskussion anzubieten. Wir mit Zylinderhut und dicker Zigarre willig gezahiten Léhne weit héher als luste nicht gekannt. 

haben alle eine Verantwortung, der vor hundert Jahren vorstellte. Das ist die Tarifléhne sind, und warum ist Kénnen wir hoffen, daB diese Art von 

wir uns nicht entziehen dirfen, und finsterste Mottenkiste. man nicht bereit, die Spanne zwi- »Versachlichung’ und diese Form 

das ist die fir die Glaubwiirdigkeit Warum verschweigt man es - denn schen den Tarifléhnen und den Effek- von ,,Partnerschaft im Schwarzen- 

demokratischer Auseinandersetzung. das sagt man nur in geschlossener tivldhnen zugunsten der Tarifléhne Peter-Spiel' einmal einer verniinfti- 

Was soll man dazu sagen, wenn man Gesellschaft, und es erscheint, wenn zu vermindern? gen Auseinandersetzung Platz ma- 

so ,,argumentiert'', wie das immer iiberhaupt, nur auf den Wirtschafts- Warum beschwert man sich lautstark chen wird? Schén war's! - Man soll 

wieder geschieht: Wenn man von seiten der Fachpresse -, daB einer der iiber die Steigerung der Einfuhren die Hoffnung nicht aufgeben. 

Versachlichung spricht und ein Sach- entscheidenden Griinde der Schwie- bzw. die Verminderung unseres Ex- Wir sagen am 1. Januar des Jahres 

verstandigengutachten nur deshalb rigkeiten der Stahlindustrie darin ports, wenn man sich jahrelang iiber 1966 erneut allen, die es angeht: 

ablehnt, weil es irgendwo bestatigt, liegt, daB unsere auslandischen Kon- die Exportiiberschiisse beklagt hat Die Gewerkschaften waren und sind 

daB die Gewerkschaften sich ver- kurrenten billige amerikanische Koh- und auch heute noch eine Politik be- bereit, ihren Teil der Verantwortung 

niinftig verhalten haben. Wenn man le oder billiges russisches 61 zur treibt, die bewuBt zu diesen Konse- und der Last an der Erhaltung und 
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StrauB- ‘ 

Show | 
el 

Mehrung des Wohlstandes von Volk Unter diesem Titel verdffentlichte von ihren Gegnern nicht nur, sondern 

und Wirtschaft zu tragen, solange Hans Gerlach im ,,KéIner Stadt-An- gerade auch von ihren Freunden. 

und soweit auch alle anderen Gruppen zeiger'' vom 1. Dezember einen Arti- Aus solchem Geist, aus solchem Ver- 

und Instanzen unseres Volkes und kel zum zweiten Tag der Bundestags- halten kann kein anderes Programm 

Staates das Ihre voll und uneinge- debatte iiber die Regierungserkla- ee ee al folgen als das, was StrauB skizzierte. 

schrankt dazu tun. rung. Gerlach schrieb u. a.: at A \ ht Mit der nationalen Einheit Deutsch- 

Wir waren und sind bereit, uns in jede Wh beet lands an der Spitze und der Arbeit fiir 

verniinftige Regelung einzuordnen, sume also spielte den Biedermann 4 S den Frieden der Welt am Ende. Mit 

die fiir alle ohne Unterschied gilt. oder - gespenstischer Gedanke - einem geeinten Europa samt Atom- 

Wir waren und sind bereit, an den war es vielleicht sogar nach eigener A S macht, von dem das wiedervereinigte 

fiir diese Vorstellungen notwendigen Uberzeugung und nach Uberzeugung K / | Deutschland ein Teil und natiirlich 

Vorarbeiten, mittel- und langfristigen seiner Fraktion, nicht nur der CSU )S ) \ Y\\ Vf automatisch der starkste sein soll. 

Planungen mitzuarbeiten-denneben- iibrigens. Ihr Beifall erweckte jeden- by A \G Mit einem Deutschland also, das, er- 

so wie im Betrieb, geht es auch im falls den Eindruck, daB man sich doch ie } ey J fiillt von diesem Geist, weder vom 

Staat nicht ohne solche Voraus- sehr freute iiber diesen Mann da oben, ZA We Osten noch vom Westen akzeptiert 

schau und ohne solche Planung. iiber seine Argumente, seine Geistes- werden wird und auch nicht akzep- 

Wem das Wort Planung nicht gefallt, gegenwart, seine Geschicklichkeit, tiert werden kann. 

der erfinde ein anderes: An der Sache Richtiges und Halbrichtiges zu mixen StrauB ist heute gewi8 nicht der Re- 

andert sich dadurch im Betrieb nichts, zu einem eingangigen, gut gewiirzten prasentant dessen, was die Koalition, 

wo das taglich geschieht, und auch Brei. Das gute Gewissen, die weifBe und nicht einmal dessen, was seine 

nicht im Staat, wo es immer dring- Weste des deutschen Stammtisch- eigene Fraktion will. Doch solange er 

licher wird. biirgers, stand da oben in Person und Hetze des Ostens, leider gespiegelt wirken darf, solange man sich von 

Zu alledem waren und sind wir heute pochte auf sein Recht, als ob nichts auch hierzulande, deren alleiniger ihm nicht eindeutig distanziert (und 

genauso bereit, wie wir es immer gewesen ware. Nicht nur keine Spie- Zweck nach StrauB es ist, die Bun- dazu gibt es gar keine Anzeichen), 

waren. Aber uns genigt es nicht, gel-Affare, kein Fibag-Skandal, son- desrepublik zu isolieren. Da war es solange auBerdem manche seiner 

wenn man uns sagt, da auch die dern auch keine leidvolle, schreck- wieder, nun auf der Parlamentstri- Freunde dem Stil und gelegentlich 

anderen sich schon verniinftig ver- liche, verbrecherische Vergangen- biine des freien Deutschlands, das sogar den Worten nach sich als Kin- 

halten werden, wenn wir alles das heit. Und als ob - bewahre - auch nie- nach der Meinung StrauBens und vie- der des gleichen Geistes geben - so 

tun. Hier kann es keine Moral mit Not- mals ahnliches wieder zu befiirchten ler anderer allein die Deutschen ver- lange verkérpert StrauB fiir unsere 

ausgang geben: Entweder folgen alle ware von den braven Deutschen, von treten soll, da war es wieder: das Umwelt, feindliche wie freundliche, 

dem gemeinsam erarbeiteten Plan — dem braven StrauB. Selbstmitleid, in Blindheit umschla- das Schreckbild des Deutschen, den 

oder die Sache ist gescheitert, bevor Verbrechen - ja, die gab es natiirlich, gend, die nicht spiirt, wieviel mehr als man zu fiirchten hat. 

sie begann. Auch diese Feststellung aber bei den anderen doch auch! alle bésen Worte von drauBen die Leider muB man sich angesichts man- 

gehért zur ehrlichen Diskussion, denn Schuld am zweiten Weltkrieg, die gab eigene Arroganz, die Beschranktheit cher AuGBerungen unserer Politiker 

in dieser Sache darf niemand den an- es natiirlich; aber welch ein Unfug, und der Mangel an Einsicht und Ehr- schon fragen, ob nicht auch die Deut- 

deren betriigen. von daher auch auf den ersten Welt- lichkeit beitragen zur Isolierung der schen selber ernstlich AnlaB zu sol- 

Wir wissen, daB auch bei aller Sach- krieg zu schlieBen! Und dann die Deutschen und der Bundesrepublik - cher Furcht haben. 

lichkeit und gutem Willen tatsach- 
liche Macht nicht ohne EinfluB ist. 
Man mag das bedauern, man wird 

es niemals andern. Es kommt nur . . . . 2 9 

darauf an, daB Macht nicht miBbraucht M t K t d k t t ht 

wird. Wir haben unsere Macht in die- I omm u nis en IS u ier man n Ic = 

ser Konjunkturlage nicht miBbraucht. 
Wer anderes behauptet, mag es be- 
weisen. Von Klaus Jelonneck 

Nichts geschenkt WwW: sind im vergangenen Jahre der len Haltung. Doch wen wundert das? wegen ,,verraterischer Beziehungen zu 

deutschen Einheit wiederum um Ulbricht ist immer noch der starke Mann. einer fremden Macht." 

Wir glauben, daB ein Gleichgewicht keinen Schritt nahergekommen = - Und er wird es bleiben, solange wir nichts Haben wir das nétig? Miissen wir so 

der Macht der verschiedensten Grup- obwohl sie ja nach den Beteuerungen tun, um die Gegenkrafte in der SED zu Angstlich sein? Ist unser demokrati- 

pen das Wesen der Demokratie aus- unserer Oberen ,,Hauptaufgabe“ ist. In ermuntern. sches SelbstbewuBtsein so wenig ge- 

macht. Deshalb sind wir gegen Dro- ihrem Tatigkeitsbericht fiir 1965 sagt die Natiirlich sind die Gegenkrafte auch festigt? Seit Jahr und Tag artikulieren 

hungen und Erpressungen vor Wah- Bundesregierung, wer schuld daran Kommunisten. Aber mit Kommunisten unsere Politiker — bis hin zum ehemali- 

len, nach Wahlen und iiberhaupt. tragt: die Sowjetunion. Deren harte und redet man nicht! Man will mit ihnen nichts gen Generalbundesanwalt Gide —- ihr 

Deshalb sind wir aber auch der Uber- unnachgiebige Haltung habe alle Be- zu tun haben, fiirchtet sie wie der Teufel Unbehagen am politischen Strafrecht, 

zeugung, daB wir auch unsere Macht miihungen um Fortschritte in der deut- das Weihwasser. Als ob es nur des Zu- das 1951 aus der Hysterie des Korea- 

in die Waagschale der Entscheidun- schen Frage scheitern lassen. So ist das wartens bediirfte, bis die Oppositionellen krieges geboren wurde. Bislang aber 

gen zu werfen haben - genau wie alle alle Jahre wieder. Es regt kaum noch je- driiben die weiBe Fahne hissen, die SED sitzen wir noch auf ihm fest. Polizei, Ver- 

anderen Gruppen unseres Volkes das manden auf. Genausowenig wie die Ver- geschlossen in die CDU/CSU iberfiih- fassungsschutz und Staatsanwalte ver- 

tun. kiindung, man werde im neuen Jahr alles ren und ihre Bereitschaft zum Eintritt in zetteln ihre Krafte in der gesetzlich ver- 

Deshalb rufen wir an diesem Jahres- daransetzen, um... die NATO erklaren! ordneten Jagd nach Harmlosen - und 

beginn unsere Kolleginnen und Kol- Aber wo sind denn eigentlich, so wird Die Superdemokraten in der Bundesre- haben kaum Zeit, sich um wirkliche Spio- 

legen, unsere Arbeiter, Angestellten man fragen dirfen, die ,,Bemihungen“ publik scheuen die Auseinandersetzung ne und Agenten zu kimmern. 

und Beamten und unsere Gewerk- sichtbar geworden? Im ewigen Fordern mit den Kommunisten. Sie scheuen sie Es soll nun endlich anders werden. Die 

schaftsjugend auf, sich fiir die kom- einer ,,wirksamen Deutschland-Initiative auch dann, wenn die Kommunisten her- SPD hat im Bundestag einen Gesetzent- 

menden Auseinandersetzungen zu mit Substanz‘ - gerichtet an die West- tibergefahren kommen. Und rufen nach wurf zur Renovierung des politischen 

riisten. Wir sind 6,5 Millionen. Jede machte? Oder etwa im Drangeln nach dem Staatsanwalt. Man erinnert sich an Strafrechts eingebracht. Bald zu Anfang 

Million neuer Mitglieder verleiht uns atomarer Mitwirkung? Vielleicht im Be- den Fall des Ostberliner Chefredakteurs des Jahres wird das Parlament den Ent- 

mehr Kraft, unseren sozialpolitischen, weinen des SED-Planungschefs Apel, Grassnick: Er wurde wegen seiner Kom- wurf in erster Lesung beraten. Was da- 

wirtschaftspolitischen und __politi- der Selbstmord beging, weil Herr Ulbricht mentare im Ost-Rundfunk als Staats- bei herauskommt, laBt sich noch nicht sa- 

schen Vorstellungen Gewicht und und die Sowjets so bése sind? Nichts ist gefahrder verhaftet. Man erinnert sich an gen. Auch die Regierung wei8, daB es so 

Beachtung zu verschaffen. Macht ist getan worden, um die Fronten des Kalten die Zonenjugendlichen, die zu einer ,,Be- wie bisher nicht weitergehen kann. Aller- 

nicht alles. Recht ist viel mehr. Recht Krieges aufzulockern. Weit und breit war gegnung junger Arbeiter’ nach Ober- dings scheint sie mehr Wert auf die Auf- 

ohne Macht aber ist zuwenig - denn nichts zu merken von einem auch noch hausen kamen: sie wurden festgenom- lockerung des Strafverfolgungszwangs 

es wird uns nichts geschenkt. Auch so bescheidenen Versuch, den liberalen men, leibesvisitiert und schleunigst zu legen als auf eine Anderung des ma- 

nicht im neuen Jahr! Kraften in der Zone - und Apel war ja Uber die Grenze geschoben. teriellen Rechts. Die SPD hat schon vor 

doch keine einsame Erscheinung driiben Unsere Staatsschutzgesetze verlangen diesem Weg gewarnt. Es besteht die Ge- 

-vom Westen her eine Chance zu geben. das so. Wer aus der Zone nicht ganz fahr des politischen Mi®brauchs, wenn 

Zu Weihnachten haben die Mauerpolizi- »privat kommt, wer etwa nur einer zona- es in das Ermessen einer Behérde ge- 

sten Probst Griiber nicht nach Ostberlin len Konsumgenossenschaft angehért - stellt ist, ob sie einen verfolgt oder nicht. 

passieren lassen. Den Kalten Kriegern der kann schon wegen Staatsgefahr- Wird es nun endlich zum oft genug ge- 

bei uns ist das sehr gelegen gekommen. dung bestraft werden. Reist ein Bundes- forderten Zeitungsaustausch mit der 

Sie kénnen sich nun hinstellen und sa- biirger nach driiben und [aBt sich in ein Zone kommen? Er sei fir ,,wechsel- 

gen: ,,Da habt ihr’s - mit den Briidern Gesprach mit einem SED-Funktionar seitige geistige Auseinandersetzung* 

driiben ist eben nichts anzufangen." Na- verwickeln, dem kann, wenn er Pech hat hat jetzt nach den Sozialdemokraten auch 

tiirlich ist die Zuruickweisung Gribers und einen albernen Denunzianten dazu, Vizekanzler Mende gesagt. Es wird in der 

Ausdruck einer unverandert anti-libera- das passieren: Einsperrung und Anklage Tat hdchste Zeit... 
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CE es Sens ee ene ee he 
Bind eis ORT NE eran agnor eee et O22. 
ee eee ee Pa eS 

Ses Rien ees Get est eee > Oe ek eo ae 
REARS ES : ee er ee Fae oa 

Seis coe Se Ae i é 
ene se ee ae at oo" 

eee li Se 
WwW2 wollt ihr denn mit den Blei- j i a sa ee ee 

stiften, den Schreibheften, den 2 EAS Wh ore 

Linealen, den Radiergummis und den : 3 ae per ee ie 

anderen Sachen, die ihr da einpackt? Fe eae Pe 
So kénnten manche Eltern in Krefeld : , ER Be ae : ron ae 
ihre Kinder an einem Abend im No- aS St ae ae a Pee ees C a es 

vember gefragt haben. Nun, die jun- Tie fF Ag i Peete cece sae Sb 

gen Leute gingen zu einer Afrika- = We fF 4 Fee Ree eRe ae & 

Party in das Heim der Gewerkschafts- i fe a gg Lhd Se eS Sate s = s 
jugend. Und dort legten sie die klei- "fee : ‘ 

nen Sachen hin und legten daneben SO = . _ 

noch ein Eintrittsgeld. Sonst ist der Be J 

Eintritt frei, aber diesmal bekam das > = os 

Geld ja einen besonderen Sinn. ; ry : 

Schreibsachen und Geld gehen weit, 2 = eee 
weit weg in den Kongo zu Fliicht- wed ae ~ N 

lingen, die aus der portugiesischen 3 as SSS ae 3 = 

Kolonie Angola fliichten muBten. Es Ss eile Fur ~ 

fehit ihnen an den einfachsten Din- aes as | 

gen. Viele junge Fliichtlinge kénnen ae “< & { e 

nicht lesen und schreiben, aber sie ia e : 

sollen es lernen. Ihre Betreuung hat ae 2 r i e : 

die deutsche Gewerkschaftsjugend S . 

tibernommen und dafiir die Angola- ‘ f >, 

Spende eingerichtet. (Auch deine # oe ge ee i 

Spende, lieberLeser, istwillkommen.) we Ss ; et 

Die Madchen und Jungen in Krefeld hon . ee 7 

hatten in ihren Gruppenabenden — 3 — A Se 

schon viel iiber die Entwicklungslan- < a Se gene ee es J Big 
der gehGrt, hatten viele Leute in S * 2 3 Berea eoes Hy we 3 : 

ihrer Stadt nach ihrer Stellung zur ——_ iis Ree es 4 2 . 

Entwicklungshilfe gefragt und waren Z ee # ee, eo 

zu dem SchluB gekommen, daB die - = , Sele ate 

Jugend sich allenthalben am aufge- een ar i i oad 

schlossensten zeigt. : ee B= 4 P < 

Und dann kam der Gedanke der Afri- =| > Se \ ee ._ i PE , : es 

ka-Party. Sie machten Masken, sam- \ = eee as ee 

melten Fotos, Zeitungsausschnitte, 

machten Bastbehange, zeichneten 

Bilder und eine Karte von Afrika und 
schmiickten damit ihre Raume im 
Gewerkschaftshaus. Und dann kamen 
zur Party fast 200 junge Menschen. Es 

wurde ein schéner Abend. Sie saBen 
zusammen an der ,,Elefantentranke", 

in der Geisteroase ,im, ,Wildreservat'', 

aber meist waren sie im ,, Tanzkral‘‘. 

Wir unterhielten uns mit einem jun- 

gen Kongolesen, der in Deutschland 
Studien iiber Druckverfahren macht Eng war es im Tanzkral 
und in seiner Heimat spater eine 
Druckerei griinden will. Er ist gern si : 
hier und war des Lobes voll iiber die = See a) : 

Kollegen und die Bevélkerung.,,Noch . = £ 5 

nie habe ich ein béses Wort gegen a ce ° S - Po 

mich gehort. Alle sind voll Freund- jj” E ’ -_ nen . 
lichkeit und Hilfsbereitschaft.‘* Auch a * , ‘ - 

der junge Tunesier, der das Elektro- he . i, . , E 3 i gees 
handwerk lernt und bald in seine Hei- ay -? ie eee + % E “ . Re oe 

mat zuriickfahrt, hat nur gute Erfah- “© © ’ — ane es Pe 
rungen gemacht. Die deutsche Spra- : a a ey te om . en pe ee 

che haben sie inzwischen beide flie- ae r % eo j ae F Pe 

Bend gelernt. Bald werden sie in den ee es oo oe Ree es a 

Krefelder Gruppen der Gewerk- - & a x f ss ae oP ] 

schaftsjugend iiber ihre Lander spre- 3 \ a pee ss 

chen. pea —. 4 = 

Es gab nur Cola und Limonade, aber 4 $ ae + 

die jungen Menschen, die gekommen => =p ey ee = 

waren, hatten selbst im engen ,, Tanz- B io peers - iis 

kral'', wo sie sich auf die FiiBe traten, Fi : be eo eee 

eine gute Stimmung. Mal was Neues! - id Oe 

Hier war es. Kleiner Akt der Solidari- 7 ae = 2 *. an aa 4 

tat. Viele solcher Akte sollte es geben, — ee 

denn sie sind so viel wichtiger als all ‘3 a * . ees Fi 

die groBen Worte. i if a "oar yi 
AZ 1 5 » ; ; 

Hadobu mY 4 bd + i? fe — s 

bail ie , fi face & ome | 
: Fo a eens ti HITS neon a s 

Initiative : So Hit eee 2 
Bema i ptitiite tsps : - 

Am ersten Werktag nach der Party Bee aa 4 ay Pe 

sammelte ein Textil-Kollege im Be- Vie ag : <<. 

trieb bei seinen jungen Kollegen. Am ee 5 2 i et 

Abend brachte er seinem Jugendse- eon ae 3 ia ! 

kretar DM 83,- fiir die Angola-Fliicht- eee ce i ~" - FS 

linge. : RTE * > Fs 
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olange wir iepen | 

Erzahlung von Tibor Déry 

Ein Mann, der viele Jahre im Gefang- ich gehe schon", sagte B. ,,Ich darf also Die Schaffnerin lachte. ,,Wird das nicht anderen, dann ist er heim zur Familie." 

nis einer totalitaren Herrschaft ver- gehen?" zuviel fir Sie?“ »Sieht man mir's an?" fragte B. nach 

bracht hat, kehrt heim. Wir héren von Wenn er die StraBenbahn erreichen ,,Ich bin verheiratet, Genossin", sagte der einer Weile. 

den Einzelheiten dieses Heimwegs, wide, ohne daB sich von hinten eine Arbeiter. ,,.Meine Frau schaut gern zu, »Tja, man sieht's vielleicht schon ein 

aber all das bleibt Hintergrund. Einzig Hand auf seine Schulter legte oder ihn wenn ich trinke.* wenig", sagte der Fahrer. ,,Auch mein 

die Frau und ihre Welt stehen hier fiir jemand beim Namen riefe, dann ware er Sie lachte. ,,Sie schaut zu?" Schwager hatte damals so ein Gesicht. 

das unversehrte Leben. Nicht als endgiltig frei. Endgiiltig? ,» Selbstverstandlich!" Sie kénnten natirlich auch aus dem 

Symbol oder Gleichnis; die Frau, und Als er die Haltestelle erreichte, drehte er Ist es dunkles Bier?" Krankenhaus kommen, aber dort werden 

also die Liebe werden zum Leben sich schnell um. Niemand folgte ihm. Er Ja, dunkles.” die Kleider nicht so zerknillt. Wie lange 

schlechthin. Die gelassene Intelli- griff in die Hosentaschen, aber er fand Helles schmeckt besser." sind Sie drin gewesen?" 

genz, der dichterische Instinkt und dort kein Taschentuch, um sich den »Meine Frau schaut mir lieber beim dunk- »Sieben Jahre", sagte B. 

die Okonomie der Mittel geben dem SchweiB® von der Stirn zu wischen. Knir- len zu." Der Fahrer stieB einen Pfiff aus. ,,Poli- 

erzahlenden Werk des ungarischen schend rollte die StraBenbahn heran. B. Sie lachte. ,,Sie konnten mir eine Flasche tisch?" 

Schriftstellers Tibor Déry seinen sprang sofort auf. Aus dem Anhanger dalassen!"* , Ja", sagte B. ,,Anderthalb Jahre in der 

europaischen Rang. stieg ein Gefangniswarter. Als er am »Dunkles?" Todeszelle." 

Triebwagen vorbeiging, wandte er das , Jawohl, dunkles!"' ,,Und jetzt wurden Sie freigelassen?" 

pockennarbige Gesicht zu B. empor und »,Wozu denn?“ »Anscheinend", sagte B. ,,Sieht man 

blickte ihn mit den winzigen Schweins- Sie lachte. ,,Zum Mitnehmen fiir meinen mir's sehr an?" 

augen lange und herausfordernd an. B. Mann." Der Fahrer zog beide Schultern hoch und 

Rie ea ee griiBte ihn nicht. Die StraBenbahn fuhr »Wozu braucht der das Dunkle, wenn er lieB sie wieder fallen. ,,Sieben Jahre", 

an. das Blonde liebt?" fragte der Arbeiter. wiederholte er. ,,Kein Wunder!" 

In dieser Minute — in dem Bruchteil einer Sie lachte. Die StraBenbahn hielt an. B. B. stieg an der unteren Endstation der 

Minute, in dem er den Warter nicht griiBte stieg aus und nahm ein Taxi. Zahnradbahn aus, um die restliche Strek- 

und die StraBenbahn anfuhr - erténte um »Nach Buda", sagte er. ke zu FuB zuriickzulegen. Er wollte sich 

D® Zellentiir ging auf, der Gefangnis- B. die Welt. Es war ein ahnliches Gefiihl Der Fahrer drehte sich um und blickte an die freie Bewegung gewohnen, bevor 

warter warf etwas hinein. wie im Kino, wenn der Film wegen eines ihn an. er seine Frau wiedersah. Der Fahrer nahm 

»Hier!"* sagte er. ,,|hre Zivilkleider! Um- technischen Fehlers eine Zeitlang stumm »Uber welche Briicke?" 8 kein Trinkgeld an. ,,Sie werden das Geld 

ziehen! Sie werden gleich rasiert." weiterlauft, dann aber der Ton plotzlich, B. starrte vor sich hin. ,,Uber welche noch brauchen, Genosse", sagte er. 

Im Sack fand B. die Kleider und die mitten in einem Satz oder einem Wort, Briicke?" »Geben Sie es fiir nichts als fiir Ihre Ge- 

Schuhe, die er vor sieben Jahren abge- in die leer schnappenden Minder der »Kennen Sie sich in der Stadt nicht aus?" sundheit aus. Jeden Tag Fleisch und 

legt hatte. Schauspieler zuriickkehrt und den taub- fragte der Fahrer. einen halben Liter guten Wein, dann sind 

Eine Stunde spater wurde er zur engen stummen Saal, in dem auch das Publi- , Uber die Margaretenbricke", sagte B. Sie bald wieder auf der Héhe.“ 

Schreibstube der Gefangnisverwaltung kum eine Dimension verloren zu haben Das Taxi fuhr an. Auf Wiedersehen", sagte B. 

gebracht. ,,Kommen Sie her!" sagte der schien, bis zur Decke hinauf mit schal- »Wenn Sie einen Tabakladen sehen...", Er ging nun eine halbe Stunde lang durch 

Wachtmeister am Schreibtisch. ,,Jhr lender Musik, mit Gesang und Rede fillt. sagte B. zu dem Fahrer. schmale, sonneniiberflutete Gassen, die 

Name...? Name der Mutter ...? Kinfti- Ringsumher explodierten die Farben. Die Drei Hauser weiter hielt der Wagen. B. den Abhang mit ihren Obstbaéumen in 

ger Aufenthaltsort .. .?" StraBenbahn, die aus der Gegenrichtung schaute aus dem Fenster. Sie waren vor einen bliihenden Teppich verwandelten. 

nich weiB nicht", sagte B. 
»Was?" fragte der Wachtmeister, ,,Sie zs 

wissen nicht, wohin Sie wollent | =, Seb CU Sr > 

»Nein", sagte B. ,,Ich wei® nicht, wohin SS — e As eee 5 

man mich bringt." eee of 9 Lae : q.. 7- 

Der Wachtmeister blickte ihn mi8mutig ain d ,. ae cS ae 

an. ,,Man bringt Sie nirgendwo hin“, : 4 = Sa ie: Pig > 

brummte er. ,,Sie konnen gleich bei Ihrer E re 5 eee fs FF. a + = 

Frau zu Mittag essen. Haben Sie verstan- :e : stn eee ea aa Bec: a 

den?" aw ; . OP. ae { P 
Der Gefangene gab keine Antwort. -_ a S regs 7 ee wor é 

Also, wohin gehen Sie? wiederholte ‘@ <3 2 fin PS aii 7 

der Wachtmeister. } ge Ae | eee ! ons sa _~ 

,SzilfastraBe 17. Warum werde ich ent- sig re |) a eg * ye ‘ I 
lassen?" a 2H pas \ - vf 

Fragen Sie nicht so viel, murrte der Fee ed ze Sf on ‘ eh } 
Wachtmeister. ,,Sie werden entlassen, se Ahi fess ed sae ae “<A { i j 

und damit hat sich’s."* Si 4 tf. ee t lias : 3 

Aus dem nachsten Zimmer holte man 2 pe od 2 ce = 

seine Wertsachen. ,,Unterschreiben Sie bi — Pee = aS Fo 

hier!" 5 r ee o- A { ia (HH ii 
Es war eine Quittung Gber die Armband- Vif ea- e b ‘sa ~ } 3 AW ee 

uhr aus Nickel, die Fillfeder und die as ary : SS. ste eo 

Brieftasche. sh oy. ro & f a Ba ‘. . wun F— 
,,Und hier auch." ae a — r om ~ 

Es war eine zweite Quittung ber hundert- ; (4G = 

sechsundvierzig Forint, seinen Arbeits- 

lohn. SchlieBlich wurde ihm der Entlas- 
sungsschein ausgehandigt. Die punk- kam, war so gelb, wie B. es noch nie in einer offenen Tir mit einem Berg roter SchlieBlich blieb er vor einem Haus ste- 

tierte Zeile, die mit ,,Grund der Verhaf- seinem Leben gesehen hatte. Auf den Radieschen, einem Berg griiner Salate hen. Sie wohnten im ersten Stock. 

tung" anfing, war leer geblieben. Gehsteigen spazierten Tausende von und einem Berg roter Jonathan-Apfel Links und rechts vor der Haustiir standen 

Mit drei anderen Gefangenen wurde er Menschen, alle in Zivil, einer schéner als stehengeblieben. Nebenan sah man den zwei weiBe Fliederbiische. Er stieg die 

tiber den Hof zum Haupteingang beglei- der andere, und jeder von jedem ver- schmalen Eingang eines Tabakladens. Treppe hinauf. 

tet. Doch bevor sie das Tor erreichten, schieden. Und die Frauen! » Bitte, bleiben Sie nur sitzen'', sagte der Auf das Schellen bekam er keine Ant- 

wurden sie von einem Offizier im Lauf- Als B. fiihlte, wie ihm die Tranen in die Fahrer, der sich umgedreht hatte. ,,Ich wort. An der Tir war kein Namensschild 

schritt eingeholt. Er ergriff einen der vier Augen stiegen, ging er ins Innere der hole schon welche. Méchten Sie eine be- zu sehen. Er ging in das Souterrain und 

Entlassenen und fiihrte ihn zwischen StraBenbahn. Die Schaffnerin hatte eine stimmte Sorte?" klopfte an der Tir der Hausmeisterwoh- 

zwei mit Maschinenpistolen bewafftneten liebliche, herzergreifende weiche Stim- B. betrachtete die Radieschen. Seine nung. 

Wartern ins Gefangnisgebaude zuriick. me. B. léste eine Fahrkarte und setzte sich Hande zitterten. Guten Tag", griBte er die Frau, die in 

Das frisch rasierte Gesicht des Haftlings am Ende des Wagens auf einen einsa- »Kossuth?" der Tir stand. Sie war diirr und gealtert. 

wurde gelb wie bei einem plétzlichen men Eckplatz. Er verkroch sich, denn er Ja", sagte B. ,,Und eine Schachtel »,Wen suchen Sie, bitte?" 

Gallenanfall; seine Augen erstarrten fiirchtete, sich bei offenen Sinnen nicht Streichhélzer." nich bin B.", sagte B. ,,Wohnt meine 

glasig. mehr beherrschen zu kénnen. Als er ein- Der Fahrer stieg aus. ,,Lassen Sie’s rur, Frau noch hier?" 

Die tbrigen drei kamen zum Tor. mal zum Fenster hinausblickte, sah er wir werden es dem Fahrpreis zuschlagen. ,,Du lieber Himmel!" sagte die Frau. 

»Dort halt die StraBenbahn", sagte der auf dem Gehsteig vor einer Brauerei ei- Eine Packung?” B. schaute zu Boden. ,,Wohnt meine 

Wachtposten zu B. nen Mann, der einer jungen Frau das »,Wenn Sie so nett sind", sagte B. Frau noch hier?“ 

B. blieb stehen und schaute zu Boden. Gesicht streichelte. Abermals griff er in »Wollen Sie sich gleich eine anziinden?" Die Frau lie®B die Klinke los und lehnte 

»Worauf warten Sie noch?" fragte der die Hosentaschen, fand aber wieder kein fragte der Fahrer, als er zuriickkam. sich gegen den Tirpfosten. ,,Sie sind 

Posten. Taschentuch. Ein Arbeiter lieB sich mit »Auch mein Schwager hat zwei Jahre also heimgekehrt? Du lieber Himmel! 

B. bewegte sich nicht. sechs Flaschen Bier in der offenen Ak- gesessen. Nachher ist er gleich in einen Natiirlich wohnt sie hier. Auch sie wuBte 

»Scheren Sie sich zum Teufel!" sagte der tentasche auf dem leeren Sitz ihm gegen- Tabakladen gegangen. Er hat erst mal nicht, daB Sie heimkommen? Du All- 

Posten. ,,Worauf warten Sie denn?" iiber nieder. zwei Kossuth geraucht, eine nach der machtiger! Natirlich wohnt sie hier.“ 
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Ilustrationen: Eva Ohlow 

,,Und auch mein Sohn?" fragte B. BK rot 

Sie verstand ihn. ,,Er ist gesund", sagte “ 

sie. ,,Kerngesund, es fehlt ihm nichts. Er i <e 7 = ee 

ist ein braver, hibscher, groBer Junge vy ms oe < 

geworden. Du lieber Himmel!" “ey 5 by : Soe ey fe 

B. schwieg. Pd 43 Poa => 5S r ae 
»Kommen Sie doch bitte herein", sagte se 473 , mee, = <= 5 td 

sie mit bebender Stimme. ss Pod : fa — <i,  -f 4 *. F f 4 

,,Kommen Sie doch! Ich wuBte ja, daB Sie es aero Be f a { a & oo ‘es f 

unschuldig waren. Ich wuBte, daB Sie ein- B58 @ a é se WA Wf 4 ——e +. 

mal noch zuriickkommen werden." a, 4a Bere | foc / ae | Peers 
»Niemand hat die Tir aufgemacht", a coer yy hs * ’ AS Ries x 

sagte B. ,,Obwohl ich dreimal geschellt eee \fi Glee 2 a oN 4 gies 
habe” 2 SEE 4 b> if dm es 3 See 

,,Kommen Sie zu uns herein!" wiederholte # Re aN A te w rae > 

sie. ,, Bei Ihnen ist keiner zu Hause. Auch : A Se YF ss) Sua Be 

die Untermieter sind fort." ald z Piao oy , sa ut ee 

B. schwieg und schaute zu Boden. a sak A j rao os _ penton 

»lhre Frau geht arbeiten, und der Gyurika Gar ASE a me alle iN iy = 7 Pe = ee a 

ist noch in der Schule. Treten Sie doch ; feat ee, med’ 
naher! Die kommen erst am Nachmittag ~ aes RE 

wieder!" ae § ‘pee ' 
Wohnen auch Untermieter bei uns?" : ce? “ Pars Fa 

fragte B. : Bey ay? : sl Y : +2. 
»Es sind anstandige Leute. Ihre Frau E ye : OE aes 4 4 & 

kommt gut mit ihnen aus. Du lieber Him- Las ee: 7 Oe aN ee ee a oP ; 

mel, Sie sind also wieder da!" i id é Be ee ae P 
B. schwieg. fie pe fi 
Ich habe einen Schlissel zur Woh- ee ate : Po ’ 
nung", sagte die Frau nach einiger Zeit. ae me > F 

Sie kénnen hinaufgehen und sich aus- is eer p>, 7% Se 

ruhen, bevor thre Frau kommt. Ich zeige PD tia: Oi FeO aa 4 

Ihnen das Zimmer, in dem Ihre Frau SRI oy creat Pied cs 

wohnt.‘* Soars : ; OEE cE e 
ln welchem Zimmer wohnt sie?" fragte eae eS 4 ‘ Be 

Wissen Sie, die Untermieter sind zu M4 ee os r ee 
viert', erklarte sie. ,,Sie haben die beiden ss 
Zimmer zugewiesen bekommen, Ihre 

Frau ist mit Gyurika in das Dienstmad- Als sie sich aus der Umarmung gelést yich habe auf dich gewartet. Mein Einzi- men fiir seinen Vater pfliicken. Ihre 

chenzimmer gezogen. Aber die Kiiche hatten, lehnte B. sich gegen den Garten- ger." Stimme klang heiser vor Erregung. 

und das Bad werden gemeinsam be- zaun. Einige Schritte hinter seiner Frau B. streichelte ihr die Haare. ,,Hast du es »Nebenan auf dem Grundstiick bliht 

nutzt."* standen die vier oder fiinf Jungen mit schwer gehabt?“ jetzt der Flieder. Er soll einen groBen 

Die Kiiche und das Bad gemeinsam?" neugierigen und etwas befremdeten Ge- »Mein Einziger", fliisterte sie. StrauB fiir seinen Vater pfliicken." 

fragte B. sichtern. Sie mochten etwa sieben Jahre B. streichelte ihr noch immer die Haare. »Liebst du mich?" fragte B. 

Ja, freilich', sagte die Hausmeisters- alt sein. Es waren doch keine fiinf, blo®B »Bin ich sehr alt geworden?" Sie um- Sie lief auf ihn zu, schlang die Arme um 

frau. vier. B. betrachtete, gegen den Zaun ge- schlang seine Knie und driickte sie an seine Schultern und schmiegte sich mit 

,,Dann habe ich auch das Recht, ein Bad lehnt, den einen nach dem anderen mit sich. ,,Fiir mich bist du der gleiche, von dem ganzen Kérper an ihn. ,,Mein Ein- 

zu nehmen?" priifenden Blicken. dem ich mich damals trennen muBte." ziger", flisterte sie. 

»Natiirlich", sagte sie und lachelte. Sie »Welcher ist der meine?" fragte er. Bin ich sehr alt geworden?" fragte B. »Wirst du dich an mich gew6hnen kén- 

faBte B. am Ellenbogen, als wollte sie ihn Erst jetzt brach sie in Tranen aus. ,,LaB Solange ich lebe, werde ich dich lie- nen?“ fragte er. 

stiitzen. ,,Natiirlich haben Sie das Recht uns hinaufgehen", schluchzte sie. ben", fliisterte sie. Ihr Riicken bebte, sie yich habe nie einen anderen geliebt", 

dazu, wieso auch nicht? Die Wohnung B. legte ihr den Arm um die Schultern. weinte laut. B. nahm die Hand von ihrem sagte sie. ,,lch war Tag und Nacht bei 

gehért auch Ihnen, und Kiiche und Bad »Weine nicht!" Kopf. ,,Wirst du dich an mich gew6hnen dir. Auch deinem Sohn erzahite ich jeden 

sind, wie gesagt, gemeinsam." »Gehen wir hinauf!"' wiederholte sie mit kénnen?" Tag von seinem Vater." 

Das Fenster der kleinen Dienstmadchen- lautem Schluchzen. ,,Weine nicht!" sagte nlch habe nie einen anderen geliebt", B. drehte sich um und umarmte sie. Er 

kammer lag, wie tblich, nach Norden. B. ,,Welcher ist der meine?" sagte sie. ,,Ich liebe dich." betrachtete aufmerksam ihr Gesicht. Im 

Vor dem Fenster stand eine Eberesche. Sie stieB die Gartentiir auf, lief auf das » Hast du auf mich gewartet?“ Dammerlicht des Abends, das durch das 

Die Stube dammerte griinlich im Schat- Haus zu und verschwand im Torweg ylch war immer bei dir", sagte sie. ,,Es offene Fenster fiel, sah er mit Erleichte- 

ten der Esche. Sobald B. allein war und zwischen den wei®en Fliederdolden. Sie verging kein Tag, an dem ich nicht an rung, da®B auch dieses Gesicht gealtert 

sein Atem ruhiger ging, erkannte er den war noch ebenso schlank wie friiher und dich dachte. Ich wuBte, daB du zuriick- war. Dennoch war es schéner als das 

Duft seiner Frau wieder. Er setzte sich lief mit den langen, gehetzten Schritten kommst. Und wenn du nicht gekommen Bild, das er sieben Jahre lang Tag fir 

ans Fenster und holte tief Atem. Er be- wie damals, als sie, noch ein junges warest, dann ware ich allein gestorben. Tag heraufbeschworen hatte. Die Augen 

trachtete die Laubkrone der Esche. Sein Madchen, vor einer Kuh ReiBaus genom- Auch in deinem Sohn habe ich dich ge- waren geschlossen, die Lippen 6ffneten 

ganzer K6rper hillte sich in den Duft sei- men hatte. Sie schien von wilder, un- funden." sich ein wenig, der heiBe Atem drang 

ner Frau und atmete ihn ein und aus. zahmbarer Angst getrieben. Als B. sie »Liebst du mich?“ fragte B. zwischen den schimmernden Zahnen bis 

Als er sich mit dem Duft seiner Frau voll- jedoch vor der Wohnungstiir einholte, ylch habe nie einen anderen geliebt", an seinen Mund. Unter den dichten Wim- 

gesogen hatte und ihn nicht mehr hatte sie sich schon beruhigt. Nur noch sagte sie. ,,Wie du dich auch verandert pern, die auf der blassen Haut ruhten, lag 

empfand, ging er auf die StraBe und war- ihre Brust hob und senkte sich unter dem hattest, ich wirde dich lieben.“ ein feuchter Glanz. Das Gesicht war die 

tete vor der Gartentiir. Nach einer Weile schwarzgestreiften Pullover. Sie hatte nich habe mich verandert", sagte B. ,,Ich reine Hingabe. B. kite ihre Augen, dann 

bog seine Frau, von vier oder fiinf Kindern aufgehért zu weinen, aber unter ihren bin alt geworden." schob er sie sanft von sich. 

begleitet, um die Ecke. Als sie etwas na- Augen sah man die Spuren hastig fort- Sie weinte. B. fuhr ihr wieder mit leichter ,,Du muBt auch unseren Jungen liebha- 

her gekommen war, wurden ihre Schritte gewischter Tranen. ,,Mein Einziger! Hand iber den Kopf. ben!" flisterte sie noch mit geschlosse- 

langsamer. Fiir einen Augenblick blieb fliisterte sie. ,,Mein Einziger?" »K6nnen wir noch Kinder haben?" fragte nen Augen. 

sie sogar stehen, dann lief sie auf ihn zu. Sie konnte so fliistern, daB es einen ver- sie. da", sagte B., ,,ich werde ihn lieben." 

Auch B. lief schon, ohne es zu merken. langte, ihre Worte in den Mund zu neh- »Vielleicht", sagte er. ,,Wenn du mich »Er ist dein Sohn!" 

Als die Entfernung nicht mehr groB war, men, jedes Wort gesondert. liebst. Steh auf!" Und deiner", sagte B. 

stockte sie plétzlich, als ware sie ihrer »,LaB uns hineingehen", sagte B. Sie stand auf. ,,Soll ich ihn rufen?* Sie umschlang seinen Hals. 

Sache nicht sicher, dann rannte sie wie- »Hier wohnen jetzt auch andere Leute." »Noch nicht", sagte er. ,,lch méchte ein »Wirst du dich wieder an mich gew6h- 

der los. B. erkannte den grauen, schwarz- nich weiB", sagte B. ,,LaB uns hineinge- wenig mit dir allein sein. Er ist mir noch nen?" fragte er. 

gestreiften Wollpullover mit den langen hen!" fremd. Ist er im Garten geblieben?“ » Mein Einziger‘, sagte sie. 

Armelin, den er ihr unmittelbar vor der »Warst du schon drinnen?* nich laufe schnell hinunter'', sagte sie. ,»Schlafst du heute nacht bei mir?“ 

Verhaftung in einem guten Modege- da", sagte B. ,,Welcher war mein ,,Und sage ihm, er soll warten." da", sagte sie. 

schaft gekauft hatte. Seine Frau war eine Sohn?" Als sie wieder eintrat, stand B. am Fen- »Und wo wird er schlafen?" 

besondere, wunderbare Mischung aus Sie kniete im Zimmer vor ihm nieder, ster, den Ricken dem Zimmer zuge- nich bette ihn auf den FuBboden", sagte 

Luft und Fleisch, einzig in ihrer Art. Sie senkte den Kopf auf seinen SchoB und wandt. Sein Riicken schien schmal und sie. ,,Er hat einen sehr tiefen Schlaf." 

iibertraf all die Erinnerungen an sie, die weinte. Einige weiBe Haare schimmerten schief geworden. Er drehte sich nicht um. ,»Bleibst du die ganze Nacht bei mir?“ 

er im Gefangnis sieben Jahre lang ge- mit fremdem Glanz in ihren dunkelblon- Sie blieb einen Augenblick in der Tir Ja", sagte sie. ,,Alle Nachte, solange 

sammelt und gehitet hatte. den Strahnen. ,,Mein Einziger’’, sagte sie. stehen. ,,Ich habe ihm gesagt, er soll Blu- wir leben." 
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Gesang der Bundeswehr - kritisch betrachtet von Gottfried Schafers 

iinf Stunden Gefechtsausbildung ha- Die erzieherische Wirkung ist nicht nur ... und froh ist stets mein Sinn stiirmt oder schneit'.) ,,Ist ganz gleich, 

Feen die Rekruten hinter sich. Nun mar- von den Vorgesetzten abhangig; starke wer da muB sterben, hat fiir immer seine 

schieren sie ber einsame LandstraBen Einflisse gehen auch... aus vom Geist Der Soldat, von dem im Lied ,,Wolken Ruh." (,,Kamerad nun laB dir sagen“) 

in der Nahe von Stade zuriick in ihre der Gemeinschaft."" So steht es in den ziehn in dunkler Nacht" berichtet wird, ist Beilaufig und geringschatzig wird von 

Kaserne. Unter festgebundenem Stahl- »Leitsadtzen fiir die Erziehung des Solda- zu beneiden ob seiner anhaltenden Froh- dem Leben eines Menschen gesprochen. 

helm kommen die jungen Leute ganz ten. Offiziere und Unteroffiziere der lichkeit: Mit einer Unverfrorenheit sondergleichen 

schén ins Schwitzen. Leutnant G. be- Bundeswehr miBten also streng darauf Stolz steh’ ich fir Deutschland Wacht, wird der Tod eines Soldaten verharmlost, 

fiehit: ,,Ein Lied!" Die Rekruten bemiihen achten, daB nur Lieder gesungen werden, und froh ist stets mein Sinn."* Aber die- daB man fragen muB, ob das die richtigen 

sich redlich, einen Heller und einen Bat- deren Texte sie vertreten kénnen. Aber ser Soldat ist nicht alleine frdhlich in der Mittel sind, um aus den Soldaten der 

zen zu Wasser und zu Wein zu grélen. anscheinend sind sich unsere Soldaten Bundeswehr: Bundeswehr ,,Demokraten in Uniform" 

Aber es gelingt nicht. Das hatte Leutnant noch nicht einmal dariiber im klaren, wes- »Kehr'n wir abends ins Quartier zuriick, zu machen. ,,Wissen wir auch nicht, wo- 

G. sich denken kénnen, denn bei fest- halb sie iberhaupt singen. Der Bundes- miide, abgekampft und naB, dann wissen hin es geht, wenn nur die Fahne vor uns 

gebundenem Stahlhelm bekommt man minister fiir Verteidigung-Kai-Uwe von wir, daB wir Kerle sind, und darum macht weht.'' Und: ,,Wir kampfen fiir Vaterlan- 

die Zahne nicht voneinander. Jetzt lautet Hassel schrieb: ,,Es ist ein alter Brauch es uns SpaB."' (,,Lebewohl mein Schatz"*.) des Ehre.** 

der Befehl: ,,Tiefflieger von links!" Die der Soldaten, auf dem Marsch, im Biwak, lst der Dienst auch schwer, 's kimmert Die von mir befragten jungen Manner 

Rekruten gehorchen und werfen sich auf bei festlichen und auch bei ernsten uns nicht sehr, wir sind gern dabei.. ."* machten zundchst betretene Gesichter, 

den Boden. Trotzdem wird nach dem er- Gelegenheiten zu singen. Die Bundes- (,,Gestern und heut’".) wenn ich sie darauf hinwies, da® aus den 

neuten Formieren der Marschkolonne der wehr setzt diese Tradition fort.“ Sollen Ob uns der eigene Bruder vergaB, uns Texten ihrer Lieder die freudige Bereit- 

Gesang nicht besser. Daran andern auch 
nichts die folgenden Kommandos ,,Tief- 
flieger von rechts!" und ,,Atomblitz!* 
solange der Stahlhelm bleibt, wo er ist. 
Und am Stahlhelm wird nicht geriittelt. 
Restlos ausgepumpt erreicht die Aus- 

bildungskompanie ihre Kaserne. p 

Wir Deutsche sind eine sangesfreudige ff =e 

Nation. ,,Wo man singt, da laB dich ruhig si 7 2 = 

nieder, bose Menschen haben ein Radio!" Lf | . 

belehrt uns ein verballhorntes Sprich- fy ‘ = H oe ES g UY 

wort. Aber das Sprichwort stimmt nicht. g di p | f [B } z! N eo aes 

Den deutschen Mannern wird die Liebe i Mi | i / V4 i : : I 

zum Gesang seit Urvaterzeiten von der -_ AES 5 ¥ 

Armee eingegeben. Auch die Bundes- vi 7 a 

wehr macht da keine Ausnahme, wie aus 
dem geschilderten Erlebnis eines Rekru- i 
ten in Stade und aus unzahligen anderen ‘ 

Beispielen zu ersehen ist. Ex-Verteidi- f \ A BS on 

gungsminister Franz-Josef Strau8 nann- 4. 7 4 SN ‘ NS 

te das Singen der Soldaten einen ,,Quell Yi 4 f : i 

der Freude und der inneren Bereicherung V4 

...in frohen und schweren Stunden”. by J p) 

Und auch diesen Satz schrieb der Ex- 1 if Os, p.. fi 
Minister im Vorwort des Liederbuches IS | rs <8 Fr} . 
der Bundeswebr ,,Hell klingen unsre Lie- = — \ al Ey 

der“: ,,Geist und Haltung der Truppe ‘Teh nN 
spiegeln sich in ihren Liedern.“ = 
Hier soll nun vom Gesang der Bundes- Rey, ; G 
wehr auf Geist und Haltung der Truppe 
geschlossen werden. Dazu habe ich Sol- SS : rR 

daten und Reservisten — junge Manner in Ss f 

den Kasernen und nach ihrem Wehr- on 

dienst - befragt. Nicht zuletzt habe ich i : 
mir Gedanken gemacht iiber einige Texte 
in dem flexiblen Biichlein ,,Hell klingen 

unsre Lieder". 
wir uns mit dem Hinweis auf die Tradi- geht die Sonne nicht unter." (,,Wilde schaft zum Sterben fiir das Vaterland 

Ja, wir war'n die Herren der Welt tion zufriedengeben? Ich meine nein, und —_— Gesellen“*.) geschlossen werden muB, Dann vernein- 

ich stellte deshalb die Frage nach dem ,,Freunde, stoBt an, daB die Glasererklin- ten sie meine Vermutung sehr energisch: 

...und wollen’s beim Teufel noch sein. Sinn des Singens: gen, komme, was wolle, das Leben ist »Keineswegs bin ich bereit, fiir das Vater- 

So singen unsere Soldaten. Nach ihren »,Dadurch wird das Marschieren erleich- doch schén!" land zu sterben!** 

Liedern zu urteilen, scheint die Bundes- tert. Im Unteroffizierslehrgang wurde uns Soldaten hat man nicht nur fiir den Frie- »Aber Sie brillen es doch lauthals 

wehr revanchistische Absichten zu ha- noch weisgemacht, daB das Singen un- den, hauptsdchlich sogar fiir den Krieg. heraus?" 

ben: ,,Wir sehn uns wieder, mein Schle- sere Stimmen schulen wide, damit wir Auch unsere singenden Vaterlandsver- »Wennes zum Krieg kommt, ist man auch 

sierland, wir sehn uns wieder am Oder- spater die Befehle richtig brillen k6nnten. teidiger miBten auf diese bittere Wahr- _als Zivilist gefahrdet."" Das ist natiirlich 

strand." Ich fragte unsere Soldaten da- Wir muBten deshalb standig singen.“ heit vorbereitet werden. Aber: ,,Ein gut keine Antwort, sondern eine Ausrede. 

nach, was sie sich beim Singen solcher (Heinz-Dieter W., Ausbilder, 24.) gefiihrter Krieg ist wie eine groBe Sym- Und im Grunde sind es alles faule Aus- 

Lieder denken. Hier sind einige Antwor- 7 nathey A phonie!" schrieb wie zum Trost der Ge- _fliichte, die ich auf diese Frage erhalte: 

ten: = Wir mubten eee aor ee neral a. D. von Boetticher in der ,,Wehr- _,,Jeder hofft, daB es keinen Krieg gibt, und 

» Wir haben dieses Lied nur gesungen, gegenseitig zu tibertrumpfen in Lave kunde'. Da®B bei solcher Art von Musik = deshalb habe ich mir auch noch keine 

weil man dabei so schén laut schreien starke.'* (Klaus P., Gefreiter, 22.) einige in den Dreck beiBen missen, liegt Gedanken tiber das Sterben gemacht." 

kann. Wer glaubt denn heute noch daran, x a ae in der Natur der Sache. Nach einer Um- »Wennes zu einem Krieg kommen wirde, 

daB Schlesien und Oderstrand jemals —»»!ch kann mir denken, daB die Soldaten, —_frage des Allensbacher Instituts fir De- | miBten ber kurz oder lang doch Atom- 

wieder deutsch werden." (Klaus-PeterK., die mit Marsch und Gesang durch ein moskopie sind von hundert befragten —_waffen eingesetzt werden. Und dann ge- ~ 

Gefreiter, 22.) Stadtchen ziehen, das Bild von der Bun- Mannern nur drei bereit, fir das Vater- _ hen alle dabei drauf."' 

»Wir haben das Lied ,Kehr ich einst zur deswehr in der Bevélkerung verbessern. land zu sterben. Aber bei der Bundes- _,,So konkret habe ich mich mit den Lie- 

Heimat wieder’, in dem das Schlesierland (Klaus H., Gefreiter, 21.) wehr singt man freudig: ,,Hilft nichts, es | dern noch nicht auseinandergesetzt. Ich 

besungen wird, nur deshalb gegrdlt, weil »Das Primare ist die Freude durch das ist einmal gewiB, es muB gestorben sein". glaube, da® keiner daran denkt, einmal 

es allgemein bekannt war. Das langwie--  Singen. Durch Singen der Marschlieder (,Es geht wohl zu der Sommerzeit’.) sterben zu miissen." 

rige Einstudieren entfiel." (Wolfgang R., wird das Marschieren erleichtert und der »Und lat uns im Stich einst das treulose Leutnant A., der das Lied mit der zwei- 

Gefreiter, 21.) Marschschritt gehalten. Ich achte sehr Gliick, und kehren wir nicht mehr zur felhaften Zeile ,,Hilft nichts, es ist einmal 

nich habe mir nie Gedanken uber die darauf, daB die Schénheit der Lieder er- Heimat zuriick, trifft uns die Todeskugel, gewiB, es muB gestorben sein" bei sei- 

Texte unserer Lieder gemacht." (Hermann halten bleibt. Zuvor schaue ich den Text ruft uns das Schicksal ab, dann ist uns nen Leuten singen /aBt, verteidigt es so: 

K., Kanonier, 21.) kritisch an."* (Adalbert A., Leutnant, 22.) der Panzer ein ehernes Grab." (,,0b’s »Dieses Lied kann bedenkenlos gesun- 
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gen werden, denn es entstammt einer Herrlich ist es auf der Welt Nein, von dem Beschwerderecht haben _—zu singen. Und sie sollten auch immer 

Liederschrift aus dem 17. Jahrhundert. Es und schén Soldat zu sein... wir erst nach der Grundausbildung er- dann von ihrem Beschwerderecht Ge- 

sollte so gesungen werden, wie es ur- fahren." brauch machen, wenn sie glauben, die 

spriinglich gesungen wurde. Man kann es Der Ausbilder war unzufrieden mit dem Nur ein einziger junger Mann kann meine Texte nicht vertreten zu kénnen. Es ver- 

nicht auf eine Stufe stellen mit den Lie- Gesang seiner Leute. Deshalb lie® er die Frage bejahen, ob er schon einmal das suche sich nun keiner mit dem Hinweis 

dern des Dritten Reiches oder der Zeit Rekruten nach dem Abendessen von Erlernen oder Singen eines bestimmten herauszureden, das Liedersingen mache 

von 1914 bis 1918, die bewuBt das Ster- 19 Uhr bis 21 Uhr im Kreise marschieren Liedes abgelehnt hat, weil er es albern nur einen kleinen Teil des Dienstes aus, 

ben im Kampfe glorifizierten. Ich glaube und immer wieder die fiinf allgemein be- oder geschmacklos fand: ,,Auf einem und es lohne sich deshalb nicht, dagegen 

nicht, daB durch dieses Lied die Einstel- kannten Lieder singen. Lehrgang sangen wir das Lied ,Heute mu8 mit dem groben Geschiitz einer Be- 

lung des Soldaten der Bundeswehr zum Wir kamen uns vor, wie eine Hammel- ich scheiden, herrliches Berlin...'. Wir schwerde aufzufahren. Nicht nur eine 

Sterben beeinfluBt wird." herde Idioten", sagt mir Heinz-Dieter W., fanden es geschmacklos und schlugen Gesangstimme bedarf der Schulung, son- 

,.und wahrend der zwei Stunden stand dafiir vor ,Die blauen Dragoner...'. dern auch das menschliche Gewissen. 

der Leutnant in der Mitte und rauchte Nach einer sachlichen Gegenvorstellung Der Demokratie in Deutschland kénnte es 

Wer mitmarschiert, ist gut, eine Zigarette nach der anderen. Er mit dem Ausbilder wurde unser Vor- einmal zugute kommen, wenn unsere Sol- 

wer bleibt, ein fauler Knecht. lachte und fand das Ganze anscheinend schlag akzeptiert." daten ihr Gewissen an kleinen Dingen 

ungemein erheiternd." ,,Ist denn niemand Ich meine, unsere Rekruten miBten sich gescharft haben. 

Als man 1956 damit begann, die Bundes- auf die Idee gekommen, sich zu be- ganz allgemein mehr Gedanken machen 

wehr aus dem Boden zu stampfen, war schweren?" will ich wissen. iiber die Lieder, die man ihnen zumutet 

man sich dariiber einig, daB es eine 
Uns geht die Sonne nicht unter. 

Armee mit véllig neuer Konzeption sein 

sollte. Inzwischen haben sich die Militars Ga 
2 Als ,,Wilde Gesellen vom Sturmwind 

Knobelbecher, Tressen, Litzen und zu- 
durchweht, Fiirsten in Lumpen und Lo- 

letzt die Truppenfahnen zuriickerobert. 
den", bezeichnen sich auch unsere Bun- 

Die Prinzipien der Inneren Fiihrung sind 0 deswehrsoldaten. Und wenn niemand sie 

dagegen noch immer nicht iberall aner- - darob bewundert oder zu ihnen auf- 

kannt. Wen wundert es, wenn man sich H EU TE 4 oo schaut, so tun sie es selbst: ,,Wir lieben 

auch bei zweifelhaften Liedern auf die A\\ So) aaa\ Aa die Stiirme, die brausenden Wogen der 

, Traditionswerte" beruft? Aber das ist THEM A RY co cv) BK eiskalten Winde rauhes Gesicht." - ,,Wir 

nicht immer méglich. Das folgende Lied oe $ L ce YZ lagen vor Madagaskar." - ,,Wir sind 

stammt aus dem 1. Wettbewerb der Bun- A B R U S- JS i 7 c\ F a durch Deutschland gefahren." - ,,Und 

deswehr fiir neue Soldatenlieder, seine T — V7 83 & = wenn wir marschieren, dann leuchtet ein 

Worte schuf Hauptmann Ernst Kulessa: UNG ay L) A Licht, das Dunkel und Wolken strahlend 

J 1) durchbricht." 

»Wir sind ein langer Zug, 
Viele Liedtexte beginnen mit ,,Wir und 

das Ruhen paBt uns schlecht. a. Y \ u eh handeln von Fahrt und Lagerfeuerroman- 

Wer mitmarschiert, ist gut, iL tik mit wilden Kerlen. Diese Selbstbe- 

wer bleibt, ein fauler Knecht. 
weihraucherung riecht penetrant, aber 

Woll’n briiderlich zusammengehn 
sie merken es nicht. Da® die Welt eigent- 

in Not und in Gefahr, S 
lich gréBer ist, wird Gbersehen. Wenn 

woll'n immer treu zur Fahne stehn Gy 5 Gy man unsere Soldaten darauf anspricht, 

als eine tapf're Schar."* Poy versuchen sie sich herauszureden mit 

DIT POT PII PII OI TD OY dem Hinweis, da8 diese Lieder auch von 

Wehrdienstverweigerer aus Gewissens- 
den Jugendbewegten gesungen werden. 

griinden, die sich auf Artikel 4, Absatz 3, Als ob ein Fehler dann zu entschuldigen 

des Grundgesetzes berufen, sind bei der HEute ist, wenn ihn auch andere begehen. 

Bundeswehr offizids als Feiglinge und THEMA Die Lieder unserer Bundeswehr sind im 

Driickeberger verschrien, obwohl sich te NY allgemeinen garstig. Es sei zwar aner- 

das Verteidigungsministerium schon 1956 ABRUs~ TaN kannt, daB hier und da versucht wird, gute 

vor sie stellte und mit Nachdruck erklarte: TUNG NR Lieder auszuwahlen, aber was niitzt das, 

,,Wir achten die Gewissensentscheidung 
wenn das Verteidigungsministerium mit 

eines Wehrdienstverweigerer so, wie es 
seinem Liederbuch weiterhin auch den 

das Grundgesetz vorschreibt...' Un- | \ traditionellen Unsinn vertreibt? Und 

verstandlich ist es, daB das Verteidi- 4 wenn viele Ausbilder lieber den ,,Wester- 

gungsministerium einen Liedertext ver- r wald“ briillen lassen, als sich die Mihe 

breitet, in dem die gleichen Leute ver- 
zu machen, ein neues Lied einzuiiben. 

Achtlich gemacht werden: ,,Wer mitmar- \ 

schiert, ist gut, wer bleibt, ein fauler Der ,,Birger in Uniform‘ ist zum Glick 

Knecht." ae 2 Dy noch immer das erklarte Ziel unserer 

Ray, Bundeswehr. Aber merkt denn keiner, 

In dem sehr zu empfehlenden Taschen- SII ID OOOO OOO OI OTT OOOO daB in vielen Liedern genau das Gegen- 

buch von Harry Neyer ,,Wie hast Du’s teil zum Ideal erhoben wird: 

mit der Bundeswehr?" (List Verlag, Min- 2 

chen), kommen Meinungen und Argu- HEUTE a , Jetzt missen wir marschieren, 

mente der betroffenen Generation und THEMA 4 ich und mein Kamerad, 

die Ansicht der Experten zu Worte. ee HN in langen Reihen zu vieren; 

Hier schreibt der Bundesvorsitzende des ABRVS denn ich bin Soldat. 

Verbandes der Kriegsdienstverweigerer: TUNE & ] (a Wissen wir auch nicht, 

y+ ES bleibt gliicklicherweise jedem be a wohin es geht, 

tiberlassen, selbst zu entscheiden, ob er o.t YF y dy 2 wenn nur die Fahne vor uns weht. 

zur Bundeswehr gehen will oder nicht. & 71) be . Jetzt miissen wir marschieren, 

Die Kriegsdienstverweigerer gehen nicht, PY ich und mein Kamerad." 

und sie wissen genau warum. Offen bleibt 
die Frage, ob jeder Soldat und jeder (a Einer der Rekruten, den ich befragte, ver- 

Freund der Wehrmacht ebenso griind- suchte meine Sorgen zu zerstreuen. Er 

lich sein Gewissen erforscht hat, damit er t, 2 sagte: ,,Unserem Ausbilder kommt es ja 

weiB, ob er seine Taten und Anschau- uw i nur auf das Gebriill an. Von dem Text 

ungen verantworten kann." Gs 4 versteht sowieso niemand etwas!" Viel- 
leicht konnte man sich mit dieser Aus- 

Ich glaube, bei der Bundeswehr tut man 
sage trésten, wenn die Soldaten nur 

alles, um eine solche Gewissenserfor- 
,,La-la-la-la oder ,,Juvijuvidi, ha, ha, ha, 

schung zu verhindern. Die Texte der Sol- juvijuvidi singen wirden, denn die 

datenlieder wirken namlich auf die Dauer Phonstarke des Marschgesanges ist es 

abstumpfend und verdummend. 
nicht, die mich 4rgert. 
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a i angesichts des wachsenden Zorns der 
: 

é on me Arbeiterschaft wandelten. Weil er die 
! 

F cog be ; gesellschaftlichen Zustande im wesent- mi 

= q ass 7 lichen richtig einschatzte, glaubte erauch TA- Bratt. | 

si Ae a. ee an die Einsicht der Unterdricker: ,,lhr 
: 

aF am * rs wollt ihnen einen Brocken zuwerfen. 
: 

Reo aoa A Bh Vergesset nicht, da® sie dereinst sich 

(one »~. "| ~_—C__‘fragen werden, wie ihr darauf gekommen 

ea - ‘TFT seid, so dber uns mildtatig zu sein", hieB 

wees es in einer seiner frihen Arbeiten. Im a ; 

z go tae 5 Setzergesellen erwachte der Arbeiter- 2 a 5 

fahren. Organ des Central-Komites fic Arbeiter. 

Nach AbschluB der fiinfjahrigen Lehre A 

Stephan Born war Born zum 1844 gegriindeten Berliner Gine fosial - politifcde Seitfebrift. 

1824 bis 1898 Handwerksverein gestoBen, der sich des Deroutgegeden 

ngeistigen, sittlichen, gewerblichen und ae 

staatsbiirgerlichen Lebens der Arbeiter Sehriftfeyer Boru. 

durch Lehre und Tat‘ angenommen hatte. Seeks RDO TEES Siacerban bad GR an a) 

7° Frihsommer des Jahres 1840 hol- Tat freilich wurde klein geschrieben. Da- iene re EC 

perte ein schwerbeladenes Pferdefuhr- fiir konnten sich die Mitglieder bilden — canoe {ch wenn chit ver Bal wader, wenn tn Betes 

werk iiber die LandstraBe nach Berlin. ein damals keineswegs selbstverstand- = eae sei vertreter bad Ginfammerivjtem one Cenfus, burchiegen, die 

Zwischen den Handelswaren des Onkels _licher Fortschritt. Gnadig hatte sich a lnaianrangst oe shes Oe eninge ptr encignrng rein 

saB ein fiinfzehnjahriger Junge: Stephan Friedrich Wilhelm IV. dazu herabgelas- tirung gerenten wir jugleidy dle Tendeny anyugehan, i Unjere Gegner meinen, dap ctenjo wie ber Moet fi im 

Born. Er sollte unter der Obhut seines _ sen, in PreuBen Arbeiterbildungsvereine vo Secgen itv al, force pu of le fom cangleie fone par oor ae en 

Bruders Markus, der Medizin studierte, zu genehmigen. Majestat ahnte nicht, daB Se [sect mabugncinerere hoes Tee a auifen mii, al8 Dicicd 

in der preuBischen Haupt- und Residenz- einige derart gebildete Arbeiter 1848 Bar- Mlafe. Bie whblien ben Tie das Bolt unter ner Bere Befip die caetane im canes cayaicdie ve. 

stadt das Schriftsetzerhandwerk erler- rikaden bauen und Demokratie fordern aubicpung, bah, fo lange noch RlafemanterfGicde exiire, teten ju fein, verioren, und daf Dann alle Wiiglcder deo 

nen. warden. ceciee Secier enae ae, Mann eee packs Bead 
Die Eltern hatten den aufgeweckten Jun- ae Don Sone eee a ae oe rer nicht, Dap init Yee elt, wo dab Boll die peliiie 

gen vom Gymnasium nehmen miissen, Se: Sid Ve ta fic be oaicn eng Ke Rag rag lpaape rend a ore 

weil bereits das Studium des alteren Soh- Wanderschaft ee fat alé dab Glend oder ben reryweifeien mm aud ee ee ‘Thattrait auf den Eroerd to 

nes ihre begrenzten finanziellen Mittel ; 5 Bir hakea eb fo oft evjabren, dap man dnjenigen, we see Baie in der Ocielfggalt pur Gerriait 

arg strapazierte. So trat der am 28. De- Born hatte in den Mittagspausen und an Lida igh ae enapers feoreiben, yum Bore gelangte, fo wurbe aud ihre Writeny, ihre rt und Beiie 

zember 1824 im polnischen Lissa gebo- den Abenden seiner Lehrjahre an der po erased Poerctnageis serena Bag Be Sevan a oe eae Oa eee 

rene Stephan, dessen Familienname ei- Universitat als Gast die Vorlesungen ee le ee eee ieee ans Co Beit in allen Ledendverdiltaifien der 

gentlich Buttermilch lautete, in das Lé- namhafter : Gelehrter gehért, sich an Scanned seer fe ecican eaee Geen csinp yeh erteglnag retains 

wenberger Handelsgeschaft des Onkels Theaterkritiken versucht und sogar eine Eicliganena yore anyon cna npr sien Soe, (ene gange Sroabionemic wee sine es 

ein. Am Kaufmannsberuf aber gefiel ihm Novelle geschrieben. 1846 wanderte er, om settee ce cc paneate as tas te a = Cree cpa Sie = 

so gut wie nichts. Das Experiment wurde nun Geselle, iiber Leipzig nach Paris und seridsibungtycicgen deb grbferen Beiiges geden foll und tisher Barbarc. Rit tem Diirgersqume mit die Herrfft 

abgebrochen. Stephan ging nach Berlin. lernte dort in einem Kreis sozialistischer 

PreuBens Hauptstadt war in den vierziger deutscher Arbeiter Friedrich Engels ken- 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts nen. Der Barmer Fabrikantensohn emp- Titelscite der Probenummer 

nur fiir wohlhabende Leute eine Idylle.  fahl den Schriftsetzer an seinen damals pA AEA ABEL TS re ere ee pee So phan Heres renserenee ese 

Wer genauer hinsah, der bemerkte un- _in Briissel lebenden Freund Karl Marx elder A retier settee tic: Daserels 

beschreibliches Elend. GroBe Teile der weiter. Mit groBem Beifall bedacht sprach 

Arbeiterschaft vegetierten unterhalb des der wortgewandte Born am 29. November te; wie sie mich freundlich willkommen klasse, von der eine Revolution ausgehen 

Existenzminimums dahin. Monatsléhne 1847 auf einer Kundgebung der von Marx hieB, und wie sie ihr Leben lang den konnte. Folglich betrieb er eine sehr prak- 

von fiinf, sechs oder sieben Talern mitbegriindeten Demokratischen Gesell- innigsten Anteil an allem nahm, was ih- tische, wirklichkeitsnahe Politik, die dar- 

deckten nicht einmal den karglichsten schaft im Briisseler Rathaus. ren Mann interessierte und beschaftigte, auf gerichtet war, der Arbeiterschaft zu- 

Lebensmittelbedarf. Standig drohte das Ihm vorausgeeilt waren zwei von Engels so war sie auch nicht ohne besonderes nachst ihre tatsachliche Lage bewuBt zu 

Gespenst der Arbeitslosigkeit. Uber- an Marx gerichtete Briefe: ,,... Der Born Interesse fiir mich, der ich ja fiir einen machen. Dabei blieb nicht viel Raum fiir 

lange Arbeitszeiten von vierzehn bis zu wird die Rede ganz gut machen, wenn Du hoffnungsvollen Jiinger der Lehre ihres Theorien. Lupenreine _ sozialistische 

sechzehn Stunden zerriitteten die Ge- ihn etwas einpaukst. Es ist gut, daB die Mannes angesehen wurde..." Grundgedanken lieBen sich 1848/49 nicht 

sundheit. Den Rest gaben grauenvolle Deutschen durch einen Arbeiter repra- Am Abend des 24. Februar 1848 stand verfolgen. 

Wohnverhiltnisse. sentiert sind...‘ (24. November 1847). Born zusammen mit einigen anderen 

Der Frihkapitalismus hatte Einzug ge- ,»».. Der Born wird bei Euch in Brissel deutschen Arbeitern auf dem Bahnsteig Die unteren Schichten 

halten. Von 1800 bis 1848 ging der Anteil eintreffen, er geht nach London. Vielleicht der nach Paris fiihrenden Eisenbahn- 

der Bevélkerung, der von der Landwirt- ist er schon vor diesem Briefe da. Er reist, linie. Seit den Morgenstunden war kein Das alles geschah zu einer Zeit, in der 

schaft lebte, von vier Fiinftel auf weniger verwegen genug, den Rhein herunter Zug aus der franzésischen Hauptstadt sich zum ersten Male seit den Bauern- j 

als zwei Drittel zuriick. Im gleichen Zeit- durch PreuBen, wenn sie ihn nur nicht angekommen. Irgend etwas muBte pas- kriegen die unteren Schichten der deut- | 

raum wuchs die Einwohnerzahl Deutsch- abfassen. Pauke ihn noch etwas ein, siert sein. Endlich erténte der lange Pfiff. schen Gesellschaft bewegten. Unter- 

lands von 23 auf 36 Millionen. Die auf- wenn er hinkommt, der Kerl ist von allen Von der fahrenden Lokomotive sprang driickte Menschen, bis dahin von allen 

kommende Industrie stellte die Grund- fir unsre Sachen am zuganglichsten und der Zugfiihrer und rief: ,,Auf dem Turm éffentlichen Angelegenheiten ausge- 

lagen des Handwerks in Frage. Der Ar- wird auch in London gute Dienste leisten, von Valenciennes weht die rote Fahne, schlossen, wurden wach. Sie fanden eine 

beiter, vom Lande weggerissen, das ihn wenn er noch etwas prapariert wird..." die Republik ist proklamiert." ,,Es lebe die Reihe sehr fahiger Kopfe, die ihre Sehn- 

nicht mehr zu ernahren vermochte, und (26. Oktober 1847). Republik!" antworteten wie aus einem siichte und Wiinsche treffend zu formu- ’ 

ohne Aussicht auf eine zunftgerechte Nach London sollte ,,der Kerl" nicht mehr Munde die Deutschen. Der ebenfalls auf lieren vermochten. Die Arbeiterelite : 

handwerkliche Berufsausbildung, sah gelangen. Mit ,,unsre Sachen" sind die dem Bahnsteig wartende franzésische schloB sich in der ersten deutschen Ar- 

sich der harten Disziplin eines vom Ziele des Bundes der Kommunisten ge- Gesandte erblaBte und verschwand. beiterorganisation zusammen: der Allge- 

Rhythmus der Maschine bestimmten meint, dessen geistige Fihrer Marx und Als der Wellenschlag der Februar-Revo- meinen deutschen Arbeiterverbriiderung. 

Arbeitsganges unterworfen, an die er Engels waren. Born hatte bereits dem lution auch Deutschland erreichte und Born, der nach seiner Riickkehr sofort 

nicht gewohnt war. Die Freiheit des Indi- Vorlaufer dieser revolutionaren Propa- sich die Berliner Arbeiter am 18. Marz den Vorsitz der Berliner Buchdrucker 

viduums, die sich das Birgertum in gandagesellschaft angehért, dem Bund 1848 erhoben, eilte Born ,,von allen Spe- itibernahm, wurde am 11. April 1848 Pra- 

Frankreich und England bereits erkampft der Gerechten. Marx machte auf den jun- kulationen in die Ferne plétzlich befreit" sident eines von Vertretern aller Berliner 

hatte, machte ihn nur vogelfrei. gen Arbeiter, der als Mitarbeiter und schnurstracks in die preuBische Haupt- Gewerbe gewahlten Zentralkomitees fir 

Mit dem Anwachsen der industriellen Setzer der ,,Deutschen Briisseler Zei- stadt. ,, Weggewischt waren fiir mich mit Arbeiter. Achtzehn Tage spater leitete er 

Produktionsweise war ein schmerzhafter tung" Beschaftigung fand, betrachtlichen einem Male alle kommunistischen Ge- den ersten groBen deutschen Buchdruk- | 

UmwandlungsprozeB verbunden, dem Eindruck. Jahrzehnte spater schrieb Born danken, sie standen mit dem, was die kerstreik. Von ihm redigiert erschien am : 

die herrschenden Gewalten entweder iiber sein erstes Zusammentreffen mit Gegenwart forderte, in gar keinem Zu- 25. Mai 1848 als Organ des Zentralkomi- 

blind oder hilflos gegeniberstanden. Die dem Schépfer des wissenschaftlichen sammenhange." tees fir Arbeiter eine Probenummer der 

Not des sich iberall herausbildenden Sozialismus:,,lch fand ihn in einer héchst War aus dem Saulus ein Paulus gewor- sozialpolitischen Zeitschrift ,,Das Volk". 

Industrieproletariats rihrte nur einige bescheidenen, man darf wohl sagen arm- den? War Born, wie es ihm die Kommu- Am 1. Juni 1848 folgte die erste regulare 

Menschenfreunde. Gelegentliche milde lich ausgestatteten kleinen Wohnung in nisten noch heute vorwerfen, iiber Nacht Ausgabe. 

Wohltatigkeit, wie sie damals in Mode einer Vorstadt Briissels. Er nahm mich zum kleinbirgerlichen Opportunisten Rastlos war der unumstrittene Fiihrer der 

kam, war ein Tropfen auf dem hei®en freundlich auf, befragte mich uber den herabgesunken? Hat er die Arbeiter- Berliner Arbeiter nun darum bemiht, eine 

Stein. An ernsthafte Reformen aber Erfolg meiner propagandistischen Reise, schaft verraten? Keineswegs. Er sah nur ganz Deutschland umfassende Organi- 

dachte keiner der Machtigen. machte mir ein Kompliment tiber meine scharfer als viele andere, da® es in sation aufzubauen. Dank seiner Initiative 

Born sah, daB sich die Unterdriickungs- Broschiire gegen Heinzen (einen Marx- Deutschland zwar Arme und Unter- trat vom 23. August bis zum 3. September 

.methoden der herrschenden Klassen Gegner), in welches seine Frau einstimm- driickte gab, aber noch keine Arbeiter- 1848 in Berlin ein Allgemeiner deutscher j 
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deutschen Arbeiterb 

_ ArbeiterkongreB zusammen. Die Arbei- 

i terkomitees aus Berlin, Hamburg, Leipzig one bees 

und 31 Arbeitervereine griindeten die All- aa 

' gemeine deutsche Arbeiterverbriide- ; Cpr | @ 

Die Arbeiterverbriiderung if ; SS A | ay et S=— 

Die Arbeiterverbriiderung war organisa- SS ae Seg 

_ torischer Ausdruck des BewuBtseins, daB . | Se » oe = Meee ee A 

nur im Zusammenschlu8 der Arbeiter- a a ss il | ae Pee | eg 

_ schaft, im solidarischen Handeln Fort- e538 . FL 5 iy n | AAG ik Me 

schritte zu erzielen waren. ,,Wollen wir es ——S at = ain Phy i lin ay 

dahin bringen, da wir als Arbeiterklasse, 4 : hy sie 74 me) a! ll Ww 

als eine Macht im Staate dastehen ...so A is Be mea if \ is, ; 

wird die Organisation der Arbeiter fir i ——S-- = , ae Need ‘ h 

uns zur ersten Notwendigkeit, sie ist ff L = =P 583) ene’ a Wek A Bc fi Pee Z 

unsere erste Aufgabe", formulierte das I ey aS mh. 2” ) he af 

vom Allgemeinen deutschen Arbeiter- ~ A r Y ; , | wl eg ra a sees 

kongreB eingesetzte Zentralkomitee. Es i) \ at B q | ok —_— " 

bestand aus Born, dem Schneidergesel- ‘ y = c a ee 

len Georg Kick und dem Geometer Franz iH rly ny xa 4 <r —ae e 

Schwenniger. Sein Sitz wurde Leipzig. cee E > gh ‘ ON ea eo 

Am 18. September 1848 nahmen die drei é mo; ‘a < Fg ee Di rN =a ar 4 

Manner in der alten Buchhandelsstadt ha. 2 Bee Hy PS ea he ey ‘eaten Ae Po 
; . 7 Ie ms _ 7 ie | Co ¥ . 5 . r Sf 7 

ihre Arbeit auf. : ang ee : - Da . , fr pS Te od be ee 

Grundeinheit der Arbeiterverbriiderung = ae ? Jes) os aod ay Ve et : 

waren Lokalvereine, in denen sich das = Sg ea ] « a) A : i: 4 * 

eigentliche Organisationsleben abspielte. Re a. cn a Py ees A = atgy ; 

Lokalkomitees faBten Lokalvereine ver- Sa yf _ Ps 2 Oa 4 a“ b Te | Se x 

schiedener Berufe zusammen. Die nach- ae i ae 3 Ean Ages | % 3 eS \S 

ste Stufe der Organisation bildeten Be- ——. Be iS a3 yeaa eae Bi F : = ae 

zirke. Bezirksversammlungen wahiten age, A Pe 7: é SS hy Pa ye Se ~ ; 

Bezirkskomitees. Die Generalversamm- SS ee ey ee Yd OP . is LS Vi A = ] 

lung schlieBlich bestellte das Zentral- = ‘ Le A : 4 ’ oa es > —— i 

komitee, dem ein Verwaltungsrat bei- eee aa Se, ee ge ee 

geordnet war. 
gE a as ap =, rae 4 cm SS 

Nicht ohne Grund hatte sich die Spitze == Se ~  ey ee =! fe 

der Arbeiterverbriiderung in Leipzig nie- - = Se eee r= ae See =a 

dergelassen. Sachsen war damals ein Die Wareifade ver dem POtImifgen Mathgause in Berlin am Xbend des M6. MRArp, gey. von RK. Mretimer 

industriell weit entwickeltes Land. Bereits 
vor 1848 wehte hier eine Brise freier Luft, 

die sich vom Muff anderer deutscher Staa- 
ten vorteilhaft abhob. Das zog die eben 

ee ceria aan outer der Kinder unter 14 Jahren aus den Fabri- rung noch bis in die Jahresmitte 1850 hin- noch allerorts wirkenden ziinftlerischen 

1848 die erste Ausgabe der Verbands- ken; 9. Arbeiterkoalitionen gesetzlich zu ein weiterbestand. Am 12. Juni 1850 Traditionen. Die Tragik ihrer und auch 

zeitschrift ,,Die Verbriiderung". Sie trug erlauben." schlieBlich léste sich das Zentralkomitee der deutschen Entwicklung liegt darin, 

den Untertitel ,,Correspondenzblatt aller Die Arbeiterverbriiderung wollte nicht selbst auf, am 29. Juni 1850 erschien die daB die Arbeiterschaft 1848 einerseits 

deutschen Arbeiter". Born iibernahm die nur allmahlich die Lage der Arbeiter- letzte Ausgabe der Verbandszeitschrift sehr wenig von der Einsicht der Kénige 

Redaktion. ,,Wir Arbeiter miissen uns schaft verbessern, sondern dariiber hin- ,,Die Verbriiderung". Fast alle deutschen und Fiirsten zu erwarten hatte und ande- 

selbst helfen“, betonte das Zentralkomi- aus auch die Arbeitswelt demokratisie- Staaten hatten inzwischen Ausnahme- rerseits dem liberalen Birgertum der Mut 

tee in seinem ersten Rundschreiben. ren. Letzteres sollte unter anderem da- gesetze gegen Arbeitervereine erlassen. fehite, seine Angelegenheiten mit den 

Durch ZusammenschluB sollten die durch erreicht werden, daB die Arbeiter Dem zu erwartenden Verbot wollte das Wiinschen der Arbeiterschaft zu verbin- 

Arbeiter der Machtdes Kapitals entgegen- ihre betrieblichen Vorgesetzten frei wahl- Zentralkomitee zuvorkommen. den. Solch ein Biindnis allein hatte - 

treten und gleichzeitig auf die Gesetz- ten. Gerade diese Forderung muBte Mitte wenn iiberhaupt — die biirgerliche Revo- 

gebung des Staates einwirken. ,, Deutsch- des 19. Jahrhunderts viel revolutionarer lution zum Erfolg fiihren kénnen. 

lands Arbeiter miissen dahin streben, wirken als die Mitbestimmungskonzep- Ausnahmegesetze Die Arbeiterverbriiderung hat vermutlich 

| eine moralische Macht im Staate zu bil- tion des Deutschen Gewerkschaftsbun- nicht einmal 20000 Mitglieder gehabt - fiir 

den, um so ein starker Kérper zu werden, des von heute. Erstrevolutionarer Druckhattein Deutsch- heutige Verhaltnisse lacherlich wenig. 

der jedem Sturme trotzt, der vorwarts und Soziale Reform war fiir die Arbeiterver- land die Vereinsfreiheit erzwungen. Als 1849/50 aber war sie der einzige wohl- 

immer vorwarts dringt und in seiner Be- briiderung nur auf dem Boden der politi- die biirgerliche Revolution auf halbem organisierte, iber ganz Deutschland ver- 

 wegung alles niederhalt und fortraumt, schen Demokratie denkbar. Wahrend  Wege steckenblieb und schlieBlich an _ breitete Verband, eine Elite der abhangig 

was einer freien und besseren Gestaltung aber die Organisation wuchs - Borns ihren inneren Widerspriichen scheiterte, Arbeitenden. Sie jagte den Staatsbehor- 

der Dinge im Wege steht, der jeden in Beredsamkeit hatte sogar den am 28./ traf die volle Wucht der obrigkeitsstaat- den Angst und Schrecken ein. Spitzel- 

| sich aufnimmt, der ein Herz hat fir die 99. Januar 1849 in Heidelberg tagenden _ lichen Rache die Arbeiterorganisationen. _berichte, in denen Aufschneider die Mit- 

Not der Bedriickten und der selbst gefes- Provinzial-ArbeiterkongreB fiir Sidwest- Arbeiter vor allem waren auf den Barrika- gliederzahlen stark dbertrieben, taten ein 

selt ist von der Macht des Kapitals, des- deutschland zum AnschluB an die Arbei- den gefallen. Arbeiter muBten nun dafiir iibriges. Den eingebildeten Marsch der 

sen kérperliche oder geistige Krafte sich terverbriiderung bewegt -, wurde es mit biiBen, daB es in Deutschland Menschen Arbeitermassen zur Macht wollte man 

verdingen missen an einen Glicklichen dem Boden fiir soziale Reformen nichts.  gewagt hatten, sich Demokratie zu er- _ unter allen Umstanden verhindern. 

der Erde, einen jeden, der arbeitet oder Zwar festigte sich die Arbeiterverbriide- _trotzen. 

arbeiten will.‘ rung, baute ihr Unterstiitzungswesen aus Unmittelbare Folge des Polizeiterrors war 

und trat sogar vom 20. bis zum 26. Februar eine Auswanderungswelle groBen Aus- Exil 

1850 in Leipzig zu ihrer ersten und einzi- maBes. Von wenigen Ausnahmen abge- 

Forderungen gen Generalversammlung zusammen — sehen verlieBen fast alle bedeutenderen Born starb am 4. Mai 1898 im Schweizer 

] die Zeichen der Zeit aber standen langst Arbeiterfiihrer ihre Heimat. Dieser uner- Exil. Er hatte in Zirich nachgeholt, was 

Borns Kollege Schwenniger sprach sich wieder auf Riickschritt. setzliche AderlaB hat Jahrzehnte nach- ihm seine Eltern nicht erméglichen konn- 

fiir eine parlamentarische Reprasentation Born, der bereits 1848 in Berlin tapfer mit- gewirkt. Nur er erklart die Gberragende ten: ein Studium. Er wurde Redakteur der 

des Volkes aus. Er faBte auch die Forde- gekampft hatte, geriet am 4. Mai 1849 in Rolle, die Ferdinand Lassalle zu spielen »Baseler Nachrichten“, Gymnasiallehrer 

rungen der Arbeiterschaft an die Regie- den Dresdner Aufstand und muBte flie- vermochte, als er sich 1863 an die Spitze und spater Professor fiir deutsche Lite- 

rungen zusammen: hen. Auch sein Nachfolger Schwenniger des Allgemeinen Deutschen Arbeiter- ratur. Zuletzt noch erschienen seine ,,Er- 

wt. Verkiirzung der Arbeitszeit; 2. Ein- wurde schnell auBer Gefecht gesetzt. Ihn vereins stellte. ,,Erwecker" der deutschen innerungen eines Achtundvierzigers". 

fiihrung von Schieds- und Fabrikgerich- verhaftete die Polizei am 12. Juni 1849. Arbeiterbewegung war er nicht. Das hatte Sie gehdren zusammen mit August 

ten; 3. Aufhebung der bis jetzt bestehen- Wenn er auch Ende Oktober 1849 wieder die Arbeiterschaft vorher selbst fertig- Bebels Buch ,,Aus meinem Leben“ zu 

den Hausordnungen; 4. Selbstverwaltung freikam, so folgte doch die Ausweisung gebracht. den bemerkenswertesten Autobiogra- 

der Krankenkassen; 5. Freie Wahl der auf dem FuBe. Die Arbeiterverbriiderung wollte die phien, die Arbeiter geschrieben haben. 

Aufseher und Werkmeister; 6. Auf- Fir Schwenniger eingesprungen war der friedliche soziale Reform. Sie hatte in der Sein Werk, die erste umfassende deut- 

hebung der Beleuchtungssteuer; 7. Er- Schriftsetzer Karl Gangloff, dem es zu Zeit des Ubergangs zur ungebundenen sche Arbeiterorganisation, ist unaus- 

héhung des Arbeitslohnes; 8. Entfernung verdanken ist, daB die Arbeiterverbriide- Wirtschaftsweise ihre liebe Not mit den léschlich in die Geschichte eingegangen. 
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Lohn un rbeit bel Minaerjanrigen ; 

: 
Von Giinther Hoppe 

4 
4 

i 
er Arbeitgeber kann minderjahrigen nur fiir ein bestimmtes Arbeitsverhaltnis lings nicht zulassig. Zu dieser Entschei- 1% Stunden langer zu arbeiten hatten hr h 

Ds senmern ihren Lohn wirksam oder fiir eine bestimmte Zeit gelten solle. dung kam das_ Landesarbeitsgericht ware unzulassig. Es kénne offen bleiben Schr 

auszahlen, wenn die gesetzlichen Ver- Die Ermachtigung kann aber auch derart Disseldorf in einem Grundsatzurteil vom ob das Arbeitsgericht seine Entschei‘asse 

treter, also Vater und Mutter, keinen Vor- eingeschrankt werden, daB z.B. die 14. Okt. 1965 - 7 Sa 314/65 - rechtskraftig. dung auf § 10 des Ae econ Ae « 

behalt gemacht haben. Ein minderjahri- Empfangnahme des Lohnes oder der In einem Betrieb ordnete der Arbeitge- gesetzes habe stiitzen diirfen. Das Bunausik 

ger Arbeitnehmer, dessen Eltern es er- Kiindigung durch den Minderjahrigen ber am 14.Dezember 1964 eine Anderung desverwaltungsgericht sei namlich deias ni 

laubt haben, daB er in ein Arbeitsverhalt- ausgeschlossen sein sollen. der Arbeitszeit fiir die Lehrlinge an. Ansicht, daB § 10 JuArSchG verfas-e hii 

nis eintritt, wird fir alle mit dem Arbeits- Ist das geschehen, dann kann der Arbeit- Hiernach sollte die Arbeitszeit fir die sungswidrig ware. Es habe daher in denilang 

verhaltnis in Zusammenhang stehenden nehmer, soweit die Einschrankung reicht, Lehrlinge von Montag bis Freitag eine ihm vorliegenden Rechtsstreit die Enter in 

Angelegenheiten unbeschrankt ge- seine Rechte aus dem Arbeitsverhaltnis viertel Stunde spater als bis dahin begin- scheidung ausgesetzt, um eine Entschei-om ‘ 

schaftsfahig, das hei®t, er steht einem nicht selbstandig wahrnehmen, also nen. Die dadurch frei gewordenen 1% dung des Bundesverfassungsgerichtsaien, 

Volljahrigen gleich. ggf. nicht persénlich seinen Lohn in Stunden sollten die Lehrlinge statt des- einzuholen. Diese Entscheidung sei abersch 

Daher ist er auch berechtigt, den Lohn in Empfang nehmen oder kiindigen. Erteilen sen am Samstag, nach SchluB der Ar- soweit ersichtlich, bisher noch nicht er{onte 

Empfang zu nehmen; der Arbeitgeber die Eltern die Ermachtigung dahingehend, __ beitszeit fiir die Gesellen um 12 Uhr, gangen. Die vom Arbeitgeber angeordiur 1 

kann auch mit einer Gegenforderung auf- daB der Jugendliche uneingeschrankt langer arbeiten. nete andere Einteilung der Arbeitszeiwenr 

rechnen. Dariiber hinaus kann der Min- schalten und walten kann, so kann diese Einige Lehrlinge erschienen jedoch am miisse jedoch unabhangig von § 10 dedie ih 

derjahrige nach freiem Ermessen seinen Ermachtigung jederzeit formlos wider- folgenden Tage wie bisher um 8 Uhr zur Gesetzes als unzulassig angesehen werhili| 

Lohn stunden, ja sogar auf ihn verzich- rufen oder eingeschrankt werden. Arbeit. Am 16.Dezember 1964 drohte der den. Der Arbeitgeber habe nicht von sicla de 

ten; er ware also in der Lage, sich mit Der Widerruf oder die Einschrankung Arbeitgeber den Lehrlingen an, er wirde aus, ohne Zustimmung der Eltern desrach 

dem Arbeitgeber bei Meinungsverschie- miissen dem Arbeitgeber gegeniber er- sie fristlos entlassen, wenn sie sich nicht Arbeitnehmers, die Arbeitszeit samstagstuga 

denheiten tiber die Hohe der Lohnfor- klart werden. Ein Widerruf liegt z. B. vor, nach der neuen Regelung der Arbeitszeit um 1% Stunden verlangern dirfen. Zwaxoll: 

derungen zu vergleichen bzw. aus AnlaB_—_— wenn die gesetzlichen Vertreter das Ar- _richteten und um 8.15 Uhr kamen. Als ein kénne der Arbeitgeber in geringem Um-8111 

der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses beitsverhaltnis des Minderjahrigen ge- —_ Lehrling auch am 17.Dezember 1964 um fang die Arbeitszeit der Lehrlinge ohndiese 

eine Ausgleichsquittung verbindlich zu geniiber dem Arbeitgeber kiindigen. Die 8 Uhr zur Arbeit erschien, teilte der Ar- Zustimmung der gesetzlichen Vertretecu be 

unterschreiben. fehlende Ermachtigung kann nicht durch beitgeber dem Vater des Lehrlings mit, verandern. So z.B., wenn aus gesund- ~ 

Auf Lehrlinge, Anlernlinge und Volon- das Vormundschaftsgericht ersetzt wer- daB er sich nunmehr das Recht der Kiin- heitlichen Riicksichten die Mittagspause 

tare findet die sogenannte Volljahrigkeits- den. digung vorbehalte. Daraufhin antwortete verlangert und dementsprechend das 

gleichstellung gem. § 113 BGB keine An- Das Verlangen der gesetzlichen Vertreter der Vater des Lehrlings, er betrachte das Ende der tariflichen Arbeitszeit hinaus- 

wendung. Sollen diesen Minderjahrigen auf Auszahlung der Geldbeziige eines Lehrverhaltnis damit als vom Arbeitgeber geschoben wiirde. Wenn aber die Ar- \ 

Erziehungsbeihilfen oder sonstige Be- minderjahrigen Arbeitnehmers, Lehrlings gelést. Nunmehr verlangten beide Par- beitszeit der Lehrlinge 1% Jahre unveryge~ 

ziige ausgezahlt werden, ist dazu die oder Anlernlings darf vom Arbeitgeber _teien gegenseitig den im Lehrvertrag fiir Andert geblieben sei, und die Lehrlinge 

besondere Einwilligung der gesetzlichen dann nicht erfillt werden, wenn es offen- den Fall des Vertragsbruchs vereinbar- samstags um 12 Uhr ArbeitsschluB ge 

Vertreter erforderlich. bar einen Mi®brauch der elterlichen Ge- ten Schadenersatz in Héhe von 200 DM. habt hatten, habe der Arbeitgeber nicht™ 

Die unbeschrankten Rechte der Minder- walt darstellt. Das kann aber nur von Fall Das Landesarbeitsgericht Diisseldorf von sich aus ohne Zustimmung der El 

jahrigen kommen allerdings nicht zur zu Fall beurteilt werden. gab der Klage des Lehrlings statt. tern die Arbeitszeit der Lehrlinge in 

Entfaltung, wenn sich die gesetzlichen Das Lehrverhaltnis sei durch einen Um- einem erheblichen Umfange andern kén- 

Vertreter ihre Rechte vorbehalten haben. Ei: 1% Jahr praktizierte Arbeitszeit- stand, den der Arbeitgeber zu vertreten nen, um so mehr, als es sich um eineny — 

Der Vorbehalt, ,,den Lohn nehmen wir, regelung fiir einen Lehrling sei zum hatte, vorzeitig aufgelést worden. Fiir die Samstag gehandelt habe. Der Samstag) — 

die Eltern, in Empfang", kann auch dann Bestandteil des zwischen den Parteien Entscheidung sei bedeutungslos, wer wiirde immer mehr zu einem arbeits-j 

noch erklart werden, wenn das Vertrags- bestehenden Vertragsverhaltnisses ge- das Lehrverhaltnis gekiindigt habe, weil freien Tag, bei dem eine Verlangerung Be 

verhaltnis bereits besteht. Die gesetzli- worden, das der Arbeitgeber nicht ein- es § 10 des Lehrvertrages nicht darauf der Arbeitszeit zu einem erheblicheny — 

chen Vertreter kénnen bei der Erteilung seitig zum Nachteil des Lehrlings andern abstelle, von wem die Kiindigung aus- Eingrift in die Freizeit der Lehrlinge fihre) 

der Ermachtigung an den Minderjahrigen, diirfe. Insbesondere die Verlangerung gehe, sondern wer die Auflésung zu ver- der auch dann nicht berechtigt sei, wenn es 

in Arbeit zu treten, derartige Einschran- der Arbeitszeit an einem Samstag ware _ treten habe. Die Anderung der Arbeits- die tagliche Arbeitszeit zum Ausgleich bi 

kungen machen, daB die Ermachtigung ohne Zustimmung der Eltern des Lehr- zeit dahin, da® die Lehrlinge samstags um eine viertel Stunde verkirzt wirde. e 

Die Wirde des Gerichtes 

D* Wahrheit steht fest - es gibt nur anderen sitzen und blicken auf ihn her- Tat nur zugegeben, weil seine Vorge- »Nein". Selbst der Staatsanwalt pladiert 

eine Wahrheit -, aber sie ist zuge- nieder aus schwarzen Roben von erhéh- setzten ihm gesagt hatten, im Falle eines auf Freispruch mangels geniigender Be- 

deckt. Sie mu8 herausgeschalt werden ten Podesten. Und in ihnen blickt die Gestandnisses wirde die Angelegenheit weise! Und der Richter begriindet das 

mit Klugheit, mit Wachsamkeit, mit logi- Ordnung der ganzen Gesellschaft auf nicht der Kriminalpolizei Gbergeben. O. Urteil fast entschuldigend: ,,Lieber wird 

schen Schliissen — ein spannender Denk- ihn herab und fragt: ,,Was hast du gegen ist durch einen gestrengen Vater zur jemand freigesprochen, der etwas be- 

sport! Und alle beteiligen sich an diesem mich getan?“ Er steht ohne Banknachbar Angstlichkeit erzogen. Aber warum soll gangen hat, als daB jemand verurteilt i 

»Gesellschaftsspiel“ - nur einer nicht; und ohne Spickzettel in diesem Examen ein Unschuldiger sich firchten vor der wird, der nichts begangen hat. Der ge- 

allen ist die Wahrheit verdeckt, nur einer um seine eigene Person, und die ihn Kriminalpolizei - so sehr firchten, daB ringe Zweifel fallt zu Ihren Gunsten aus." 

weiB® sie. Aber er sagt sie nicht, obwohl befragen, trauen ihm nicht. Die anderen er lieber das Gestandnis eines Kame- Der Angeklagte nimmt den ,,Freispruch 

alle anderen ihn intensiv darum befragen. kennen die Paragraphen — er kennt sie - radendiebstahls auf sich nimmt, als mit mangels Beweises“ eher bedriickt als 

Oder er sagt sie - und die anderen glau- meistens — nicht. Ist er ausgeliefert? gutem Gewissen vor die Beamten der erleichtert an. Warum? Belastet ihn sein 

ben ihm nicht! Ist das nicht argerlich? Der Grenadier O. ist verdachtig der Polizei zu treten? Gewissen, oder belastet ihn als unbe- 

Ein sonderbares ,,Betriebsklima‘: Im Unterschlagung. Er holte die Post fir ich will mit der Kriminalpolizei nichts zu rechtigt der Verdacht, der ihn weiter be- 

Namen der menschlichen Wirde wird seine Gruppe. Briefe mit Geldeinlagen tun haben", diese ,,Begriindung™ wirkt gleitet? Nur einer kennt die Wahrheit — 

das Mi®trauen exemplarisch vorgefiihrt. verschwanden. Von seinem Vorgesetzten nicht gerade sehr entlastend! Aber O. das kann eine Last sein! 

nich glaube, daB du mich beligst", sagt ins Kreuzverhér genommen, gestand der widerruft vor dem Gericht hartnackig sein Aber das Gericht hat entschieden — nicht 

der eine mit seinen Fragen. ,,lch glaube, junge Soldat und beschrieb, wie er die urspriingliches Gestandnis. in der Ausnutzung einer Machtposition 

daB du mir nicht traust", sagt der andere Briefe gegen's Licht gehalten habe, die Was mag ihn zu diesem ,,Nein bewe- gegen den, von dem es wahrscheinlich 

mit seinen Antworten. Mu8 das nicht inhaltsschweren gedffnet und den fiir gen: wieder die Angst vor dem Vater? belogen wird, es hat sich nicht beirren 

Spannungen erzeugen, vielleicht auch ihn uninteressanten Rest vernichtet habe Oder - die Wahrheit? Keiner glaubt es lassen von den sehr starken Verdachts- 

Vergeltungsgeliiste? - also eine ausfiihrliche Darstellung der ihm — keiner kann es ihm glauben. Allzu momenten, nicht durch den méglichen 

Der Angeklagte steht, die feuchten Han- Tat, die sich wohl niemand zur eigenen sehr widerspricht es den logischen » Triumph" eines Entwischten. . 

de auf dem Ricken ineinandergepreft, Belastung aus den Fingern saugt. Schliissen im Denksportspiel. Es scheint ln dubio pro reo" — ,,im Zweifel fir den By 

in dem Halbkreis von Richter, Beigeord- Doch, er habe sich diese Beschreibung ein térichtes, ein ungeschicktes ,,Nein'* - Angeklagten“ — darin liegt die Wirde 

neten, Staatsanwalt und Rechtsanwalt. ausgedacht, will O. jetzt aber dem Ge- denn wird es das StrafmaB nicht er- des Gerichtes: Der Angeklagte ist kein 

Und er wird befragt von vorn, befragt von richt glaubhaft machen, er habe sich héhen? Ausgelieferter. 

rechts, befragt von links. Er steht, die diese Beschreibung ausgedacht und die Dennoch: O. hat Erfolg mit seinem dt 
| 
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.ane ocneipen im ocnrank £ 

a 
tten hr habt gewiB nicht alle Scheiben im dazzseite an - obwohl das Jazz-Triodes _—dien von schlichter Schénheit aus dem Wer modernen Jazz liebt, aber sich beim 

iben Schrank, aber — so nehme ich an - alle schweizerischen Cembalisten George  Geflecht sich scharf reibender Tonfolgen Héren nicht anstrengen will, der kaufe 

chei‘assen. Nun sagen mir oft Leute, die Gruntz seine Themen und Motive den herausspiiren, wobei freilich einige der die Capitol-LP ,,Live Sesseion Cannon- 

Pe ersten oder fiinften Male Zwélfton- Stiicken auf der ersten Seite entnimmt: Variationen an Dissonanzenreichtum den ball Adderley with the new exciting voice 

Bunjusik héren, deren Komponisten hatten namlich zwei Cembalowerken des einst Six Absences'-Satzen nicht nachste- of Ernie Andrews" (ST 2284). Ernie 

deras nicht: namlich keine Tassen dort, wo skandalumwitterten, jetzt hochberiihmten hen. Antoinette Vischer la8t auf dem Andrews singt darauf so vital wie eine 

rfas-ie hingehoren. Tatsachlich hat sich das Hans Werner Henze. Henzes ,,Six Ab- Cembalo die Strukturen beider Werke ganze Beat-Gruppe, nur abwechslungs- 

denilangschénheitsideal dieser Tonschép- sences" bestehen aus sechs SAatzen, klar vor uns erstehen. - Wie schon ge- reicher. Falls Ihr das nicht glaubt, so legt 

Enter in den letzten Jahrzehnten derart weit deren Grundstimmung durch den Titel sagt: Wer moderne Konzertmusik nicht nur einen Titel auf, um Euch zu iiberzeu- 

shei-om Schénheitssinn der musikalischen gekennzeichnet wird: die Verlassenheit, gewohnt ist, der lege zunachst die Riick- gen: ,,Bill Bailey"! Dieser alte Evergreen 

chtsaien, ja, sogar von dem vieler musika- die denjenigen tiberkommt, dessen Lieb- seite der LP mit dem Gruntz-Trio auf, und klingt in Ernies Version so, daB man ihn 

ibersch Gebildeter, entfernt, so daB der ste(r) abwesend ist. Das Werk ist zwar _ hier am besten die ,,Lucy Escott Impro- beinahe nicht wiedererkennt, aber er ist 

t er{ontakt zwischen Komponist und Hérer in der Zwélftontechnik geschrieben,doch __ visations“, die ganz wie moderner Jazz bei diesem VerwandlungsprozeB ohne 

ordjur noch bei wenigen vorhanden ist handhabt Henze sie so, da®B gelegentlich klingen. In den vier Etiiden nach Motiven Zweifel besser geworden. Ernie kann 

szeiwenn wir die Snobs nicht mitrechnen, Tonfolgen fast noch _ ,,tonal’’ klingen. aus Henzes ,,Six Absences" freilich lést allerdings auch ganz dezent singen oder 

dedie ihn zu besitzen vorgeben). Manchmal werden die Reihen zu scharfen auch Gruntz sich stellenweise villig von sonor wie Billy Eckstine, aber plétzlich 

wer2hilips hat nun fiir Snobs und andere Dissonanzen zusammengezogen, aber herkémmlichen Akkordverbindungen und bricht dann die ganze kraftvolle Leben- 

sicin der ,,Twen‘'-Serie eine LP herausge- der Horer, der musikalisch geschult ist, 1aBt sich von seinem Vorbild deutlich be- digkeit des Blues-Sangers durch. Can- 

degracht, die wenigstens Jazzfreunden den kann sehr wohl erkennen, daB die einzel- _—einflussen. Doch ,,swingen" einige der nonball Adderleys Quintett hat dabei 

tagtugang zur Zwélftonmusik erleichtern nen Akkorde und Klange aufeinander be- Etiiden enorm, und Gruntz hat im Bas- eigentlich nicht mehr zu tun, als zu be- 

‘wanoll: ,,Cembalo modern + Jazz" (P zogen sind. — Etwas eingangiger sind sisten Guy Pedersen einen kongenialen gleiten. Das geschieht mit einem erstaun- 

Um-8111 L). Wer sich die Mihe machen will, Henzes ,,Lucy Escott Variations", Vari- Mitspieler, so da® lebendigste, freilich lichen stilistischen Einfiihlungsverm6- 

hndiesen Zugang Zentimeter fiir Zentimeter ationen iber ein Thema von Bellini. Hier © auch ganz unkonventionelle Musik her- gen, und gelegentlich hért man auch ein- 

etecu betreten, der fange jedenfalls mit der kann der aufmerksam Zuhérende Melo- auskommt. mal im Hintergrund ein Cannonball-Solo 

ind- | mit typisch weitgespannter Melodie- 

1USE fiihrung. Die LP bleibt jedoch trotzdem 

das eher eine Andrews-Platte als eine von 

AUS - is ea Adderley. 

ee — a ee Und nun zu etwas ganz anderem: Auch 
verte ee eee . ee = der Verlag Plane (Dusseldorf, Kruppstr. 

nge ee eee ee P 18) bringt jetzt 30-cm-LP’s heraus. Getreu 

ge te OR eae rs : apern seinem sozialkritischen und antifaschi- 

ich! aera Me a en . ; , a stischen Programm gehdrt zu den ersten 

El agree BN fg e ps on Se ee: Se] eine Sammlung,,Lieder des europaischen 

in a gen = | <i ae = 2g > ee Widerstandes gegen den Faschismus* 

én i a = oo —— i (55201 L), die von einer italienischen 

neniee poost f 5 4 » eg == a] Es Plattenproduktion Gbernommen worden 
tae a wo x ed ws ist. Leider |4Bt die Zusammenstellung der 

its Te, = eos . ea Lieder beim fliichtig Zuhérenden leicht 

nao Re Beet de A, fa : Sin den Eindruck aufkommen, als seien es 

hen bisa Rn A 3 " nur Kommunisten gewesen, die den 

hre oe A rs y SSS Faschismus bekampft hatten. Doch ge- 

enn ered e . : “ oy MIRA NO ben die Lieder - mit Ausnahme des 

sich \ 4 ; ag % j se RRS NN NN i martialischen (geradezu  faschistisch 

. ae ta ae cd _ of RR \ ie klingenden) jugoslawischen am Anfang - 

= oo a j t= WAX He einen interessanten, teilweise faszinie- 

Rid ERs a = ask . 3 “ek — renden Querschnitt durch europaische 

estes 3 ee Be 2 oa a Volksmusik, denn auch die erst im Kriege 

aH — “a\ ag) 3 oF komponierten haben sich an den Volks- 
pe bi , ‘ ad ite #3. _—— nia, ton angelehnt. Besonders stark beein- 
eis : Ba a ee sa drucken die Lieder aus Bulgarien, Polen 
= : _ wee — » und Portugal. Und gerade die Nahe zum 

3 \ F re = ae F A a ad Volkston macht glaubhaft, da® der 

2) 5 ae ' Widerstand nicht nur von einer kleinen 
A , et Gruppe getragen wurde. 

“- ie 4 i Die andere 30-cm-LP des Verlages Plane 

% Lom x ist ein heiteres Gegenstiick dazu. Dieter 

: , —_ & Siiverkriip bringt unter dem Titel ,,Fréh- 

Y Lo — * ie 9 al lich i8t du Wiener Schnitzel" (S 22301) 

i ee ee 7 A satirisch-kabarettistische Chansons von 

4 ee : * ; durchweg beachtlicher Scharfe und er- 

4 ee BOS: = ee freulichem Range. ,,Der General zum 

ert 5 oe eS ie a se Beispiel ist eine bittere Satire im Marsch- 

3e- 3 eS ce S rT oe rhythmus, eine Satire auf die bekannte 

las ~ ee eee Erscheinung, daB Generale - im Gegen- 
ird hore Es Sa ee rear gq Se satz zu ihren Soldaten - den Krieg zu 

De- Per he eh Sr ie iiberleben pflegen. Im ,, Touristenflamen- 

oilt Rama —— i ee co" zieht Siiverkriip in den Erlebnissen 

je- , eer erty ee ee eines Diisseldorfers wahrend einer Spa- 

St e: ? Ra. 3 a < a, ee ie, 25.52 nienreise unvermerkt den Vorhang weg 

ch 7 ry - F er os SS 4; pe A yy vor der konformistischen Seele vieler 

als ie mee te ae ee AF LLELA »,  Mitbirger. Fast die ganze erste Seite der 

ain : so Sk 2 Ga gy Platte fiillt ihr Titelchanson, in dem des 
e- ¢ ee OO = ein te, Z Le) deutschen Durchschnittsbirgers fehlen- 

e- ge eis2 oe —<ey nh LEIA de Denkbereitschaft angegriffen wird: am 

t— A wale a ES se G ~ Lgyyywyy, Beispiel eines Wahlsonntags. Dieter 

a ae ad § 7 on A Ly Siiverkriip erweist sich auf dieser LP als 

ht x & > eV me Ss — era Yj, Kabarettist eigener Pragung. Und ich 

on - EY - Bee 2 Lae oe Ss V7, | emptehle Euch, die Scheibe zu kaufen 
ch ig i (ie Oe S Lae sa Ny Yj, ~—-»Ser zu verschenken: an Gleichgesinnte 

en a pr Lae ak ~seoset ae Sr /- digas Wj, ~—" an solche, die es werden sollen. 

s- ete ty). > S SLY 
“A ~ | Sa P= TD lh he 
ntl F de Se Oe LIAM 7/7 

é ; irmstrong 2 a > pp - Le YY. ie ae v4 fa pee ah ©? AEE LLL ILEELLLI_ 
in eF ee cee Ra Bot LEE: = YOMG“Z 

Paes ei bse d ee EHF ot: G. Betting 
: 
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Amerikanische J d rebelliert den Kri re erikanische Jugend rebelliert gegen den Arieg a 
i 2 

‘od 
Von Heinz Pol (New York) : 

\ 

B 7, shee 5 P Nea z Mi den Demonstrationen eines nicht den ,,draft-dodgers" befinden sich vie 

< ie ad ® : —e i unerheblichen Teils der amerikani- _ moralisch hochstehende junge Leute, dam J 

a ar eee e ch. ~ i Ni schen Jugend gegen den Krieg in Viet- aus religidsen Griinden und weil sie ibe - 

a > So oe » ‘, Pi ig . v nam ist etwas Neues in die politische zeugte Pazifisten sind, eine Ausbildunfg 4 

eae eae ae he ome he | J Geschichte der USA eingezogen. Der _ mit der Waffe ablehnen. ay 

6 of ky a * lin aa Pe Beobachter mu8 die Demonstrationen Daher ist es falsch, wenn verantwortlic 

ca ae ee i > & Pp Ne Sata , der Zwanzigjahrigen, ihre wilden Reden _Kreise in der Regierung und im Kongre 

ee * $ “ und stiirmischen Auseinandersetzungen derartige Zwischenfalle zum AnlaB ne! 

4 Be . 3 in den Horsalen und auf den Sportplatzen men, um die gesamte aktive Jugen: 

\ a der Universitaten sowie die zahllosen bewegung offener oder geheimer Sy 

" 2 k Broschiren und Pamphlete der jungen pathien zum Kommunismus zu bezichi 

ond F ’ Lf Generation fast vorbehaltlos begriiBen; gen und damit versuchen, die Bevdlk 

t s ry e denn hier ist etwas in Bewegung gekom- rung gegen sie aufzubringen. Das ist i 

. 4 e men, was es bisher in diesem Lande nicht heutigen Amerika leider leicht, wo me 

“4 uy gab: Ein brennendes Interesse fiir die mit der Behauptung, jemand sei ein Kon 

ee eS Politik des Landes und eine Verpflich- munist, ber Nacht dessen politisch 

re : ser ts | tung, fiir sich selbst eine Entscheidung wirtschaftliche und soziale Existenz au 

a a, Sis : P zu fallen, auch wenn sie sich gegen die — schwerste gefahrden kann. 

. f Ne des 4 to, 6 é net i Majoritat des Landes wendet. Zum ersten Der Kommunismus als Partei beste 

7 * vo 2 Le eS oo Ke Male hat ein Teil der Jugend den so oft hier seit Jahren nicht mehr. Die wenige 

e eae | Sees beklagten Wall der Konformitaét durch- Kommunisten, die es noch gibt, besitz 

Rs brochen, der auch heute noch das 6ffent- selbst nach den gestrengen Unte 

k a liche Leben - und in sehr vielen Fallen suchungsergebnissen des FBI keiner! 

+ ‘ 4 > nf = auch das Familienleben - wie in einer Einflu® auf die radikalen Jugendorganiy 

- Ps # . +. Zwangsjacke umklammert halt. sationen innerhalb und auBerhalb d j 

ee “| > Se ee an . Was die Haltung dieser Jugendlichen auf Universitaten. Natiirlich trifft man hier urge 

DD <i ie a — a is den ersten Blick so sympathisch macht, da Studenten und Studentinnen, die fe 

af , s “ i Pe ‘ did = ; ist die Tatsache, daB es bei ihren Demon- Mao schwarmen oder die politischagie 

" 4 ae | strationen und Aktionen um moralische Thesen Castros preisen. Es gibt sogaiam 

F P S und ethische Prinzipien geht, nicht um Griippchen, die sich ,,Trotzkisten" od« 
<y ra Op = materielle Dinge oder gar um eigene Vor- »Spartakisten nennen. Aber die tbe 

a teile. Man kénnte vielleicht einwenden, waltigende Mehrheit der politisch aktive 

posi Did » THE WAR id daB® junge Leute ein erhebliches pers6n- Jugend setzt sich aus jener ,,neuen Li 

ya ae . as liches Interesse daran haben kénnten, ken"* zusammen, die jeden organisator 
‘i = N Al 3 gegen den Vietnam-Krieg zu protestieren ; schen ,,lsmus“ verachtlich ablehnt. S 

wun HOS ae 1 i denn sie wollen nicht Soldat werden. sucht nach neuen Ausdrucks- und Org: 

nee” . ie = , Demgegeniber steht aber fest, da® die nisationsformen und ist in erster Lin 

- ~ fc W! a 4 Anti-Vietnam-Stimmung der akademi- pazifistisch orientiert. 

{ . 4 schen Jugend bereits vor langer Zeit Wenn man auf der Gegenfront des Viegrry 

| spirbar wurde, viele Monate bevor man nam-Krieges die larmfreudigen Protes 

re fre c im Pentagon daran dachte, die Muste- marsche und die feurigen Broschiire 

¢ rungszahlen zu erhéhen und junge Leute tiberschatzt, so droht Washington, d 

A ’ ae zu den Fahnen zu rufen. Gefahr zu unterliegen, den inneren At 

: * e. ™ . aes? | Man mag einwenden, daB Handlungen ruhr der Jugend als kommunistische 

ee = ed | wie die ZerreiBung von Musterungs- Manéver oder als Hoch- und Landesve 

— , ei ; 8 befehlen und die von verschiedenen poli- rat abtun zu wollen. Damit ware aber dz 

bs . mn 3 tischen Jugendorganisationen propa- Problem einer Jugend nicht geldst, d 

ig ee h = eh. “4 gierte Verweigerung der Dienstpflicht von der dlteren Generation Antworte 

a « S unter allerhand Vorwanden zu weit gin- _ auf Fragen fordert, die auch viele ande 

sis Ya 7 4 y Can . gen und der guten Sache der Jugend, und Amerikaner im stillen Kammerlein beus 

nee - j : Ss oe , sei es einer rebellierenden Jugend, ruhigen, ohne daB sie es freilich wage! 

Sa ip f i Schaden zufiige. Die Regierung geht sie laut werden zu lassen. Die jung 

i a auch gegen die ,,draft-dodgers" (Leute, Leute stellen die Fragen lautund vernehn 

ke a die mit ungesetzlichen MitteIn versuchen, _ lich—und das bleibt ihr groBes Verdiens 

i e 3 - # sich dem Waffendienst zu entziehen) mit 

a . r der Scharfe des Gesetzes vor. Aber unter » Frankfurter Rundschau‘‘ 

ew 2 . 

P 3 

© 

tie . s 

RQ = Es gibt Alternativen 

NAW Zu Meldungen tiber eine eventuelle Un- Mannes in tropischen Dschungelin geg: 

terbrechung der Bombardierung Nord- Asiaten. Es gibt Alternativen zur Eskalz 

vietnams durch amerikanische Flugzeuge tion, und in den Augen vieler aufrichtigc 

rf 7s schreibt die unabhangige amerikanische und patriotischer Amerikaner... hat d@ a 

’ Zeitung ,,New York Times”: Regierung Johnson diese nicht el 

Die Kriegsausweitung (Eskalation) hat schépfend genutzt. 4 

sich nicht als ein Weg zum Frieden er- 

; wiesen und auch nicht dazu gefihrt, daB Die einleuchtendste Alternative, ga 

e Nordvietnam aufgibt. Genau das Gegen- abgesehen davon, ob ein Vorausve' 

ae er teil ist eingetreten, wie Verteidigungs- sprechen oder eine Konzession vo 

Be minister McNamara selbst betont hat. Hanoi oder Peking ausbleibt oder nich 

= Er hat dies — beilaufig - gesagt, an einem ist der Versuch, eine verniinftig lang 

Datum-Dezember 1965-, von demer einst Pause in den Bombenangriffen geg 

sagte, daB die amerikanische militarische Nordvietnam einzufiihren. Diese Pau 

; Aufgabe zu dieser Zeit langst beendet mUBte langer dauern als die fiinf Tagei 

bs und der gréBte Teil der amerikanischen vergangenen Frihjahr. Eine derarti 

Truppen zuriickgezogen sein werde. Entscheidung kénnte offiziell und dffen 

Gerade jetzt nimmt der Vietnam-Krieg lich dem Weltsicherheitsrat von den Ve: 

. genau die Form an, die die Prasidenten einigten Staaten mitgeteilt werden, u 

. Eisenhower, Kennedy und Johnson ver- den Ernst des amerikanischen Wunsch 

4 Eas U meiden wollten: ein Landkrieg des weiBen nach Frieden zu beweisen. 
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; Apes pir ee ae f : - 4k 

el bana (ee Re Di ng e 
Nh ag De RN act AS Mee «ieee 1 rf ; Fi 

rg me ES. ee ees 8 ee f = ri 

ee ee F 
ro Pie iade or tee 

J ee er er sy 
zx - ES eek es ein Gott, ich hatte nie geglaubt, daB 
WO ST at. Pier ca ee , M eats ; . aN “a 3 ze CS Pe ee Bi > a 4 ae Ps es so etwas gibt’, murmelte der junge 

ee — ~*~, ee ie Fe = 3 pas ‘J as | a * Marineinfanterist aus Alabama. Direkt 
i Ee & < va et 4 3 | a a es c( be ¥ . y vor ihm, auf der lehmigen DorfstraBe, die 

= en by >: he a 6 a ] O Z . : ey : Be Finger in den Boden gekrallt, starb in die- 

ah ltl 1 ‘Se SS A age a aN “3 ae a ‘= sem Augenblick ein alter vietnamesischer 
ee yh = 0 ri — \ ee By ae Bauer. Die Lippen des Mannes zuckten, 

e, dit are ae oN es " eo Yea a n als ob er noch etwas sagen wollte. Aber 

ibe} a GS tS be Pt le Sf NN i, Sa Ne i \ \ : kein Ton kam aus seinem Mund. ,,Er- 

Idurfie ¥ i TN ca Sa ~~ aaa BOY ce schieBt ihn doch und erlést ihn von sei- 
fi ¢ } a ‘ BS > a iW ER = L — nen Qualen", sagte ein anderer Soldat, 

tlic Pate rth / Nae Fe \ a ys Bes 0 —= drehte sich um und ging weg. 

ners * a. si 2. fe \ ee = i —=-= Der alte Bauer war Minuten vorher in 
ne! : x — S a — FR ek S Se J Bm, einem Kugelhagel der Marineinfanteri- 

gen » eo) Exes SS Fn _ AY Se. | sten zusammengebrochen. Er hatte sein 
Sy & Ry Seu L- = Be ws 5 " f ee eigenes Todesurteil unterschrieben, als 

‘ich’ ~ Sat | gt ee . Pe, : ca ita or er aus Angst vor den Soldaten davonzu- 

valk be ; . = \ faaeil A a ye _ . j = _—laufen versuchte. Damit hatte er ein un- 

yy i-  Ok = i 4 ee — } aA : geschriebenes hartes Gesetz des Viet- 
ee “a ae Sten 3 re ae im - ra ees nam-Krieges gebrochen: Niemals weg- 
Kon ED SY ‘ a re = go a laufen, wenn Soldaten kommen. Wer es 
isch | ‘ m 4 Se | S i ry Sa dennoch tut, wird automatisch fir einen 

2 : Bs Lie ea. a & % Be —-Feind gehalten. 
- ‘ fm ‘ a oe ro | = — Die ,,Ledernacken" vom ersten Bataillon 

este ei , pete Se. Sey se ry = . me ¢ aa des Vierten Regiments, seit zwei Mona- 
nige : HS a er Aye i . i be / F ten in Tschu Lai stationiert, hatten schon 

sitze 2 p eee ee 2 ash ~ einige Erfahrungen mit den Vietcong ge- 
Inte : Se Pa OS i Ss ee a sammelt. Erst am Tag zuvor hatten sie 

ee “ee d ne Teer cy \ a << ~A\\ ‘as Ss eee vier Aufstandische im Kampf erschos- 
gan ee oe ae ‘ Rs aw, co, c tS sm sen. Nun aber war ein offenbar harmloser 

: po ae ee eb te | i ope Wy ete Zivilist, der nicht einmal eine Waffe trug, 

ay : ee ee SA a ‘ das Opfer. ,,Es war sinnlos, sagte einer, 

ie Rigs cee Re eS Bie cs ~ jemand hatte ihm nachlaufen und ihn 
sch A ee Rete ie ate ere a ON a eo, einfangen sollen." Ein anderer: ,,Yeah, 

4 WRT Nn ee etme : und vielleicht hatte er uns in einen Hinter- 

eo halt gelockt." Spater meinte ein Serge- 

Bee ant: ,,Denkt nicht mehr dran! Dies ist ein 

Li langer Krieg, und ihr werdet noch eine 

i | Menge unangenehmer Dinge sehen." 

eae Die Marineinfanteristen, alle um die 20 

Ora! Jahre alt, sahen einige dieser ,,Dinge” 

an noch am gleichen Tag. Sie nahmen zwei 
bewaffnete Vietnamesen fest, die in ge- 

Vi i tarnten Schitzenléchern gesessen hat- 

test H. Kretz fotografierte ten. Einer von beiden war bewaffnet. 
va Beide schworen Stein und Bein, keine 

ta Rebellen zu sein. Das bei ihnen gefun- 

x dene Gewehr hatten sie nie gesehen. 

h Der amerikanische Offizier, von der Nutz- 

ee losigkeit seiner Bemithungen tberzeugt, 

=a. gab die Gefangenen einem Trupp siid- 

t d vietnamesischer Milizmanner. Was nun 

be folgte, lieB viele der Ledernacken ihre 

oe Z z a i“ oes a] f r Blicke abwenden: 
ne eS.% f Fe aa i ~ oi : Ea 4 Beide Gefangenen wurden von den siid- 

eae eo eeee rt eat ae “ me 41 Be: aj vietnamesischen Soldaten mit Holzkniip- 

9 2 s . Es ek pee =| ie peln zusammengeschlagen. Dann riB 

Aa SSR = Sa i ’ a eS a man sie hoch, tibergoB sie mit Wasser — 
en res SS ; ee . a ate ee und priigelte weiter. SchlieBlich zeigte ein 

100 Een yee | Ae Poo foe) | 8 == Offizier auf einen der beiden. Er war dazu 
adhe te” a Ee, s ae x we F, —-- eeie ausersehen, die Wasserfolter zu erlei- 

ES ped a Sor ae a ee © = den. Ein weiBes Tuch wurde iber sein 
Ba a aR ea “oe i) ee se Gesicht gespannt, und dann goB man aus 

a ae ee A ’ 43 A aes i Blechbiichsen Wasser auf den Teil des 

q Gokos Tae Noe I % F Ee os Gos “ Tuches, der ber dem Mund lag. Der Ge- 

‘ , Se Sk ee es F ‘7 % e fangene hielt den Atem an, solange er 

Oe dea eS ‘ ; 2 ok. konnte... 
ee — 1 § oy ; Nach dreimaliger Wiederholung wuBten 

= bad Bai ak % : . A a ag = 9 he die Siidvietnamesen alles, was sie wis- 

. re. ¥ “ ag 4 ie Se sen wollten: Der Gefangene hatte die 

De . aaa Rd ‘ . NN: Ge + Stellungen seiner Kameraden in der Nahe 

8 yg ae ~ des Dorfes und ein Waffenlager verraten. 
a = Pp ' 7 a — cur WARK eTMaN = Wahrend der gleichen Operation steckte 

egal Ae ; Pas Yee ee. YP THE WAR Ne ae ein siidvietnamesischer Soldat aus SpaB 

ald q Bes \ oy OOo N eee i 3 weer r ~ eine Bauernhiitte in Brand. Das Feuer 

htige P Peme t . “ Bee ee pg ae Se i ad sprang auf andere Gebaude uber. ,,Es ist 

aed PS) ae Be mr eb. “Gee ' 5 | mir gleich, wie ihr es macht, aber diese 

Gs € pe “| \ a |. WAS ON ue a ig + = Dinge haben aufzuhéren", brillte ein US- 

Wh SE Mie\. ES se We : ai! a) 3. —, Offizier seine Soldaten an, die fasziniert 

si ee : ae - SS ae go \. ee = dem Feuerwerk ihrer sidvietnamesischen 

aa \ fee ; \ eM ee eR -_~ ala Kampfgenossen zugesehen hatten. 

sed : ee |: Se | ro j gseae Die Marineinfanteristen machten an die- 
‘A ’ s oo ca 4 4 < Z a  —— sem Tage 13 Gefangene. Die Familien der 

nich ‘ @ Fo : a = Sees: B i — - Festgenommenen folgten ihnen bis zum 

land Ep | f : os eee ee oe Landeplatz der Hubschrauber. Ein kleiner 

sege pe 4 - 4 ; a : =a oe P Es Junge klammerte sich weinend an seinen 

aug Pa s a) Sate ee ee Vater. Als der Mann in den Hubschrau- 

ce) . at fe i Se ? = : fe ber gestoBen wurde, fing das Kind an 

artic SO ze ace ae ee laut zu beten. ,,Zum Teufel, kann denn 
fan 73 er 3 po ; : = niemand den Kleinen zum Schweigen 

Vell a 7. ee a ae eS 6 2 Bic bringen?" knirschte einer der ,,Leder- 
ae = —— es eee f Se nacken“ mit zusammengebissenen Zah- 

sche eee ae Bt te 4 A : | ae : a nen. Seine Worte sollten hart sein; aber 

a ek ot ees pee , fr a) 6F eng ey sie bekamen einen anderen Klang... 

|
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Eine Geschichte aus Indien von S. Radscha Ratnam 

At die Diirre folgte die Hungersnot, »Vielleicht wird der Hilfszug... Ich Ochsen, ohne Murugasu erst zu fra- Gottes Augen siindigt! Ein Brahman®? 9°“ 

und es war, als erwache man aus traumte vergangene Nacht davon. Es gab gen?" priester, und hetzt die Leute dazu an Ho 

einem schweren Alpdruck zu einem noch eine Menge zu essen. Sacke voll Reis..." nich denke, wir fragen ihn lieber“, sagte das Fleisch eines heiligen Tieres jie Men 

schrecklicheren. In den Reisfeldern, wo »Nur ein Dummkopf traumt so", rief eine der Priester. ,,Er kann nicht nein sagen." essen!" lannert 

die schweren goldenen Halme der Ernte alte Frau mit wildem Blick. »Du wirst dich wundern!" meinte der Der Priester zuckte unter diesem V°%- Mi 

hatten rauschen sollen, standen nur halb »Auch ich traumte. Aber in meinem Bauer. ,,Wir kennen ihn nur zu gut.“ wurf zusammen, erwiderte jedoch nd den 

versengte Stoppeln. Die Bauern sahen Traum lagen iiberall tote Menschen her- »,Dennoch werden wir ihn zuerst fragen", aller Wirde und Ruhe, die er aufbrin(M® set 

die zu Staub gewordene Erde ihrer Felder um, und Gott kam und redete zu mir uber sprach der Priester mit betonter Festig- konnte: ,,Die Zeiten sind besonc!s Sie 

an und suchten mit Augen, die taglich den Tod. Lumpenpack! Er straft euch fiir keit. ,,AuBerdem sperrt er ja seinen schwer, Bruder. Ob man Pferdefleioden : 

triiber wurden, nach einer Antwort in den eure Verworfenheit. Wir haben keine Ochsen uber Nacht im Stall ein." i8t oder das eines Rindes, ist nicht luruga: 

Gesichtern der Nachbarn. Nachts, wenn Hoffnung. Ich weiB es. Gott..." Als die Bauern vor Murugasus Haus er- Bedeutung, sondern da8 man lebt. Ade hot 

die hungrigen Kinder im Schlaf wimmer- _,,Halts Maul, alte Hexe! Mitdeinemdum- _—_schienen, war er eifrig mit seinem ein Brahmane ist so menschlich, daie ihm 

ten, erfaBte hoffnungslose Wut die Her- men Gerede wirst du die Kinder erschrek- Ochsenkarren beschaftigt. Er hob den den Tod firchtet." taten | 

zen der Manner. Manchmal iiberténte das ken." Kopf und blickte sie aus seinen hervor- »Dann verreck!" rief Murugasu zor Kor 

Wehklagen einer Frau das Wimmern und Der Dorfpriester, dessen wohlgenahrter quellenden gelben Augen schweigend »lmmer noch besser, als sich so heruskulo 

Stdhnen, dann wuBten die Menschen, Wanst langst verschwunden war, deu- einen Augenblick lang an. Dann machte zuwtrdigen, daB man von einem Strapfaft au 

daB der Tod, der sie lautlos umschlich, tete an, daB er sprechen wolle. ,,Es gibt er sich wieder an seine Arbeit und hackte kéter nicht zu unterscheiden ist. Ich atten. I 

sich wieder eines Opfers bemachtigt nichts mehr zu essen“, sagte er, ,auBer mit einer schweren Axt an einem Baum- _ dich die Erde mit dem Blut heiliger Rin Dlos in 

hatte; aber nach einiger Zeit lieB sie dem, was uns Bruder Murugasu vielleicht stamm herum. In einem Abstand von ein beflecken, ich sah dich schamlos 94! Wa 

nicht einmal der Tod mehr schaudern. aus Mitleid geben wirde. Gestern abend paar Metern lag unter einem verdorrten Fleisch essen. Ich werde an einem te” A 

Dieses unbedeutende Dorf war so ent- sah ich ihn seinen Ochsen in den Stall Lindenbaum der Ochse. chen Frevel nicht teilnehmen. Solaan” be 

legen und die Hungersnot so allgemein, treiben. Wenn wir ihn iberreden kénnten, Der Priester histelte verlegen und ging noch etwas Kraft in diesen meinen Hines 

da® es gar keine Méglichkeit gab, ihm den zu schlachten, hatten wir einige Tage langsam auf den breiten blanken Ricken den ist, werdet weder ihr noch eure h7” und 

sofort zu helfen. Bis Hilfe kam, muBten zu essen." Murugasus zu. ,,Bruder', sagte er, ,,du gernden Kinder meinen Ochsen tog en 
se’ 

urugas 
ader rt 
ch an 
chse! 
tall." 
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die Menschen trachten, sich am Leben Der Bauer Murugasu hauste ungefahr hast uns nicht gefragt, warum wir ge- um ihn zu essen. Ich werde nicht men 

zu erhalten, so gut sie konnten. Als ihre eine halbe Meile vom Dorf entfernt; er kommen sind." StraBenkéter werden - euch zu Gefali,, Ra 

Vorrate aufgezehrt waren, suchten sie hatte sich von den anderen abgesondert, Die Axt blitzte in der Sonne, aber Muru- Wenigstens ich habe noch den Mut, Bh me! 

das Land nach Nahrung ab, aBen Vogel, weil er reich und von Natur aus unfreund- gasu gab keine Antwort. guter Hindu zu sein..." riick! | 

Wurzeln und Getier —- was immer sie fan- lich war. Zwischen ihm und dem Dorf »Wir sind gekommen, um deine Hilfe zu »Dein HaB®, Bruder..." au 

den. Bald war auch dieses selten gewor- hatte es viel Streit gegeben. Er war ein erbitten“, sagte der Priester. ,,Die Frauen ,Ja", sagte Murugasu, ,,ich hasse ee und 

den, und nur die Geier zogen hoch am dunkles, muskuléses Geschépf, und und die Kinder hungern." ebenso, wie ihr mich sogar jetzt 1G. ou 

Himmel ihre Kreise und spahten mit flat- seine Kraft machte ihn zu einem Gegen- Murugasu hérte auf, an dem Holz herum- haBt. Aber es ist mehr als HaB. Ich Ni rere! 

ternden Fligeln auf die Erde hinab, in- stand der Angst und des Hasses. Er hielt zuhacken, und blickte dem Priester ins achte euch alle, erstens, weil ihr Gi aut 

dessen da unten die Ratten fett und glatt sich von den anderen fern, bearbeitete Antlitz. ,,Was hab ich damit zu tun?“ Fleisch eines heiligen Tieres essen WEidig rt 

wurden. sein Feld mit so wenig Hilfe wie méglich, fragte er mirrisch. ,,Ich hab nichts zum und zweitens, weil ihr zu mir um Hg car 

und kam er einmal in die Palmwein- Hergeben." betteln kommt." tig vo 

Unheil bringt die Menschen einander schenke, dann starrte er diister in seinen »Du hast einen Ochsen, Bruder‘, sagte thn biie 

naher, das galt auch fiir diese Bauern. Becher und merkte gar nicht, daB die der Priester. Wieder murrte die Menge zornig, das | 

Sie zogen gemeinsam auf Nahrungs- Menschen rings um ihn scherzten und Und wie fett er ist!" rief einer aus der Murugasu packte den Stiel seiner hse I 

suche, und das Elend des einzelnen wur- lachten. Seit seine Mutter gestorben war, Menge. fester. Aus Angst, es konnte zu Gewyitem : 

de zur Sorge aller. Als die Erde aufhérte, hatten die Bauern gehofft, er wirde hei- Murugasu lieB seinen Blick Uber die taten kommen, bat der Priester die Mitten it 

sie mit der Nahrung, die sie brauchten, raten, denn nur eine Frau hatte Gite in Menge gleiten, und seine Augen glitzer- ge, doch ruhig zu bleiben. Murugig der \ 

zu versehen, schlachteten sie, so gute seinem Herzen zu erwecken vermocht, ten wie eine im Sonnenlicht geschwun- machte sich wieder an seine Arbeit, & Men 

Hindus sie auch sein mochten, ihr Vieh. aber er hatte dem Heiratsvermittler des gene Klinge. ,,Ja, das ist er. Und was ist nach einer Weile verzogen sich tex 

Der bloBe Gedanke daran hatte sie krank Dorfes nicht einmal ein freundliches dabei?" Bauern. Murugasu spuckte auf den Gite die 

gemacht, und sie hatten einander voll Kopfnicken geschenkt. Auch wahrend Die Menge murrte zornig, und der Prie- den und rieb sich den hungrigen Bauci hrec 

Unbehagen angesehen, als sie diesen der Hungersnot hatte er sich abseits ge- ster bat sie, Ruhe zu bewahren. ,,Kannst Ein paar Tage spater fiihrte der Pries warm 

Frevel erwogen, aber Hunger ist ein halten und nie an der Nahrungssuche der du deinen HaB nicht einmal in diesem die Bauern abermals nach Murugasy gen | 

Tyrann, der keinen KompromiB erlaubt. anderen teilgenommen. Augenblick vergessen, Bruder?" fragte Hof. Diesmal waren die abgezehrten 
er begitigend. ,,Die Menschen sind geren Gesichter der Manner ruhig 

Bald nachdem sie ihr Vieh geschlachtet Der Priester muBte den Bauern zureden, hungrig. In solchen Zeiten miBten wir entschlossen. Der Alpdruck der letz 

hatten, hungerten sie wieder. ehe sie sich entschlossen, mit ihm zu einander helfen.‘* Tage, in denen sich der Tod seine Of 

»Mein kleiner Junge hat die ganze Nacht gehen, um Murugasu anzubetteln. »Meinst du?“ fragte Murugasu hohnisch. reichlicher als je zuvor geholt hatte, Ws dor 

geweint, und ich muBte ihm eine Tracht »Ware es nicht einfacher“, schlug einer »Das ist aber komisch. Also kann sogar unertraglich gewesen. Das Leben ee 

Prigel verabfolgen.. .“ vor, ,,wir gingen hin und holten uns den ein Priester so hungrig sein, daB er vor einzelnen war zu einer Sache von St 
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“und and Buch »Finckenschlage“ und andere Bucher 

i 
j 

= geworden und bestand nur noch aus Robert Gover ,,Ein Hundertdollar MiBver- Die auBenpolitisch ergebnislose Politik plaudert iber antike Mébel, das ,,privile- 

ag Horchen, ob nicht Hilfe nahe. standnis", 231 Seiten, Leinen, Rowohlt- der Starke und die seit Jahren hartnackig gierte Geriimpel mit dem Heiligenschein 

area | Menge, Frauen und Kinder unter den Verlag, Reinbek bei Hamburg. betriebene atomare Bewaffnung der Bun- des Jahrhunderts" und serviert seine 

lannern, zog langsam durch Murugasus deswehr kritisiert Pross scharf, er nennt zwischen gewolltem falschem Pathos 

sm Ver Mit ihren hervorstehenden Rippen sie ,,Ausfliisse eines kranken Geschichts- und echter Schnoddrigkeit angesiedelten 

och nd den hungrigen Augen sahen sie wie Kn man dariiber reden? Man kann! denkens". Nachdriicklich warnt er vor Gedichte. Er verabschiedet sich mit dem 

Fbrin Ne schreckliche Prozession von Toten Fast ist man geneigt, Robert Govers einem neuen Nationalismus, wie er sich auf den neuesten Stand gebrachten 

sondie Sie waren lautlos - nur der versengte Erzahlung - die irrefihrend als Roman beim Treffen der Sudetendeutschen 1964 »Leben in Beurteilungen", und daer an- 

efleioden unter ihren FiBen knirschte. bezeichnet wird - als Public-Relations- zeigte. Nach Meinung von Pross liegt das geblich kein neues Buch mehr schreiben 

icht (Urugasu kauerte vor der Tir des Stalls Arbeit fiir das horizontale Gewerbe zu einzige Verdienst der Ara Adenauer will — seit Jahren warten wir auf die be- 

st. aad hob kaum den Kopf, als die Menge bezeichnen, denn seine vierzehnjahrige darin, dem Kapital geniigende Investi- reits angekiindigte Autobiographie -, hat 

dae ihm stehen blieb. Er hatte sich in den Negergére Kitten ist ebenso ordinar wie tionssicherheit geboten zu haben. Aber der Leser ausreichend Zeit, das alte ken- 

: ‘tzten Tagen vollkommen verwandelt. gerissen, und ihrem Partner, dem einige um welchen Preis? Durch den ,,verspate- nenzulernen. 

zor K6érper war noch immer breit und Jahre 4lteren College-Schiler Jim, in ten Kapitalismus" in der Bundesrepublik Horst Hartmann 
herluskulés, aber er strahlte nicht mehr die jeder Beziehung Uberlegen. Mit dem Ge- hat die Konzentration der Konzerne alle 

Strap raft aus, die sie immer so gefiirchtet burtstagsgeschenk in Form eines Hun- bisherigen AusmaBe iibertroffen. Wirt- 
Ich atten. Murugasus Augen bewegten sich dertdollarscheins in der Tasche, versucht schaftliche Macht verwandelte sich in Clara Asscher-Pinkhof: 

1 Rin Blos in seltsam tiefen Héhlen, und sein sich der in drei Fachern durchgefallene politische. So drangt sich fir Pross mit Sternkinder 

nlog a@r war fast grau. Jim etwas aufzuheitern und gerat dabei Recht die Alternative auf: Entweder wird Format 13x20,7 cm, Ganzleinen mit 

‘em <nen Augenblick zégerte der Priester, an die kleine Negerin, die bei ihm ein ein- die demokratische Willensbildung auf die Schutzumschlag, 216 Seiten, 6,90 DM 

Solaapn posang er zu SP eche Wir ping Neo ueueteesona uuiiiod, une Betriebe tibertragen oder die Demokratie 

zines Ochsen wegen gekommen, Bru- recht schnell in den Besitz der Hundert- wird von den Konzernen geschluckt! Das ; i “bd 5 

ie we und diesmal wird uns nichts abhal- dollarnote gelangt. Der hoffnungsvolle perfekte Zusammenspiel vor Regierungs- Soe aster nelnder ee nee mes 

n tomy ihn zu nehmen." Jiingling, dessen Papa im Sittlichkeits- parteien und Wirtschaftsverbanden hat denen fill Buch beri ae ea 

Dehse? Was fiir ein Ochse?" sagte verein aktiv ist, versucht sein Geld trotz die Legislative in ihrer Bedeutung ja be- ind kei MIE ae ee ve We 

urugasu, als sprache er zu sich selbst, erwiesener Dienstleistungen zuriickzu- reits geschmalert. Die Restauration hat a h Heed & uaep en aon ores 

ad er runzelte die Stirn, als versuchte er, bekommen, indem er nach besserer keine neue Geschichtsauffassung nach oe Bidiee hi He e © we ae sunset 

ch an etwas zu erinnern. ,,Ach ja, der amerikanischer Lebensart einen Revolver 1945 hervorgebracht. Hee id : ne satel a Sas on : ue 

chse! Natiirlich, der Ochse. Er ist im zieht. Aber die Gesch€aftspraxis der klei- ie ead eye cgmuer as ee pean 
hi ' eee : rich Kastners Vorwort zu dem bedeu- 

tall. nen Kraushaarigen erweist sich als viel tenden Buch der fri i 

Wir werden ihn téten und unter uns auf- raffinierter. cla ae A a h Es ne olen ger 

ilen und ihn essen", sagte der Prie- | Dieses Wochenende voller MiBverstand- Werner Finck ,,Finckenschlage", 168 Sei- hI ac ela 
: : : j i : . hea srael lebt. Das Buch wurde 1962 mit dem 

er. nisse und eindeutigem Einverstandnis ten, Halbleinen, F. A. Herbig Verlags- DeutschenJugendbuchpreisa ich 

urugasus ruhelose Augen wurden laBt Robert Govers von beiden Personen buchhandlung, Berlin. t. und di F ‘i | ay HE oEOanE 

arr, als er jetzt den Priester anblickte. abwechselnd schildern, jedes Episéd- oe ale J ve AEA aan oo me a : 

issen! Ach ja!“ sagte er nachdenklich. chen wird aus ganz verschiedener Per- STA (at mpendbuch imanerss munilcher 

Das darf nicht sein. Weil... Weil, laB spektive geschildert. Der groteske Gegen- as unterscheidet Werner Finck von acuieni i irkli i 

ich nachdenken... Ihr kénnt nicht satz dieses Parchens wird in den Mon. Wi: Autoindustrie? Er braucht seine Nurs crwen tog ioree eialeh einen Bes 

eisch von einem heiligen Tier essen. logen deutlich, darin liegt die Komik der guten Humor-Modelle nie zu andern. Wer ote Dee oe nee igial sa a 

ab's euch ohnehin schon gesagt. Ich Erzahlung, weniger in einigen offenher- will, kann die alten Perlen aufsammeln, Sede i ki See a feet eael : 

arde niemanden meinen Ochsen essen zigen Anspielungen. Das Negermadchen die der Finck so generés vor die Sdue wn eee Se en be ees Ea 

ssen."" Speichel rann ihm aus dem quatscht, wieihr der Schnabel gewachsen geworfen hat im Laufe der Jahrzehnte. In eee ie es Pavone a SeurnenE aon) 

und und rieselte langsam am Kinn her- ist, sie denkt mit dem Popo, hundsgemein seinem Sammelsurium,,Finckenschlage” ie ee fi a ta ET hti 

D und bar jeglicher Schulbildung, vollig _ findet sich der Extrakt aus alten Biichern. = & nae oe aH a cn mick odes 

nhalbes Dutzend Manner stand um ihn immun gegeniber nationalen Phrasen, an Eins der friiheren hat tbrigens eine be- oe 5 aaa aN aE eS ua ras bad 

2rum und glotzte ihn an. denen sich ihr Partner voriibergehend sondere Geschichte. Vom _ ,,Kautsch- ate ia eat eae) Beech 

Aber du muBt, Bruder’, sagte der Prie- berauscht; ihr geniigt der Riecher fiir das brevier des Jahres 1938 wurden 600 Ex- eeene De Se i eee RANE ic 

er. ,,Es gibt sonst nichts zu essen, und , Dauergeschaft. Der junge Mann dage- emplare vor der Gestapo verborgen, nach er be ; tl Tea noe " a me 

e Menschen sind verzweifelt und hung- gen erscheint als Heuchler und Feigling, sieben Jahren, 1945, aus dem Versteck Rett ee oe al some ee ve 

}. Hast du kein Herz im Leibe?" als dressiertes SchoBhiindchen einer geholt, vom Verfasser signiert, numeriert Hee a CRG eee oon ce 

= doch", sagte Murugasu und schaute Kaste, der sich mit leeren Redensarten und mit einem Gedicht versehen. Ich Ree aoe uve Seer grunts me 

= nen kleinen Jungen an, ,,aber der selbst etwas vormacht. Die sozial- besitze Exemplar 422 und bin darauf min- rane TENB ee Rin ae e eo enen 

chse ist ein heiliges Tier." kritischen und satirischen Absichten des destens so stolz wie ein Kasefabrikant, A ae ee Fi Steers rate Oby 

{6r mal, Bruder“, sagte der Priester Verfassers sind unverkennbar. Der Uber- dem man ohne Verdienste das Bundes- a fie on J 2 one he besa 

rig. ,,Wir holen uns deinen Ochsen, setzer Hans Wollschlager hat die mit verdienstkreuz umgehangt hat. Die he & eae are eae i See 

ich wenn wir Gewalt anwenden mis- Schimptwértern gespickte Rede der Finckenschlage, Ausgabe letzter Hand, aneahs Raid ae eee pede whe 

n. Gibst du uns den Schlissel nicht, Negerin dadurch ins Deutsche zu retten mit gefaBter Prosa und zerstreuten Ver- keen nH Sr aeeo Soe ee 

‘brechen wir die Tir auf."' Er streckte versucht, daB er so schreibt, wie sie sen enthalten so mancherlei aus der Se eee ace 

cht Hand nach dem Schlissel aus. : spricht, ohne Ricksicht auf die Gram- bésen alten Zeit, iri der die Uhren so ¥ ; 

Gefalufugasu erhob sich und lehnte sich mit __matik. Mitunter laBt er Kitten im Berliner schnell liefen, daB 1000 Jahre nach zwolf Erich Maria_Remarque: 

Mut, © Riicken an die Stalltiir. Ich werde — Jargon quasseln, das ist zwar nicht stil- bereits ‘rum waren. Der lose Finck Are de Triomphe i : 

* ch meinen Ochsen nicht essen lassen! —_ echt, aber durchaus wirkungsvoll. schmuggelte damals im spater verbote- Format 13x20,7 cm, Ganzleinen mit 
iriick! Ich werde..."' Er schlug mit der nen ,,Berliner Tageblatt aufsassige Schutzumschlag, 404 Seiten, 7,90 DM 

io5 est aus, und die Manner kampften mit : Stichworte in seine Glossen, die bereits 

ut nd und hatten ihn nach einem Augen- Harry Pross ,,Dialektik der Restauration", die Grenze des Méglichen iiberschritten. Remarque schildert das letzte ,,Friedens- 

“Ich ek zu Boden geworfen. Er schrie und 120 Seiten, broschiert, Walter-Verlag, Die Kunst der Andeutung machte er zur jahr vor dem Ausbruch des zweiten 

ihr thrte sich, aber als er sie die Tur zum Olten und Freiburg. lebensgefahrlichen Pflichtiibung. Karl Weltkrieges. Die Handlung spielt in 

sen wall, aufbrechen hérte, wurde er merk- Kraus hatja nicht mit Unrecht gesagt, daB Paris, und dort in den kleinen Hotels, 

ain pitdig ruhig. Satiren, die der Zensor versteht, mit Recht Kneipen und Nachtlokalen, in den Stra- 

e Tir flog auf, und die Menge stirmte Vo der politischen Konzeptionslosig- verboten werden. Heute ist es leichter. Ben rund um den Triumphbogen. Diese 

arig vorwarts. keit tiber das Wunschdenken sieht Nicht weil man als Kabarettist noch fast kleinen Hotels sind voll von deutschen 

atts inn blieben die Leute stehen und starr- Harry Pross die Entwicklung in der Bun- alles sagen kann, sondern weil das heu- Flichtlingen, die meist ohne Pa®, ohne 

jner 4 das Bild an, das sich ihnen bot. Der desrepublik bis zum Machtwahn fort- tige Fernseh-Kabarett sich vor Prominen- Aufenthaltsgenehmigung und ohne Ar- 

Gewnse lag halb begraben im Stroh, mit schreiten. Seine Polemik gegen restaura- ten abspielt, die prestigeverbissen iiber beitserlaubnis in Paris leben: zu Hause 

die weifem, aufgedunsenem Kérper. Wo die tive Tendenzen ist unkonventionell und sich selbst lachen miissen, und ,,das ist in Deutschland wide ihnen als Gegner 

eee ihn angenagt hatten, blinkte das aufriittelnd. Allerdings mu8 man sich das neue Dilemma des Kabaretts". des Nazi-Systems das Konzentrations- 

beit, t der Wunden. 3 fragen, ob gegenwartig nicht dokumen- Doch das sind Theorien. ErsprieBlicher lager sicher sein. In Paris werden sie nur 

sich Menge hielt den Atem an. Einer tarische FleiBarbeiten oder geschichts- ist die Lektire der fast schon wieder von der Fremdenpolizei gejagt (und von 

den [Sala Schritt vorwarts und be- philosophische Deutungen wichtiger sind. aktuellen Verdunkelungsibung von 1938, ihrer Verzweiflung!). 

Bauciite die verglasten Augen des Ochsen. Pross selbst bewegt sich auf einem holp- der gereimten Pro- und Diagnosen fir Hier ist das eindrucksvolle Bild einer 

: Priegg preckt Fuhr er zuriick, als ein dunkler rigen Mittelweg, der starkere Teil seines Deutschland und der Zellenzeilen von Epoche mit einer ungewéhnlichen Lie- 

irugal warm Fliegen in einer zornig sum- Buches ist der historische Riickblick, der 1943: besgeschichte verknipft. Es wird viel 

ae inden Wolke aufstieg. aktuelle Teil dagegen wiederholt zum Teil Die Schritte des Postens drauBen vor der geliebt und viel getrunken in diesem 

uhig langst bekannte Dinge wie die »Spiegel"- Zellentir Buch, es gibt Bordell-Szenen und kiihne 

sletl Affare. Nachdenklich stimmtseine These, Sind die einzigen Schritte Berichte von Operationen - aber alles 

ine OF daB der Fatalismus weiter Bevélkerungs- Die fir mich unternommen werden. ist fir erwachsene Leser zumutbar. 

meee ; 3 kreise gegeniiber der Politik wahrschein- Die ,,Gedanken zum Nachdenken™ von 

ben us dem Englischen Ubersetzt lich bis auf den DreiBigjahrigen Krieg zu- 1945 stimmen auch noch 20 Jahre spater. ak p 

on st? Joseph Kalmer.) rickzufihren ist. Finck stimmt aber auch zivilere Téne an, Biichergilde Gutenberg
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Willi Dirx Ausschnitt aus: ,,Durchzug durchs Rote med 

ue Kollege Rolf Jager, Sekretaér der f x Se Se phien, die sich zum Teil mit der Ju 

Gewerkschaft OTV in Wuppertal, [ < heer = und ihren Dienern recht kritisch aus r 

hatte, als er noch Vorsitzender des Per- a andersetzen. — In der Zeit vom Septen 

sonalrats bei der Oberstaatsanwaltschaft , bis Oktober 1964 fanden sich die Be > # 4 

in Duisburg war, eine Idee, die er dann . 4 cher der Kantine von dem Band der 

mit Hilfe des Chefs des Hauses, des Land- & >. “a 5 5 ‘3 i Lithographien umgeben. Titel wie ,,\9 
gerichtsprasidenten, in die Wirklichkeit Aa él ae ine we SF a" § schuldslamm", ,,Splitter und Balke] 

umsetzte. Und so gibt es nun seit zwei Eee) . PANS : ao) Pr ~~} ~ s i es 4 nLokaltermin", ,,EllenbogenstoBbrigac qj ‘ 

Jahren Kunstausstellungen in der Kan- S| SW } SAAH +3 ‘ , - q za 3) ,Vorbeimarsch der Elite und ,,Riickd 

tine des Duisburger Landgerichts. Rolf — | ee © Eee f aT LS .* XG y; raus‘ trafen ins Schwarze. 4 

Jager schreibt uns dariiber: ea * LS Fi F At aan % é A 3 ¢ : Ka ) * Es gibt in der Justiz geniigend Leute ™ 

Am Anfang stand der Wunsch des a x 2 Nd q : = ae Ps of F oe SH : ee Selbstkritik, die begeistert waren von |= 

Malers Martin Wolter, der einige Jahre La | ee sedans —--<Ve Se < Art, wie Weber ihnen den Spiegel v 4 

bei der Justiz in Duisburg tatig war, ro i" Fi ef - sy a Py or Gesicht hielt und sie mit dem iberras)) 

einen Raum fir eine Ausstellung seiner a gq , nia? = < St a ~~ te, was sie in diesem Spiegel fanc J 

Bilder zur Verfiigung gestellt zu bekom- 2 %] mn OA, it ee Wes nlomend itr maser ie trat q 

men. —_ a | / “Sa als ebers Bilder abgehangt wurdg” 

Diese erste Ausstellung verlief nicht rei- Ps —— =. 3 t i =, Man bedauerte, daB die Wande leer wm 

bungslos. Es kam zu Diskussionen ber = ne Fe « ; At 2. \ . den und winschte, daB bald wieder 

die Bilder (Martin Wolter ist der gegen- Se > ae D8 38 2 a 7 ha was an den Wanden hangen solle, da \ 

standlichen Kunst verhaftet. Er malt sehr RR A ho en i f § = betrachten sich lohne. 

Sinne schSn), mehr aber noch um den i aes —e NS HM kot, einige Holzschnitte far die Kan inne schén), mehr al noch um Pe Ss sae = = ‘ ; : 5 

Ort der Ausstellung. Und wie es manch- ee es rh ee i F zur Verfiigung zu stellen, fand deshiy 

mal so geht: Die Duisburger Presse 3 Ps ie Ne ae es Se nicht nur den Beifall des gro8ten T 

nahm AnstoB® daran, daB einige Linol- ail Tu op ae 4 a er. der Kantinenbesucher, sondern auch 

schnitte, die Stationen des Kreuzwegs aa ie =... 2 ees neuen Landgerichtsprasidenten. Die Vie Rab 

darstellend, in einer Kantine ausgestellt Es anstalter durften 30 Holzschnitte aus ¢ 

wurden. Die Kritik richtete sich weniger P. A. Weber ,,Gerichtsszene“ riesigen Werk des Professors aussuc 

gegen die Bilder, als vielmehr dagegen, und glaubten, einen guten Quersct 

an pea eens es Christi pes ene am zeigen. s ct el 

schen hing, die darunter esprache ezeigte un ie Méglichkeit, den NV 

fiihrten, ihr Spiegelei aBen oder gar einen ster, der aus der zum Landgerichts 

Witz rissen. Aber diese Kritik enthielt zirk gehorenden Stadt Milheim a. d. R 

auch die Anregung, einem anderen Martin Wolter ,,Bootswrack‘‘ stammt, in seinem Werk und auch & pant 

Kistler die Kantinenraume fir eine Aus- sénlich kennenzulernen. 

stellung zu 6ffnen. Otto Pankok folgte der Wuppertaler H 

Mit dem Zeichner Klaus Spitzer zog dann schneider Willi Dirx mit feinen und 

ein Kiinstler in die Kantine ein, der die sinnigen Arbeiten, die den Betrac a 

wesentlichsten Jahre seines Lebens in 23 zum Nachdenken zwingen. Die Maser Sea 

Duisburg verbrachte und heute als Kunst- 3 te MG 5 ae Mahalo. Da aed des Holzes ist in die Darstellung mit quae 

erzieher an einem Gymnasium in NeuB — sg Sian = ees ‘ oats bezogen. Wohl einer unserer besaiae as 

tatig ist. Seine reizvollen Zeichnungen, Ra REG Se ere Son sb ee ss eee = illustratoren. Ee 

Eindriicke aus Italien, waren so eindring- “ _ SSS ee Danach Enric Rabasseda, ein Spargiiemen 

lich, daB es irgendwelche Auseinander- : é den es nach Deutschland verschlagig ce 

setzungen iiber das, was er zeigte, nicht hat. Seine Tuschzeichnungen stellen a 

gab, zumal die Duisburger Zeitungen Menschen dar. Hulda Pankok, die Gaiiieegs 

sich jetzt verstandnisvoll tber die nun von Professor Otto Pankok, hatte fir (ime 

schon dritte Ausstellung des Landge- Ae ea einen Text t ei 

richts berichteten. 4 ‘abasseda geschrieben. SS 

Mit dem Lob der Presse wandelte sich ' Zur Zeit ist Rudolf Rothe, einst Meis (ees 

auch das Verhaltnis der Leute, die bis- y schiler von Professor Otto Pankok, CRxgiagm 

her der Sache ablehnend gegeniber- ‘) in der Kantine. 25 Radierungen, in de aaa 

standen. Was bisher geduldet war, wurde Z < er sich ausschlieBlich mit der menssaay 

nun gefordert. . lichen Gestalt befaBt, zwingen den Samim 

Dem Zeichner Klaus Spitzer folgte der ~ = 4 sucher der Kantine zum aufmerksarsamiiiog 

Duisburger Maler Paul Weller (kiirzlich t = Hinsehen. pS 

verstorben) mit gekonnten Aquarellen Im Laufe von zwei Jahren sind die Adiga 

und Tuschezeichnungen. : a (fo a aed stellungen in der Kantine im Landger ges es 

A. Paul Weber, vielen Duisburgern vor iS ot r in Duisburg nun so etwas wie eine In ~ he 

allem durch seinen Kritischen Kalender tution geworden. Wird in Duisburg U ee 

bekannt, entsprach dem Wunsch der Se Kunstausstellungen gesprochen, so vr¥ cné 

Veranstalter und schickte 25 Lithogra- . 5 auch die Kantineim Landgericht erwal¢ $e Sy 

20
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| Sa Se ae ,,aufwarts“ berichtete inden Nummern9 _ Schiilern ist in den letzten Vollschul- 

13) 2 die und 10 unter dem Titel ,,Briickenschlag jahren durch Beschaftigung mit Werk- 

Ha) zur Arbeitswelt' iiber Versuche in Ber- stoffen und typischen Tatigkeiten ver- 

i / liner Schulen. Das Bemiihen, den Schi- schiedener Berufsfelder die Méglichkeit 

5. a lern den Ubergang von der Schule zum zu geben, ihre Fahigkeiten und Neigun- 

if r Betrieb zu erleichtern, ist eine notwen- gen zu erkennen sowie durch geeignete 

> B — digeundsehrbegriBenswerteMaBnahme. = MaB&nahmen betriebliche und berufliche 

—_s s —— oe Se 8 . Der DGB-Landesbezirk Berlin verfolgte Anforderungen selbst zu erfahren. —- Das 

os" fs = * hg Bae ry ee aufmerksam und kritisch die seit 1962 Praktikum soll drei bis vier Berufsfelder 

a fees seat Sy betas ys : begonnenen Versuche in den Sozial- und von je ein bis drei Wochen umfassen, 

= : iia i rts : eee Betriebspraktika mit Schilern der Ab- dabei ist die Berufsstruktur angemessen 

4 i ee eae gangsklassen der Oberschule _prakti- zu beriicksichtigen." 

3 pe we aoe Sy Pete : | schen Zweiges. Die Kritik wandte sich Eine besondere Bedeutung wird der plan- 

> weg :4: a =e > gegen die ziel- und planiose Durchfiih- _vollen Durchfihrung und der besonderen 

° 3S e ¢ * FARR nthe or se ee rung der Praktika und die Auswahl der | Auswahl! der Statten beigemessen. So 

p. é cP Ca cages =i is 5 Betriebe. Vom Ejinzelhandelsladen ,,an sollten zu den Aufgaben des beim Sena- 

a Sy & : eee ee der Ecke" bis zum Kaufhaus, vom Hand- _ tor fiir Schulwesen noch zu bildenden 

a Pa ¥ tS oa aie ae werksbetrieb zum GroBbetrieb mit Lehr- Beirats folgende geh6ren: 

cE a : ? Ps werkstatt, von Kindergarten und Kranken- a) Aufstellung von Planen zur Durchfiih- 

% No aA ‘ * r a hausern sowie Verwaltungen reichte die rung der Praktika in den einzelnen Berufs- 

Ss AE: is Skala, in die Schiller vermittelt wurden. feldern. 

eS es Dieses so ungewohnte Entgegenkom- b) Auswahl geeigneter Statten zur Durch- 

mu | Ge gee men der Arbeitgeberseite mute bei  fiihrung der Praktika. Nur solche Statten 

ia — 4 pe ‘ec ay Kenntnis des Lehrlingsmangels in be- sind geeignet, die in der Lage sind und 

base ae! Lae. 6 q % a stimmten Berufen den Verdacht erwek- sich verpflichten, die vorgeschriebenen 

mn : tes ken, daB neue Wege der Lehrlingswer- Plane durchzufiihren. 

ar du SON re BS ih a P e - bung beschritten werden und die Praktika Soweit die unterschiedlichen Positionen, 

| aus! Dae 265 ae ie *%:, * a! zur Betriebsfindung dienen soll. Das lag wie sie sich z. Z. noch in der Diskussion 

pten * ere : —,. ae re jedoch nicht in der Absicht der Schul- befinden. Die endgiitige Festlegung der 

ie Be Fag Z ae iT yee y verwaltung, doch die Anlage dieser MaB- —Zielsetzung und Durchfiihrung der Be- 

d de nie 4 ee a gia 5 nahme schlieBt eben ein solches nicht _ triebspraktika soll dem in nachster Zeit zu 

vie.) cad pon age BM 4 weitgehend aus. Auch die Zielsetzung, berufenen Beirat vorbehalten bleiben. 

Balke . Se PAE Be. { . wie sie die Schulverwaltung spater in 
prigad ‘ag sn GP sO mamta oe h \ einem ,,Entwurf einer Ordnung fiir Be- Horst Haase 

Ricks . OS tS + AY Me \\ triebspraktika" niederlegte, fand nicht die 

4 Se Os i: = Ty —— _ __Unterstiitzung des DGB-Landesbezirks 
cute | 7 re ea Sa Maas: +] 4 Nie Berlin. Darin hieB es: ,,Betriebspraktika 
vvon | . DE te ie ROAD. vt b Se geben den Schiillern die Gelegenheit, 
gel Vg i fe, pce i a9 58 5 a SF einen Einblick in die Berufs- und Arbeits- 

oe f Se. 3 4 AN > gle i wa. ; welt zu erhalten (Betriebsatmosphare), 

¢ “ #3 of eg xt 3 pS um die im Unterricht erworbenen Kennt- 

trat th ba Ne : rt SASSO " M Cat nisse und Einsichten durch einen eigenen 
wurch” | s * a tan ee bie Erfahrungs- und Erlebnisbezug vertiefen 

aN ‘a Pcs zu kénnen. Diese Erfahrung bildet eine 

teder ie Grundlage fiir das Unterrichtsgebiet 
e, dagyy > | Kultur- und Gemeinschaftskunde, Erkun- G uter Vorschlag 

Ser } dung der Berufs- und Arbeitswelt."* 

tto PS or - es Selbst wenn beriicksichtigt bleibt, daB 

Kan hi a. eR: P die Begriffe Berufs- und Arbeitswelt nicht 

deshy i A x ath s , Gata Ye = 4 klar definiert sind, schien die Absicht, 

ten T Betriebsatmosphare wirklichkeitsgetreu Frau Zena Harman, Vorsitzende des 

auch von Schiilern erleben zu lassen, zweifel- | Exekutivrates des Weltkinderhilfs- 

Die ie Rabasseda ,,Junge Frau‘ haft, zumal sich immer starker auch bei werks (UNICEF), hat bei der Entge- 

aus ¢ den Lehrlingen der Schutzraum Lehr- gennahme des Friedens-Nobelpreises 

issuc werkstatt als padagogisches Erfordernis vorgeschlagen, jede erfolglose Ab- 

ersct durchsetzt. Ferner ist es auch mit den riistungskonferenz sollte kiinftig zur 

uber besonderen Vorkehrungen und MaBnah- Strafe dem Weltkinderhilfswerk ein 

den N men zum Schutz von Leben, Gesundheit BuBgeld zahien, etwa in Hohe der 

richts und Sittlichkeit unvereinbar. Dariiber hin- Kosten eines Polaris-U-Boots (800 

a. d. R aus stellt sich die Frage, inwieweit nach Millionen Mark). 

uch '9 Pankok ,,Zigeunermadchen* Rudolf Rothe ,,Antike Szene“ der jetzigen Ausbildung der Lehrer diese Jahrliche Weltriistungskosten: 720 

tiber ausreichende Erfahrung des Be- Milliarden Mark. 

aler H triebsgeschehens und der sozialen Zu- Tagliche Kriegskosten der USA in 

und SS ; ~ sammenhange verfiigen, um Fehlbeur- Vietnam: 66 Millionen Mark. 
etrac ——— ae wh <n =~. teilungen der Schiller korrigieren zu k6n- Jahresbudget der UNICEF: 140 Milli- 

(eR 2 ee Sr c Sy nen. Das richtet sich jedoch nicht gegen onen Mark. 

g mit = ee ne - = die Lehrer, sondern nur gegen ihre Aus- 

( be Silay pitta RP 5 ied q Ee | MR, —bildung, die diese Tatsachen nicht ein- 
Sta irae Ee = ry. Be a, bezieht. 

Spar Ris ee ae eee ete ae epee ie 29 Dem DGB-Landesbezirk Berlin waren die 
schla iy SS aA | See or pws ad} Vorstellungen der Schulverwaltung zu 
ellen Gilt. ea aes hi oe i he =. BY Bi 4 einseitig nach schulischen Gesichts- 

lic CO tka, * 2s it; 2 SE f } punkten konzipiert und beriicksichtigten 
te fir Free S Uy a oo} 4 Wea m §=nicht maBgeblich die Erkenntnisse und 

Text ies >, == 5 We eA 7 ees Notwendigkeiten der beruflichen Bildung. »aufwarts", illustrierte Zeitung des 

_ eae :2 , ———— Go ey ert FA. Im Sinn einer konstruktiven Kritik verfaBte | Deutschen Gewerkschaftsbundes fir 

| Meis i eemeeed Pf 4} SS je m Sete Pi A der DGB Berlin unter wesentlicher Mit- | junge Menschen. Erscheint im Bund- 

kok, Cheese w \ : 2S aes AY : arbeit der in der beruflichen Bildung Verlag GmbH, KélIn-Deutz, SchlieB- 
in de = ee a\\ Op, Oe == bat prs LS I Dae = Stehenden, wie Berufsausbilder, Berufs- fach 6. Verlagsleiter: Wilhelm Biedorf. 

mens oan Re a “a ff i “% geal berater und Berufsschullehrer, einen | Verantwortlich fiir Inhalt und Gestal- 
den = ae By sil * Sf ' =— fs 4 Alternativplan, der seines Erachtens die tung: Hans Dohrenbusch. Tel. 83881. 

erksaraam — 5 z a ———- ee: * ‘a el ee ma, realen Gegebenheiten zweckmaBiger er- »aufwarts" erscheint monatlich ein- 

Sia ee —— Re oo Lf faBt. Im Wissen um die Schwierigkeiten mal. Bestellung durch die Post. Be- 

die } a Se ae acer wr Sa ae bei der Berufswahl und die haufig getrof- | zugspreis durch die Post vierteljahr- 

eee fn SS : Sad be fenen Fehlentscheidungen Jugendlicher _lich 1,50 DM einschlieBlich Zustell- 

ine Ine eA a eee r 2 a. und aber auch deren Eltern, aus der Un- _— gebiihr. Unverlangt eingesandten Ma- 

urg UR gs 4 ba es eee | a . sige kenntnis der Anforderungen und Inhalte nuskripten muB Rickporto beigefiigt 

n, SO ah fa + =i ao een hi ee om - "des gewahiten Berufes formulierte der werden. 

L erwa lg Jon Gath . Pas eS =~) VS: Cae ~~ =ODGB Berlin die Zielsetzung so: ,,Den Kupfertiefdruck: dumont presse, KéIn



7 

a 

Eine Tagung der Gruppe 61 Ni 

Von Karihans Frank : 
100. Gel 

Brits in zahlreichen Aufsatzen, Ar- Freundlichkeit, mit der es trotz aller Harte sem Fragment konnte man die Midigkeit hineinpacken. Fir einen dicken Rahre 18 

tikeln, Dissertationen bemihten sich in der Diskussion zuging; man spite: der Frauen herausspiren, die sich vor hatte der Stoff ausgereicht. Nun, dijehte, | 

mehr oder minder kluge Leute um eine jeder will jedem helfen. Mitveranstalter oder nach der Arbeit in der Kantine tref- ein Erstlingsfehler: junge Erzahler f4_ Repu 

Definition des Wortes ,,Arbeiterdich- dieser Tagung war erstmalig die Volks- fen; die Gleichgiltigkeit und Sinnlosig- ten oft, daB die Handlung nicht austgpare 

tung". Die ,,Dortmunder Gruppe 61 fiir © hochschule der Stadt Dortmund. Eine keit inres Tuns (zuerst nur fiir die Kinder, | Sehr sprachgewandt gemacht we, der 

kinstlerische Auseinandersetzung mit Ehre fir alle Teilnehmer war die Anwe- aber dann macht man's doch weiter) ist _,,Sandstrahlfabel" des Osterreichersg jn sei 

der industriellen Arbeitswelt" stellt in senheit des Dr. A. T. Wegner, einer der klar dargestellt. In der Diskussion wurde _ thias Mander. Zwar warf ihm Herr sehimp’ 

ihrem vollstandigen Namen ebenfalls wenigen noch lebenden groBen Expres- die Frage aufgeworfen, ob diese Arbeit sunke, Herausgeber der Zeitschriljird sict 

eine Definition vor. Die Gruppe 61 hat sionisten. »Feuilleton oder Literatur" sei. Sei dem, Literatur und Kritik ,,kGrbiskern", vopreitet 

eine mehr als lokale, hat eine echte Auf- Als erster las der Kélner G. Wallraff, der wie es sei: mir ist ein gutes Feuilleton lie- sei ,,reaktionar', doch lag da wolygich vi 

gabe und Bedeutung. Ihre Geschafts- unter dem Pseudonym Jiirgen Wallmann ber als schlechte Literatur, und wenndas Mi®verstandnis vor. Manders hat fier leb 

stelle befindet sich in Dortmund, doch zu-packende Fabrik-Reportagen _ ver- Wort ,,Arbeiterdichtung" mitbeinhaltet, sucht, die psychologische Struktur jerjeugr 

ihre Mitglieder kommen aus vielen Stadten éffentlichte, beispielsweise in der Ge- daB solche Literatur von Arbeitern gele- von seiner Arbeit Pervertierten bloliand sei 

und Landern. Die Arbeit der Gruppe fin- werkschaftszeitung ,,Metall’. Jiirgen sen werden sollte (?), dann sollte man gen, war dabei sprachlich stellenyjg ging 

det Beachtung in Ost und West, dabei ist Wallmann nennt die Dinge beim Namen, sich merken, daB Arbeiter eher die ins Mystische abgerutscht. Dagegen yoriibe 

die Gruppe in jeder Beziehung unabhan- __ er schreibt ,,Ford-Werke", wenn er die Feuilletons in ihrer Zeitung lesen als man empfindlich sein, sollte aber jrgung. 

gig und nur den selbstgestellten kiinstle- Ford-Werke meint. Er lernte seine in- Literatur. die ungeheuren Schwierigkeiten ¢gterian 

rischen Aufgaben verpflichtet. Bekann- dustrielle Umwelt als Werkstudent ken- Als ,,schlechte Literatur'' empfand ich solchen Versuches iibersehen. shtigkei 

testes Mitglied ist wohl Max von der nen und kam zu Ergebnissen wie: ,,Ak- die sogenannte Groteske ,,Die Rente", | SchlieBlich las noch Wolfgang Kiger da 

Griin, dessen Romane ,,Manner in zwei- kord ist langsamer Selbstmord": oder vorgelesen von Elisabeth Engelhardt, der ein Verwaltungsbeamter, drei Szeneag yon 

facher Nacht" und ,,Irrlicht und Feuer’ 70 Pfennig pro Stunde Héchstzulage Verfasserin des Romans ,,Feuer heilt’. einem Roman iber sein Arbeitsfeld. lich d 

vor allem in der Bundesrepublik, aber treiben besser als Sklaventreiber“. Er Dabei waren zweifellos in dieser ,,Gro- _ dicht und frisch klang der Text, sol jn der 

auch in der DDR heftig diskutiert wurden. scheut sich nicht, die ,,Blohm & VoB KG" teske"’ gute Ansatze zu finden. Wahr- sich sein Held im Biro befand. Schy gespi 

Mitinitiator der Gruppe ist der Dortmun- anzuprangern, die ,,vorausschauende scheinlich hat sich die Schriftstellerin der zweiten Szene — Kérners Romanteristi: 

der Bibliotheksdirektor Fritz Hiser, des- Planung" dieser Firma bekanntzugeben, von der Komik ihres Themas zur Ober- bummelt durch die Stadt - zeigensgens" 

sen ,,Archiv fiir Arbeiterdichtung und die inzwischen wieder Panzerteile her- flachlichkeit verleiten lassen. Die Ge- Schwachen. Die dritte Szene, die of jp 7 

Soziale Literatur“, eine einzigartige stellt. Wallmanns ,,Auseinandersetzung" schichte handelt von einer alteren und _ torische Liebesszene, verflachte zurater der 

Sammlung von Handschriften, Drucken ist treffend, ehrlich, wirkungsvoll; sein kranken Textil-Arbeiterin, die selbst dann nalen Klischee. Natiirlich - auch Artinge D 

und Dokumenten, in ihrer Bedeutung fiir Stil ist trocken, seine Wortwahl genau bis noch keine Rente bekommt, als sie ,,mit und Beamte lieben; aber eben nichem zu 

die Erforschung der sogenannten Arbei- in die Nuancen. Wie nétig solche ana- dem Kopf unter dem Arm“ zum Arzt in schlechten Kinostiicken. Hoffe einem 

terdichtung kaum dberschatzt werden lysierenden Arbeiten sind, bewies der kommt. DaB der Arzt diesen Kopf wieder schreibt Wolfgang Kérner diesen am Gey 

kann. In den Raumen der Dortmunder Diskussions-Beitrag einer jungen Dame, annaht und Heldin Amanda in ihre Fabrik seines Werkes neu - es ware %f frag 

Bibliothek trifft sich denn auch die die unsere in Westdeutschland prokla- schickt, ist einerseits eine flache Pointe, schade um seinen Roman. , kann ¢ 

Gruppe 61 zu Lesungen und Gesprachen. mierte Freiheit so auslegte, daB Arbeiter andererseits aber auch ein Denkfehler Die Tagung bewies erneut, dabtjm At 

Solche Tagungen bieten die Méglich- schlieBlich selbst schuld seien, wenn sie von Frau Engelhardt, denn die Aufgabe » Gruppe 61" auf richtigem und wichttjeht, d 

keit, vieles iber den gegenwartigen Stand nur" Arbeiter sind. des Arztes ist das Heilen (also das Kopf- Wege ist, daB es ihr gelingt, junge ly wird 

der Arbeiterdichtung zu erfahren. Am Alle an diesem Tag noch gelesenen lite- Annahen) und nicht das Rente-Ver- zu aktivieren, auf da® ,,der ewige Falten s 

vergangenen BuB- und Bettag wurden in rarischen Versuche gingen weniger un- schreiben. Sinnvoller fiir diese Erzahlung tag‘ aus unserer Literatur verschwiem V: 

Dortmund Gruppenneulinge mit ihren ter die Haut als diese Reportagen, auch ware ein SchluB, in dem der Kopf ab- _—Sie hat den ersten Teil ihrer selbstgequng in 

literarischen Werken vorgestellt. Der Tag die Skizze ,,Schichtwechsel", ein Beitrag bleibt, Amanda aber trotzdem keine Rente ten Aufgabe erfiillt, aber sie ist noch ligehnur 

war zweigeteilt: vormittags lasen die Au- von Angelika Mechtel aus Miinchen. bekommt. nicht unnétig, denn noch immer gilt, weltpo 

toren, nachmittags wurde Gber das Ge- »Schichtwechsel" ist eine reizvoll er- Kurt Kither, Lyriker und Bergmann, las Oskar Loerke einmal notierte: ,,Vorligchen 

hGrte diskutiert. Erfreulich — und in litera- zahite Geschichte, die vielleicht Teil einer seine erste Erzahlung. Sie war miBgliickt. haben Maschinenhalle und Mietstjand is 

rischen Gruppen leider selten - war die gréBeren Arbeit werden wird. Aus die- Zuviel wollte der 1929 geborene Autor _ keinen Stil, nur Leben." aht ist.’ 
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D* Tir muB Lisa mit der Hand zu- denen von der beendeten Schicht. Lisa »Hast du auch Kinder?“ Die Frau spricht, Lippen davor. Kaut den Bissen klein. . jn Bo 

dricken, hinter sich den Schwall stei- setzt die Lippen ans Porzellan, das warm den Mund noch nicht leer. mach die Arbeit gern", sagt sie, 3n Bee 

fer Morgenluft. Sie hangt den Mantel, der ist vom Kaffee. Hebt mit beiden Handen Vier Stick", sagt Lisa. Mund nicht leer, ,,jetzt spritz ich Veynderu 

dunkel ist, nach Winter riecht, an den die Tasse fingerbreit an. Zieht zwei »Vier Stick?" Die Frau gegeniiber lacht, rungen auf Pralinen. Fir mich fallt dap; 1895 

Stander. Setzt sich an den runden Tisch Schluck iiber die Zunge in den Hals. HeiB » wie hast du denn das gemacht? Du bist immer was ab." '‘ Freur 

daneben. und stark der Kaffee. Herb ohne Milch doch noch keine dreiBig." Lisa lacht. Das Lachen springt laut Deutsc 

Der Mann hinter der Theke holt eine Tasse und Zucker. Warm der Raum. Voll Scho- Ich hab frih geheiratet.* den Lippen: ,,lch mag Schokolade nq ent 

vom Regal. Offnet den Hahn der Kaffee- koladengeruch jetzt, wo so viele herein- | ,,Und der Mann verdient wohl nicht mehr. Ich tu’s nur fiir die Kinder." ingsro 

maschine. LaBt das Porzellan vollaufen. gekommen sind. genug? Ja, viere wollen erndhrt sein. Auf dem zusammengeknillten Bul; es | 

Nimmt die Tasse auf die rechte Hand- Die Arbeit ist nicht schwer“, sagt Lisa, brotpapier sitzt unvermutet die Migtof" w 

flache, das Milchkannchen zwischen Eine Frau setzt sich zu Lisa. Breit und ,,ich tu's fiir die Kinder." Noch jung. In der Warme des Schzjunge 

Daumen und Zeigefinger der Linken, behabig. Rotblond der Kopf und die Haut. Die Frau bei®t ins Brot. ,,Hab’ ich auch raums ausgeschlipft. Zu friih. Sie sganz E 

bringt beides zu Lisa. Prallgespannt der Pullover. gemacht", sagt sie, ,,hab’ ich auch ge- den Kopf, die Kugelaugen groB, vor, sQsien, 

Gegeniiber steigt die Sirene. Schicht- »Gehorst du auch zur Fabrik?" fragt sie, macht. Jetzt sind alle groB. Arbeite trotz- gegen das Papier, sucht Brésel. Peren | 

wechsel in der Schokoladenfabrik. In die Stimme wie aufstoBendes Aluminium. dem. Zwanzig Jahr bald. Zwanzig Jahr sich mit beiden Vorderbeinen. Sitzt Gn seit 

einer Viertelstunde kommen die nachsten ,Ja", sagt Lisa, ,,in einer Viertelstunde". jeden Tag Schokolade." Lisa nickt. Trinkt Mager noch, warm und ohne Staub. Dp Chr 

dran. Sie arbeiten fiir Ostern jetzt. Drau- Die Frau holt ein Packchen aus der rinds- an ihrem Kaffee. ,,Ich steh am FlieBband", fliegt sie hoch. Untergetaucht im D§ch, d 

Ben liegen Schneereste. Die letzten die- ledernen Tasche. Wickelt das Brot aus. sagt sie, ,,Bruch aussortieren." Ihr Ge- mer des kleinfenstrigen Raums. schwe 

ses Jahr. Vor den Fenstern hangt Feuch- Knilit das fettige Papier zusammen. Legt sicht ist schmal. Vom Winter gebleicht » Nur fir die Kinder", sagt die Rotblo 

tigkeit im Wind. Die Fabrik arbeitet fir es vor sich auf den Tisch. Ihre Zahne sind die Haut. Eng die Augen. Nicht hoch die und lacht, ,,du muBt jetzt 'riiber." ‘akteri: 

Ostern: Hasen, Eier, Pralinen, alles, was kraftig. Graben sich grob ins Brot. ,,Fir Stirn unterm braunen Haarschopf, der in Lisa nickt. ind s 

dazu gehdrt. Lisa. mu8 aussortieren. Den heut hab ich's hinter mir“, sagt sie, ,,zu den Nacken hangt. ,,Ich arbeite seit drei Die Micke sitzt auf dem Tassenrand. \qstellt 

Bruch beiseite schieben. In einer Viertel- Haus leg ich mich erst mal aufs Ohr. Jahren", sagt sie, ,,seit die Alteste groB hebt die Tasse. Den letzten Schluclgnen, | 

stunde am FlieBband. Lisa sieht rote Wurst zwischen den bei- genug ist, auf die anderen achtzugeben. nehmen. Die Micke fliegt auf die blagie sic 

Die Tir wird aufgestoBen. Der Schank- den Brothalften. Sieht das Aufeinander- Ich tu’s nur fiir die Kinder.‘' Die Frau Tischplatte. Sitzt mager. Langsam zéharak 

raum, niedrig, die Tische, niedrig und mahlen der beiden Kiefer, gleichmaBig, gegeniber schiebt mit zwei Fingern den Lisa den linken Arm hoch. Schlagt shon1 

rund und dunkel gebeizt, fillt sich mit zah. Rest Brotrinde in den Mund. SchlieBt die flacher Hand die Micke tot. Olivie: 

22



der Wahrheit flieh Nie vor aer Wanrnelt tienen... 

100. Geburtstag von Romain Rolland 

ken Raghre 1889, als General Boulanger sehr den Krieg, ich fiirchte ihn schon So schrieb Rolland 1898 - und so handelte Keiner von den Alteren, von den Fiihrern 

Nun, digehte, in Frankreich - das nach lange... Ich liebe mein teures Frank- er im August 1914. Bis dahin hatte er in freien Denkens, in der Kunst und in der 

ahler 14 Republik geworden war - eine reich; aber kann ich um seinetwillen stillster Zuriickgezogenheit gelebt, wie in Politik! Niemand in Frankreich, niemand 

ht ausronare Militardiktatur zu errichten, meine Seele téten, mein Gewissen ver- einer Klosterzelle, nur seiner Arbeit hin- auBerhalb Frankreichs — nur die groBe 

cht Wéh der damals 23jahrige Romain raten? ... Ich will nicht hassen. Ich will gegeben. Das war seine Welt, aber auch Schnauze des Krieges briillte! - Also 

eichersg jn sein Tagebuch: selbst meinen Feinden Gerechtigkeit in diese Welt brach der Krieg ein, der muBte es sein. Ich war allein. Ich habe ge- 

n Herr sehimpfliche Fleck des Boulangis- widerfahren lassen. Inmitten aller Leiden- schreckliche Bruderkrieg der europai- sprochen. Weil ich allein war... Ich 

itschrifjied sich bald tiber ganz Frankreich schaften will ich mir die Klarheit des Blik- schen Vélker. Und jetzt muBte er han- wuBte nur zu gut, was ich dabei verlieren 

rn", Vopreitet haben. Dann werde ich kes bewahren, um alles verstehen und dein; ich zitiere Rolland aus seinem Buch wiirde: den Frieden meiner Arbeit und 

Ja wolyeich verlassen. Ich kénnte nicht alles lieben zu kénnen." ,,Die Reise nach Innen": ,,Keiner sprach! die Freundschaften von zwanzig Jahren!" 

rs hat fier leben. Ein Land, das die Frei- Jahrzehnte spater lieB Rolland in seinem 

ruktur (erjeugnet, kann nicht mehr mein zweiten groBen Romanzyklus seine An- 

en bloliand sein." 
nette sagen:,,Ich fiihle mit allen, die allein 

stellen\jg ging die Bedrohung gliicklicher- kampfen." 

agegel yoriiber, Frankreich Gberwand die Rolland kampfte allein, oder doch fast 

: aber irdung. Aber das Problem Freiheit allein. Woche fiir Woche verdéffentlichte 

eiten ¢aterland — Freiheit oder Vaterland — er seine Aufsatze, seine Aufrufe gegen 

in. shtigkeit oder Vaterland — Die Wahr- den HaB, gegen den Krieg, gegen den 

ang Kisger das Vaterland — beschaftigte Nationalismus in allen Landern (auch in 

Szenegg von Jugend auf und bestimmte seinem geliebten Frankreich, das ihn nun 

itsfeld. \Blich den Verlauf seines Lebens. als ,,Verrater verstieB .. .), fir den Frie- 

xt, SOlit in der langen Reihe seiner (viel zu den unter den Vélkern — mitten im Krieg. 

d. Schy gespielten) Theaterstiicke, die er Holzschnitt von Frans Masereel zur Einleitung von Band 3 des ,,Johann Chri- Scharfer als irgendein anderer sah der 

Romankteristischerweise in ,,Dramen des stof'* von Romain Rolland. Dialog des Dichters mit seinem Schatten. Unbestechliche die unerbittliche Alter- 

zeigenssens“ und ,,Dramen der Besieg- native; schon im Januar 1915, zum Bei- 

, die of jn ,,Theater des Volkes'* und * spiel, schrieb er: ,,Man muB jedoch wah- 

hte zUrater der Revolution" gruppierte, hat | len: entweder das menschliche oder das 

ch Artynge Dichter immer wieder dieses = - | nationale Ideal"; um dieselbe Zeit schrieb 

2n nichem zu ergriinden versucht. ,,Soll e s Pont ° | er, noch deutlicher: ,,Machen Sie sich 

Hoffe yeinem Vaterland gehorchen oder pal ae ] aS keine Illusionen ... Es gibt nur ein Mittel, 

diesen 2m Gewissen?" laBt er einen seiner a A ee ae C ein einziges, sich von dieser Gewitter- 

ware Sp fragen; damals wei8 er noch ~ La 1 ns atmosphare zu befreien: die Befreiung 

, kann er noch nicht wissen, da® er ae + ie. ‘ vom Vaterlandsgedanken. Wer auf das 

t, da&tim August 1914, als der Weltkrieg C3 ao os wt Pa Heil der bedrohten Menschheitszivili- 

i wichtjeht, die Antwort auf diese Frage 7h Pe sation bedacht ist, wird unvermeidlich zu 

unge ly wird... Und eine andere seiner ‘ 3 2 . i] diesem furchtbaren, aber notwendigen 

wige Falten spricht die Worte, die dem Ld bate) eS - Entschlu8 getrieben werden." 

rschWiem Vaterland und Freiheit eine Ce ee So wurde der groBe Franzose Romain 

Ibstgequng ins Positive geben und die zur a ead ; Rolland zum groBen Europaer, ja noch 

nochligehnur fir Rollands Handeln in rae ae : \ mehr: zum bewuBten Weltbirger. Sein 

er gilt, weltpolitischen und gesellschafts- ya fae | Blick weitete sich - nach dem Osten, wo 

»Vorlgchen Konflikten wurden: ,,Mein > J et y S gerade das russische Volk seine Freiheit 

Miets and ist Gberall dort, wo die Freiheit sh «@ errang, und weiter nach Asien, dessen 

oht ist."* Pg 2s tief humane Kultur Rolland friher als 

eiten Rahmen der Ausséhnung der e La as andere Europaer erkannte — von ihm stam- 

ar liegt ihm die Ausséhnung zwi- bey men die ersten bedeutenden Biicher ber 

n seinem Volk und dem deutschen = die indischen Denker Vivekananda, Ra- 

ganz besonders am Herzen. Nach ee ey makrishna, Gandhi. Und in einem Brief 

fiir Frankreich so schmerzlichen $3 . a i 4 nach Indien schrieb er: ,,Die nationalen 

erlage von 1871, in deren Schatten a : y Vaterlander sind fir mich nur noch Pro- 

m 29. Januar 1866 geborene Rolland as pa 4 n vinzen des einen groBen Vaterlandes, zu 

&chst, will er mithelfen, den zu neu- om lw a a dessen Entstehung wir alle beitragen 

Morden drangenden Ha® durch ey” ’ miissen." 

nseitiges Verstehen, ja durch wech- ? ie ey . Be Romain Rolland, der sein Leben und sein 

titige Freundschaft zwischen den ey be { 4 Werk in den Dienst der Vélkerverstandi- 

ibarvélkern zu iberwinden. In dieser x ae . gung und des Friedens gestellt hat, muBte 

flichtung schreibt er von 1897 bis 4 | zwei schreckliche Kriege erleben; noch 

> neben seiner Tagesarbeit als Sie pas ov vor dem Ende des zweiten Weltkrieges 

Klehrer - seinen groBen Roman f — oN ist er gestorben, am 30. Dezember 1944, 

ann Christof". oF pee im heimatlichen Vezelay, das seit 1940 

2rsten Ideen dazu waren ihm schon cs rca : von den Truppen Hitlers besetzt war. 

_ @r Schule gekommen; spater in Rom, ee (Sen. Aber er hat niemals aufgehért, an die 

el in Bonn, das fiir ihn die Stadt des 7 coal : = Méglichkeit des Guten zu glauben und 

sie, §n Beethoven war, dem seine gr6Bte : der Jugend zu vertrauen. Aus einem 

ch Veynderung galt, reiften diese Ideen f bh OSES be wenig bekannten Brief, den Romain Rol- 

fallt dsr; 1895 war der Plan dieses Romans 4 es as | land 1926 an Schweizer Studenten rich- 

Freundschaft zwischen einem jun- ta cage tete, die ihn um die Beantwortung der sie 

jt laut Deutschen und einem jungen Fran- ve Ls A Re aS bewegenden Fragen gebeten hatten, 

lade nh entworfen. Es wurde der erste a . a seien hier einige Satze zitiert: 

r."" ingsroman dieser Gattung in Frank- ere ,Ehrlichkeit im Geiste: Das heiBt, nie vor 

an Bui; es wurde noch mehr: ,,Johann der Wahrheit fliehen, sie wollen und um 

jie Migstof war der Roman, der auf die da- a | fl jeden Preis erringen, das hei®t Verach- 

s Schzjungen Menschen in beiden Vélkern, | tung zeigen allen halben, leichten, ge- 

Sie sganz Europa und weit dariiber hinaus } rr —_ \ j falligen Losungen. Das hei®t das Wagnis 

,VOr,SQsien, in Nord- und Sidamerika) as ax ee i auf sich nehmen, selbst wissen, selbst 

sel. Péren Einflu8 ausiibte als irgendein | \ verstehen, selbst urteilen und selbst ent- 

Sitzt Gn seit den groBen Werken Tolstois. q } scheiden wollen, selbstandige Gedanken 

aub. Dh Christophe war der lebendigste wagen... Ich bin ein Samann, der Un- 

im D§ch, den wir kannten", schrieb z. B. no — ruhe sat! Beunruhigung weckt die Krafte. 

schwedische Schriftstellerin Ellen EE Bae Wer erst einmal unruhig wurde, kann 

Rotblo | 2 —— sich nicht mehr behaglich im Schlamm 

“‘akteristisch ist die Widmung, die | } er “QM lwaizen..." 

ind seinem groBen Romanzyklus In solchem Geiste hat Romain Rolland 

rand. lqstellte: ,,Den freien Seelen aller B \ ee auch uns, heute und morgen, noch viel 

chluclynen, die da leiden, die da kampfen es zu sagen. 

die blagie siegen werden". Und nicht min- 
Sam Z@harakteristisch sind die Worte, die ee es 

chlagt shon 1898, seinen franzdsischen Hel- ees al 

Olivier sagen laBt: ,,Ich fiirchte so ie ——at = Walter Fabian
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== nach seiner auBeren Form zu beurteilen, In Zukunft sorgt der Vereinspsychiater schon bisher auf die on se 
Der zwolfte Man n wird man kiinftig auch seine seelische dafiir, daB solches nicht mehr passieren Werbung im Stadion auf die Seeleni= ~ 

Kondition mit einbeziehen miissen. Auch kann. Der Rest des Jahrhunderts geh6rt tion der Spieler geachtet? Dem Baggy 
wird der FuBballfan in Zukunft ohne Sig- der tiefenpsychologisch durchgewalkten dianer ist es langst klar, daB eine 

mund Freud nicht mehr auskommen. Ent- Elf. schaft verlieren muB, die die ganz 

iE Wirtschaft und Industrie gehért der weder er kann eine Zwangsneurose von Folgerichtig wird die Frage des Sport- eine riesige Flasche vor Augen h 

Betriebspsychologe seit langem zum einer Phobie unterscheiden, oder er wird reporters vor Beginn eines Spieles an den ein Plakat fir Saftwirstchen. Hier : x 
festen Bestand jedes modernen Unter- nicht mehr mitreden kénnen. Mannschaftskapitan zukinftig nicht mehr noch groBe ungeléste Probleme, d p 

nehmens. Er allein kennt die geheimnis- Mit Tuten und Blasen und ,,Schiedsrich- lauten: ,,Wie sind Ihre Jungs heute in durch eine verstandnisvolle Zusa 

vollen Zusammenhange zwischen dem ter pfui!‘ ist es nicht mehr getan. Damit Form?", sondern: ,,Hat der Seeleninge- arbeit zwischen Wirtschaftswerbur 

Exterieur des Arbeitsplatzes und dem konnte man die seelisch verklemmten nieur ordentliche Arbeit geleistet, und Sportveranstaltern zu lésen sein w 

seelischen Interieur des Beschaftigten Spieler einer vergangenen Fu@ballara an- fiihit sich Ihre Elf hinreichendenthemmt?* Der Meidericher SV hat dem FuBba' 

und sorgt mit sanftem Streicheln des feuern, die beim Sturm tber den griinen Natiirlich kann auch dem Seelenarzt ein- Wege gewiesen. Es ist nur eine Fra pees 

Unterschwelligen im Arbeitnehmer fir Rasen nicht wuBten, welche Menge Kom- mal ein Mi®geschick unterlaufen, zum Zeit, bis jeder Verein seinen festang a 

eine Steigerung seiner Tagesleistung. plexe sie mit sich herumschleppten. Wie- Beispiel wenn er den Mittelstiirmer mit ten Psychiater haben wird. Der Fue "<= 

Was der Wirtschaft recht ist, mu8 dem viel Kombinationen mégen in den Eimer der Psychotherapie fiir eine Agoraphobie sport ist in die Bereiche des Meta. ae 

Sport billig sein, denn auch er ist auf gegangen sein, nur weil das Es des Spie- behandelt, wahrend eine Therapie gegen schen vorgestoBen, er befindet sig pa 

Leistungssteigerung bedacht. Dies sagte lers der Kontrolle durch sein Uber-Ich vor- Odipuskomplex das richtige gewesen dem Weg zum Ubersinnlichen. D Ss: 

sich der FuBballverein Meidericher SV tibergehend entglitten war? Wieviel Tore ware. Aber das sind Kinderkrankheiten. schauer wird sich darauf einrichter® 

und engagierte als erster deutscher Bun- wurden allein deshalb nicht geschossen, Weit schwieriger wird es sein, die Gegner sen. In Zukunft wird nach einem v4 

desliga-Klub fiir teures Geld einen Ver- weil im Moment des Schusses irgendeine zwecks Erhéhung des Reizspiegels bei nen Spiel nicht mehr der Schieds# 
einspsychologen. stérende Zwangsassoziation das Unter- der eigenen Mannschaft zum Tragen verpriigelt, sondern der Vereinsps) 

Das krempelt den ganzen FuBball um. bewuBte des Schiitzen hemmend iber- roter Leibchen zu Gberreden, wenn sie ter. : 
War man bisher gewohnt, einen Spieler lagerte? bisher etwa griine trugen. Oder wer hat Gerd Angermann
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