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ra i ‘6: ee Aut den fir die Zukunft der gesamten Menschheit wichtigen , 4 

be eS - Gebieten der Schul- und Berufsausbildung sowie des Arbeits- PH Pr 4 

2 Ba ia * und Gesundheitsschutzes fiir die Jugend in der ganzen Welt e.. 

By =) e kénnte unendlich mehr geleistet werden, wenn nicht Milliarden a . ‘ 
ail - fir das Wettristen und fir die Experimente mit Sputniks und 5 / 

‘ Raketen_verwandt wirden." Diese Feststellung traf der Vor- Ps 

F sitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Willi Richter in = 

r seiner Rede vor der 44. Internationalen Arbeitskonferenz in y 
a Genf. 

Richter bezeichnete es als erschitternd, da8 nur etwa die Halfte “hes a 

PS 2a aller Kinder in der Welt zur Schule gehen kann, und in manchen ee. a 
Landern und Gebieten sogar 70 bis 80 v. H. der Kinder heran- 

wachsen, ohne jemals Lesen und Schreiben gelernt zu haben. | 

Adolph Kummernuss 65 Jahre Diesen Kindern fehle fiir ihr spateres Leben eine der Grund- Withelm Pawlik 60 Jahre alt { 

voraussetzungen fir ihr Fortkommen, aber auch alles notwen- * q 

In Hamburg geboren, wuchs Adolph Kummernuss im Kreis dige Wissen, um spater aktiv am politischen und kulturellen Am 25.Juni wird der Vorsitzende der Gewerkschaft Hande|, | 

von elf Geschwistern auf. Bereits 1909 wurde er Mitglied des Leben ihres Volkes und Staates teilnehmen zu kénnen. Banken und Versicherungen (HBV) im Deutschen Gewer- 

Arbeiterjugendbundes. Als junger Hafenarbeiter trat er 1912 Es sei deshalb sofortige und umfassende Abhilfe sowohl im schaftsbund, Wilhelm Pawlik, 60 Jahre alt. Seit nunmehr zwéli_ 

dem Transportarbeiterverband bei. Dort ibertrugen ihm die nationalen als auch im internationalen Rahmen notwendig. Jahren steht er an der Spitze dieser Organisation. q 

Kollegen bald gewerkschaftliche Funktionen. 1918 wurde Adolph Jugendfragen kénnten nicht langer nur eine Angelegenheit der Schon als 14jahriger Lehrling bei der Konsumgenossenschait 

Kummernuss Branchenleiter und Mitglied der Sektionsleitung einzelnen Vélker sein, sondern die Internationale Arbeits- Essen, wurde Wilhelm Pawlik Gewerkschaftsmitglied. Aut 

des Transportarbeiterverbandes fiir den Hamburger Hafen. Von organisation miisse die Lésung der Jugendfragen in weltwei- Grund seiner Fahigkeiten und seines Eintretens fir die Inter- 

1926 bis 1927 konnte Kummernuss durch den Besuch der Aka- tem MaBstab vorantreiben. essen der Arbeitnehmer bestellte ihn dann der Verband der 

demie der Arbeit sein Wissen festigen und vertiefen. Danach Die Gewerkschaften in den alten Industrielandern hatten frih- Gemeinde- und Staatsarbeiter zum Vertrauensmann, Unter- 

iibernahm er eine hauptamtliche Tatigkeit bei der Ortsverwal- zeitig die gegenseitige Abhangigkeit von guter Allgemeinbil- kassierer und Schriftfihrer der Ortsverwaltung Essen. 1922 

tung Hamburg des ,,Deutschen Verkehrsbundes". In dieser dung und guter Berufsausbildung erkannt. Sie hatten darauf holte ihn der Hauptvorstand seines Verbandes als Gewerk- 

Zeit war er auBerdem Wobhlfahrtspfleger in der Hamburger Alt- hingewirkt, daB die staatlichen Schulsysteme durch entspre- schaftssekretér nach Berlin. Spater wirkte er in Magdeburg, 

stadt, Beisitzer im Hamburger Oberlandes- und Schwurgericht chende gewerkschaftliche Einrichtungen erganzt wurden. Heute Erfurt und Essen. Al 

und im Arbeits- und Landesarbeitsgericht. standen die Gewerkschaften in den Entwicklungslandern vor 1933 wurde Wilhelm Pawliks erfolgreiche hauptamtliche dr 

Die Machtergreifung der Nazis brachte Adolph Kummernuss den gleichen Problemen, allerdings unter viel ungiinstigeren gewerkschaftliche Tatigkeit durch die nationalsozialistischen si 

fristlose Entlassung, Verfolgung, Gefangnis und Konzentra- Voraussetzungen und in ungleich gr6Berem AusmaB. Der Inter- Machthaber unterbrochen. Polizeiaufsicht und langjahrige Ar- lic 

tionslager. Nach dem Verbot der Gewerkschaften arbeitete er nationale Bund Freier Gewerkschaften habe es aber von jeher beitslosigkeit waren sein Schicksal. Nachdem Zusammenbruch —9¢ 

illegal weiter und blieb mit auslandischen Bruderorganisatio- als vornehmste Pflicht angesehen, den Schaffenden in den Ent- des Dritten Reiches stelite Wilhelm Pawlik sofort seine ganze "i 

nen standig in Verbindung. 1935 wurde der aufrechte Gewerk- wicklungslandern bei der Uberwindung des Analphabetentums Kraft beim Aufbau der Gewerkschaftsbewegung zur Verfiigung. 

schafter wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt. zu helfen. Er wurde Geschaftsfiihrender Vorsitzender des DGB-Ortsaus- | S¢ 

Adolph Kummernuss gehérte zu denen, die 1945 beim Wieder- Die Aufgaben der Gewerkschaften sind, wie Richter in diesem schusses Essen. 1948 beauftragte ihn Hans Béckler mit der di 

aufbau einer neuen Gewerkschaftsbewegung dabei waren. Er Zusammenhang betonte, tiber die Lésung sozialpolitischer Griindung der Gewerkschaft Handel, Banken und Versiche- ti 

zahit zu den Mitbegriindern der Gewerkschaften in der Probleme langst hinausgewachsen. Die unabhangigen Gewerk- rungen. ve 

Hansestadt und wurde wenige Monate spater zum Vorsitzen- schaften als bedeutender Faktor in Wirtschaft und Gesellschaft Zur Vollendung seines 60. Lebensjahres wiinschen die Arbeit- 

den des Ortsausschusses samtlicher Gewerkschaften Ham- spielten eine wichtige Rolle in der staatsbirgerlichen Erziehung nehmer, vor allem die Beschaftigten im Handel, beiden Banken, © 

burgs gewahlt. jugendlicher Arbeitnehmer und leisteten durch ihre Bildungs- Versicherungen und in den Wirtschaftsdiensten, da8 Wilhelm Je 

Kummernuss war einer der ersten Deutschen, der den Kontakt maBnahmen einen wesentlichen Beitrag bei der Erziehung jun- Pawlik noch recht lange seine Tatkraft und Entschlossenheit | P' 

zu den Internationalen Gewerkschafts- und Berufsorganisa- ger Menschen zum freien Denken und damit zur demokrati- zum Wohle aller schaffenden Menschen in der Bundesrepublik | F' 

tionen wieder aufnahm und im Ausland um Verstandnis fir schen Ordnung, in der allein Freiheit und Menschenwiirde még- einsetzen kann. i 

den demokratischen Aufbauwillen in Deutschland warb. Als lich sind. Nur dort, wo es eine einige, unabhangige und starke tr 

Anerkennung fiir diese Tatigkeit wurde er am 30. Januar 1948 Gewerkschaftsbewegung gibt, gebe es eine im Volk verankerte, DGB gegen Verlangerung der Lehrzeit N 

in den Generatrat der ,,Internationalen Féderation der Gewerk- vom Volk getragene und taglich mitgestaltete Demokratie. gi 

schaften des Personals éffentlicher Dienste“ (IOD) und am Nach den Erfahrungen mit autoritaren und totalitaren Systemen In einem Schreiben an den Prasidenten des Bundesrates be- 4 
24. Juli 1948 in den Generatrat der Internationalen Transport- aller Art treten die im Internationalen Bund Freier Gewerk- gri8t der Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbun- di 

arbeiter-Féderation (ITF) gewahit. Auf dem Vereinigungs- schaften vereinten Organisationen dafiir ein, daB die Jugend des, da8 durch die ,,Verordnung Gber die Festsetzung der Lehr- 9 

verbandstag der OTV in Stuttgart wurde Kummernuss 1. Vor- weder in Deutschland noch in irgendeinem anderen Land der zeitdauer im Handwerk"' die Dauer der Lehrzeit fur alle Hand- V 

sitzender der Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Welt in einem System der Unfreiheit aufwachst. ,,Wenn Ver- werksberufe festgesetzt wird. Er wendet sich aber dagegen, dai 

Verkehr (OTV). treter der kommunistischen Héilslehre aus ihrem Wunschden- die bisher Gbliche Lehrzeit von drei Jahren fiir Kraftfahrzeug- 4 
Auch iber die Grenzen der Bundesrepublik hinaus fand die ken heraus verkiindeten, unsere Kinder und Enkelkinder wurden elektriker, Elektroinstallateure, Radio- und Fernsehtechniker 

gewerkschaftliche Tatigkeit von Adolph Kummernuss Beach- Kommunisten sein, so wissen wir", sagte Richter, ,,da8 man die sowie Karosseriebauer auf dreieinhalb Jahre verlangert werden 4 
tung und Anerkennung. Der Generalrat der 16D, der 48 Orga- Freiheit mit Hilfe bestimmter Methoden einige Jahre, vielleicht soll. Nach Auffassung der Gewerkschaften geniigen auch fir | t 

nisationen mit iber 2 Millionen Mitgliedern in 28 Landern der auch einige Jahrzehnte riicksichtslos unterdriicken kann. diese Berufe die augenblicklich geltenden Lehrzeiten von drei“ 

Erde umfaBt, wahlite ihn am 9. November 1956 zu seinem Prasi- Ebensogut wissen wir aber auch, daB jedes totalitare System Jahren véllig zu einer erfolgreichen Berufsausbildung. Stat!“ 

denten. zum Scheitern verurteilt ist, weil es gegen die Natur des Men- einer Verlangerung sollte die Ausbildung intensiviert werden. V 

schen ist. Daran andern alle technischen und wirtschaftlichen i 

Erfolge nichts. Sie kénnen niemals ein System der Unfreiheit In dem Schreiben weist der DGB darauf hin, daB die Begriin V 

rechtfertigen, vor dem die Menschen iberall in der Welt fliehen, dung der Verordnung vom Bundeswirtschaftsministerium nicht | § 

wenn sie die Méglichkeit dazu haben." zutrifft, in der es heiBt:,,In vergleichbaren Berufen der Industrie 4 
Drexel-Preis fiir Gewerkschaftsredakteur betragt die Ausbildungszeit ebenfalls dreieinhalb Jahre.‘ Denn 7 

die Lehrberufe Kraftfahrzeugelektriker, Radio- und Fernseh- h 

Der Redakteur der ,,Gewerkschaftlichen Monatshefte", Dr. Wal- techniker sind in der Industrie nicht bekannt und kénnen daher | 

ter Fabian, Vorsitzender der Deutschen Journalisten-Union in auch nicht zu Lehrzeitvergleichen herangezogen werden. Da-_ " 
der IG Druck und Papier, erhielt in Anerkennung seiner jahr- gegen betragt die Lehrzeit fir Elektroinstallateure und Karos: K 

zehntelangen, vielseitigen, journalistischen Arbeit und seines seriebauer in der Industrie drei Jahre. Daher sollte es auch im — ¢ 

Wirkens fir die Berufskollegen den Preis der Joseph-E.- DGB: Ostkontakte verstoBen gegen KongreBbeschluB Handwerk bei einer Lehrzeit von drei Jahren bleiben. t 

Drexel-Stiftung (Nirnberg) fir 1960. Die gleiche Auszeichnung Der DGB bittet den Prasidenten des Bundesrates, die gewerk- 

wurde dem Schriftsteller Dr. Robert Jungk (Wien) und der Der Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes schaftlichen Argumente bei den Beratungen gebihrend zu | 
Graphikerin Hanna Nagel (Heidelberg) zuerkannt. stellte in seiner Sitzung am 24. Juni 1960 in Disseldorf einmitig beriicksichtigen und die Verlangerung der Lehrzeit aus der Ver- | | 

fest, da8 auf Gewerkschaftstagungen gestellte Antrage, deren ordnung zu streichen, € 

Mittellung anf Grund des € 2) Abs. 2 Sats 4 des Preasepesatzes Verwirklichung zu einer Aufnahme von Kontakten mit dem 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. November 1949: FDGB und den iibrigen politischen Organisationen der Sowjet- | 

Aarts sod DM. Cecclcchatton, Vermoneniventattanas, zone fahren warde, dem Beschlu8 des DGB-Bundeskongres- | 
und Treuhandgesellschaft mbH des DGB. ses in Stuttgart 1959 widersprechen. Dazu gehéren auch An- 

trage auf Entsendung von Studienkommissionen in die Sowjet- DGB gegen Notdienstgesetzentwurf | 

, Aufwarts", illustrierte Zeitung des Deutschen Gewerk- zone. | 

schaftsbundes fiir junge Menschen. Erscheint im Bund- In seinem Stuttgarter KongreBbeschlu8 hatte der Deutsche Der Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes hai 
Verlag GmbH., KéIn-Deutz, SchlieBfach 6. Verlagsleiter: Gewerkschaftsbund Kontakte mit dem FDGB, der FDu und allen sich am 24. Juni 1960 in Disseldorf mit dem Gesetzentwurf der ' 

Wilhelm Biedorf. Verantwortlich fiir Inhalt und Gestal- Ubrigen von der SED abhangigen Organisationen abgelehnt, Bundesregierung zu einem Notdienstgesetz (Bundestags- 

tung: Hans Dohrenbusch. Tel. 83881. ,,Aufwarts" er- weil diese Organisationen zur Starkung des Ulbricht-Systems drucksache Nr.1806) befaBt. Nach Auffassung des DGB- ( 

scheint monatlich einmal. Bestellung durch die Post. beitragen und dadurch fiir die Aufrechterhaltung der deutschen Bundesvorstandes steht der Entwurf im Widerspruch zu den _— | 

Bezugspreis durch die Post vierteljahrlich 1,15 DM Spaltung mitverantwortlich sind. Grundrechten unserer Verfassung, insbesondere zu Artikel 12, a | 

einschlieBlich Zusteligebiihr. Unverlangt eingesandten Der DGB-Bundesvorstand erklart ausdricklich, daB der Stutt- zu arbeits- und sozialrechtlichen Grundsatzen und zu Uberein- | 

Manuskripten muB Riickporto beigefiigt werden. Kupfer- garter KongreBbeschluB fiir alle im DGB zusammengeschlos- kommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Auf Grund at 

tiefdruck: M. DuMont Schauberg, K6in. senen Gewerkschaften verbindlich ist. dieses Sachverhaltes lehnt der DGB den Regierungsentwurf ab. 
' 
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Als die Hitze des Hochsommers im geschlossenen Raum zum Verteidigungsdienst mit einer bestimmten Waffe ist weder so ganz wohl", das bringt ihm Sympathien ein. Die Uberzeu- 

che drei®ig Grad erreicht, tun es die Offiziere den Zivilisten gleich: rechtswidrig noch unsittlich. Er entbindet den Soldaten nicht gung des Oberstleutnant: ,,Krieg ist sinnlos, aber als mégliches 

hen sie ziehen die Récke aus und krempeln die Armel auf. AuGer- von seiner Gehorsamspflicht.“ Bestiirzung bei dem jungen Verhangnis noch immer tiber uns. Ich mache ihn nicht unmdg- 

Ar. lich sehen nun alle gleich aus: Student, Arbeiter, Dozent, An- Protestant: ,,Wenn das die offizielle Meinung unseres Staates lich, wenn ich mich auf Unterwerfung einstelle. Ein demokra- 

uch gestellter, Offizier und Kriegsdienstverweigerer. Aber es gibt ist, muB ich den Kriegsdienstverweigerern beitreten.“ tisches Parlament hat mir meinen Auftrag gegeben: nicht den 

nze nicht nur gemeinsame Hemdsarmel wahrend der Wochenend- der Vorbereitung auf einen Angriff, aber den einer méglicher- 

ing, veranstaltung des Jungen Kreises der Bremer Volkshoch- Frage der Zwanzigjahrigen: wann kommt fiir sie die Gewissens- weise notwendig werdenden Verteidigung. Verzicht auf Ver- 

us- schule: Sorge, Unruhe, Zweifel, Gewissensnot verbinden alle: entscheidung? Mit dem Einberufungsbefehl? Oder erst spater teidigung bedeutet Verzicht auf nationale Existenz.“ 

der die Zwanzigjahrigen und die Angehérigen der Kriegsgenera- mit dem méglichen Kommando zu einer Atomwaffe? Kann man 

he- tion. ,dugend und Wehrpflicht“ heiBt das Thema. AuBerlich zuerst ja und spater nein sagen? Wie sehen die praktischen Der Offizier nimmt die Skrupel junger Menschen sehr ernst. 

verlauft alles ruhig. Aber die Erregung unter der Oberflache ist Konsequenzen aus. Bischof Dibelius wird zitiert: ,,Wenn ich nWenn ich merke, daB ein Soldat, den ich zur Ausbildung an 

eit. undberhérbar. Junge Leute schlagen sich die Nacht um die fiinfzig Jahre jiinger ware und wirde zu einem der modernen einer Atomwafte kommandieren mu8, echte Gewissenskon- 

en, Ohren und diskutieren in kleinen Gruppen weiter. Sie gehéren Massenvernichtungsmittel kommandiert, dann wirde ich zu flikte hat, dann suche ich nach Wegen, ihn von diesem Kom- 

21m jener Generation an, von der unbelehrbare Erwachsene mit meinem Militarpfarrer gehen - denn der ware dazu da! - und mando zu befreien.* Die Antwort auf die Frage, warum er so 

1ei{ penetranter Hartnackigkeit behaupten, sie habe wenig mehr als wirde ihm sagen: ,Hilf mir weg von diesem Kommando! Ich handein wird, macht den Oberstleutnant wirklich zum Staats- 

plik Firlefanz und Wirtschaftswunderwohlstand im Sinn... kann es nicht‘. Kritik an diesem scheinbaren Ausweg wird birger in Uniform: ,,Weil ich sehe, daG er leidet. Ich leide auch. 

laut. Darf ein Christ fiir sich ablehnen, was er einem andern Aber ich entziehe mich meinem Auftrag trotzdem nicht." 

Im Schullandheim vor den Toren der Stadt beginnt man am zumutet? Mu er nicht entweder ganz ja - mit allen Konsequen- 

Nachmittag ohne die Offiziere der Bundeswehr. Es wird hart zen -—oder ganz nein mit allen Konsequenzen sagen? Wie aber wird, wie muB er im Kriegsfall entscheiden? Wird er 

gefragt und hart geantwortet. Ist die durch Mehrheitsbeschlu8 dann noch Ricksicht auf das Gewissen der Soldaten nehmen 

be- des Parlaments eingefiihrte Wehrpflicht ein ,,legitimes Kind Die Zitate von anderen Theologenprominenten verwirren die kénnen (und dirfen), die (wie Dibelius) bitten: ,,Hilf mir weg 

sn- der Demokratie (Theodor Heuss)? Der junge Studienrat, Mit- Gemiter noch mehr. Gollwitzer: ,,Steht fest, da8 der Zweck von diesem Kommando, ich kann es nicht? Wieder ist die 

hr-_ glied der Internationale der Kriegsdienstgegner, bezeichnet die zwar Mittel, aber nicht alle Mittel heiligt, so wird der Politiker Frage nach dem teilbaren Gehorsam da. Sie bewegt auch den 

,d- Wehrpflicht als ,,Bastard der Demokratie“. Warum machen so nicht in der verfihrerischen Meinung bekraftigt werden dirfen, Offizier. Der direkten Antwort weicht er aus. ,,Wir arbeiten ja 

lag Wenig junge Leute von der vom Staat geschaffenen Méglichkeit alles, was ihm gerade fiir seinen Zweck ratsam, ja unentbehr- an der Verteidigung, damit das Verhangnis uns allen erspart 

ig- _ der Kriegsdienstverweigerung Gebrauch? Ein Zwanzigjahriger: lich erscheint, sei damit auch gerechtfertigt und erlaubt. Er bleibt. 

ker Sie wissen zu wenig davon. Es fehit an Informationen. Man wird vielmehr zur Frage nach der Grenze zwischen den még- 

len _ halt die Kriegsdienstverweigerer fiir Untergrundleute und firch- lichen und den ausgeschlossenen Mitteln standig angehalten Und noch eine Frage wird von einem jungen Mann der Kirche 

fiir tet Schikanen und Nachteile, wenn man den Wehrdienst ver- werden missen.“‘ Hans Asmussen: ,,Es ist unser Herz, in dem an den Oberstleutnant gerichtet: ,,Darf der Soldat im Falle eines 

rei weigert.* Warum werben die Kriegsdienstverweigerer nicht die Siinde sitzt. Deshalb kann der Abwurf einer Atombombe Verhangnisses zu jedem Mittel der Technik greifen?" Die Ant- 

att wirksamer, die Bundeswehr wirbt ja auch mit allen Mitteln? Der eine gleich schwere Siinde sein wie das Unterlassen eines sol- wort kommt ernst, bedriickt, aber klar: ,,Zu jedem Mittel, das 

sn,  Vertreter der IDK: ,,Wir sind arme Leute, wir haben kein Geld.” chen Abwurfs." die Situation erfordert.* Der junge Protestant und der Kaplan 

im Zusammenhang mit der Werbung der Bundeswehr fallt das der katholischen Kirche machen aus ihrer Bestirzung keinen 

in- _ Wort vom ,,Chlorodontgebi8 hinter dem Steuerknippel". Die- Niemand schlaft ruhig Hehl: ,,Da diirfen die Kirchen nicht mehr mitmachen. Sie mis- 

h ses Werbefoto und die lappische Frage: ,,Auch Du zur Bun- sen Protest anmelden.‘' Der Wehrdienstverweigerer: ,,Viele 

rie | deswehr?“ sind nach Ansicht der kirchlichen Vertreter billige Die Atombombe zur Verteidigung westlicher Kulturgiter, ist kleine Proteste und Taten geniigen nicht mehr, wir missen 

nn. Tauschungen. ,,So wird man der Frage, die auf die jungen dies nicht ein wahnwitziger Widerspruch? Mit unmenschlichen schreien." 

h Menschen wartet, nicht gerecht. Die Ausbildung zum Soldaten Mitteln ,,Menschlichkeit sichern wollen? Der junge Wehr- 

e: ist eine Ausbildung zum Téten. Es ist unverantwortlich, dies dienstverweigerer fragt es. Er zitiert den CDU-Rebellen Peter Hier wird das Dilemma nahezu vollkommen, weil die gegensei- 

a: nicht auszusprechen.“ (Am andern Tag verurteilt der Oberst- Nellen: ,,Sollte unsere westliche Welt untergehen, dann nur tige Aufrichtigkeit nahezu vollkommen ist. Krieg ist ein uner- 

S leutnant und Bataillonskommandeur diese Art der Propaganda verzweifeit und trotzig und durch den Verrat an ihrem eigenen laubtes, unsittliches Mittel. Alle sagen es: vom Wehrdienst- 

im der Bundeswehr eindeutig. Er sagt: ,,Sie ist zum Kotzen"). Weg und Stil. verweigerer bis zum Soldaten. Der gegenwartige Friede ist ein 

Der Vertreter der katholischen Theologie unterscheidet zwi- Friede der Angst unter der Atombombe, kein ethischer Friede. 

K- schen Wehrdienst und Kriegsdienst. Zum Wehrdienst (Ver- Aufgeriittelt, beunruhigt sagen die Zwanzigjahrigen: ,,Jederhat Staat, Demokratie und Freiheit sind schutzwirdig und schutz- 

ZU teidigung), sagt er ja, den Kriegsdienst (Angriff, Eroberung) recht und jeder hat unrecht. Wir missen uns aber entscheiden. bedirftig. Mit welchen Mitteln aber darf dieser Schutz prakti- 

‘r: lehnt er ab. Niemand findet wahrend dieser eineinhalb Tage Wer hilft uns weiter?“ Die Probleme lassen in der Nacht nie- ziert werden? Wann ist Pazifismus eine Tat, wann eine Schuld? 

eine Antwort auf die Frage, ob im Hexenkessel eines modernen manden ruhig schlafen. Wahrend dieser Fragen sitze ich zwischen dem Oberstleutnant 

Krieges Gberhaupt noch zwischen Verteidigung und Angriff und dem Kriegsdienstverweigerer. Beide Gesichter sind ge- 

unterschieden werden kann. Gemeinsame Bestiirzung und Rat- In diese ihm nicht bekannte Atmosphare kommt am andern zeichnet von Erschdépfung, Sorge und innerer Not. Gemeinsame 

losigkeit. Tag der Oberstleutnant der Bundeswehr. Er sieht blendend aus Merkmale fiir zwei Menschen, die scheinbar eine Welt trennt. 

im ,,bunter Rock“. ,,So schick habe ich mir einen Offizier vor- Es hilft nicht, aber es gibt ein wenig Trost in dem heillosen 

Die aufregendste Frage gestellt", sagt ein junger Mann leise zu seinem Nachbarn. Es Dilemma. 

Klingt nicht wie ein Kompliment. Der andere mahnt: ,,DaB er 

al Auf einmal ist die aufregendste Frage dieser Diskussion da: schick ist, ist kein Argument gegen ihn. Bleiben wir sachlich. Bei der waffenlosen Schlacht dieses Wochenendes gab es 

er »Gibt es einen teilbaren Gehorsam?“ Der Sprecher des Pro- Wo steht geschrieben, daG ein Offizier krumm und schief sein keine Anklager und keine Angeklagten, keine Sieger und 

s-  testantismus hat sie heraufbeschworen. Mit einer konventio- muB ?* Besiegten. Nur Uberlebende. Sie wollen weiter Gberleben, 

3- nellen Waffe, sagt er, wirde er, wenn es unvermeidlich sei, um- sprechen, suchen. Sie wollen aufrichtig sein und sich keine 

n gehen (,,was ich damit tue, ist far mich noch in etwa kontrollier- Der Offizier vertritt seine Sache gut und aufrichtig. Er ist Matzchen vormachen. Sie wissen: es geht um todernste Dinge. 

2, bar und Gberschaubar“), den Befehl zum Druck auf den Knopf 45 Jahre alt und mit der Unterbrechung nach 1945 seit 25 Jahren 

n- der Atombombe misse er aus Gewissensgriinden ablehnen. Soldat. DaB er sich sogleich einschlieBt in den Kreis der Fra- 

id Der Wehrdienstverweigerer zitiert das Bundesverteidigungs- genden, von Gewissensnéten Gequalten, daG er ehrlich zugibt, 

D. ministerium (Bulletin des Presse- und Informationsdienstes mit dem Soldatsein, das sei ,,nicht mehr so ohne weiteres drin “4 

der Bundesregierung Nr. 255): ,,Der Befehi an den Soldaten wie friher“ und ,,ich fihle mich in meiner Uniform nicht mehr Lilo Weinsheimer 

ye
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der Cewerksch : erkSchatt- Holz ¢ 
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Dis a 
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Im Saal ein Nickerchen... die Uhr ist viere... _[ 
Der Redner liest und liest und redet seins... r 
Dann sitzen wir in Reihen froh beim Biere r 
und trinken, trinken immer noch eins... . 

Kurt Tucholsky: Die Tagung 

Nun, diesmal hatte er aber bestimmt unrech : 
Das war keine Tagung nach ,,klassischem e. 

Vorbild, sondern wirklich eine runde Sache 5 

Der offizielle Titel: ,,Bundesjugendkonferen ' 

der Gewerkschaft Holz", der Ort: Kassel, die [* 
Zeit: Ende Juni. Und um noch einmal auf Tu-| = 

cholsky zu kommen: Da war weder einer, de P 

(RRS i 3 a aera RRR TETRIS OE las und las, noch jemand, der sich einem Nik ‘ 

eee ire Be $i Beciee e028 kerchen hingeben konnte. Dafiir ging es viel z. 
"aaa a he eee ees heiB her, es wurde diskutiert, miteinander ge- ~ 
es AA ees Bere = = ¢ i : ee oe. 
Ee A eae PANS a sprochen, das Fiir und Wider abgewogen unc f 

‘ “eae eo 3 Becists dann entschieden. 5 

Sas eee ee ¥ Aber vielleicht sollte ich doch von vorne an- 

i ee Ee pee ” fangen. Etwa so: ,,In der Gewerkschaft Holz 

a “Sees oa eres ae Be ee ~ 7 3 sind 23000 Jugendliche organisiert, deren wirt- . 

cn See ia es A mys schattliche und soziale Betreuung uns ein be-| ¢ 
LSTA Re ae ae / Sgprs it sonderes Anliegen..." Oder so: ,,...auBer- |“ 

ae Bag ea Ba: ~~ 3 } r ordentliches Bedirfnis, auf die umfassende 4 

a ea ie 2 a b . ( a Bedeutung dieser Tagung hinzuweisen.. .' i 

"eRe te fOr | dp } j Oder gar: ,,Die Jugend ist der Garant der Zu- § 

; doe ES SAIS | q z kunft und wird dereinst..."' Nichts von alledem. i. 

eat eh a ee 4 | / & ive Es war kein Kongre®B der ,,G’schaftlhuber“ 

ee oe | | f e kein Treffen von Berufsjugendlichen - wie es 
we i = | Bi ny ja bei manchen Vereinen vorkommen soll - q 

eee ce) ee fo '8 zt | keine Tagung, die mit betontem Bierernst von 

+7 Fs ga! ae FFs 54 J a {k. ah Anliegen und Erkenntniswerten sprach, nein, — 

iepeeadaga gaa eb: | \ —_ R — he lg cy es trafen sich einfach junge Menschen, die i 
fags ph erent 4 i <2 j re me 7 >See iber das sprachen, was sie bewegt. Und die i 

eee ae ea atk | i } \ eo eee oy paar falschen Téne, die in Kassel vielleicht zu) 
ie BEET | A fix: 4 4 F ‘ i \ a ee \ héren aren: die kamen nicht von den Jungen i 

ae te Fis we p- ee : ey ee Aber ,G'schaftihuberei ist bei der Holz-| ( 
Rae eee, | St Py, s3 rue eg] ‘ arbeiterjugend nicht drin. Einmal sind es vie! — 

ne ie ES il ey % ‘x es aay s ] 11 zu nichterne Burschen, die auf so etwas recht : 

| ae -£ — = Shy i 7 be sauer reagieren— sowohl auf solchen Tagen als 4 

fee — a =a j \ Fo gee - ¥ i Ta Bt \ auch zu Hause im Betrieb -, zum anderen gibt 

(= - . i $ 2 ‘ 5 4 es gar keine Gelegenheit dazu. Wenn namlich : 

a % &-F Fu y j E nur ein Mann hauptamtlich die ganze Jugend- ; 

ee wf # i 2 of a i arbeit der Gewerkschaft Holz macht - und das |) 
F 5 ' i. | —!. ok war bisher Artur Farrenkopfs Aufgabe -, der | 

(ies re muB sich ganz schén drehen, um dberal! | 

A . oe = ee sa eee herumzukommen. Sein Schreibtischstuh! wird i 

ae A\ ce pene > kau warm. i 

oS i fe —CO#CiaB etwas gettan wurde, das zeigte der Ge- |) 
a = 5 ae PPC) ee Oo : is Ss <7 a schaftsbericht. Es war die Rede von dem vielen 

Me ee s y A MTN fe ouive a sot % Mihen um die Jugend-in den Gruppen, inden 

fey . om SY eae. Berufsschulen, in den Werkstatten, in den | 
7 » cS cs Lee \ S Vg sna NS ufss: el len 4 tten, le i 

/ ey, \ “4 oO; JFSTH IN Y\O\ ~~ tan bes ‘ Fabriken. Dicke Schornsteine gibt es beim 

, 1, = CP in | / if AAA we we Pa 7 % We Holz“ recht wenig-entsprechend ist auch die 
{/ : 7 — eee ay \ \ £ Ms oe eh Einstellung vieler Arbeitgeber. So manch klei- , 

I iV I ee) a a i } ae J Mh \ bes eee ner Krauter - bei dem noch viele junge Holz- 

wi | j ¥ Oo iW eo “Gy \o' ae Pree arbeiter ihre Lehre absolvieren miissen - will 

\\ \ | i \\y I \ So ee Sa] —onichts hdren von kirzerer Arbeitszeit oder | 
\ Rn Eq Wy bs LY | er et aa eee Bf besserer Erziehungsbeihilfe. , Wir haben das | 

\ ‘hy E ed \ <> | r . x ares friiher ja auch nicht gehabt', diese Ausrede ; 

WW a p = B ° \ \My - lo 9 ae mag manchem biederen Handwerker die rich- | 

i ky E YH) 4 } j ay amie —tige Eiinstellung zu sein. Aber heute liegt er 
q if 3 E \ \ I ae Se sy] Mes damit eindeutig falsch. Artur Farrenkopf nannte i 

f BY \ FS ol lol & y y aS Bes p einige Zahlen: In der Holzindustrie und im) 

4 ir aa eR Sci Ones) se ate Be Handwerk gab es 1957 noch ber 40000 Lehr- | 

4 iN 2 4 ' . ~ = ae ens » © ., Ss oN linge. Ein Jahr spater waren es nur wenig mehr 1 

= \ fs nee is i / | sae \ Seage als 32000. Schuld daran, so meinte er, seien 
es \ AQ ‘ Gs | pi bis: —. A LS ~~ = Tea alle diejenigen, die nicht einsehen wollen, daB 

9 = > A %& ws © an (Zi die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen 

aes a aan ee e Fo _>, Sa SNS fiir die Lehrlinge der heutigen Zeit angepaBt 

. eae go Be takes o LAF 5 A i? se werden missen. Unzufrieden waren deshalb 

Ri pleyt i 3 Nae Oo I ae . re >, <a die jungen Holzarbeiter auch mit dem neuen 

Bc a Sg ee | : ~ Sa Re we eae oP Rivet Jugendarbeitsschutzgesetz, das alles andere 

= Seiko — a Sar > ORY Se a dae ee Rls ein Fortschritt sei. Ist es ein Wunder, daB 
‘ — £—aeeees se ee” aera 5 “2s ae - Fcereea He oe A die Diskussion gerade hier recht gepfeffert 

eee ne SN ae Pe: are sis eeu Anis 

4 ce
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Ubrigens Pfeffer: den brachten auch die ,,Mai- Da hat Manfred sich wieder unparlamentarisch ausgedriickt . . . 
ninger‘ mit, das Kabarett, das am Abend von 

* Frankfurt heraufgekommen war. Ei der Deist, 

* “ta kam wahrlich keiner zu kurz, von den ,,faih- 

rerschrédrigen Burschen“ (des Verfassungs- 
schutzes) bis zu den Oppositionellen, die da 

fordern: ,,LaBt uns die CDU von rechts diber- 
, holen." 

: Am nachsten Tag sprach Gerhard Vater, der 

; derzeitige BoB der Holzarbeiter. Sein Referat, Fotos: Udo Hoffmann 
i ruhig, sachlich, nichtern, zeigte noch einmal 

,.. Buf, was hierzulande so alles ,,faul im Staate 
>, Danemark' ist. , oe oS i ae eee i 

ee oa Me aee4 oe 
: Und dann ging es an die Antrage: Kindigungs- 3 * oe 
; schutz fir die Betriebsjugendsprecher, ver- 4 ial 

ninftige Lehrlingsléhne, bezahlten Sonder- - 
urlaub fiir Jugendleiter, keine Lehrzeitverlan- al 

, perung im Handwerk, mehr Gewerkschafts- ? ‘ a ¢ F 
2 Kunde in den Schulen, Tariffragen. Aber auch a \ 
¢. um politische Dinge kimmerten sie sich. Was ae, \ Re 
,._ Sollen Kontakte zur Bundeswehr, wenn Solda- nw a — y 7 
, ten in Uniform an SS-Treffen teilnehmen; wo- ; 7 ee , . : of 
5 hin soll es fihren, wenn sogenannte Jugend- si, < i 
» Pffiziere bei uns in den Gruppen Reklame fir e 2 a 5 ‘3 

die Armee machen? ,,Wir sprechen nur mit } ro ie e 
unseren Kollegen, die ihren Pflichtdienst ab- 2 3 7 4 

| Jeisten missen", beschlossen sie. . Sy z P ; ‘ , = z a, 4 ‘A < 7 S Po) ‘ ey - Dann lag ein Antrag zur Wiedervereinigung “ s 7 
1 wor. Er fordert die Revidierung der Stuttgarter r 7 i De 
" | {kontakt-) Beschliisse und die Ausschépfung exe J 3 
; aller Méglichkeiten, um mit den jungen Arbei- j Sees or f 
, tern Ostdeutschlands ins Gesprach zu kom- ae / 

men. Hier gab es heiBe Diskussionen, sachlich, z 
"hart zwar, aber immer fair, auch dem gegen- Bee &- | 

liber, der anderer Meinung war. Der Antrag % 3 7 | 
ging durch — mit 26 gegen 19 Stimmen. Es ware & { Bs = ‘ 7 

, gut gewesen, wenn einige derjenigen, die nach- ths 5 

"her in der Offentlichkeit so lautstark von kom- oe : 
munistischer Infiltration getént haben und die Mes, : g } 

, schon glaubten, nunmehr sei der Untergang oi j \ | 
_ des Abendlandes gekommen, wenn die also in ek ti 

__ Kassel gewesen waren. Dann ware ihnen viel- 

Jeicht aufgegangen, daB diese Jugend nicht 

_ damit zufrieden ist,am 17. Juni einen Stafetten- Ich bin der Meinung . . . Wir sollten fordern . . . Weshalb so heftig ? ¢ 
jauf zu erleben oder fiir einige Monate ein 

"Brandenburger Tor im Knopfloch zu tragen - 
sondern fiir die die Wiedervereinigung ein Pro- Stimmen wir also ab . . . 

blem ist, um das sich hart zu ringen lohnt. 

Gewi8, Méglichkeiten scheint es nicht allzu - : s 
viele zu geben. Wird aber wirklich alles getan, ; j ? 5 i 

was mdglich ist? Sie waren skeptisch. \ ‘ oy 'g 4 

SchlieBlich sagte man ,,no" zu der Art und re at ‘ 4 i! @ 
Meise, wie der Amerikaner William S.Schlamm { | rs i oon : $ 
versucht, die Westdeutschen zu einem Krieg ss 7 4 — : y 
gen Osten zu bewegen. Die Holzarbeiterjugend ‘gee F J Py 
meint deshalb, der Mann solle sich die Bundes- - “ a - 
republik besser von drauBen ansehen. Ob man c . q CS z Se # se " " 
in Bonn der gleichen Meinung ist? Warten oes i pe \ z= e 
wir's ab. { \ aa f ) - eA ST , —— i 7 2 et 7 * ae os” 

Das ~ und einiges anderes - sind Brocken, die = Pe 4 ‘ 2 £ > YP > i 
keineswegs leicht zu verdauen sind. Aber sie ee SY B. a 4 | s , Ee \ 
haben guten Mut und die Zuversicht - Manfred A 4 F oS ‘ ic vo a ; 2 
aus Lilbeck, Inge aus Stadthagen, Gert aus 4 : : ¥ ip i e A Ng ee é om” ty + 
Wuppertal und Edda aus Heidelberg, die jun- fg P Be ag Th ex <s 
gen Tischler aus Munchen und Oeynhausen, Me ‘ a yy ix ‘ a 
die Holzarbeiterin aus Nirnberg und aus dem AA , Ba } / PY é ar CX 
Saarland -, daB sie etwas erreichen fur sich j fw | a ae 
und die anderen. Kassel war ein aufmunternder ; a = — er we i | 

we = a . - - : | RippenstoB. 
J AA i 

\ oo r | P i F ——— pol - ase eter Riemer 
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Am Bischofsplatz, auf dem Wege von der brannte und wuchs. Heureka, da war die Ma- Vielen Dank, meine Dame! sagte Klaus, lenz mit gebiihrendem Handedruck und fragte 4,4 

Schule nach Hause, sagte Klaus plétzlich zu dame! Sie schritt auf den Altmarkt zu, als wolle machte dann vor dem Herrn im Gehrock eine dann: ,,Und was hat nun die Tatsache, daB du de 

Férsters Fritz: ,, Mensch, lauf mal solo weiter! sie nach der JohannesstraBe - und dann war durchaus gelungene Verbeugung und stellte spater einmal auf die Universitat sollst, mii Si 

ich muB dringend hinter wem her. Und geh zu sie verschwunden. sich vor: ,,Ich heiBe Karl Klaus Meidner. Kiaus unserer Verkauferin Ziesche zu tun?“ Si 

meiner Mutter rauf und erzahle ihr, ich kame ist mein Rufname. Und meine Mutter hat ein De 
heute spater. Vergi8 es aber nicht!" Weg war Wo war sie hin? Er lief an die Stelle, wo er sie FriseurgeschAft. Das hei8t, sie hat kein Friseur- Klaus holte tief Atem. ,,Die Sache ist die..., 4,V 

er! eben noch gesehen hatte und befand sich vor geschaft. Sie frisiert in unserem Wohnzimmer. Friedel Ziesche heiBt sie? Die Adresse sager ze 

den Fligeltiiren der Konfektionsfirma Schle- Weil ich ein guter Schiler bin und das Gym- Sie mir nachher, wenn ich bitten darf. Ja, die 9F 

Fritz blieb noch eine Weile stehen und sah zu, singer & Co. Kurz entschlossen drangte er sich nasium besuche. Wenn es meine Mutter Sache ist die: Fraulein Ziesche hat sich mehr- Di 

wie Klaus iber den Platz rannte; wie er etwas am Portier vorbei, geriet in die Backfisch- schafft, soll ich spater auf die Technische mals von uns, von meiner Mutter, meine ich, 4.S 

zu suchen schien, rasch hinter einen Torbogen Abteilung, irrte an vielen kleiderbehangten Hochschule gehen. So etwas kostet natiirlich frisieren lassen. Wir haben unten am Haus ein $a 

sprang, wartete, vorsichtig weiterstieg. Wen Garderobestangen entlang und blickte verle- eine Menge Geld..." Schild. Da steht’s drauf. Na ja. Und vor vier- be 

mochte er nur verfolgen? Am liebsten ware gen um sich... Dawareine Treppe! Er sprang nich bin der Geschaftsfihrer Huback", sagte zehn Tagen war sie das letzte Mal bei uns unc W« 

Fritz nun seinerseits hinter Klaus hergeschli- die Stufen hinauf und sah, oben in der ersten der Herr im Gehrock, ,,und es freut mich auBer- sagte zu meiner Mutter, sie wolle am 16. hei- P' 

chen. Aber er solite ja zu der Mutter gehen, Etage, gerade noch, wie das Fraulein hinter ordentlich, daB du ein guter Schiler bist. Ich raten und als Braut frisiert werden. Mit Kranz ki: 

drehte sich also um und dberlieB den andern einer Spiegeltir verschwand. Ob sie ihn be- wollte friiher auch sehr gern studieren. Es war und Schleier. Und ein paar Tanten von aus- Di 

einem vermutlich auBerst spannenden Aben- merkt hatte und sich verstecken wollte? War aber zu teuer." warts kamen auch. Insgesamt sieben Képfe. 5; 

teuer. te hinter der Spiegeltiir ein geheimer Ausgang? »lhre Mutter hatte eben auch frisieren sollen", Die Trauung sei um drei in der Petri-Kirche. ri 

Wahrscheinlich nicht. Er wirde warten. schlug Klaus vor. Meine Mutter nahm fiir den 16. keine anderen Nn 

Klaus kam sich inzwischen vor wie Conan ,»,Das ging nicht gut. Denn sie starb schon, als Bestellungen an; als sie aber mit ihren Ondu- st 

Doyle oder gar wie Stuart Webbs. Er nahm »Willst du ein Abendkleid kaufen?" fragte je- ich sechs Jahre alt war." lierscheren und Haarnetzen und Kammen nach U! 

vorsorglich die Gymnasiastenmiitze vom Kopf mand. Es war eine nette, junge Dame mit »Mein herzlichstes Beileid’, sagte Klaus und der Johann-Meier-StraBe 4 kam, wo das Frau- 3 

und stopfte sie in die Bichermappe. Dann Griibchen. hielt Herrn Huback die Hand hin. Herr Huback lein wohnen sollte, und in der zweiten Etage — 

suchte er sich einen dicken Mann aus, hinter nNein, heute nicht", sagte Klaus, ,,ich warte dankte fir die, wenn auch verspatete Kondo- klingelte, da wohnte sie gar nicht dort!" »! 

dem er spazieren konnte, ohne von dem Frau- auf die StraSenbahn, meine Dame“, gab er un- x 

lein, das er verfolgte, gesehen zu werden. mutig zur Antwort. Die Verkauferin lachte ver- s 

gnigt. Das argerte ihn noch mehr als ihre Neu- fA ™w 

Wenn der Dicke bloB nicht so langsam gelau- gier, und er begann seine Beule zu driicken. = e 

fen ware. Klaus kroch hinter ihm hervor und »Die dummen Laternen", meinte sie mitleidig, Do ‘i 

versuchte es mit anderen Passanten. Doch die »tut's weh?" ‘ Ky ) 4 ™ 

Leute hatten keinen Schimmer von der Wich- » Nein, es ist kolossal angenehm", knurrte er. = egy e Y |e ; 

tigkeit ihres Amts! Sie bogen unvermittelt in Sie ging im Halbkreis um ihn herum und klopfte A i ¢ Fi 

ganzlich unwichtige SeitenstraBen ein oder ihm mit der flachen Hand eins hintendrauf. Er z ay pls x 7 : a 

blieben an Schaufenstern stehen oder Uber- _ nahm Boxerstellung ein und ballte die Fauste. icy J VS N r 
holten sein ahnungsloses Opfer. Er verzichtete Aber da 6éffnete sich auch schon die Spiegel- Me P y a i Y, i \ 

endlich auf jedes Versteckspielen, zog ein tir! Das Fraulein, das er bis hierher verfolgt lA : W/E @, A ite 

unbeteiligtes Gesicht und bot der Gefahr die _ hatte, trat heraus - ohne Hut und Mantel - und ef o/ “] { 
kleine Stirn. Die Verfolgte ging die HauptstraBe begab sich, als ob sie hier zu Hause ware, mit i 4 pee g . 5 

entlang, uber die Augustusbriicke, durch die einem Stullenpaket hinter einen entfernten par; rr y i / ud 

SchloBstraBe. Klaus starrte unausgesetzt auf Ladentisch. gy oo iH) Io 

den schmalen Ricken der schandlichen Per- Klaus ging wieder in Grundstellung und fragte |] o / g : 

son und bemihte sich, andere Leute zu be- bescheiden: ,,Ist das eine Kollegin von Ihnen, ‘ ‘ : ] \ 

trachten. Er musterte die Hauser und fing an, mein Fraulein?" \ f f i Wes D. is 

Fenster zu zahlen. Aber immer schielte er nach 1 \ \} (iG rs y d 

dem Fraulein, das, keine zehn Schritte vor ihm, Das Fraulein mit den Gribchen nickte und \ 2 1. S " 

durch die SchloBstraBe lief. Vielleicht wirde sagte: ,,Ist das die StraBenbahn?" I 48) ns 

sie sich seiner gar nicht mehr erinnern. Es war »Wirden Sie mir sagen, wie das Fraulein \ d K 

ja schon vierzehn Tage her... und sie hatte heiBt?" | \ iF) as 1A s 

ihn damals kaum bemerkt. Jetzt bog sie in das »,Du siehst ja aus, als wolltest du sie verhaften \ \ \ a ST “4 . 

SchmiedegaBchen ein! lassen! Was hat denn die Friedel angestellt?" ES | 4 R c 
,,Das ist eine lange Geschichte, und Sie wer- = A i} b 

Klaus war besorgt, daB sie ihm entwische, be- den mir da nicht helfen kénnen..." \ i | | s 

eilte sich und rannte mit dem Kopf gegen eine Soll ich dir mal den Geschaftsfihrer ran- a ey 5 s 

Laterne, daB es Kklirrte. ,,So ein Blédsinn!" schleppen?" A 

sagte er und blieb stehen. Er klemmte die Map- Er zuckte mit den Achseln. Sie lief die Treppe \ c 

pe zwischen die Knie und begann, beide Hande hinunter. Klaus holte seine Gymnasiasten- 2 4 

fest gegen die Stirn zu pressen. Der Schmerz mitze aus der Tasche, weil er sich von dieser ee 

trieb inm beinahe ein biGchen Wasser in die Art Kopfbedeckung einigen Effekt versprach, " 

Augen. und legte sich zurecht, was er dem Herrn sagen f 

Aber er durfte ,,sie* nicht verlieren. Wo war wirde. Dann kam das Fraulein mit den Grib- La ‘ 

sie? Schon um die nachste Ecke? Er lieB die chen in Begleitung eines vornehm aussehen- Z f fa 5 fk 

Stirn in Frieden und setzte sich in Trab. Wah-__ den Herrn die Treppe herauf und sagte: ,,Das Rtg ace 
rend des Laufens spiirte er, wie die Beule ist er’. 4 

‘ 
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lerr Huback hérte angelegentlich zu, und das y 
aulein mit den Griibchen riickte immer i a — Was sind das fiir Menschen? 

‘So eine tolle Sache, was?" sagte Klaus und 

hr fort: ,, Sie hatte auch gar keine Hochzeit! 

eine Mutter war an der Petri-Kirche, aber da 

Verheiratete sich eine ganz andere Dame. Wis- 
en Sie, wir haben uns maBlos geargert. Die 

Mutter hat doch Geld eingebiSt. Und auGer- 
lem ist es abscheulich, so wie Fraulein Zie- Von Hermann Kesten 

‘sche zu schwindeln." 

Z 
7 arum habtihrnichtschon langstihre Adres- 

f\' e ausfindig gemacht?" fragte Herr Huback. Die Geschichte der Juden beginnt mit Gott Semiten, umgeben sind. Vielleicht ist auch ten den Judenmord legal und die Ausrottung 

a, Kuchen!“ sagte Klaus, ,,sie hat uns doch und fiihrt zu Pogromen und ins Exil. Abraham Israel eine Episode, die 1500 Jahre dauern wird, von sechs Millionen Juden zum Geschaft der 

4 gesagt, sie hieBe Kaul!" machte mit Gott einen Vertrag, seine Nach- wie die Talmudschule in Babylon, aber wird es deutschen Regierung, im Namen des deutschen 
kommen sollen wie Sand am Meer ein ,,aus- je alle Juden aufnehmen? Volkes. 

} gUnd in der Johann-Meier-StraBe wohnte kein erwahites Volk" von Priestern sein. Gott hielt Warum werden nicht alle Juden Christen oder 
) Fraulein Kaul?" ,,Keine Spur." —,,Vielleicht ist den Vertrag — nicht ohne Tiicke. Mohammedaner, Zen-Anhanger, Taoisten, Heute ist die Verfassung der Bundesrepublik 

inser Fraulein Ziesche gar nicht euer Fraulein Heiden oder dezidierte Nichtchristen? Warum frei von Antisemitismus. Und die Regierung? 

aul?" —,,Ausgeschlossen, mein Herr! Wollen Die Juden vermehrten sich und vollbrachten in streichen sie sich nicht gelb an und posieren Die Beamten? Richter? Diplomaten? Universi- 

wir wetten? Ich habe sie vorhin sofort wieder- vielen Exillandern zu vielen Zeiten groBe Taten als Chinesen? Alles ist ungefahrlicher, als ein taten? Schulen? Kirchen? Die 6ffentliche Mei- 

_erkannt, und da bin ich ihr gleich nachgelaufen. des Geistes. Ihre Ideen und Biicher eroberten dude zu sein. Jeder andere hat mehr Rechte, nung? Das Volk? Wenn nur jener ein Antise- 

, Denn das geht doch unter keinen Umstanden, die halbe Welt. Sie selber wurden verfolgt, er- mehr Freunde, ein leichteres Leben, ungestér- mit heiBen soll, der alle Juden ausgerottet 

4 da8 man meine Mutter so beschwindelt. Das niedrigt, verbrannt, vergast. teren Besitz, ein ungestértes Grab. winscht, so gibt es nicht mehr viele Antisemi- 

! ' werden Sie selber zugeben, mein Herr." Die Juden griindeten Stadte und Staaten, bau- ten in der Bundesrepublik. 

p ten Tempel und Schulen, waren ,,auserwahit''— Warum assimilieren sich die Juden nicht? 
Der Geschaftsfiihrer legte die Hande unter firs Martyrium. Seit viertausend Jahren strei- Keine Sorge! Sie tun es seit viertausend Jah- Wenn aber jeder ein Antisemit ist, der zwi- 

‘seine RockschéBe und ging ein paarmal auf ten die Juden fir Gerechtigkeit, und eine un- ren. Sie haben sich mit allen Vélkern vermischt schen einem Juden und einem Nichtjuden 

‘und nieder. Dann rief er laut: ,,Fraulein Zie- gerechte Welt schlagt sie auch darum. Ein und stammen aus allen Véikern. Nur die blutig einen gréBeren Unterschied macht als zwi- 

che, wollen Sie bitte sofort hierherkom- dude, der iiberlebt, ist ein kleines Mirakel. ignoranten Antisemiten glauben an eine schen einem Mann, der in Minchen oder in 

ent" Pogrome sind das harmlose Gesellschaftsspiel jadische Rasse und erkennen Juden so wenig Monchengladbach geboren ist, also jeder, der 

miBiger Mérder. Spater heiBen sie die Kinder wie den Teufel - beide erscheinen jain tausend moralische, asthetische, soziale, gesellschaft- 

raulein Ziesche kam und sagte: ,,Sie wiin- ihrer Opfer antipathisch, indes die Kinder der Gestalten und sprechen alle Sprachen. Das liche, professionelle, legale, menschliche Kon- 

chen?" Mérder nur ,,feine“, gesellschaftliche Anti- einzig untriigliche Symptom dieser Krankheit, sequenzen daraus zieht, ob einer Jude ist oder 

»Kennen Sie den Jungen hier?" semiten sind. ein Jude zu sein, ist die Verfolgung, die er an- nicht, dann gibt es genug Antisemiten in 

» Nicht daB ich wiBte." Sie betrachtete Klaus Es gibt so viele Sekten wie Juden. Die Assyrer zieht, wie ein Magnet das Eisen. Aus Juden Deutschland. 

‘ohne groBes Interesse. fiihrten 722 v.Chr. 30000 Israeliten aus Samaria wurden Babylonier, Agypter, Romer und Moh- 
jte ,,HeiBen Sie auch manchmal Kaul?" fragte da ins Exil, wo sie verschwanden. Die Babylonier ren, ein Papst, ein Kénig, Chinesen und deut- SowjetruGland und Agypten etwa mégen Juden 

du der Geschaftsfiihrer und blickte sie scharf an. fiihrten 586 v.Chr. die Juden ins Exil, bei den sche Patrioten, englische Premierminister, von Regierungs wegen verfolgen oder benach- 
nit Sie wurde rot und schwieg. ,,Seit wann wohnen Wassern Babels saBen sie und weinten und amerikanische Finanzminister, sogar stupide teiligen. In den USA existiert mancherorts ein 

‘Sie in der Johann-Meier-StraBe?" gingen nicht unter. Antisemiten. gesellschaftlicher Antisemitismus, wo ein 

Das Madchen schwieg noch immer. Die Juden waren stets eine Buchgemeinschaft, Zwischen 1933 und 1945 verloren gewisse wohlhabender Pébel Juden in gewissen Hau- 

.., 4,Wir wuBten auch nicht, daB Sie am 16. Hoch- wandernde Exegeten des Wortes Gottes, tau- Deutsche die Geduld und begannen systema- sern, Gegenden, Hotels ausschlieBt, wie ge- 
en zeit hatten. Ich méchte Ihnen nachtraglich sendjahrige Leser und Martyrer  ,,eines* tisch die Juden auszurotten, Kinder, Greise, wisse antiamerikanische pébelhafte GroBban- 

lie ratulieren." Buches. Geduldige Nomaden, richten sie sich Weise, Wahnsinnige, Reiche und Bettler, deut- ken und Versicherungsgesellschaften keine 

- Die Verkauferin begann zu weinen. wie fir Jahrtausende ein undbrechen ihre Zelte sche, polnische, russische, ungarische Juden, Juden anstellen. Aber in keinem anderen Land 

h, 4,So, jetzt ziehen Sie sich rasch wieder an", im Handumdrehen ab. Man vertreibt sie. Sie duden in ganz Europa, auch in Afrika. Wo der Weit sitzen so viele alte Nazis, die zwischen 

in Sagte der Geschaftsfiihrer ungerihrt, ,,und kommen wieder. thre Verfolger gehn unter. Nazis hinkamen, erschlugen sie erst mal die 1933 und 1945 auf Antisemitismus eingeschwo- 

r- begleiten diesen Jungen zu seiner Mutter. Und Andre Vélker verfolgen sie. Man verbrennt sie. duden, dann die Halbjuden, auch manche ren waren und sich antisemitisch betatigt 

1d wenn Sie in die Angelegenheit keine Ordnung Sie steigen aus der Asche, der wahre Vogel Vierteljuden. haben, in so vielen einfluBreichen Stellungen 

i- bringen, sind Sie am Ersten entlassen. Ist das Phénix. Von sechzehn Millionen Juden in aller Welt er- wie in der Bundesrepublik, und nirgends an- 

nz klar? Heulen Sie nicht! Machen Sie schnell!“ Wo die Zivilisation bliiht, siedeln sie, die Stu- schlugen sie immerhin sechs Millionen. Und derswo hat ein so groBer Teil der Bevélkerung 

s- Die Verkauferin verschwand eilends hinter der denten Gottes, das Buchvolk, und der Geist immer noch gibt es Juden. Wo kommen sie Ressentiments gegen Juden oder falsche Be- 

e. Spiegelttir. Der Geschaftsfiihrer blatterte in bldht. In Alexandria gab es 400000 Juden von her? Warum geben sie es nicht auf? Was eint griffe von Juden. 

e. #inem Notizbuch und sagte: ,,Na, junger Mann, einer Million Einwohnern. Finfzehnhundert sie? Was macht einen Juden? 

yn Nun noch die Adresse. Sie wohnt Jordan- dahre wahrte die Talmudschule von Babylon. Die Rasse? Neger, Chinesen, Araber, Wei8e Aber geht es denn um die Juden? Von 1933 bis 

)- traBe 33, bei Wistuba. Schreib dir's gut auf! Juden blihten in Rom und im Reich der Moh- sind Juden. Die Religion? Nur eine Minoritat. 1945 haben wir es griindlich gelernt: Ein Anti- 
hb nd nun auf Wiedersehén! Sei fleiBig und ren zu Granada, in Spanien und Portugal, in ist orthodox. Ihre sakrale Sprache, Hebraisch? semit ist ein potentieller Menschenfeind, ein 

J- erde mal ein groBer Erfinder."' Amsterdam und Saloniki, Wilna und Worms, AuBer in Israel spricht es keiner, bislang war Feind des deutschen Volkes. Die Nazis haben 

e Prag und Wien, Paris, Berlin, New York... es eine tote Sprache, viele lesen sie nicht. Sind nicht nur Millionen Juden, sondern auch Polen, 

,Das versprech ich Ihnen, Herr Huback!" sagte Der Juden Geschichte ist hauptsachlich eine es die gemeinsamen Riten und Feste, der Tschechen, Russen, Ungarn, Zigeuner, Fran- 

laus, gab dem Geschfaftsfiihrer die Hand und Martyrologie. Seit es Juden gibt, gibt es Anti- Kalender? Alle gelten nur fir eine Minoritat. zosen und Millionen Deutsche geschlachtet. 

: erbeugte sich, ,,es ist ja nicht nur des Geldes semiten. Wer Gerechtigkeit sucht, leidet am Eint sie die Beschneidung? Nicht alle sind be- Wer unschuldige Menschen unter einem sinn- 

egen. Und eigentlich tut mir die ganze Ge- Unrecht der Welt. Wer Gott verkiindet, endet schnitten, viele andere Vélker sind es. Oder die losen Vorwand tétet, wird bald andere Men- 

schichte schon leid. Aber meine Mutter hat am Kreuz. Wer lehrt, liebe deinen Nachsten wie Bibliophilie? Die Sabbatheiligung? Der Mes- schen auch ohne Vorwand téten. Haben die 

sich zu sehr geargert, denn, wenn man... Auf dich selbst, wird vom Nachsten verbrannt. Wer sianismus? Es gibt genug Analphabeten, Got- Deutschen den Mord an sechs Millionen Juden 

_Wiedersehen!* den Geist zu sehr liebt, kommt durch das teslasterer, Menschenfeinde, Narren und Mér- und den Mord an Millionen Deutschen im 
Schwert um. der unter den Juden, und sie haben ein mora- Krieg, im KZ, im Zuchthaus, unter den Blut- 

_ Fraulein Ziesche kam, in Hut und Mantel, hinter Seit viertausend Jahren schlagt man die Juden lisches Recht darauf, bése zu sein wie andere urteilen jener Richter, die heute noch Richter 

“der Spiegeltiir vor und ging an Klaus, ohne ihn mit viertausend Argumenten, wegen ihrer Reli- auch. Immerhin sind sie eine kulturell bedeu- sind, haben sie das ganze Dritte Reich ver- 
zu beachten, vorbei, der Treppe zu. Dieser gion oder ihrer Tochterreligionen, Christentum tende Minoritat, etwa den antiken Hellenen ver- geben und vergessen? 

Weg durch die Stadt, immer drei Schritte hin- und Islam, wegen ihrer Rasse, die sie nicht gleichlich. 

‘er dem Madchen her, das wie eine Gefangene haben, wegen ihres Reichtums oder ihrer Ar- ado 

_marschierte, die den Polizisten verachtet, - mut, weil sie anders sind oder sich assimilie- | Ha6 auf ein Gespenst OF Sie Anes a 
dieser Weg war fir Klaus viel schlimmer, als ren, wegen ihrer Fehler und ihrer Vorzige, se ge bags id ye 

der Weg vor einer halben Stunde. Er wuBte erst erschlagt man sie, dann wirft man ihre Worin unterscheidet sich ein Jude von einem Rats <a is ma ee "] 

nicht, ob er sich freuen sollte oder traurig Grabsteine um. Man zerstért ihre Tempel und Christen? Es gibt mehr Christen. Worin unter- a 3 ae Oe Lie 

sein... plagiiert ihre Bucher. scheidet sich ein deutscher Jude von einem wi is C ad 2S ed ai pe 

duden tragen an allem die Schuld, was den deutschen Christen? Darin, daS mancher es J ie dh a ee 

 Nanu, Klaus, wen bringst du denn da?“ fragte Vélkern miBfallt, und am Mangel von allem, was deutsche Christ die Juden verfolgt. Die Juden Ll 7 Be rs See en 5 PS 

) die Mutter erstaunt, als sie die Tir 6ffnete, den Vilkern fehit. Diese ewigen Sindenbécke erkennt man an ihren Antisemiten. Ein Jude ae, ; a a ow —_ a eS, 

, das ist ja Fraulein Kaul!" stehen immer parat zum Pogrom, die quantité ist, wer einem Antisemiten miBfallt. aS a i sig 5 ie os pe 4 

Fraulein Kaul hei®t Ziesche, Mama", erklarte négligéable, die ewig ungefahrliche Minoritat, ~ . A Eins bo ee 

Klaus, ,,und Herr Huback hat gesagt, sie miisse der man ungestraft jede Gefahr andichten Gibt es in Deutschland noch Juden? 1933 gab oY D ion * atten A. 

sich mit dir einigen. Sonst fliegt sie am Ersten. kann. Fir die Juden gelten nicht die gemeinen es 600000 (und zahlreiche Halbjuden),1939noch mel (ae VA a me Pe 

_ Und sie wohnt JordanstraBe 33, bei Wistuba. Gesetze. Wenn es die Juden nicht gabe, miBte 215000 Juden, von denen die meisten umge- Si. > & oe 2 a 

Die Mutter schickte Klaus in die Kiche und man sie zur Belustigung des Pébels und zur bracht wurden, 1946 gab es schon wieder ne 7 et R, - immedi as 

besprach im Wohnzimmer mit Fraulein Zie- Ablenkung der Vélker erfinden. 94000 Juden, Uberlebende aus ganz Europa, i, 5 ee a ee A 
sche, nach einigen Vorwiirfen, die Art der Ent- 1960 gab es in der Bundesrepublik noch etwa — A ss omens 

_schadigung. Die Verkauferin versprach, drei In tausend Gestalten 30000, die meisten schon alt, aussterbend. ) es =") OT iS 
Monate tang je fiinf Mark zu zahlen, erledigte Gibt es noch Antisemiten? Die meisten sind, ol ha a a 3 

die erste Rate sofort und kehrte zu Schlesinger Die Juden sind anscheinend ziemlich eigen- was sie immer waren, Geisterseher. Sie hassen i a al cet a 

& Co. zuriick... sinnig. Wie kommt es, da® sie nach viertau- nicht reale Juden, sondern ein Gespenst eines ~ me! > a pene a 6 

sendjahrigen Pogromen immernoch amLeben, duden, den Popanz ihrer moralisch kranken i eal <n -f 

» Warum", fragte Klaus spater, ,,hat sie das ge- immer noch Juden sind? Was hat man bloB Phantasie. Es ist ein ibertragener SelbsthaB, im (-. Le a 

macht? Warum hat sie erzahit, sie wirde hei- davon, ein Jude zu sein, daB man alle Schmach _totschlagerische Minderwertigkeit. fe tg s i ws 
raten, und Tanten kamen, sieben Képfe, wo es und die Verfolgung ewig erduldet? Manchmal i a ge a rs * F 
doch gar nicht wahr war?“ griinden die Juden einen eigenen Staat, meist Im Dritten Reich war die Regierung antisemi- ae i pe 

Die Mutter fuhr ihm tbers Haar und sagte: in Palastina, wie einst unter Josua, und 1948 tisch, ein von Jahr zu Jahr wachsender Teil a od Ps ee il 

»Vielleicht wollte sie auch einmal spiiren, wie Israel, vom Messianismus und Antisemitismus des Volkes antisemitisch. Ab 15. September os eee | 

das ist, wenn man heiraten will?" hingetrieben, wo sie von Erzfeinden, lauter 1935 galten die Nirnberger Gesetze und mach- F rien ee al 
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man fir die Kohle, wie fiir alles ibrige, welches das Schick. 

Der a Ite Budd ha u n d das neue Bu rm a sal des Landes bestimmte. Auch in der neuen Zeit hatte man | 

Mittel und Wege gefunden, ihm den Dank abzustatten. Millio- 

nen von Gliihbirnen miissen am Tag des Lichterfestes in Ran- 

gun, denich miterlebte, gebrannt haben, an dem wie alljahrlich 

die Wiederkehr Lord Buddhas gefeiert wurde. Die ganze Stact 

war ein einziges Lichtermeer. Girlanden von farbenfrohey 

Lampions und bunten Glihbirnen hingen quer iiber die breiten — 

StraBen der Innenstadt. Die Pagoden im Zentrum waren mt_ 

Tausenden von Lampchen weithin sichtbar gemacht worder 

Ihre leuchtenden Silhouetten schienen dem Himmel sehr nah 

Text und Fotos von Inge Deutschkron Stadtzentrum von Rangun Fast jedes Haus in der Stadt zeigte sich im besten Schmuck, 

ob die hohen Mietskasernen, in denen es vor Menschen nur so 

wimmelt, oder die schmalen Holz- und Bambushitten, die we- 

i a gen des feuchten Untergrunds auf hohen Pfahlen aufgerichtet 

‘ sind. 

z Der Andrang an den Wasserstellen in den dicht bevélkerten — 

Wohnsiedlungen war groB gewesen am Tag vor dem Fest. Die 

Damen nahmen ihr ,,Bad", in dem sie ihren knéchellangen 

Rock, den Longyi, bis zu den Achselhéhlen hochzogen, di 

" q Seife drang auch so durch das diinne Gewebe. Mit geiibtem 

: Griff vermochten ‘sie sogar den nassen mit einem trockenen 

, Rock zu vertauschen, ohne daB auch nur ein Zentimeter ihres 

g Kérpers sichtbar wurde. Dann schmickten sie die obligate 

Buddha-Statue in ihrem Heim mit frischen Blumen und ginger 

- ihrer Familie voran in die bunt schillernde Stadt. Sie selbs! 

: hatten den besten Longyi umgelegt, diber den sie eine zarte 

b : weiBe Bluse tragen. In ihr schwarzes zu einem Knoten ge 

i bundenes Haar flochten sie duftenden Jasmin. Die Manne: 

i vw i trugen ahnliche knéchellange Récke — nur schillern sie nich 4 

(- ; in so leuchtenden Farben. 

coe ; — | 5 ah ats sl Aus den offenen mit Neonlicht grell beleuchteten Restaurants 

¥ ‘ | : = F drang plarrende Filmmusik — eine wenig melodiése Mischung 

‘x NY i - : BS ill “yen t westlicher und éstlicher ,,Meister. Viele der Restaurants tra- 

: jae Lr. } 2 re gen indische Namen. Die Mehrzahl der Kellner, der Diener, der 

+s i tee Sp oe — A ey StraBenkehrer sind Inder. Sie kommen aus dem groBen Men- 

2 ree a eT pase Rais oe | schenreservoir des indischen Subkontinents, das nicht geni- 

~ - ™> ag ae “ x . bi | ) gend Arbeitsplatze fir sie bietet. Man schatzt sie nicht sonder- 

= \ e } . As } a? ; lich hoch ein in Burma, denn sie erinnern an die einstigen indi- 

om . . ry aaa sea rat a “ae schen Geldverleiher, welche an den burmesischen Bauern zu 
a : emt La sca Hy 4 ) { et FF ¥ a Ne « Ee ¥ verdienen suchten und gemeinsame Sache mit den Kolonial- 

ae Bn eo pee > to a gs 2 : herren machten. Die Burmesen haben ein gutes Gedachtnis. 

x ” " L . e em . Das hat Ubrigens auch ihr MiBtrauen bestimmt, das sie den 

3 i k tee am | 4 4 <3 Hilfsprojekten des Westens zunachst entgegenbrachten und 

be - i t IF - if . zu Anfang lieber ohne sie auskamen. Auf dem groBen Markt- 

4 Se — — oa on (a i ree a a A H | platz, den Hunderte von Buden fillen, von qualmenden Kerosin- 

Ze See ee “ Bees ee Pi $3. ae , lampen gespenstisch erleuchtet, glaubt man, zu ersticken. Die 

we, — Se scccea 7 pes pore te ; Menschen drangen sich um die Buden, in denen die Handler 

as ihre leuchtenden Stoffe oder ihre eigenartig riechenden Friich- 

te feilbieten. Mit gekreuzten Beinen sitzen sie zwischen ihren 

Waren, und, um Nudeln aufzufiillen, braucht der liebenswir- 

»Union of Burma Airways“ stand auf der dickleibigen Con- terdriicker und Unterdrickten nicht immer verschont geblieben. dige Koch nur seinen Arm auszustrecken. Der Schwei8 lauft 

stellation zu lesen. Die Tatsache, daB sich ein sogenanntes Im dritten anglo-burmesischen Krieg, der das Schicksal Bur- ihm dabei in Bachen herunter. Am StraBenrand balancieren die 

Entwicklungsland eine eigene Fluggesellschaft leistet, ist heute mas als Kolonie besiegelte, wurde es sogar Kriegsschauplatz. Hungrigen eine dampfende Schissel in ihren Handen und 

nichts besonderes mehr; vielleicht eher, da® sie nur Piloten Aber dann war die Pagode das letzte, was die abziehenden fischen mit Stabchen darin herum. Man riet mir, meine Tasche 

eigener Nationalitat beschaftigt. ,,Seit sechs Jahren gibt es Kolonialherren 1948 noch von Burma aus der Ferne sehen konn- fester an mich zu nehmen. ,,Die Chinesen, wissen Sie." 

keinen einzigen auslandischen Piloten mehr in unserer Flug- ten: die goldene Schwe Da Gon, Symbol der Freiheit und der 

geselischaft', erklarte der burmesische Flugzeugfihrer stolz. Unabhangigkeit des Landes. Wahrend im 18. und 19.Jahrhun- Unbehagen vor den Chinesen a 

Bis 1954 hatten die Burmesen noch als Ko-Piloten gelernt. dert die burmesischen Kénige nicht die Kraft zum Widerstand 

Dann stellten die englischen und amerikanischen Piloten Gber- gegen die Englander hatten, fiihrte nach dem letzten Weltkrieg Die Burmesen sind gewi8 nicht von Rassevorurteilen geplagt. _ 

héhte Gehaltsforderungen. Sie hielten sich fir unentbehrlich der fanatische Wille des burmesischen Volkes zur Freiheit. Die Nur fléBen ihnen die Chinesen ein wenig Unbehagen ein, ob- _ 

und streikten sogar, um ihren Forderungen Nachdruck zu ver- Einsicht der in England nach dem Kriege amtierenden Labour- wohl sie nur einige hunderttausend Menschen zahlen, und das 

leihen. Die burmesische Regierung machte kurzen ProzeB - Regierung, daB der Kolonialismus in unseren Tagen keine Gil- macht bei 20 Millionen Burmesen nicht viel aus. Man ist in Bur- 
entweder die alten Gehalter oder Beendigung der Vertrage. tigkeit mehr haben kann, beschteunigte den ProzeB der Befrei- ma nicht sicher, ob sie Freund oder Feind sind. Viele von ihnen 

Die Englander und Amerikaner hatten sich mit ihrem Streik zu ung von der Fremdherrschaft. Ein neues Zeitalter war damit an- kamen als Flichtlinge, andere sind schon einige Jahrzehnte in 

weit vorgewagt. Und so wurden iiber Nacht aus den lernenden gebrochen. Die Burmesen regeIn ihre Geschafte selbst. Freund- Burma, und sie leben wie in so vielen anderen Stadten des Fer- 

burmesischen Ko-Piloten verantwortliche Flugzeugfihrer. lich lachelnd schob mir der Zollbeamte meine Papiere zu. Mit nen Ostens in ihrer China Town ganz ihren Gewohnheiten. Die 

dem gleichen freundlichen Gesichtsausdruck bediente er die Chinesen haben in Burma einen nicht unmaBgeblichen Ein- 

Mit der Befreiung des Landes war es ahnlich gewesen. Die tibrigen Reisenden. Sein Lachein schien nie zu ersterben. Die flu8 auf den Handel des Landes gewonnen. Am liebsten wir- 

Englander hatten es eigentlich niemals fir méglich gehalten, leicht geschlitzten Augen ber den weit auseinander stehen- den die Burmesen alles ,,burmanisieren“, wie das neue Schlag- 

daB ,,Eingeborene" ihre Lander selbst regieren kénnen. Sie den Backenknochen guckten sehr gutmitig in die Welt. Seine wort es nennt. Aber wer sollte schlieBlich den Handel der Chi- 

kamen 1945 nach gewonnenem Krieg wieder nach Burma zu- Bewegungen waren lassig, als ob er sehr viel Zeit zur Verfi- nesen ibernehmen? Die Frauen vielleicht, die bereits Uber 80 

riick, um ihre Macht erneut aufzurichten. Aber so einfach war gung hatte. Er war mit seiner gleichbleibenden Ruhe und v.H. des Kleinhandels in ihren Handen halten? 

dies nun wieder nicht. Die Vertreibung der Englander durch die Freundlichkeit keine Ausnahme in Burma. Es schien fast, als 

Japaner zu Anfang des zweiten Weltkrieges hatte gezeigt, daB nehme hier niemand die Welt so recht ernst. Nur vor den Bild- Man findet sie Gberall, die burmesischen Frauen, auf dem 

sie nicht unbesiegbar waren. Die Burmesen hatten das ihre ge- nissen des groBen Buddha erscheinen die Burmesen nach- Markt, im Geschaft, an den Banken. Sie reichen einem ihre 

tan, um die Japaner hinauszuwerfen, nachdem sie ihr Ver- denklich, ernst und versunken. Stundenlang hocken sie davor- Visitenkarte, und da ist zu lesen: ,,Mya Commercial Enterprise 

sprechen, Burma die Unabhangigkeit zu gewahren, nicht ein- Menschen aus allen Schichten — meditierend, wie sie es nen- empfiehit sich.‘ Es miBte eigentlich ein Vergnigen sein, mit 

gehalten hatten. Aus dieser Zeit stammt der antifaschistische nen. Niemand weiB so recht zu sagen, ob sie iiber die Weishei- diesen zierlichen Geschépfen mit den stets lachelInden Augen 

Volksfreiheitsbund, ein ZusammenschluB aller Organisationen ten ihres Lord Buddha oder die Verfehlungen ihres eigenen ein Geschaft abzuschlieBen. Wenn sie allerdings zur Zigarre 

in Burma, die sich vorgenommen hatten, die Japaner aus dem Lebens nachdenken. Die Hoffnung auf eine Wiedergeburt und greifen, wie das unter den Frauen in Burma iblich ist, dann 

Lande zu jagen und die Freiheit und Selbstbestimmung Bur- die Gestalt, in der sie erfolgt, hangt schlieBlich von der Fihrung sollte man nicht annehmen, daB sie damit ihre Macht symboli- 

mas zu sichern. Ihr erstes Ziel erreichten sie wohl, doch, was auf Erden ab. Im iibrigen aber ist alles in der Hand des groGen sieren wollten, die sie zweifellos im Lande ausiben. Nicht sel- 
ihre Forderung nach Unabhangigkeit anging, so hatten sie die Buddha - so wenigstens glauben es 86 v.H. der Bevélkerung ten findet man, daB eine Burmesin das Taschengeld ihres 

Rechnung ohne die Englander gemacht. Zum Dank fir die Hilfe des Landes. Mannes festsetzt oder iber ihre eigenen Geschafte ihrem 

der Burmesen bei der Bekampfung der Japaner wollten die Eng- Mann ebensowenig Aufschlu8 gibt, wie ,,er* dies in Europa 

lander... die Regierung wiederum ibernehmen. Buddha ist allgegenwartig vielfach zu tun pftegt. Die Frau in Burma ibt die in der buddhi- 

stischen Religion und im Gesetz verankerte Gleichberechti- 

Die goldene Schwe-Da-Gon-Pagode war durch die Jahrhun- Und Buddha ist im modernen Burma allgegenwartig. Die wei- gung ohne weiteres und wie selbstverstandlich aus. Als ich 

derte Zeuge der vielen Umwalzungen im Lande gewesen. Man Ben Prachtbauten, welche die Kolonialherren als Zeichen ihrer einer in der Politik aktiven Burmesin meine Zweifel andeutete 

sagt, sie sei schon vor 2500 Jahren auf dem Higel iber der Macht in Rangun hinterlieBen, sind keine Beweise einer neuen ber den tatsachlichen Einflu8 des weiblichen Geschlechts im 

Stadt Rangun erbaut worden, zu einem Zeitpunkt also, als Lord Zeit, sind eher ein Stempel, den der Westen dem alten Land politischen Leben des Landes, da es doch nur wenige weibliche 

Buddha seine Lehren in Siidostasien zu verbreiten suchte. Das sichtbar aufdriicken wollte, gewissermaBen als Andenken an Abgeordnete und keine weiblichen Minister gebe, verriet sie 

Gold der Stupa, des zuckerhutahnlichen Turmes der Pagode, seine Anwesenheit. Auf dem Gebiet der Industrialisierung mir verschmitzt lacheind ihr Geheimnis: wieviel wichtiger es 

der als kostbare Reliquie ein Haar des groBen Buddha birgt, hatten die Kolonialherren nichts geleistet. Zwar ist Burma reich sei, an den Faden hinter der Bihne zu ziehen, als immer im 

leuchtet, als habe es seine Strahlen direkt von der Sonne be- an Bodenschatzen, die Englander hatten sie nur nicht ausge- Forum der Offentlichkeit zu erscheinen. i 

zogen. Als altester Tempel in Burma ist er langst zum Symbol beutet. Denn Burma ist zugleich ein sehr fruchtbares Land, 

des Landes und zum Mittelpunkt der buddhistischen Welt ge- und sein Reis wurde ein begehrter Exportartikel. Der Tag, an Ganz schweigsam war meine kleine burmesische Begleiterin, 

worden. Aber selbst dieses heilige Territorium mit den Schrei- dem vor wenigen Jahren in Burma die erste Kohle gehauen eine Studentin der Universitat Rangun, geworden, als wir durch 

nen und Reliquien aus alter Zeit ist vom Kampfgewirr der Un- wurde, war im Land zum Festtag erklart worden. Buddha dankte vom Dickicht gezeichnete Landschaft fuhren. ,,Mount Bopa”, 

8 Ace
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F flisterte sie mir zu und zeigte auf einen abgeplatteten, nach er- und mordeten und machten dabei auch nicht vor den National- 

t kaltetem Vulkan aussehenden Bergkegel. Ihr Blick und ihr Fli- helden des Landes halt. Das ganze erste Nachkriegskabinett Burmesische Tanzerin 

E stern war ehrfiirchtig gewesen. Ich lernte erst spater, da® ihr fiel unter der Hand der von ihnen gedungenen Mérder - aber 

, Benehmen Ausdruck zwiespaltigen Gefiihles war. Er galt einer- das Land oder die Herzen der Burmesen wurden nicht ihre 

7 seits den Geistern, den ,,nats“, die auf dem Mount Bopa ihren Opfer. Mit Waffenhilfe von auBen, mit briiderlichem Austausch 

Sitz haben sollen und deren Frieden nicht gestért werden darf. von Lebensmitteln und Munition erhielten sich die eigentlich 

Die Bedingung, ein solcher Geist zu werden, war, auf unnatiir- so gegenteiligen Zielen verschriebenen sieben Rebellengrup- 

liche Weise ums Leben gekommen zu sein. Friiher galt es als pen fast bis zum heutigen Tag. Standig dezimiert, blieben sie 

iblich, daB ein durch schwere Erkrankung Verstorbener die doch ihrer Aufgabe treu, die zum Schlu8 nur noch Zerstérung ¥ 

Heiligsprechung erlangte. So ist der nach seinem Tode zum zu heiBen schien. thr Schutz war das undurchdringliche Dik- 

Schutzpatron der Hauptstadt Rangun auserkorene ,,nat‘ an kicht der Bergschluchten; zu den Héhen, wo die Geister woh- 

den Folgen der Ruhr zugrunde gegangen, wie die Kunde geht. nen, sollen auch sie nicht vorgedrungen sein. 

Sein ehernes Bildnis ist uns in der fir diese Krankheit typischen 
Haltung tberliefert. Die Militarregierung der letzten zwei Jahre hat kein Pardon mit 

den Unruhestiftern gekannt, wahrend sich die erste Nach- 

Heute dirfte Burma nun einen UberschuB an ,,Geistern" zu kriegsregierung, die immerhin fast zehn Jahre lang das Land 

verzeichnen haben. Seit der Befreiung des Landes im Jahre gefihrt hatte, an den zu treffenden MaGnahmen gegen die Re- 

1948 hatte es namlich keinen wirklichen Frieden in Burma gege- bellen aufrieb. U Nu, der erste Regierungschef des Landes, ein 

ben. Die Befreiungsfront oder der Antifaschistische Volksfrei- freundlicher und sehr frommer Mann, hatte die Rebellen ,,iiber- 

heitsbund, der aus einer Reihe von politischen Parteien, Ge- zeugen“ wollen nach dem buddhistischen Grundsatz, daB das 

werkschaften, Frauen- und Studentenorganisationen besteht, Herz eines jeden Menschen im Grund gut ist. Die Kontroverse s 

hatte die Krafte abgestoBen, die Gewalt vor Recht ergehen dariber zerbrach die alte Waffenbriiderschaft des Unabhan- 

lassen wollten. Was diese beanspruchten - Kommunisten oder gigkeitskampfes, und aus dem Volksfreiheitsbund sind zwei po- 

Nationalisten -, war schlechthin die Macht. Sie brandschatzten litische Parteien geworden, die sich hart befehden. Die Wahlen, 

die der Militarregierung auf eigenen Wunsch ein Ende setzten, 

brachten U Nu wieder an die Macht. Keine zweite Persénlichkeit 
- eg coo reprasentiert das heutige Burma, die Mischung von Religion - 

q und Wirklichkeit, besser als gerade er. Von Zeit zu Zeit legt er - 

= die Ménchskutte an, zieht sich ins Kloster zuriick, um in der sf oS ae a 

Meditation neue und bessere Gedanken fir die Fihrung seines é fj J % c- ce og a 
Landes zu suchen. Mit den Pongyis, den buddhistischen Mén- Sees ‘ 

e ewe = . ae yg chen, verbindet den ehemaligen Revolutionar Nu der gemein- @ 2 Mt . see 

7 = 3 same Kampf um Burmas Freiheit. Auch sie hatten daran An- ae ee : 
we Be) 4 ' fe ; f] eh eae oe 
,. a! 7 5 teil genommen, genauso wie bei den letzten Wahlen, als die eS eae Se 8 

7 ahi 2 f i 4 Pongyis seine besten Wahlhelfer waren. Fir jeden Buddhisten . ce q Pee os 

‘ F ¢ bile di = ee ist es eine groBe Ehre, wenn ein Pongyi sein Haus betritt. i Peron nai 
; , = Weal a cee : 

= ee Ky Die Weltfriedenspagode, auf GeheiB von U Nu vor ein paar a Fmt a ae 7 
Jahren erbaut, ist wie ein Symbol des neuen Burma, das mo- ae ee ome P i E 

‘o- - e dernes Leben mit der uralten Religion zu verbinden sucht: Ei- ae gas : 4 “4 
. ~ * nem modernen Rundbau, der eher unseren Begriffen eines a es: ™ %. 3 ae i 

~ oe emt Funkhauses entspricht als einem Tempel, ist eine goldene a “8 4 “ = - k- 
fs ‘ 4 Stupa aufgesetzt, unter der auch hier eine Reliquie des groBen te eS Ses 4 

a ¥ Buddha verborgen ist. lm Innern der Pagode steht eine, moder- ep oe E 

f : LU) s ner Kunst nachempfundene und von Neonlicht angestrahlite t= 3 a es 
a 4 A Buddha-Statue, welche die Frieden suchenden Buddhisten a el / 

j 4 hy | ie ebenso anzuziehen vermag wie die alte Schwe Da Gon, die ae . 
ie ¥ SS Ae 2500 Jahre iiber das Leben der Burmesen wacht. ee. 
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Das ist Griechenland, wie die meisten Touristen es sehen: kers besucht man in Athen die Akropolis, lat sich dor : 

Griechenland ist kein archaologischer Friedhof ein groBartiges Museum, in welchem Zeugen einer ver- vor dem Erechtheion-Tempel fotografieren (rechts), reisi i 
sunkenen Kultur auf deren einstigem Schauplatz aus- vielleicht noch nach Delphi und Eleusis - und wahni, C 

Ein Reisebericht von Wolfgang Boller gestellt sind. Nach dem bewiahrten Rezept des Baedek- Griecheniand gesehen zu haben. Fotos: Comet 
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Castella, nicht weit von Athen: ein Fischerhafen wie ein umge- Sonne - die SiGe ware zu groB! -, Retsinaist gekelterte attische Tavernen mit drollig-naiver Bemalung: Masken des Dionysos, 

fallenes Hufeisen, ein Berg, Hauser wie ein Haufen Zucker- Wirklichkeit: Das ist der Duft der Kiefernwalder, der brandige Reben und Weintrauben, der Apostel Paulus bei seiner Rede 

sticke. Die Mole ist ein Parkett fir Sonnenuntergange. Natiir- Geruch der Thymianheiden, die Bitterkeit der Oliven, der Rauch an die Athener, Symbole des Herbstes und der Ernte, Diogenes 

lich bewirtschaftet. Tische mit Wasserkaraften, wacklige Stihle der Hirtenfeuer, der Geschmack nach Kalktuff, rotem Lehm und mit der Laterne, Hirten, Helden, Zecher... Uber den Tiren 

und ein Kabel mit nackten Gliihbirnen. Pomeranzen... baumeln handgeschmiedete Ampeln. Die Gassen sind voller 

Die Sonne schlieBt ihren Glutfacher. Messing zerflie8t auf dem Der Wein ist mit Harz behandelt. Du sollst ihn nicht verschit- Vogelbauer; die kleinen Sanger heiBen Enrico Caruso, Fedor 

vitriolblauen Wasser. Die Fischer sitzen noch auf ihren Netzen, ten, Fremder. Fiinfzig Liter, so sagt man, miisse einer davon Schaljapin, Mario Lanza, Zarah Leander oder Caterina Valente. 

straffen die beschadigten Maschen zwischen Ellbogen und trinken, ein halbes hundert, ehe er ihn genieBen kénne. Nur Die Plaka ist der Montmartre von Athen. Mit dem Unterschied, 

Zehen. Mut! i daB hier mehr Einheimische sind als Fremde. 

Der dunkelrote Feuerball rutscht ins Meer. Das gegeniber- Schon die Alten haben den Wein geharzt. Man hat damit vor Gitarren und Geigen. ,,lch beneide keinen, der die Heimat ver- 

liegende Ufer von Glyphada ist mit Glut ibergossen. Die Wel- undenklichen Zeiten aus Griinden der Haltbarkeit begonnen, 1aBt, und ich beneide keinen, der reich ist und machtig..." 

len spriihen Funken. In einem solchen Augenblick missen in und dann haben sich die Leute daran gew6hnt. Retsina und Dolmades: Reis und kleingehacktes Fleisch in 

Griechenland irgendwann einmal die Uhren stehengeblieben Der griechische Wein hat heute nicht mehr die Bedeutung wie zarte Rebenblatter gewickelt. 

sein. im Altertum, als er, ebenso wie das griechische Ol, von Indien Das ,,Bacchos" ist mit Absonderlichkeiten vollgepfropft wie ein 

Das Schauspiel verharrt Sekunden in dieser heroischen Pose. bis zu den Saulen des Herkules verbreitet war. Der Anbau ist Kuriositaten-Museum. An Decke und Wanden sind Pferde- 

Dann ist alles vorbei. Die Farben gewinnen fir eine Spanne uneinheitlich (500 verschiedene Traubensorten, davon allein schweife, miirbe Pluderhosen, Haifischzahne, Enterhaken, zer- 

Zeit ihre Selbstandigkeit zuriick, um sie dann an die Nacht ab- 100 in Attika), die Qualitéten sind zu schwankend, und der fledderte Regenschirme, deutsche Tabakspfeifen, Kanonen- 

zugeben. Nur der Himmel tobt noch weiter. mitteleuropaische Gaumen wird sich wohl nie an den herben kugeln, getrocknete Seesterne, Tamburine, Talmi, Tinnef. 

Die Fischer haben keinen Blick Gbrig fir diese pathetische Geschmack gewohnen. Der Wein leuchtet wie Ginster in der Sonne. 

Kulissenschieberei. Sonnenuntergang, Feierabend. Sie hangen 1,50 ist es Griechenbrauch, siehst du, beim Trinken: maBige Gitarren und Geigen. ,,... aber ich beneide jeden, der eine 

ihre Netze auf und stehen in Gruppen schwatzend umher. Das Becher nur, dazu Gesprach."" So sprachen die Alten, und so groBe Familie hat und viele Verwandte, auf die er sich verlassen 

Meer wird violett, herbstzeitlosenlila, grin wie ein giftiges Ge- ist es auch heute noch. Es gibt keine betrunkenen Griechen. Sie kann, wenn er in Not gerat."' 

trank. Da steigt der kupferne Mond aus dem Wasser. trinken temperamentvoll, jedoch nie mehr als sie vertragen In Griechenland ist die Familie Ausgangspunkt und Zentrum 

Wein jetzt, viel Wein! Und Musik! kénnen und nie ohne Gabelbissen: etwas Kase, Radieschen, jeglicher Gemeinschaft. Die Familie ist machtiger als der Staat 

Gurken, Frichte, einige Blatter eingelegtes WeiGkraut, ein paar Alles Unpersénliche und Birokratische bedeutet den Griechen 

Blut der Trauben, Tranen der Fichten Oliven oder in Wirfel geschnittenes WeiBbrot. So ist es Grie- ohnehin nicht viel. (Margaret Mead: ,,Die Stimme der Regie- 

“ chenbrauch. rung ist nicht die Stimme Griechenlands.) Die Autoritat der 

,, Spezialitat", sagt der Kellner im angeschmuddelten Wei8 und Eltern triumphiert iiber die Staatsrason. Die Familie ist in Grie- 

bringt Stinte von Phaleron, kleine scharf gewirzte Fische mit Masken des Dionysos chenland das, was in der Schweiz die Heimatgemeinden sind 

Tomatensalat und Pfeffergurken, und stellt goldgelben Wein und in Deutschland die Invalidenmarken. 

auf den Tisch: Retsina. Der Abend ist voller Gerausche und Ich lag die ganze Nacht und hatte Gold in meinen Armen..." Es singen die Gitarren der Plaka. ,,In Sklaverei ist nichts mehr 

Bewegungen, aber alles wie gefiltert: das Knarren der Segel- Es singen die Gitarren der Plaka. Alt-Athen. Die hihnerbri- schon, nicht einmal mehr die Blumen im Frihling .. .‘ Die Welt 

maste, das Glucksen des Meers, die Gesprache am Neben- stigen Hauser im Schatten der Akropolis sind alter als das der Griechen lebt in ihren Liedern. Die Gesange sind wie ge- 

tisch. Die Lichterschnire flammt auf und zerschneidet die Konigreich Griechenland. Der Mond hangt schief iber den harzter Wein. Sie erzahlen von Abschied und Tod, sie erzahlen 

Dunkelheit in gelbe Streifen. krummen Gassen. Gitarren und Geigen. Stimmengewirr, La- von der Liebe zu einer Zypresse und von dem groBen Freiheits- 

Der Wein schmeckt herb, streng, unvers6hnlich. Retsina ist chen. Manchmal ein Klirren — so als sei ein Weinglas aus lauter helden Kolokotronis, der in den Bergen mit einer Handvoll 

mehr als ein Getrank aus Trauben, Meerwind, heiBer Erde und Freude von selbst zersprungen. Manner ein ganzes Tirkenheer vernichtete, sie erzahlen von |
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der Todesverachtung der Frauen und Madchen von Suli, und ad " a ay. r’ ; " iW ‘£ ma 

sie erzahlen von einem jungen Madchen und einem Palikaren: of : + > ‘ ; 

Und als er seufzte, brannten 3000 Baume... i eit td i th 
i 7 k : } ae 

Anmutig wie Weiden, den Blick niedergeschlagen ... . of e eB AY {i 2 é& & 4 
i : oy ; 

Die Saulen des Parthenon schimmern im Mondlicht wie frisch 4 § “ 5 { ' : : . se 
gefallener Schnee. Der Larm der Stadt ist unterirdisch gewor- b aw % q\ A a ' . e 2 
den oder wie auf einer Tépferscheibe an die Peripherie zentri- : a tS 7 f 4a sy a a 

rt’ “fugiert - in die Bouzoukia. Expressive Lustbarkeit der Athener Bae 3 fe ¢ bf } ‘ & : 
‘| “Nachte, das Bouzouki. Das flache Gebaude mit der klaffenden ee 4 : i s Hi 
‘!\ “Glasfront ist ein Astloch zum Orient. = cay » tg a oe >. = 2S Fi 4 
at Trommeln, schrille Pfeifen, Ritornellgesang. Bauchtanz. & ‘ 7 a Se A y q E 7 

Schleierverhangene Glutaugen, wogendes Fleisch. Die Mes- - é. 7 £ #3 g : 4 

singscheiben der Krotala rasseln wie Léffel in einem Glas. Die be 3 é . “3 . 7m) : i 
‘Musik ist grell und aggressiv, so als sollten Schleier zerrissen ez - A 3 Y % . 
werden. Dann ist sie wieder rauh, fremd, haltsuchend, ohne : x 4 * 3 = J 

“Hoffnung. Eine Musik — faszinierend und unertraglich. 2 4 — S| ~ § oe Fy Oke / 

An einem Tisch werden Weinglaser zerschmissen, Teller, ~ > a oe fee's: als il 2 B Na 
‘Tassen. Aus Lebensfreude. Luftballons zerknallen. Und dann Ss ? » y ald - oe Re: rn es ¥ y > 4 5 

setzt die Musik wieder ein: Lauten, Klarinetten, Fléten, eine i} } . ae ¢ we " - 
Kretische Lyra, verschiedene Schlaginstrumente. Das ist wie : or. aa Snae ii k Fy Bee — 

Dudelsack und Schlangenbeschwoérung. ~y aS iam A) - 

Die Kellner tragen Sekt, Ouzo (ein Anisschnaps), Wein, ge- 1 4 LF 
schalte Birnen, Ziegenkase, Sardellen und alle Arten von Ga- ® * ct eres Peet 
belbissen herum. Ein junger Mann tanzt. Allein. Mit hangenden ? 7 ee fea oo 

Armen. Der Kopf baumelt wie bei einer Marionette. Gleitende, GS t = ae alte: We.) s er > 
stampfende Schritte, sehr gemessen, voller Wirde und Ver- Bee ae ‘ 2 EE sod al =" 
lorenheit, voller Trauer und Trost - zeremoniell und maBlos. eee o \ genre ss SS - 

! So tanzt er. Bee #a 7 22 eS “ 
4 . - : ete es j : 3 

Da geht ein zweiter zur Tanzflache, ein dritter, und auf einmal . F rN 
| ist es ein offener Kreis. Sie halten sich nicht an den Handen, i om é mE ~ : 

| sondern haben die Zipfel von Taschentiichern angefaBt. Es ist < ~ AS 

ein Tanz nur fir Manner. 
: Der erste fihrt. Die andern markieren die Schritte. Der erste x 

» _ lést sich von der Gruppe, Spriinge, Wirbel, ausholende Dre- : F 

hungen. Dann schlie8t er sich am Ende der Kette an. Der g s, ‘= y 

nachste fiihrtjetzt, variiert die Grundschritte, wird schépferisch. - ; " i / ] , 

' Die anderen folgen mit ungenauen Schritten, so als wiirden sie é Ty : PD 

| durch ein Labyrinth gefihrt. 
| Am Anfang steht die Sage. Als der Held Theseus zur Zeit des 

| Kreterkénigs Minos den menschenfressenden Minotauros in . " 
| einem Labyrinth erschlagen hatte, erfand er einen Tanz, dessen 7 b NG 

|  Choreographie die Windungen des Labyrinths nachahmte, den , 

Kalamatianos. Alte Vasen und Reliefs zeigen Posen, Schritte Ja tt e 

} und Bewegungen, die auch heute noch fiir diesen Nationaltanz 2 (i 

| charakteristisch sind. ‘ q 7” 

| Frauen schlieBen sich dem Reigen selten an. Tun sie es aber, ili ry i y 
' — so varlieren sie nicht, sondern bewegen sich, wie eine volks- . ; 

| _ timliche Ballade sagt, ,,anmutig wie Weiden, den Blick nieder- a De 

! geschlagen - sehr sittsam". In jeder Griechin ist etwas von der 

Haltung der Frauen und Madchen von Suli, die, um der tirki- : 2 

schen Gefangenschaft und Verschleppung zu entgehen, auf eee S 

| _ einer schwindelnden Felsplatte den alten Reigen tanzten. In Ae ts 

|) den Tod. y ~~ Bo eed 
In den Bars und Nachtlokalen der Innenstadt tanzt man den zs ~ ai eO ~. 

Kalamatianos nicht, lachelt wohl auch iber das ernste, alt- -, ae 

| modische Schreiten mit dem Taschentuch. In den Bars tanzt S she ea 
SoHE : ; 4 Deis 

| man ,,europaisch". Griechenland zahit sich noch zum Orient. heat a3 4 os 

Aber die westliche Zivilisation hat der improvisierten Gesell- aot a Pere ea, 5 ane 
schaft in den hochgeschossenen Stadten ihre Gastgeschenke ee ee — Penge 
bereits in den SchoB gelegt: Frauenwahlrecht und Landflucht, —— ey as 
Elektrifizierung und Atomreaktor, Telefon und Strip-tease, = ae 

Schulspeisung und Mickey Spillane, Hygiene und Teddy-boys, 

Nylons und Verkehrstod. Griechenland zahit noch zum Orient. 
Noch. Auch auf dem Lande, vor allem in den vom Biirgerkrieg 

her verwiisteten Dérfern im Norden, lebt man auBerst pri- 

Auf dem Heimweg. mitiv. 

Ragende Saulen, ein zerbrochenes Gehause - erhaben, er- 

schitternd einsam: der Tempel des Olympischen Zeus. Ein 

steinerner Zeigefinger auf die Ohnmacht nachfolgender Jahr- 

hunderte. WeiBes Pulver ist in die Kanneluren geweht. Mond- 

licht und Patina. 
Hahne krahen. Das hatten die Alten so gern. 

Ein aolischer Dichter 

Er wohnt in einer unbefestigten SeitenstraBe am FuB des Lyka- 
bettos-Hiigels. Mietshaus, dritter Stock. Ein schmales Tir- bens focht er mit der Feder aus — fir die literarische Souvera- Deutschland studiert, die Professoren der Universitaten in 
schildchen: Stratis Myrivilis. Er ist der bedeutendste grie- nitat der Volkssprache. Athen und Saloniki sprechen fast alle deutsch. 

chische Dichter seit dem Tod des groBen Kreters Niko Ka- ,,Unsere Probleme?" Der alte Herr sieht einen Augenblick sehr Der Krieg ist heute vergessen. Griechen vergessen schnell. Sie 

zantzakis und einer der fiihrenden Képfe im kulturellen Leben bekimmert aus. ,,Die vielen Kriege vor allem, dann Handels- leben immer ganz im Augenblick. Warum mit der Vergangen- 

des Landes - nebenbei Prasident der Vereinigung griechischer defizit, Bevélkerungsiberschu8... Wir brauchen Frieden. heit herumschlagen, die Gegenwart ist schwer genug! 

Autoren sowie Mitglied der Akademie. Vornehmster Wunsch aller Griechen -: in Ruhe gelassen zu Man schatzt und bewundert das technische und organisato- 
Zerfurchte Stirn, dunkle nachdenkliche Augen hinter der rand- werden. Wir wollen frei sein und am wirtschaftlichen Aufstieg rische Talent der Deutschen, dann unterhalt Griechenland ja 

losen Brille. Die schrag geschnittenen Brauen und die Kerben der westlichen Lander teilhaben. Wir haben lange genug war- auch sehr vorteilhafte Handelsbeziehungen mit Deutschland, 

zwischen den Nasenfligein und den Mundwinkeln sind wie ten und beiseite stehen miissen. Wissen Sie, Griechenland und schlieBlich - bedenken Sie doch! — wir haben ja sogar eine 

Runen lebenserfahrener Skepsis. Er sitzt in einem machtigen ware ein rein sozialistisches Land, wenn nicht so viel MiB- Kénigin aus dem Blut der Hohenzollern. Sind das nicht Griinde 

Lehnstuhl, etwas vorniibergebeugt, sehr aufmerksam, sehr be- trauen gegeniiber den kommunistischen Nachbarn bestiinde." genug?" 

scheiden. Der alte Herr hat mehr Charme als ein ganzer Jahr- Deutsche Touristen haben sich oft und in den meisten Fallen 

gang deutscher Filmsternchen. beschamt die Frage vorgelegt: Wie kommt es, daB die Griechen Touristen ad portas 

» Meine Romane handeln alle irgendwie vom Krieg.“ Myrivilis ist so besonders deutschfreundlich sind? Myrivilis antwortet dar- 

ein Sohn der aolischen Insel Lesbos, die bis zu den Balkan- auf: ,,Die Wurzeln der griechischen Deutschfreundlichkeit Auf der Veranda des Luxus-Bungalows: Sie sitzen im Luft- 

kriegen unter turkischer Herrschaft stand. Im alten Gymnasium reichen tiefer, als daB sie durch die Ressentiments des letzten strom des Ventilators und schauen voller Behagen aufs Meer 

von Mytilene aber wurde in puristischer Strenge die antike Krieges hatten ausgerissen werden kénnen. Das ist wie das hinaus - eine junge Dame (sehr blond) und ein alterer Herr 

Sprache gelehrt. So war der Lebensweg des Dichters schon Wurzelwerk unserer Olbaume. Es ist weitverzweigt und treibt (sehr reich). Sie trinken eine Flasche ,,King Minos". 

von Jugend an vorgezeichnet: Kampf fiir die Freiheit. Einmal immer wieder neue SchéBlinge. Sogar wenn der Baum einmal Die junge Dame (immer interessiert): ,,Wer war das doch 

gegen die Unterdriickung seiner Heimat, zum anderen gegen erfriert. So ist das seit Jahrtausenden. gleich?" Der Preis des Weins entspricht dem halben Wochen- 

die Diktatur der ,,Reinheitssprache". Myrivilis war zwélf Jahre Sehen Sie, die griechische Wirtschaft und Wissenschaft war lohn eines griechischen Arbeiters 

lang Soldat. Wahrend der Balkankriege, im ersten Weltkrieg, vor dem zweiten Weltkrieg fast ausschlieBlich nach Deutsch- Der Altere Herr (immer Kreuzwortratsel): ,,Dramenfigur bei 
im griechisch-tirkischen Krieg. Den zweiten Weltkrieg erlebte land orientiert. Technik, Naturwissenschaft und Philosophie! Shakespeare." In den umliegenden Luxus-Bungalows wird je- 

er als Kriegsberichterstatter. Den anderen Kampf seines Le- Viele unserer bedeutendsten Persénlichkeiten haben in — 
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Becmee xe pe pare Seu ees eae : : 3 : ‘Das Brot wird fiir das ganze Dorf in dem einzigen vo: 
Bee ee ee ees : : handenen Backofen hergestellt. Und hungrig knabbe 
a SEGRE, : se : : __ diese Kleine an einer Rinde, wahrend ihre Mutter das Bro 
eee Sa ge 2 bickt, welches wieder fiir lange Zeit reichen muB. 

weils ein anderes Idiom gesprochen. Irgendwo sogar Grie- - Z —— 

chisch. (Onassis oder das Personal untereinander.) . KL re Pee er” ae” 
»,Astir Beach“ von Glyphada - Ferienkolonie der Reichen! a B Se re : 
In einem Park aus Zierkiefern, Asphodill, Oleander, Rosmarin > Na - — a" ene = se i ee 
verstecken sich etwa 100 Pavillons. Tout confort! Ein Tischlein- = es : 2 , ae 7 Se aed 
deckdich mit europaischer Individualitat und amerikanischen ne a F “! mo a 

Preisen. Hier wird jeder Wunsch augenblicklich erfullt, Telefon- J Pe, . aa 
anruf geniigt. Man ist wie von unsichtbaren Geistern umgeben. 5 See , i se ca 
Niemand zu sehen. Aber es funktioniert. Selenzelle, um Win- P = _ ie - 

sche von den Augen abzulesen. Bums, da steht schon der “tt ia , 2 ES Fy ee oes" 

Lakai (international geschult) vor dem Bett. Das sind die Hein- s iF ek se oe ee 
zelmannchen von Glyphada. FY a vA s << eo: a fae te Choe 
Natiirlich Musik, Cocktails, Tango auf nachtlich erleuchteter Pi = Re = 3 weer 
Tanzflache im Freien, natirlich Tennis, Reiten, Segeln, Was- Pa od a ee fa bs < eS : BH 

serski, Motorbootrennen... Man sollte meinen, auf beson- fe Pe Ree ge | Pa a Ft 
deren Wunsch widen zu jeder beliebigen Zeit auch Sonnen- me Z ee sae ar : cs 

untergange geliefert. Nach Ma8. Die ,,Astir Beach" ist eine _ a Spe igs . ae) = 
pertektioniérte Oase des Tourismus, ein kinstliches Paradies As Pion oe , - ore : 
aus lauter Annehmlichkeiten und reinen Freuden. Mit einem é ek 3 a F a. = 
Wort: eine Scheinwelt. Wanderer, der du hier eintrittst, be- : : ¥# Ds r ex Ls eat co 
denke: du verlaBt Griechenland. Sel ee a ee ae ~<a mE 
Im Verlustspiel der griechischen Wirtschaft steckt nochein As: a ste Fe 4 : ro” ea ee ; : 
der Tourismus. Diese Karte wird augenblicklich temperament- nail ad — ain ota 27 ) ie 

voll ausgespielt. Es begann 1950 mit 33 000 Fremden und einer c= mee A) 4 2 “a ee aa a beg 
Deviseneinnahme von vier Millionen Dollar. Die Regierung = & oY 2 ea ie 
wurde scharfaugig und lieB die Statistik, deren Tendenz zu den Lo # a ee One 7 
schénsten Hoffnungen berechtigte, nicht mehr aus den Augen. 2 sim ve % ¥ a a ; 

Drei Jahre spater waren es schon knapp 100 000 Touristen, die i < 3 a re a a * 
22 Millionen Dollar im Land lieBen. r » ee i Fae ie 

Die ersten Touristen-Pavillons entstanden in der historischen iq ss "Ee A M4 oes 

Bannmeile von Delphi, Mykena, Alt-Korinth, Olympia, Epi- as a " ee ? 

dauros ... Eine gastronomische Inventur ergab: 1400 Hotels yt é A ar Tp tS 
mit 22000 Zimmern und etwa doppelt soviel Betten. Dabei : ge | SEET g 
konnte es nicht bleiben, zumal die touristische Statistik in aie f s Cail : a ee 2 * 

Griechenland sich einer dynamischeren Progression erfreute a J Py fos 1S i 
als die der internationalen Touristik. Namlich eine jahrliche Paes al 4a a . 
Steigerung um sieben bis zehn Prozent. yr ‘ FZ 2s PR a aed = P se in Sug 3 

Die Entwicklung lieB gréBere Investitionen ratsam erscheinen. =. a y i : a, - 
Die Regierung entwarf also ein Fiinf-Jahres-Programm und go Ps = bg ai 
dite dessen Gelenke mit einer Milliarde Drachmen oder 140 Mil- 4 oS yd (CMS oe ret eet ¢ 
lionen Mark, 1958 zahlte man 250000 Gaste, die insgesamt ag ™ oe ee EN 
40 Millionen Dollar in der Tasche hatten. Das ist soviel wie die iS. i Pa? pan (Sa ae | ~ 
Einnahmen aus dem gesamten Tabakexport des Jahres 1951. rd oe Re " ig, Bt me Ripe 

Die Karte zieht. a _ e er ae is 2x8 
Und nun wird Griechenland in eine Fabrik der Ferienwonnen Ms sd 4 Seepeeye 5 3 pay 
verwandelt. Vergangenheit von der Stange. ,,ErschlieBen" LE 7 & ss i ees beri sa = a zs = 

nennt man das. An mehrals 30 Orten sollen Hotels, Raststatten, Pa : 6 Se BESS R IC ae, ee 
Touristen-Pavillons, Campingplatze, Klubs entstehen. Luxus- ys a se ‘* ff bai cts ae RPS Ere sai ese e 
hotels auf dem Parnes und dem Olymp; ein selbstandiges oe i see: 2 ad 
Touristen-Zentrum auf Rhodos; die Gegend von Rodini wird bt om pha peSa al oat 
in einen Vergniigungsplatz mit Spielkasino umgewandelt. e. A . wx. Ra = al oS 2 of al A 
Auch die weltferne Ménchsrepublik auf dem Berg Athos wird 7 i . rT a 5e'e8 $ : awe “eS ie ~ 

sich dem touristischen Zugriff nicht entziehen kénnen. “ bd peen? & a ta Er, oa ae 

Als erste Etappe denkt man sich: geniigend Unterkinfte fir : ee ss -*, ' om . ef: ees ee 

600 000 Touristen im Jahr. In fiinf Jahren will man bei 80 Mil- j a. A Opa . + Se os Soe 
lionen Dollar Einnahmen angelangt sein, und in sechs Jahren: ~ ae, gE PSgelieoeae F ~~ =? 
eine Million Touristen! PF sea Oe Oe ae se 
Touristen ad portas. ely Oe ai tig Ee: al A 

FRSe S = Mee 4 E 
- Sa RS nem an az 

Mit Jupiter-Lampen gegen die Akropolis 1 A SS pee ad be 
ate EO Fee sp Foie Sea ates ¢ ee oN ag ee 

Kap Sunion ist wie ein Sprungturm Uber der Inselgruppe der ae ee Raye =e lige o q 
Kykladen. Auch so eine Proszeniumsloge fir Sonnenunter- Vee iets ee Lae 4 a fee 
gange. Eine englische Familie klettert in den Trummern des 

Tempels herum und forscht mit den Stimmbandern nach dem 

Namen Byrons, der hier irgendwo eingraviert sein soll. Die jingste Uberraschung: ,,Son et lumiére" auf der Akropolis. lometer bessere Feldwege. Aber sie gehéren schon fast einer 

Das Meer und der Himmel feiern blau-weiBe Feste des Lichts. Da wird die nachtliche Einsamkeit der Tempel mit 1500 Schein- vergangenen Zeit an. Die Zivilisation schreitet auf Asphalt- 

Der Hiigel ist mit Anemonen ibersat. werfern traktiert, und im Lautsprecher ertént dreisprachig die straBen einher. Nicht mehr lange, dann wird der schnelle Auto- 

Eine Reisegesellschaft naht mit Fihrung und Scheuklappen Geschichte des Burgbergs. (In drei Akten: Zeus, Jupiter, Ju- tourist die Strecke Saloniki - Athen in sieben Stunden schaften. 

der Kunstgeschichte. (Tempel des Poseidon, weiBer Marmor. piter-Lampen). Dasselbe ist auch fiir Delphi geplant. Die alte Soll man nun frohlocken oder Klagelieder anstimmen? 

432 vor Christus von Perikles gebaut, wenn auch nicht von ihm Orakelstatte war eben nicht mehr attraktiv genug - seit die ,,Uberhaupt ist es gar nicht auszudenken, was Griechenlane 

selbst. Dorische Saulenordnung.) Schwefeldampfe weggeblieben sind. Vielleicht wird es gelin- einmal an Reiz und Schénheit verlieren wird, wenn sich auch 

Es riecht nach Salbei und Pfefferminz. Hier standen die Hitten gen, eine namhafte Darstellerin des amerikanischen Films fir hier unsere modischen phantasielosen Trachten eingebirgert 

der Wildtaubenjager. die Rolle der Pythia zu gewinnen. haben werden", sagt ein Zeitgenosse Flauberts. Seine Prophe- 

Die englische Familie ist zum Fotografieren ibergegangen. Dies jedenfalls ist gewi8: Wenn die alten Gétter in den gebor- zeiung ist eingetroffen, und es bleibt die Uberlegung, was 

Jeder kommt mal dran. WeiBe Saulen als Hintergrundseffekt. stenen Tempein einen Schatten ihrer Herrlichkeit zuricklieBen, Griechenland an Reiz verlieren wird, wenn auch die letzten 

Das ist das unvorstellbarste, unbeschreiblichste Wei8 auf der so wird ihn die Invasion der Kilowatt-Lampen jetzt mit Sicher- Eselskarren von den modernen Autobahnen verbannt sein wer- 

ganzen Welt. heit daraus vertreiben. den, und wenn im ganzen Land die Uhren ticken. 

Die Reisegesellschaft wickelt in beklommener Ehrfurcht But- * Die griechische Regierung billigte das Projekt eines amerika- 

terbrote aus. Zwischen Megara und Korinth. ,,Der Weg ist so schmal, daB nischen Geschaftsmannes, der an der Kiste von Alt-Phaleron 

Licht, Saulen und Kunstgeschichte - das geniigt natirlich man bei einem Fehltritt des Pferdes ins Meer stirzen wirde. fiir 50 Millionen Dollar einen Touristenhafen mit einem groBen 

nicht. Da muB noch etwas dazukommen. Sonst ist Griechen- Der Pfad wird manchmal von Steinen gestiitzt, die durch unbe- Ausstellungsgebaude fiir amerikanische Waren, daneben Ho- 

land nicht attraktiv genug. Es wird in den nachsten Jahren hauene Aste verbunden sind." So schrieb Flaubert. Heute fahrt tels, Tea-rooms, Snack-bars und Night-Clubs schaffen will. 

immer mehr dazukommen. Etwa in der Art: Volkstanze im Fe- eine AsphaitstraBe unter den Skironischen Klippen entlang, Lord Elgin hat die griechischen Tempel gepliindert und bei der 

rienlager an der ,,Griinen Kiiste“’, Festival von Athen mit Sym- und es riecht nach Teer und Benzin. Doch damit nicht genug. Gelegenheit einige der herriichsten Bauwerke fast von Grund 

phonie-Orchestern vom internationalen Prominentenmarkt, Zwischen Athen und Korinth soll die erste moderne Autobahn auf zecstért. Als Ersatz fiir die geraubten Parthenon-Werke hat 

Weinfest im Weindorf von Daphni, Spezial-Pavillon mit Relief- entstehen — 30 Meter breit, schnurgerade, keine Kreuzung. er den Athenern eine Turmuhr geschenkt. 

darstellungen der Schlachten von Marathon und den Thermo- Das StraBennetz hat sich in den letzten 20 Jahren von 15000 Und nun sind die Lords Elgin wieder da, um den Griechen das 

pylen, ein Strand fir Freikérperkultur in Loutraki. auf 30000 Kilometer verdichtet. Davon sind allerdings 10000 Ki- Letzte zu nehmen, was sie noch haben. 
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1000 Jahre sind wie ein Tag 

__ Das Felsmassiv wachst aus der Ebene wie die Silhouette eines 4 

__ Wisents. Felsen aus verkitteten Gerdllen, verklebt, zusammen- } 
gebacken, grob. Schluchtea, als seien sie mit der Axt heraus- me 

gehauen worden. Die Farben: schwarzliches Grau, Moosgrin, fi 

7 Phosphor, Rost, Kohle ... Ein Manual der Verwitterung! A 

B'  Plétzlich sieht man die Gebaude. Sie krallen sich an die Fels- 7 

° wande, klemmen sich in die Risse, hangen auf hochgerissenen f ‘ 

Monolithen wie verrutschte Helme. Die Metéora-Kléster in if o 

 Thessalien. Der Name sagt: zwischen Himmel und Erde schwe- y } \ 

bend. / ) fils 
Vor 28 Jahren begann man, Gange in den Komplex zu treiben, f } 

4 gewundene Stufen, Schneckengehause. Friiher gab es hier nur 7. ‘2 
Strickleitern und Netze. Die Zeiten waren unsicher im 13. Jahr- os z! =) 

i hundert. if 

Kloster Vatlaam. = f 

_ Thessalien liegt da wie eine Landkarte, eine flache goldene he 

Schale. Violette Schatten in den Abgriinden. Ginster, Lavendel. 

DrauBen das Land ertrinkt im Licht. 

»Charete." 
Der Ménch schaut den Fremden lange an, so als wollte er fest- > 7 - _.- Se 

stellen, was fiir ein Mensch da gekommen ist. Dann erkundigt “9 ger ~ - 
er sich leichthin nach der Uhrzeit. Ein origineller Akt der Gast- .¢ Tee 

freundschaft: Was kann der Fremde sonst schon mitgebracht fe ae Beppe) 

haben - von dort unten! (Eine Belehrung?) s ~~ 

Der Ménch geht mit lebhaften Schritten voran. Regenrinnen- / = S=- 

schmale Passagen zwischen Refektorium, Bibliothek und Ki- = ' os 

) che. Hier die Rampe mit der Achzenden Winde, um Kérbe hoch- sat ee 

zuleiern, dort das machtige WasserfaB fiir Zeiten groBer Feind- = S- ig 
schaft und groBer Dirre. Endlich der Verteiler fiir das elektri- eae hare rae 
sche Licht. XG 
Die Kapelle ahnelt einer Schildkréte. Gebickt tritt man durch eae - 74 <4) : se 

die schmale, gewélbte Pforte — wie in eine Hohle. — oP oo Se 
_ Kerzenlicht huscht iber die rotbraunen Mauern. Aus dem Dun- a = i), 

kein das glimmende Gold der Ikone. Ein verblichenes Fresko Ce, ne 
zeigt den Herrn der Welt. Gegeniber ein stumpfes Seitenschiff. S =a a - ef ee 7 

Hier in der Nische hat der heilige Ephraim geschlafen. Auf ae SSeS Se en 

. bloBem Stein. Weihrauchdunkle Gemalde berichten die Legen- 

de seines Lebens. Heilige, Martyrer. Starre Augen, asketische 4 / 

Hande; und ganz in mattem Silber: Panaijia, die Allheilige. eG a2 ee 

Der Ménch hebt die Kerze iber den Kopf und ist von goldbrau- —~, = 

nem Licht iberstrémt. Das junge Gesicht, der ungeordnete 

Bart. Augapfel wie altes Porzellan. ,,Das Gemalde dort iber 

der Tir: Alexander. Alexander von Makedonien, der groBe er 

Kénig."' Und da der Fremde Bewunderung zollt, Anerkennung, 

_ Ehrfurcht vor so viel Vergangenheit und GréBe, glattete der 
Ménch dies alles mit einer Handbewegung - so als wiirde er 

dem Wind Einhalt gebieten. ,, Alexander, Casar, Attila, Napo- 

leon, Stalin. . .“* Und wieder die Handbewegung: Was ist denn 

schon... (EinMensch ist in seinem Leben wie Gras, er bliihet 

wie eine Blume auf dem Felde; wenn der Wind dariiber geht, 

so ist sie nimmer da, und ihre Statte kennet sie nicht mehr.) =z a io 

Der Ménch hat den Kopf ein wenig zur Seite geneigt, seine 

braunen Augen lachen - Frage und Antwort: Was willst du, Die Kustensch iffer 

Fremder? Rémer und Tirken? Europaer? Halbmond? Elektri- 

sches Licht? Dhen birazi. Was soll schon sein! Hattest du etwa 

gedacht, Fremder, Griechenland ist ein archaologischer Fried- 

hof? 

Und er tritt hinaus ins Grelle und beugt sich nieder zu einem 

} Beet, um dem Gast ein Abschiedsgeschenk zu pflicken, ein 

StrauBchen Basilikum. 
* 

Boétien war das Land der Orakel. An der StraBe nach Attika 

schieBen die Quellen Lethe und Mnemosyne aus einem Felsen 
hervor. Lethe, um alles zu vergessen — 3000 Jahre; Mnemosyne, Am Abend ziehn die groBen Segelschiffe 

: um sich an alles wieder zu erinnern - das Licht und die Armut. = z . 

|_| Man kann Griechenland nicht bereisen, denn dort ist alles so mit Ol beladen, mit Melonen, Wein, 
unbedingt. Entweder der héchste Einsatz oder keiner. Zwei Orangen und Zitronen.. . leise ein: 

Méglichkeiten also: Man sieht sich Land und Saulen an wie ei- 2 2 a = 

| nen farbig gut geratenen Film, oder man lebt dort. Und sei es ein Bild, das auch den Hartesten ergriffe. 
nur fir drei Wochen. ’ 
Beides kann sehr.teuer werden, und Glyphada ist letzten Endes Z S = 7. 

das billigere. Jeder Mensch betritt Griechenland als Elgin oder Das Schiffsvolk singt. Die Segel gehen nieder. 
| als Byron. Der britische Botschafter hat Saulen und Reliefs aus Die rosa Mole lauft man langsam an. 

den Tempeln gerissen, Das Herz des Dichters ist in einem Hi- = a 

| gel von Messolongion beigesetzt. Sie kommen von den Schiffen, Mann fiir Mann, 

* betrinken sich und fahren morgen wieder. 

- Thymian, Salbei, Minze. Nachts krachzende Eselsschreie in den 

pa neuen pan eoet Cena hhc Seo Sie schlafen in den letzten der Spelunken 
»»Waren Sie schon in Delphi? Dort ist auch der ,Wagenlen- 

ker!) . : auf blankem Boden oder etwas Stroh, 
] Die StraBen sind schwarz vor Menschen. In den Kafeneions und andre, ohne Geld und weniger froh, 

’ klappern die Wirfel des Brettspiels. Der Fingerhut voll starken, 5 a e 

| | siiBen Kaffees. Ouzo. Das Glas Wasser. sind unterm Tor todmide hingesunken. 
(,,Haben Sie die Peloponnes-Rundfahrt schon gemacht? My- 
kena, Epidauros, das antike Theater mit der besten Akustik der 5 z: = 

7 Welt, aiesie andident Hermnest#)) Der Morgen ruft sie wieder auf die Schiffe. 
Die Fischerboote gleiten langsam durch die Lagune. Karbid- Sie fahren aus mit ol, Melonen, Wein, 

lampen am Bug, ein Netz aus Lichtern: Sie haben den Himmel 

herumgedreht. Orangen und Zitronen...stumm, in Reih'n: 
(,,Sie missen unbedingt bei Vasilana essen: 18 Gange fiir 8.50 . . - a 

Mark. Dort kann man bertihmte Filmstars sehen.") Sue Bild, das auch den Hartesten ergriffe. 

Blau und Wei8 - ein armes verbranntes Paradies. Vom Meer 
beherrscht, von der Sonne ausgegliht. Zyklone und Erdbeben. 

] Disteln und Dornen. Steine und Staub. Da gibt es kein Aus- Ossip Kalenter 

weichen. 
Lethe und Mnemosyne! 

Hunger, Midigkeit, Trauer und die Majestat des Meeres und 

eine Hirtenfléte in den Bergen... Was ist das Zeitalter des Pe- Federzeichnung ,, Traum zu Schiff** von Paul Klee 

rikles, gemessen an soviel Wirklichkeit? 
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Das FuBballjahr 1960 hat seinen Meister ge- ee f Eee ee 5 4 3 
funden: der Hamburger SV. In einer dramati- Beet Mahe cosas Sle ae Je 4 > yy 

schen Hitzeschlacht schlugen die Manner um Se Lie Pe ogee ner ol a a 

Uwe Seeler den 1.FC Kéin mit 3:2 (0:0). Im oa P See Sea ‘ee. a : 

© — dritten Anlauf haben die Norddeutschen damit cs s* fe Seat ee ll 4 Eg ane A C} photttyeng 

; ihren ersten Endspielsieg nach dem Kriege 4 Pyfb® gr aa eof} Fa The r 

* — geschafit, wahrend den Kéinern der Erfolg in ba sy Rieasrecnes sarcsrd ea UG a iT] a a AO Pee} ‘ 

‘ihrem ersten Meisterschaftsfinale versagt oe, Ree ne ee kad ‘a. & . RONTEEN ~ 

“blieb. i. iss Altea ae, ry #810 
"Die Gruppenspiele der diesjahrigen FuBball- iN nbaa tee ee pr: Se VA" 

endrunde hatten nicht das Niveau des Vor- coe 2 SR ee Seige evi SAR eS ERE " ABO Q» 

Jiahres, und so hatte sich kaum jemand ein be- Ba at Es Oa ch Ea Orci eben ea ee j GA Se: SAY 

‘geisterndes Finale ertraumt. Es war darum St oe ‘aac eee Su bags a agar a en \ WY SY : 

h jeine erfreuliche Uberraschung, daB trotz einer tie Saget conn Soe pene Rey haaie . , 

_ mérderischen Hitze, die selbst den Schieds- aes ba Eos : nS eee, Sree Ses ee 

_richter Kandlbinder fir einige Minuten auBer ba 4. ae Fi Lae Rt or Re Geek a . aad 

'  Gefecht setzte, ein technisch und kampferisch ee orn ‘ rt Agha eo eae eth ree Das Jungere Herz ene 

*  hochstehendes Spiel zustande kam, das man oo oe See ROME vane ohana ere 

"als das fairste und kameradschaftlichste End- - So ee oe rei eee Prete ye heh ~_ fee 

| see deutschen FuBballgeschichte geprie- nt 7 , Sees Ea 2 ig Nes ge : a’ BB 

‘ Ai us Se, ata ae aE hee Em 

| Gerade dieses schéne, von sportlichem An- Pm 2 i, i of oss ski Bote Oe OER reaae a : ee j Y 

bh stand getragene Spiel hatte darum eine bessere £ Fare hgte he tot Werk hae me ahs Pos oh A aR = Pd A a eS v 

. | Ehrung verdient, als sie in Frankfurt durch den AER an 2 at re hist e rewee als A g » \ 

' Prasidenten des Deutschen FuBballbundes, 
‘ 

' ) Dr. Bauwens, vorgenommen wurde. Als die 
\ ss 

: begeisterten Fans nach dem SchluBpfiff aut Das spielentscheidende Tor ist zwei Minuten vor SchluB gefallen t> h Cr 

| das Spielfeld strémten, fand man keine Még- 
ASV j rom 

lichkeit, den neuen Meister und den ehrenvoll 

)  Unterlegenen vor der Kulisse der 70000 auszu- 
}  zeichnen. Der edelsteingeschmickte Silber- fo % 

" teller wurde dem neuen Meister in der dunklen : ae 

_ Enge seiner Kabine Gberreicht, und die weitere 
WN age r 

_ Ehrung fand vor geladenem Kreise auf dem Den. Loa 44 

| Festbankett statt. Wehmitig erinnerte man 
y- 

: "sich im Frankfurter Waldstadion der Ehrung p 

: des englischen Cup-Siegers durch Angehé- Uwe Seeler, der das Spiel entschied + seanpannvonynt cael, 

| rige des britischen Kénigshauses, wie sie uns . ue 

ates auf dem Fernsehschirm vorgefihrt 
de # Prerdetunge oe ies | 

wird. . 

Der Volkssport FuBball hat mit dem Hamburger wad: ae i 

+ Sportverein nicht nur einen neuen, sondern a ~ : i os 3 a 

einen sehr popularen Meister bekommen. Die * , Pre = 

Tragik des zweimaligen vergeblichen Anlaufs 3 . a | b XY x, = as oP 

> in der jingsten Vergangenheit lieB es dieser nd , ‘ 5 ea ‘ =a Pa, a : 

jungen Mannschaft niemand miBgénnen, daB > i x: i oo ” S ate ™ 

: ihr nun der groBe Erfolg gelungen ist. Nicht we ty > ea - a % ; me 4 Pak 5 

,  zuletzt aber ist es die Persénlichkeit des Na- a q , P > * 7 = 

tionalmittelstirmers Uwe Seeler, die aus dem ‘ + ‘ — ». . ly, s 4 ee 

Hamburger SV einen so popularen Meister » * vs “ a psf 

macht. Zwar wurde Uwe durch den Kélner si 5 s 4 A .- MEP ea 

Stopper Leo Wilden iiber weite Strecken des ¥ ; Sy a 4 2 \ 2 ~ Oo op 

Spiels auBer Gefecht gesetzt - ein sich immer r = +> Sao * = mn Se c on 

_  wiederholendes Duell zweier KlassefuBball- * i, aa < . i S “ 

" spieler, das begeisterte -, aber Uwe scho8 i ea * tig i : 

_ schlieBlich doch die beiden spielentscheiden- i mer, | =F iz aR * 74 an g Fs See 

_ den Tore. Damit war er erfolgreicher als sein o. i 4 Po a ‘ bo ‘ 1, %. eri ee esi ai eo 

groBer Kontrahent Helmut Rahn, der zwar groB ' * Ae, fat pir 4 ‘ Ps * 'y Se 

i i ; : - “ 2 po Me . . 
annie? aber nicht zum Erfolg kam. HE . i Ps ., = ¥ , AS ; “a ve Explosivkrat? Pes 

‘agik und Triumph liegen im Sport sehr oft 4 wt 4 , 2 ay a. 5 tend 

nahe beieinander. Wahrend Hamburg seinen # \ pbk ae Rh <M _ |--- tn den Beinen patiirtich 
Uwe feiert, weil er Erfolg hatte, und im Erfolg [1 2 | Le : 
der sympathische Junge blieb, gab die Ent- a z a a . 

tauschung ,,BoB" Rahn sichtlich den AnstoB, ? - ‘ff ¥ 

den Platz an der Theke dem Sportplatz erneut e \ : Ln 

vorzuziehen. Und wahrend Uwe Seeler auf dem ah 4 ill ’ } 

besten Wege ist, zum deutschen ,,FuBballer i# srt g ei 

des Jahres“ gewahlt zu werden, scheint Hel- . \ f gion RS 

mut Rahn wieder in einem menschlichen Tief | C\> mer] ys 

gelandet zu sein, bei dem man befiirchten re 3 5 NT 

muB, daB es fir den Schitzen des siegreichen e é pee a) Ti v " 

Tores in der Weltmeisterschaft 1954 vielleicht &, Pe Pea rg CAS 
| keinen Aufstieg mehr zum umjubelten Star ¥ Fa ee 4 A) C RS 

geben wird. Mochte man auch nach dem * Rey q a \ , by Na rest 

i Schlu8pfiff von Frankfurt meinen, da von zwei & 2 . % ‘ = a a 

gleichermaBen wirdigen Gegnern der gliick- +a \ < EPO hie, 

" lichere Meister geworden war, so darf man, « 2 i 

wenn man die beiden Stars der Endspielpart- 4 und der ynzahmbare 

ner gegeneinander abwagt, sagen, daB viel- 
‘ 

leicht die gestindere innere sportliche Ge- ~ Hunger auf eine be= 

meinschaft der jungen Hamburger Elf am Ende P + Pe 

den groBen Erfolg gebracht hat. Denn, so wie Ss rubinte tu Saletplatte mu 

eine Kette nur so stark ist, wie das schwachste 4 oi 4 EER 

' ihrer Glieder, so ist eine sportliche Gemein- 
: 

schaft in ihrer Moral nur so stark, wie die Moral i 

ihres Schwachsten. 7 c 

Willy B.Wange =
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In Freiheit leben heiBt auch Verantwortung zu Schlagbaume, Stacheldraht und Grenzpoli- Bundesjugendsekretér Edmund Duda behan- greifen. Weiterhin wandte sich Jéns entschie- 

Gbernehmen und fir die Erhaltung der Demo- zisten schitzen. delte eingehend die aktuelle Frage: ,,Was er- den gegen die Forderung der Innungen nach 

kratie einzutreten. DaB unsere Jugend dazu Baut Schlagbaume und Kontrollen ab; das wartet die Jugend vom Bundestag?". Er warf einer Verlangerung der jetzt drei Jahre dauern- 

bereit ist, davon kiindeten die Diskussionen, ware ein kleiner Schritt des guten Willens, daB dem Bundestag vor, da®8 er zu wenig fiir die den Lehrzeit. 

Antrage und EntschlieBungen des 4. ordent- endlich Menschen ungehindert miteinander Jugend getan habe. Wenn wir Riickschau hal- is q 
lichen Jugendtages der Industriegewerkschaft reden kénnen. ten, so sagte Duda, dann kénnten wir nur auf Auf der SchluBkundgebung setzte sich Georg 

Bau-Steine-Erden in Essen. Was hier die jun- = wenige Gesetzesregelungen hinweisen: die Leber mit den Versuchen jener Leute ausein- 
gen Delegierten sich als Richtschnur fir die Als erstes Gremium der Gewerkschaftsjugend Novelle zum Reichsjugendwohifahrtsgesetz; ander, die dle Sympathie der Jugend seeet 

zukinftige Jugendarbeit erarbeiteten, hat ein nahmen die 74 ordentlichen Delegierten des hierin wurde das Ziel, ein lebendiges Jugend- wollen, um sie dann vor ihren eigenen Karren 

vielfaltiges Echo in der Offentlichkeit gefun- Jugendtages stellvertretend far rund 42000 amt zu schaffen, nicht verwirklicht. Das Gesetz zu spannen. Hier entsteht gerade fir die Ju- 

den. k ps : jugendliche Mitglieder zum Jugendarbeits- zum Schutze der Jugend in der Offentlichkeit gend in unserer Zeit die Neneh aes zur aa 

Besonders die auf der feierlichen SchluBsit- schutzgesetz Stellung und verurteilten aufs war und blieb umstritten. Auch das Schund- sonderen Wachsamkeit. ,,Mac! t . en ae 
zung einstimmig ‘angenommene EntschlieBung scharfste die Regelung der Arbeitszeit, die Zu- und Schmutzgesetz hatte nicht den Erfolg, den und betrachtet euch jeden, der sich als sel st - 

zur Wiedervereinigung fand gréBte Beachtung. lassung der Kinderarbeit und das Fehlen von es bezweckte. Der Bundesjugendplan, der seit loser Freund und Helfer anbietet. Ihr werdet in 

Hierin forderten die Jugendlichen die Bundes- zwingenden GesundheitsmaBnahmen. Hier zehn Jahren besteht, sollte der Jugend eine manchen Fallen bald feststellen, daB der an- 

regierung auf, als ersten Schritt zur Wieder- kénne man nur feststellen, da8 auf Grund der Hilfe sein. Aber nur ein geringer Teil der finan- dere gar nicht die Zukunft der Jugend meint, 

vereinigung alle bestehenden Einrichtungen, Beschliisse die Mehrheit des Bundestages ziellen Mittel, knapp 8 v.H., werden fiir jugend- wenn er von Zukunft spricht, sondern daB er 

die die Teilung Deutschlands durch eine nicht gewillt war, der arbeitenden Jugend einen pflegerische Arbeit verwandt. Alle Ubrigen nichts anderes meint als seine eigene Zukunft, 

Grenze charakterisieren, insbesondere Schlag- genigenden Schutz am Arbeitsplatz zu si- Mittel werden fiir Aufgaben eingesetzt, die und daB mancher, der Zukunft sagt, Macht — 

baume, PaBkontrollen, Zaune usw., zu beseiti- chern. Die jungen Delegierten begriiBten da- eigentlich Pflichtaufgaben des Staates sind. meint und nicht das Gliick und das Wohl der 

gen. Gleichzeitig wurde auch der Zentraivor- her, daB der Bundesrat die vom Bundestag be- Dariiber hinaus gabe es noch roa ty jingeren Generation." a 

stand der Industriegewerkschaft Bau-Holz in schlossene Fassung ablehnte und den Ver- Problemen, die gesetzlich geregelt werden : at 7 

Ost-Berlin aufgefordert, diese gleiche Forde- mittlungsausschu8 angerufen hat. Damit ware miBten. Wie umfangreich da zu arbeiten ist, Betrachtet man die Arbeit dieses Jugendparla- 

rung an die dortige Regierung zu richten und noch einmal Gelegenheit, die Vorlage des geht schon allein aus dem Jdugendsozialpro- ments, so kann man eeeen - es a 

die Antwort der Regierung zu veréffentlichen, Deaitschan (Gawerachattabundes bel den or gramm der Gewerkschaftsjugend hervor. Man weiter Bogen von der sti ten rbeit in der Ju- 
wie auch hier die Antwort der Bundesregierung neuten Beratung zu beriicksichtigen. sollte eigentlich nicht nur Gelder fiir militari- gendgruppe bis hin zu Existenzfragen unseres 

veréffentlicht wird. Dies ist ein sehr bemer- = sche Ausbildung hinauswerfen, sondern end- Volkes gespannt war. Jene Losung dieses — 

kenswerter Aufruf. E ate lich auch in erster Linie fir die menschliche dugendtages ,,Jugend in der Verantwortung" 
Der 1.Vorsitzende Georg Leber, der zum Mit Bestirzung beobachteten die jungen Bau- Ausbildung sorgen. war mehr als berechtigt, zeigte doch hier die 
Thema,,Jugend in der Verantwortung" sprach, arbeiter die Entwicklung in der Politik Gegelr. a sachliche und vielseitige Arbeit der jungen 
bezeichnete Schlagbaume und PaGkontrollen “ber dem Wiederaufleben militaristischer, —_jugendieiter Jiirgen Jéns konnte mit besonde- _Delegierten, da8 die Jugend bereit war, Ver- 
als ,,reinen Blédsinn‘. Man habe uns in Zei- faschistischer Tendenzen und Gepflogenhei- rer Freude in seinem Geschaftsbericht fest- antwortung zu tragen, daB sie ihre Augen nicht 
tungen und Zeitschriften, in Briefen aus dem _ te”. Mit Recht forderten sie SofortmaBnahmen, —_stelien, daB unsere Jugend sich nicht vor der _ vor dem aktuellen Tagesgeschehen verschloB, 
éstlichen Teil unseres Landes schon tausend- __ Wie 2um Beispiel ab sofort jegliche Nazi- und Verantwortung gescheut habe. Es geht nicht _ sondern sich mit allen politischen Erscheinun- 
mal gesagt, da8 man fiir die Wiedervereinigung militaristische Literatur yon Bichermarkt ves immer um finanzielle Unterstitzung; was die gen auseinandersetzte und sich Richtlinien 
sei. Nun kénnen wir zusammen einmal be- schwinden a lassen und jene Organisationen, dugend brauche, sei die ideelle Unterstiitzung erarbeitete, die fiir die zukiinftige Jugendarbeit 
weisen - driiben und hier -, was wir wirklich  Welche nicht Mithiter und Trager unserer De- —_ajier Gewerkschafter. Ein jeder misse sich fir von groBer Bedeutung sein werden. 
wollen, und wir kénnen priifen, was die Regie- | Mokratie sind, aus den Jugendgremien zu ent- ie Jugendarbeit verantwortlich fihlen. Die Jiirgen Jéns wurde auf diesem Jugendtag als 
rungen Gber Propagandaparolen hinaus wirk- _ fernen. Das waren Mindestforderungen, die Keimzelle aller Jugendarbeit ist und bleibt die Jugendleiter im Hauptvorstand wieder vorge- 
lich zu tun bereit sind. Wir werden dann sehen,  UNbedingt erfillt werden miBten, ehe es viel jugendgruppe. Diese zu stitzen und zu fér- _—schlagen. Zur Unterstdtzung des Jugend- 
wie die Antworten ausfallen. Bien eceg eral ac spet ee dern, muB unser aller Ziel sein. leiters wurde erstmalig auch ein Jugend- — 
Die Jugend will, da8 man ohne PaB und son- Auch zur Frage der Bundeswehr wurden von = Zum Problem der Erziehungsbeihilfen sagte _sekretar gewahlt, und zwar Arno Kerlisch. 
stige Bescheinigungen kommen und gehen diesem Jugendparlament heftige Diskussio- Jans: Wir vertreten die Auffassung, da8 die | Zum Schlu8 sei noch ein schénes Zeichen 
kann und durch keinen Schlagbaum muB und ron gefiihrt. Die Delegierten sprachen sich Lind Festsetzung von Arbeitsbedingungen aus dem jugendiicher Solidaritat erwahnt. Der Jugend- 
daB da, wo heute Stacheldraht ist, spater wie- eine Betreuung der jungen Menschen aus, die Lehrverhaltnis ausschlieBlich Recht der Tarif- tag veranstaltete eine Sammlung zur Aktion 
der Baume Wurzel schlagen. Man soll uns im zur Bundeswehr engerogen werden. Sie lehn- vertragsparteien ist. Wir haben uns immer da- »Wir helfen“ zur Unterstiitzung der Entwick- 
Osten auch nicht mit der Antwort kommen, te? €s aber entschieden ab, daB Offiziere der = gegen gewehrt, daB der Staat in die Freiheit, __ lungslander, und alle gaben freudigen Herzens. 
daB man sich gegen Spione und Saboteure Bundeswehr in die Gewerkschaftsjugendgrup- Tarifvertrage abzuschlieGen, eingreift. Wir weh- 
aus dem Westen schiitzen mu8. Gegen Sabo- Pen kommen, um zu werben. ren uns aber auch, wenn halbstaatliche Hand- 
teure und Spione kann man sich nicht durch = werkskammern in diese Tarifautonomie ein- raila 
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»Was willst du riskieren?“ 

»Die Stromschnelle bei Lundry! - Los! Komm, 

wenn du willst!* | 
da, und meine Einladungskarten und deine 

Mathestunden?" 
»Zum Teufel damit! Komm endlich, oder ich 

fahr alleine!* 

»Warte doch! Ich will ja mit! rief sie. Sie 

sprang auf und lief zum Boot und klopfte sich 

im Laufen die Sandkérner von ihren Blue- — 
jeans. ,,Warte!" rief sie. Sie setzte sich hinten 

ins Boot und nahm das zweite Paddel. ,,Du bist 

= YA schrecklich, John", sagte sie, als sie saB. ,,Na, 

ce Zr endlich! knurrte John. Sie tauchten die Pad- 
ms WEY eee del ins Wasser und fuhren los. ,,Eins! - Zwei! 

ee f ‘] : aoe ‘7 Eins! - Zwei!‘ kommandierte John. Dann wa- 

Zz = Be Pi “s ZF i p ren sie im gleichen Takt, und er brauchte nicht 
ae == ZB eS = = SER > mehr zu kommandieren. Das Boot glitt durch 

Ars. f : = So das Wasser, sie iberquerten die kleine Bucht, 
: 7h Se A | a a = durchfuhren die schmale Einfahrt und waren 

ia’ fd ” Ht ee ee es auf dem FluB. Jetzt brauchten sie nicht mehr 
sess SS = ie Stré- oO = = el SS _ Se zu paddein und muBten nur steuern. Die Stré. 

a eee ee al : mung erfaBte das Boot, sie hielten auf die Mitte 
= 7 \ * Hee ht) ae des Flusses zu und trieben mit der Strémung 

= / \ i aoe > dahin. Die Waldecke auf Tennessee Hill glitt 
\ as it eS : e vorbei, sie umfuhren die FluSbiegung, sahen 

| : N \ oe H i gus a , 4 die Dacher von Lundry links und die Mindung 
NN 4 be. Ca =. i —_—— se = von Dawson-Canal mit der Schleuse, die Kette 

XY <n 2 f ( Uf 4 ae —— ee Fe ee der Warnbojen, einen Schaumstreifen, der 

Ph ioe LF YF sees Tee ee sich quer iber den Flu8 zog, und ein paar 
aoe \ f y } A. eeeee schwarze Felsen, die hier und da aus ihm auf- 
== ep cz ¥ glanzten. Ein gleichm&Biges Rauschen lag in 

i SSN Mb e = der Luft und wurde lauter. Sie fuhren zwischen 
2 Cee S> af ee den roten Bojen hindurch, waren jetzt im Sog 

eggs ae der Schnelle und spirten, wie das Boot rascher 

Neha dahinglitt. ,,Ich hab Angst, John!" sagte Kate. 

John schien es nicht zu héren. Er blickte scharf 

geradeaus und steuerte auf eine Stelle in dem 

Schaumstreifen zu, die von Felsen frei schien. 

Sie fuhren mitten in das Rauschen hinein. Die 

Felsen riickten bedrohlich nahe - es waren 

Basaltfelsen, sie trieften vor Nasse -, das Boot 

hopste und schoB® dahin, fir Bruchteile von 
Sekunden sahen sie die Wélbung, in der das 

Es war hei® geworden. Libellen surrten Gber gibt Stellen, die noch kein Mensch betreten »Da war Denoa noch eine Indianersiediung", Wasser hinabstirzte, ,John!" rief Kate. Das 

das Wasser, der Wind regte sich schlafrig in hat." sagte John, ,,und es gab noch keine Schiffahrt Boot kippte vorniber und schien unter ihnen 
den Zweigen der Straucher, die die kleine Es muB herrlich sein da! sagte Kate. Sie wie heute. Nur die Indianer fuhren mit ihren wegzufliegen. Wasser sprang rechts und links 

Bucht umsaumten, manchmal lief wie von weit hielt ihre Knie mit den Armen umschlungen Kanus auf dem Flu8, und sie fuhren auch durch von ihnen hoch, tiberschittete sie, Nebel hilllte 

eine Welle heran und krauselte sich auf dem und sah in die Ferne. John legte sich auf den die Stromschnellen. Mit einem leichten, wen- sie ein — dann wurde die Sicht klar, die Schnelle 

Sand. FluBaufwarts sah man die Schornsteine Bauch und sah sie nachdenklich an. digen Boot kann man die Schnellen ganz gut lag hinter ihnen als eine glanzende, weiBe 
der Papierfabrik iber den Baumen und einen ,»,Dafiir, daB du ein Madchen bist, sprichst du machen." Schaumstufe, die kleinen Kais von Lundry la- 

leichten Rauch, der aus ihnen in den Himmel eigentlich ganz verninftig", sagte er. gen links und blieben zuriick, es war alles so 

stieg. Dort lag die Stadt. nwAch, geh, John!" lachte sie, ,meinst du wlst das nicht gefahrlich?" sagte Kate. schnell gegangen. John fuhr sich mit dem Arm 

Sie hatten die Rader im Gebisch versteckt denn, da®B Madchen nur Unsinn reden?“ »Natirlich", sagte John, ,,es gehért Mut dazu. Uber die Stirn. Ich hab’s geschafft! Ich hab's 

und das Boot auf den Strand gezogen. Naja, ich meine nur“, sagte John. Er wurde Aber wenn man's einmal geschaftt hat, schafft geschafft! sang es in ihm. Er fihlte, wie Kate 

» Tu mir einen Gefallen und sieh nicht immerzu verlegen und drehte sich wieder auf den Rik- man's immer. Jack aus der Klasse ber mir ihn an den Schultern faBte. , John!" sagte sie 

auf die Uhr!“ sagte John, ,,wenn wir um zwei ken. Sie schwiegen eine Weile, Kate lachelte, hat's schon ein paarmal gemacht mit seinem und schiittelte ihn, ,,ich freu mich so!" 

losfahren, kénnen wir bequem um drei daheim dann wurde ihr Gesicht ernst. Paddelboot und Kid und Bob aus dem Verein 

sein.“ mit einem Ruderboot. Die haben auch die , Jetzt schaff ich’s immer, Kate‘, sagte er, 

»Gut, wenn du meinst“, sagte Kate. Dein Vater will, daB du studierst, nicht?" Schnelle bei Goldhope gemacht, und die ist yjetzt mach ich auch die Schnelle bei Gold- 

sagte sie. viel schwieriger als die bei Lundry hier. - Ich hope. Wenn du mitmachst, schaffich's immer." 

Sie schwiegen. Sie lagen nebeneinander und »da, economics." werd's auch noch versuchen eines Tages." Er merkte, daB sein Hemd ganz naB war, zog es 

ruhten aus. Sie hatten den ganzen Vormittag ,,Du sollst euren Betrieb ibernehmen, nicht?" aus, drehte es zusammen und wrang es, steck- 

gepaddeit. John hatte die Hande hinter dem Das ist es ja. Ich tu's aber nicht. Undich sag's John", sagte Kate, ,,es ist zwei Uhr. te sein Padde! hinein, zog das Hemd straff und 

Kopf gefaltet und lag auf dem Ricken. Er fiihite ihm auch noch. Eines Tages sag ich’s ihm. Ich +a, ja“, sagte John. Er legte sich wieder auf hielt es wie ein Segel vor sich. Kate hatte das 

die Sonne auf seinem Gesicht, seinen Armen halite das nicht mehr lange aus. - Vater ist ganz den Ricken, sah in den Himmel und machte Samtband aufgemacht, mit dem sie ihr Haar 
und seinen bloBen FiBen und sah iber die komisch geworden in den letzten Jahren. Er den Mund so fest zu, daB seine Lippen ganz hinter dem Kopf zusammengebunden hatte, 

Bucht hinaus auf den Flu8. Der Flu8 war breit kommt nur noch zum Essen nach Hause und schmal wurden. ,,Komm! La® uns fahren!“ hielt es in der Hand und spielte mit ihm. Indian 

und silbern und zog trage dahin. Man sah die fragt dann nur, wie’s in der Schule war. Was sagte Kate. Village und Moorfield glitten vorbei und Loof 

kurzen, tiefliegenden Kahne, die Holz nach mich sonst interessiert, danach fragt er nicht.‘ < und Shellyfield und all die kleinen Orte unter- 

Denoa brachten und fluGaufwarts fuhren, und Mir geht's so ahnlich mit Mutter“, sagte Kate, John gab keine Antwort. halb Denoa. Der Flu8 war breit und silbern und 

andere Kahne, die aus Denoa kamen und Pa- wsie hat nie Zeit fiir mich. Entweder sie ist wLos, John!" sagte sie, ,,sei verninftig! Du z0g trage dahin. Sie fuhren mit der Strémung, 

pier geladen hatten und fluBabwarts fuhren. selbst eingeladen bei Freundinnen, oder sie muBt um drei zu deinen Mathestunden. Deine bald in der Mitte des Flusses, bald dem rech- 

Die Stamme auf den Holzkahnen leuchteten arrangiert Parties oder liest ,Lady's Home- Mutter hat mir extra gesagt, ich soll dich dran ten, bald dem linken Ufer nah, sie lieBen sich 

kupfern in der Sonne. Man sah den hellen Journal‘ und will nicht gestért werden, oder sie erinnern. Los! Sonst kommst du wieder zu treiben. 
‘Strand auf der anderen Seite des Flusses und hat Migrane. Aber wie heute nachmittag wie- spat. 

den Gebischstreifen, man sah die Walder und der: Einladungen fiir ihre nachste Party auszu- Du hast deinen Auftrag ausgefihrt", sagte 1,John", sagte Kate, ,,wo fahren wir eigentlich 
die Berge. tragen, dafiir bin ich dann gut genug. - Pah!" John, ,,ich bleibe. Du kannst ja gehn."' Er sagte hin? 

»WeiBt du, ich bin alles so leid“, sagte John es, ohne den Kopf zu bewegen und ohne Kate »Nach Manitoba“, sagte er. 

nach einer Weile. nich bin's verdammt satt, kann ich dir sagen“, anzusehen. Ach, du!" lachte sie. 

Kate legte sich auf die Seite, stiitzte den Kopf sagte John, ,,schlieBlich will man doch man nich muB die Einladungen austragen, und du »Warte’s nur ab!" sagte er, ,,in ein paar Jah- 

in die Hand und sah ihn an. selber sein. hast Stunde“, sagte Kate, ,,also komm! LaB ren...‘ Und nach einer Weile figte er hinzu: 
Was bist du leid?" sagte sie. »da", sagte Kate, ,,man will eine richtige Auf- uns zusammen fahren!“ »detzt haben wir noch den ganzen Sommer vor 

Ach, alles", sagte John, ,,die Schule und die gabe haben, etwas, worin man ganz aufgeht.* uns, Ich glaube, es wird ein herrlicher Sommer 

‘Mathestunden und zu Hause, alles.“ Das ist es“, sagte John, ,,und es muB einem » Nein!" sagte John, indem er sich setzte, ,,den werden, meinst du nicht?“ ,,Ja“, sagte Kate, 

wa", nickte Kate. SpaB machen.“ freien Samstag sollen sie einem nicht nehmen! es wird wunderschin werden." 
£r preBte die Lippen aufeinander, zog den nda“, sagte Kate. Und ich laB ihn mir nicht mehr nehmen, und 

rechten Arm unter dem Kopf hervor und mach- ich tu’s nicht!" Er trat gegen die leere Sar- Sie lehnte sich in ihrem Sitz zuriick, schloB die 

te eine Faust. Dann lieB er die Hand in den Nach einer Weile kam ein ganzer Zug Kahne -dinenbichse, aus der sie am Mittag gegessen Augen, hielt die Hande ins Wasser und [a- 

Sand fallen und sah wieder auf das Wasser. von der Stadt herab. Sie fuhren schnell mit der hatten, die Bichse kollerte iber den Sand und chelte. John lehnte sich auch zuriick. Aber da 
wich bin nicht besonders gern in der Stadt", Strémung, dann verschwanden sie hinter der platschte ins Wasser. Er hatte mit den bloBen spUrte er, daB sein Nacken Kates Knie be- 

fing er wieder an. FluBbiegung. Einige Zeit spater tutete es in der Zehen gegen die Bichse getreten, und es tat rihrte, und er setzte sich wieder gerade. Aber 

nich auch nicht“, sagte Kate. Sie hatte den Ferne, und jemand rief etwas durch ein Sprach- verdammt weh. Aber er lieB es sich nicht an- nach einer Weile lehnte er sich wieder zuriick, 

Kopf zur Seite gedreht und sah auch auf das rohr. John richtete sich auf und legte die Hand merken. Er stand rasch auf, lief die paar Schrit- und Kate legte ihre Hande auf seine Schultern. 

Wasser. an das Ohr. te zum Strand hinunter und schob das Bootins Sie hielt die Augen geschlossen, er dffnete die 

John richtete sich auf und stiitzte sich auf den Das ist unten an der Schleuse“, sagte er, ,,sie Wasser. Kate kniete im Sand und rief ihm zu: seinen zu einem schmalen Spalt und blickte | 
Arm. ,,Wei8t du, ich wirde gern eine Farm missen warten und werden ungeduldig." » Was hast du vor, John?" Er setzte sich in das Gber die weite, schimmernde Wasserflache — 

griinden“, sagte er. Boot und griff nach dem Paddel. ,,John! Sag, hinweg. Der Flu zog breit und silbern dahin, — 

»Das ist primal sagte Kate. 1,» Wie war es wohl friher hier, als der Kanal und was du vorhast!" rief Kate. Er drehte sich nach seine Farbe vereinte sich in der Ferne mitdem | 

»Manitoba ware ein gutes Land fir eine Farm“, die Schleuse noch nicht da waren?" fragte ihr um und sagte entschlossen: ,,Ich riskier’s. hellen Grau des Himmels, und es sah aus, als 

sagte er, ,,da ist Wald — meilenweit -, und es Kate. Komm mit, wenn du willst!"* habe er gar kein Ende. | 
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it Die Tragik ist nicht an Stande gebunden." L aller ,,Milljéh-Zeichnung Zillescher Pragung" 
n Willi Schmidt, der ,,Die Ratten“ fiir die Ruhr- am zu befreien und den Ortsakzent ,,Berlin" aufzu- 

o festspiele 1960 inszenierte, hat diesen Satz, der : ee a heben, nicht befolgt hat. Er hat sich an Gerhart 

; bei Hauptmann wenige Sekunden vor dem wv. Hauptmann gehalten und dessen Werk genau 

, Ende des Stiickes gesprochen wird, ganz an ae in die Zeit und in das Milieu gestellt, in die es 

: den SchluB gestellt. Die Anderung ist berech- Kis gehért. Hatte er das nicht getan, ware das 
. tigt; um die Einsicht, die in jenem Satz zu- La ¥s Stick nicht ,,absolut giltig sondern unglaub- 

n sammengefaBt wird, ging es ja dem Dichter. Pd wirdig geworden. Denn menschliches Schick- 

? Sie war vor fiinfzig Jahren keineswegs Ge- sal volizieht sich so und so immer nur in einer 

a meingut. Die ,,besseren" Stande fanden es on. 2" 28 so und so gearteten gesellschaftlichen Situa- 

Ff  ,,degoutant", daB gewisse Dichter und Kinst- tion. Das Weiterdenken vom ,,So" in der einen 

E ler immer im ,,Schmutz der Gosse“ herum- zum ,,So“ in der anderen Situation ist Sache 

f wihlen, die peinlichen Vorkommnisse in der des Zuschauers. Man sollte diesem Zuschauer 
A »Hefe des Volkes" ans Licht ziehen muBten. Ida Krottendorf als Pauline. Gisela von Collande als Frau John getrost etwas zutrauen —- auch auf den Ruhr- 

: Was kam denn auch dabei heraus? Da mutet festspielen. Hier geht es um jene Aktivitat, von 

e dieser Arme-Leute-Dichter, dieser Haupt- der die kluge Genfer Professorin Jeanne 

A mann, einem wohlsituierten Theaterpublikum Hersch im diesjahrigen Europaischen Ge- 

t zu, sich fir eine so alltagliche Geschichte wie sprach sagte, da@ ihr Fehlen stets die Im- 

. die des Dienstmadchens Piperkarcka oder fiir moralitat und die gleichschaltende Verdum- 

, die unehrliche und obendrein unverninftige mung hervorrufe. 

J Handlungsweise dieser Frau John zu inter- 
’ essieren. Es soll es als Tragik empfinden, daB Ob diese Aktivitat im Theater von der Buhne 

3 diese Person, anstatt damit zufrieden zu sein, her erzeugt wird, hangt von der Eindeutigkeit 
2 einen ordentlichen Mann, ein gutes Auskom- Edith Teichmann als Sekretarin. Hans Korte als Die Pest Fotos: Rosmarie Pierer der Aussage und von der Kraft der Gestaltung 

? men und obendrein einen kleinen Nebenver- ab. Die auf ,,Die Ratten" folgende Auffiihrung 

; dienst zu haben, sich ein fremdes Kind an- von Camus’ ,,Belagerungszustand” lieferte 
7 eignet und damit Verwicklungen schafft, die j hierzu eindrucksvolles Material. So wurde man 

: schlieBlich mit einem Mord und einem Selbst- . beispielsweise aufs nachdriicklichste daran er- 

’ mord enden. Volle drei Stunden lang muB das | | innert, daB eine noch so glanzende Beredsam- 

$ peinliche Hinterhausmilieu mit seinen un- keit den Mangel an gestaltender Kraft nicht aus- 

: erfreulichen Erscheinungen ertragen werden, ad gleichen kann. Camus sagt Ober die verwaltete 

, damit das traurige aber doch durchaus private , Se SS i] Sklavenweit Originelles, Geistvolles, Treffen- 

und selbstverschuldete Schicksal kleiner Leute i bs des. Das kénnte in Leitartikeln, Pamphleten, 

ausgebreitet werden kann. i oe Essays stehen; die Notwendigkeit, da Figuren 

' | ] auf der Bihne es sagen, wird in keinem Augen- 

. Nun, die kleinen Leute Hauptmanns haben die U z i Fn eel blick wirklich zwingend. Denn diese Figuren 

' Zeit iberdauert. Die Geschichte ist um ein . 1 3 stehen im Ungewissen im ,,Allgemeinen”. Sie 
: halbes Jahrhundert weitergeriickt, die sozialen patsy ae haben zuwenig Substanz, um Menschen zu 
, Verhaltnisse haben sich gewandelt, Katastro- < sein und zuviel Erdenrest, um rein allegorisch 

phen unerhérten AusmaBes haben die Mensch- i ae & zu wirken. Wo Camus den Versuch macht, sie 

; _heit heimgesucht. Aber noch immer leiden wir a ae mit Menschlichem auszustatten, vergreift er 
, mit, wenn wir Zeuge werden, wie da ein Mensch ~ ee sich und faBt das Allzumenschliche oder das 

' mit den Mitteln der Verzweiflung um die ihm & Sentimentale. Der Einfall, den verwalteten 

versagte Daseinserfiillung kampft und allein- Sklavenstaat mit der Pest zu identifizieren, hat 

gelassen untergeht. Und hinter den Menschen i XY mn vor zehn Jahren verblifft. Heute tragt er den 

auf der Szene 6ffnen sich die grauen Reihen szenischen Aufwand nicht mehr. 

der Mietskasernen, und wir sehen das uner- s ff 
meBliche Heer der im Schatten Lebenden, der § ‘ Offensichtlich vermag dieses Stick, das nicht 

Eingepferchten, Verkiimmernden, Ausgesto- > | 7 Fisch, nicht Fleisch ist, auch die Phantasie der 

Benen und begreifen, da®B diese Frau John, og (i Nachschaffenden nicht mehr zu inspirieren. 

diese Paula Piperkarcka, diese Selma und alle ¢ \ 7 S + Harry Buckwitz hat sich als Regisseur oft ge- 
die anderen ja gar nicht fir sich stehen, daB sie oe 7. <2 Ee nug bewahrt. Aber was diesmal unter seiner 

Stellvertreter sind. Zwar geht ihr unmittelbarer ¥ q me t= Regie vom Frankfurter Schauspiel geboten 

Anspruch nur auf die Mitteilung des indivi- ’ et wurde, wirkte —- von einigen Ausnahmen ab- 

duellen Schicksals, aber weil ein Dichter sie i gesehen — wie wenn ein Opernensemble mit 

herausgriff und ihnen die Legitimation mitgab, “ae de Einschlu8 des Chores sich auf der Sprech- 

sprechen sie zugleich fir die anderen, die i ronan ea ‘y bihne versucht hatte. Die Ausnahmen waren 

Namentosen, die Millionen. So weitet sich das ; ee Hans Korte als Pest, Edith Teichmann als Se- 
kleine zum groBen, zum allgemeinen Schick- { i = * kretarin und Hans Caninenberg als Nada. Hier 

sal. % stimmte auch die Kostiimierung. Was Franz 

‘ s ae ] Mertz ansonsten an Kostiimen entworfen - 

Weil ein Dichter die Gestalten schuf, ist in f 3 oder aus dem Fundus zusammengesucht? - 

ihnen die geheime Lebenskraft, die zum immer i re a hat, verstarkte den Zug ins Opernhafte. Der 
erneuten Auferstehen drangt, geht von ihnen ; 4 Bithnenraum hingegen war eindrucksvoll. 

die Herausforderung zum Nachgestalten aus. | ea E 
Das haben wir in Recklinghausen vor allem am Hi > ed Das Publikum quittierte dankbar mit Applaus, 

Beispiel der Frau John Gisela von Collandes i bl zi -_ daB hier einmal einer in aggressiven, geschlif- 

erfahren. Aber auch die Selma Elisabeth Wie- Z *s fenen Satzen aussprach, was alle mehr oder 

demanns, der Bruno Martin Benraths, der s : F minder deutlich empfinden und mit Beklom- 
Erich Spitta Klaus Kammers, der Hassenreu- a ca ee menheit auf sich zu kommen sehen. Auch das 

ter Carl Kuhlmanns bestatigten die ziindende war ein Gewinn. Ob freilich die nur szenisch 

und bindende Kraft des schépferischen An- * illustrierte intellektuelle Aussage Uber ein dro- 

rufs, hend-allgemeines Schicksal Impulse zur Akti- 

Man muB Willi Schmidt dafir loben, daB er den E : vitat auslést, das ist die Frage. Der groBe Vor- 

ausgerechnet in der Festzeitung der Ruhrfest- 3 — a PS p wurt schafft noch keine groBe Kunst. 

spiele erteilten unklugen Rat, das Stick von Pines Cato 
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ee Se ae el SB ra 
| | Acker, jede Wiese, jeder Steinbruch, Flisse und Natur gemeinsam gestaltet haben. Garten [= ss re Pe aes 

| und Bache. Es gehért nur MuBe dazu, sie zu __—und Parks, bestellte Felder, Moore und Walder. Se eee parents sete Fhe oe io ees a 

| sehen, die Wunder unserer Heimat. Wie Sehr formenreich ist diese Gemeinschafts- SSS ee Se re a ie Phe ae 

_ anders sehen wir die Umwelt, wenn die MuBe _arbeit. Geometrische Figuren barocker Garten SS SS ee Be ees eae oe es i 
| des Urlaubs unsere Augen éffnet. Es ist alles | stehen neben schwungvollen Kurven auf be- (25 SSS See Man, Sy tt 5 em, 

SS SS =e 5: eB bs =s| anders als der tagliche Kram zu Hause. Des- __ stelltenFeldern. Quadratische Torflécher wech- ee ae Pare a 
| halb meinen wir, die Ferne sei gréBer, schéner, | seln ab mit runden Timpeln. Und - auch das SS —— eae ee. =$ Aid 

i i i i le on < ip a ae 
_ reizvoller. Weit gefehit! ist Menschenwerk in der Landschaft: er- ee es ag 

; schiitternde Bombenteppiche sind noch heute ss pe Geet 
) Meine MuBe zum Schauen habe ich, wenn ich __ sichtbar. A 7 <= ea REY DA 

_ gemachlich mit einem kleinen Sportflugzeug ’ —_— = 2 re a 
Uber das Land bummele. Disenjager, die in Dann gibt es aber auch noch Flachen, auf so . cay. ao ot es 

_ der Ferne vorbeibrausen, machen mich denen vom Urspriinglichen nichts verblieb. Es Sa Sg “saa, 

. lachein. Wir, mein Pilot Herman Grotzke, sind technische Landschaften, bei denen jeder I irom ees ae: t 
meine Kamera und ich fliegen manchmal nur —‘ FuBbreit Boden um und um gewendet wurde. Se eee se 

- | »60 Sachen‘ - manchmal auch 100 Stunden- _Stdte und Industrieanlagen, StraBen, Auto- gam SS =e Sa 
_ kilometer..Aber von da ist es noch weit bis zur _—_ bahnen und Gleise, Parkplatze mit Tausenden 4% Rae Soe ay 

Schallmauer. Und bei diesem Bummeln ent- von Autos. Lichter der GroBstadte bei Nacht. era eet Pa 
_ deckt man, daB alles von oben anders aus- Und an den Stellen, an denen die mensch- a x Ros, Bea Sate 

sieht, daB unsere Welt voller Wunder und Ge- _ lichen Eingriffe in die Haut unserer Erde am ae Soe Se 
heimnisse steckt und daB es sich lohnt, auch _nachdriicklichsten sind, ergeben sich Bilder a aa Sehr 
die Heimat mit den Augen des miiBigen Ent- mit seltsam faszinierendem Aussagegehalt. ee “sf | SS oo eae 

deckers zu betrachten. Die gewohnte Sicht Ich denke dabei an Steinbriiche und Schirt- Sa) iS SO YS ae 

la8t uns manches tibersehen, der Mangel an stellen oder an die Arbeitsfelder riesiger he ie Sec Se 
innerer Ruhe |aBt uns flichtig werden im Be- | Raumgerate. eee fer wis. | ‘ : meee PSAs Ss Sr! 

icht j i Be Dede hat SRA : SS SS eee trachten. Ungewohnte Sicht jedoch und MuBe eee S ‘ AN Rie Ate Se So 
zum Schauen lassen uns zum Entdecker Von oben sieht es anders aus. Aus der ande- ae mae: bt ae a ANSE me Bi sis We eee ; 

_ werden. ren Perspektive erkennt man neben den Einzel- eS pera ce aur AA a a om Ne \; RN Ee er yh eS 
1 heiten auch die gréBeren Zusammenhange. Ee Bator on Nes ‘ are Rem a ek 

Diese Entdeckerfreude war es auch, die eines Man nimmt zwangslaufige Abhangigkeiten tgp ee A eke ba See ay ne REN SONS etn ars a 3 

Tages zum Autor meines kleinen Bilder- | wahr und erkennt, was man gekannt hat. es, SAGA AEA I a pig Saree Poe sine ese Bei trea as 

buches wurde. (Fackeltrager Verlag: ,,von Einzelne Menschen sind innerhalb dieser Zu- EEE pee eS a . ce a, a et ae “ 2 Praia oes Ba ea es eg 

oben sieht es anders aus.) In diesem Buch sammenhange winzige Piinktchen. Und doch ee Fe as 3 % A Z a a Ne RRO Ne etn iA iinet Sa ta 
habe ich die seltsamen Formen und Formeln _erkennt man das Wirken dieser Winzigen iber- et oe ts Bo ee" Pe ete, Hen ia ee BRR AR a Wig ae pe eat 

in der Landschaft verschiedenen Werken der all ringsumher. Meist sind es segensreiche, Spore eae tg ere eer eRe nar RAL BRS, PRE r iat a 
bildenden Kunst gegenibergestellt. aufbauende, gestaltende Taten, selten nur de- ce ear A aaa SR EOD a CE NS RE Sad tan SE 
Dabei zeigte es sich, da8 auch das Gegen- _ struktiv. Meine Hochachtung allen, die nicht Te a ae Pe EN oN PRP D Cadl RLY Fh er oreo 
Standslose durchaus im Natirlichen faBbare _zerstéren! eee) : 2. OTM Ot ere Tae te A PRL ae Oneal PALL Tasks 
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Erste Woche des asiatischen Films 

In Frankfurt a. M. ist sie kirzlich durchgefihrt und Kirgisien noch kurz vor ToresschluB kom- reichen Grundbesitzern Land fir arme Bauern lichen Glieder bekommen, oder auch Opfer der 

worden - es war ein Versuch, der mit den db- men: Kultusminister Kanapin, Regisseur schenken. Das dringlichste Problem Asiens, Kinderlahmung, bis ein indonesischer Arzt die 

lichen Filmwochen nichts zu tun haben wollte. Vaisieff, zwei Schauspielerinnen, eine Mos- Landreform, wird in diesem wirdigen und Initiative ergriff, in einem Schuppen eine 

Asiens Spiel- und Dokumentarfilme bildeten kauer Kritikerin und eine Dolmetscherin, schénen Film ganz individuell behandelt. Zwei Werkstatt einrichtete. Bis dann die Tech- 
wohl die Basis, aber zur Seite standen gleich- im ganzen wurden 52 Filme aus 13 Landern ge- der russischen Spielfilme, ,,Wir leben hier** nische Hilfe der UNO eingriff. Einmal kamen 

berechtigt Vortrage Gber wirtschaftliche, poli- zeigt, die entweder wie Indien schon seit 30, 40 und ,,Saltanat** aus Kasakstan und Kirgisien, Film und erlauterndes Wort zur groBartigen 

tische und soziale Verhaltnisse oder dber Jahren produzieren oder wie Sidkorea erst zeigten die Urbarmachung riesiger Lande- Verschmelzung: der Japanische Rat gegen die 

Philosophie, Religion und Kunst. Auch kleine seit 10 oder gar wie Siidvietnam erst seit zwei reien mit Traktoren und allen technischen Ein- A- und H-Bombe hatte einen Film geschickt 

Ausstellungen gab es: das Vélkerkunde- Jahren eigene Filme drehen. Fast alle asiati- richtungen - das war filmisch ausgezeichnet wEs ist doch gut zu leben. Hiroshima und 

museum stelite schéne, alte Vasen, Schrift- schen Nationen haben Bauernbevélkerungen dargestellt. Eben: ,,dargestellt'. Aber da Nagasaki sind wieder aufgebaut, da gibt's das 

rollen, Wajangpuppen und Waffen aus, und mit sehr niedrigem Lebensstandard und An- waren kleine Filmchen, die den Alitag zeigten, Atommuseum, FriedensstraBen und -briicken, 

Vitrinen voller Biicher lockten zum Anschauen. alphabetismus, und alle diese Lander stehen Herstellung von Kokosmatten (Ceylon: aber die Opfer fahren ein verstecktes Leben in 

Auch eine groBe Landkarte hing an der Wand! vor der Riesenaufgabe, das technische Zeit- » Makers and Motifs‘), der Vorteil der Ge- Kliniken oder zu Hause. Da liegen Finfzehn- 

Die Filme soliten also nicht nur durch ihre alter zu iibernehmen. In den Spielfilmen war nossenschaft im Fischereiwesen (Malaya: jahrige seit zehn Jahren im Bett, da sind 

kinstlerische Aussage wirken, sondern Kunde - mit Ausnahme der russischen - von dieser »United westand"), allgemeine Landbau- Blinde, Waisenkinder, und Kontrollen in den 

geben von ihrer Heimat, damit wir Europaer nationalen Aufgabe nichts zu spiiren, mensch- hilfe (Pakistan: ,,One step higher‘), An- Schulen bringen immer noch neue Opfer zu- 

diesen Riesenkontinent besser kennenlernen liche Schicksale beherrschten die Handlungs- siedlung von Flichtlingen (Siidvietnam: 

konnten. Diese Idee ziindete, und wenn anfangs ablaufe. Aber die Dokumentarfilme gaben »DaB wirwiederleben“), und in einer Sonder- 

der Besuch nur zégernd war, so strémte das Zeugnis, man muBte nur sehen und héren und veranstaltung sah man nordvietnamesische 

Publikum spater in so groBen Scharen herbei, aufmerken und bereit sein, aufzunehmen. Arbeitsgruppen eine dringend notwendige 

da® man zu den Abendvorstellungen viele fort- »Kenntnisse beseitigen MiBverstandnisse und Bewasserungsanlage bauen, fast ohne ma- 

schicken muBte, die keinen Platz mehr fanden. bringen Verstehen", sagte Minister Schitte in schinelle Hilfe (,,Wasser flieBt nach Bac- 

Alle asiatischen Lander waren eingeladen seiner Eréffnungsansprache; der indische hung-hai"), ganze Hiigel werden abgetragen, 

worden; das Kuratorium, an der Spitze der Produzent Saran aus Bombay ibermittelte die Erdmassen in Kérben wegtransportiert. KOREANISCH 

hessische Kultusminister Prof. Schiitte, die GraBe Asiens. In Indien ist es Sitte, ge- Indien hatte viele solcher kleinen Alltags- 

legte einstimmig Wert auf Beteiligung der ehrten Freunden einen Blumenkranz umzu- beispiele: ,,industrial Age, ,,Spirit of 

asiatischen Republiken der Sowjetunion und hangen, Anand Saran praktizierte diesen sché- Loom" und immer wieder das Problem: wie 

Rotchinas. Aber die Bundesregierung ver- nen heimatlichen Brauch im grellen Licht der beschaftigt man die Menschen (Uberbevdlke- 

weigerte die Einreise fiir eine chinesische Fernsehscheinwerfer vor, legte aber Minister rung!) am rationellsten, daB die Kaufkraft 

Delegation, und so gab es leider, leider keine Schitte einen Kranz handgesponnener Baum- steigt? Vorlaufig scheinen Kleinindustrien am 

Filme des 600-Millionen-Volkes zu sehen. Und wolle um, einen GruGB der bauerlichen Klein- Angebrachtesten, es gibt ja auch keine Kon- 

trotz gegenseitigem Kulturabkommen Bundes- industrie, die von Gandhi angeregt wurde und sumgiterindustrie — alles Erbteil jahrhunderte- 

republik Deutschland und Sowjetunion wollte den 600000 Dérfern zusatzliches Einkommen langer Kolonialherrschaft, wie W.Lauermann, 

Bonn der russischen Delegation auch kein gewahrt. Sarans Film ,,The Saint and the London, in einem ausgezeichneten Vortrag 

Einreisevisum geben, aber nach energischer Peasant" lief zur Eréffnung, wir begleiteten darlegte. Da war auch ein bewegender kleiner 

Intervention von Minister Schitte konnten die Gandhis Nachfoiger Vinoba Bhave auf seiner Film ,,Miracle in Java‘ (Prod. UNO); Hun- 

GAste aus Kasakstan, Usbekistan, Tadjikistan Wanderung durch ganz Indien, er laBt sich von derte von Kriegsinvaliden konnten keine kiinst- | 

22 =



. = 

Broadway- Theater spielen wieder 

| Hintergriinde und Ergebnisse des 

/ New Yorker Schauspielerstreiks 

| tage, bei denen sich die Schaden jetzt erst aus- Washington - (AD) — Die Lichter auf dem New ein Entgegenkommen nicht zu. Dariiber hinaus 

wirken. Robert Jungk hatte sich die Zeit ge- Yorker Broadway sind wieder angegangen, und befirchteten sie, daB Konzessionen an die 

nommen, um nach Frankfurt zu kommen, und manchem Theaterliebhaber in den USA ent- Schauspieler notwendigerweise Konzessionen ae 

er erzahite.von seinen Eindriicken in Japan: rang sich ein Seufzer der Erleichterung. an die ibrigen Theatergewerkschaften nach 
Nicht die Bombe sei das Schlimmste, aber die Seit dem 2. Juni lagen die 22 Theater entlang sich ziehen wirden. Weiterhin steigende Pro- ae Te a ™ 

sieche Welt hinterher. Ohne Zweifel war die- der ,,groBen weiBen StraBe'' New Yorks im duktionskosten, prophezeiten sie, miSten 4 a 

ser Tag ein Héhepunkt. Dunkel. Eine gewerkschaftliche Auseinander- weniger Neueinstudierungen zur Folge haben. P ue a 
| Zeigten die Dokumentarfilme den Alltag, die setzung hatte ihre Lichter erléschen lassen. Es Die Schauspieler blieben jedoch eisern. Alte Be SES ae 

7 Mihen, Sorgen und auch die Erfolge - so war der zweite Schauspielerstreik in der langen Hasen erinnerten sich an die Zeit vor der Griin- * 
gaben die Spielfilme ein Bild der Herzlichkeit, Geschichte des amerikanischen Theaters und dung der ,,Actors’ Equity Association", als ‘ - ae os 4 
ja, man kann es nicht anders nennen. GewiB, der erste seit der offiziellen Anerkennung der Schauspieler zehn Vorstellungen in der Woche | %, , — ioe 3 > ale 

_| wir haben von der asiatischen Gesamtproduk- Actors’ Equity Association’ als Gewerk- gaben, einschlieBlich sonntags, keine Proben- — ae Se Sn 
tion nur einen Bruchteil gesehen; Japan hatte schaft der Bihnenkinstler im Jahre 1919. honorare erhielten, ihre Kostiime selbst be- . “eS a eo ; 
mit fadenscheinigen Griinden abgesagt, das Die kleinen Off-Broadway-Bihnen wurden zahlen muBten und manchmal irgendwo, fern yo soe oR ae ‘ 
war sehr betriiblich, Burma und Thailand auch. ‘durch diesen Ausstand ebensowenig wie die von New York, strandeten, wenn ihre Truppe 4 ‘f Wes 
Dafiir haben wir ein neues Filmland entdeckt: Tourneetheater in Mitleidenschaft gezogen, so- auf einer Tournee Schiffbruch erlitt. 1913 wurde all ‘i 

Siidkorea, mit vieltausendjahriger Kultur, weit sich das bisher iiberblicken laBt. Die zahl- »Actors’ Equity Association geschaffen, aber be Nal F 

aber seine Filmindustrie - wir erwahnten es reichen professionellen Bihnen der dbrigen es bedurfte der Anstrengungen von sechs Jah- ‘ = 

_ bereits — ist erst zehn Jahre alt. Selbst wenn Stadte sowie die Sommertheater in den USA ren, die ihren Hohepunkt in einem dramati- - a 

amerikanische Vorbilder und Schulungskurse haben Sondervertrage mit der Schauspieler- chen, vierwéchigen. Streik fanden, bis ,,Ac- ey a fr 

geholfen haben mégen - aber ,,Romance gewerkschaft abgeschlossen, so daB auch sie tors’ Equity“ als Tarifpartner anerkannt wurde. hk testy Es A. Px 
Papa“, die Geschichte einer kieinbirgerlichen nicht davon beriihrt wurden. = 5 4 pat Pe Se ae © ee 
Familie, ist ganz bezaubernd erzahit; ,,Love Alles schien zunachst also eine reine Broad- Die jingste Auseinandersetzung war weit a ee ey Ms a Dk) LS 

for you" verquickt geschickt Folkloristisches way-Angelegenheit zu sein, die offensichtlich weniger farbig als jener erste Streik. Es gab i we ae be: te SO ce . 

mit Modernem: eine Ehe, die durch den Krieg nur die New Yorker Biihnenkinstler, die Eigen- keine Streikposten, keine Ansprachen und 

getrennt wurde. Aus Indien kamen eine ganze timer der 126 Broadway-Theater, die in der keine Stegreifszenen zum Vergniigen des Pu- 

Reihe Spielfilme, ,,Mirza Ghalib", Schicksal Liga der Broadway-Theater zusammenge- blikums auf der StraBe. Dafiir gab es mit weni- In der kleinen Stadt Doorn in Holland 

1 eines Dichters vor hundert Jahren, voll von schlossenen Produzenten und Direktoren und gen Ausnahmen Einigkeit unter den Schau- wurde eine StraBe nach der Schauspielerin 

__ Symbolik, mit wunderschéner Musik; ,, Jhanak die 4000 Mitglieder acht anderer Theater- spielern, die - berihmte Stars wie unbekannte Audrey Hepburn benannt. 

Jhanak Payel Bahe" (,,Gott Shiwa tanzt'’) - gewerkschaften - Bihnenarbeiter, Beleuchter, Chormitglieder - fest zusammenhielten. Der 

eine bunte Farbenorgie, Freude, Naivitat und Musiker, Garderobieren und Kassiererinnen — wichtigste Aspekt dieses Kampfes der Schau- 

glanzende tanzerische Leistungen. Das ist anging. Doch bald stellte sich heraus, daB der spielergewerkschaft war tatsachlich die Stand- Rassenwahn 

aber himmelweit von unseren Tanzfilmen ent- Streik auch noch andere Auswirkungen hatte. festigkeit, mit der die GroBen der Bihne ihre 

fernt, denn ,,Tanz“ in Indien ist géttlicher Restaurants, Hotels und Garagen der Innen- bescheideneren Kollegen unterstitzten. Von Die Schwedin May Britt und der Negerstar 

Natur, Herkunft. ,, Kabuliwallah" (,,Der Mann stadt verzeichneten einen starken Geschafts- den zur Zeit 731 Ensemblemitgliedern der Sammy Davis jr. wollen heiraten. Das war 

aus Kabul") erzahit warmherzig die Ge- rickgang, und Reisebiiros wurden von ent- Broadway-Biihnen erhielten bei Beginn der natirlich ein Fressen fir die Rassenfanatiker. 
schichte eines StraBenhandlers. Das war das tauschten Besuchern iiberschwemmt, fiir de- Auseinandersetzung 93 die Mindestgage von In London, dem momentanen Aufenthaltsort 

Merkmal aller dieser Filme: das Menschliche ren New York-Aufenthalt sie Theaterkarten 103,50 Dollar pro Woche — zumeist Tanzer und der beiden, wurden in Demonstrationen Schil- 

steht im Vordergrund, alles ist natirlich, dem reserviert hatten. Fernsehen, Zeitungen und Tanzerinnen unter 20 Jahren in ihrem ersten der durch die StraBen getragen, auf denen (in 

_| Ursprung naher. Aus Indonesien kam ,,Tiga Zeitschriften wandten der Situation auf dem Engagement. Die tibrigen Gagen lagen weit Deutsch ibersetzt) zu lesen war: ,,Haltet Eng- 

__ Dara‘ (,,Drei Madchen"), eine freundliche An- Broadway ihre besondere Aufmerksamkeit zu, héher. Das Ziel der Schauspielergewerkschaft land wei8!" und ,,Sammy geh zuriick in den 

gelegenheit, wie man einen Ehemann findet. und es dauerte nicht lange, bis man iiberall in war die Anhebung der Mindestgagen in zwei Urwald!" Sir Oswald Mosley, der Fihrer der 

Von den russischen Spielfilmen sei noch er- den Vereinigten Staaten die Entwicklungen mit Etappen auf 120 Dollar pro Woche. britischen Faschisten, unterstiitzte die De- 

__ wahnt ,,Tscholpon", ein Ballettfilm nach Interesse weiter verfolgte. Wer sich bereits monstranten. Sehr erfreulich ist es, daB in 99 
_ einer kirgisischen Legende, mit ausgezeichne- Monate vor seinem Besuch in New York Die Verhandiungen erstreckten sich iber eine v.H. der Briefe, die Sammy erhielt, unter ande- 

ten Leistungen. Am interessantesten war wohl Theaterkarten bestellt hatte, war verstand- Woche. Optimismus und Pessimismus lésten rem Satze zu lesen waren wie: ,,Wir sind er- 

Hongkongs Beitrag ,,Kingdom and Beauty", licherweise mehr als nur enttauscht. sich ab, bis schlieBlich ein KompromiB erzielt schrocken." ,,Wir sind beschamt."* Oder: ,,Wir 

der beim Sidostasiatischen Festival zwélf Was waren die Hintergriinde dieser ,,Finster- war. Die neue, vierjahrige Vereinbarung — sie entschuldigen uns fiir unsere Landsleute." 

Goldmedaillen bekam — mit Recht. In wunder- nis" auf dem Broadway? Einig war man sich tritt an die Stelle des ausgelaufenen Drei- Viele gratulierten den beiden. 

baren Farben wird eine riihrselige Geschichte nicht einmal in der Bezeichnung fir dieses be- jahresvertrages — gewahrt der ,,Actors’ Equity 

aus der Mingzeit erzahit, aber groBartig ge- deutungsvolle Theaterereignis. Die Produzen- Association" einen Pensionsplan und eine Schwarz und weiB 

__ konnt und mit hohen darstellerischen Leistun- ten nannten das Vorgehen der Schauspieler- Mindestgage von 111 Dollar im ersten Jahr, bis 

i gen. Das war der Erfolgsfilm. Und wenn man gewerkschaft, die jeweils eine einzelne Vor- 117,50 Dollar im vierten Jahr — fast genau das, Folgendes Interview zwischen einem Reporter 

. bedenkt: bis auf wenige englisch oder auch stellung zu verhindern wuBte, einen ,,Streik". was sie gefordert hatte. Ahnliche Kompro- und Frank Sinatra bei seiner Ankunft in Berlin, 

} deutsch untertitelte Streifen lief alles in Die Schauspieler, die sich jeden Abend treu misse wurden in den iibrigen Streitfragen ge- druckte die Berliner Zeitung: Reporter: ,,Hallo, 

| Originalversion, das hei8t hindi, malaiisch, und brav in den Theatern einfanden, die als schlossen. Mister Sinatra, darf ich fragen, was Sie nach 
! koreanisch, chinesisch, indonesisch, rus- GegenmaBnahme geschlossen worden waren, Berlin gebracht hat?" Frank: ,,Flugzeug."" Re- 

\ sisch - das Publikum bekam Inhaltsangaben, bestanden darauf, daB es sich hier um eine Damit war die Méglichkeit gegeben, Mitte Juni porter: ,,O ja, ich sehe. Was wollen Sie hier 

| oder die Story wurde vorher mitgeteilt - aber »Aussperrung" handelte. Wie dem auch sei - die geschlossenen Hauser wieder zu eréftnen unternehmen ?" Frank: , Berlin kaufen." Repor- 
_ niemand lie8 sich von dem Ungewohnten die- worum es ging, war ganz eindeutig folgendes: und die Arbeit an den Planen der 43 fir den ter: ,,Tolle Idee, wieviel wirden Sie zahlen?" 

ses Sprachbabels stéren. Es mag das Neue Die Schauspielergewerkschaft forderte hohere Herbst dieses Jahres vorgesehenen Neupro- Frank:,,Drei Cents." Reporter:,,Was halten Sie 

gewesen sein, das so viele Menschen anzog, Mindestgagen sowie Pensionen, die Uber- duktionen wiederaufzunehmen. In gewissem von den Berliner Madchen?“ Frank: ,,Das geht 
| etwas, das der Einbildungskraft Nahrung gab. nahme von Krankenhauskosten und andere Sinne hatte diese TheaterschlieBung sogar Sie nichts an." Was soll das, Frankie? 

Asien - das ist etwas mit ungeheurer geistigen Sozialleistungen. Die Produzenten und Eigen- noch ein recht konstruktives Ergebnis. Sie lie Ganz anders verhielt sich sein dunkelhautiger 
|) Kraft Begabtes. Vor iiberfilltem Saal sprach tiimer der Theater lehnten diese Forderungen viele New Yorker sich der Bedeutung des Thea- Schauspielkollege Sidney Poitier. Er hatte nur 

| Prof. Dr. Dr. Mensching, Bonn, iber die mit der Begriindung ab, die ungesicherte wirt- ters fir ihre Stadt bewuBt werden. freundliche Worte fir Berlin und auBerte sogar 
»Religionen Asiens"“, die alle - Buddhismus, schaftliche Lage des Theatergeschafts lieBe John Kerigan den Wunsch, ein Flichtlingslager aufzusuchen. 

__ Hinduismus und auch Islam - nach Kriegs- 

|| ende erstarkten und sich ihrer Sendung be- Vorurteile 
| wuBt wurden. Beschlo8 doch das 1954 in i 

_) Rangun tagende buddhistische Konzil, ,,dem Harry Belafonte dreht in eigener Produktion 
| i christlichen Abendland zu helfen“ in seiner SSS] einen’ Film Gber das Leben Alexander Pusch- 

| geistigen Nachkriegsnot. Ein sehr schéner . kins, in dem er selbst die Hauptrolle spielt. Da 

__ indischer Film aber das ,, Taj Mahal" beschloB —- in Puschkins Adern Negerblut floB, war die 
den Abend. Empérung ob Belafontes ,,AnmaBung" vollig 

| Unter starkem Beifall der Gaste beim abend- (aX fehl am Platze. 
lichen feierlichen Empfang im Rémer wurde 

| von Oberbiirgermeister Bockelmann ver- [iP Unglaublich 
| kiindet, daB diese Filmwoche zu einer standi- \ Cr | 

_ gen Veranstaltung ausersehen sei — wohl- eo | Kennen Sie schon den neuesten englischen 
gemerkt, eine ,,Filmwoche", die keine ist! Wie be — \ Witz uber die beidem feindlichen Brider Film 

groB der Erfolg war, laBt sich daran erkennen, | TS \ : und Fernsehen? Meinte ein groBes Tier MORE 
daB die USA, die Schweiz und skandinavische : Film zu seinen Mitarbeitern: ,,Leider bleibt es 

Lander das Programm ibernehmen wollen. mir nicht erspart, mit Besorgnis auf die Ent- 
wicklung des Fernsehens zu blicken. Soeben 

/ | habe ich namlich erfahren, da wir voriges Jahr 

rw mehr Kinos als Filme verkauft haben.“ 

M. E. Kahnert H.P. 

23



a | = 

aay ae a lang by S 

Nenana Se >" fen a f = ZA Wai Neeeass eM gael |) SNR aT Pfs] Bh | ) ane = i | 
Se n Ai Spbs bl . | 

| O (@/ } eee 

: ae 
— ao wm & GTA} 

t , 
B . 

| WA ees Sy a 

a =| aly. 

le ds & ° 5 | 

EAN [ez } <a fe ; i eg 
CANZLER > oe ree Ny | 

a ea 

es ae Be


	Blank Page



