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ree 1. Die Entstehung des Bundesministeriums fiir Vertriebene _— 
ae und seine Aufgaben | 

Als die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 gebildet wurde, befanden sich 
auf ihrem Gebiet aufer der einheimischen Bevélkerung rund neun Millionen Heimat- 
vertriebene, Fliichtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone, heimatlose Auslander 
(vorwiegend DP’s) und politische Fltichtlinge aus dem Auslande. In dem durch Krieg 
und die Kriegsfolgen verwiisteten Gebiet bedeutete die Eingliederung dieser Menschen, 

_ die zum ganz iiberwiegenden Teil jeden Besitz verloren hatten, eine ganz auferordent- 
lich schwierige Aufgabe. 

Die DP’s und andere politischen Fliichtlinge waren bis 1947 von der UNRRA, 
seither von der IRO betreut worden. Die Fiirsorge fiir die deutschen Heimatver- 
triebenen sahen die Besatzungsmachte zuniachst als rein deutsche Angelegenheit an. 
Sie lag in den Handen der Lander des jetzigen Bundesgebiets. Diese hatten sich schon 
im Jahre 1947 bemiiht, in der Bizone durch eine Arbeitsgemeinschaft der Linder- 
Fliichtlingsverwaltungen in Stuttgart die Aufgabe mit einheitlichen Pianungen zu lésen. 

Die schweren Bombenschiden in den Industriegebieten hatten es zunachst unmdg- 
lich gemacht, die Heimatvertriebenen dort unterzubringen, wo potentielle Arbeits- 
statten fiir sie vorhanden waren. Es muften vielmehr Gegenden zgewahlt werden, 
in denen mehr Wohnraum erhalten geblieben war, also landliche Gebiete. Am meisten 
belastet waren die Lander Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern. Dort fehlten” 

» aber Arbeitsplatze in ausreichender Zahl. 

& Die Vertriebenen erwarteten Wohnung und Arbeit, Méglichkeit der Existenz- 
~  -griindung, sozialrechtliche Betreuung und Entschadigung fiir ihre Verluste. Besonderer 

_. Fiirsorge bedurften vor allem die Frauen und Kinder. Es liegt auf der Hand, da diesc 
KN Aufgaben die organisatorische Zusammenfassung aller Anstrengungen im ganzen Ge- 
~  biet der heutigen Bundesrepublik verlangte. Es wurde daher schon zu Beginn des 
~ Jahres 1949 innerhalb des Verwaltungsrats des vereinigten Wirtschaftsgebiets in Frank- 
2 furt/Main ein Amt fiir Fragen der Heimatvertriebenen geschaffen. ) 

S Bei der Bildung der Bundesrepublik Deutschland wurden diese Aufgaben einem 
Y besonderen Bundesministerium fiir Vertriebene iibertragen. Es tibernahm auch die 

Aufgaben der Geschiaftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der westdeutschen Linder fiir 
Kriegsgefangenen- und Heimkehrerfragen. Im Jahre 1951 wurde ihm eine Verbin- 

N dungsstelle zu dem Lande Berlin angeschlossen. 

. Das Bundesministerium fiir Vertriebene hatte zum ganz iiberwiegenden Teil die 
S Interessen der Vertriebenen auf Sachgebieten zu vertreten, fiir die ihm selbst die 

Federfiihrung nicht zustand. Dadurch wurde die Arbeit sehr erschwert. In Unkenntnis 
. der Regelung des Grundgesetzes, das die Durchfiihrung der Gesetze grundsitzlich 

den Landern tibertragt, wendeten sich zahllose Vertriebene und Fliichtlinge mit ihren 
Einzelanliegen an den Bundesminister, bei dem sie alle Vollmachten vermuteten. Auch 
bei solchen Einzelantrigen wurde, zum mindesten durch Beratung, geholfen. 
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Die unter diesen Umstinden in den abgelaufenen drei Jahren eingetretenen Ent- 
wicklungen sind nachstehend fiir die einzelnen Sachgebiete dargestellt. Vereinzelte 
Wiederholungen konnten nicht vermieden werden, um die Sachdarstellung nicht zu 
durchbrechen. 

2. Die Aufkldrung im In- und Ausland 

Eine wichtige Aufgabe des Bundesministeriums fiir Vertriebene war die Aufklarung | 
des In- und Auslands iiber die Gré&e des Fliichtlingsproblems. Heute befinden sich 
noch etwa 200000 heimatlose Auslander oder sonstige auslandische Fliichtlinge im 
Bundesgebiet. Ferner leben hier etwa 8,2 Millionen heimatvertriebene Deutsche und 
etwa 1,8 Millionen Zuwanderer aus der sowjetisch-besetzten Zone. 

Durch mehr als Hunderttausend Druckschriften, Zeitungsartikel, Statistiken und 
Kartenmaterial, besonders auch in fremden Sprachen, sowie durch Vortrage, Rund- 
funk und Film wurde der Offentlichkeit im In- und Ausland eine Vorstellung von 
der Grdfe und Vielfalt des Fliichtlingsproblems vermittelt. Dabei wurde auch auf 
Wortlaut und Geist der ,Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ verwiesen. Sie 
halt den Rechtsanspruch auf die angestammte Heimat aufrecht, spricht aber ausdriick- 
lich den Verzicht auf Vergeltung aus, Sie bekennt sich zur Mitarbeit am Wiederaufbau 
Deutschlands und bei der Schaffung eines geeinten Europas. 

Im Inland wurde die Bedeutung der Tatsache, daf& der Anteil aller Fliichtlinge 
an der Einwohnerzahl des Bundesgebietes mehr als 20°/p betragt, in ihrer vollen 
Tragweite mehr und mehr gewiirdigt. Das Ausland hatte, entsprechend der politischen 
Situation des Jahres 1945, zuniachst als Fliichtlinge nur die AngehGrigen der Vereinten 
Nationen anerkannt, die bei Kriegsende in Deutschland lebten. Die Statuten der 
UNRRA und der IRO unterstiitzten diese Auffassung und schlossen ausdriicklich die 
deutschen Vertriebenen von jeder Betreuung aus. Daher war das Ausland nach Ein- 
stellung der IRO-Tatigkeit der Auffassung, es gabe in Zentraleuropa kein Fliichtlings- 
problem mehr. General Clay hatte noch im Jahre 1948 erklirt, das Vertriebenen- 
problem sei eine rein deutsche Angelegenheit. Das Bundesministerium fiir Vertriebene 
war unablissig bemiiht, hier Aufklarungsarbeit zu leisten, und fand dabei die Unter- 
stiitzung zahlreicher in- und auslandischer Wohlfahrtsorganisationen, Privatpersonen, 
kirchlicher und amtlicher Stellen. Erfreulicherweise haben inzwischen fast alle verant- 
wortlichen Stellen der Welt erkannt: Das deutsche Vertriebenenproblem ist nicht nur 
fiir die Bundesrepublik ein Problem erster Ordnung. So erklirte der UNO-Fliicht- 
lingskommissar am 3. 9. 1951, das deutsche Vertriebenenproblem gehe wegen seiner 
Auswirkungen die gesamte freie Welt an. 

Das Ausland war zuniachst nur bereit, durch Erleichterung der Auswanderung zu 
helfen. Durch standige Aufklarungsarbeit gelang es aber, das Ausland auch davon zu 
tiberzeugen, daf§ angesichts der Alters- und Geschlechtsstruktur der Bevélkerung und 
der hemmenden Bestimmungen der Einwanderungslinder nicht die Auswanderung — 
wie noch im ,, Walterbericht* im Februar 1950 dargelegt — sondern die Eingliederung 
der Vertriebenen im Bundesgebiet die beste Lésung des Vertriebenenproblems sei. 
Die ,Sonne-Kommission*, die aus unabhingigen amerikanischen Sachverstaindigen 
und deutschen Fachleuten bestand, die nicht Vertriebene waren, bestatigte in ihrem 
Gutachten die deutsche Auffassung. Sie befiirwortete eine Eingliederung der Ver- 
triebenen im Bundesgebiet durch Wohnungsbau, landliche Siedlung, Arbeitsplatz- 
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beschaffung, Griindung selbstandiger Existenzen sowie Umsiedlung und kam dariiber 
hinaus zu dem Ergebnis, da diese Aufgaben die Kraft der Bundesrepublik iibersteigen 
und daher auslandische Hilfe notwendig sei. 

Im Dezember 1950 beschlof die UNO die Schaffung eines Fliichtlingsstatuts und 
die Ernennung eines Hohen Kommissars fiir Fliichtlinge. Zwar wurden die deutschen 
Vertriebenen nicht in dieses Statut einbezogen, weil es sich nur auf solche Fliichtlinge 
beziehen sollte, denen vom Aufenhaltsland nicht die gleichen Rechte und Pflichten 
zuerkannt werden, wie sie dessen Staatsbiirger geniefien. Das Statut weist jedoch keine 
Diskriminierung deutscher Vertriebener mehr auf. | 

Veranla&t durch den Hinweis des Hohen Kommissars der UNO auf die inter- 
nationale Bedeutung des Fliichtlingsproblems in Deutschiand, lenkte KGnigin Juliane 
der Niederlande durch ein Schreiben an den Prasidenten der USA dessen besondere 
Aufmerksamkeit auch auf das deutsche Vertriebenenproblem. Die beratende Ver- 
sammlung und der Ministerrat des Europarates in StraSburg beschdftigten sich mehr- 
fach mit dem Vertriebenenproblem. Eine Sachverstandigenkommission aller Mitglieds- 
lander erstellte im Jahre 1951 einen ausfiihrlichen Bericht iiber die europiischen Be- 
vélkerungs- und Fliichtlingsprobleme. Auch der Europarat erkannte die Notwendig- 
keit internationaler Hilfe an. Eine Sonderabteilung des Sekretariats bearbeitet jetzt 
ausschlieSlich Bevélkerungs- und Fliichtlingsfragen. Der Ministerrat der OEEC, das 
Internationale Arbeitsamt und das Zwischenstaatliche Komitee fiir Auswanderung aus 
Europa befaf ten sich ebenfalls wiederholt und anhaltend mit dem deutschen Ver- 
triebenenproblem. Fast an allen diesen Vorgangen war das Bundesministerium fiir 
Vertriebene aktiv und mafgeblich beteiligt. 
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* oo Anlage 2/1 
Die Entwicklung der Vertriebenen-Bevélkerung 

und der Zugewanderten aus der sowjetischen Besatzungszone und Berlin 

| vom 29. 10. 1946 bis 1. Oktober 1952 

davon 

Bevolkerung Einheimische?) Vertriebene ?) Zugewanderte *) 
| Berichtszeit Insgesamt Zahl v. H. Zahl v. H. Zahl v.H. 

1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| | 

29. Oktober 1946........ 43 942 200 36 965 782 84,1 5 955 404 13,6 1 021 014 2,3 
Juli 1948 ........ 46 958 000 40 011 017 85,2 6 946 983 14,8 — — 

31. Dezember 1949 ........ 47 679 000 38 715 114 81,2 7 674 739 16,1 1 289 147 2,7 
13. September 1950 ........ 47 695 672 38 264 386 80,2 7 876 211 16,5 1555 075 3,3 

1. Oktober 1951........ 48 195 000 38 393 502 79,6 8 082 598 16,8 1 718 900 3,6 
1. April 1952 ........ 48 370 900 38 441 600 79,5 8 143 600 16,8 1 785 700 3,7 
1. Oktober 1952........ 48 593 500 38 522 000 79,3 8 214 400 16,9 1 857 100 3,8 

1) Juli 1948 Einheimische einschl. Zugewanderte 

Zu- (+) bzw. Abnahme (—) 

| Bevolkerung insgesamt Einheimische Vertriebene Zugewanderte , 

Absolut | v.H. Absolut | v.H. Absolut | v.H. Absolut v. H. 

13. 9.50 zum 29. 10. 46.... +3 753 472 8,5 +1 298 604 +3,5 +1 920 807 | +32,3 +534 061 +52,3 
1. 10. 52 zum 29. 10. 46.... +4 651 300 +10,6 +1 556 218 +4,2 | +2258 996 +-37,9 +836 086 +81,9 

| 1.10.52 zum 13. 9.50.... + 897 828 + 1,9 + 257614 +0,7 | + 338189 + 4,3 +302 025 +19,4 

2) Vertriebene: Personen, die am 1. September 1939 in den deutschen Ostgebieten unter fremder Verwaltung, m Saargebiet oder im Ausland gc- . 
wohnt haben, letztere soweit sie Deutsch als Muttersprache haben. 

8) Zugewanderte: Personen mit Wohnsitz am 1. September 1939 in Berlin sowie im Gebiet der sowjetischen Besatzungszone.



Anlage 2/2 
Die Bevélkerung nach Altersgruppen 

(Ergebnisse der Volks- und Berufszihlung vom 13. 9. 1950) 

_— EE eee TTS 

Bevoélkerung om 
Altersgruppen Vertriebene Ubrige Bevélkerung 

(Jahre) insgesamt | Anteil Zahl | v. H. | Antel Zahl | v. H. | Anse 

(Sp. 1) (Sp. 1) 7 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

A. mannlich 

Obis unter 6... 2006 256 | 9,0 343 273 | 17,1 | 9,3 | 1662983 | 829 | 89 
6,, 5, 14... 3 323 724 | 14,8 593 185 | 17,8 | 16,0 | 2730539 | 82,2 | 14,7 

14,, ,, 18... 1500913 | 6,7 256019 | 17,1 | 6,9 | 1244894] 829 | 6.7 
18,, ,, 21... 1047075 | 4,7 185 722 | 17,7 | 5,0 861 353 | 82,3 | 4.6 
21,, 4, 25... 1403090 | 6,3 267 861 | 19,1 | 7,2 | 1135229] 80,9 | 61 
25,4, 4», 30... 1520538 | 6,8 309 551 | 20,4 | 8,3 | 12109871796 | 65 
30,, 5, 40... 2611426 | 11,7 479786 | 18,4 | 12,9 | 2131640 | 81,6 | 11,4 
40,, ,, 50... 3504753 | 15,7 548 760 | 15,7 | 14,8 | 2955993 | 84,3 | 15,9 
50,, 5, 60... 2499 641 | 11,2 367 082 | 14,7 | 9,9 | 2132559 | 85,3 | 11,4 
60 ,, 4, 65... 940797 | 4,2 124963 | 13,3 | 3,4 815 834 | 86,7 | 4,4 
65,, 4, 70... 790 932 | 3,5 95 523 | 12,1 | 2,6 695 409 | 87,9 | 3.7 
70 und dlter ..... 1201547 | 5,4 137 675 | 11,5 | 3,7 | 1063872] 885 | 5,7 
Summe......:. | 22350692 {100,0 | 3 709 400 | 16,5 1100,0 | 18 641 292 | 83,4 |100,0 

B.weiblich  - 

O bis unter 6... 1 912 671 7,5 326 165 | 17,1 7,8 1 586 506 | 82,9 7,5 
6,, 5, 14... 3 192 739 | 12,6 570 102 | 17,9 | 13,7 | 2622637} 82,1 | 12,4 

14,, ,, 18... 1447187 | 5,7 247 466 | 17,1 | 5,9 | 1199721 | 829 | 57 
18,, ,, 21... 1004840 | 4,0 177 858 | 17,7 | 4,3 826 982 | 82,3 | 3.9 
21,, 4, 25... 1 450 075 5,7 261 156 | 18,0 6,3 1 188 919 | 82,0 5,6 
25, » 30... | 2026193 | 8,0 380011 | 18,8 | 9,1 | 1646182] 81,2 | 7,8 
30,, 4, 40... 3 470010 | 13,7 578 788 | 16,7 | 13,9 | 2891222] 83,3 | 13.6 
40,, ,, 50... 4041702 | 15,9 626 057 | 15,5 | 15,0 | 3415645 | 845 | 161 
50,, » 60... 3158 189 | 12,5 481531 | 15,2 | 11,6 | 2676658] 848 | 12,6 
60,, 4, 65... 1209980 | 4,8 181136 | 15,0 | 4,3 | 1028844] 85.0 | 4,9 
65 ,, 4, 70... 971 903 3,8 138 150 | 14,2 3,3 833 753 | 85,8 3,9 
70 und Alter ..... 1 459 491 5,8 198 391 | 13,6 4,8 1 261 100 | 86,4 6,0 

Summe........ | 25344980 /100,0 | 4 166 811 | 16,4 |100,0 | 21 178 169 | 83,6 /100,0 

C. Insgesamt 

0 bis unter 6... 3918 927 | 8,2 669 438 | 17,1 8,5 3 249 489 | 82,9 8,2 
6,, 5, 14... 6516 463 | 13,7 | 1163287 | 17,9 | 14,8 | 5353176 | 821 | 13.5 

14,, 5, 18... 2948 100 | 6,2 503 485 | 17,1 6,4 2 444 615 | 82,9 6,1 
18,, ,, 21... 2051915] 4,3 363 580 | 17,7 | 4,6 | 1688335 | 82,3 | 42 
21,, », 25... 2853165 | 6,0 529 017 | 18,5 | 6,7 | 2324148] 815 | 5.8 
25, » 30... 3546 731 | 7,4 689 562 | 19,4 | 8,7 | 2857169} 80,6 | 7,2 
30,, >», 40... 6 081 436 | 12,7 1 058 574 | 17,4 | 13,4 3 022 862 | 82,6 | 12,6 
40,, 4, 50... 7546 455 | 15,8 | 1174817] 15,6 | 14,9 | 6371638 | 84,4 | 16,0 
50,, 5, 60... 5 657 830 | 11,9 848 613 | 15,0 | 10,8 4 809 217 | 85,0 | 12,1 
60 ,, ,, 65... 2150777 | 4,5 306 099 | 14,2 3,9 1 844 678 | 85,8 4,6 
65,, 5, 70... 1762 835 | 3,7 233 673 | 13,3 | 3,0 | 1529162] 86,7 | 3,9 
70 und alter ..... 2661 038 | 5,6 336 066 | 12,6 | 4,3 | 2324972 | 87,4 | 5,8 
Summe........ | 47695672 |100,0 | 7 876 211 | 16,5 |100,0 | 39 819 461 | 83,5 '100,0 
Quelle: Statist. Jahrbuch 1952 fiir die Bundesrepublik Deutschland, Seite 26/27. 
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Anlage 2/3 

Die Bevolkerung nach Familienstand und Geschlecht 
| (Ergebnisse der Volks- und Berufszahlung vom 13. 9. 1950) 

Bevolkerung a 
a. Vertriebene Ubrige Bevolkerung 

Familien- insgesamt | Anteil} § Zahl v. H. | Anteil Zahl v. H. | Anteil 

and Ed SS 
1 | 24} 3 | 4] 5 | 6 | 7 | 8 

A.m4annlich 

Ledig........... 10 664 506 | 47,7 1 894 580 | 17,8 | 51,1 8 769 926 | 82,2 | 47,1 
Verheiratet (1) ... 10 721 355 | 48,0 1 663 982 | 15,5 | 44,8 | 9057373 | 84,5 | 48,6 
Verwitwet ...... 751115 | 3,4 113 650 | 15,1 3,1 637 465 | 84,9 | 3,4 
Geschieden ...... 213716 | 0,9 37 188 | 17,4 1,0 176 528 | 82,6 | 0,9 

Summe........ | 22350692 pone 3 709 400 | 16,5 |100,0 | 18 641 292 | 83,4 |100,0 

(1) davon: | 
zusammenlebend 10 341 383 | 1 542 276 8 799 107 | 
v.H.d.Verheirat. . - 96,5 | 92,7 | 97,1 | 

B. weiblich 

Ledig........-.. 10 874 145 | 42,9 1 862 268 | 17,1 | 44,7 | 9011877 | 82,9 | 42,6 
Verheiratet (1) ... 11051190 | 43,6 1 681 824 | 15,2 | 40,4 | 9369366 | 84,8 | 44,2 
Verwitwet ...... 3 032716 | 12,0 563 285 | 18,6 | 13,5 | 2469431 | 81,4 | 11,7 
Geschieden ...... 386 929 | 1,5 59 434 | 15,4 1,4 327 495 | 84,6 1,5 

Summe........ 25 344 980 '100,0 4166 811 | 16,4 |100,0 | 21 178 169 | 83,6 |100,0 

(1) davon: ! 
zusammenlebend | 10341 383 | 1 489 105 8 852.278 
v.H.d.Verheirat. . 93,6 | | 88,5 94,5 

\ 

C.Insgesamt 

Ledig........... 21538651 | 45,2 | 3756840 | 17,4 | 47,7 | 17781803 | 82,6 | 44,6 
Verheiratet (1) ... 21772545 | 45,6 | 3345806] 15,4 | 42,5 | 18426739 | 84,6 | 46,3 
Verwitwet ...... 3783 831 | 7,9 676 935 | 17,9 8,6 | 3106896 | 82,1 7,8 
Geschieden ...... 600645 | 1,3 96 622 | 16,1 1,2 504 023 | 83,9 1,3 

Summe........ | 47695672 |100,0 | 7876211 | 16,5 |100,0 | 39819 461 | 83,5 |100,0 

(1) davon: | 
zusammenleberd 20 682 766 3 031 381 17 651 385 
v.H.d.Verheirat. . 95,0 90,6 95,8 | 

Quelle: Statistisches Jahrbuch fiir die Bundesrepublik Deutschland 1952, Seite 26/27. 
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3. Die heimatlosen Auslander und sonstigen auslandischen Fltichtlinge 

Zur Zeit der Kapitulation befanden sich etwa acht Millionen ,,Verschleppter Per- 
sonen und Fliichtlinge* (DP’s) im Bundesgebiet. 

Dieser Personen nahm sich zunachst die UNRRA und spater die IRO an. Die mei- 
sten Auslander kehrten freiwillig in ihre alte Heimat zuriick. Viele Osteuropaer aber 
glaubten aus politischen oder anderen Griinden diesen Schritt nicht wagen zu kénnen. 
Die IRO setzte sich besonders fiir die Auswanderung nach Ubersee ein und konnte 
bis zum Herbst 1951 etwa 900000 DP’s aus Deutschland zur Auswanderung ver- 
helfen. Zu den Unkosten der UNRRA und IRO steuerte die Bundesregierung - 
2,5 Mrd. Mark bei. Am 31. 1. 1952 stellte die IRO ihre Tatigkeit im Bundesgebiet 
endgiiltig ein. 

Bereits am 30. 6. 1950 hatte die Bundesregierung die Betreuung der im Bundes- 
gebiet. befindlichen DP’s ibernommen. Richtschnur fiir diese Arbeit wurde das Gesetz 
iiber die Rechtsstellung heimatloser Auslander im Bundesgebiet vom 25, 4. 1951. 
Dieses Gesetz hat im Ausland grofe Anerkennung gefunden und geht zum Teil iiber 
die Bestimmungen der UNO-Fliichtlingskonvention vom 28. 7. 1951 hinaus. 

Die Bundesregierung ist sich ihrer besonderen Verantwortung gegeniiber den DP’s 
bewuft. Da die Massenauswanderung der DP’s wegen der erschwerenden Bestimmun- 
gen der Aufnahmelinder jetzt als nahezu beendet angesehen werden muf&, tritt nun 
das Ziel der Bundesregierung, die DP’s in das deutsche Wirtschaftsleben einzugliedern, 
starker in den Vordergrund. Es handelt sich zur Zeit um etwa 200 000 Personen, von 
denen noch 45 000 in Lagern und Heimen untergebracht sind. Voraussichtlich werden 
80 000 bis 100 000 alte und erwerbsunfahige Auslinder, die nicht mehr in das Wirt- 
schaftsleben eingegliedert werden kénnen, als sogenannter ,harter Kern“ standig in 
Deutschland bleiben. 

Fir Eingliederungszwecke werden Existenzaufbaudarlehen aus einem Fonds bei 
der Lastenausgleichsbank gegeben. Die von der IRO zur Verfiigung gestellten 1,5 Mil- 
lionen DM haben sich als unzureichend erwiesen. Daher stellte die Bundesregierung 
einen Zusatzbetrag von 2 Millionen DM zur Verfiigung. Aus Restguthaben der IRO 
sollen noch einige Millionen DM gegeben werden. Die Ausgaben fiir Sffentliche Fiir- 
sorgeunterstiitzung betrugen 35 Millionen DM allein in den Haushaltsjahren 1950 
und 1951. 

Es wird versucht, eine grofere Zahl heimatloser Auslander zu ihrer eigenen besse- 
ren Eingliederung in die deutsche Wirtschaft und zur Entlastung der Lander Bayern, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein auf Grund freiwilliger Meldung in die iibrigen 
Lander umzusiedeln, Fiir den mit der Umsiedlung verbundenen Wohnungsbau sind 
von der Bundesregierung bisher 2 Millionen DM bereitgestellt. Ferner wurden bereits 
fiir heimatlose Auslander als Ersatz fiir gerdumte Kasernen und aufgeldste Lager 
Wohnungen im Werte von etwa 100 Millionen DM geschaffen. 

Etwa 50000 DM wurden der Vertretung des UNO-Fliichtlingskommissars zur 
kulturellen Betreuung der unter seinem Mandat stehenden Fliichtlinge aus Bundes- 
mitteln tiberwiesen. Soweit die heimatlosen Auslinder noch in Lagern wohnen, 
stehen ihnen auch dort Kindergarten und Schulen zur Verfiigung. Um den heimat- 
losen Auslindern das Einleben in Deutschland zu erleichtern, gab das Bundes- 
ministerium fiir Vertriebene einen ,Ratgeber fiir heimatlose Auslinder heraus. 
Auf Landesebene wurden DP-Beirate und Arbeitsgemeinschaften gebildet, in denen 
neben Behérden und karitativen Verbinden auch die heimatlosen Auslinder ver- 
treten sind, 
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, Anlage 3/1 
Die Auslander*) im Bundesgebiet') ?) vom 1. Januar 1951 — 1. Juli 1952 

— AwlinderimBundesgebietam? 
Staatsangehorigkeit’) 1. Januar 1951 1. Juli 1951 1, Januar 1952 1. April 1952 1. Juli 1952 

Zahl |v.H.|Anteil| Zahl |v.H.|Anteil} Zahl | v.H.|Anteil} Zahl |v.H.|Anteil} Zahl | v.H. | Anteil 

A. Ost- und Siidosteuropa 
(in der Hauptsache heimatlose 
Auslander) | 

Bulgarien .................... 1689 | 0,7 | — 1633 | 0,7 | — 1 483 0,8 | — 1 443 0,8 | — 1565 0,9 — 
Jugoslawien .................. | 25013 | 10,0 | — 23 343 | 10,5 | — 21465 | 11,3 | — 20 889 | 12,0 | — 20 549 | 12,0 — 
Polen’) ............-...------ | 119686 | 47,8 | — 108 778 | 47,8 | — 87101 | 45,9 | — 78 324 | 14,9 | — 77 339 | 45,2 — 
Rumf§nien ................0-- 9749 3,9 | — 9 215 41 |— 8 435 45 | — 8032 | 4,6 | — 6 845 4,0 — 
Tschechoslowakei ............ | 15664 | 6,2 | — 14834 | 65 | — 13094 | 6,9 | — 12 316 7,0 | — 11 908 6,9 — 
Ungarn ..................... | 20555 8,2 | — 18 068 7,9 | — 15 537 8,2 | — 14 301 8,2 | — 14 039 8,2 — 
UdSSRS) .................... | 14989 | 6,0 | — 14660 | 6,4 | — 13794 | 7,3 | — 14 098 8,1 | — 13 886 8,1 — 
Ehemalige Baltische Staaten .... | 43063 | 17,2 | — 36973 | 16,3 | — 28 723 | 15,1 | — 25098 | 14,4 | — 25 133 | 14,7 — 
davon: Esten ................ 7183 | — — 6615 | — — 5340 | — — 4623 | — — 4 462 — — 

Letten................ | 25311 | — — 20573 | — — 16016 | — — 14210 | — — 14 000 — — 
Litauer ............... | 10569 | — — 9785 | — — 7367 | — — 6265 | — — 6 671 — — 

Summe ................---- | 250408 |100,0 | 49,1 | 227504 |100,0 | 46,2 | 189632 |100,0 | 41,6 | 174501 /100,0 | 32,2 | 171264 /|100,0 | 38,4 

B. Ubriges Europa ............ | 170574 | — 33,5 | 185514 | — 37,6 | 188216 | — 41,2 | 195584 | — 43,9 | 199 340 — | 44,7 

C. Ubriges Ausland ........... | 31935 | — 6,3 23019 | — 4,7 22892 | — 5,0 21152 | — 4,7 22 360 — 5,0 

D.Staatenlose (in der Hauptsache 
heimatlose Auslander) ......... | 56374 | — 11,1 56691 | — 11,5 55652 | — 12,2 54453 | — 12,2 53 005 — | 11,9 

Insgesamt .................-. | 509291 | — {100,0 | 492729 |— |100,0 | 456392 |—  |100,0 | 445690 | —  |100,0 445969 | — |100,0 

Zu- (+) bzw. Abnahme (—) 
Januar 1951 gegen Juli 1952..... — |— — — | — — — | — — — | — _ | —12,4% | — _ 

| | | 

*) Auslinder in und auBerhalb von IRO-Lagern. — 4) Die im Bundesgebiet wohnhaft polizeilich gemeldeten Auslinder. — 2) Ohne Land Baden. - 
8) In Zweifelsfallen Staatsangehorigkeit am 1. 1. 1938. — 4) Einschl. Ukrainer aus Polen. — 5) Einschl. Ukrainer aus der UdSSR. .



Die Kosten fiir heimatlose Auslinder werden zu 85 Prozent vcm Bund getragen. 
Einen besonders anerkennenwerten Beitrag zur Betreuung der DP’s leisteten 
die auslandischen Hilfsorganisationen zusammen mit den entsprechenden deut- 
schen Verbinden. Die Bundesregierung gewahrte den wichtigsten vier auslandischen 
Organisationen fiir diese Zwecke nach Beendigung der IRO-Tatigkeit eine Uber- 
briickungsbeihilfe von 150000 DM. 

Besonders begriiSt wurde die Bereitstellung von 2,9 Millionen Dollar aus den 
Mitteln der Ford-Stiftung, die den heimatlosen Auslindern und erstmals auch den 
deutschen Vertriebenen zugute kommen. 

Infolge der Spannungen zwischen Ost und West suchen auch jetzt noch zahlreiche 
auslindische politische Fliichtlinge Asyl im Bundesgebiet. Die Rechtsstellung dieser 
Auslander wird durch das Abkommen iiber die Rechtsstellung der Fliichtlinge (UNO- 
Fliichtlingskonvention) vom 28. 7. 1951 bestimmt werden, an deren Ausarbeitung 
die Bundesregierung beteiligt war. Ein Gesetzentwurf zu seiner Ratifizierung liegt 
zur Zeit dem Bundestag vor. Danach soll die UNO-Flichtlingskonvention im Bun- 
desgebiet bereits vor der internationalen Inkraftsetzung angewendet werden, 

Die Frage der Anerkennung und Verteilung der auslandischen Fliichtlinge, die im 
Bundesgebiet Asyl suchen, ist durch eine Asylverordnung geregelt «orden. 

4. Die Aussiedlung von Deutschen (Operation Link) und die Riickfiihrung 

von Vertriebenen aus dem Ausland 

In den polnisch und sowjetisch verwalteten Gebieten Gstlich der Oder-Neisse- 
Linie, in der Tschechoslowakei, in Ost- und Siidosteuropa befinden sich noch viele 
Hunderttausende Deutscher unter fremder Verwaltung, Die Bundesregierung fiihle 
sich verpflichtet, sich dieser Personen besonders unter dem Gesichtspunkt der Familien- 
zusammenfiihrung anzunehmen, | 

Bereits im Herbst 1949 erwirkte sie bei der Alliiercen Hohen Kommission, daf 
Verhandlungen mit der polnischen und tschechoslowakischen Regierung wegen einer 
Zusammenfiihrung der durch die Kriegs- und Nachkriegsereignisse getrennten Fami- 
lienangehGrigen aufgenommen wurden. Die Alliierte Hohe Kommission beschrankte 
diese MaSnahme allerdings auf Angehérige der engeren Familie und begrenzte sie 
zahlenmafig auf 25 000 Personen aus den deutschen Ostgebieten unter polnischer Ver- 
waltung (Operation Link) und auf 20000 Personen (Sudetendeutsche) aus der 
Tschechoslowakei. 

Das Deutsche Rote Kreuz registrierte bis heute etwa 200000 Aussiedlungswillige 
aus den polnisch verwalteten Gebieten, 65 341 aus der Tschechoslowakei, 2164 aus 
Ungarn, 5349 aus Rumidnien und iiber 19500 aus Jugoslawien. 

Der vorliufigen Unterbringung der Aussiedler dienen seit 1950 die Lager Fried- 
land bei Géttingen und Furth im Wald und seit 1952 auch die Lager Schalding bei 
Passau und Piding bei Reichenhall. In diesen Grenzdurchgangslagern verteilen Beauf- 
tragte der Bundesregierung die Neuaufgenommenen auf die Lander des Bundes- 
gebietes. Das Verteilungsverfahren wurde zundchst durch die Verordnung vom 8. 2. 
1951 und spater durch die Verordnung vom 28. 3. 1952 geregelt. 
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. Der Verteilungsschliissel wurde vom Bundesrat wie folgt festgesetzt: | 

Baden 15% : 
_ Wiirttemberg-Baden 99/9, " 
Wiirttemberg-Hohenzollern 15°/5 | 

Baden- Wiirttemberg 399/g 
Bremen 2°/o 
Hamburg 30/9, 
Hessen 99/9. | 
Nordrhein- Westfalen 179/o 
Rheinland-Pfalz 309/o 

Die Aussiedler erhalten in den Grenzdurchgangslagern ein Uberbriickungsgeld von 
20,— DM fiir den Haushaltsvorstand und 10,— DM fiir jedes weitere Familien- 
mitglied. | 

Aus den deutschen Gebieten unter polnischer Verwaltung und aus Polen wurden 
inzwischen etwa 45 000 Deutsche iibernommen, Diese Zahl liegt weit iiber dem von 
der Alliierten Hohen Kommission zugelassenen Kontingent. Die polnischen Behdrden | 
hielten sich aber keineswegs an die deutschen Vorschlagslisten. Daher blieb eine sehr | 
grofe Zahl dringlicher Antraége auf Familienzusammenfiihrung unerfiillt. Ab Fe- 
bruar 1951 begannen die polnischen Behirden wieder damit, monatlich einen Trans- 
port zusammenzustellen. Es wurden aber nur solche Personen erfa&t, deren engste 
FamilienangehGrige in der sowjetisch besetzten Zone leben. 

Aus der Tschechoslowakei wurden 17 000 Deutsche (vorwiegend Sudetendeutsche) 
ausgesiedelt. Die zunachst vereinbarte Zahl von 20 000 wurde somit von der tschecho- . 
slowakischen Regierung nicht erfiillt. Auch hier war es nicht mdg!ich, auf die Zusam- 
menstellung der Aussiedlungstransporte wesentlichen Einflu8 zu gewinnen. 

Aus Ungarn ging ein einziger Transport nach der sowjetisch besetzten Zone ab. 
Aus Ruménien wurden in Sammeltransporten iiber 1000 Personen in das Bundesgebiet 
iiberfiihrt. Auch die rumanischen Behdrden lassen jetzt nur noch eine Familienzusam- 
menfiihrung nach der sowjetisch besetzten Zone zu. | 

Aus Triest wurden in sechs Transporten 730 Personen, meist volksdeutsche Fliicht- 
linge aus Jugoslawien, in das Bundesgebiet aufgenommen. Die Aussiedlung von etwa 
7200 Volksdeutschen aus Jugoslawien selbst war nur im Wege der Einzelausreise 
méglich. Erst nach langwierigen Verhandlungen konnten die hier entstandenen 
Schwierigkeiten beseitigt werden. Nur fiir die Kinderriickfiihrung werden Transporte 
zusammengestellt. In bisher sechs Transporten kamen auf diese Weise 1044 volks- 
deutsche Kinder zu ihren Elrern in das Bundesgebiet. 

Das Ergebnis der Rot-Kreuz-Konferenz in Toronto vom Sommer dieses Jahres 
la&t eine gewisse Hoffnung, daf neue Vereinbarungen iibex weitere Familienzusammen- 
fiihrung erreicht werden. © 

In Osterreich leben in grofer Zahl heimatvertriebene deutsche Staatsangehirige, 
die mit ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage duSerst unzufrieden sind. Viele von 
ihnen haben den Wunsch, in das Bundesgebiet umzuziehen. Nach Klarung der Staats- 
angehGrigkeitsfragen werden jetzt monatlich mehrere 100 Personen in den Grenz- 
durchgangslagern Schalding und Piding tibernommen. 

Aufer diesen neu aufgenommenen Vertriebenen werden in den Grenzdurchgangs- 
lagern auch deutsche Staatsangehirige, die in geringer Zahl aus dem Ausland zuriick- 
gefiihrt werden und hilfsbediirftig sind, vorlaufig untergebracht. Sie werden auf Grund 
einer Landervereinbarung den einzelnen Lindern des Bundesgebisres zugewiesen. 
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Anlage 4/1 

Zugang in den Grenzdurchgangslagern 
1. Aussiedler 

Herkunfisland | 1950 | 1951 | 1952 |  Summe 

Deutsche Ostgebiete | 
unter fremder Ver- | 
waltung und Polen 
(Operation Link) .... 31 761 12 512 257 44 530 

Tschechoslowakei .... 13 308 3 524 146 16 978 | 
Jugoslawien ......... 179 3 668 3 407 7 2543)8) 
Rumianien ........... 13 1 031 26 1 070 
Ungarn ............- 3 158 30 191 
China .............4- 392 124 | 181 697 
Sonstige ............. 1 509 50 1 1 560 

47165 | 21067 | 4048 | 722808) 
1) Hierunter befinden sich in gewisser Zahl deutsche StaatsangehGrige, die erst nach 1945 als Fach- 
arbeiter nach Jugoslawien gegangen sind. 
*) AuBerdem wurden 1044 Kinder in 6 Transporten aus Jugoslawien zu ihren Eltern nach Deutsch-~ 
land gebracht. 

2. Vertriebene, 

_ die sich nach der Vertreibung im Ausland aufgehalten hatten und von dort zuriickgefiihrt wurden 

Aufenthaltsland , | | | | 
nach der Vertreibung 1950 | 1951 1952 Summe 

Osterreich ........... 57 1519 6 845 8 421 
Frankreich ........... 80 1 240 1 617 2 937 
Italien .............. 113 167 130 410 
Spanien ............. 33 149 74 256 
England ............. 5 107 124 236 
Sonstige ............. 31 493 521 1 045 

39 | 3675 | 9311 | 133058) 
*) Hierunter befinden sich in geringer Zahl auch deutsche StaatsangehGrige, die nicht Vertriebene sind, 
aber aus dem Ausland repatriiert wurden und hilfsbediirftig sind. 

3. Ausgewiesene und Zuwanderer aus dem Saargebiet 

[  i90St—é‘(}W”*<C«éaSSC*‘“(;S!S*«*dKSSQ*SS*«*«;;SCS*é«Summe 
| 3 | 223 | 10 | 46 

Zusammenstellung 

| 1950 | 1951 | 1952 | Summe 

1. Aussiedler ......... 47 165 21 067 4 048 72 280 
2. Riickgefiihrte 

Vertriebene ........ 319 3 675 9311 13 305 
3. Ausgewiesene und 

Zuwanderer aus dem 
Saargebiet ......... 13 23 10 46 

Insgesamt............ | 47497. | 9.24765 |S 13369 |S 85 631 
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Anlage 4/2 

Verteilung der Aussiedler und neu aufgenommenen Vertriebenen 

in den Grenzdurchgangslagern 

Direkte Weiterleitung Verteilung ‘Ge- 
1. (Familienzusammenftihrung) nach dem Schliissel samt- 

Lander | | 1 2 Summe 
__ | 142 

| 1950 | 1951 | 1952 |Summe} 1950 | 1951 | 1952 |Summe 

Baden ................. 295| 229); 295; 819 | 2576] 2187] 2129| 6892 | 7711 
Wiirttemberg-Baden ..... | 1675] 654} 216} 2545 | 1551) 1251; 748| 3550 | 6095 
Wiittemberg-Hohenzollern 419; 312; 207; 938 | 2532} 2193 | 1150) 5875 | 6813 

| Baden-Wiirttemberg ..... | 2389] 1195; 718] 4302 | 6659| 5 631 | 4027 |16 317 | 20 619 
Bayern ................. | 6498 | 1935} 650 | 9083 76 26 —{ 102 | 9185 
Bremen .............--. 202} 140 76| 418 328} 268| 247] 843 | 1261 
Hamburg ............-. 433 | 275 36 | 744 268} 554; 421] 1243 | 1987 
Hessen ........--...---- | 2482} 667) 183) 3332 | 1563| 1187] 987] 3737 | 7069 
Niedersachsen ........... | 8341 | 2270) 124 |10 735 5 4 — 9 | 10744 
Nordrhein-Westfalen .... | 7339 | 2716} 332 {10387 | 3040 | 2148 | 1898 | 7086 | 17 473 
Rheinland-Pfalz ......... 581} 435| 161) 1177 | 5098 | 4093 | 3 400 /12 591 | 13 768 
Schleswig-Holstein....... | 1977] 749 30 | 2756 3 — — 3} 2759 

Summe ..... |30 242 |10 382 | 2310 |42 934 |17 040 |13 911 |10 980 |41 931 | 84 865 

Berlin-West ............ 49| 168 55} 272 — — — — 272 
Sowjetische Besatzungszone 3 10 24 37 — — — — 37 
Sonstige .............06. 163; 294 — | 457 — — — — 457 

Insgesamt .... [30 457 to 854 | 2 389 143700" 7 040 is 911 io 980 a1 931 | 856312) 

1) AuBerdem wurden 1044 Kinder in 6 Transporten aus Jugoslawien in das Bundesgebiet gebracht 
und zu ihren bereits hier lebenden Eltern weitergeleitet. 
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5. Die Zuwanderer aus der sowjetisch besetzten Zone 

Der anhaltende Zustrom von Fliichtlingen aus der sowjetisch besetzten Zone hat 
die Bundesregierung vor besonders schwere Aufgaben gestellt. 

Eine Lenkung dieses Zustroms war erstmals in einer Lindervereinbarung vom 
11. 7. 1949 versucht worden. Auf Grund dieser ,Uelzener EntschlieSung* wurden 
die Zuwanderer durch Linderkommissionen unter Aufsicht von Bundesbeauf- 
tragten in den zentralen Durchgangslagern Uelzen und Giefen tiberpriift und nach 
Aufnahme auf die Lander des Bundesgebietes verteilt. 

Am 22. 8. 1950 erlief& die Bundesregierung das Notaufnahmegesetz, das den Fliicht- 
lingen, die die sowjetisch besetzte Zone wegen einer drohenden Gefahr fiir Leib und 
Leben, fiir die persOnliche Freiheit oder aus sonstigen zwingenden Griinden verlassen 
muften, ein Anspruch auf Gewahrung der stindigen Aufenthaltserlaubnis zusteht. 
Die Durchfiihrungsverordnung vom 11. 6. 1951 bestimmt die Notaufnahmelager, 
regelt das Verfahren und unterstellt es der Aufsicht des Bundesministers fiir Ver- 
triebene. Durch Bundesgesetz vom 21. 7. 1951 in Verbindung mit dem Berliner Gesetz 
vom 21. 12. 1951 wurde das Notaufnahmegesetz auch auf Berlin ausgedehnt. 

Das Ausmaf der den Notaufnahmedienststellen itibertragenen Aufgaben ergibt sich 
aus folgenden Zahlen iiber die in den Notaufnahmelagern Giefen, Uelzen und Berlin 
gestellten Notaufnahmeantriage seit 1. 9. 1949: 

Zeitraum Giefen Uelzen Berlin insgesamt | 

1949 22 487 36 758 — 59245 
1950 58 808 78 583 — 137 391 | 

1951 45 621 - 60758 —_ 106 379 | 

1952 ~ 23 405 480971) 128 906 ?) 182 393 3) 

- Summe 150321 224196 1289062) 485 408 8) 

1) davon: 30082 Antragsteller aus Uelzen, 
18 015 alleinstehende Jugendliche unter 25 Jahren aus Berlin. 

2) davon: 112168 neue Antragsteller (seit Februar 1952) 
und 16738 im friiheren Berliner Anerkennungsverfahren behandelte 

Personen. 

3) Abziiglich 18 015 Jugendliche, die in Uelzen und Berlin nachgewiesen sind. 

Davon wurden durch die Aufnahme- und Beschwerdeausschiisse aufgenommen: 

Zeitraum Giefen Uelzen Berlin insgesamt 

1949 3 625 5 971 — 9596 

1950 12 O11 15 662 — 27 673 

1951 12 795 20 881 — 33 676 

1952 18 478 37 475 57 658 113 611 

Summe 46909 79.989 57 658 184556 
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Der Prozentsatz der Aufgenommenen an der Zahl der von den Ausschiissen Ober- 
priften betrug in 1950 1951 1952 

Giefen 33,2 %/o 40,0 %/o 81,9 %/o 
Uelzen 29,4 %/ 43,8 %/o 84,2 %/o 
Berlin — — 69,4 %/9 

Summe 30,9 9/o 42,3 9/9 75,6 °/o 
bzw. Durchschnitt 

Dabei wurden die alleinstehenden Personen bis zum 24. Lebensjahr bis August 
1951 unmittelbar von den Landern aufgenommen. Ihre Zahl ist deshalb in den Auf- 
nahmezahlen von 1949/1950 nicht und von 1951 nur teilweise enthalten, wahrend sie 
die Aufnahmequote von 1952 wesentlich erhéht haben. 

Der gréfte Teil der Abgelehnten blieb trotz Versagung der Notaufnahme im 
Bundesgebiet und verscharfte dadurch die Lage auf dem Wohnungs- und Arbeits- 
markt. 

Auch von den nach dem Berliner Gesetz iiber die Anerkennung als politischer 
Fliichtling vom 30. 9. 1950 in der Zeit von 1949 bis Januar 1951 abgelehnten etwa 
109 000 Zuwanderern ging ein grofer Teil in das Bundesgebiet. Hinzu kommen noch 
die unmittelbar von den Landern aufgenommenen Personen, deren Zahl auf etwa 
600 000 geschatzt wird, und die grofe Zahl der illegal in das Bundesgebiet gekom- 
menen Personen, tiber die zuverlassige Schatzungen nicht mdglich sind. 

Die Verteilung der in Uelzen und GieSen notaufgenommenen Zuwanderer erfolgt 
nach einem vom Bundesrat festgelegten Schliissel, nach dem seit 1. 4. 1952 Nordrhein- 
Westfalen 64,2 /o, Baden-Wiirttemberg 21 °/o, Hessen 5 °/o, Bayern und Rheinland- 
Pfalz je 3°/o, Hamburg 2,6 °/o und Bremen 1,2 /9 aufzunehmen hatten. Die Lander 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden von der Aufnahme von Fliichtlingen 
aus der sowjetisch besetzten Zone freigestellt. Auf die besonderen Verhiltnisse in 
Berlin wurde dadurch Riicksicht genommen, daf nach Berlin nur 20 9/p der in Berlin 
Aufgenommenen eingewiesen wurden, wahrend 80 9/o in das Bundesgebiet eingeflogen 
wurden. 

Bei der Verteilung legte das Bundesministerium fiir Vertriebene Wert darauf, 
daf Aufgenommene nur in Lander und in Gemeinden eingewiesen wurden, in denen 
sie nicht nur Unterkunft, sondern auch Arbeit erhalten konnten. 

Die SperrmaSnahmen an der Zonengrenze und die gleichzeitig immer stirker 
werdenden Bestrebungen zur Sowjetisierung der sowjetisch besetzten Zone fiihrten 
dazu, dafS seit Juni 1952 sich der Zustrom iiberwiegend nach Berlin verlagerte. Dort 
beantragten seitdem durchschnittlich 15000 Personen im Monat die Notaufnahme. 
Dieser neuen Situation trug die Bundesregierung sofort dadurch Rechnung, daf sie 
erstmals 5 Millionen DM fiir die Errichtung eines Notaufnahmelagers in Berlin zur 
Verfiigung stellte. Ferner ordnete sie in der Verordnung vom 17. 8. 1952 an, daf 
Zuwanderer zur vorlaufigen Unterbringung auch in die Lander eingewiesen werden 
kénnen, die bisher von der Zuweisung ausgenommen waren. Der Anteil Berlins an 
der Einweisung der in Berlin aufgenommenen Zuwanderer wurde im November 1952 
vom Bundesrat von 20° /o auf 10/9 herabgesetzt. Ab 1. 1. 1953 itibernimmt die 
Bundesrepublik 96 °/o, Berlin 4/9 der aufgenommenen Zuwanderer. 

Der stark anhaltende Zustrom von Zuwanderern aus der sowjetisch besetzten 
Zone hat eine sehr ernste Lage geschaffen, die fiir Berlin zuerst und dann fiir die 
Bundesrepublik eine schwere Dauerbelastung darstellt. Ma&nahmen der Bundesrepublik 
fiir den Wohnungsbau fiir Zuwanderer aus der Sowjetzone siehe auch Kapitel 7 (Der 
Wohnungsbau). 
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Anlage 5/1 
Die Zugewanderten’) 

aus der sowjetischen Besatzungszone und Berlin 
im Bundesgebiet 

vom 29. Oktober 1946 bis 1. Oktober 1952 

Zugewanderte 

Berichtszeit insgesamt v. H. 
(1000 Personen) | der Bevélkerung 

29. Oktober 1946.......... 1 021,0 2,3 
1. Oktober 19487) ........ 832,9 2,0 
1. April 19492)... 22... 765,0 1,8 
1. Juli 1949.......... 811,8 1,7 
1. Januar 1950.......... 1 289,1 2,7 
1. April 1950.......... 1 269,0 2,7 
1. Juli 1950.......... 1 322,7 2,8 

13. September 1950.......... 1 555,0 3,3 
1. Januar 1951.......... 1 604,1 3,5 
1. April 1951.......... 1 639,4 3,4 
1. Juli 1951.......... 1 673,4 3,5 
1. Oktober 1951.......... 1 718,9 3,6 
1. Januar 1952.......... 1 758,5 3,6 
1. April 1952.......... 1 785,7 3,7 
1. Juli 1952.......... 1 817,5 3,7 
1. Oktober 1952.......... 1 857,1 3,8 

Zu- (+) bzw. Abnahme (—) Oktober 1952 gegen 29. Oktober 1946 + 81,9 °/. 

1) Personen mit Wohnsitz am 1. September 1939 in Berlin sowie im Gebiet der sowjetischen Be- 
satzungszone. 
*) Ohne franzGsische Zone. 

Anlage 5/2 

| Prozentualer Anteil der aus der Sowjetzone Zugewanderten 

an der Gesamtbevélkerung 

| Zugewanderte 

Land Anzahl | in % 
am 1. 10. 1952 ! 

Schleswig-Holstein ......... 131 500 5,4 
Niedersachsen .............. 382 600 5,7 
Bayern ...............-085. 249 500 2,7 
Hessen. ............2 02 eee 201 500 4,6 
Baden-Wiirttemberg ........ 191 300 2,9 
Nordrhein-Westfalen........ 517 200 3,7 
Bremen..............02 000 26 600 45 
Hamburg .................. 85 300 5,1 
Rheinland-Pfalz ............ 71 600 2,3 

Bundesgebiet .............. | 1857 100 3,8 
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Anlage 5/3 

Der gesamte Personendurchgang in den Notaufnahmelagern 

Uelzen, GieBen und Berlin 
1950, 1951 und 1952 

| davon Von den Gepriiften 

a de 
_| Gesamter vor Behand-| Auf 

abgefert. lung durch | durch die sonstige 
Berichtszeit Personen- 8 , Weise 

kreis?) die Auf- | Aufnahme-| Aufge- | abgelehnt | erledi t*) nahmeaus- | ausschiisse | nommen®) 8 8 
schiisse wei-| gepriift 
ter geleitet *) | 

— A. Uelzen 

1950 ............. 78 567 25 207 53 360 15 662 35 129 2 569 
1951 ............. 61 078 13 452 47 626 20 881 25 511 1 234 
1952 ............. 47 3585) 2853 | 44505 34 728 6 683 3 094 

B. GieBen 

1950 ............. 58 902 22 718 36184 {| 12011 23 718 455 
1951 ............. 45 645 13 672 31 973 12,795 19 129 49 
1952 ............. 23 387 830 22 577 16052 | 5161 1 364 

C. Berlin . 

1. 2.-31. 12.1952 .. | 117646) | 34510 | 83136 | 48812 |, 32845 | 1 479 

D. Zusammen (A-C) 

1950 ............. | 137 469 47 925 89 544 27673 | 58847 | 3024 
1951 ............. | 106 723 27 124 79 599 33 676 44 640 1 283 
1952 ............. | 170 376%"); 20 158 150 218 99 592 44 689 5937 

Sonderfalle 

Aus der Sperrzone kamen vom 1. 6.-31. 12. 1952 nach Uelzen ........ 3202 
~  GieBen ........ 5166 

Berlin ......... 2539 

Summe....... 10907 | 

Auf dem Luftwege wurden aus Berlin von Februar bis Dezember 1952 | 
in das Bundesgebiet iiberfiihrt ............. 0.0.0... cee eee eee ees 56 797 Personen 

davon 18 405 Jugendliche 

1) D. h. Antragsteller (S. 17) unter Beriicksichtigung des Jahresiiberhanges. 
*) Diese Weiterleitungen betreffen: Griinde der Familienzusammenfiihrung in landeseigener Zu- 
standigkeit (Zuzugsgenehmigung), Einweisung von Auslindern in andere Lager, Heimkehrer usw. 

*) Aufgenommen wegen Gefahr fiir Leib, Leben und anderen zwingenden Griinden. 

*) Vorzeitiges Verlassen des Lagers, Riicknahme des Antrags usw. 

5) EinschlieBlich 18 015 aus Berlin iibernommene Jugendliche. 
¢) EinschlieBlich 16 738 Antragsteller, die im friiheren Berliner Verfahren behandelt wurden. 

’) Abziiglich 18015 Jugendliche, die in Ulzen und Berlin nachgewiesen sind. 
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6. Die Umsiedlung der Vertriebenen zwischen den Bundeslaindern 

Wahrend die aus den Gebieten dstlich der Oder-Neife-Linie, aus Polen, aus der 
Tschechoslowakei (insbesondere den Sudetengebieten), aus Ost- und Stidosteuropa aus- 
gesiedelten Deutschen und die ,aufgenommenen* Zuwanderer aus der sowjetisch- 
 besetzten Zone seit 1949 planmiafig auf das Bundesgebiet verteilt werden, sind die vor 
und nach Kriegsende (bis 1949) vertriebenen Deutschen vdollig ungeordnet in das 
Jjetzige Bundesgebiet hereingestrémt. Der letzte Verlauf der Kampffronten und die 
starken ZerstGrungen in den westlichen Industriegebieten brachten es mit sich, daf 
die Vertriebenen gréftenteils in den unzerstérten Bezirken der Lander Schleswig- 
Holstein, Niedersachsen und Bayern ein vorlaufiges Unterkommen fanden. Es han- 
delt sich um etwa 6 Mio. (1.10.1946) von rund 7,7 Mio. im Jahre 1949 (jetzt 8,2 Mio.) 
Heimatvertriebene. 

Diese ungleichmafige Verteilung (z. B. 1949 Schleswig-Holstein 35,3°/o und Rhein- 
land Pfalz 2,7 °/o Vertriebene an der Zahl der Gesamtbevélkerung) brachte es mit sich, 
daf§ in den Hauptfliichtlingslindern fiir viele Vertriebene keine Arbeitsméglichkeiten 
vorhanden waren. Da wegen der Wirtschaftsstruktur dieser Lander auch nicht ge- 
niigend Arbeitsméglichkeiten geschaffen werden konnten, wurde eine Umsiedlung 
der Vertriebenen auf Grund freiwilliger Meldung notwendig. Das setzte in den 
iibrigen Landern die vorherige Beschaffung von Wohnraum und fiir die arbeits- 
fahigen Vertriebenen die Méglichkeit einer wirtschaftlichen Eingliederung voraus. 

Die Lander versuchten bereits seit 1947 zu einem Ubereinkommen iiber die Durch- 
fiihrung dieser Umsiedlung zu gelangen und haben auch in geringem Ausmaf das 
Anlaufen der Umsiedlung erreicht. Erst das Grundgesetz von 1949 schuf die Még- 
lichkeit, nach Entstehen der Bundesrepublik einen spiirbaren Bevélkerungsausgleich 
aus den Hauprtfliichtlingslandern (Abgabelandern) in die iibrigen Lander des Bundes- 
gebietes (Aufnahmelinder) durchzufiihren. 

Die Bundesregierung ordnete durch Verordnung vom 29. 11. 1949 in dem 
Ersten Umsiedlungsprogramm die Umsiedlung von 300000 
Vertriebenen an. Aus Schleswig-Holstein sollten 150000 Vertriebene und aus - 
Bayern und Niedersachsen je 75000 Vertriebene unter Anrechung der seit dem 
1. 4. 1949 von den Landern schon iibernommenen Vertriebenen wie folgt verteilt 
werden: , 

Bremen 2 000 
Hamburg 5 000 
Hessen 8 000 
Nordrhein-Westfalen 90 000 
Rheinland-Pfalz 90 000 
Baden 48 000 

Wiirttemberg-Baden 8 000 
_ Wiirttemberg-Hohenzollern 49000 

Noch vor Beendigung dieses Programmes wurde durch das Gesetz vom 22. 5. 1951 
ein Zweites Umsiedlungsprogramm in Angriff genommen. Es wurde 
durch das Gesetz vom 23. 9. 1952 gedndert und erginzt und sieht die Umsiedlung 
von weiteren 300000 Vertriebenen vor. Dabei werden alle Personen- 
gruppen, insbesondere auch die Renten-, Pensions- und Fiirsorgeempfanger, in die 
Umsiedlung einbezogen. Das Zweite Umsiedlungsprogramm war veranlaSt durch den 
Beschlu& des Bundestages vom 4. 5. 1950, weitere 600000 Vertriebene umzusiedeln. 
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Zunachst standen der Durchfiihrung dieses Gesetzes Schwierigkeiten bei der Finan- 
zierung des Wohnungsbaues entgegen. Sie konnten erst im Friihjahr 1952 restlos 
iiberwunden werden, Am 26. 9. 1952 legte die Bundesregierung durch Verordnung 
die Termine fiir die Umsiedlung von 260000 Vertriebenen auf Ende 1952 und von 
100 000 Vertriebenen auf Mitte 1953 fest. Nach Mafgabe dieser Gesetze sollen 150 000 
Vertriebene aus Schleswig-Holstein, 85 000 Vertriebene aus Niedersachsen und 65 000 
Vertriebene aus Bayern umgesiedelt werden, und zwar nach: 

Baden-Wiirttemberg 79 000 . 
Bremen 4 000 
Hamburg 11 000 
Hessen 7 000 
Nordrhein- Westfalen 179 000 

_ Rheinland-Pfalz 20 000 

Ein drittes Umsiedlungsprogramm zur Umsiedlung von weite- 
ren 300000 Vertriebenen ist im Anlaufen. Der erste Abschnitt dieses Pro- 
gramms sieht die Umsiedlung von 150000 Vertriebenen, vorzugsweise aus Fliicht- 
lingslagern und Notwohnungen, vor. Die zur Férderung des Umsiedlungswohnungs- 
baues zunichst notwendigen 200 Mio. DM wurden den Landern bereits vorschufweise . 
zur Verfiigung gestellt, um die rechtzeitige Verplanung zu gewihrieisten. Dadurch 
ist sichergestellt, da& in der Abwicklung der Umsiedlung keine Unterbrechung eintritt 
und sich das dritte Umsiedlungsprogramm im Jahre 1953 unmittelbar an das zweite 
Programm anschlieft. 

Es sind bis Ende 1952 insgesamt 470000 Vertriebene umgesiedelt. Im Jahre 
1953 ist die Umsiedlung von weiteren 230000 bisher gesichert. Es ist vorgesehen, 
nach Sicherung der Finanzierung die restlichen 200000 Vertriebenen bis Ende 1954 
umzusiedeln. Damit wiirden entsprechend dem Bundestagsbeschlu& vom 4. 5, 1950 
insgesamt 900000 Vertriebene umgesiedelt sein. 

Die Durchfiihrung aller dieser MaSnahmen erfordert den Neubau von 225 600 
Wohnungen. Bei einem Férderungsbeitrag von je 6000 bis 8000 IDM ist hierfiir die 
Aufbringung von 1350 bis 1800 Mio. DM erforderlich. 

Die durch finanzielle Schwierigkeiten mehrmals eingetretene Verzégerung der Um- 
siedlung hatte unter den Vertriebenen eine verstdéndliche Unruhe hervorgerufen. In 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern waren mehrere Treckvereinigungen ge- 
griindet worden, die die Probleme selbst lésen wollten. Nach eingehender Aufklirung 
durch das Bundesministerium fiir Vertriebene iiber die von der Bundesregierung ge- 

_ troffenen MaSnahmen (Finanzierung des Umsiedlungswohnungsbaues, Tatigkeit der 
Auswahlkommissionen) nahmen die Treckvereinigungen jedoch jeweils von ihrem 
Vorhaben Abstand. 

Die Durchfiihrung der Umsiedlungsma8nahmen wird durch Bundesbeauftragte 
iiberwacht. Sie iiberpriifen, ob die Aufnahmelinder ihren Verpflichtungen nach- 
kommen. 

Neben dieser Umsiedlung vollzieht sich gleichzeitig eine erhebliche Wanderungs- 
bewegung im Bundesgebiet, deren Ausma8 die Umsiedlung noch wesentlich iibertrifft 
und sie oft betrachtlich erschwert. 

Insgesamt betrachtet, hat die bisher durchgefiihrte Umsiedlung zu einer wesent- 
lichen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der umgesiedelten Vertriebenen gefiihrt. 
(Sondererhebung Nordrhein-Westfalen.) 
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Anlage 6/1 

Anteil der Heimatvertriebenen an der Gesamtbevélkerung 
am 1. Juli 1949 und am 1. Oktober 1952 

ana Zahl der Heimatvertriebenen Zu- (+) 

an Zw. 

am ie der am A dcr Abnahme (—) 
1. Juli 1949 | VEVORK: | 1. Oktober 52 | .POVOR: %, 

insgesamt insgesamt 

Schleswig-Holstein Le ceeeeee 956 084 35,2 742 200 30,4 — 22,4 
Hamburg ............-..46. 86 525 5,6 146 600 8,7 + 69,4 
Niedersachsen ..........-... 1 812 434 26,4 1 755 000 26,3 — 3,2 
Bremen............--+-0200- 30 946 5,7 61 300 10,4 + 98,1 
Nordrhein-Westfalen ........ 1 094 695 8,5 1 626 400 11,8 + 48,6 
Hessen..........ee cece eens 656 720 15,3 763 100 17,3 + 16,2 
Rheinland-Pfalz ............ 77 000 2,/ 233 400 7,4 +203,1 
Baden-Wiirttemberg ........ 817 617 12,9 993 300 14,9 + 21,5 
Bayern ..........02 eee ee eee 1 913 687 20,7 1 893 100 20,6 — i,1 

Bundesgebiet .............. | 7445708 | 158 | 8214400 | 169 | + 103 

| Anlage 6/2 
Ubersicht 

tiber die Umsiedlungsprogramme | 

1949-51 | 1951-52 1953 | 1954 

Erstes Programm. .... | 300 000 | — | — | — 

Zweites Programm ... | — 200 000 100 000 — 
te 

Drittes Programm .... | — — | 300 000 
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a) Aufnahmekontingente Anlage 6/3 
(geordnet nach der Hohe der Aufnahmekontingente 

1., 2. und 3. Umsiedlungsprogramm) 

It. Umsiedlungs- | It. Umsiedlungs- | It. Umsiedlungs- 
verordnung gesetz verordnung 

vom 29. 11. 49 vom 22. 5.51 vom 13. 2. 53 Zusammen 
(1. Umsiedlungs- | (2. Umsiedlungs- (3. Programm 

Programm) Programm) 1. Abschnitt) | 

Nordrhein- Westfalen | 90 000 179 000 87 000 356 000 
Baden-Wiirttemberg 105 000 79 000 40 500 224 500 © 
Rheinland-Pfalz .... 90 000 20 000 6 000 116 000 
Hamburg .......... 5 000 11 000 6 000 22 000 
Hessen ............ 8 000 7 000 9 000 24 000 
Bremen ........... 2 000 4 000 1 500 7500 

| 300 000 | 300 000 | 150 000 | 750.000 

b) Abgabekontingente 
(geordnete nach der Hohe der Abgabekontingente 

1., 2. und 3. Umsiedlungsprogramm) 

It. Umsiedlungs- | It. Umsiedlungs- It. Umsiedlungs- 
verordnung gesetz verordnung 

vom 2(). 11. 49 vom 22. 5. 51 vom 13. 2. 53 Zusammen 
(1. Umsiedlungs- | (2. Umsiedlungs- (3. Programm 

Programm) Programm) 1. Abschnitt) 

Schleswig-Holstein . . 150 000 150 000 65 000 | 365 000 
Niedersachsen....... 75 000 85 0000 50 000 210 000 
Bayern............. 75 000 65 000 35 000 175000 

300 000 | 300 000 | 150 000 | 750.000 

Umsiedlungsprogramm 1949/50 und 1951 Anlage 6/4 
Umegesiedelt aus beiden Programmen bis 31. Dezember 1952 

Nach den Bericaten der Aufnahmelander 

Umsiedlungssoll davon wurden umgesiedelt 
Abgabeland aus beiden bis 31. 12. 1952 - 

Programmen Zahl |v. H. des Solls 

Schleswig-Holstein............... | 300 000 214 825 71,6 
Niedersachsen .............---4. 160 200 137 092 85,6 
Bayern ....... eee eee cece cence | 140000 119 561 | 85,4 

SUMME.... cece eee eee eee eee 600 200 471 478 | 78,6 
davon: | 
Umsiedlungssoll bis 31. Dezember 1952: 
in die Aufnahmelander 

Hamburg .................25- 16 000 15 532 97,1 
Nordrhein-Westfalen .......... 206 210 165 754 80,4 
Bremen ......... 00.00 cece eee 6 000 11 621 193,7 
Hessen ..........0. 00. e eee eee | 15 000 16 746 111,6 
Rheinland-Pfalz ............... 107 790 108 644 100,8 
Baden-Wiirttemberg........... | 149 700 153 181 102,3 . 

Summe.......0.eeeeeeseeeeeees | 500700—«L:C‘(<ié‘é‘z TL AGSCSSC*Sd' 94,2 
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7. Der Wohnungsbau fiir Vertriebene und Flichtlinge 

In der Bundesrepublik fehlten im Jahre 1949 etwa fiinf Millionen Wohnungen. 
Die aus diesem Mangel resultierende Wohnungsnot wird iiberwiegend von den Hei- 
matvertriebenen und Fliichtlingen getragen. Nach den Ergebnissen der Wohnungs- 
zahlung vom 13. 9. 1950 hatten bis dahin noch nicht ein Viertel der mit 2,6 Millionen 
ermittelten Vertriebenenhaushalte eine eigene Wohnung. Zu fast 68/9 lebten die 
Vertriebenenhaushalte zur Untermiete, zu nahezu 10/9 in Notwohuungen und Unter- 
kiinften, die nicht mehr als Wohnungen anzusprechen sind. Dagegen waren gut zwei 
Drittel der einheimischen Haushalte mit Normalwohnungen versorgt. 

Die vor allem von seiten des Bundes speziell im Fliichtlingswohnungsbau unter- 
nommenen Anstrengungen haben inzwischen zu einer fiihlbaren Verbesserung der Ver- 
sorgung der Vertriebenen und Fliichtlinge mit Normalwohnungen gefiihrt. 

Der Fliichtlingswohnungsbau wurde systematisch bereits 1949 im Vereinigten Wirt- 
schaftsgebiet eingeleitet. Das Hauptamt fiir Soforthilfe stelltce unmittelbar nach seiner 
Griindung 60 Mio. DM fiir die Fertigstellung von Fliichtlingswchnungen und die 
ECA-Verwaltung durch Vermittlung des Amtes fiir Heimatvertriebene tiber 100 Mio. 
DM fiir die sog. Pilot-Programme in den Hauptfliichtlingslindern zur Verfiigung. 

Durch das Erste Bundeswohnungsbaugesetz vom 24. 4. 1950 wurden die Mittel, 
die aus den Umstellungsgrundschulden aufkamen, fiir den Bau von Wohnungen fiir 
Vertriebene und Kriegssachgeschadigte zweckgebunden. In dem Gesetz wurden Bund 
und Linder verpflichtet, den vordringlichen Bedarf der Heimatvertriebenen beim 
sozialen Wohnungsbau besonders zu beriicksichtigen. Aus Mitteln der Soforthilfe 
einschlieflich des Umstellungsgrundschulden-Aufkommens sind dem sozialen Woh- 
nungsbau insgesamt rd. 2,384 Mrd. DM zugeflossen. Dabei wurden fiir die einzelnen 
Linder folgende Mindestanteile fiir die Verwendung dieser Mittel zugunsten von Ver- 
triebenen festgesetzt: 

Bayern 70°/o 

Bremen 22°/o 

| Hamburg 10°/o 
Hessen 65°/o 

Baden-Wiirttemberg 65°/o 
: Niedersachsen 759/o 

Nordrhein-Westfalen 26°/o 
Schleswig-Holstein 80°/o 

In den Landern der franzésischen Zone, die ihre eigene Sofortuilfeverwaltung be- 
safen, wurde entsprechend verfahren. 

Eine besondere Bedeutung innerhalb des sozialen Wohnungsbaues kommt der 
Beschaffung von Wohnungen fiir die Umsiedlung von Land zu Land zu. Der Bund 
hat fiir diesen Zweck 

im Jahre 1950 170,9 Mio. DM 

1951 299,2 Mio. DM 

1952 171,5 Mio. DM 

bereitgestellt. Dazu kommen noch 
fiir erststellige Hypotheken 30,0 Mio. DM 

Insgesamt wurden also allein hierfiir aufgebracht 671,6 Mio. DM, | 
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die zu etwa zwei Dritteln aus Soforthilfe- und zu einem Drittel aus Bundeshaushalts- 
mitteln stammen. Damit ist das erste und zweite Umsiedlungsprogramm (300 000 + 
300 000 Umsiedler) finanziert worden. 

Fiir die ersten 150 000 Umsiedler des dritten Umsiedlungsprogramms, das im gan- 
zen noch einmal 300 000 Personen umfassen soll, sind bereits 200 Mio. DM aus Lasten- 
ausgleichsmitteln vorfinanziert. Weitere je 150 Mio. DM werden aus Bundeshaushalts- 
mitteln und Wohnraumhilfsmitteln des Laustenausgleichs in den Rechnungsjahren 1953 
und 1954 aufgebracht. Um die zusatzlich noch bendtigten 200 Mio. DM sind die Ver- 
handlungen im Gange. Inzwischen mufte wegen der gestiegenen Baukosten der nach- 
stellige Forderungsbetrag, der fiir jede Umsiedlerwohnung in Ansatz zu bringen ist, 
von durchschnittlich 6000 DM auf 8000 DM erhGht werden. 

Fiir die Auflésung von Barackenlagern wurden aus Soforthilfemitteln iiber 100 
Mio. DM und aus dem Kriegsfolgelastenhaushalt tiber 50 Mio. DM vom Bund zu- 
sitzlich zu den allgemeinen Wohnungsbaumitteln ausgeworfen. 

In dem Gesetz iiber den Bergarbeiterwohnungsbau wurde die bevorzugte Beriick- 
sichtigung heimatvertriebener Bergleute vorgeschrieben, desgleichen werden diese im 
MSA-Bergarbeiterwohnungsbauprogramm besonders beriicksichtigt. Im ECA-Entwick- 
lungsbautenprogramm wurde die Beteiligung von Vertriebenen und Fliichtlingen mit 
einem Anteil von 659/9 an der Gesamtzahl der Wohnungen, die im tibrigen spater 
ins Eigentum der Wohnungsbewerber iiberfiihrt werden sollen, sichergestellt. 

Bei der nachhaltigen Mitwirkung des Bundesministeriums fiir Vertriebene an der 
Gestaltung der Gesetzgebung und der Verwendungsrichtlinien fiir die Mittel im sozia- 
Jen Wohnungsbau richteten sich die Bemithungen hauptsachlich aui eine stirkere Be- 
riicksichtigung der besonders den Vertriebenen so am Herzen liegenden Eigentums- 
bildung im Zuge der Wohnungsbaupolitik. 

Die spezifisch fiir Vertriebene getroffenen Wohnungsbaumafnahmen, insbesondere 
durch Zweckbindung der eingesetzten Mittel, haben neben den allgemeinen Woh- 
nungsbaumitteln des Bundes, der Linder und Gemeinden naturgemaf in entsprechen- 
dem Umfange auch Mittel des privaten Kapitalmarktes und sog. Fremdmittel, wie 
Arbeitgeberdarlehen, Mieterdarlehen, Baukostenzuschiisse usw. auf sich gezogen. 

Mangels der noch von den Lindern ausstehenden Meldungen uber die Leistungen 
im Flichtlingswohnungsbau lassen sich die Ergebnisse nur sorgfaJtig schatzen. Seit 
Bestehen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes sind bis zum Ende des Jahres 1952 rd. 
350 000 Neubauwohnungen fiir Vertriebene errichtet worden, d. h. es haben bei Zu- 
grundelegung eines Durchschnittssatzes von vier Personen je Haushalt etwa 1,4 Mil- 
lionen Vertriebene neue Wohnungen erhalten. 

Etwa 2 Millionen Vertriebene diirften in den ihnen schatzungsweise zugeteilten 
500 000 Altwohnungen untergebracht worden sein. 

Demnach hat der Anteil der Heimatvertriebenen an den jahrlichen Programmen 
der Bundesregierung fiir den sozialen Wohnungsbau durchschnittlich etwa 40°/o 
betragen, d. h. mehr als 100000 Wohnungen jahrlich. Das Bestreben des Bundes- 
ministeriums fiir Vertriebene richtet sich darauf, den Anteil an den zukiinftigen Bau- 
programmen, die mindestens 300 000 soziale Wohnungen planen, noch zu steigern. 

Dem noch auferordentlich grofen ungedeckten Wohnraumbedarf der Heimatver- 
triebenen trigt insbesondere das Lastenausgleichsgesetz durch Gewahrung von Wohn- 
raumhilfe in Hohe von jahrlich durchschnittlich 360 Mio. DM zugunsten Vertrie- 
bener und Kriegssachgeschadigter Rechnung und zwar unter bevorzugter Beriicksich- 
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tigung der Geschadtigten als Bauherren und der im Gesetz vorgeschriebenen vorzugs- 
weisen Bildung von Eigentum. Hierzu tritt die jahrlich mit anndhernd 250 bis 300 
Mio. DM zu veranschlagende weitere Méglichkeit, zugunsten Geschadigter Aufbau- 
darlehen zum Bau von Wohnungen zu gewahren. Mit diesen Aufbaudarlehen wird 
die vornehmlich auf Betreiben des Bundesministeriums fiir Vertriehene schon im Rah- 
men der Soforthilfe geschaffene Méglichkeit durch das Lastenausgleichsgesetz in ver- 
starktem Umfange fortgesetzt, Geschadigten, insbesondere Vertriebenen, Finanzie- 
rungshilfen zum Ersatz bzw. zur Erginzung des ihnen meist fehlenden Eigenkapitals 
zu gewahren. Diese Eingliederungshilfe wird durch die Zulassigkeit, Darlehen zur 
Arbeitsplatzbeschaffung auch fiir den Wohnungsbau einzusetzen, erginzt. Diese letz- 
tere Hilfe fiir den Wohnungsbau ist jahrlich mit 30 bis 50 Mio. DM zu veranschlagen. 
Aus Lastenausgleichsmitteln werden in Zukunft auch Sowjetzoneniitichtlinge im Rah- 
men des Hirtefonds beim sozialen Wohnungsbau beriicksichtigt werden k6nnen. 

Als im September 1950 die Auffenministerkonferenz in New York beschlof, die 
alliierten Streitkrifte im Bundesgebiet zu verstarken, mufte eine grofe Zahl von 
Kasernen, Truppeniibungsplatzen, Flugplatzen und dhnlichen Anlagen geriumt wer- 
den. Da diese Objekte bevorzugt dazu verwandt worden waren, um Vertriebene 
und heimatlose Auslander unterzubringen und Fliichtlingsbetriebe zu errichten, wurde 
hauptsachlich dieser Personenkreis von den unvermeidlichen Raumungsmafnahmen 
betroffen. Es ist jedoch erreicht worden, daf in diesen Fallen vollwertige Ersatz- 
wohnungen geschaffen wurden. In erfreulichem Umfange konnten die Betroffenen 
sogar im Gebiete umgesiedelt werden, in denen der Arbeitsmarkt ihnen giinstigere 
Aussichten bot. Die durch die Raumung betroffenen gewerblichen Betriebe wurden 
durch Darlehen zu giinstigen Bedingungen in ihrem Fortbestand gesichert. Auch die 
betroffenen landwirtschaftlichen Siedler konnten durch grofziigige Umsiedlungsmag- 
nahmen an anderer Stelle wieder seShaft gemacht werden. 

Anlage 7/1 
Die Personen (Haushaltungsvorstainde mit AngehGrigen) 

nach Art ihrer Unterbringung in Wohnungen und Unterkiinften 

(Ergebnisse der Wohnungszahlung vom 13.9. 1950) 

davon 
Art der Unterbringung Insgesamt  Wertriebene | + Ubrige 

Zahl |v.H.| Zahl | v.H. | Zahl_ | v. HL 
| 

1. Normalwohnungen | | 
a) Inhaber................--. ; 32881050 | 69,5 | 2223200 | 29,5 | 30657850 | 77,1 
b) Untermieter .............. | 12 184 050 | 25,8 | 4 394 050 | 58,3 7 790 000 | 19,6 

2. Notwohnungen | | 
a) Inhaber .............-....- | 1727 800 | 3,7 662550 | 8,8 1065 250 | 2,7 
3 Untermieter .............. 196 650 | 0,4 84300 | 1,1 112 350 | 0,3 

3. Unterkiinften 
auBerhalb von Wohnungen ... 305 650 |} 0,6 174 200 | 2,3 131 450 | 0,3 

Summe .oeececc-csc2eeeeee. | 47295200 |100,0 | 7538300 |100,0 | 39756 900 |100,0 
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Anlage 7/2 
Die Wohnraumdichte in Normalwohnungen 

in den Landern des Bundesgebietes 
(Ergebnisse der Wohnungszahlung vom 13. 9. 1950) 

Personen je 100 Wohnraume 
bei der 

Land a ae aaa 

Bevolkerung Vertriebenen- iibrigen 
insgesamt Bevolkerung Bevélkerung 

Schleswig-Holstein............... 135 196 120 
Hamburg ................--20-. 117 150 116 
Niedersachsen ...............--- 129 175 119 
Bremen .............. cece ee eee 117 147 115 
Nordrhein-Westfalen ............ 127 165 124 
Hessen ........... cece eee ee eeee 122 170 116 
Rheinland-Pfalz ............... 116 163 114 
Baden-Wiirttemberg............. 114 167 109 
Bayern ....... 0. cece eee ee eee 127 182 119 

Bundesgebiet...........0.0..00005 124 | 175 | 118 

7a. Unterbringung der Sowjetzonenfliichtlinge 

Fiir Berlin wurde im Zuge der Vorfinanzierung bereits 25 Mio. DM fiir den 
Wohnungsbau von Sowjetzonenfliichtlingen bereitgestellt. Bisher konnten rd. 17 000 
der nach Berlin eingestrémten Sowjetzonenfliichtlinge in das Gebiet der Bundesrepu- 
blik eingeflogen und hier in Lagern untergebracht werden. Durch Ausweitung der 
vorhandenen Lager und Heranziehung der noch verfiigbaren im Besitz der 6ffent- 
lichen Hand stehenden Objekte, vor allem Kasernen, Bunker u. 4. werden nach Durch- 
fiihrung der notwendigen Herrichtungsarbeiten bis Juni 1953 etwa weitere 30000 | 
Platze fiir die einstweilige Unterbringung der Fliichtlinge geschaffen. Die Landes- 
regierungen haben zugesagt, alle Méglichkeiten auszuschdpfen, um weiteren in pri- 
vatem und kommunalem Besitz befindlichen Raum zumindest voriibergehend fiir 
Unterkiinfte zu nutzen. Da nach bisherigen Erfahrungen die vorhandenen gesetzlichen 
Handhaben fiir notfalls erforderliche Zwangsmafnahmen nicht ausreichen, hat die 
Bundesregierung ein Gesetz vorbereitet, das den Landern das Recht gibt, geeignete 
Raume zu schaffen oder durch die Gemeinden beschaffen zu lassen. 

In Durchfiihrung der Beschliisse der Konferenz der Herren Ministerprasidenten der 
Lander mit dem Herrn Bundeskanzler am 6. 2. 1953 hat die Bundesregierung zur 
Erstellung von Wohnungen des sozialen Wohnungsbaues fiir die Unterbringung der 
bis zum 31. 8. 1953 im Bundesgebiet voraussichtlich aufzunehmenden Sowjetzonen- 
fliichtlinge — soweit diese tatsdchlich in das Bundesgebiet iiberfiihrt werden und hier 
nicht auf andere Art und Weise zumutbar untergebracht werden kénnen — zusitz- 
liche Bundesmittel in Héhe von 180 Mio. DM zur Verfiigung gestellt und den Lin- 
dern zugeteilt. Die Verteilung dieses Betrages auf die Lander erfolgte nach dem so- 
genannten modifizierten Uelzener Schliissel. Es steht zu hoffen, da es mit Hilfe die- 
ser und allenfalls notwendiger weiterer MaSnahmen médglich sein wird, die Unter- 
bringung der Sowjetzonenfliichtlinge ohne die sozial- und wohnungspolitisch héchst 
unerwiinschte Errichtung neuer Baracken durchfiihren zu kénnen. 
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8. Die landliche Siedlung fiir Vertriebene 

Unter den Vertriebenen befanden sich rund 450000 Landarbeiter. Da die Land- 
wirtschaft in der Bundesrepublik unter einem empfindlichen Mange! an Arbeitskraften 
litt, sind diese Landarbeiter, soweit sie nicht in der Industrie Beschaftigung fanden, 
sehr rasch aufgenommen worden. Sie sind zu einem wesentlichen Teil an dem Auf- 
stieg der landwirtschaftlichen Erzeugung in. Westdeutschland seit 1945 beteiligt. 

Anders ist die Lage der fast 300 000 bauerlichen Familien, die aly Vertriebene nach 
Westdeutschland kamen. Ihr Hauptanliegen ist, wieder auf eigenem Grund und Boden 
seShaft zu werden. Durch das schon 1949 geschaffene Fliichtlingssiedlungsgesetz ist der 
Anreiz geschaffen worden, vertriebenen Bauern Land zur Verfiigung zu stellen. Es 
sind bis zum 31. Dezember 1952 iiber 35 000 landwirtschaftliche Betriebe mit einer 
Gesamtfliche von 265 000 ha an Heimatvertriebene verkauft oder langfristig verpach- 
tet worden. Um diesen Erfolg zu erzielen, muften 564 Mio. DM an Gffentlichen Mit- 
teln aufgebracht werden. Davon leistete der Bund einschlieflich der hierfiir bereit- 
gestellten Soforthilfemitteln rund 343 Mio. DM. Durch die Aufbaudarlehen nach dem 
Lastenausgleichsgesetz und durch den Titel Landwirtschaft im Pundesvertriebenen- 
gesetz sind die Voraussetzungen geschaffen worden, um weitere vertriebene bauerliche 
Familien seShaft zu machen. Beriicksichtigt man zum Ergebnis der durch das Fliicht- 

lingssiedlungsgesetz geforderten Maf’nahmen noch die vor seiner Geltung vorgenom- 
menen Existenzgriindungen in der Landwirtschaft, dann kommt man auf eine Zahl 
von iiber 40000 vertriebenen Bauern, die wieder — wenn auch oft in bescheidenen 
Verhialtnissen — sefShaft gemacht worden sind. 

Im Jahre 1952 ist diese Entwicklung dadurch verlangsamt worden, daf fiir die Ver- 
starkung der alliierten Truppen im Bereich der Bundesrepublik ein zusatzlicher Land-_ 
bedarf entstand. Hinzu kam die Ungewifheit iiber die Auswirkungen des Lasten- 
ausgleichsgesetzes auf die steuerlichen Vergiinstigungen, die nach dem Flichtlingssied- 

lungsgesetz den Landabgebern gewahrt wurden und die gleichfalls ungewisse Zukunft 
des Fliichtlingssiedlungsgesetzes selbst. Das Bundesministerium fiir Vertriebene hat da- 
her besondere Sorgfalt darauf verwandt, die Bestimmungen des Fliichtlingssiedlungs- 
gesetzes innerhalb des Bundesvertriebenengesetzes in gecigneter Weise neu zu fassen. 
Neben den steuerlichen Vergiinstigungen fiir die Landabgeber sieht das Bundesver- 
triebenengesetz in seinem landwirtschaftlicien Titel fiir 5 Jahre die Bereitstellung 
von jahrlich 100 Mio. DM an Haushaltsmitteln fiir die Neusiedlung vor, desgleichen 
jahrlich 100 Mio. DM Darlehen des Lastenausgleichsfonds an die Lander, unbeschadet 
der nach dem Lastenausgleichsgesetz zu gewahrenden jahrlich auf 200 Mio. DM zu 
veranschlagenden Eingliederungsdarlehen. Damit werden die Vorausetzungen fiir eine 
verstarkte Férderung der Ansiedlung von heimatvertriebenen Landwirten gegeben 
sein. In der Deutschen Siedlungsbank, die inzwischen wieder ihre Tatigkeit aufgenom- 
men hat, wurde der landlichen Siedlung neben der fiir die Refinanzierung zustandigen 
Deutschen Landesrentenbank die geeignete Finanzierungsorganisation zur Verfiigung 
gestellt, welche insbesondere auch die Ansiedlung von Vertriebenen f6rdern wird. 

Alle diese Mafnahmen tragen dem Umstand Rechnung, daf& gerade bei den 
vertriebenen Bauern héchste Eile geboten ist, wenn sie und ihre Familien nicht dem 
angestammten Beruf entfremdet werden sollen. 
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Anlage 8/1 

Die Vertriebenen-Betriebsinhaber in der Landwirtschaft 

A. Ubernommene Betriebe 
auf Grund des Fliichtlingssiedlungsgesetzes B. Gesamtfinanzierung 
und anderer behérdlicher MaBnahmen 

Zahl] der . davon aus 
Berichtszeit iibernommenen Gesamtfiiche Insgesamt | Bundesmitteln 

Betriebe in 1000 DM 

1. Juli 49 bis 30. Juni 50 4909 48 064 52 722 27 085 
1. Juli 50 bis 31. Dez.50 5 761 53 544 65 433 46 529 
1. Jan. 51 bis 30. Juni 51 4 410 31 242 51 657 30 430 
1. Juli 51 bis 31. Dez.51 8 1341) 53 123 146 425 83 619 
1. Jan. 52 bis 30. Juni 52 5 833 41 686 101 005 63 393 
1. Juli 52 bis 31. Dez.52 6 037 37 563 147 133 | 91 763 

Summe ............ 35084 | 265222 | 564375 | 342819 

*) Davon 1695 Betriebe auf Grund anderer behérdlicher MaBnahmen (bis 31. 12. 1951). 
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9. Die Arbeitsbeschafiung fiir Vertriebene 

Fiir die Mehrzahl der Vertriebenen ist von gréfter Bedeutung, daf ihnen ein 
neuer dauernder Arbeitsplatz beschafft wird. 

Wahrend die Vertriebenen rd. 17% der Bevélkerung der Bundesrepublik aus- 
machen, waren sie im Jahre 1949 mit 36%o, zeitweise mit einem noch gréeren Anteil, 

an der Gesamtzahl der Arbeitslosen beteiligt. Dabei war die Zzhl derjenigen, die 
dauernd (18 Monate und linger) arbeitslos waren, besonders grofs. In diesen Zahlen 
driickte sich die Tatsache aus, da& die Masse der Vertriebenen in Gebieten lebte, die 

wegen Mangels an gewerblichen Arbeitsplitzen eine strukturelle Arbeitslosigkeit auf- 
wiesen. 

Diese unhaltbare Lage ist auf zwei Wegen bekampft worden. Finmal sind bei der 
Umsiedlung die arbeitspolitischen Gesichtspunkte mehr und mehr in den Vordergrund 
geschoben worden. Zum anderen wurden besondere Anstrengungen unternommen, um 
in den Hauptfliichtlingslandern neue Arbeitsplatze zu schaffen, Als besonders wirksam 
erwiesen sich die von der Bundesregierung durchgefiihrten und vom Bundesministe- 

rium fiir Vertriebene beeinflu8ten Ma8nahmen, wie das Schwerpunktprogramm des Jah- 
_ res 1950 (300 Mio. DM), die Programme fiir die Sanierung der Notstandsgebiete und 

die Soforthilfedarlehen zur Schaffung von Dauerarbeitsplitzen. Fiir die letzte Aktion 
wurden im Jahre 1952 150 Mio. DM gegeben. Es wurden hiervon bis zum 31. 12. 1952 
insgesamt 35 461 Arbeitsplatze geschaffen. Etwa zwei Drittel davon wurden von Ver- 
triebenen besetzt. 

Das Ergebnis aller dieser Mafnahmen ist, daf Ende 1952 der Anteil der Vertrie 
benen an der Zahl der Arbeitslosen nur noch 29,5°/¢ betrigt (1949: 36%). Damit ist 
zwar das Ziel, ihren Anteil auf die gleiche Héhe zu bringen wie den Anteil an der 
Bevélkerung, noch nicht erreicht. Es ist aber eine Entwicklung eingeleitet und es sind 
Mafinahmen erprobt, die erwarten lassen, da& bei Anspannung aller Kriafte in abseh- 
barer Zeit der angestrebte Erfolg erreicht wird. Ein anderes Ziel besteht darin, den 
Vertriebenen diejenige Arbeit zu beschaffen, die ihrer Eignung und Vorbildung ent- 
spricht. Bisher haben die Vertriebenen unter dem Zwang der Verhiltnisse sehr emp- 
findliche strukturelle Verinderungen in der Gliederung ihrer Erwerbstatigkeit hin- 
nehmen miissen. In ihren Heimatgebieten waren rd. 35°/o wirtschaftlich selbstandig 
oder halfen in der Familie mit, Heute ist der Anteil der wirtscha‘tlich Selbstandigen 
auf 7°/e gesunken. Der Anteil der Unselbstandigen ist dagegen von etwa 65°/p auf 93°/o 
angestiegen. Dieses Absinken in die wirtschaftliche Unselbstindigkeit ist unerwiinscht 
und mufs weiter gemildert werden. Die dabei beschrittenen Wege werden in dem Ab- 
schnitt iiber die Kredite fiir die Existenzgriindung im einzelnen dargestelit. 

Die in unselbstandiger Arbeit beschaftigten Vertriebenen sind zu etwa einem Vier- 
tel berufsfremd beschaftigt. Dieser Tatbestand bedeutet einen weiteren sehr empfind- 
lichen sozialen Abstieg. Er stellt darum besondere Aufgaben. 

Die Vertriebenen leben hauptsdchlich in Gebieten, in denen die tariflichen Wochen- 
IShne unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Sie sind auferdem in der Hauptsache in 
Berufsgruppen tatig, in denen die Lohne am niedrigsten sind. Ihr Anteil an der Ge- 
samtzahl der Beschaftigten in den einzelnen Berufsgruppen ist also um so héher, je 
niedriger die Tariflohne sind. Das Bundesfinanzministerium schatzte fir die Jahre 
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} Anlage 9/1 
Die Erwerbspersonen im Bundesgebiet 

(Ergebnisse der Volks- und Berufszahlung vom 13. 9. 1950) 

| Bevilkerung Erwerbspersonen Von den Erwerbspersonen (Sp. 3) waren 

davon HH HW erwerbstatig arbeitslos 

Bevélkerungsgruppe Insgesamt von 14-65 Insgesamt | ts, | Ve te (Sp.1) | (Sp.2) | Zahl | veH. | zaht | v. H, Jahre alt (Sp. 3) (Sp. 3) 

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 

A. Manner | 

Insgesamt ................ 22 350692 | 15028233 | 14125 413 63,2 94,0 13 217 009 93,6 908 404 6,4 
Heimatvertriebene......... 3 709 400 2 539 744 2 275 853 61,4 89,6 1 940 004 85,2 335 849 14,8 
Ubrige Bevélkerung ...... 18 641292 | 12488489 | 11849560 63,6 | 94,9 11277005 | 95,2 572 555 4,8 

| B. Frauen 

Insgesamt ................ 25 344980 | 17808 176 7 948 594 31,4 44,6 7 407 216 93,2 541 378 6,8 
Heimatvertriebene......... 4 166 811 2 934 003 1 070 248 25,7 36,5 900 608 84,1 169 640 15,9 
Ubrige Bevélkerung ...... 21178169 | 14874173 6 878 346 32,5 46,2 6 506 608 94,6 371 738 5,4 

C. Insgesamt 

Insgesamt ............005- 47 695 672 | 32836409 | 22074 007 46,3 67,2 20 624 225 93,4 1 449 782 6,6 
Heimatvertriebene......... 7 876 211 5 473 747 3 346 101 42,5 61,1 2 840 612 84,9 505 489 15,1 
Ubrige Bevolkerung ...... 39 819 461 | 27362662 | 18727906 47,0 68,4 17 783 613 95,0 944 293 5,0



' Anlage 9/2 
Die Erwerbspersonen im Bundesgebiet 

nach der Stellung im Beruf : 
(Ergebnisse der Volks- und Berufszahlung vom 13. 9. 1950) ° 

von den Erwerbspersonen (Sp. 1) waren 
Erwerbs- —SGiinice Mik. Fan Ans Beant Aneel Ane 

Bevilk e | personen Selbstandige Mith. Fam. Angeh. Beamte Angestellte Arbeiter 
yee BSBEUPPS insgesamt Zahl | v. H. Zahl | v. H. Zahl | v. H. Zahl | v. H. | Zahl | v. H. | 

| (Sp.1) (Sp.1) (Sp.1) (Sp.1) (Sp. 1) 
| 1 | 2 | 3 | 4 =| 5 | 6 | 7{ 8 | 9 |- 10 | 11 

A. Manner 

Insgesamt ............. | 14125 413 | 2652284 | 18,8 642 310 4,5 | 784713 5,6 | 2011474 | 14,2 | 8034632 | 56,9 
Heimatvertriebene ..... | 2275853 | 144244 6,3 11 336 0,5 | 110188 4,9 271 587 | 11,9 | 1738498 | 76,4 
Ubrige Bevélkerung.... | 11849560 | 2508040 | 21,2 630 974 5,3 | 674525 557 | 1739887 | 14,7 | 6296134 | 53,1 

B. Frauen 

Insgesamt ............. | 7948594 606 031 7,6 | 2542080 | 32,0 | 93818 1,2 | 1512046 {| 19,0 | 3194619 | 40,2 
Heimatvertriebene ..... | 1070248 31 103 2,9 47 629 4,5 13 845 1,3 205 545 | 19,2 772 126 | 72,1 
Ubrige Bevélkerung.... | 6878 346 574 928 8,3 | 2494451 | 36,3 79 973 1,2 | 1306501 {| 19,0 | 2422493 | 35,2 

C. Insgesamt 

Insgesamt ............. | 22074007 | 3258315 | 14,7 | 3184390 | 14,4 | 878531 4,0 | 3523520 | 16,0 | 11229251 | 50,9 
Heimatvertriebene ..... | 3346101 175 347 5,2 58 965 1,8 | 124033 3,7 477132 | 14,3 | 2510624 | 75,0 
Ubrige Bevélkerung.... | 18 727906 | 3082968 | 16,5 | 3125425 | 16,7 | 754498 4,0 | 3046388 | 16,3 | 8718627, 46,5 
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1949/1950 das Lohnsteueraufkommen je Beschaftigten bei den Vertriebenen auf 
39,— DM, wahrend es bei den Einheimischen 181,— DM betrug. 

Die Vertriebenen haben — das ist der Schlu& aus diesen Tatsachen — einen iiber- 
durchschnittlichen Willen zur Arbeit erwiesen. Sie haben zum Wiederaufbau der deut- 
schen Wirtschaft in besonders hohem Mafe dadurch beigetragen, da sie sich — schon 
vor der Wahrungsreform — bereitfanden, zunachst die am wenigsten lohnenden Stel- 
len im Arbeitsproze8 einzunehmen. 

| Anlage 9/3 
Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Bundesgebiet 

davon 7 
Arbeitslose Heimatvertriebene | Ubrige 

- Berichtszeit insgesamt Zahl | v.H. | Zahl | v. H. 
(Spt) | | Spe), 

1 | 2 , 3 | 4 | 5 

A. Manner 

30. 9.19491) 1.0.0... 879 438 320 370 36,4 559 068 63,6 
28. 2.19507) ............0.. 1 412 812 489 068 34,6 923 744 65,4 
30. 9.1950 ........ 2... 863 520 306 323 35,5 557 197 64,5 
28. 2.1951 ........ 0.0.0.0... 1 207 057 412 867 34,2 794 190 65,8 
30.9. 1951 2.2... 2.2... ee. 795 932 269 525 33,9 526 407 66,1 
29. 2.1952 2.2... eee 1 365 524 421 685 30,9 943 839 69,1 
30. 9.1952 2.2... eee eee 641 254 205 323 32,0 436 031 68,0 
31.12.1952 ................ 1 214 902 369 740 30,4 845 162 69,6 
Anteil an der minnl. Bevolk. . 17,0 83,0 

| B. Frauen 

30. 9.19492) 2.0... ee, 381 559 132 113 34,6 249 446 65,4 
28. 2.19507) ............06. 489 200 165 151 33,8 324 049 66,2 
30.9. 1950 ..... 0... eee 408 327 127 772 31,3 280 555 68,7 
28. 2.1951 ......... 0. eee 455 405 144 378 31,7 311 027 68,3 
30.9. 1951 2.0... eee, 439 047 119 096 27,1 319 951 72,9 
29. 2.1952 0... 2... eee eee 527 360 146 666 27,8 380 694 72,2 
30. 9.1952 0.0.0... eee. 409 211 104 538 25,5 304 673 74,5 
31.12.1952 ................ 472 817 128 963 27,3 343 854 72,7 
Anteil an der weibl. Bevolk. .. 16,8 83,2 

C. Insgesamt 

30. 9.19491) 2.0... 1 260 997 452 483 35,9 808514 | 64,1 
28. 2.19504) ............4.. 1 902 012 654 219 34,4 1 247 793 65,6 
30. 9.1950 .........0...08.. 1 271 847 434 095 34,1 837 752 65,9 
28. 2.1951 ..............0.. 1 662 462 557 245 33,5 1 105 217 66,5 
30. 9.1951 ............000.. 1 234 979 388 621 31,5 846 358 68,5 
29. 2.1952 1... ee eee eee 1 892 884 568 351 30,0 1 324 533 70,0 
30. 9.1952 2... eee eee eee 1 050 565 309 861 29,5 740 704 70,5 
31. 12. 1952 ................ 1 687 719 498 703 29,5 1 189 016 70,5 
ynteil an der Bevélkerung 16,9 83,1 

1) Nur Vereinigtes Wirtschaftsgebiet. 
2) Ohne Rheinland-Pfalz. 
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Anlage 9/4 

Die Vertriebenen nach Gewerbegruppen und Lohnhdhe 

Die Industriearbeiterléhne einiger Gruppen im Marz 1950 (Brutto-Wochenverdienste) 
und der Anteil der Vertriebenen an den Beschiftigten im Juli 1949 im Vereinigten Wirtschaftsgebiet 

| Brutto- Anteil 
Gewerbegruppen Leistungsgruppen | Wochenldhne der Vertriebenen 

| in DM %, 

Steinkohlenbergbau ............. alle Arbeiter 74,80 10 
Buchdruckergewerbe............. - > 71,00 11 
Flachdruckgewerbe .............. » Y 61,70 11 
Chemische Industrie.............. ¥ 9 60,70 12 > 
Ledererzeugende Industrie ........ ¥ 2 59,40 13 
Baugewerbe ...............-005. + » 61,60 22 
Steinindustrie;................... » 59,20 24 
Glasindustrie ..............00000- » - 57,90 24 
Textilindustrie ..............006. 9 ” 48,50 32 
Musik- u. Spielwarenindustrie ..... - - 45,00 34 
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Anlage 9/5 

Anteil der Erwerbspersonen nach Berufsstellung | 

an der Gesamtzahl der einzelnen Wirtschaftsgruppen 
(Berufszahlung 1939 und 1950) 

Volks- und Berufszahlung vom 
17. Mai 1939 13. September 1950 

Erwerbspersonen | Erwerbspersonen 

in den oe 
im Gebieten davon 

heutigen | Sstl. der | im Sude- | im Bun- _ oo 
Bundes- | Oder- | tenland | desgebiet tas 
gebiet | Neisse- Vertrieb. Vbrige Be- 

Linie VoOlKerung 

A. Insgesamt 

Insges. (in Zahlen) ........ |20 064 945] 4 491 498 | 1 526 816 |22 074 007| 3 346 101 |18 727 906 

davon in % : 
Selbstandige ............ 14,8 14,8 17,7 14,7 5,2 16,5 
Mithelf. Fam.Angeh...... 18,4 20,3 17,1 14,4 1,8 16,7 
Beamte..............66- 5,1 5,4 1,9 4,0 | 3,7 4,0 
Angestellte.............. 13,2 10,3 10,3 16,0 | 14,3 16,3 
Arbeiter ................ 48,5 49,2 53,0 50,9 | 75,0 46,5 

B, Land- und Forstwirtschaft 
Insges.\(in Zahlen) ........ | 5 398 929 | 1 828 266 | 438976 |5 113652 | 451372 | 4 662 280 

davonin% . 
Selbstindige ............ 23,6 19,7 26,3 24,5 3,2 26,6 
Mithelf. Fam.Angeh. ..... 59,4 44.6 50,4 53,4 7,7 57,9 
Beamte.........---..0-: 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 
Angestellte.............. 0,6 1,1 1,0 0,6 1,5 0,5 
Arbeiter ............6... 16,2 34,4 22,2 21,3 87,3 14,9 

C. Industrie und Handwerk 
Insges. (in Zahlen) ........ 8 430 707 | 1349 318 | 644957 | 9339 546 | 1 627 792 | 7711 754 

davon in % 

Selbstindige ............ 10,0 11,2 10,4 10,1 4,3 11,3 
Mithelf. Fam.Angeh. ..... 1,8 2,6 0,6 1,8 0,5 2,0 
Beamte .........--..006. 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 
Angestellte.............. 11,3 8,4 4,2 11,8 7,2 12,8 
Arbeiter .........-..0065 76,7 | 77,6 84,6 76,3 | 88,0 73,9 

D. Handel und Verkehr . 

Insges. (in Zahlen) ........ | 3.445 643 | 667473 | 332909 | 4837611 | 668340 | 4 169271 

davon in %, 

Selbstandige ............ 19,7 18,3 16,2 19,6 11,3 20,9 
Mithelf. Fam.Angeh. ..... 8,9 8,5 10,4 5,7 2,2 6,3 
Beamte.............206- 9,6 10,3 3,7 7,3 6,4 7,4 
Angestellte.............. 29,1 27,6 32,8 27,7 24,4 28,3 
Arbeiter ................ 32,7 35,3 36,9 39,7 55,7 37,1 

E. Offentliche Dienste und private Dienstleistungen 
Insges. (in Zahlen) ........ | 1.989 787 | 464395 | 75472 | 2299363 | 453084 | 1846279 

davon in% | 

Selbstindige ............ 8,3 6,5 | 44,0 5,2 3,5 5,7 
Mithelf. Fam.Angeh. ..... 1,1 1,0 | 1,5 0,5 0,3 0,5 
Beamte..............06- 33,9 36,1 | 20,9 22,5 17,7 23,7 
Angestellte.............. 33,1 30,8 | 21,5 43,4 39,3 44,4 
Arbeiter .............25- 23,6 25,6 | 12,1 28,4 39,2 25,7 

F, Hiusl. Dienste und ohne Angabe der Betriebszugeh6rigkeit 
Insges. (in Zahlen) ........ 799 879 | 182046 | 34502 | 483835 | 145513 | 338 322 

davon in % 
Selbstandige ............ _ - _ 0,2 . 0,1 0,2 
Mithelf. Fam.Angeh. ..... - _ ~ ~ - - 
Beamte ...........00000- - _ - - ~ _ 
Angestellte.............. 1,3 1,6 0,3 9,3 7,3 10,2 
Arbeiter .........--2000- 98,7 98,4 99,7 90,5 92,6 89,6



| 10. Die Kredite fiir Vertriebene | 

Die Bundesregierung stand im Herbst 1949 der Tatsache gegeniiber, daf§ von den 
Vertriebenen nur ein verschwindend geringer Prozentsatz (etwa 5 /o) wirtschaftlich 
selbstandig war, wahrend vor der Vertreibung 35°/) Selbstandige oder mithelfende 
Familienmitglieder gezahlt wurden. Sie mufte daher ihre Bestreben darauf richten, 
die seit 1945 begriindeten selbstindigen Existenzen zu festigen und dariiber hinaus 
modglichst vielen Vertriebenen zur Selbstandigkeit zu verhelfen. Bei den Gewerbe- 
treibenden und freiberuflich Titigen mufte fur eine besondere, mdglichst umfang- 
reiche Kredithilfe gesorgt werden. Uber die lindlichen Siedlungen ist bereits im Ab- 
schnitt 8 berichtet worden. 

Angesichts der Entwicklung, die die Kreditwirtschaft seit Jahrzehnten genommen 
hat, stellte sich als das Kernproblem die Notwendigkeit heraus, fiir die Vertriebenen 
Personalkredite zu beschaffen, da sie ja in der Regel iiber: Sicherheiten fiir Real- 
kredite nicht verfiigten. Eigenkapital war nur ausnahmsweise und in ganz unzu- 
reichender Hdhe vorhanden. Um diese Gesichtspunkte zu verwirklichen ergriff das 
Bundesministerium fiir Vertriebene die Initiative, eine besondere Bank fiir Vertrie- 
benenkredite zu griinden. Sie konnte am 12. 5. 1950 errichtet werden. 

Vor der Errichtung der Bundesrepublik hatten die Linder den Kreditbedarf der 
Vertriebenen nur zu einem geringen Teil decken kénnen. Auch die Bundesrepublik 
konnte zunachst bei weitem nicht alle Bediirfnisse der Kreditsuchenden befriedigen. 
Seitdem jedoch die Marshallplan-Verwaltung iiberzeugt werden konnte, den Kredit- 
bedarf der Vertriebenen in seiner wirtschaftlichen Bedeutung positiv zu beurteilen, 
wuchsen allmiahlich auch die Betrige, die der Vertriebenen-Bank zur Weitergabe an- 
vertraut wurden. 

Im einzelnen wurden folgende Kredit- und Birgschafts-Ma8nahmen durchgefiihrt: 
Aus den ECA-Investitionsprogrammen I und II wurde 1950 und 1951 ein Betrag 
von 75,5 Mio. DM freigegeben, aus dem 2050 gewerbliche Unternehmer Kredite 
zwischen 5000 bis 100000 DM erhielten. Im Rahmen des Arbeitsbeschaffungspro- 
gramms 1950 wurden 62 Mio. DM Kredite an Vertriebene gewahrt. Ober die Hilfte 
entfiel auf 4174 Kleinkredite bis zu 30000 DM. Aus der Existenzaufbauhilfe bekamen 
77 741 Vertriebene bis zum 31. 12. 1952 Darlehen zur Begriindung oder Festigung 
selbstindiger gewerblicher oder freiberuflicher Existenzen in einer Hdhe von 287,3 
Mio. DM. Zur Schaffung von Dauerarbeitsplitzen wurden bis zum 31. 12. 1952 899 
gewerblichen Betrieben von Vertriebenen 46,7 Mio. DM Darlehen fiir 14566 neu zu 
schaffende Arbeitsplatze bewilligt. Fiir Kredite an Vertriebene und anerkannte poli- 
tische Fliichtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone wurden in Berlin aus Mitteln 

| des ERP-Sondervermégens 5,5 Mio. DM bereitgestellt, aus denen Kleinkredite bis zu 
5000 DM gewahrt wurden. 

Aus dem ECA-Investitionsprogramm II wurden der Lastenausgleichsbank 17 Mio. 
DM fiir einen Garantiefonds iiberwiesen, mit dessen Hilfe sie 90°/oige Ausfallbiirg- 
schaften fiir Betriebsmittelkredite iibernahm. Auf Grund des Gesetzes iiber die 
Ubernahme von Sicherheitsleistungen und Gewiédhrleistungen zur Foérderung der 
deutschen Wirtschaft vom 21. 7. 1951 wurde eine Riickbiirgschaft gegeniiber der 
Lastenausgleichsbank iibernommen, die ihr die Gewahrung weiterer Burgschaften er- 
mdglichte. Schlieflich hat auch das Hauptamt fiir Soforthilfe der Lastenausgleichsbank 
65 Mio. DM zur Verfiigung gestellt, die als Liquiditatshilfen fiir Kredite gegen Ober- 
nahme der Ausfallbiirgschaften verwendet wurden. 
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Die industriellen Vertriebenen- und Zugewandertenbetriebe’) im Vergleich Anlage 10/1 
be zu den einheimischen Betrieben und zu den Betrieben insgesamt 
> im Bundesgebiet am 30. November 1951 

(Betriebe mit 10 und mehr Beschiftigten) 

Industrie- ee av 

| betriebe | Bund Einheimische Betriebe | Vertriebenen-Betriebe | Zugewanderten Betriebe 
Land | insges. MO 

Zahl Bund | v. H. Zahl Bund v.H. Fahl Bund v. H. 
| = 100 | (Sp.1) = 100 | (Sp.1) = 100 | (Sp.1) 

1 {| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 {| 9 | 10 | 141 
A. Nach Landern 

Schleswig-Holstein ......... 1 803 3,7 1 490 3,4 82,6 201 8,9 11,2 112 6,8 6,2 
Hamburg .............-00-. 1 680 3,5 1 567 3,6 93,3 51 2,2 3,0 62 3,8 3,7 
Niedersachsen .............-. 4752 9,9 4175 9,4 87,9 297 13,1 6,2 280 17,1 5,9 
Nordrhein-Westfalen?) ...... 14 949 31,0 14 329 32,4 95,9 330 14,6 2,2 290 17,6 1,9 
Bremen............c eee eeee 490 1,1 490 1,1 93,7 18 0,8 3,4 15 0,9 2,9 
Hessen............ cece eens 4 383 9,1 3 909 8,8 89,2 240 10,6 5,5 234 14,2 5,3 

~  ‘Rheinland-Pfalz ............ 2 730 5,7 2 621 5,9 96,0 61 2,7 2,2 48 2,9 1,8 
Bayern’) .... 0.0... cece eee 8 207 17,0 7 100 16,0 86,5 727 32,0 8,9 380 23,1 4,6 
Baden-Wiirttemberg ........ 9 166 19,0 8 600 19,4 93,8 342 15,1 3,7 224 13,6 2,5 

Bundesgebiet .............. | 48193 | 100,0 | 44281 | 1000 | 91,9 | 2267 | 1000 | 4,7 | 1645 | 1000 | 3,4 
B. Nach Industriegruppen 

1. Bergbau................ 803 1,7 | 777 1,8 96,8 16 0,7 2,0 10 0,6 1,2 
2. Steine und Erden ........ 4765 9,9 ; 4510 10,2 94,7 192 8,5 4,0 63 3,8 1,3 
3. Metallindustrie ......... 6336 | 13,1 | 5929 13,4 93,6 200 8,8 3,1 207 12,6 3,3 
4, Elektrotechnik .......... 1 531 3,2 | 1 313 3,0 85,8 74 3,3 4,8 144 8,8 9,4 
5. Weiterverarb. Metallind. . 5 103 10,6 ! 4 869 11,0 95,4 96 4,3 1,9 138 8,4 2,7 
6. Musik, Sport usw. ....... 712 1,5 637 1,4 89,5 46 2,0 6,4 29 1,8 4,1 
7. Chemie ................ 1 956 4,0 | 1 810 4,1 92,5 66 2,9 3,4 80 - 4,9 4,1 
8. Keramik, Glas........... 726 1,5 | 505 1,1 69,6 157 6,9 21,6 64 3,9 8,8 
9. Holz, Papier ............ 9 587 19,9 9 176 20,7 95,7 263 11,6 2,7 148 9,0 1,6 

10. Kunststoffe ............. 565 1,2 | 487 1,1 86,2 39 1,7 6,9 39 2,4 6,9 
11. Leder und Schuhe ....... 1 852 3,8 ; 1703 3,8 91,9 107 4,7 5,8 42 2,5 2,3 
12. Chemische Reinigung.... 331 0,7 |! 315 0,7 95,2 12 0,5 3,6 4 0,2 1,2 
13. Textilindustric .......... 7 390 15,3 | 5967 13,5 80,7 825 36,4 11,2 598 36,3 8,1 
14. Nahrungs- u. GenuBmittel 6 536 13,6 | 6 283 14,2 96,1 174 7,7 2,7 79 4,8 1,2 

Insgesamt .............. | 48193 | 100,0 | 44281 | 1000 | 91,9 | 2267 | 100,0 4,77 | 1645 | 100,0 | 3,4 

1) Als Vertriebenenbetrieb gilt ein Betrieb, dessen Inhaber Heimatvertriebener ist, oder (bei Personen- und Kapitalgesellschaften) an dessen Kapital 
zu mehr als 50% Heimatvertriebene beteiligt sind. 
Als Zugewandertenbetrieb gilt ein Betrieb, dessen Inhaber aus der sowjetischen Besatzungsgzone oder aus Berlin zugewandert ist, oder (bei Per- 
sonen- und Kapitalgesellschaften) an dessen Kapital zu mehr als 50% Zugewanderte beteiligt sind. ~ | 

®) EinschlieBlich Kohlenbergbau *) EinschlieBlich Lindau :



| | Anlage 10/2 

Die Beschdftigten in den industriellen Betrieben im Bundesgebiet am 30. November 1951 

(Betriebe mit 10 und mehr Beschiftigten) 

. a) nach Landern 

davon 
Beschiaftigt OF] —O8OOOOC Cee 

ees Beschaftigte Vertriebene | Ubrige Beschiftigte 

Land insgesamt Bund | Anzahl | Bund | v. H. Anzahl Bund v. H. 
(1000) = 100 (1000) | =100 | (Sp.1) (1000) = 100 (Sp. 1) 

1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

Schleswig-Holstein............... 118 2,2 38 4,4 ! 32,0 80 1,8 68,0 
Hamburg ...............000008 155 2,9 13 1,6 | 8,6 142 3,1 90,4 
Niedersachsen .............-006- 475 8,7 133 15,7 28,0 342 7,5 72,0 
Nordrhein-Westfalen!) ........... 2 207 40,7 206 24,3 9,3 2001 | 43,7 90,7 
Bremen ......... ccs eee enes 64 1,2 8 1,0 13,3 | 56 | 1,2 86,7 
Hessen ......... ec eee eee eens 436 8,0 80 9,5 18,4 | 356 7,8 81,6 
Rheinland-Pfalz ................. 253 4,7 15 1,8 6,0 238 5,2 94,0 
Bayern”)... .. 0... cece eee cee eee 767 14,1 180 21,3 23,5 587 12,8 76,5 
Baden-Wiirttemberg............. 948 17,5 | 173 20,4 | 18,2 7715 16,9 81,8 

Bundesgebiet*) ..............0005 5 423 100,0 | 846 | 100,0 15,6 4577 100,0 84,4 

*) darunter: | | 
a) In Vertriebenen-Betrieben | | | | ! 

Beschaftigte ............... 120 2,2 | 59 69 | 489 | 61 13) 51,1 
: : ! ! 

b) In Zugewanderten-Betrieben | | | | 
Beschiftigte ............... 148 2,7 43 51 | 290 | 105 2,3 71,0 | 

Summe a) undb)............ 268 | 4,9 ! 102 | 12,0 | 37,9 | 166 i 3,6 | 62,1 
| 

1) EinschlieBlich Kohlenbergbau 
“3 *) EinschlieBlich Lindau
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Anlage 10/3 

Die Beschdftigten in den industriellen Betrieben 

| im Bundesgebiet am 30. November 1951 | 

| (Betriebe mit 10 und mehr Beschaftigten) 

b) nach Industriegruppen 

davon 

Beschaftigte beschiftigte Vertriebene | iibrige Beschaftigte 

Industriegruppen insgesamt Bund Zahl Bund v. H. Zahl Bund | v. H. 
(in 1000) = 100 (in 1000) = 100 (Sp. 1) | (in 1000) = 100 |, (Sp.1) 

1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

1. Bergbau ...............0008- 631 11,6 59 6,9 9,3 572 12,5 90,7 
2. Steine und Erden............. 216 4,0 50 5,9 23,1 166 3,6 76,1 
3. Metallindustrie............... 1 353 24,9 178 21,1 13,2 1175 25,7 86,8 
4. Elektrotechnik .............. 321 5,9 52 6,2 16,2 269 5,9 83,8 

: 5. Weiterverarb. Metallindustrie . . 483 8,9 70 8,2 14,4 413 9,0 85,6 
6. Musik, Sport usw. ........... 37 0,7 6 0,7 16,2 31 0,7 83,8 

; 7. Chemie ........ ccc c cece eae 310 5,7 42 5,0 13,7 268 5,9 86,3 
8. Keramik, Glas ............... 121 2,2 30 3,6 25,1 91 2,0 74,9 
9. Holz, Papier................. 520 9,6 93 11,0 17,8 427 9,3 82,2 

10. Kunststoffe .............0.55 04 82 1,5 16 1,9 19,4 66 1,4 80,6 
11. Leder und Schuhe ............000«4 150 2,8 22 2,5 14,3 128 2,8 85,7 
12. Chemische Reinigung ........ 19 0,4 2 0,3 12,7 17 0,4 87,3 
13. Textil ..........0.....0.008- 800 14,8 168 19,8 21,0 632 13,8 79,0 
14. Nahrungs- u. GenuBmittel..... 380 7,0 58 6,9 15,3 322 7,0 84,7 

Bundesgebict .........2. 0.00 | 5 423 | 100,0 | 846 | 1000 | 156 | 4577 | 1000 | 84,4



11. Lastenausgleich und Vertriebenen-Bank 

Das grofe Problem des Lastenausgleichs fiir die Vertriebencn und Kriegssach- 
geschadigten hatte zugleich mit der Wahrungsreform geldést werden miissen. Die Bun- 
desregierung fand das Problem ungeldst vor. Bereits Ende 1950 war der Regierungs- 
entwurf des Lastenausgleichsgesetzes fertiggestellt. Am 18. 8. 1952 wurde das Gesetz 
verkiindet. Damit wurde das bis dahin in Kraft belassene Soforthiitegesetz von 1949 
abgelést, Wahrend seiner Geltungsdauer waren ungefahr 6,5 Milliarden DM auf- 
gebracht und in Hilfen verschiedener Form fiir die Vertriebenen und Kriegssach- 
geschdadigten verwendet worden. | 

Das Lastenausgleichsgesetz gewahrt den Anspruch auf eine Kriegsschadenrente, 
welche die Unterhaltshilfe und die Entschadigungsrente umfaSt, auf eine Hauptent- 
schadigung, auf Eingliederungsdarlehen, auf Hausratentschaidigung und auf Wohn- 
raumhilfe. Es stellt auch Mittel fiir sonstige Férderungsmafnahmen und fiir Hirte- 
falle zur Verfiigung. Bereits im April 1952 wurde das Feststellungsgesetz fiir Ver- 
treibungsschiden, Kriegssachschiden und Ostschdden erlassen, das im Zusammenhang 
mit dem Lastenausgleichsgesetz entsprechend angepaft wurde. In Verbindung mit dem 
Lastenausgleichsgesetz wurde das Gesetz iiber die Feststellung von Vertreibungsschiden 
und Kriegssachschaden (April 1952) neu gefaft. 

Fiir die Sparguthaben der Vertriebenen wurde in einem besonderen Gesetz iiber 
einen Wahrungsausgleich fiir Sparguthaben Vertriebener ein Entschadigungsanspruch 
gewahrt. Das Gesetz ist unter dem 14. 8. 1952 in neuer Fassung ver@ffentlicht worden. 

Die schon frither fiir Vertriebenenkredite errichtete Vertriebenen-Bank A.G. hat 
sich sehr giinstig entwickelt. Die Bilanzsumme ist gegentiber rund 122 Mio. DM im 
ersten Rumpfgeschaftsjahr 1950 auf tiber 750 Mio. DM (Ende 1952) angestiegen. Schon 
das Hauptamt fiir Soforthilfe hat sich der Bank fiir seine Zwecke bedient. Im April 
1952 wurde die Bank umgewandelt in die Bank fiir Vertriebere und Geschiddigte 
(Lastenausgleichsbank) A.G. Sie steht bereit, nunmehr alle Bankaufgaben zu iiberneh- 
men, die sich im Zusammenhang mit dem Lastenausgleichsgesetz entwickeln. 

Im November 1952 wurde unter Beteiligung der Vertriebenen-Bank A.G. die 
Treuhandgesellschaft der Vertriebenen GmbH. gegriindet. Sie har die Aufgabe, die 
Errichtung und die Festigung von Betrieben Vertriebener durch Bereitstellung von 
Beteiligungskapital zu erméglichen. 

12. Die sozialrechtliche Betreuung der Vertriebenen 
Das Bundesministerium fiir Vertriebene vertrat auch auf dem Gebiet der sozial- 

rechtlichen Betreuung die Interessen der Vertriebenen und Fltichtlinge. In dem Ge- 
setz tiber die Versorgung der Opfer des Krieges vom 20. 12. 1950 wurde erreicht, 
da& Schadigungen, die auf der Flucht, bei der Besetzung der deutschen Ostgebiete 

: und durch die Vertreibung aus der Heimat entstanden sind, beriicksichtigt werden. 
Die Rechtsanspriiche aus der Sozialversicherung, die Vertriebene in ihren Heimatlin- 
dern erworben haben, werden in dem Bundesvertriebenengesetz grundsatzlich aner- 
kannt. In dem Fremdrentengesetz sind die notwendigen Einzelbestimmungen enthalten. 
Auch durch das Gesetz iiber die Beschaftigung Schwerbeschadigter und durch die No- 
velle zu dem Gesetz iiber Arbeitsvermittiung und Arbeitslosenversicherung wird die 
Lage vieler Heimatvertriebener verbessert werden. 

Im Verwaltungsrat der seit Mai 1952 in Niirnberg bestehenden Bundesanstalt fiir 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung hat das Bundesministerium fiir Ver- 
triebene als stellvertretendes Mitglied Sitz und Stimme. Durch die von der Bundes- 
regierung am 17, 10. 1951 erlassenen Richtlinien wurden auch die Anspriiche aus 
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betrieblichen Altersversicherungseinrichtungen, die von den Wahrungsgesetzen nicht 
erfaSt sind und zum grofen Teil Vertriebenen zustehen, in einem gewissen Ausmaf 
gesichert. 

Vor allem suchte das Bundesministerium fiir Vertriebene fiir die durch die Ver- 
treibung besonders schwer getroffenen Frauen und Miitter bestmdgiiche Betreuung zu 
sichern. Auf zahlreichen Arbeits- und Schulungstagungen sozialer Fachkrafie wurde auf 
eine einheitliche Durchfiihrung der Firsorge innerhalb der einzelnen Lander des Bun- 
desgebietes hingewirkt. Das Miittergenesungswerk, das durch Gewahrung von Kur- 
und Erholungsaufenthalten vielen heimatvertriebenen Miittern zur Wiederherstellung 
threr Gesundheit und Arbeitskraft verhilft, wurde von dem Bundesministerium fiir 
Vertriebene geférdert. Durch Verbindung mit den Wohlfahrtsverbanden und Frauen- 
organisationen gelang es, bei besonderen Notstanden einzugreifen und durch Vermitt- 
lung von Arbeitsplatzen den heimatvertriebenen Frauen die Méglichkeit zu geben, sich 
den Lebensunterhalt selbst zu verdienen. | 

Ebenso trat das Bundesministerium fiir Vertriebene fiir die Behebung der Berufs- 
not und Arbeitslosigkeit der Jugend besonders ein, die auf der heimatvertriebenen 
Tugend aufergewohnlich schwer lasten. Dies gilt besonders fiir de Zusammenarbeit 
mit dem Bundesministeri'um des Innern im Rahmen des Bundesjugendplanes und die 
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium fiir Arbeit in der Frage der Aufnahme 
deutscher Jugendlicher in Lehrstellen des Auslandes. Grote Aufmerksamkeit wurde 
dem Ausbau der den Notaufnahmelagern angeschlossenen Jugendnebenlagern gewid- 
met. Sie dienen der Unterbringung der jugendlichen Einwanderer aus der sowjetisch 
besetzten Zone wahrend der Dauer des Aufnahmeverfahrens. 

Vor allem nahm sich das Bundesministerium fiir Vertriebene der 1800 deutschen 
Kinder und Jugendlichen an, die in den letzten drei Jahren aus den polnisch be- 
setzten Gebieten und dem Ausland, insbesondere aus Jugoslawien, in das Bundesgebiet 
ausgesiedelt wurden. Fiir Kinder, die die deutsche Sprache nicht beherrschten, wurden 
im Zusammenwirken mit den Wohlfahrtsverbanden Férderschulen mit Heimcharakter 
eingerichtet. Mit den drei fiihrenden Organisationen der heimatvertriebenen Jugend, 
der Deutschen Jugend des Ostens, dem Heimatlosenlagerdienst der CVJM und der 
Aktion heimatvertriebener katholischer Jugend wurde standig zusammengearbeitet. 

Die im Bundesministerium fiir Vertriebene mitarbeitende Vertretung der UNICEF- 
Verbindungsstelle war an den Mafnahmen des Kinderhilfswerksfonds der Vereinten 
Nationen beteiligt. Dieser spendete seit 1949 Rohstoffe (Leder, Baumwolie, Wolle) im 
Werte von 11,5 Mio. DM fiir deutsche Kinder. Mit einem Betrage von 16 Mio. DM, 
der von den deutschen Liandern, dem Soforthilfefonds und dem Bund zur Verfiigung 
gestelle war, wurden diese Rohstoffe von deutschen Betrieben zu Schuhen, Minteln, 
Unterwasche und Bettwasche verarbeitet. Auf diese Weise konnten Fertigwaren im 
Werte von iiber 35 Mio. DM hergestellt werden. Nach Abschluf des IV. UNICEF- 
Hilfsprogrammes werden etwa 2 Mio. Kinder, vorwiegend aus Kreisen der Heimat- 
vertriebenen, mit neuen Kleidungsstiicken versehen sein. Auffer den genannten Robh- 
stoffen stellte die UNICEF auch Streptomycin im Werte von 500000 DM sowie 
Lebertran und Vitaminkapseln im Werte von 3,1 Mio. DM zur Verfiigung, die an 
den gleichen Empfingerkreis verteilt wurden. 

Eine weitere Hilfe fiir Heimatvertriebene stellte die vom Bundesministerium fiir 
Vertriebene erwirkte 50prozentige Fahrpreisermafigung der Bundesbahn dar, In den 
Jahren 1949 bis 1951 wurden Fahrpreisermafsigungsscheine fiir rund 25 Millionen 

| Fahrten ausgegeben. Fiir die Jahre 1952 und 1953 sind Fahrpreisermaftigungsscheine 
fiir rund 9 Millionen Eisenbahnfahrten vorgesehen. 
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Anlage 12/1 
Unterstiitzte Personen im Bundesgebiet 1950, 1951 und 1952 

Bevilk davon wurden unterstiitzt in 

CVOICTUNE Offene Fiirs orge | Unterhaltshilfe?) | Alu und Alfu?) | Insgesamt 

Benne nspesamt Anteil Personen v.H. | Anteil Personen! v-H. | Anteiy |Personen| v.H. | ante; [Personen] v.H. | Anteil 
zeitpunkt —_| (in 1000) (in 1000) (Sp.1) (in 1000)| Sp.) (in 1000)| (Sp. 1) (in 1000)| (Sp.1) 

1 | 2 | 3 | 4] 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | tof tf | 12 | 13 | 44 

A. Vertriebene 

30. 9. 1950... 7 876a) | 16,5 358 | 4,5 | 28,0 | 1227 | 15,6 73,7 | 646 | 8,2 33,0 | 2231 | 28,3 45,5 
30. 9.1951 .. 8 083 16,8 269 | 3,3 25,6 | 1016 | 12,6 68,6 663 | 8,2 34,2 | 1948 | 24,1 43,6 
30. 6. 1952.. 8174b) | 16,9 225 | 2,7 | 24,0 | 1025 | 12,6 69,5 542 | 6,6 33,0 | 1792 | 21,9 | 44,2 

B. iibrige Bevélkerung 

30.9. 1950.. | 39 820a) 83,5 921 | 2,3 72,0 439 1,1 26,3 | 1311 | 3,3 67,0 | 2671 6,7 54,5 
30.9.1951.. | 40112 83,2 782 | 1,9 74,4 465 1,2 31,4 | 1275 | 3,2 65,8 | 2522 6,3 56,4 
30. 6.1952... | 40304b) 83,1 711 | 1,8 76,0 451 1,1 30,5 | 1101 | 2,7 67,0 | 2263 5,6 55,8 

C. Insgesamt 

30. 9. 1950.. | 47 696a) | 100,0 | 1279 | 2,7 | 100,0 | 1666 | 3,5 | 100,0 | 1957 | 4,1 100,0 | 4902 | 10,3 | 100,0 
30.9.1951.. | 48195 100,0 | 1051 | 2,2 | 100,0 | 1481 | 3,1 | 100,0 | 1938 | 4,0 | 100,0 | 4470 9,3 | 100,0 
30.6.1952.. , 48478b) | 100.0 | 936 | 1,9 | 1000 | 1476 | 3,1 ; 100,0 | 1643 | 3,4 | 100,0 | 4055 | 8,4 | 100,0 

| 1) 1950: Stand 31.10.1950 #) Nach Mitteilung des Bundesarbeitsministeriums sind etwa 1 aller Unterstiitzungsempfanger Vertriebene. Der 
Anteil an der Unterstiitzungspartei betrigt im Durchschnitt etwa 1,9 Personen. 
a) Bevélkerung vom 13. 9. 1950 
b) Bevélkerung vom 1.7. 1952 | 
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Ne Anlage 12/2 
_ Die jugendliche Bevélkerung im Bundesgebiet 

(Ergebnisse der Volks- und Berufszihlung vom 13. 9. 1950) 

Bevolkerung Von den Jugendlichen (Sp. 2) standen im Alter von 

| davon unter 1 bis unter 6 Jahren 6 bis unter 14 Jahren 14 bis unter 18 Jahren 
| ! Jugendliche bis 

Bevélkerungsgruppe insgesamt | unter ae Zahl v. H. | v. H. Zahl v. H. | v. HH. abl v. H. | v.H. 

insgesamt : Sp 4 (Sp. 1) | (Sp.2) (Sp. 1) | (Sp.2) (Sp. 1) | (Sp.2) 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | to | 14 | 12 

| A. mannlich 

Insgesamt............ | 22350692 | 6830893 | 30,6 | 2006256 | 9,0 | 29,4 | 3323724 | 14,9 | 48,6 | 1500913 | 6,7 | 22,0 
Heimatvertriebene .... | 3709400 | 1192477 | 32,1 343 273 | 9,2 | 28,8 593 185 | 16,0 | 49,7 256019 | 6,9 | 21,5 
Ubrige Bevélkerung .. | 18 641 292 | 5638416 | 30,2 | 1662983 | 8,9 | 29,5 | 2730539 | 14,6 | 48,4 | 1244894 ! 6,7 | 22,1 

| B. weiblich 

Insgesamt............ | 25344980 | 6552597 | 25,9 | 1912671 | 7,6 | 29,2 | 3192739 | 12,6 | 48,7 | 1447187 | 5,7 | 22,1 
Heimatvertriebene .... |. 4166811 | 1143733 | 27,4 326165 | 7,8 | 28,5 570 102 | 13,7 | 49,8 247 466 | 5,9 | 21,7 
Ubrige Bevolkerung .. | 21178169 | 5408864 | 25,5 | 1586506 | 7,5 | 29,3 | 2622637 | 12,4 | 48,5 | 1199721 | 5,6 | 22,2 

C. Insgesamt (A+B) 

Insgesamt............ | 47695672 | 13 383 490 | 28,1 | 3918927 | 8,2 | 29,3 | 6516463 | 13,7 | 48,7 | 2948100 | 6,2 | 22,0 
Heimatvertriebene .... | 7876211 | 2336210 | 29,7 669 438 | 8,5 | 28,7 | 1163287 | 14,8 | 49,8 503 485 | 6,4 | 21,5 
Ubrige Bevélkerung .. | 39819461 | 11047 280 | 27,7 | 3249489 | 8,2 | 29,4 | 5353176 | 13,4 | 48,5 | 2444615 | 6,1 | 22,1



13. Das Bundesvertriebenengesetz 

Bereits das Grundgesetz hatte in Art. 116 Abs. 1 die rechtliche Gleichstellung der 
deutschen Vertriebenen oder Fliichtlinge im Grundsatz anerkannt, Weitere Gesetze, 
z. B. das Gesetz zu Art. 131, das Soforthilfegesetz und das Lastenausgieichsgesetz, 
hatten ihre Rechtsstellung weiter ausgebaut. 

Das Bundesvertriebenengesetz wird nunmehr den Vertriebenenbegriff bundesein- 
heitlich festlegen. Es schafft damit fiir die weitere Vertriebenengesetzgebung eine | 
Grundlage, deren Fehlen sich bisher sowohl fiir die Vertriebenen als auch fiir die 
Verwaltung unangenehm bemerkbar machte. 

Im Bundesvertriebenengesetz werden auferdem die besonderen Mafnahmen zu- 
sammengefaft, die fiir die Eingliederung der Vertriebenen von wesentlicher Bedevu- 
tung sind. Dies geschieht fiir die vertriebenen Bauern und Landwirte durch eine 
erhebliche Intensivierung der bisherigen Fliichtlingssiedlung, fiir die selbstandig Er- 
werbstatigen durch Gewdhrung von steuerlichen Erleichterungen und Kredithilfen, 
fiir die vertriebenen Arbeitnehmer durch Bestimmungen iiber bevorzugte Vermittlung 
und Einstellung sowie die Schaffung von Dauerarbeitsplatzen, fiir freie Berufe, z. B. 

_ Krzte, dadurch, daf sie ohne Riicksicht auf die bereits Zugelassenen einen Tatigkeits- 
bereich zugewiesen erhalten, und schlieSlich fiir Handwerker durch ein erleichtertes 
Verfahren bei der Eintragung in die Handwerksrolle. Alle Beschrankungen, die im 
geltenden Landes- oder Gemeinderecht fiir Vertriebene darin bestehen, daf§ die Aus- 
iibung von Rechten an besondere Beziehungen zu einem Land oder einer Gemeinde 
gekniipft sind (Geburtsort, Wohnsitz, Dauer), entfallen kiinftig fiir die Vertriebenen. 

_ Auf dem Gebiete der Sozialversicherung wird die grundsatzliche Gletchstellung mit den 
Einheimischen normiert, wobei Einzelheiten einem besonderen Fremdrentengesetz 
iiberlassen werden. Weiterhin sind Bestimmungen tiber die Anerkennung von Pri- 
fungen und den Ersatz von Urkunden, die zur Berufsausbildung erforderlich sind, mit 
dem Ziele einer schnellen Ersatzbeschaffung vorgesehen. 

Von besonderer Bedeutung ist die Regelung der vor der Vertreibung begriindeten 
Verbindlichkeiten. Sie lehnt sich an das Vertragshilfegesetz an, mit dem Unterschied, 
daf$ nicht der Schuldner, sondern der Glaubiger den Vertragshilferichter anrufen 
mu, um zu verhindern, daf seine Forderung nach Ablauf einer bestimmten Aus- 
schluffrist zur Naturalobligation wird. Auferdem muf der Vertragshilferichter bei 
seiner Entscheidung grundsatzlich die Vermdgensverhiltnisse der Beteiligten, nicht im 
Zeitpunkt der Entscheidung, sondern am 21, 6. 1948 zugrunde legen. Die vorge- 
sehene Schuldenregelung wird gleichzeitig eine Schuldenbereinigung darstellen, die fiir 
die wirtschaftliche Eingliederung der Vertriebenen von auferordentlicher Bedeutung ist. 

SchlieSlich wird im Bundesvertriebenengesetz den Vertriebenen ein Rechtsanspruch 
auf Zusammenfiihrung mit ihren Angehorigen eingerdumt, um die durch die Ver- 
treibung verlorengegangenen Familiengemeinschaften wieder herzustellen. 

Ferner werden im Bundesvertriebenengesetz zwei Grundsatze von allgemeiner 
Bedeutung aufgestellt. Die Sonderrechte und Vergiinstigungen sollen durch Verwal- 
tungsakt dann entzogen werden k6nnen, wenn die Eingliederung des Vertriebenen in 
das wirtschaftliche und soziale Leben der neuen Umgebung in einem seiner friiheren 
wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnissen entsprechenden Mafe erfolgt ist. Begiin- 
stigende Maf{nahmen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, sollen an Vertriebene nur 
solange gewahrt werden, bis die Paritat mit den Einheimischen erreicht ist. Unter 
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Paritat wird hierbei das Verhaltnis in einem bestimmten Berufs- oder Wirtschafts- 
zweig eines Landes verstanden, das dem Verhiltnis entspricht, in dem die Gesamtzahl 
der Bevolkerung zur Gesamtzahl der Vertriebenen in diesem Lande steht | 

Die Vertriebenen werden also nunmehr im Grundsatz wie ia den Einzelheiten 
die Rechtsstellung eines voll gleichberechtigten Staatsbiirgers in der Bundesrepublik 
Deutschland erhalten. Ihnen wird nicht im Vergleich zu anderen Staatsbiirgern ein 
bevorzugter Status eingerdumt, sondern lediglich die notwendige gesetzliche Hilfe 
gewahrt, damit sie in der Ausiibung ihrer staatsbiirgerlichen Recht* und in der Wahr- 
nehmung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Belange den gleichen Start und die glei- 
chen Méglichkeiten erhalten, wie sie ihren einheimischen Mitbiirgern trotz der kriegs- 
bedingten Verluste geblieben sind. 

Es wird jedoch weiterer angestrengter Arbeit des Bundesministeriums fiir Ver- 
triebene bediirfen, um die Rechtsstellung der Vertriebenen tatsdchlich zu sichern und 
Liicken in der bisherigen gesetzlichen Regelung zu schliefen. 

14. Die Kriegsgefangenen und Heimkehrer 

Durch Kabinettsbeschlu8 vom 25. 11. 1949 wurde dem Bundesministerium fiir 
Vertriebene mit Wirkung vom 1. 12. 1949 die Bearbeitung der allgemeinen Ange- 
legenheiten von Kriegsgefangenen und Heimkehrern iibertragen. Die ,,Geschaftsstelle | 
der Arbeitsgemeinschaft der westdeutschen Linder fiir Kriegsgefangenen- und Heim- 
kehrerfragen* wurde aufgelést. : 

Im Mittelpunkt aller Bemithungen des Bundesministeriums fiir Vertriebene um 
das Schicksal der Kriegsgefangenen sowie der Zivilverschleppten und Zivilinternierten 
stand das Bestreben, die Riickfiihrung dieser in auslandischem Gewahrsam festge- 
haltenen Personen méglichst schnell zu erreichen, Als Grundlage fiir diese Arbeiten 
wurde im Marz 1950 im gesamten Bundesgebiet und in West-Berlin eine Registrierung 
der Kriegsgefangenen und Vermiften durchgefiihrt, die einen — wenn auch liicken- 
haften — Uberblick iiber diesen Personenkreis brachte. Die Ergebnisse dieser Regi- 
strierung werden laufend durch die von dem Bundesministerium fiir Vertriebene 
hiermit beauftragten Suchdienststellen in Miinchen und Hamburg erganzt. Aus diesen 
Unterlagen wurden die Namenslisten der noch in Kriegsgefangenschaft befindlichen 
deutschen WehrmachtsangehGrigen, der Wehrmachtsvermiften sowie der verschlepp- 
ten, internierten oder verurteilten deutschen Zivilpersonen zur Vorlage bei der UN- 
Kommission fiir Kriegsgefangenenfragen zusammengestellt. | 

Diese Kommission, die von der Generalversammlung der UN durch Beschluf 
vom 14. 12. 1950 beauftragt wurde, den Versuch einer fried!ichen Lésung des 
Kriegsgefangenenproblems zu unternehmen, hielt unter Mitwirkung einer deutschen 
Delegation bisher drei Sitzungen ab. Auf der letzten Sitzung im August/September 
1952 in Genf wurde ihr dokumentarisches Material, das unter der Anleitung des 
Bundesministeriums fiir Vertriebene durch den Suchdienst des Deutschen Roten 
Kreuzes erarbeitet worden war, in 14 Banden vorgelegt. Aus ihnen ergibt sich die 
dokumentarische Erfassung von rd. 1,3 Mio. WehrmachtsvermiSten und 100000 
Kriegsgefangenen. Ferner wurden in 36 Banden vorgelegt etwa 18000 amtliche oder 
notariell beglaubigte Abwesenheitserklarungen iiber Kriegsgefangene, die aus der 
Sowjetunion noch nicht zuriickgekehrt sind. Auferdem wurde der zahlenmiafige 
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Nachweis tiber 750000 Zivilverschleppte und Zivilinternierte erbracht. Dieses in 
sorgfaltiger Kleinarbeit zusammengestellte dokumentarische Material machte groften 
Eindruck. 

Die UN-Kriegsgefangenen-Kommission wird dem Wunsche der deutschen Dele- 
gation entsprechend ihre Arbeit fortsetzen und sich insbesondere bei den westlichen 
Gewahrsamslandern um weitere Feststellungen, um Nachforschungen und die Uber- 
lassung von Listen bemiihen. Ferner wird die UN-Kriegsgefangenen-Kommission er- 
neut versuchen, die Regierungen der Sowjetunion, Polens und der Tschechoslowakei 
doch noch fiir eine Mitarbeit an der Lésung des Kriegsgefangenenproblems zu ge- 
winnen. | 

Seit Dezember 1949 wurden insgesamt iiber 100 000 deutsche Kriegsgefangene aus 
allen Gewahrsamslindern in das Bundesgebiet entlassen. Ein erheblicher Teil dieser 
Heimkehrer wurde von dem Bundesministerium fiir Vertriebene schriftlich oder 
miindlich in Fragen der Wiedereingliederung beraten. Soweit die entlassenen Ge- 
fangenen in geschlossenen Transporten in den Entlassungslagern des Bundesgebietes 
eintrafen, wurden sie durch einen Vertreter des Bundesministeriums fiir Vertriebene 
namens der Bundesregierung begrii®t. Einige Heimkehrertransporte wurden durch 
Beauftragte des Bundesministeriums fiir Vertriebene auch im Gewahrsamsland iiber- 
nommen und in die Heimat zuriickgefiihrt. Durch sofortige Befragung der Heim- 
kehrer in den Entlassungslagern wurde erreicht, da8 neue Erkenntnisse sofort der 
weiteren Arbeit zugute kamen. 

Um die Lage der noch in den westlichen Gewahrsamslindern zuriickgehaltenen 
etwa 900 Gefangenen zu erleichtern, wurden sie laufend aus Bundesmitteln mit 
Geldsendungen unterstiitzt. Diese Betrige ermdglichen es ihnen, die einténige Ver- 
pflegung zu verbessern. Daneben erhalten die Gefangenen kostenlos Gebrauchsartikel 
und Bekleidung. Ferner wird in Zusammenarbeit mit den Spitzenverbanden der freien 
Wohlfahrtspflege den AngehGrigen durch Gewahrung von Beihilfen die Méglichkeit 
zu einem Besuch bei den Gefangenen gegeben. Diese HilfsmaSnahmen wirken sich 
auf die Stimmung der Gefangenen sehr giinstig aus. 

Durch Finanzierung von Fernunterrichtskursen werden viele Gefangene auf einen 
spateren Beruf vorbereitet. Daneben kénnen sie durch Fachbiicher und Fachzeitschrif- 
ten, die ihnen zur Verfiigung gestellt werden, ihre beruflichen Kenntnisse auf- 
frischen und erweitern oder sich in ihrer Freizeit mit Arbeiten, die ihrer persdnlichen 
Neigung entsprechen, beschidftigen. Soweit eine unmittelbare und sténdige Verbindung | 
mit den Gefangenen in den westlichen Gewahrsamslindern méglich war, tibernahmen 
Einzelpers6nlichkeiten oder Organisationen, die das Bundesministerium fiir Ver- 
triebene beauftragte, individuell die soziale und kulturelle Betreuung dieser Gefan- 
genen. Die Kosten dieser zusatzlichen Arbeit trug das Bundesministerium fiir Ver- 
triebene. 

In den Ostlichen Gewahrsamslindern erhielten die Gefangenen durch Wohlfahrts- 
verbande monatliche Paketsendungen. Diese Sendungen enthalten in erster Linie 
Lebensmittel, aber auch Unterwasche, warme Bekleidung und Gebrauchsartikel aller 
Art. Diese Zuwendungen konnten inzwischen auf alle Gefangenen in Sstlichem Ge- 
wahrsam ausgedehnt werden, iiber deren Aufenthalt in der Gefangenschaft eine 
neuere Nachricht vorliegt und soweit ihre Betreuung durch das Gewahrsamsland zu- 
gelassen ist, 

Um die Lage der Angehérigen von Kriegsgefangenen zu verbessern, wurde das 
Gesetz iiber die Unterhaltsbeihilfe fiir Angehdrige von Kriegsgefangenen vom 
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13. 6. 1950 erlassen, das diesem Personenkreis die gleichen Leistungen sichert, wie sie 
im Bundesversorgungsgesetz fiir Kriegshinterbliebene vorgesehen sind. 

Als beratendes Organ ist ein Beirat fiir Angelegenheiten der Kriegsgefangenen 

und Zivilverschleppten, der Zivilinternierten- und Kriegsgefangenen-AngehGrigen ge- 
bilder worden, dem Vertreter der an der Lésung der Kriegsgefangenenfrage beteilig- 
ten Organisationen und Verbande angehGren. 
Am 1, 10. 1952 iibernahm das Bundesministerium fiir Vertriebene aus dem Arbeits- 

gebiet des Bundesministeriums des Innern den Suchdienst und die Suchdienstaufsicht. 

15. Kultur- und Heimatpflege der Vertriebenen | 

sowie Fragen wissenschaftlicher Forschung 

Die Eingliederung der Vertriebenen kann keineswegs mit der Losung materieller | 
Fragen allein als beendet angesehen werden. Es gilt auch, das grofe ostdeutsche | 
Kulturerbe zu pflegen. Dieser Aufgabe hat sich das Bundesministerium fiir Vertriebene 
in enger Zusammenarbeit mit Bundesministerien, Landern und zahireichen Organi- 
sationen verschiedenster Art angenommen, 

Insbesondere konnten folgende Einrichtungen geférdert werden: 
1. der Ostdeutsche Kulturrat in Bonn, der eine kulturelle Reprasentation samtlicher 

Vertriebener aus dem Osten darstellt, | 
2. das Nordostdeutsche Kulturwerk, das -ich in der Nordostdeutschen Akademie in 

Liineburg einen Mittelpunkt fiir die kulturellen Bestrebungen aus dem nordost- 
deutschen Raum geschaffen hat, 

3, das Kulturwerk Schlesien in Neumarkt/Opf., in dem samtliche kulturellen An- 
liegen der schlesischen Heimatvertriebenen koordiniert sind, 

4. der Adalbert-Stifter-Verein in Miinchen, der sich der kulturellen Fragen der 
Heimatvertriebenen aus dem Sudetenraum annimmt, 

5, die Siidostdeutsche Kultur- und Forschungsstelle (Siidostdeutsches Kulturwerk) in 
Miinchen, die zum kulturellen Sammelpunkt fiir die deutschen Heimatvertriebenen 

aus dem Siidosten Europas geworden ist und 
6. der Géttinger Arbeitskreis, der durch publizistische Tatigkeit eine standige Ver- 

bindung mit dem Ausland aufrecht erhalt. 
Eine mehr oder weniger enge Verbindung besteht mit folgenden wissenschaft- 

lichen Instituten: 
1. dem Herder-Institut in Marburg/Lahn, das der Forschung iiber die Gebiete dst- 

lich der Oder-Nei&e-Linie dient, 
2. dem Siidost-Institut in Miinchen, das Fragen des. siidosteuropdischen Raumes 

wissenschaftlich bearbeitet, 
3. dem Osteuropa-Institut in Berlin, das in enger Zusammenarbeit mit der Freien 

Universitat steht, 
4, dem Osteuropa-Institut in Miinchen, 
5. dem Institut fiir empirische Soziologie in Hannover, 
6. dem Soziographischen Institut in Frankfurt a. M., 
7. der Forschungsstelle fiir Volkspsychologie in Wiesbaden, 
8. der Soziologisch-historischen Forschungsstelle im padagogischen Institut in Kassel. 
9. dem Institut fiir Raumforschung in Bad Godesberg, 
10. der Arbeitsgemeinschaft der wirtschaftswissenschaftlichen Institute in Kdln a. Rh. und 
11. der Arbeitsgemeinschaft sozialwissenschaftlicher Institute in Dortmund. 
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Anlage 14/1 

Vermiite der ehemaligen deutschen Wehrmacht 

geordnet nach dem Land der letzten Nachricht 

| , (Stand 1. 7. 1952) 

Land der letzten Nachricht Anzahl Land der letzten Nachricht Anzahl 

Abessinien ..........-....00 0008 5 Osterreich ..........2.ee2e22++. 11870 
Albanien ............... 000 e ee, 902 Polen mit polnisch verwalteten deut- 
Agypten ......... 0. cece eee eee 304 schen Gebieten ............... 272444 
Algerien ................000000. 66 Portugal ...............0..0006- 1 
Afrika ..... 00... eee eee eee eee 736 Rumfanien ..................... 83604 
Argentinien..................00. 1 Saudi-Arabien .................. 6 
Australien ........ 0.2.00... 0000 1 Sowjetische Besatzungszone 
Belgien ....... 0.2... ce eee eee eee 2 303 Deutschlands.................. 76002 
Bulgarien .......... 0.0.00. ee eee 1 202 Spanien... eee eee eee eee eee 11 
Bundesrepublik Deutschland ...... 30 908 Schweden ..............0e ee eee 5 
China 2... .. ce eee eee ee ee eee 1 Schweiz ........ ce eee ee eee eee 5 
Danemark .............0.ee eee 1 608 S12 9 Cos 0 1 
Finnland .............-.--2 00 eee 1 614 Triest 2... cee eee eee ee ee eee eee 1 247 
Frankreich ...............-.---. 24698 Tschechoslowakei ............... 43843 
Franz. Marokko ................ 2 Tumesien ..... 2.0... eee eee eee eee 824 
GroBbritannien.................. 864 Tiirkei 2.2... ee eee ee eee ee ee eee 6 
Griechenland ................-.- 3 686 UdSSR mit sowjetisch verwalteten 
Tran 2... eee eee eee eee 3 deutschen Gebieten ............ 583096 
Italien.....................26-.. 16596 Ungarn ...... 0. cece eee eeeeeeees 34119 
Japan .. 2. eee cee cee eee 2 Ostlicher Kriegsschauplatz ........ 37 833 
Jugoslawien..................... 28 662 Westlicher Kriegsschauplatz ...... 2277 
Libyen .......... 0. eee eee eee 324 VermiBte auf See ............... 2 356 
Luxemburg ..................4. 435 Ohne nahere Bezeichnung desLandes 50 736 
Niederlande .................... 3 820 4 290 OLE 
Norwegen........ 0. cee cee eee 1 937 1 320 966 

Die Namen dieser VermiBten wurden im August/September 1952 der Kriegsgefangenen-Kommis- 
sion der Vereinten Nationen tibergeben. 

Anlage 14/2 

Als lebend ermittelte und verschollene deutsche Kriegsgefangene | 
soweit sie in auslandischem Gewahrsam bekundet wurden . 

(Stand 1.7. 1952) 

Gewahrsamsland Anzahl Gewahrsamsland Anzahl 

Albanien ......6..... 00. e eee eee 14 Luxemburg ................-05. 22 
Belgien ........ 0... cece ec eee eee 91 Niederlande ..................05. 102 
Bulgarien .......... 0... e eee eee 92 Norwegen..........0ee cece eeees 75 
iS) Sa 1 529 Osterreich ..........-..0000 eee 41 
Danemark ..............-.00655 42 Polen ........ cece eee eee eee 2 566 
Frankreich .............2. 000005 1 705 Rumanien ...............00000- 95 
Griechenland ................... 28 Sowjetische Besatzungszone 
GroBbritannien.................. 1 440 Deutschlands.................. 1757 
Italien... 0... cece ee eee eee eee 119 Ungarn ...... eee ee eee ee eee 938 
Jugoslawien................ 0008 1 599 1 SY, 2170 
Kanada ..........- see eee eee ees 26 UdSSR ....... eee eee ee eee eee = 85-405 

99 856 

Die Namen dieser Gefangenen wurden im August/September 1952 der Kriegsgefangenen-Kommis- 
sion der Vereinten Nationen tibergeben. 
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Anlage 14/3 
Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschait 

vom 1. 12. 1949 bis 31. 12. 1952, soweit sie durch deutsche Heimkehrer-Entlassungslager 
erfaBt werden konnten 

Dezember! Kalender- Kalender- Kalender- | 

Gewahrsamsland janr janr Ja zusammen 
| \ | 1949 1950 | 1951 1952 | 

Albanien ............ cc eee eee ~ _ 8 - 8 
Belgien ........ cece eee ec cee eee - 25 22 9 56 
OS) 5 25 1 045 326 7 1 403 
Frankreich ........... 2... c cece eee - 387 187 49 | 623 
Frankreich (Wittlich) ................. ) 0 = - - 20 | 20 
GroBbritannien ...............000008 8 | - 2 9 1 12 
GroBbritannien(Werl) ................ | 0 = - 54 38 92 
Jugoslawien .......... 0.2. e eee 66 757 430 161 1 414 
Litauien ....... 0... eee eee ee eee - _ 636 - 636 
Niederlande ....0. 00.0 0ccecceceee | 16 | 6 11 33 
Norwegen .......... 0.0.0 see eee eens - - - 1 1 
Osterreich ...........0.0 0.0 c cece eee - ~ - 2 2 
Polen 2... ... eee eee ees | 1 265 1 818 353 90 3 526 
Rumanien ........... 00... c eee ee — - 1 1 2 
Sowjetunion ....... 0.0... cece cece eee | 58 099 -| 38 087 247 170 96 603 
Sowjetische Besatzungszone............ ~ 23 8 69 100 
USA (Landsberg) .................05. - 14 35 55 104 
Sonstige Lander ..................0.. 32 502 77 117 728 

| 59487 | 42676 | 2399 | sot | 105363 
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Anlage 15/1 

Die heimatvertriebenen Schiller und Studierenden im Bundesgebiet 

Stand: Mai 1951 
a rs 

| | Heimatvertriebene Verteilung 
| auf die Schularten 

Schulen : v. H. der . 
| insgesamt | Schiiler | Heimat- | Ubrige 
| | insgesamt | vertrieb. | Schiiler 

A. Schiiler 

1. Volksschulen!) ...........0.. 02... c eee eee 1113420 | 19,0 | 70,3 | 64,3 
2. Sonderschulen .............0 0000 e eee ee 10 907 : 11,2 0,7 1,2 
3. Mittelschulen!) .................. 00020, 48 856 20,7 | 3,1 2,5 
4. Hdhere Schulen?)..................200005. 112 665 | 17,5 | 7,1- 7,2 
5. Eimheitsschulen?) .................02-2005- 23566 | 8,2 1,5 3,6 
6. Freie Waldorfschulen ..................06. 355 | 7,5 0,0 0,1 
7. Berufsschulen*) *)...............- 0s esse. 247 816 | 15.1 15.6 19.0 
8. Berufsfachschulen .................200000- 12 312 15,0 0,8 0,9 
9. Fachschulen®) 0.200.000. 0cc0cseceeeeeeees 13941 | 13,3 0,9 1,2 
SUMME 2... . eee eee eee tenes 1583838 | 17,7 | 100,0 | 100,0 

_ Anteil der 6-bis 18jahrigen Vertriebenen-Bevolke- | 
rung an der 6- bis 18jahrigenBevolkerung insges. 17,6 | 

B. Studierende im Wintersemester 1950/51 
a 

| Heimatvertriebene 
| v.H.der |  Anteil 

Hochschulen |  Insgesamt Studierenden,; anden 
| | insgesamt Schularten 

Universitaten 2.0... ccc cece ee eens 9565 | 13,7 59,3 
Technische Hochschulen..................04. 2 893 13,1 17,9 
Sonstige wissenschaftliche Hochschulen ........ | 1 598 17,9 9,9 
Lehrerbildungsanstalt....................02.. | 2 076a) 19,9 12,9 

SUMMLE 2.1 cece eee cece tenet teen | 16 132 14,5 | 100,0 
Anteil der 18- bis 25jahrigen Vertriebenen-Bevol- 
kerung an der 18- bis 25jahrigen Bevolkerung 
INSGESAMt 2.6... eee eee ees 18,2 

| C. Schiller und Studierende zusammen 

Heimatvertriebene 
. Schulenund Hochschulen v. H. der 

insgesamt Schiiler 
insgesamt 

Anteil der 6- bis 25jahrigen Vertriebenen-Bevolkerung an der 
6- bis 25jahrigen Bevolkerung insgesamt .................... 1 599 970 17,7 

1) Ohne Hamburg und Bremen, deren Angaben bei den Einheitsschulen enthalten sind. 
2) In Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen (ohne freie Waldorfschule). 
8) Stand: 1950. 
*) Nur Pflicht- und freiwillige Schiiler, ohne erwerbstatige Schiiler. 
a) ohne Hamburg 
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Mit folgenden beruflichen Interessenvertretungen der heimatvertriebenen Kultur- 
schaffenden ist eine rege Zusammenarbeit vorhanden: 
1. dem Notverband vertriebener Hochschullehrer in Bonn und 
2. der Kiinstlergilde in Eflingen, 

Seit dem Jahre 1951 konnte das Bundesministerium fiir Vertriebene auch einzel- 
nen kulturell-schépferischen Kraften aus den Kreisen der Heimatvertriebenen Bei- 
hilfen gewahren. 

Aus dem Bestreben heraus, die Arbeit des Bundesministeriums fiir Vertriebene 
nicht nur auf die Erhaltung des ostdeutschen Kulturerbes zu beschranken, wurde die 
Kommission fiir Volkskunde der Heimatvertriebenen im Verband deutscher Vereine 
fiir Volkskunde geférdert. Sie ist bestrebt, das noch vorhandene Volksgut der Ver- 
triebenen zu sammeln und seine Umformungen und Neuformungen festzustellen. Die 
Ergebnisse dieser Arbeiten werden in einer Zentralstelle in Freiburg i. Br. zusammen- 
gefaft und von dort aus der wissenschaftlichen Forschung und der praktischen Volks- 
tumsarbeit zur Verfiigung gestellt. 

Auferdem ist das Bundesministerium fiir Vertriebene auch an der Schulfrage inter- 
essiert. So wurde mit seiner Hilfe ein Gutachten iiber die Frage ausgearbeitet ,Welche 
Vorschlinge kénnen gemacht werden, um durch Neuorganisation der Hdheren und 
Mittelschulen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die der Umsiedlung ent- 
gegenstehenden Schwierigkeiten zu beseitigen?* Dieses Gutachten fand grofe Be- 
achtung. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium fiir Vertriebene erlief§ der 
Deutsche Stidtetag Richtlinien iiber die stadtische Kulturpolitik. Sie beriicksichtigen 
in verstandnisvoller Weise die kulturellen Anliegen der Heimatvertriebenen. 

Die auf Veranlassung des Bundesministers fiir Vertriebene erhobene Sondersta- 
tistik itiber den Schulbesuch der heimatvertriebenen Jugend zeigt, daS bei ausreichen- __ 
der materieller Hilfe eine dem Anteil an der Gesamtbevélkerung entsprechende Betei- 
ligung an allen Schularten erreicht werden kann. 

16. Die Organisationen der Vertriebenen 

Entsprechend den verschiedenen Aufgaben, die zu lésen waren, entstanden zwei 
groke Gruppen von Organisationen. : 

Die eine Gruppe bildete sich um die wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben, die 
sich den Vertriebenen in der neuen Heimat stellten. Sie pate sich allmahlich dem 
kommunalen und staatlichen Verwaltungsaufbau an und fand ihre Zusammenfassung 
in einer Bundesspitze, dem ,Zentralverband der vertriebenen Deutschen* (ZvD). 

Die zweite Gruppe widmete sich den Aufgaben, die in der verlorenen Heimat 
lagen, insbesondere den kulturellen und heimatpolitischen Aufgaben. Sie war auf der 
Grundlage der landsmannschaftlichen ZusammengehGrigkeit aufgebaut und fiihrte 
weitgehend zu einer Wiederherstellung des friitheren heimatlichen Zusammenhanges. 
Diese Landsmannschaften sind jetzt in dem ,, Verband der Landsmannschaften* (VdL) 
zusammengeschlossen. 

In einigen Fallen ist die oben skizzierte Aufgabenteilung flieRend; im grofen ge- 
sehen ist sie jedoch fiir die Arbeit der beiden Gruppen charakteristisch. 
Am 22. und 23. November 1952 haben in Wiesbaden die Prisidien des Zentral- 

verbandes der vertriebenen Deutschen (ZvD) und des Verbandes der Landsmannschaf- 
ten (VdL) beschlossen, den Aufbau des Bundes der vertriebenen Deutschen (BVD) nach 
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gemeinsam festgelegten Grundsdtzen zu vollenden. Der BVD ist der Zusammenschluf 
der BVD-Landesverbande und der Landsmannschaften auf Bundesebene. Die notwen- 
digen Vorarbeiten zur Durchfiihrung der Beschliisse wurden von ZvD und VdL in 
Angriff genommen, Zusammentritt der Bundsversammlung als oberstes Gremium des 
BVD wurde bis Ende April 1953 vorgesehen. 

Neben diesen Gruppen haben sich berufsstandische Organisationen gebildet. Die 
vertriebenen Landwirte haben sich in dem ,Bauernverband der Vertriebenen* zu- 
sammengeschlossen. Neben ihm besteht eine ,,Vertretung der heimatvertriebenen 
Wirtschaft mit einer Reihe von Landesstellen, die den gewerblichen Sektor umfaft. 

Die vertriebenen Beamten und Behdrdenangestellten haben sich in dem ,, Verband 
der Beamten und Angestellten der Sffentlichen Verwaltungen aus den Ostgebieten 
und dem Sudetenland“* (Verbaost) eine eigene Vertretung gegeben. 

Der Vertretung der Interessen der West- und Uberseevertriebenen dient die 
»Arbeitsgemeinschaft der West- und Uberseevertriebenen* in Bonn. 

Zahlreiche Zuwanderer aus der sowjetischen Besatzungszone haben sich in der 
»Arbeitsgemeinschaft der Vertriebenen aus der sowjetischen Besatzungszone und Ber- 
lin“ in Bonn zusammengeschlossen. Die Landsmannschaften der Fltichtlinge aus der 
sowjetischen Besatzungszone haben beschlossen, eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden. 
AbschlieSendes dariiber liegt hier noch nicht vor. Der ,,K6nigsteiner Kreis“ stellt eine 
Vereinigung der Juristen und Beamten aus der sowjetischen Besatzungszone dar. 

SchlieBlich hat sich die heimatvertriebene Jugend eine eigene Organisation in der 
»Deutschen Jugend des Ostens* (DJO) geschaffen. 

Die Kirchen haben sich schon im Sommer 1945 der Vertriebenen angenommen 
und ihnen auch die Méglichkeit zum Zusammenschluf geboten. So entstanden 
die ,,Hilfskomitees* der Vertriebenen-Kirchen im Rahmen des ,Hilfswerkes der 
Evangelischen Kirchen in Deutschland*. Die Vertretung der vertriebenen Kir- 
chen innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) wird von dem 
»Ostkirchenausschu8 (Kirchlichen Hilfsausschuf ftir die Ostvertriebenen)* in 
Hannover wahrgenommen. Die Hilfskomitees haben sich in dem ,Konvent der zer- 
streuten evangelischen Ostkirchen* in Bonn zusammengeschlossen, dem ferner Ver- 
treter des Rates der EKD, der Kirchenkanzlei der EKD, des Hilfswerkes der EKD, 
der Landeskirchen, des Kirchendienstes Ost (Berlin), des Lutherischen Weltbundes, 
des Weltrates der Kirchen, der Kirchen der heimatlosen Auslinder, der dffentlichen 
Vertriebenen-Arbeit, der Jugend und der Frauen angehGren. | 

Innerhalb der rémisch-katholischen Kirche wirken vor allem: 
1. der Papstliche Protektor fiir das gesamte Fliichtlingswesen in Deutschland, Kar- 

dinal-Erzbischof Frings in Kéln, 
2. der Beauftragte der Fuldaer Bischofskonferenz fiir die Vertriebenenseelsorge 

(Fliichtlingsbischof), 
3. der katholische Fliichtlingsrat 

— Priasident: Bundesminister Dr. Lukaschek, Bonn. Der katholische Fliichtlings- 
rat ist das Beratungsorgan des Papstlichen Protektors fiir das deutsche Fliichtlings- 
wesen und des Beauftragten der Fuldaer Bischofskonferenz fiir die Vertriebenen- 

sO seelsorge. Er zihlt etwa 25 Mitglieder aus den Reihen der Einheimischen und. 
Vertriebenen, 

4. die Katholischen Arbeitsstellen fiir Heimatvertriebene in K6ln und Miinchen. 
Von grundsatzlicher Bedeutung fiir die Arbeit der Vertriebenenorganisationen ist 

die ,Charta der deutschen Heimatvertriebenen“, die als Wort der Vertriebenen an 
die Weltdffentlichkeit zu werten ist. Unterschrieben und bekanntgegeben wurde die 
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Charta am 5. 8. 1950 in Stuttgart-Bad Cannstatt im Rahmen einer gemeinsamen 
Kundgebung des Zentralverbandes der vertriebenen Deutschen und der Vereinigten 
Landsmannschaften in Gegenwart von Vertretern der Bundesregierung, der Wiirttem- 
berg-Badischen Landesregierung, des Auslands und der Kirchen. Gleichzeitig wurde 
sie in einer Reihe anderer Stidte verkiindet. Oberall bekannten sich die Vertriebenen 
zu ihr. Das Bundesministerium fiir Vertriebene férdert die Verédffentlichung der 
Charta und versendet sie in das In- und Ausland. Obersetzungen 1n Englisch, Franz6- 
sisch und Spanisch sowie 16 Sprachen Ost- und Siidosteuropas liegen vor. 

Bedeutsam ist auch die Zusammenarbeit zwischen den Landsmannschaften und 
_ den Westdeutschen Heimatbiinden, Sie hat eine Vertiefung des Heimatgedankens 

zum Ziel und hilt gleichzeitig den Ruf nach den Heimatgebieten im Osten im ganzen 
deutschen Volk wach. Der Tag der Heimat* am ersten Augustsonntag (dieser Tag liegt 
der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens am 2. August [1945] am niachsten) hat 
bereits Tradition, Die Veranstaltungen an diesem Tage wurden in zunehmendem 
Mae von den Vertriebenenorganisationen und den westdeutschen Heimatbiinden 
gemeinsam veranstaltet. Es wird angestrebt, den Tag der Heimat zum nationalen 
Gedenktag zu erkliren. Die Ubernahme von ostdeutschen Patenschaften durch west- 

' deutsche Stidte, Kreise, Lander und Universititen belebte ebenfalls die Erinnerung 
an die alte Heimat im Osten und verband zugleich die Vertriebenen mit ihrer neuen 
Heimat im Bundesgebiet. 

Das Bundesministerium fiir Vertriebene hilt mit allen Vertriebenenorganisationen 
standig enge Fiihlung. Es berat und férdert sie bei ihrer Arbeit. Die Organisationen 
berichten ihrerseits dem Bundesministerium fiir Vertriebene laufend iiber ihre Tatig- 
keit im Interesse der Vertriebenen und geben so dem Bundesministerium fiir Ver- 
triebene wertvolle Anregung fiir die gesetzgeberische Arbeit. 

Die Verbindung mit den Vertriebenen wird durch die hiufige Teilnahme des 
Bundesministers fiir Vertriebene oder seiner Vertreter an Besprechungen, Tagungen 
und grofen Treffen eng gestaltet. Der Sudeterdeutsche Tag 1952 in Stuttgart mit 
tiber 200 000 Teilnehmer und das Schlesiertreffen 1952 in Hannover mit iiber 300 000 
Teilnehmern waren besonders eindrucksvolle Kundgebungen. 
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| | Anlage 16/1 
Mitgliedsverbinde des ZvD 

1. Bund der vertriebenen Deutschen — Landesverband Baden-Wiirttemberg, 
2. ZvD-Landesverband Bayern, 
3. Berliner Landesverband der Heimatvertriebenen, 
4. Landesverband Bremen der vertriebenen Deutschen, 
5. Aufbaugemeinschaft der Vertriebenen in Hamburg, 
6. Landesverband der Heimatvertriebenen in Hessen, 
7. Bund der vertriebenen Deutschen, Landesverband Niedersachsen, 
8. Bund der vertriebenen Deutschen, Landesverband Nordrhein-Westfalen, 
9. Bund der vertriebenen Deutschen, Landesverband Rheinland-Pfalz, 

10. Landesverband der vertriebenen Deutschen — Vereinigte Landsmannschaften — 
Schleswig-Holstein, 

AuBerhalb des ZvD™ 

Landesverband der vertriebenen Deutschen in Hamburg. 

| Anlage 16/2 
Landsmannschaften der Vertriebenen im VdL 

1. Landmannschaft der Banater Schwaben in Miinchen, 
2. Gemeinschaft deutscher Umsiedler aus Bessarabien und der Dobrudscha 

in Stuttgart. 
3. Landsmannschaft der deutschen Umsiedler aus der Bukowina in Miinchen, 
4. Deutsch-Baltische Landsmannschaft in Marburg, 
5. Landsmannschaft der Deutschen aus Jugoslawien in Ahrweiler, 
6. Karpatendeutsche Landsmannschaft Slowakei in Stuttgart, 
7. Landsmannschaft Ostpreufen in Hamburg, | 
8. Arbeitsgemeinschaft der Ostumsiedler (Rufland-Deutschen) in Stuttgart, 
9. Landsmannschaft der Oberschlesier in Frankfurt/M., 

10. Pommersche Landsmannschaft in Hamburg, 
11. Landsmannschaft Schlesien in Bonn, | 
12. Landsmannschaft der Siebenbiirger Sachsen in Miinchen, 
13. Sudetendeutsche Landsmannschaft in Miinchen, 
14. Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in Miinchen, 
15. Landsmannschaft der Deutschen aus dem Weichsel- und Wartheland in Hamburg, 
16. Landsmannschaft Westpreufen in Ltibeck. 

Au8erhalb des VdL 

Landsmannschaft Berlin-Brandenburg in Bonn. 
Bund der Danziger in Liibeck. 
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Anlage 16/3 

Landesstellen der Vertretung der heimatvertriebenen Wirtschaft | 

1. Landesstelle Bayern, 
2. Landesstelle Bremen, 
3. Landesstelle Hamburg, 
4. Landesstelle Hessen, | 
5. Landesstelle Niedersachsen, 
6. Landesstelle Nordrhein- Westfalen, . 
7. Landesstelle Schleswig-Holstein, 
8. Landesstelle Baden-Wiirttemberg. 

| Anlage 16/4 
Landsmannschaften der Fliichtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone 

und Berlin 

1. Landsmannschaft Mecklenburg, 
2. Verband der Sachsisch-Thiiringischen Landsmannscheften, 
3. Landsmannschaft Berlin-Brandenburg in Bonn. 

Anlage 16/5 
Hilfskomitees im Rahmen des Hilfswerks der Evangelischen Kirche 

| Deutschlands 

1. Das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Danzig und Westpreufen in 
Liibeck, 

2. das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Ostpreufen in Beienrode tiber 
Helmstedt, 

3. das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Pommern in Hornheide iiber 
Miinster, 

4, das Hilfskomitee der Glieder der Posener evangelischen Kirchen in Hamburg, 
5. das Hilfskomitee der evangelischen-lutherischen Deutsch-Balten in Bethel bei 

Bielefeld, 
6. das Hilfskomitee der Galizien-Deutschen A. und H.B.in Stuttgart-Bad Cannstatt, 
7. das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Litauen in Hannover, 

8. das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Bessarabien in Hannover, 
9. das Hilfskomitee der evangelischen Slowakei-Deutschen in Stuttgart, 

10. das Hilfskomitee der evangelischen Sudetendeutschen in Gerabronn/Wttbg., 
11. das Hilfskomitee fiir die Umsiedler aus der Bukowina in Miinchen, 
12. das Hilfskomitee der Siebenbiirger Sachsen und Banater Schwaben in Miinchen, 
13. das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Ungarn in Miinchen, 

14, das Hilfskomitee der evangelischen Kirchen aus Jugoslawien in Stuttgart, 
15. das Hilfskomitee der Ostumsiedler in Stuttgart, 
16. das Hilfskomitee der evangelischen Deutschen aus Polen und 

17. die Gemeinschaft evangelischer Schlesier in Celle. 
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Anlage 16/6 | 
Einrichtungen innerhalb der rémisch-katholischen Kirche 

1. Die katholische Arbeitsstelle (Nord) fiir Heimatvertriebene in K6ln, 

2. die katholische Arbeitsstelle (Siid) fiir Heimatvertriebene in Miinchen, 

3. die Ackermanngemeinde in Miinchen, 

4, die Freunde der Eichendorff-Gilde in Miinchen, 

5. die Bischof Maximilian Kaller-Stiftung in Osnabriick-Haste, 

6. der Arbeitskreis siidostdeutscher Katholiken in Miinchen, 

7. das St.-Hedwigs-Werk (Bildungswerk der katholischen Ostvertriebenen) 

in Lippstadt, 

3. das Heimatwerk fiir die Danziger Katholiken in Iserlohn, 

9. die Interessengemeinschaft Donauschwabischer Katholiken in Miinchen, 

10, der Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken in Parnkofen Kr. Landau/Bayern. 

Anlage 16/7 

Charta der deutschen Heimatvertriebenen 

Im Bewuftsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen, 

im BewuStsein ihrer Zugeh6rigkeit zum christlich-abendlandischen Kulturkreis, 

im Bewuftsein ihres deutschen Volkstums und in der Erkenntnis der gemein- 

samen Aufgabe aller europadischen Volker 

haben die erwahlten Vertreter von Millionen Heimatvertriebener nach reiflicher 

Uberlegung und nach Priifung ihres Gewissens beschlossen, dem Deutschen Volk und 

der Weltéffentlichkeit gegeniiber eine 

feierliche Erklarung 

abzugeben, die die Pflichten und Rechte festlegt, welche die deutschen Heimatver- 

triebenen als ihr Grundgesetz und als unumgingliche Voraussetzung fiir die Herbei- 

fiihrung eines freien und geeinten Europas ansehen. 

1. Wir Heimatvertriebene verzichten auf Rache und Vergeltung. Dieser Entschluf 

ist uns ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im beson- 

deren das letzte Jahrzehnt iiber die Menschheit gebracht hat. 

2. Wir werden jedes Beginnen mit allen Kraften unterstiitzen, das auf die Schaffung 

eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem die Volker ohne Furcht und Zwang 

leben k6nnen. 
3. Wir werden durch harte, unermiidliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau 

Deutschlands und Europas. | 

Wir haben unsere Heimat verloren. Heimatlose sind Fremdlinge auf dieser Erde. 

Gott hat die Menschen in ihre Heimat hineingestellt. Den Menschen mit Zwang von 

seiner Heimat trennen, bedeutet ihn im Geiste téten. | 

Wir haben dieses Schicksal erlitten und erlebt. Daher fithlen wir uns berufen zu 

verlangen, daf das 
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Recht auf die Heimat - 

als eines der von Gott geschenkten Grundrechte der Menschheit anerkannt und ver- | 
wirklicht wird. | | 

Solange dieses Recht fiir uns nicht verwirklicht ist, wollen wir aber nicht zur 
Untatigkeit verurteilt beiseite stehen, sondern in neuen gelauterten Formen verstand- 
nisvollen und briiderlichen Zusammenlebens mit allen Gliedern unseres Volkes schaf- 
fen und wirken. Darum fordern und verlangen wir heute wie gestern: 
1. Gleiches Recht als Staatsbiirger, nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch in der | 

Wirklichkeit des Alltags. | 
2. Gerechte und sinnvolle Verteilung der Lasten des letzten Krieges auf das ganze 

deutsche Volk und eine ehrliche Durchfiihrung dieses Grundsatzes. , 

3. Sinnvollen Einbau aller Berufsgruppen der Heimatvertriebenen in das Leben des — 
deutschen Volkes. 

4, Tatige Einschaltung der deutschen Heimatvertriebenen in den Wiederaufbau - 
Europas. | 
Die Volker der Welt sollen ihre Mitverantwortung am Schicksal der Heimatver- 

triebenen als der vom Leid dieser Zeit am schwersten Betroffenen empfinden. 
Die Volker sollen handeln, wie es ihren christlichen Pflichten und ihren Gewissen 

entspricht. . 
Die Volker miissen erkennen, daf das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen, 

wie aller Fliichtlinge, ein Weltproblem ist, dessen Lésung héchste sittliche Verant- 
wortung und Verpflichtung zu gewaltiger Leistung fordert. 

Wir rufen Volker und Menschen auf, die guten Willens sind, Hand anzulegen ans | 
Werk, damit aus Schuld, Ungliick, Leid, Armut und Elend fiir uns alle der Weg in 
cine bessere Zukunft gefunden wird. 
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