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: Die M B z DGB zum 13. August: ,,Die Mauer muB weg! | 

| 
| 

ee weet : 4 ern AnlaBlich der vor einem Jahr - 

a a 7 am 13. August 1961 - begonne- h 
ea eee BO a ; —_* * nen brutalen Abriegelung der “ 

Jeol ae 5 ES ‘  ——— Sektorengrenze in Berlin durch a 

pie te : — ae das Ulbricht-Regime fordertder 
en: <= FR " Deutsche Gewerkschaftsbund ““ 

Fe ’ a? End oe erneut, daB die Schandmauerin >» 
gS ae hee =" der deutschen Hauptstadt end.-__..! 

; : eture a "= lich beseitigt wird. , 
a 4 + ee a ; P bi 

at T. Pate Der DGB stellt vor der Welt. « 
—— = : } ’ : 7 a - 6ffentlichkeit fest, daB dieMau- © 

eee 7 (aed | nn os er bereits in der kurzen Zeit a 

en : Mia Tr : ‘ 3 + =. ~ ihres einjahrigen Bestehens 
' ae | ; a2 ial o~ mehr als 50 Todesopfer auf © 

: eae? ae. a! “ho 8 | =, Grund der SchieBbefehle UI- | 
. BA: $s Soa PTE tell we = ¥ brichts gefordert hat. 17 Millio- 

Yr Je. é vs ‘§ mee" oe SE Mee ae y : eo a 4 nen deutscher Menschen in ; 
page vs iby de ewe sad a ees es. ‘ Mitteldeutschland sind wie in, 

aot : a . EA een eee x Le west . einem riesigen Konzentrations-_ ; 

; eae : : tome oe” t see, OM oes Beth gs 4 et lager eingesperrt worden. : 
Ric oh, 2 Dee Sota UR mae ee ae oT, Tae Nichts vermag den verbreche- 

» pty sy Ke pes f ; wit. a rischen Wahnsinn der Politik. 
wet Aree Al tT Lt 4 ae HU me Ulbrichts deutlicher zu demon-  ° 

| ey ae : ma we rw, strieren als die Tatsache, daB 
—— Bj aay 7: q ove ¢ - , * : deutsche Bauarbeiter mit Waf- 

ial 4 ex ws Beg goes AT : ‘ ‘ fengewalt gezwungen wurden, 

> eee ti coy 2% ‘ See tae " rey ‘ sich selbst und ihre Kollegen 
bi veg oi Sea y frit Aes ere 4s 2 = einzumauern. 

mere ee sae" Mee cient 3 oe ay | 

BB , j Go Wine BS tae ie Ly et ae Der Deutsche Gewerkschafts- _ 
ee Tats te Bogs wie gS: pe ft past 2S, : bund ruft alle Arbeitnehmer im 

. ‘ WP sotr mr a nz A ~ =... . Bundesgebiet und Westberlin 
. =e i . : auf, sich andervom Kuratorium 

j ‘ ? ae , aes Unteilbares Deutschland vor- 

. ‘ . i geschlagenen Schweigeminute 

5 ‘ a . ; am 13. August, mittags 12 Uhr, 
Me : i Sikes gh geschlossen durch Arbeitsruhe 

. . a ~~... % und Verkehrsstille zu beteili- 
mm * pas . ee $ Sap gen, um damit die untrennbare 

: es : fe é . * Gemeinsamkeit mit unseren 
ee eas ‘ Landsleuten jenseits der Mauer 

Fd re ‘ 3 und jenseits der Todesstreifen 

ce ; e zu demonstrieren. Das deut- 

¥ ae ‘ sche Volk wiinschtnichtssehn- 
ne. a tee a : licher, als in Frieden arbeiten 

A a ‘ P und in Freiheit leben zu konnen 
a f . : und fordert, daB endlich sein 

aa Recht auf Selbstbestimmung 
i = nace ‘< anerkannt wird. 

ee, % »Die Mauer muB weg", das ist 

. : die einmiitige Meinung der Mil- 

s lionen Menschen in der Welt, 

: die selbst noch unter der Dikta- 

° "ee tur schmachten und die Ver- 
aes wirklichung der Menschenrech- 

* SO: Hh ™—"_ |_~—s te erstreben. 

| = i. -~_2 wen * 

3. “ ws wu ” »,Die Mauer muB weg", das ist 

+> We yl ara die Forderung des Deutschen 
ae ae ee ? ; i Gewerkschaftsbundes, die er 
: ; ore : Teg no emcee > » zugleich im Namen der nieder- 

Fok - ‘ a ; & gehaltenen, zum Schweigen 

z age Tek & ZS *”  verurteilten Arbeitnehmer- 
Fie & ae F ~~] schaft Mitteldeutschlands er- 

cee ne 4 hebt. 

2 :



Ww a der Postbote hat nicht mit dem Pflug ser Erde, es liegt - im Lesebuch. Dem Post- deiner Kameraden verbinden! Du kannst nur der Gesinnungen, der Denkweisen wegen, die 

ne. aus Birkenholz gepfliigt. Wie kame er auch boten begegnen wir, wenn wir in dem Lese- mit ihnen siegen — oder mit ihnen untergehen!"" von den Lesebuch-Prachtmenschen dieser 

der dazu, solch eine berufsfremde Beschaftigung buch fir Berliner VolksschulabschluBklassen Lesebuch-Welt vorexerziert werden? Ach ja, 

auszudben. Er und der Pflug haben nur inso- mit dem verheiBungsvollen Titel ,,Fahrt ins Ihr meint, das klinge verdachtig nach Nazi- man kénnte sich schon denken, daB es heute, 

rch fern etwas miteinander zu tun, als sie aus dem- Leben“ blattern. Der Birkenholzpflug ist ein Deutschland? Da seid Ihr auf der richtigen daB es in der Bundesrepublik Deutschland im 

dey selben Land stammen. Wir werden es gleich dichterisches Erzeugnis, das uns sogar in zwei Spur; dieses Heldenlied vom Briickenbau, ver- Jahre 1962, Leute gibt, denen solche beschei- 

ind kennenlernen, Lesebiichern fiir die Dreizehn- bis Fiinfzehn- faBt von Heinrich Lersch, ist zum erstenmal denen Postboten, solche, ,verniinftigen“ Arbei- 

= jahrigen vorgefiihrt wird. Es ist ein merkwirdi- 1940, also in der Hitlerzeit, in einem ,, Deutschen termitter, solche heldischen Vorarbeiter ganz 

TIM Der Postbote sieht so aus: ges Land, dieses Lesebuch-Deutschland. Da Lesebuch fiir Volksschulen" erschienen. Aber nach dem Herzen modelliert sind. Und da liegt 

1d- Er hatte kaum einmal einen Schirm und im schreiten die Bauern wuchtigen Schrittes und ein Arbeitskreis Berliner Lehrer, der sich daran auch die Gefahr. Gesinnungen, Wertungen 

Winter keine Handschuhe. Fir das argste in dem BewuBtsein, daB Pfligen ,,eine heilige gemacht hat, unsere Schullesebiicher einmal gehen in Kinder, in junge Menschen ein, ohne 

Wetter war ihm von der Natur eine unsicht- Tat" ist, hinter dem selbstgezimmerten Pflug kritisch zu mustern, und dessen Bericht unsere daB sie es gewahr werden. Zudem ist der 
bare, undurchlassige Haut gegeben. Doch ist's her, der selbstredend nur von Pferden oder Beispiele entstammen, hat es noch im vorigen Schwindel, sind die Verfalschungen der Wirk- 

It keineswegs so, als hatte der Ehrenwerte ein Ochsen gezogen wird. Traktoren gibt es nicht Jahr in fiinf von elf untersuchten Lesebuch- lichkeit ja auch nicht immer so handgreiflich, 

uu- Getue und Geprahle mit seiner Leistung ge- in diesem Deutschland und auch keine Mah- werken gefunden. Und dazu bombastische daB es jeder auf Anhieb merkt. 

it habt. Ich habe noch wenige Menschen gese- maschinen oder gar Mahdrescher. Wenn.das Schilderungen wie diese: 

2 hen, welche gleich selbstverstandlich und hei- Korn reif ist, wird es mit der Sense geschnitten, Wenn Ihr auch der Meinung seid, daG falsche 
NS ter ihren Arbeitssack auf Gottes Erdboden wahrenddessen die Bauern dariiber sinnieren, »Durch Nebelbanke sehen wir den Gang der Weltbilder - mégen sie nun gutglaubig oder 

uf — herumtrugen... Was fiir ein Gehalt hatte die- daB sie mit ihm ,,Geist und die in ihm bedingte Schlacht: Eisen spritzt und spriiht wie Flam- aus unlauteren Absichten geschaffen werden, 

ji- ser Mann? Nach verzwickter Ausrechnung eine wahrhaft soziale Tat‘ ernten. Die Arbeiter im menwerfer, Menschen wihlen Rinnen auf wie - nicht in Schulbiicher gehéren, dann helft mit, 

Woche unter 19 Mark, die andere uber 19 Mark. Lesebuch-Deutschland sind zwar arm, aber Schiitzengraben..." sie auszumerzen. Unterstiitzt die Arbeit der 

}O- —_... Ich habe ihn nie klagen gehért, dafiir sprach ehrlich, rihrend bescheiden und trotzdem weltaufgeschlossenen Lehrer, die sich um die 

in 7e& manchmal gern von seiner Kuh und seinem glicklich. Es fallt innen nicht ein, um Lohn und Und so etwas soll nun Vorbereitung auf die Schulbicherreinigung bemiihen! Seht Eure 

. kleinen Enkel... Deutschland, mit welch gu- héheren Lebensstandard zu kampfen, und wenn Arbeitswelt sein. Glaubt Ihr, Ihr ,,aufwarts‘- eigenen Biicher und die Eurer Geschwister 

in tem, getreuem, bescheidenem Menschenmate- irgendwer so vermessen ist, daran zu denken, Leser, die Ihr selbst als Lehrlinge, als junge durch und achtet zunachst einmal darauf, was 

1S- rial bist du gesegnet!"* daB ein begabter Arbeiterjunge auch einmal Facharbeiter, als kaufmannische und tech- darin uber die Arbeitswelt, also Uber Betriebe, 

in. | héher hinaufkommen, daB er in die weite Welt nische Angestellte in dieser Welt tatig seid, Berufe, Arbeitsvorgange, Arbeiter, Meister, 

Und vom Pflug wird gesagt: hinausgehen sollte, dann erklart die recht- daB man so darauf vorbereiten, so dariiber Unternehmer, Gewerkschaften, Wirtschaft, 

e- ' ,,Der Bauer zimmert ihn selbst aus Birkenholz, schaffene und verninftige Arbeitermutter: informieren kann? Ich glaube es nicht. Ich halte Wirtschafts- und Sozialpolitik, gesagt wird. Und 

ik die Eisenteile dazu nur holt er sich vom dieses Lesebuch-Deutschland fiir ein genauso wenn Ihr etwas findet, was Eurer Meinung nach 

n- ; Schmied und die Rader vom Wagner." »Was soll der Junge in der weiten Welt? verlogenes Gebilde, wie die ,,Welten“ es sind, nicht stimmt, oder wo Ihr Zweifel habt, dann 

Bicher lesen? Kranke Augen bekommen? die von den Heimatschnulzen- und Traum- schreibt es ab und schickt es an die Redaktion 

a3 : Wie kaum anders zu erwarten, ist der Bauer, Andere Menschen mit seinem Wissen qualen? fabrikanten produziert werden. Vielleicht sagt des ,,aufwarts". Ein andermal wollen wir uns 

f- _ der solchermaBen seinen Pflug herstellt, ein Wenn die Schneestiirme kommen, Herr Lehrer, Ihr: ,,Das nimmt ja doch keiner ernst. Darauf damit beschaftigen, wie die Lander und Men- 

a _ deutscher Bauer. Nun wird man freilich sowohl ist nur ein warmer Herd im eigenen Hause gut. ware zu antworten: ,,Hoffentlich!"" Wirden die schen der fernen Welt, wie Indien, Afrika, Siid- 

? auf den Feldern der Bundesrepublik, wie bei Der Junge kommt ins Werk, und wenn er ein Fiinfzehnjahrigen in Berlin das ihnen vorge- amerika, in unseren Schulbiichern erscheinen. 

nm den Deutschen éstlich der Elbe, wie in der geschickter Handwerker wird, so ernahrt die setzte Postboten-Leitbild ernst nehmen, wir- Auch da werden wir finden, da8 manche 

Landwirtschaft der deutschsprachigen Gebiete Sache ihren Mann und Weib und Kind dazu. den ihre Altersgenossen in Oberhausen und Schulbuchverleger und -autoren die jiingsten 

jenseits unserer Grenzen diesen Bauern mit- Mehr darf niemand sich vom Leben wiinschen!" Duisburg sich von dem PK-Bericht iiber die zwanzig oder gar fiinfzig Jahre verschlafen 

S- samt seinem selbstgezimmerten Gerat aus Wenn es aber hoch kommt, dann ist der Arbei- Hochofenschlacht gruselig machen lassen, haben, genau wie jene, die uns den Birkenholz- 

Birkenholz umsonst suchen. Und zur Ehre der ter ein Held, der taglich auf dem Schlachtfeld dann hatte die Postin Berlin noch argere Nach- pflug und den braven Postboten prasentieren. 

mM = ~ Postverwaltung und der zustandigen Gewerk- der Arbeit (Unfallverhitungsvorschriften gibts wuchssorgen und die Gutehoffnungshitte 

in { schaft darf wohl auch unterstellt werden, daB im Lesebuch-Deutschland nicht!) sein Leben bek&me kaum noch Lehrlinge. Wenn so etwas Auch Schulbiicher sind Menschenwerk, man 

wir auch den braven Postboten ohne Regen- riskiert. Und dann redet etwa der Vorarbeiter aber nicht ernst genommen werden kann, war- muB sie kritisch lesen. 
2B schirm und Handschuhe und mit 19 Mark beim Briickenbau so zu sich: um steht es dann in Schulbiichern? Warum 

r~ ; Wochenlohn zum mindesten im Bereich der wird jungen Menschen, die doch auf das Leben 

‘e__ Bundespost nicht mehr antreffen. Dennoch » Soldat Welters, du stehst hier, General ber vorbereitet werden sollen, von Literaten, die 

_ existiert das Deutschland, in dem es so etwas die Arbeitsschlacht, aber andern kannst du durchweg ihre groBe Zeit wahrend des Dritten 

ry i gibt. Wir suchen es umsonst auf der Karte von auch nichts am Verlauf, du kannst nur dein Reiches hatten, eine Arbeitswelt vorgehalten, 

e Mitteleuropa, es liegt iberhaupt nicht auf die- Leben, eingesetzt in das Werk, mit dem Leben die es nicht oder nicht mehr gibt? Vielleicht Cato 
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iG aed ard J i 5 SOLIDARITAT 
ny be) F ‘ am F\IGTA® Aktion der deutschen Gewerkschaften Schutz der Demokratie ist Aufgabe des Vorstand des IBFG fordert 

- 7 ghee ee uae Bias fiir die algerischen Gewerkschaften DGB Freilassung Heinz Brandts 

Sones er. =e 
1 ! ee een Der Bundesvorstand des Deutschen Gewerk- Der BundesausschuB des Deutschen Ge- Die sofortige Freilassung des westdeutschen 
? : . schaftsbundes hat als Ausdruck der inter- werkschaftsbundes hat auf seiner Sitzung Gewerkschaftsjournalisten Heinz Brandt, der 

fetes tes oat Seals perl nationalen Solidaritat und zur Férderung des am 24. Juli 1962 in Diisseldorf folgenden im vorigen Jahr in die Sowjetzone verschleppt 

J : of a - Di ae aaa ES *  kollegialen Verhaltnisses zwischen den Arbeit- BeschluB gefaBt: und vor kurzem in einem Geheimverfahren zu 
' \ ae ore tea ps “% *  nehmern von Algerien und der Bundesrepu- 13 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, forderte 

oa Z oe ce blik eine Solidaritatsmarke zugunsten der der Vorstand des Internationalen Bundes 

t | 4 i i ‘ | E mannigfaltigen und schwierigen Aufbauarbei- Bei Gefahrdung der demokratischen Grund- Freier Gewerkschaften (IBFG) auf seiner Ber- 
: ee Op... See wn f x ten der Algerischen Gewerkschaft (UGTA) ordnung oder der demokratischen Grund- liner Tagung am 3. und 4. Juli 1962. Der Vor- 

- a -— pz ausgegeben. rechte sowie bei Gefahrdung der unabhan- stand bekundete seine Entriistung vor allem 
= PSE 4 NGTA Die Kollegen in Algerien begriBen es, daB ihre gigen Gewerkschaftsbewegung ist es dber die Verschleppung Brandts bei der Er- 

; ; ‘3 Ay eo (SR oes Bas deutschen Kollegen sie in ihrer Aufbauarbeit Aufgabe des Deutschen Gewerkschafts- fillung eines gewerkschaftlichen Auftrags, 

: 2 SGUCARHALTURALGESHEN—— ej der Beseitigung der Not, die die algerischen bundes, zu einem allgemeinen Streik auf- tiber die ihm zuteil gewordene Behandlung 
= i rwe Arbeitnehmer und ihre Familien durch den zurufen. und iiber die ,,unerhérte“ Strafe, zu der er ver- 

; iahrelangen Krieg erleiden muBten, unter- urteilt wurde. 

»aufwarts", illustrierte Zeitung des Deut- stiitzen. Die deutschen Arbeitnehmer, ihre Gewerk- 

| schen Gewerkschaftsbundes fiir junge Die maBgebenden Gewerkschafter Algeriens schaften und der Deutsche Gewerkschafts- 

_ Menschen. Erscheint im Bund-Verlag erwahnten wiederholt, daB sie groBen Wert auf bund sind berechtigt und verpflichtet, 

! GmbH., Kéin-Deutz, SchlieBfach 6. Ver- den Vertrieb in den Betrieben und Bios legen, notwendigenfalls mit allen ihnen zu Ge- Im vorigen Jahr unterbreitete der IBFG den 

lagsleiter: Wilhelm Biedorf. weil dadurch die deutschen Arbeitnehmer auf bote stehenden Mitteln fiir die Erhaltung Fall Heinz Brandt dem Sekretariat der Ver- 

Verantwortlich fiir Inhalt und Gestaltung: die algerischen Probleme aufmerksam ge- des freiheitlichen, demokratischen und einten Nationen und erhob Anklage wegen 

Hans Dohrenbusch. Tel. 83881. ,, aufwarts"' macht werden. sozialen Rechtsstaates eizutreten. Verletzung der Menschen- und Gewerk- 

! erscheint monatlich einmal. Bestellung Die Solidaritatsmarken werden von den schaftsrechte. Spater reichte er beim Inter- 

durch die Post. Bezugspreis durch die Gewerkschaften zum Preise von 20 Pf das Nur dort, wo die Demokratie sich frei und nationalen Arbeitsamt eine Beschwerde gegen 

! Post vierteljahrlich 1,50 DM einschlieBlich Stick verkauft. sozial entfalten kann, gibt es eine freie, die Sowjetunion ein, da sie die fiir die Sowjet- 

_ Zustellgebiihr. Unverlangt eingesandten Der Bundesvorstand des Deutschen Gewerk- unabhangige Gewerkschaftsbewegung; zone verantwortliche Macht ist. Nach dem Ge- 

_ Manuskripten muB Rickporto beigefiigt schaftsbundes erwartet, daB sich alle Gewerk- wie es nur dort, wo eine freie, unabhangige heimverfahren unterbreitete der IBFG dem 

| werden. Kupfertiefdruck: DuMont Presse, schaftsmitglieder an dieser Aktion beteiligen. Gewerkschaftsbewegung wirken kann, eine Internationalen Arbeitsamt zusatzliches Ma- 

| Kéln. Obt Solidaritat! Demokratie gibt. terial. 
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junges forum ’62 j 

: 
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Ruhrfestspiele i 
: Recklinghausen SC } 

IF ose »junges forum '62‘" hat sich in diesem Jahr dungsstreben vorhanden ist, das —- wenn es in ee | e 

innerhalb der Ruhrfestspiele Recklinghausen geeigneter Weise geweckt wird - weit Uber 2 P] 4 P 

einen hervorragenden Platz erobern kénnen. eine einseitige berufliche oder auch schulische < oe | 

Ausbildung hinausweist. In dieser Jugend A a | 

Junge Menschen aus allen Bevélkerungs- scheint die Einsicht in die Notwendigkeit einer ] 4 

schichten - junge Arbeitnehmer aus den lebendigen Verbindung von Bildung und Aus- “he . ¥ Ld " 

Betrieben und Verwaltungen, Schiler mittlerer bildung — als einer lebenswichtigen Frage fir oo F ra Pw | | 

und hdherer Lehranstalten, Studenten der den einzelnen und fiir unser ganzes Volk - weit ‘ “= ae Sarl © 

Akademien und Universitaten - haben das starker vorhanden zu sein, als ihre Kritiker es 7a . * Wig = 

Angebot des jungen Forums aufgegriffen und wahrhaben méchten. . SS y ri . @ } 

sind in so groBer Zahl nach Recklinghausen »,junges forum '62'“ ist bei allen seinen Bemii- “3 | ¥ 

gekommen, da®B geradezu von einer neuen hungen von der Voraussetzung ausgegangen, _ J 

Besuchergruppe der Ruhrfestspiele gespro- daB der junge Mensch — insbesondere der junge aenaiil 

chen werden kann. Zieht man in Betracht, daB Arbeitnehmer - der Anregung und Hilfe be- $ Bt i 

ein groBer Teil dieser jungen Besucher neben darf, wenn er sich aus dem einseitigen Ein- a 

der Eintrittskarte vielfach Lohnausfall, minde- gespanntsein in die zweckgebundene Arbeits- iia 2 ae 

stens aber erhebliche Fahrtkosten selbst zu welt und aus der schleichenden Manipulation 5 a 

tragen hatte, so mag sich der Leser seinen durch die Freizeit- und Konsumgiterindustrie i g ‘ 

eigenen Gedanken uber die Bildungsbereit- befreien will. it i Fa 

schaft der heutigen Jugend hingeben. Es wollte den jungen Menschen bei seinen be 4 | 

So erfreut die Trager des jungen Forums, die ersten Schritten zu dieser Befreiung begleiten, . : 

Hauptabteilung Jugend des Deutschen Ge- ihm die Méglichkeit der Diskussion und des i : 

werkschaftsbundes und das Jugendamt der Vergleichs seiner eigenen kulturellen Bemi- \ : 

Stadt Recklinghausen, liber diesen groBen Zu- hungen auf den verschiedensten Gebieten der is vs ba z 

spruch sind, so wissen sie doch sehr genau, Jugendarbeit geben, ihm aber auch die Begeg- i p ' f 

daB der quantitative Erfolg allein kein MaGstab nung mit dem Kunstwerk erméglichen und so Fe ¥ ‘ a 

fir ihre kulturellen Bemiihungen sein darf. den Versuch wagen, ihn zur Auseinanderset- ae ; = 2 

Sie finden sich demgegeniber jedoch in ihrer zung mit den kulturellen und geistigen Aus- 3 ; zy ‘ v4 ey 

Grundauffassung bestatigt, daB in weiten Krei- sagen unserer Vergangenheit und Gegenwart 1 ae , 4 y oi aa 

sen der jungen Menschen von heute ein Bil- zufiihren. 4 

Ernst Schroder als ,,Die Pest‘ in ,,Belagerungszustand" und sein junger Gegenspieler el 

»»Diego", Helmut Griem esi, Nast Sees * eS : 

* = E Die Querpfeifer* aus Hagen 

Ng & fo bd 
Pi St he 
es if 

ny. le “4 
4 i 

Pe 7 
3 4 i -—. r 

rs may wv ae” 

; \\ i = f Schon die Eréffnungsveranstaltung ,,junges An den zehn Wallenstein-Seminaren im 

: 2 » - , forum '62‘“ war ein Wagnis, das iberraschte. dugenddorf Recklinghausen, die sich mit der 

ri a; ij Bei absoluter Stille in der groBen Vestland- Person Wallensteins und seiner Zeit, mit der 
a * 7 [fe halle hérten mehr als 900 junge Menschen Auffassung Schillers und seines Werkes sowie 

ry V ( Lyrik unserer Zeit, die von auslandischen Stu- mit dem Entstehen der Inszenierung von Hein- 

Ea 6 ~~ denten in ihrer Muttersprache und von Schau- rich Koch in Vortragen und Diskussionen 

# bad =f spielschiilern in deutscher Ubersetzung ge- befaBten, nahmen mehrals300 junge Menschen 

ant 4- sprochen wurde. Die gleiche Aufmerksamkeit jeweils fiir die Dauer von drei Tagen teil. 

“s ee P schenkten die Zuhérer den Spirituals von Vera 

. be | a F “ £ Little, einer groBartigen amerikanischen Sange- Der erstmalige Versuch, in Verbindung mit den 

a a rin, sowie der zeitgenéssischen Musik von Theaterauffiihrungen Seminare durchzufiih- 

rae yf - 4 < yp — ff Igor Strawinskij und Darius Milhaud. ren, ging davon aus, daB die Erlebnisfahigkeit 

eS dl ae x GréBer als in den vergangenen Jahren war der des jugendlichen Zuschauers fruchtbar gestei- 

ee ~ * ; Besuch der Kunstausstellung der Ruhrfest- gert werden kann, wenn er sich denkend und 

“See a A spiele, deren diesjahriges Thema: ,,Idee und urteilend mit Form und Inhalt des Stiickes be- 

Be = Vollendung", besonders von der Jugend be- schaftigt. Hierzu bot sich die Wallenstein- 

gru8t wurde. GroBen Eindruck auf die vielen Inszenierung besonders an. 

P . jugendlichen Besucher machte die Fotoaus- 

~ a stellung von Robert Capa, ,,Menschen im Dieser Gedanke - ,,politische Bildung auf 

if mS Krieg". héchster Ebene zu_ betreiben“, wie ein 

y~~ Im Mittelpunkt des diesjahrigen Programms Theaterkritiker es nannte — wurde in weiteren 

des jungen Forums stand die Wiederaufnahme Stadten Nordrhein-Westfalens aufgegriffen. 

a der Festspielauffiihrung des Vorjahres, die An den auswartigen Seminaren nahmen mehr 

Wallenstein-Trilogie von Friedrich Schiller in als 600 Jugendliche teil. Den Abschlu8 der 

der Inszenierung von Heinrich Koch. Es ist der Seminare bildete fiir alle Teilnehmer der 

ie ci groBziigigen Unterstiitzung der Landesregie- Besuch der Wallenstein-Auffiihrung. 

eeeed aes Bi Mie rung und des Kultusministeriums von Nord- 

F mas es ——~ rhein-Westfalen zu verdanken, daB die ins- Die zweite Gruppe von Veranstaltungen um- 

i - > mame x gesamt 14 Vorstellungen ausschlieBlich der faBte weitere Auffiihrungen fiir die Jugend 

7 - reas ies = Bae mee < > Jugend vorbehalten werden konnten. Fast aus dem Spielplan der Ruhrfestspiele. Neben 

i 3 ee te (ee A bs eee mehr als 15000 jungen Menschen wird die Auf- der Festinszenierung ,,Romeo und Julia" von 

ie men fe ee 5. ll z = , fihrung dieses groBen dramatischen Werkes, William Shakespeare, die Karl Heinz Stroux 

stare wren en 6 eee ata me eae das in seinen aktuellen Beziigen so eindring- besorgte, stand die dritte Eigeninszenierung 
3 ETS Bint anes Oe ag lich dargestellt wurde, ein un s Er- Der Bela szustand" von Albert Camus SN eine ee ee ee act ee darge wurde, ein unvergessene oH gerungszustar u 

ae A een eg Sie in ES 4 Pee lebnis bleiben. in der Regie von Hans Lietzau. Unter den Gast- 
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Wenn es voll ist, dann muB man sich zu helfen wissen Kabarett der Gewerkschaftsjugend aus Berlin 

Die ,,Stichlinge“* aus Hamburg 

spielen, von denen ebenfalls Jugendauffiih- Den AbschluB des jungen Forums bildete das 

: rungen in das Programm des jungen Forums politische Kabarett unter dem Titel ,,Narren, 

; tibernommen wurden, ist das erste Biihnen- Henker, Komédianten“. Die besten Kabarett- 

E werk von Siegfried Lenz ,,Die Zeit der Schuld- gruppen der Gewerkschaftsjugend aus Berlin, So 

losen“ zu nennen, mit dem Imo Moszkowicz in Hagen und Hamburg hatten in viertagiger Probe fi FD 

Israel einen groBen Theatererfolg buchen ein Programm erarbeitet, das in Aussage und 4 . , = ee 

konnte. ,, Andorra“ von Max Frisch in der groB- Darbietung ein stiirmisches Publikum fand. Pd d . 

artigen Inszenierung von Fritz Kortner und Unter der Regie von Horst Braun und Konrad , SI » I 4 

»,Die Weber“ von Gerhart Hauptmann unter Hammer sowie der musikalischen Begleitung 7 “4 

der Regie von Hans Schalla beschlossen das von Horst Timpelan wurde dieser Abend ein 

Theaterprogramm. Uber11000 junge Menschen voller Erfolg. Alle Beteiligten erbrachten den O 

nahmen an diesen Auffiihrungen teil. Es darf Beweis, daB die kabarettistische Form in tiber- > 

nicht verschwiegen werden, daB mehr als zeugender Weise auch von Laien gemeistert * 

5000 Kartenbestellungen fiir die Jugendauf- werden kann. a 
fiihrungen abgesagt werden muBten. i” A 

Betrachtet man riickschauend das Ergebnis b 

In der letzten Gruppe der Veranstaltungen der Bemiihungen, die das junge Forum in die- A j 

nahm in diesem Jahr das Jazz-Workshop- sem Jahr unternommen hat, so muB gesagt | 

Konzert des Norddeutschen Rundfunks unter werden, daB ,,junges forum '62‘“ im Rahmen i 

Leitung von Hans Gertberg einen hervorragen- der Ruhrfestspiele einen Stand erreicht hat, der 

den Platz ein. Dieses Konzert, das fiihrende ein Zuriick nicht mehr zulaGt, sondern die Ver- 
Jazz-Musiker aus vielen Landern Europas und anstalter verpflichtet, diesen beschrittenen 7 

aus Nordamerika zusammenfihrte, bot den Weg auch kiinftig weiterzugehen. } i 

Kiinstlern die einmalige Gelegenheit, mitein- i 
ander zu musizieren, die sich unter normalen Horst Friese 
Umstanden fiir sie nicht bietet. Die kiinstleri- 

sche Qualitat dieses Konzertes, in dem modern 

jazz in groBer Besetzung und in kleinen For- 

mationen in so hervorragender Weise gespielt 

wurde, hatte ein groBartiges Publikum aus Pa 

ganz Nordrhein-Westfalen zusammengefihrt. 
Das Ergebnis einer intensiven dreitagigen 

Probenarbeit wurde von den 2000 jungen y) rd 

Besuchern mit groBer Zustimmung entgegen- Fotos: Rosmarie Pieper 1 - Hans-Helmut Ey 

genommen. Bauer 4 - 
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Vierte Jugendkonferenz der Gewerkschaft NGG in Duisburg . 
; 
: 

D* vierte Gewerkschaftsjugendkonferenz Am ersten Konferenztag entbrannte zu Beginn fast 12000 jugendliche Mitglieder teilnahmen. fellos bei den jungen Menschen zu einer echten 

der Gewerkschaft Nahrung-Genu8-Gast- eine lebhafte Geschaftsordnungs-Debatte. Weiterhin fiihrte man zahlreiche Jugendleiter- Forderung geworden. Trotz intensiver Schu- —~ 

statten, die vom 6. bis zum 8. Juli 1962 in der Blitzschnell erfolgten Abanderungsantrage. Ein lehrgange auf Bundesebene durch; einige Ju- lungsarbeit der Gewerkschaft Nahrung-GenuB- 
herrlichen Sportschule in Duisburg-Wedau Sprecher gegen den Antrag, Abstimmungen, gendfunktionare besuchten Akademien; rund Gaststatten forderten die Jugendlichen noch 

durchgefiihrt wurde, begann zweimal mit Zwischenrufe, Beifall und wieder Abstimmun- 500 Jugendgruppenmitglieder aus allen Teilen mehr Méglichkeit der Schulung in ihrer Orga- 
Handel. Einmal mit drei Werken Ha&ndels, gen. Es muB den Delegierten bescheinigt wer- der Bundesrepublik waren nach dem 13. Au- nisation. 

vorgetragen von einem ausgezeichneten Duo, den, daB sie ausgezeichnet auf der Klaviatur der gust in der deutschen Reichshauptstadt Ber- Es gab aber noch ein anderes Problem. Es 

dann gab es einen kleinen Handel zwischen parlamentarischen Ordnung zu spielen verstan- lin. Hier sollten sich die Teilnehmer an Ort und wurde von allen Sprechern erwahnt. Die Ju- 
dem Jugendsekretar in der Hauptverwaltung den. Wurde es mal zu ernst, dann kam prompt Stelle iber den Widersinn der deutschen Tei- gend klagte dariiber, daB die Erwachsenen sie 

der Gewerkschaft Nahrung-GenuB-Gaststat- ein Zwischenruf und aller Ernst léste sich in lung informieren. Die internationalen Bezie- einfach nicht ernst nehmen; ja, manerschwere — 

ten, Uwe Temme, und dem Bundesjugendse- befreiende Heiterkeit. Wirklich, das war vor- hungen der jungen Lebensmittelarbeiter wur- ihnen oft die Arbeit. Besondere Klage erho- — 

kretar des DGB, Edmund Duda. Uwe Temme bildlich! Hier zeigte sich der Erfolg der staats- den verstarkt. Zur Zeit bestehen im Bundesge- ben hierbei die Betriebsjugendsprecher. Das 

hatte in seiner BegriiRungsrede spaBig bemerkt, birgerlichen Schulung in der Gewerkschafts- biet 100 Jugendgruppen der Gewerkschaft sollte doch zu denken geben! t 

daB er sich besonders freue, weil Edmund jugend. Nahrung-GenuB-Gaststatten. Zerstreuung von der intensiven Konferenz- 

Duda auch den Weg zu einer kleineren DGB- Ein groBer Teil des Geschaftsberichtes von arbeit fanden die Delegierten bei der Hafen- 
Gewerkschaft gefunden habe. Edmund Duda Wir brauchen mehr Bildung Uwe Temme bezog sich auf das Problem der rundfahrt durch den gréBten Binnenhafen der 

erwiderte schlagfertig, daB nicht die GréBe In seinem mindlich vorgetragenen Geschafts- Berufsausbildung; bei 32 Berufsgruppen ver- Welt in Duisburg. Ein netter Abend wurde ih- 

einer Gewerkschaft ausschlaggebend sei, son- bericht konnte Uwe Temme den Delegierten standlich. Wie groB besonders einige Pro- nen von einem Jugendkabarett serviert. Be- 

dern die Qualitat der Mitglieder und Funktionare. mitteilen, daB an 385 Wochenendschulungen bleme sind, die der Offentlichkeit nicht bekannt sonders lobenswert fiir die jungen Akteure: — 

Fiinfundsiebzig Delegierte vertraten 32000 Ju- sind, zeigen diese Worte: 

gendliche dieser Gewerkschaft auf der dreita- Wir hoffen, da® sich die Lehrlingshaltung 

gigen Konferenz. Von den 75 Delegierten und einigermaBen normalisiert. Wenn man_ be- 
6 Gastdelegierten waren 15 Madchen und 60 denkt, daG fast eine halbe Million Fachkrafte 

Jungen. Sie unterteilten sich in 38 gewerbliche »lch muB dazu bemerken...“ innerhalb der letzten sechs Jahre aus dem » Aber wir miissen auch daran denken .. ."' 

Arbeitnehmer, 12 Lehrlinge und 31 kaufman- Handwerk abgewandert sind, so bedeutet das | 
nische Angestellte. Das Durchschnittsalter nur, daB eine halbe Million Lehrlinge zuviel aus- 

betrug 25 Jahre; der jiingste Delegierte war Re gebildet worden sind. Allein 900 000 Fachkrafte bo: See 
17 Jahre alt. Die Gewerkschaft Nahrung-Ge- Se ee Se unter 25 Jahren kommen aus dem Nahrungs- Soe : 
nu8-Gaststatten ist eine sehr berufsintensive eee ae 28 mittelhandwerk. Das sind 40 v.H. der Ausgebil- ee Ee | 
Organisation. In ihren Reihen sind Brauer, yrs deten. Man kann fast sagen, daB die Berufe i es Pa bee 
Metzger, Kéche, Kellner, Backer, Miller und —_ Ge. e Schlachter und Backer heute Bereitungsberufe os fe ae 5 
Hausangestellte — eben alle Berufe in der Nah- = Se fur StraBenbahnschaffner, Nietenklopfer und Ss m 
rungsmittelwirtschaft - organisiert; insgesamt ae tae Autolackierer sind. Diese Umstande sollten Vey. 2 

also 32 Berufsgruppen. ‘ ~~ : doch allen an der Berufsausbildung interessier- = 2 

So ist das Feld der Probleme besonders stark ba ten Stellen zu denken geben." a ; 
auf die Berufsausbildung in dieser Organisa- “Es Es erweist sich somit als notwendig, daB eine 

tion abgesteckt. Aber nicht nur allein damit Er Gesamtreform im Bereich der Berufsausbil- 
sollten sich die Delegierten befassen. Es ging £ dung vorgenommen werden muB. Ein Grund 4 } 

darum, Bestandsaufnahme iber vier Jahre Ju- as der Abwanderungen aus dem Handwerk dirf- P bs ; 

gendarbeit zu machen. ie . ten vielleicht die Angaben eines jungen Dis- P 
pease ea LN kussionsredners sein. Er erklarte, daB er nach Fi | 

Der parlamentarische Stil 8 as zwei Jahren den Beruf als Koch aus gesund- ; 

Elisabeth Ostermaier, das zustandige Vor- pees heitlichen Griinden aufgeben muBte. Wohige- \ ; 
standsmitglied fiir Jugend im Hauptvorstand 3 — e merkt mit 18 Jahren! Der junge Koch muBte | 

der Gewerkschaft Nahrung-Genu8-Gaststat- i. taglich zwélf und mehr Stunden in der Kiiche 
ten, gab mit der Bemerkung ,,Wenn unsere Ju- Ps seines Betriebes arbeiten. Das sind Berichte 7 

gend einmal ibers Ziel hinausschieBt, dann aus der Praxis unseres Handwerks. a ; 

ist das absolut kein Ungliick fiir die Organisa- Die Diskussionsredner forderten fast alle bes- f 
tion’ den Auftakt zu einer freien und unver- sere Bildungsméglichkeiten. Der Wille nach 

blimten Diskussion. Und die folgte. dem neunten und zehnten Schuljahr ist zwei- ? a 

‘



|] Comes Gomtche ave dev Gowerkechete- | CRETE aa gn genes 
5 jugend. Aus einem Vorort von Hamm iH 2. Ppa 4 at Saag PBS } i fine 7 Bos ele s3 pee? ie ei i i | i 

| | kommen ,,Die Nachtwachter", die mit sehr £iGe ) : a te Sete pee te Flag. Se ae 8 + 2 + 
/ viel Kénnen ihre Kleinkunst darbieten Piru | Baa eeale iP] { : ie ‘ 5 : Hae: . 

3 Eigutia ce Ree “Sees le : TW tel rs , Pies | em, ig Me Te eat PS i 
: teas | 7 oe feb ee Ne PNG aa ‘7s : ; i 
: 228 se } 4S 3 a Se oe: ee 5 Se w ‘ Sag 

i st e } i a bo ; aes ae bd 

: iui a bei I 
a eae bor EEL : 

, i 2a! a bed a =, " i 

sie gingen mit einer erfreulichen Unbekiim- 3 Se SS ee. - BE at ad \ a 
mertheit an die Probleme. Besonders ange- 34 , Ps of ; te = ° \ \ ‘ 

nehm: sie fanden eine einfache Sprache, und 21 W2 | F a4 f , so t 4 
jeder junge Mensch im Parkett verstand, was ey - HY eS vf 3 ; z \ 

. sie ihm als Kabarettisten zu sagen hatten. Der i ee + 5 paid , . eo V | 
7 langanhaltende Beifall war mehr als verdient. : Gar a i 4 q os i a 49 eee & r i 

In ihren Antragen stellte sich die Jugend der eS Yee a 4 : ji g a E .s on a 

Gewerkschaft  Nahrung-Genu8-Gaststatten i 1 \ 7 A " ae [ Pe i _= a 
vollinhaltlich hinter die Beschliisse der Bun- | | / i zee t J 

. desjugendkonferenz des DGB in Berlin. Die | Bi e 4 /: V4 7 3 | it 4 / 
| Diskussionen waren leidenschaftlich, aber h Aa 443 iy We j a ¢ / ft 

sehr fair und kollegial. Auch hierbei wurde der —_— r 4 4 aa 4 i u — fi 
demokratische Stil gewahrt; vorbildlich sogar. ae de 4 ; : ; } 
Verstandlicherweise bezog sich einGroBteil der H o ia, 5 ae ‘ { i : ‘ 
Antrage und EntschlieSungen auf die Berufs- Sa. 3 H — | 4 , ag oe p ~% oA iu 

ausbildung. In einem scharfen Protest wandte oe : aes | (e+e ee 
sich die Gewerkschaftsjugendkonferenz an die 22 see ieee ee A Se ee a ae ee es | 
Bundesregierung und an die Leitung der Fe a aS 4 tm - ae | 

, Hamburger Universitat, die aufgefordert wur- : a = ears S55 

| den, sich von der Rede des Hamburger Pro- et tee. 
fessors Thielicke zu distanzieren. Der Pro- a a 

| fessor hatte am 17. Juni auf einer Feierstunde % ne i 
| im Bundeshaus die Gewerkschaftsjugend diffa- ‘ ro S 

miert. ee . 3 z ° 

Jugend - Anspruch und Verantwortung 

Unter diesem Motto hielt der Soziologe Dr. ; j LR Gee ee oe 
Harry Pross das Grundsatzreferat der Jugend- t = Sey er | Wichtig: Musiker, Sanger | eee 
konferenz. Der Redner stellte heraus, daB die S 2 iz Ree und SpaBmacher u er 4 

Jugend eine Schicht unserer Bevélkerung ist, Pons ORES RS A Ne arate ah 
die in ihrem Wesen und Verhalten eigene MaB- | zy ; = oe nea z es = ts i 

stabe hat; sie steht schon auf einem eigenen oe ee pe tae ty 
geistigen Boden, muB sich aber auf Grund der ese. fs eee : oe a \ 4 Ss 
geringeren Erfahrungen zuweilen korrigieren. a; r ot ‘ wees ee aS ee eee 2 

Die jungen Menschen miissen sich sehr bald y be & wy ee % oe ee i" j * 

aber die Hintergriinde des gesellschaftlichen JN a. a8 ¢ Dr. Harry Pross, hinter ihm Uwe Temme Se \ fa 
Lebens orientieren und dabei zwangslaufig zu g : i ERR RC RE Se Pe SRE - Le ee 

der Erkenntnis kommen, da®B sie die Lebens- - i aa See as P 3 Pes 

verhaltnisse nur verbessern kénnen, wenn sie . - eee : Bs ee le we 
sich als einzelne Organisationen anschlieGBen. oo "= Ee se Be ee ae rae ee has oo” '@ 

as : : ‘ eee ewe: < pS SR é Py 
» »Wir sind jung, die Weltist offen, oduschéne, Se SaaS x Or ) 

weite Weit' ist zwar ein schénes Lied, aber es [ “ eas z eee pee 3 

verbessert nichts. Und da alles, was nicht ver- + an” Eee Z Ss ae 
bessert, in Wahrheit verschlechtert, ware es § i iil Hance = 

auBerst bedenklich, wenn jemand sich mit sol- ~ S J Zefa 7 F J 

chem Gesang begniigte."" ye SEE e 2B VL P Eeioces | 
, Sich organisieren hei&t, Anspruch auf eigene fs z. : ae as MA s 

Rechte gegeniiber anderen Gruppen vorbrin- eae ff = ¥ 3 z AN id ee 
gen. Erst die Organisation, und nur die Organi- eine AD ee See, eS : i; > 

sation, bewirkt, daB die Gesellschaft uns zur 
Kenntnis nimmt", so fiihrte Dr. Pross aus. 
Der Redner ging weiter auf die westdeutsche [ES K Ca ¥ a 
Konsumgesellschaft ein, die, nach seinen Wor- fd at 4 7 \i € f BA Ps a *, . es € a be 
ten, den einzelnen immer starker gefangen A 7 3 © ay ve ae | ere. = , * 
nimmt und geradezu riickschrittliche Tenden- a +3 - ] ‘ we A ? Be ‘Be Es . i hd z | Ei Bien, — 
zen aufweise. Den Drahtziehern des Bedirf- ‘i or R = i 4 2 Fi mse j . ¥ i 
nismarktes gelang der beste Erfolg bei der Co Prd = af 4 oa La} igi * . 
Jugend: Man hat die Jugend durch systema- yw» F . a < ; x eae ae) 
tische Werbung von einer Altersschicht zur ; 4 yp . 4) 4 fg A Ss a eel @ on pe og 

Kauferschicht gemacht. Dies beweist die aus i ; . | 4 ne : < i oo , 
dem Boden gewachsene deutsche Teenager- ~ | “ y 3 3 } 

Industrie, die den jungen Menschen schon bis Br a ey Sy Pe B F 

in den sexuellen Bereich unterworfen hat. thre ¢ Sa AN 4 a ‘S 
Opter, die sich hierbei so tiberlegen vorkom- ¢ = | bY A? ae ¢ v ase 
men, sind in Wirklichkeit unterlegen. ’ r oe | y , Cr 
Die Gefahr dieser geselischaftlichen Entwick- Li; ae 4 ri bs et / 
lung bei uns laBt sich in die Worte von Dr. : 7 ¢ @ y a = = 
Harry Pross fassen: ‘ > SET gS > AN i ~ 
Die Konsumenten-Ideologie steht der Aus- d ' ‘2 Fa BS y 
bildung der kritischen Fahigkeiten im Wege, } q 5 il Soe a ©; 
weil sie die Lebenserwartungen der Jugend = oe ya 
verfalscht und ein total unrichtiges Bild von a , SSS | 
dem gibt, was in der Gesellschaft des 20. Jahr- 2  ——_, a my 
hunderts gespielt wird. 4 fe gaan bes e 
Sie verdummt, statt zu bilden. Sie schiafert ein, z Eee oy é j 

statt aufzuwecken! ‘2 eee a ete 
- ee $ xe ; ; 

Vielleicht 1a8t sich das Ergebnis dieser Ju- Af eee ag pnt lal 
gendkonferenz in die Worte des zweiten Vor- - . 3 4 ST 
sitzenden der Organisation, Alfred Schattanik, ' pe z 
fassen, der sagte: ,,Ich bewerte diese Konfe- Ee \ ‘ 
renz in jeder Weise positiv.“ Wie sagte Edmund - : 

Duda? Es kommt auf die Qualitat der Mitglie- PO xan 

der und Funktionare an, nicht auf die Grobe S ; EEREOIES Loge es 
einer Organisation. Eben! é ¥ S, ( ae 

Dieter Schmidt ; 4 A Ries 

Fotos: Udo Hoffmann i si 
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| bs Taunus, in landschaftlich reizvoller Lage, einer kleinen Feierstunde das Lager Oberjos- Unterhaltung und Schulung steht ein Filmvor- Kollege Natscher wiinschte der Jugend viel 

bei dem kleinen Stadtchen Oberjosbach, er- bach der Jugend iibergeben konnte. Hierbei fiihrgerat und ein Projektor mit Diaserien zur Glick zu ihrem ersten Jugendzentrum und 

warb der Hauptvorstand der Gewerkschaft sprach sie dem Bund und den Landern Hessen Verfiigung. Die 300 Bande starke Lagerbiblio- sprach den Wunsch aus, daB hiermit ein neuer 

NGG ein groBes Waldgelande. Hier sollte zu- und Hamburg ihren Dank fiir die groBziigige thek erhielt gleich zum Anfang eine Bereiche- Abschnitt in der Jugendarbeit der NGG begin- 

erst ein Blockhaus fir die hessischen Jugend- finanzielle Hilfe aus. Mit einem Gesamtkosten- rung durch eine Bicherkiste, die Edmund Duda nen mége, der zur allgemeinen Aktivierung und 

gruppen gebaut werden. Nach vielen Beratun- aufwand von 500000 DM entstand ein solides, im Namen des Bundesvorstandes iibergab. durch gemeinsame Freizeiten mit auslandi- 

gen entschlo8 man sich aber zum Bau einer modernes Gebaude mit groBem Aufenthalts- schen Kollegen zur weiteren Férderung der 

zentralen Freizeit- und Begegnungsstatte fir und Speiseraum sowie Wirtschafts-, Wasch- Die Unterbringung der Jugendgruppen erfolgt Vélkerverstandigung fiihren mége. 

die gesamten jugendlichen NGG-Mitglieder. raumen und Toiletten. Fir Regentage wurde im in groBraumigen Zelten mit Campingbetten. 

Am 15. Juli war es dann nach vielen Mithen und Souterrain ein groBer Spielraum mit 4 Tisch- So kann das Lager voriadufig nur im Sommer 

Sorgen soweit, da8 Kollegin Ostermaier in tennisplatten eingerichtet. Fir die abendliche benutzt werden. Fotos: Udo Hoffmann 
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Mit den A gen eines junge Arbeiters 

i aB ich als Sohn eines Arbeiters nur Arbei- mehr zerstérte Familien gebe, niemals mehr Flichtlingshitten, ein ,,flissiger Dreck" dient von der ihr so viel sprecht? Wo ist die Religion, 

Die werden kann“ ist des jungen Franzosen deportierte Vater, niemals mehr gemordete als Zement. In Indien entsteht mitten im Urwald auf die ihr so stolz seid? Wo ist die sogenannte 

eorges Douarts realistische Erkenntnis — und Briider.* eine Kolonie fir Leprakranke, fiir diese Arm- Logik? Wozu dienen sie, wenn ihr im zwanzig- 

dann beginnt er eine Reise um die Erde, eine Das ist der Beginn seines ,,Unternehmen sten der Armen, die AusgestoBenen. Die EB- sten Jahrhundert, im Atomzeitalter, Millionen 

Reise quer durch Europa, in den ,,Zauber des Freundschaft‘; und er setzt dafiir seine Krafte vorrate gehen zu Ende, was soll geschehen? von Menschen in den unterentwickelten Lan- 

Orients", nach Japan und den USA: Sieben ein, oft bis zum auBersten, seine Gesundheit Da erscheint eine Prozession aus dem benach- dern ihren Hunger, ihre Krankheiten, ihr Elend 

jange Jahre ist er Globetrotter ums Erdenrund. und sein Leben. Er findet, weil er sucht, junge barten Stadtchen: Schulkinder bringen nach dahinschleppen laBt?"' Doch dies lebendige 

Und er ist einer, der sehen kann und sich unbe- Menschen, die wie er gegen HaB und Elend zwei bis drei Stunden FuBmarsch Weizen und Buch ist bei aller Realistik kein pessimistisches 

kiimmert um mancher Leute festgefahrene kampfen wollen, nicht mit schénen Worten, Reis, dann spenden die Parias, die StraBen- Buch. Geschrieben von einem jungen, taten- 

Meinungen so seine eigenen Gedanken macht sondern mit ihren eigenen Taten. Er findet sie kehrer, von ihrem winzigen Vorrat, die Bauern frohenMenschen, istesvollerLebenslust,durch- 

ber das, was er sieht und hért. Und wahrhaf- in einem Lager des ,,Service Civil Internatio- spenden, die Handler, die Brahmanen: Das wirkt von késtlichem Humor. Und es ist froh- 

ig, er sieht viel: Er reist nicht im Luxus des heu- nal‘, des Internationalen Zivildienstes, dessen Beispiel von Freundschaft und Verantwortung gemut, denn Douart hat mit eigenen Augen 
igen Tourismus, er wohnt nicht in den Hotels, junge Mitglieder dort einspringen, wo Hilfe ge- fiir die Kranken hat Widerhall gefunden. yall die Tausende ,braver Leute‘ gesehen in der 

| die sich in den Stadten der Welt gleichen wie braucht wird. Sie kommen aus aller Herren Lan- So ist es natiirlich nicht immer. Und Douart ganzen Welt, die Tag um Tag unter Mihen 

ein Ei dem anderen. O nein, wer sich auf dem dern, und Georges arbeitet zusammen mit 1aBt sich weder von schénen Reden noch von und kleinen Opfern darum ringen, ihre Familie 

Fahrrad in die Berge der Auvergne hinauf- Deutschen — Deutsche haben seinen Vater de- scheinbar logischen Argumenten beirren, die zu ernahren, ihre Kinder groBzuziehen und 

strampelt und in Schaferkarren ubernachtet, portiert - und Amerikanern —- Amerikaner ha- ihm nicht stichhaltig sind. Seine Kritik kennt, Menschen aus ihnen zu machen. Oh, ihre Na- 

wer die groBen Hotels héchstens betritt, um ben Nantes bombardiert und seinen Bruder bei allem Respekt, keine Tabus, auch mit dem men stehen natiirlich nicht in den Zeitungen. 

sich als Tellerwascher die nétigen Lebensko- getdtet! Aber hier sind James und Hans, die Leser selbst geht er nicht zimperlich um. Unter Sie sind viel zu unbedeutend, sie haben weder 

sten zu verdienen, wer schlieBlich mit einem Hauser fiir Ausgebombte aufbauen - und sie der Uberschrift: ,,Wenn Sie als Inder geboren ihre Frau getétet noch ihren Nachbarn, aber sie 

~ —Geldwert von knapp 4 DM und einer Eisenbahn- werden seine Kameraden. waren" laGt er inn das Leben spiiren, das ihn sind da zu Millionen. Und ein jeder kampft nach 

fahrkarte in der Tasche in Indien landet, dem Georges ist Arbeiter, er kann zupacken, er baut einige tausend Kilometer weiter siidwestlich seiner Art auf seiner Stelle, iiberall auf der 

gibt das Leben die Ehre, sich unverfalscht zu mit an Waisenhausern, Flichtlingsheimen, unserer verwéhnten Breiten erwartet hatte: Erde, damit die Welt von morgen eine Welt des 

; zeigen, in seiner farbigen Fille - und seinem Spielplatzen. Es geht uber die Grenze nach ++. Euer unerschitterlicher Glaube, euer ru- Friedens und der Freundschaft sei." 

ganzen Elend!Es prasentiert nicht die Illusionen Italien, nach Deutschland, nach Skandinavien- higer Mut helfen euch, alle diese Prifungen zu 

aus Kino und Groschenheftchen, umsonst er- und dann sucht der S. C. I. Freiwillige fiir In- bestehen. Dann werdet ihr siebenundzwanzig Andrea Schmidt 

wartet der junge Arbeiter so etwas wie ,,Ma- dien und Pakistan! Jahre alt. Siebenundzwanzig Jahre! Und damit 

haradschahs auf goldgeschmiickten Elefan- Pakistan! Gelobtes Land! Gleich in Karachi ist alles zu Ende. Also, nun sagt mir, ihr braven Georges Douart: 

ten“ in Indien, und in den USA begegnen ihm zerschmilzt der Traum vom ,,Zauber des Leute, bewegt es euch nicht, da8 wir zur glei- ,» Unternehmen Freundschaft 
weder Indianer, die auf Cowboys, noch Gang- Orients“. Man formt im Schlamm unter brii- chen Zeit Millionen fir mérderische Verriickt- Als Pionier des Friedens um die Welt - Grote- 

ster, die auf Polizisten schieBen, aber das wirk- tender Sonne Tausende von Lehmziegein fiir heiten verschwenden? Wo ist die Vernunft, Verlag, Rastatt / Baden, DM 16,80 

liche Leben ist viel iberraschender, atemberau- 

bend oft. 
Als Pakistaner unter Pakistani la6t sich der ; 

junge Douart in einer gespenstischen BuBpro- 
. zession frommer Mohammedaner mitreiBen, 

~ — eingekeilt in eine verzweifelte Menge zerlump- 

g ter Reisender stirmt er einen Dritte-Klasse- 

Wagen der indischen Eisenbahn, er wirbelt im 

| enthusiastischen Tanz indischer Bauern, er 
_ schlaft zwischen armseligen Gestalten auf dem a ae an 

: Birgersteig im grausamen Kalkutta und ist am 

Morgen von Moskitos zerschunden wie seine el n Oo n a g ru = n 

| Nachbarn, er erlebt auch pompése Parties von 

_ Europaern und sieht ins Leben bevorzugter 

_ pakistanischer und indischer Klassen — und 
_ wird traurig dabei:,,Das Schicksal der Arbeiter 

_ ist nicht besser geworden seit dem Abzug der 

Englander, nur die Herren haben gewechselt", 

_ stellt er resigniert fest. Und fiir die Europaer, 

_ fiir seine eigenen Landsleute ist er ein Arger- 
_ nis, weil er sich ,,herablaBt", mit den Einheimi- 

_ schen zusammenzuleben. A pe Schamoni ist dreiundzwanzig Jahre wohnt. Und der Kritik gegeniiber ist das ge- trage." Ja, so sind sie: unerridlich am Auf- 

; Aber Douart scheint in diesen erstaunlichen alt. Fiinfzig Seiten seines Romanerstlings radezu unfair. Wie bitte und womit soll sie bauwerk, Verantwortung nach allen Seiten, 

5 _ Landern weniger fremd zu sein als jene Rei- Dein Sohn la6t griBen", dann weiB man es, denn da glanzen? Grundhaltung ethisch. 
: _ chen, die ihr Volk und seine Not nicht kennen auch wenn man vorher nicht den Klappentext SpaB beiseite. Das Thema interessiert. Die So was gibt’s ja einfach nicht, daB ein Sohn, 
| _ und auch nicht seinen Mut der Gelassenheit, gelesen hat. Jetzt kann man sich eine Zigarette Figuren iberzeugen. Ob Uschi mit ihrem persi- wie dieser Helmuth, das alles Gberhaupt nicht 

_ seine fréhliche Dankbarkeit fiir die geringsten anziinden und die zwei Stunden fiir den Rest schen Freund, der nachtlicherweile Prigel anerkennt! 
: 4 Freuden, seine Freundschaft. Douartist schnell des Buches in Ruhe drangeben. Das dumme bezieht, weil deutsche Madchen schlieBlich fur nich will Dir hiermit bescheinigen", schreibt 

_ zu Hause bei den Fliichtlingen in Pakistan und Gefiihl - da hat einer die literarische Kletter- deutsche Jungen da sind; ob Dr. Fischer, der er in seinem Abschiedsbrief an den Vater, 
: bei Indianern und mexikanischen Wanderar- stange auf Anhieb geschafft, sitzt ganz oben, als Studienrat und erprobter Mitlaufer eine ,daB Du gar nichts mit meinem Entschlu8 zu 

_ beitern in USA, erfreut sich an der Anmutzier- toll, aber wie geht's weiter?, kann eigentlich neue Mitlaufergeneration erzieht; ob Joe, der tun hast. Er geht Dich nichts an. Ich fahre ja 

_ licher japanischer Madchen und der Erhaben- nur noch abrutschen — dieses Gefiihl ist man eigentlich Eike heiGBt, sich aber Josef nennen nicht Deinen Mercedes kaputt, stecke nicht 

_ heit ,,richtiger Indianer. Und er erzahit uns in los. muB, weil sein Vater findet, da8 Josef christ- Dein Haus in Brand, nehme Dir nicht Dein 

_ seinemBuch ,,UnternehmenFreundschaftvon —_Ich weif nicht, wie es Ihnen geht. Miristes so _licher klingt; oder Helmuth, der nicht so leben © Geschaft weg - nur den Erben, dessen Exi- 
_ deren Leben mit einer Unmittelbarkeit, wie es lieber. Wenn ich einen Roman habe, der ehr- will, wie er leben wiirde, wenn er weitermachte stenz Deinem stupiden Besitzanhaufen einen 

_ vielleicht nur ein junger, aufgeweckter Arbei- lich geschrieben ist und der mich packt, dann - diese Figuren stimmen einfach, sie stimmen verlogenen Anstrich von Altruismus geben 
_ ter kann, den weder Wissenballast noch Luxus méchte ich, unbelastet von erfahrungsbeding- ausnahmslos. (Das werden sie wohl erst dann konnte — oder die Illusion der Dauerhaftigkeit 

vom lebendigen Leben trennen und der Not und ten Zweifeln, auf das nachste Buch des Autors nicht mehr tun, wenn sich der Film dieses Deiner mit soviel Tiichtigkeit und Schufterei 
Freude mit warmem Herzen miterlebt. gespannt sein dirfen. Bei Schamoni bin ich Romans annehmen wird, was er bereits ver- zusammengetragenen Werte. Es schockiert 

Ein warmes Herz hat Georges Douart - das es. sprochen hat.) sie, wenn ein Dreiundzwanzigjahriger (der es 
_ macht sein Buch so liebenswert. Und er hat Schamoni hat etwas begriffen, was goldrichtig Ein schockierendes Buch? Es gibt Leute, die schlieBlich wissen muB!) hergeht und genau 

_ ein waches Gewissen — das macht sein Buch ist. Er beschreibt ein Milieu, das er aus dem ff das behaupten. Und sicher nicht nur, weil die- das ausplaudert, was sie nicht wahrhaben 

| zur Mahnung gegen die,,ungeheure Verirrung" kennt. Faselt sich nicht durch Operationssale, ser Joe mit der Mutter einer seiner Mitschile- wollen. Nicht etwa weil sie bezweifein, daB es 

des Krieges, zur Mahnung gegen die Midig- Raketenversuchsgelande und Ministerialbiros, rinnen ein Verhaltnis hat und sie’s auch sonst so ist. Das tun sie ja gar nicht. Aber weil es fiir 
; keit, die die Not um uns nicht sehen will. Denn sondern schildert die Aktionen und Reaktionen tiber 218 Seiten alle ganz munter treiben. sie auf der Hand liegt, daB die Achtzehn- 

_ Georges Douart zieht nicht um die Welt, um Achtzehnjabriger und ihrer Erzeuger im kon- (Etikett: Freudsche Sexualitat statt Liebe.) Zu- jahrigen so nicht bleiben. ,,Nebensachlich- 

| sich mal ein bi@chen umzusehen. Der Anfang junkturiberhitzten Treibhausklima einer bun- gegeben, die Halfte tate es auch. Aber die keiten“, sagen sie, ,, Dummejungengeschich- 

_ seines Buches ist: ,,Krieg!"* Sechzehnjahrig desdeutschen Mittelstadt. Dazu bedient sich Haufung spricht schlieBlich nicht gegen die ten. Das schleift sich ab. In zehn Jahren wer- 
| rannte er mit seiner Mutter zwischen den noch der Autor nicht komplizierter Chiffren, er Glaubhaftigkeit. Nein. Mir scheint, der Schock den sie genauso ehrbare Erwachsene sein wie 

brennenden Triimmern von Nantes umher, um schreibt vielmehr wie ihm das Maul gewachsen mancher Erwachsener rihrt viel mehr daher, wir heute."* 

den Bruder zu suchen, drei Tage und drei ist. Insofern hat ,,Dein Sohn laBt griBen“ weil sie sich hier so abkonterfeit sehen, wie sie Und da eben liegt der Hund begraben, gerade 

Nachte lang. Und dann fanden sie ihn im,,Haus garantiert keine Chance, sich irgendwo einen - tiefe Uberzeugung! - doch absolut ~nicht deshalb hat Schamoni seinen Roman geschrie- 
_ der Schénen Kiinste", wo man die Toten zu Literaturpreis unter den miBgliickten Schutz- sind. ben: weil er befiirchtet, daB die Elterngene- 

| Hunderten zusammengetragen hatte. ,,Ich bin umschlag zu reiBen. Ein Roman, in dem es wich habe eine Aufgabe“, sagt Helmuths ration damit durchaus recht behalten kénnte. 

auf die Knie gefallen. Und ich, ein Arbeiter von —_ nichts zu entziffern und in demes nichts hin- _-Vater. ,, Tausend Arbeiter, wei6t du, was das = Gerd Angermann 
sechzehn Jahren, habe ein Geliibde getan. Ich einzugeheimnissen gibt. Nicht einmal ein heiBt? Tausend Verdiener, das sind viertau- 

habe versprochen, zu kampfen, damit diese Fremdwortlexikon braucht man dazu. Das ist send Familienmitglieder, eine Kleinstadt, die Ulrich Schamoni: ,,Dein Sohn 1a6t griiBen“, 

ungeheure Verirrung aufhére, damit es niemals ziemlich toll, weil heute einigermaBen unge- von mir lebt, fir die ich die Verantwortung F. A. Herbig, Berlin, 218 Seiten, DM 12,80. 
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Der Hauptgewi 

Erzahilung von Myra Morris 

MIM argh be Ds 50 ck PR mes be ek ee See ee ee Se s ene Ff . ; 
a peste - UHR a NER cea nee Boni aie SE eat La ein unglaubiges Gesicht. ,,Wo ist Ihr Los, » 
co Ee ard 7 cS fy ie PERRET CF a Mann? Verzeihen Sie, Schwester!"* é 

Z Rees ia Ye bees baie pas EE doe Griggs zeigte mit verdrieBlichem Gesicht 
Pmt (itwt*t*~*~*~*~*~S , fa an ‘ sein Los vor. Er war plétzlich gekrankt. Er hatte 
pA be 2 eae \ 4 wy: Ys das Gefiihl, das wohlbekannte Gefihl, daB die» 

cae ea ae x ae Se i —_~_ Leute es auf ihn abgesehen hatten, daB jemand “ 
eS bo : fg ae re ™ d a oe sich dber ihn lustig machen wollte und er sich * 

, aE) 5 one | We a a, si 7 oY é Ee nicht wirde zu helfen wissen. Sein miB- ! 

- “ ss PY ad a trauischer Blick strich uber die beiden lachein- © 
Pe | . \ @ den Nonnen hin, iber den untersetzten Mr. ! 
- ' A R LS it ae Mahaffey, der unschliissig dastand, die kalten, E 

L - “oe ime e SS : ss : , ofa” kahlen Wande des Besuchszimmers und die * 
ie) pa : : : ae 4 on ae i By ae a) feine Puppe, die wei8 und golden auf dem po- |! 

y © Ny % : — Ee ee Pit 7. eo” lierten Tisch stand und unschuldig ins Leere 
7 SS : AN Ky) . ac ee ¥e yA s re : 5 - : 2) starrte. ' 

: Ma SS ‘> a Fae TI ae eae . BEN A 1Na, stimmt doch, nicht?" fragte er winselnd. 
F A M\\ SS a om | eS \. ihe x aN pao e.) ea: pis . nich krieg was fir meinen Sixpence. Nummer | 

Nw No a eee ee v4 at P3 — rao i - ae zweihundertfiinf."* 3 ‘ 
é vo es ee om s ‘ a Mr. Mahaffey verbarg seine Geringschatzung. 

+o \aeees od YS . eR al Klar wie KloBbriihe, mein Lieber!"* sagte er 
\ a 2 es BS 3 os fs herzhaft. ,,Sie haben die Puppe gewonnen, das_— 

ae “a - ist sie, Sie k6nnen sie mitnehmen!" ‘ 
aay Das war es also! Der Landstreicher trat zé- | 

gernd einen Schritt vorwarts und glotzte dann 

Die Australierin Myra Morris - die Verfasserin bliebenen Kontrollabschnitte eines Losblockes statt eines Biindels einen Rucksack trug, sah reglos, wie traumend, die Puppe an. So etwas 

des groBen Romans ,,The Wind on the Water" gleiten. ,,Es schien mir eben die beste Lésung", man ihm an, was er war: ein Landstreicher, ein hatte er noch nie gesehen. So hell und strah- 

und vieler Erzahlungen — wird in ihrer Heimat fiigte er mit einem entschuldigenden Blick in Hausierer - ein Oberbleibsel aus der Zeit, da lend, so schén und weich. Wenn er sie in seine 

vor allem wegen der meisterhaften Schilderun- Schwester Augustines Richtung hinzu, ,,die »Reisende“ mit ESnapf und zusammengeroll- plumpen Pfoten nahm, zerbrach sie gewiB wie 

gen des Lebens auBerhalb der groBen Stadte kleine Dame hierherzubringen, dié Nummer ten Decken zum Bilde der weiten, staubigen ein leeres Ei! Er holte tief Atem, streckte einen 

geschatzt. auszurufen und die Nachricht zu hinterlassen, StraBen Australiens gehérten. Seine zerknitter- schmutzigen Finger aus und beriihrte den 

daB der Gewinner sie hier abholen kann. In ten Hosen, an denen Grashalme hingen, mach- glanzenden Satin. 

dem Zelt hat’s durchgeregnet wie — wie sonst- ten den Eindruck, als habe er darin geschlafen. Die beiBt nicht!‘ sagte Mr. Mahaffey spéttisch 

was." Das Haar unter dem alten griinen Hut war so und fing an zu lachen, hielt aber plétzlich inne. 

Die beiden Nonnen nickten, immer noch be- borstig wie die Stoppeln in seinem knochigen SchluB mit der Komédie! Er fuhr mit seiner 

schaftigt mit den Ereignissen des Tages, der Gesicht. dicken, roten Hand in die Tasche und fingerte 

damit begonnen hatte, daB die Oberin und drei Wahrend er iiber die Auffahrt heranwanderte nach knisternden Geldscheinen. ,,Héren Sie 

Schwestern mit der Bahn losgefahren waren, und seine FiBe iiber den feuchten, roten Kies mal, mein Lieber - ich hatte Ihnen das gleich 

um einem Nachbarkloster einen Besuch abzu- schlurften, spahte er wie ein wachsames Tier sagen sollen: Sie brauchen die Puppe natir- — 

D* Puppe stand, an ihre Pappschachtel statten. ,,Was kommt als nachstes?" fragte von einer Seite zur anderen... Also, da war er lich nicht zu nehmen. Wie wide das denn aus- 

gelehnt, steif auf dem polierten Tisch. Mit sich Schwester Joseph gliicklich. - dieser Joe Griggs — im Begriff, etwas abzu- sehen, wenn Sie das Ding durch die Gegend 

ihrem weiBen Satinkleid und dem glatten Gold- »Auf dem Abschnitt steht J. Griggs — nichts holen. Aber was das eigentlich war, wuBte er schleppten, was? Kénnen Sie sich das vor- — 

kopf war sie wie ein leuchtender Punkt in dem weiter als J. Griggs", sagte Mr. Mahaffey, der gar nicht. Er war etwas berauscht gewesen, als stellen? ... Nein, mein Lieber. Der Ladenpreis _ 

diisteren Besuchszimmef des Klosters. Die ein Gahnen unterdriickte und durchs Fenster es ihn von der StraBe hinweg zu dem Schul- der Puppe in bar, in blankem Geld -dasistlhr — 

groBe, hagere Schwester Augustine warf einen zu der regennassen Auffahrt blickte. Ihm war sportfest der Kinder gezogen hatte, und ohne Gewinn. Drei Pfund! Wie hért sich das an? 

verachtlichen Blick auf sie. kalt. Das Fenster stand halb offen, und der recht zu wissen, was er tat, hatte er sein Kommt thnen doch gerade zurecht! Kaufen Sie 

»Ausgerechnet eine Puppel" erklarte sie Wind, der die schlaffen weiBen Vorhange hin- Six-Pence-Stiick ausgegeben. Dann hatte er in sich was Anstandiges zum Anziehen — irgend- 

streng. ,,So was Térichtes!"" und herblies, klatschte um seinen Nacken wie einem warmen Winkel unter den Kasuarine- was — bloB® lassen Sie's nicht durch die Kehle 

Sie ist wunderschén“, sagte die junge Wasser. Er blinzelte zu der Puppe, und sein Baumen geschlafen, und er hatte die trompe- laufen!"* 

Schwester Joseph mit angehaltenem Atem. rotes, gutmitiges Gesicht war plétzlich mide. tende Stimme nicht gleich verstanden, die Ohne sich lange zu verabschieden, ging Mr. 

Sie stand mit dem Ricken zu Mr. Mahaffey, der »Ein hibsches Geschenk fiir ein kleines Mad- nachher aus der Luft, aus dem Regen, aus dem Mahaffey auf die Tir zu. Er war froh, daB die 

die Puppe gebracht hatte, und ihr dralles, brau- chen“, fuhr er verbissen fort. , Aber Siekénnen sich leerenden undichten Zelt zu ihm gedrun- Angelegenheit erledigt war, und wollte so 

nes Gesicht mit den Sommersprossen und der natirlich auch Geld dafiir haben. Bickerton gen war. Doch allmahlich hatte er es dann ver- schnell wie méglich in seinen Wagen steigen 

Stupsnase war ganz verziickt. Die Puppe hatte vom Spielzeugladen wiirde die Puppe fir drei standen und mit einem pfiffigen Lacheln ge- und auf der holprigen StraBe davonfahren. 

etwas Geheimnisvolles an sich. Ihre Lieblich- Pfund zuriickkaufen." sagt: ,, Umsonst, Joe Griggs, mein Lieber! Gar Aber ach... der Ausdruck auf dem Gesicht — 

keit erhob ihr Herz ebenso wie der Anblick der Schwester Augustine streckte ihre diinne, nicht Gbel!‘* Und nun, am Spatnachmittag, war des Kerls, der dastand und auf die Puppe 

flimmernden Kerzen zwischen den MaBlieb- spitze Nase in die Luft. er mit seinem Gewinnlos in der Hand auf dem starrte, der konnte Hihner zum Lachen brin- — 

chen auf dem Osteraltar. Sie streckte einen »,Das ware wohl besser", sagte sie trocken. Wege zu dem niichternen Steingebaude, von gen... ] 

plumpen Finger aus, der rauh war von der 1 Hier bei der armen Landbevélkerung! Fiir die dem man ihm gesagt hatte, das sei das Kloster. Als das dumpfe Gerausch von Mr. Mahaffeys ; 
Arbeit, und beriihrte den weiBen Satin, und es drei Pfund kénnte man vielleicht Kleidung kau- Schritten auf der fliesenbelegten Veranda ver- 

war, als beriihrte sie einen Mondstrahi. Und fen. Irgend etwas Nitzliches!"* Er lieB den ordentlichen Garten mit den steifen hallt war, erfilllte eine kalte, erwartungsvolle _ 

das Gesicht der Puppe! Schmal und fein wie Die flatternden Gardinen am Fenster machten Orangebaumen, den an Stécke gebundenen Stille das Besuchszimmer. Schwester Joseph 

die Gesichter der kleinen Madchen, die in ein leises, raschelndes Gerausch, das wie ein Chrysanthemen und die buschigen Dahlien hérte in dieser Stille noch das Lachen von ~ 

St. Patrick in der ersten Reihe saBen. Lachelnd Lachen klang; dann war Stille im Zimmer. hinter sich, betrat ein wenig geniert die fliesen- Mr. Mahaffey und sie schamte sich deshalb. i 

bewegte sich Schwester Joseph auf Mr. Mahaf- Schwester Joseph schaute auf ihre Finger belegte Veranda und klingelte. Joe Griggs stand abgewandt da und hieltdas 

fey zu, der Regenspuren am Mantel hatte, und hinab und dachte an die kleine flache Schach- Schwester Joseph schob den Riegel zuriick. Geld in der Hand, als wisse er nicht, was er 

lieB sich auf einen Stuhl nieder. tel, die sie zu Hause gelassen hatte. Der alte Eine Kette klirrte, und die Tir ging auf. Der damit machen sollte. Durch das Fenster sah er 

Na, so ist das also“, sagte Mr. Mahaffey. Er Onkel Abe hatte sie von einem Ausverkauf mit- Landstreicher blickte angstlich an Schwester die schwarzen, schattenlosen Orangenbaume, 

stand breitbeinig vor dem Kamin und steckte gebracht und ihr geschenkt. Mit den kaputten Josephs schwarzer Gestalt vorbei in den diiste- die ordentliche Auffahrt, den kurzgeschnitte- 

seine Hande tief in die Taschen, um zu zeigen, Scharnieren und dem Schlo8, das nicht schloB, ren Korridor, auf die kleinen roten Lampen und nen Rasen, und plétzlich baumte sich HaB 

daB er sich in dem Besuchszimmer des Klo- war sie von Anfang an nutzlos gewesen. Nutz- die Figuren an der Wand und trat verlegen von gegen die Ordentlichkeit in ihm auf. Erwaraus 

sters ebenso zu Hause fiihlite wie in der Bar los - doch so wunderschén! Der Deckel war einem FuB auf den andern. seiner Holterdiepolter-Welt an einen Ort ge- 

seines eigenen Hotels, eines typisch australi- mit kleinen griinen und rétlichen Muschein 1 Ja, bitte?" fragte Schwester Joseph mit lei- kommen, wo man sich iiber ihn lustig machen _ 

schen Landgasthauses, fiinf Kilometer fluB- besetzt gewesen, und Halme von getrocknetem ser, atemloser Stimme. wollte. Mit gequaltem Blick drehte er sich 

abwarts. Er war ein guter Organisator, und er braunem Seetang hatten in der Mitte ein Muster Der Landstreicher hielt ihr das Gewinnlos hin, um. 

hatte das Gefiihl, als werfe der Regen, der so gebildet. Noch jetzt dachte sie manchmal in wobei er mit einem seiner tiefliegenden Augen » Warum sollte ich denn nicht 'ne hibsche _ 

plétzlich eingesetzt und dem Sportfest auf dem seligen Augenblicken an diese Schachtel und blinzelte. ,,Ich méchte meinen Gewinn haben. Puppe haben wollen, Fraulein?“ fragte er in — 

Schulgelande ein schnelles Ende bereitet hatte, konnte sich genau vorstellen, wie der Deckel Nummer zweihundertfiinf, auf den Namen Joe lautem, argerlichem Ton.,,Werbestimmtdenn, _ 

ein schlechtes Licht auf sein Organisations- sich in ihren Handen anfihlen wirde —- kihl Griggs, Fraulein." was ich will?“ 

talent. Wenn der Regen noch ein biBchen und rillig... »Schwester!"* verbesserte Schwester Joseph Schwester Augustine stand auf, und das héf- 

gewartet hatte, ware alles in bester Ordnung Plétzlich sah sie auf. Schwester Augustine ihn freundlich. ,,Kommen Sie doch rein!" liche Lachein, mit dem sie seinen Aufschrei 

gewesen. So aber hatte die kleine landliche stand am Fenster und zupfte ihren Schleier »Schwester!"* wiederholte der Landstreicher, tiberging, léste ihn in Nichts auf. ,,Sie miissen 

Gesellschaft zu eiligem Aufbruch gedrangt, zurick. ,,Da kommt jemand", sagte sie, indem und sein Grinsen entbléBte seine Zahne. Er jetzt gehen, Joe Griggs", sagte sie bestimmt. 

hastig waren die Lose gezogen worden, und sie sich hinsetzte und ihre langen weiBen nahm den Hut ab und folgte ihr durch den »Kaufen Sie sich was Nitzliches! Was zum 

einen Gewinn - die Puppe - hatte niemand Hande in den Armein faltete. ,,Es ist ein Mann." Korridor in das Besuchszimmer. Anziehen oder zum Essen.* Sie lachelte. 

abgeholt. »Er méchte seinen Gewinn haben - die Puppe", »/Haben Sie Hunger?" 

,,Die Losnummer ist zweihundertfinf", sagte Der Mann kam mit seltsamem federndem erklarte Schwester Joseph voll Entziicken. ,,Es »Wie’n Wolf, Fraulein. Seine blauen, ein- 

Mr. Mahaffey und lieB den Finger iiber die ver- Schritt die Auffahrt entlang, und obwohl er ist Mr. Griggs — Joe Griggs." gesunkenen Augen hatten wieder Glanz, und 
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Festor, Zeuge der Anklage 

Von Philipp Wiebe 

rst! ner machte einen komischen, koboldhaften Ein- Der Landstreicher nickte, und ein Lachein war Seitdem sich Festor als Zeuge der Anklage tung: Tisborns glattes, kaltes, gefahrliches 

inn jdruck. auf seinem knochigen Gesicht. gemeldet hatte, erschien ihm jede Nacht so Gesicht. 

os, ,Gehen Sie an die Kiichentiir, da wird Schwe- »Also — Wiedersehen", sagte er leise, zog den lang wie drei Jahre; er schluckte Tabletten, um 

ster Joseph ihnen etwas geben... Vergessen Hut, stilpte ihn sich wieder auf, weil es plétz- die Nachte durch Schlaf abzukiirzen, aber deden Morgen ging Festor dibernachtigt zur 

chi Sie nicht, das Fenster da zuzumachen und zu lich starker regnete, und verschwand. seine Erinnerungen tberwanden die betau- Arbeit, vorbei an jenem Untersuchungsge- 

tte erriegein, Schwester Joseph!" Der Regen war nicht stark, aber anhaltend. bende Wirkung. Oft wuBte er nicht, ob es wirk- fangnis, in dem Tisborn auf die Verhandlung 

die »:Nein, Schwester", sagte Schwester Joseph. Selbst unter den Kasuarine-Baumen war es lich nur Erinnerungen waren, oft schreckte er wartete; und immer zog sich Festors Kehle zu- 

nd sie lieB doe Griggs zur Vordertiir hinaus und feucht, und der Landstreicher kroch tief hinein hoch, tastete uber seine Daunendecke, dber sammen vor Ha®B. Als er endlich die Vorladung 

ch schob hinter ihm den Riegel vor. Als sie den und lag da wie ein Hase in seinem Loch. Er das weiGe Laken, um sich zu diberzeugen, daB zur Zeugenvernehmung bekam, ging er damit 

jg- angen Korridor entlanggegangen war, hatte hatte ein ganz befriedigendes Gefihl in der er nicht auf einem feuchten, stinkenden Stroh- zu seinem Direktor. 

In- er den hinteren Teil des Hauses erreicht und Magengegend, aber er fand keine Ruhe. Er war sack lag, er horchte auf die Atemziige seiner ich wuBte gar nicht, daB Sie im KZ waren", 

Mir, lehntean dem knorrigen Weinstock, als ware er schon friiher manchmal in solcher Verfassung Frau, und es war wirklich seine Frau, war nicht sagte der Direktor. 

sn, daran festgewachsen. gewesen, wenn irgend etwas ihn in Ver- Sarholz, mit dem er den Strohsack hatte teilen »Natirlich bin ich dafiir, daB solche Burschen 

tie Sie schnitt ihm in der Kiiche ein paar ordent- suchung gefiihrt hatte. Allerlei hatte ihn in Ver- miissen. In diesen Nachten gab es fiir Festor ihre gerechte Strafe erhalten“, sagte der 

o- pliche Scheiben Brot, Hammelfleisch und ein suchung gefihrt. Diesmal war es eine Puppe, Augenblicke lodernden Triumphes, er ballte Direktor. 

re paar Stiicke Kiimmelkuchen und fiillte seinen seine Puppe! Etwas Reizendes, Wundersché- dann die Hande und schittelte sie in der fried- »Peinlich ist nur, daB Ihr Name in der Presse 

kleinen Napf mit heiBem, starkem Tee. Es nes, das er herausnehmen konnte, wenn er es lichen Dunkelheit. genannt werden wird", sagte der Direktor. 

\d, waren gute Dinge, aber indem sie sie ihm sich ansehen wollte. Etwas, das iberhaupt zu » Machen wir uns nichts vor, Herr Festor: viele 

er _reichte, war sie beunruhigt und verwirrt. nichts nutze war. Tisborn, endlich hatte man Tisborn gefunden! Kunden unserer Bank werden schockiert sein", 

,Auf Wiedersehen und Gott befohlen, Joe Sorgfaltig rief er sich jede Einzelheit in Erinne- Unter dem Namen Tischer hatte er in all den sagte der Direktor. 

9. Griggs!" rung - die Tir mit dem Riegel, den kalten, Jahren unerkannt auf dem Land gelebt, als «ln meinen Augen ist es natiirlich nicht diffa- 

er Ach, der — der kimmert sich nicht um mich! ordentlichen Raum, den Tisch mit der Puppe, Gutsverwalter, und Sarholz hatte ihn entlarvt. mierend, im KZ gewesen zu sein. Aber nicht 

as | Joe Griggs taumelte gegen den Weinstock, das Fenster mit den flatternden Gardinen. Fir alle Kunden denken so wie ich, sagte der 

und sein rechtes Auge verengte sich zu einem ihn muBte es Kinderspiel sein, in das Kloster Briefe habe ich mit ihm gewechselt, telefoniert Direktor. 

g- | Blinzeln. wich bin mein Leben lang ein ziem- einzudringen. Er schob die Fie durch das sogar“, hatte Sarholz spater erzahlt. ,,Er inter- »Vielen wird es unangenehm sein, von Ihnen 

in __ liches Friichtchen gewesen." nasse Gras und kroch aus seinem Loch. essierte sich fiir einen neuen Traktor unserer bedient zu werden. Deshalb diirfen Sie es mir 

ag__ 7 Sch, tsch!"* Schwester Joseph schnalzte so, Firma. Ich fuhr dann hin, um ihm den Traktor nicht veriibeln, wenn ich Sie in eine andere 

h- wie sie es wohl tat, wenn die kleinen Jungen = vorzufiihren, und ich erkannte ihn sofort, als er Abteilung versetze, die vom direkten Kontakt 

re von St. Patrick fortgesprungenen Ballen nach- aus dem Verwaltungsgebaude trat: dasselbe mit unserer Kundschaft ausgeschlossen ist", 

ie jagten. Wir hatten alle in unsern Betten ermordet hochmitige Gesicht, die kurzen Bewegungen, sagte der Direktor. 

yy Ehrlich gestanden“, sagte Joe Griggs leicht- werden kénnen“, rief Schwester Augustine am der wippende Gang. Er kam auf mich zu, und 

hin, ich hab gesessen - einmal — zweimal - nachsten Morgen. Zwei rote Flecke brannten ich spurte, wie ich bla8 wurde. Die alte Festor nickte zu allem. Er wuBte, daB8 der Di- 

mindestens! Wegen Diebstahl - da gibt’s ver- auf ihren Backen, als sie die Kratzer auf dem schreckliche Angst war noch nicht tot. Wird rektor recht hatte, wuBte, daG er tatsachlich fir 

ih schiedene Sorten. Ladendiebstahl . . .“ gestrichenen Fensterbrett des Besuchszim- sie je sterben? — Er erkannte mich nicht, ich den Schalterdienst nicht mehr tragbar war als 

e, pes und Einbruch?“ Schwester Joseph schit- mers betrachtete. ,,Es war nachlassig, das war fiir ihn nur einer von Tausenden gewesen, ehemaliger KZ-Haftling. Er kannte die meisten 

5, _ telte den Kopf. Fenster nicht zuzuriegeln, Schwester. Das ist eine Nummer.“ Kunden gut, sie machten langst keinen Hehl 

fe Da gibt’s auch wieder verschiedene Sorten“, Diebstahl.“* mehr aus ihrer Vergangenheit. 

ie sagte der Landstreicher nachdenklich. ,,Da »,Aber die Puppe hat ihm doch gehért, und er Sarholz hatte keine Rache geiibt, war nicht mit fq 

h | gibt's..." hat die drei Pfund hiergelassen“, wandte dem Traktor kreuz und quer ber Tisborn ge- In den ersten Jahren nach dem Krieg gab es 

, | Aus dem dunklen Raume hinter ihnen ténte Schwester Joseph in warmem, ruhigem Ton fahren; Sarholz, besonnen wie einst, als er noch Respekt fiir einen ehemaligen Wider- 

. silbrig und scharf eine Klingel. ein. Sie wischte mit dem Staubtuch tiber den ihn, Festor, mit eisernem Griff zuriickhielt, als standskampfer, doch heute gab es so etwas 

d ,,Das ist fiir mich", sagte Schwester Joseph. leeren Tisch. ,,Er war ehrlich."* er sich im Steinbruch auf Tisborn stirzen kaum noch, im Gegenteil: Nur wenige Kunden 

a Sie stand so, daB sie den Eingang versperrte yEr kénnte dafir ins Gefangnis kommen", sagte wollte, weil dieser dem jungen, erschépften wirden ihre Schecks bei ihm einlésen wollen, 

$ und ihre weiten schwarzen Récke an das Holz Schwester Augustine. ,,Es war Einbruch." Miascher den Kiefer eintrat, Sarholz hatte nicht etliche wiirden vielleicht die Bank wechseln, 

r stieBen. Ihre braunen Augen waren warm und »,Da gibt es verschiedene Arten“, fliisterte ihren gemeinsamen Traum verwirklicht und sei es aus MiBtrauen oder aus schlechtem Ge- 

2  freundlich. Der Landstreicher blickte sie an, Schwester Joseph wie im Traum. ,,Einbruch- Tisborn ausgerottet, er hatte vielmehr den wissen. 

e und ein su@saurer Geschmack stieg ihm im diebstahl und... Traktor vorgefiihrt, war erst dann zur Polizei 

_@ Halse auf. Hier war jemand, der immer ver- Schwester Augustine machte ein argerliches, gegangen und hatte Anzeige erstattet. Den kalten Blick Tisborns im Nacken spiirend, 

2 | stehen wiirde . .. Wenn einer so eine Mutter fast fauchendes Gerausch, aber Schwester machte Festor seine Aussagen. Dabei hatte 

_ hatte, einer wie er... Joseph hérte es nicht. Sie war in Gedanken Es gab nicht mehr viele Zeugen fir Tisborns er das Gefiihl, auch der Richter sei sein Feind. 

7 i y ich hatt' die hibsche Puppe gebrauchen kén- weit fort, auf einer LandstraBe bei dem wan- Taten. Waringer war noch da, doch weigerte Als er im KZ gelebt hatte, war der Richter 

» nen“, stieB er argerlich hervor. Tranen der Wut dernden Landstreicher. Ab und zu nahm er die er sich, gegen Tisborn auszusagen, schrieb an schon Richter gewesen, war sogar Mitglied 

> _ und Enttauschung brannten in seinen Augen. Puppe aus der Schachtel heraus, betrachtete Sarholz: ,,Ihr muBt mich verstehen. Mein Chef der Partei gewesen, in deren Auftrag Tisborn 

’ _,,Ich sage Ihnen, ich hatt’ sie gebrauchen sie und legte sie wieder zuriick . . . Das war war auch bei der SS, und ich bin nicht mehr mordete. Festor sammelte seinen ganzen Mut 

: j kénnen.“* alles, was er tun konnte - einfach herausneh- jung genug, mir eine neue Stelle zu besor- und bezeugte die Morde, schilderte die Un- 

t wich weiB", sagte Schwester Joseph. Sie men und voller Freude ansehen. gen.“ menschlichkeiten und sah, wie der Richter oft 

, _ seufzte und schaute iber seinen Kopf hinweg » Ich bin froh“, dachte Schwester Joseph unglaubig die linke Braue hochzog. 

é auf den blassen Winterhimmel. ,,Ich hab mal gliicklich, ,,daB ich das Fenster nicht zu- Einst hatten sie sich gegenseitig zugefliistert 

eine kleine Schachtel gehabt, mit griinen und geriegelt hatte.“ und geschworen: Wenn wir tberleben, wenn Nach seiner Aussage saB8 er neben Sarholz, 

| rétlichen Muschein besetzt. Sie war zu nichts alles vorbei ist, werden wir nicht eher ruhen, und beide starrten sie auf Tisborn, der sich 

zu gebrauchen, aber ich hab sie mir so gerne bis wir Tisborn haben! Doch nachdem die unentwegt Notizen machte und dabei spéttisch 

angesehen." (Copyright by Kalmer, London) Amerikaner sie befreit hatten, war er ver- lachelte; wenn er den Kopf hob und zu ihnen 

schwunden gewesen, untergetaucht, und sie heriiberblickte, gaben sie sich Miihe, seinen 

hatten weder die Kraft noch die Lust gehabt, Blick zu erwidern. Damals, wer damals Tis- 

ihn zu suchen, zu jagen. Sie waren zerschun- borns Blick erwidert hatte, war so gut wie ver- 

: den, unterernahrt und mide, sie hatten drei loren gewesen. 

j “ >. dahre lang gewaltsamen Tod gesehen und ge- 

eo ON fiirchtet, sie wollten leben, und das Verlangen = Am Ende des dritten Verhandlungstages ver- 

: @ RSs nach Vergeltung verblaBte angesichts der _ kiindete der Richter: ,,Fuinf Jahre Zuchthaus“ 

(* 3 so wiedergewonnenen Freiheit. Erst spater er- und begriindete diese milde Strafe damit, da8 

(14 y innerten sie sich wieder der erschlagenen, zu der Angeklagte auf héheren Befehl gehandelt 

AR io Tode gequalten Freunde, doch glaubten sie, und iiberdies nach dem Krieg ein ehrbares 

: n A Ry Z Tisborn sei langst auBerhalb des Landes, in Leben gefiihrt habe. 

; ax 5 : SEN — Ww " Agypten, in Argentinien. Sie hielten an der 

| SG ee ae Y, ack y a \enee 7 Illusion fest, die Mérder seien ausgewandert. Sarholz fliisterte Festor gepreBt zu: ,,Wenn 

| 7a rm ry a. -, a Sie hatten nicht mit der Kaltschnauzigkeit der ich das geahnt hatte, als ich ihm den schweren 

i ee 7 ‘ ¥ Gi : Mérder gerechnet. Traktor vorfiihrte .. 1" 

Ss , ge LF Ye 
sii aks i Me ( . Festor lag wach in der Nacht. Drei blutige Obwohl Festor keinen Kontakt mehr mit den 

wd i es ae > ab 5 Jahre zogen an ihm vorbei, und es schien ihm, Kunden hatte, gab es drei, die seine Entlas- 

("2 os ae, “tet | = (a SE, Ly als habe er keinen Tag dieser Jahre vergessen: sung forderten. Aber der Direktor lehnte diese 

m =~ 9 ‘ we | FS da war das letzte matte, zahnlose Lacheln des Forderung ab. Daraufhin wechselten sieben 

We, 5 Juden Gavriel; da war Béhlers Freitod im elek- | Kunden, darunter iibrigens der Richter, zu 

ig NE ) i trischen Stacheldraht; da war der strangulierte einem anderen Bankinstitut tiber. 

4 f LN ¥* Meinecke; da waren die ausgerenkten Glieder 

x a Silbersteins; er hérte die letzten Seufzer wie- Der Schlaf Festors ist weiterhin schlecht; 

— Se der, die zahllosen letzten Schreie, die letzten manche Nachte erscheinen ihm jetzt sogar 

; Ras eas px ye Fliche, die letzten mutigen Bekenntnisse und noch langer als drei Jahre, um drei Tage 

a) i i iber allem die GroBaufnahme seiner Erinne- langer... 
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Wichtiger 

Hinweis fur die 
. 

Ein alter Gewerkschafte) und 130 junge Leute oe 
7 Von Gerd Angermann 

E". Vorfall der jiingsten Zeit veraniaBt uns, 

: darauf hinzuweisen, daB gewisse Erschei- 

nungen, deren Ursachen nicht sofort zu er- 

kennen sind, dennoch mit an Sicherheit gren- 

zender Wahrscheinlichkeit nicht auf das ver- 

derbliche Wirken ortsansassiger Zauberer 

oder Hexen zuriickgefiihrt werden kénnen. 

So kommt es zum Beispiel vor, daB ein Mensch 

des Morgens in seinem Bett erwacht und sei- 
nen Kérper mit roten Striemen gezeichnet 

findet. Oder eine Kuh beginnt zu husten und 

pone duni waren die Mauern von Paris mit er hat, wie man so sagt, eine ,, Vergangenheit": di Mi Is he i i porcine mince ue umeolencer Weer 
riesigen gelben Plakaten bedeckt, auf in ante antec ae fae hecho a ve ann als héchstes Lob erscheinen. was, inn so auBerordentlich bewegte? Das Weise geregelt ist." Und de Gaulle hatte ver- schaftsorganisationen und dem Verband der weigerer aus Gewissensgriinden auf freien thre Milchproduktion. Ein Brunnenrohr lést 

diononiinechwarzen Letleriidie Parclavu lesan seb hori dan ee cen aa he ; ae organisiert innerhalb der Ge- Schicksal der insgesamt 130 Jungen, die aus sprochen, beim Abschlu8 des Friedens in Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgriin- FuB setzen und im gleichen Monat dem Parla- sich aus seiner Verankerung und fallt plétzlich 
war, die in ihrer simplen Autforderung den- Gite Gis Ar mecininscine ee hae. 2 Mic =e _ ewegung, insbesondere in der Gewissensgriinden den Wehrdienst verwei- Algerien dem Parlament einen entsprechen- den verteilt wurden. ment einen Gesetzentwurf unterbreiten werde, herunter. 
noch wie ein Aufschrei klang: ,,Rettet Louis Zwang.—disisliseen eth ee = ee ne aft der Buchdrucker, eine Hilfs- gern und deshalb seit vielen Jahren von einem den Gesetzentwurf unterbreiten zu lassen. der ein besonderes Statut fiir die jungen Leute Bitte verlieren Sie in solchen Fallen nicht 

Lecoin i Stile elec Gilseh ee eee ey ‘ sh 3 die aus Deutschland geflohenen Gefangnis ins andere geschickt werden. Die Regierung wurde unruhig: Am 16. Juni vorsehen wird, die es vorziehen, einen, wenn gleich den Kopf, und lassen Sie sich schon gar 

bitligiscinew Ofitiots cle sees eichintcen ie i psi jisten He grindet ein Komitee fir ; Nachdem durch die Abkommen von Evian dem stellte sich Polizei in der Wohnung Lecoins auch noch so schweren, Zivildienst zu leisten, nicht zu voreiligen MaBnahmen hinreiGen, die 

Wie kam es, da® zun&chst hunderte, dann meine Kollegen sieht ale Speen sel sect a eae jose Anerkennung des Asyl- da, in Frankreich gibt es keinen besonderen —_aigerischen Krieg ein Ende gesetzt wurde, lie ein, der von seinen Freunden umgeben war: statt die Waffen zu tragen. auf die Austilgung der Magie verdachtigen 
tausende und zehntausende vor diesen Pla- eeeae ih ice : ecoin bringt, Tag und Nacht Status fur diese ,,Verbrecher", und der gericht- Lecoin durch Mittelsleute an dieses Verspre- Lecoin wurde - gegen seinen Willen — ins Personen abzielen. Bewahren Sie Ruhe und 
katen stehenblieben, den langen Text jaeon, a len Fal io gewaltige Mittel fiir die Hilfe an liche nTarif™ betragt zwei bis drei Jahre Ge- : chenan,,héchster Stelle“ erinnern: Vergebens, Krankenhaus iibergefiihrt, und gleichzeitig Der Premierminister hat diese Zusicherung in Besonnenheit, und priifen Sie zunachst, ob die 

um dann, fast unfehibar, den Kopf zu schittein Latie.Lacoin wid inaece MB Recess: a sania 2 Republikaner auf. Die Spanier fangnis. Die von einigen Organisationen seit es folgte nichts. Am 1. Juni trat Louis Lecoin traten fiinf seiner Freunde in den Hunger- einem 6ffentlichen Schreiben wiederholt, das besorgniserregenden Erscheinungen nicht 

und zu sagen: ,,Es ist unglaublich, es ist un- nis vorudellt-waceh Gene santerresl ae eet ri : len im Jahre 1926 hatte er be- Jahren gefiihrte Kampagne fir die Einfihrung | in den Hungerstreik, und er lieB bekanntgeben, streik: aus Solidaritat mit Lecoin und um die er an einen bekannten Professor der Pariser ganz natirliche Ursachen haben. _Die roten 

erhért... .“" Wie kam es, daB die gleichen Leute, “Ale der Krieg milbrechckoae Ciuc ae: i ee ‘olg die Kampagne gefihrt, die die einer besonderen Gesetzgebung, die den i da® er ,,bis zum Ende gehen wiirde. Am Offentlichkeit in noch drastischerer Weise auf Universitat richtete, der sich fiir Lecoin und Striemen kénnten darauf zurdckzufihren sein, 
idia en den anchhligen Plakaten. der Paiteler deo, acer Deities . ait ef eeane der spanischen Revolutionare Wehrdienstverweigerern aus Gewissensgriin- 15. Juni, nachdem Lecoin zwei Wochen keine das Schicksal der ,,130" hinzuweisen, deren die ,,130" eingesetzt und ausdriicklich auf das daB die von ihnen befaliene Person im Bett 
gleichgiiltig vorubergingen, die ,,nichts davon Wan lontvscinaniceenens Bien ae eae vurutti und Jover verhindert hatte. den die Méglichkeit geben soll, an Stelle des Nahrung zu sich genommen hatte und seine Idealismus vom Staat als ,,Verbrechen" be- von de Gaulle gegebene Versprechen hinge- schlecht gelegen hat. Die rauhen Kehiténe der 
wissen“ wollten, gerade von diesem Plakat so isso echicsane Beer ates oS is : it einigen Freunden — sich Lecoin Wehrdienstes einen Zivildienst abzuleisten, Freunde das Schlimmste fiir ihn befirchteten, handelt wird. wiesen hatte. Am 22. Juni stellte Lecoin den Kuh erweisen sich bei der Untersuchung durch 

berdhrt waren? aecondanikics ae ae Sit oats ug! #5 a len nsofortigen Frieden ein, und aber- hatte nicht den geringsten Erfolg gehabt: die | tauchten auf den Mauern von Paris die riesigen Hungerstreik ein. den Tierarzt vielleicht als eine harmlose und 
aReRet ei eric eS runes mals wandert er ins Gefangnis. Nach dem Gleichgiltigkeit der Offentlichkeit war dafiir _ gelben Plakate mit den schwarzen Lettern auf: Im Krankenhaus setzte Lecoin seinen Hunger- leicht heilbare Erkrankung der Atmungs- 

Wabhrscheinlich, weil sie spdrten, daB hier dae ae Saenaais 9" ler fiir fin eels eenes wurde es eine Welle still um in erster Linie verantwortlich. ; »Rettet Lecoin." In einfachen, aber eindring- streik fort: ,, Wenn ich in den Hungerstreik ge- Lecoin, der 73 Jahre alte Gewerkschafter, der organe. Bei dem Brunnenrohr hatte sich még- 

ber den politischen Bereich hinweg, oe ‘ 2 oie Mann: Zwar sreenion sein Buch Von f lichen Worten wurde darauf hingewiesen, daB treten bin", so schrieb er an de Gaulle, ,,so Mann, der sich zeit seines Lebens fir die licherweise nur eine Schraube gelockert oder 

Stine ca jhnen-drand, die. eine) Antwort Sp yi ia asl acetate Meat ae ngnis zu Gefangnis vin dem in auBerst Louis _Lecoin, der diesen jungen Leuten zahllose faschistische Offiziere auf freien FuB deshalb, um die Versicherung zu haben, daB Unterdriickten und Verfolgten in allen Landern die Halterung war durchgerostet. Beides sind 
etheiachte, die jede Gleichgiltigkeit als uner- Sonntecnatbeweenin tit ne ey n der prcaaene el Weise Uber ein Leben berichtet gegeniiber eine besondere Verantwortung gesetzt und als ,,Patrioten" behandelt wurden, keiner Ihrer Untergebenen es wagen wird, Sie eingesetzt hatte, hatte gesiegt. War es sein Schaden, die der Klempner gegen eine geringe 

traglich erscheinen lassen muBte. Man sprach ainiider Oftentlichkalt ane cetaen ven ae ee ee Eocismis fremd ist und das in fihite, beschloB8, eine ,,GroGaktion" zu starten. wahrend 130 junge Idealisten, die den Wehr- davon abzubringen, das Versprechen zu hal- »erster Sieg", wie einige sagten? Ja, im ,,kon- Gebihr repariert. 

ig Monat Juni von;Louls (Lecoin:in den’ Be: Werhachattayiiglal yotileben thats Ss . . = ‘egriff ,, Solidaritat' seinen vollkommen- Nur durch eine auBergewohnliche, in der dienst aus Gewissensgriinden verweigern, im ten, das Sie gegeben haben: namlich die kreten" Sinne, denn die ,,130"' werden ihm per- Wie peinlich, wenn sich solche Ursachen her- 

ivlehen, inden Euros) man sprach von Ihiy = intlanraiont SAiicKae ee sae a sten Ausdruck ene Er griindet die Wochen- Offentlichkeit aufsehenerregende Tat, so : Gefangnis schmachten. Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgriin- sénlich fir ihre Freilassung verpflichtet sein; ausstellen und Sie haben dann der Hexe oder 
dior Breste cam Rundfunk und/sogar an. noch: AMR Noe Rana deci ice gev : ie fe nLiberté ; die einige tausend Leser meinte er, kénnte die Freilassung der ,,130" den auf freien FuG zu setzen und einen beson- nein, wenn man daran denken will, daB das dem Zauberer Ihres Verdachts bereits das 
ster Stelle". Die ,, Afffre.Letoin" hatte die Be. Sisten ine foie teehee noes homes in der all Jene eine Ausdrucksmdg- und die Einfihrung einer besonderen Gesetz- _—Das Plakat hatte gewaltigen Erfolg, was um so deren Status fiir sie zu schaffen ..." Beispiel eines solchen Lebens natiirlich Haus ber dem Kopf angezindet! ; - 
vélkerung so sehr bewegt, daB sich sogar die SaceoR UN caccti ns eeAaITE hog a . eit finden, die keinen Konformismus gebung fiir die Wehrdienstverweigerer aus erstaunlicher war, als ein falsch verstandener Vom 10. Juni an — Lecoin stand bereits zehn Friichte iiber die Jahrzehnte hinweg getragen Das sind Schaden, die sich so leicht nicht wie- 

,groBen" Iilustrierten entschlieBen muBten ingler von Stadice San i aunt “i EC akzeptieren. Gelegentlich setzte sich Albert Gewissensgriinden erreicht werden. ,,Patriotismus" im allgemeinen die Bevélke- Tage im Hungerstreik — versammelten sich, hat: Denn Lecoin hat in seinem langen Leben der gutmachen lassen, und auBerdem bekom- 

ihr Raum zu geben: ein untriigliches Zel- dete Ausschiisse, die sich fi ae a Conus: io) diese Zeitschrift fir die Unter- _ rung in Frankreich veranlaBt, den Wehrdienst- | zunachst vor seinem Hause, dann vor dem _—_zahireichen jungen Menschen ein Beispiel ge- men Sie Scherereien mit dem Gesetz, das der- 
hone decreas etait erate, he ili- driickten und Verfolgten in Ungarn oder Spa- Lecoin beschloB, de Gaulle dffentlich heraus- _ verweigerern aus Gewissensgriinden mit Krankenhaus, Tausende von Personen, um geben, und in seinem Buch ,,Von einem Ge- lei SelbsthilfemaBnahmen unter Strafe stellt. 

- Seton oes anes ae tah : pee ae ein. Aber Lecoin selbst erscheint in der zufordern: Dieser hatte vor langerer Zeit zuerst einem gewissen MiStrauen entgegenzutreten: ihm ihre Solidaritat zu bezeugen. Am 22. Tage fangnis zum anderen” hat er gerade daraut Wurde doch erst dieser Tage vom Bamberger 
Doch berichten wir ber diese ,,Affare", Uber ees I" le in Be- sf jentlichkeit kaum mehr: nDer gute Alte", so dem Schriftsteller Albert Camus und dann __,,Die wollen sich nur vor dem Militardienst seines Hungerstreiks, am 22. Juni, wurde einer Wert gelegt: ,,Ich sprach mit einem jungen Schwurgericht ein Fanfundzwanzigjahriger 

ihren Verlauf und ihren Ausgang. Louis Lecoin I Ort man hier und dort, vhat sein Werk getan, dem Generalsekretar der Sozialistischen Par- { driicken ..."* der engsten Freunde Lecoins vom Premier- Arbeiter, so berichtet er aus den dreiBiger aus dem Dort Mailach im Landkreis Héchstadt 

ist ein 73. Jahre alter Mann, von Beruf Buch- Galle Poo ne eu dee : darf sich ausruhen... a tei in einem Schreiben erklart: ,,lch glaube, wie —_—«,,Rettet_ Lecoin!"*: Dieser Schrei hallte jetzt minister persénlich empfangen: der Premier- Jahren, ,,und es schien mir, daB er begriffen an der Aisch zu drei Jahren Zuchthaus ver- 
drucker und seit seiner Jugend gewerkschaft- Saracens a eee pee Be os dur wenige wuBten, dab der ,,gute Alte noch Sie, daB die Frage der Wehrdienstverweigerer dberall wider. ,,De Gaulle hat versprochen, er minister gab - ,,vor drei Zeugen", wie spater hatte, worum es ging: ich war sehr froh dar- urteilt, weil er einer alten Rentnerin Feuer an 

lich organisiert. Die Polizei kennt ihn gut, denn ee Ve 9: on, —_ groBen Kampf fiihren wollte, bevor er aus Gewissensgriinden in unserer gegenwar- muB sein Wort halten“, hie® es in Flugblattern, Lecoin sagte - das Versprechen ab, daB die tiber." das Haus legte, in der Absicht, sie auszurau- 
gut, was wie ein Vorwurf klingen konnte, muBte sich endgiiltig zur Ruhe setzte. Was war es, tigen Gesetzgebung nicht auf befriedigende die jetzt Gberall in Paris yon den Gewerk- Regierung im Monat Juli alle Wehrdienstver- Gustave Stern chern. Das Gericht kam zu diesem harten 

Urteilsspruch, obwohl weite Kreise der Mai- 

— lacher Bevélkerung von den magischen Kraften 

der alten Frau felsenfest iiberzeugt sind und 

£ oe, ; sogar der Birgermeister vor Gericht aussagte, 

gC ~ 
4 in seinem Dort habe es schon immer Hexen 

ee sc? : XN Sas a” gegeben. Richter und Schéffen sahen in dem 

Bre & m (t= er < - Je Vorgehen des jungen Mannes dennoch nur 

ey he ak D eo ~~ <o 7 © einen gewéhnlichen Fall von Brandstiftung 

W & mn My ee Nae. a GeeSins~ und versuchtem Totschlag. Sie billigten dem 
’ BAG A ian x i 4 \ P| ERE ee : ‘3 ; ge’ ae Angeklagten den § 51,2 nur deshalb zu, weil er 

<e + en * i Oe ei ay aN: fo ba ie - g sae 2 sich zur Tatzeit einen mittleren Rausch ange- 

f) Bh fis 3 tr Y . AN ‘ iB a ee ee Peete Sah 2 fy ; fa eee trunken hatte. : 

i ( 7 ot Fi) ee aE \ ‘ —_ Se = 3 aS : = a ES Pe Diese versuchte Hexenverbrennung mag ein 

Reet iai Le ee By . he B >, Be Me ae ; ) 2 = a ? eee besonders krasser Fall sein, ein abseitiger 

by ¥ “i Ew = - a ¥ aa a | AB: 3 ‘ he : oh Einzelfall ist sie leider dennoch nicht. Plan- 

ee a B % Z : ys ‘eS & BN E r Shae te stellen fiir Hexen gibt es in vielen deutschen 

J =H @ eee SS YP q a x sinh x 4 ——— ea a ae Jie Landgemeinden und wenn sich die Gerichte 
F - 7 ia on 5 te 4 =) ee Aen wy =. gn a ewe, See, | dazu bereitfanden, waren Hexenprozesse bei 

we A Nae Py, j is ~ “a on Hi @ ‘=~ ——— ee A ea Sn thee <4 (i ue Fi uns sicher heute noch an der Tagesordnung. 
\) it: % F a fon Pa. ‘ P ‘is ea . {! # Sloan Peer ae on x en a a Py = fo pao Der Hexenverbrenner von Mailach steht im 

q t a ; j eA Pee AY aS ~ ee te. ear yecteee sf Ls, z erg eres : Rise §—hofinungsvollen Alter von 25 Jahren. Bei den 
if) pe) | iS a a er Geer REN, PO, “Fi Ee ss Ce : ree 3 ears = Ne Zana? Alten mag Hopfen und Malz verloren sein. Wir 

Re " ’ ia a e oP | : . ve a Vj bs ot 2 hy ip 3 . ees. “ a eed see ae oo ” ee ae ; ee: es wenden uns mit diesem Hinweis vor allem an 
4.1 se Eh fee ae . tt 4 Re ree. Bs ieee -¢e HN ie 4 A, GAO ae C es, . =a ae “See e. die dugend, an die Generation also, die im 

— s ze f fi LS ghl| ae ¥ #4 ie we ee ti) iif i Men Cua aie ee oo, ge Bs ee Zeitalter der Raumfahrt, der Elektronengehirne 
TAS RR ll, OC Ii S| aS Wf MS ay eo er aaa ACE ge 7 ; & 4 ee und des allgemeinen Wahirechts aufwachst. 
IgE \) 1] i ut ag oY P Be at NG 4 WAAAY’ eet ey 24 So eS a Lig yO P ‘ Seca te \ae Dabei ist uns véllig klar, daB - —— or 
an Ate t Brie ee | Bt ie p18 > eee. A ie” 5 bot eee ee an i Sf er ae Bs a ? be < % 5 5 fang nicht zuviel erwarten dirfen. Wir beab- 

f ua Me Se é e (arr Mg Fe ee eee eet} gee ee \ Wi ay : gS. ee 2 ed ; — So Oe sichtigen nicht, diese Jugend nun gleich mit 
7¢ gy . fe i a  on)0hCUl oe UH OF eee 6 _ FM roe ee Cd ge ly oe ee § as a “EES 4 3 a der inzwischen einige Jahrhunderte alten Ein- 
Amt 2 : ew LF Pe RS Ly a ei | ote iy S42 Oe |: Eee meme aon . Sob a ha sicht vor den Kopf zu stoGen, da es Gberhaupt 

im fh i ae i > ' i Oe be Se i a re Pie” vb * s /) 4. & z Dy eA : IF nant oe ce J, " a eae a) keine Hexen gibt. Wir bitten lediglich, gewisse 

: ae” Eo fli i: a TH i ne aH jj Me peer eo 4 Wi g a eZ 4 er Ie ce 5 Ree Sy bar Se ae = % seltsame Erscheinungen, wie rote Striemen am 

% iy F7). a e Eel ag i Pee ge 65 Lit ill) ene? fy y . dif] oS Bs} iy 7 tie Cl - FTE peat Pa: ie See Kérper, hustende Kiihe oder abgebrochene 
9 i ~Y mils ‘eg Tilt Tate A / ee Tl Bil), fi ag y] iy ) ae wt : | as : - vo ‘ Brunnenrohre, zunachst sorgfaltig auf erkenn- 

5 fi . ae) a7 Wi > bf : r i Fes | / 5 og id Fy i] Yi _< AZ ee - SS oe Se Ps a bare Ursachen hin zu untersuchen, bevor der 

7 ‘ ; Wipes Hy) LEE i] Bs ‘hit mos be !) i thes aa @ i = EY VJ GL ~ ae ot em : i Re: C S letzte Ausweg gewahlit und einer der Hexerei 

f oy ol sil ed ery ee \ AH dif ga +x \ att , AOE a SEP ats fom Se ns ee verdachtigen Person das Dach ber dem Kopf 
a ee ‘ 2 z NS lh bil inf as a... a a = ews angeziindet wird. 
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Ree Sk tg he rs | Pe ekg Pes pte 
te NL Bik eit pea iy eae es eek 
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, f ee ie AWE BN Raa iS ae a5 2 ald: EN. il ee ee 
a oe Ludwig Gies ,,Beratung“ 

Nordrhein-Westfalen als Mazen Pris 

10 Jahre GroBer Kunstpreis 

err Minister! handein, mit denen die Stadt Iserlohn die Ma- sie kauften sie sogar ein, wie heute manche noch keine Quantitat aufweisen; und die Ga- 

Ho. Orden der Ehrenlegion, den Sie in ler Irmgard Wessel und Krieg ausgezeichnet Klubs ihre FuBballstars ,,unter Vertrag neh- ben, die die Mazene dann austeilen, heiBen 

meiner Abwesenheit fiir mich erwirkt haben, hat, oder um die 50000 DM-West, die das Land men“. Freilich fragt der Tourist, der vor den Férderpreise oder Stipendien. 

muB ich nach meinen Grundsatzen unbedingt Nordrhein-Westfalen jahrlich an insgesamt agyptischen Pyramiden, vor dem Versailler Eines der bedeutendsten deutsche Mazene ist 

ablehnen. Zu keiner Zeit, in kefnem Fall, aus fiinf Kiinstler als ,,GroBer Kunstpreis" verleiht, SchloB und Park, vor einer Kathedrale steht, das Land Nordrhein-Westfalen. Alljahrlich 

keinem Grund hatte ich ihn angenommen. oder um die 100000 bzw. 50000 DM-Ost, die nur selten, unter welchen Opfern der Unterge- werden Persénlichkeiten aus den Gebieten der 

Noch weniger wiirde ich es heute tun, da der als ,,Nationalpreis der DDR“ — ebenfalls jahr- benen, an Menschenkraft und Steuern das alles Bildhauerei, Malerei, Architektur, Musik und 

Verrat sich von allen Seiten mehrt und das lich - ausgeschittet werden. entstanden ist, welche Einzelschicksale mit Dichtung mit je 10000 DM dotiert. In diesem 

menschliche Gewissen sich diber soviel eigen- In obengenanntem Brief Courbets lesen wir diesen groBartigen Bauwerken wohl verknipft Jahr zum zehntenmal. 

nitzige Gesinnungslosigkeit betriiben muB8. dann noch:,,... Meine biirgerlichen Ansichten sind. Man preist die Kénige und Bischéfe, die Eine Bewerbung hierfiir ist unméglich; die 

Ehre besteht weder in einem Titel noch in ei- strauben sich dagegen, daB ich eine Auszeich- alles erméglicht haben, manchmal erfahrt man Preise werden nicht 6ffentlich ausgeschrieben. 

nem Orden, sondern in Taten und ihren Beweg- nung annehme, die auf monarchistischem auch die Namen der ,,Dienenden“, eben jener Galten sie urspriinglich jenen Persénlichkeiten, 

griinden und zum groBen Teil in der Achtung Prinzip fuBt...‘ Kiinstler, die da gewirkt haben. die durch ihr reifes kiinstlerisches Werk mit 

vor uns selbst und den eigenen Ideen. . . Monarchistisches Prinzip? Und nun werden Die Zeiten haben sich geandert und auch die dem kulturellen Leben des Landes eng verbun- 

Mein kiinstlerisches Gewissen straubt sich da- wir mit dem tieferen Grund, mit der Frage des soziale Struktur. Der Kiinstler ist gleichberech- den waren, so wurde der Rahmen spater er- 

gegen, eine Belohnung anzunehmen, die mir Mazenatentums konfrontiert. Tatsachlich wa- tigter, biirgerlich, salonfahig geworden, bis zu weitert fiir jene, die die gesamtdeutsche Kultur 

von der Hand der Regierung aufgedrangt wird. ren die Kinstler friher abhangig von Kénigen einem gewissen Grad auch frei. Und die neuen bereichert hatten. SchlieBlich wurden ,,értliche 

Der Staat ist in Kunstfragen nicht kompetent. und Kirchenfiirsten, von groBen und kleinen Mazene heiBen Staat, Land, Stadt, Gewerk- Bezogenheiten und Bindungen“ nicht mehr als 

Wenn er sich anmaBt zu belohnen, so begeht Potentaten. schaft und Industrieller. Diese spenden die Bedingungen genannt, und gerade in diesem 

er einen Eingriff in das éffentliche Recht. Seine Diese ,,schmiickten sich" mit Malern und Bild- Preise - wie wir hérten: Geldpreise von 325 bis Jahr sah man dber die deutschen Grenzen hin- 

Einmischung wirkt durchaus demoralisierend hauern, Baumeistern, Dichtern und Musikern 100000 Mark; manchmal werden auch Bedin- weg und zeichnete den Schweizer Dichter Max 

und verhangnisvoll fir den Kiinstler, den sie und auch Tanzerinnen. Sie herrschten ja nicht gungen daran gekniipft, und sei es nur die Frisch und den italienischen Komponisten 

Uber seinen eigenen Wert tauscht, verhangnis- nur iber Regimenter, nicht nur Gber Diener Qualitat des geschaffenen Werkes. Auch junge Luigi Dallapiccola aus. 

voll fir die Kunst, die sie in offizielle Wohlan- und Leibeigene, sondern auch iiber Kiinstler; Talente werden aufgespirt, deren Leistungen Zu den Altesten Preistragern gehéren der Ma- . 

standigkeit zwangt und die sie zu unfruchtba- ler Julius Bretz eee ee ae 

rer MittelmaBigkeit verdammt. sok z stellerin Gertrud von le Fort (geb. 1876); die 
Am weisesten ware es fiir den Staat, sich davon 2 ae ee Seances am - jingsten sind aus dem Gebiet der Baukunst 

frei zu halten. An dem Tage, an dem er uns frei- ere ae gaa — Ee Harald Deilmann (1920), aus dem der Musik 
lassen wird, hat er seine Pflicht gegen uns er- Seg ee Seer LS ai 5 B. A. Zimmermann (1918), aus der Bildhauerei 

fallt. a) eee ge oe” jjea yee Bernhard Heiliger (1915) und aus der Malerei 
Gestatten Sie also, Herr Minister, daB ich die LE z ED, ae ALS <3 ile eal : —_ ae os em Hann Trier (1915). Den noch jiingeren Kinst- 
Ehre ablehne, die Sie glauben, mir erweisen zu Pages eee aa S . pcre: ce SSB a i fern, dem Nachwuchs, werden die Férderpreise 

wollen. Ich bin 50 Jahre alt, und ich bin im- Bac Se area gad 2 ep es ee zuerkannt. 
mer mein eigener Herr gewesen. Lassen Sie oe See ee ae cee LR ae Wird der GroBe Kunstpreis und werden die vie- 

Th tor bin calman von snr sagenscrnat cer, (> i: Ce ME MR 6o carson bundesepubtk vergenen worden 
= s hy ne ‘te aria TLainer Richt z fer pe : . . ae Seca = an & se Se von Hen Betrchenen wirklich oe ehrenvolte ner Schule, keiner Kirche, keiner Richtung, kei- Baie ioe eer! ae 1 EN ae es : : 
ner Akademie, besonders keinem System an- ee ag) OF A £ 7 Fe ee; Auszeichnung empfunden? Oder nimmt man 

gehért, nur dem der Freiheit.. ."* y Pe Bee ood a Ed coal. ee in unserer materialistischen Zeit die damit ver- ; 
Keine Angst, diese Worte sind nicht heute und Ste 2 MP | ee | y * ef \ S: ee Se. bundenen Geldzuwendungen bestenfalls als 
nicht in Deutschland gesprochen worden. Vor ey y= ~~ he ag aoe | te ros es Ea AL 4, angenehme Aufbesserung des Portemonnaies, 
nahezu 100 Jahren hat sie der Franzose Gustave Fy ~~ Pa he Lh Sela es ew jenes Vermégens also, das die Berihmtheiten 
Courbet an seinen Kultusminister gerichtet, | 7 eee” i i BE ee sich im Laufe der Jahre durch héchste Ver- 
der ihn, den Maler und Revolutionar, zum Rit- y a Fa eee ie P ree kaufspreise ihrer Gemalde, Plastiken oder Bi- 
ter der Ehrenlegion machen wollte. Boia iee ea wey ‘ee ee a 2 i ae # a cher erworben haben? Ist der Wert der Pra- 

Die Zeiten andern sich und wir mit ihnen, heiBt : ee See A ML Lee Me = , Jeet r 
ein lateinisches Sprichwort. Jedenfalls wiBte freee, OT ear tae i 3 ig gen 

— Sieh OS A F gy 7 F 4 2 ich nicht, daB die Kunstler unserer Generation 7D ase i ama LI) Cores: SH, Vy Gk of: Y, 
derartige Ehren, Geldpreise oder Medaillen ab- ¥. ‘¢ << = ae $e =, ef 2G iy, F Cis pe e, PERS Werner Gilles ,,Fischer in Booten“* 

gelehnt hatten, mag es sich nun um 325 Mark a x a SR eg LAS Say at Preis 1954 j 
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Bernhard Heiliger ,, Vegetative Form“ A oe Pas) a i o Ee ica 

Preis 1956 ' eae 28 pais 

Hinter der Plastik ein Bild von Georg Meistermann ,,Der Maler“ q Se a 5 Ph 

Preis 1955 
e . ae abe % ‘ 

* Le a we 

’ ae, oe re LS 

5 ee ore 
” Sis Se ta. a 

Kurt Lehmann ,,Hirtenjunge“ i ae ad A et) nig 

Preis 1958 bi eo a — 4 

mien, Ehrengaben und Orden noch fragwirdi- Das ist schade, da das Publikum angesichts 2 es i 8 BS # 

ger geworden durch die Inflation der|Instanzen, einiger ausgestellten Sticke an der gerechten EE sae, ioe x” ¢ Fam 

die Auszeichnungen verleihen, und durch die —_Entscheidung der Jury zweifeln kénnte. Geht aie a Geer oe } co 
Tatsache, daB sich gleich mehrere Preise in man jedoch den Namen, den Kiinstlern und ® ‘a ot ag ty a ¥ Peas 4 

einer Hand haufen? Der Maler Fritz Winter deren Lebenswerk nach, so wei® man, daB a aS: ‘ . 

brachte es z.B. auf 13, der Dichter Heinrich es sich hier um die Elite der deutschen Kunst 4 be ES, de a5 " : 
Boll auf 9 Preise, der Maler und Professor handelt. ae er ey ire Se 4 

Georg Meistermann auf 4 Preise und dazu das Es wirde zu weit fiihren, alle 51 Preistrager 2 7, +4 hea if a 

GroBe Verdienstkreuz der Bundesrepublik . . . (1956 erhielten den Preis fiir Bildhauerei zwei a OE gs a rae 

Der Kunstverein fiir die Rheinlande und West- _Kiinstler: Bernhard Heiliger und Zolten Sze- At Siete |: Ree ae SS 
falen in Dusseldorf nahm das Jubilaum des kessy) zu nennen. Daher nur einige gleichsam a ee sy a 5 " Vv ie 

»,GroBen Kunstpreises" zum AnlaB, eine Ober- _historisch gewordene GréBen: die Maler Erich ¥ a i ry Pra oe, 
sichtiber die Preistragerderletztenzehn Jahre Heckel und Karl Schmidt-Rottluff, die vor mehr ni, Meme eta ty 
zu geben. Leider dberzeugt die Ausstellung als einem halben Jahrhundert die Briicke-Ver- oe Mar ae os 

nicht durchwegs; mancher Kiinstler nahm sich einigung griindeten und zu den Pionieren des i Se ae f 

die Freiheit und lieferte nicht seine besten Lei- deutschen Expressionismus gehdren, der Re ae: pe agate” 
5 Ph \ Get > ty as a 

stungen, ja nicht einmal halbwegs sein Bestes. Surrealist und ebenfalls international aner- ney wes ,s eae m, ok ene ie = 

kannte Max Ernst, die Bildhauer Gerhard rR % sae & ie _ are * 

Marcks, Ewald Mataré, Ludwig Gies und Kurt ae gee ead " a 
Lehmann, die uber die Grenzen Deutschlands RS ni De: Te Roe Bes e\. “a 

beriihmten Architekten Dominikus B6hm und ae pie Se | 4 @ oo 

Rudolf Schwarz, dazu die in Amerika wohl FL ee Vee ty 4 beste | ee os 

Max Ernst ,,Geburt der Komédie" mehr als im heutigen Deutschland bekannten pe coe ee Ot ee ae 

Preis 1954 Mies van der Rohe und Walter Gropius; die iY Ve eee ee OE 
Komponisten Paul Hindemith und Boris Bla- Be ee hag ¢ be eas a 
cher und die Dichter Stefan Andres, Benn, Bll a nae ade hot te Bee 

i pee t: ia a es oo oe Bs sea Ea 
The} HY AE Ray = “ie Seen i in Halle an der Saale ge- pate ag Ee ah epee ao. 

ip on . orene Ina Seidel. F +s Rs RRS r 

bese Sg aig . Bei allen Schwachen, die eine demokratische * ite Cotas Ka = ae 48 Se 
4 AY aes Wertung mit sich bringen kann, wie man sieht, 5 ei, ee ee 
me Nex \ eine gute Auslese. Im iibrigen sind die Még- on a 4 ee oan Ane ’ 

ee lichkeiten einer Jurierung weiter gespannt, Yt ee ee ae a 

| GA \ freier als die der despotischen Herrscher von ; - Sot Be ope es eH eee ae 

h Fs IN einst und der Diktatoren von heute. ae > ae beer Be Soe ae 

oO S . Die vom Land Nordrhein-Westfalen geférder- 4 . AA Se erty 3 
a i ™/™ ten Jungen miissen sich noch beweisen. In om PR Cae eae ox Se 

ba bE a diesem Jahr wurde die Auswahl folgend ge- a eS het ee 
ee Weta r oe troffen: Der Bochumer Maler Friedrich Lach, . a Sea ane ae 

i Bd * der Kélner Bildhauer Peter GroBbach, der ‘3 eee es eee 
“| fei e y Schriftsteller Dieter Wellershoff aus Heiden- Fe rn by SA oe ae 
CG i's oN bergen / Siegburg, der Pianist Ginter Ludwig ia be tate ’ ai ae rit 
ha ¥ i > Re aus Wuppertal, die Schauspielerin Elsbeth a * “s* eS ae “i i ad 

er : : a i May aus NeuB und die Opernsangerin Christa a ~— ¥ ye ogee 
an 1 KreB aus Hagen, der Tanzer Uwe Ewers aus : 7 ee *<— ee Sse 

a |. * ie , Gelsenkirchen und als Architekt Ernst Althoff e _ eS ets 
Hi 4 \ aus Krefeld. _— mes is oe 

IT \ f ertae oe 
ee \ Ginther Ott eRe 
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3 ~ ui Fotos: Udo Hoffmann He oe 
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Es trocknen in den Sonnenstrahlen Eifrige Gesichter beugten sich uber deutsche bestimmt. ,,Die Gewerkschaften setzen sich ja 

die Tranen, die dein Ahn vergoB Lehrbiicher. Nach dem Vorlesen folgte ein fir bessere Léhne, bei Entlassungen und in 

als er in diesen Steppen gefoltert wurde! Kapitel Grammatik: ,,Das Buch liegt auf dem vielen anderen Dingen fiir uns ein.“ 

Unser Volk wird frei und gliicklich sein, Tisch. Ich lege das Buch auf den Tisch.“ Die Von Zembele Kizito erfahre ich einiges von 

in unserem Kongo leben. Schiler sind mit Interesse bei der Sache. ,,Der den Schwierigkeiten, deren Lésung ihnen be- 

Hier, im Herzen Afrikas. PSL, Elefant hebt seinen Riissel." Es klappt ausge- sonders am Herzen liegt. ,,In vielen Berufen 

zeichnet. Unsere Gaste waren nach kurzer sind groBe Licken, es fehlen uns iiberall Fach- 

I; dem christlichen Jugenddorf General Zeit schon in der Lage, sich gut in deutscher arbeiter. Wissenschaftler und Techniker sind 
Blumenthal in Recklinghausen waren 40 jun- Sprache zu verstandigen. In der Pause saB ich fast alles Europaer. Aber wir méchten natiir- 

ge Leute aus dem Kongo zu Gast. Sie kamen mit einigen von ihnén zusammen - und unsere lich eigene Wissenschaftler und Techniker 

alle aus einem Land, das monatelang die Spal- Unterhaltung wird deutsch gefiihrt. in unserem Volke ausbilden.“ 

ten unserer Zeitungen fiillte, das einen er- Unser junger Freund Josef Hatamba hat schon 

bitterten Kampf um Freiheit und Selbstbestim- eine Tischlerlehre in seiner Heimat hinter sich. Und was meinen Sie zu der Abspaltung von 
mung fiihrte. Der Kongo, zehnmal gré8er als nich méchte Lehrer werden“, erzahit er mir, Katanga?" méchte ich wissen. ,,Wir winschen 

die Bundesrepublik, liegt mitten im Herzen denn bei uns herrscht groBer Mangel an eine Wiedervereinigung, so bald als méglich. 

eines Kontinents, dessen Véiker mehr und Lehrkraften und das ist fiir den Aufbau unseres Die Arbeiter von Katanga haben keinen Kon- 
mehr ihr SelbstbewuBtsein finden und sich Staates ein vordringliches Problem. Wir haben takt mit uns. Wir hoffen sehr, daB sich das 

gegen Unterdriickung und Rassendiskrimi- natirlich Schulpflicht, aber es fehit Gberall eines Tages andert und wir dann gemeinsam 

nierung wehren. Die zum Teil sehr jungen noch an Schulen.“ Auf meine Frage nach der am Aufbau unseres Landes arbeiten kénnen." 

Kongolesen sind in die Bundesrepublik ge- Lehrausbildung im Kongo, erklart er mir, daB Doch zu anderen politischen Fragen wollen 

kommen, um sich in verschiedenen Berufen er drei Jahre lang gelernt hat.,,Die Ausbildung __ sie nicht Stellung nehmen. ,,Um Politik kiim- 

ausbilden zu lassen. Um die Voraussetzung zu kostet 450 frs. fiir jeweils drei Monate.“ ,,Waren mern wir uns nicht. Wir haben einmal gewahit 

diesem Lehrprogramm zu schaffen, lernten Sie auch Mitglied einer Gewerkschaft?" ,,Ja, und alles Weitere iberlassen wir unseren 

sie einige Monate lang deutsch. es ist notwendig, organisiert zu sein“, sagt er Politikern!* 
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_ Und dann erzahit mir Nadito Hexis, der Ge- Ohno + Be se se Rae " - = i 
__werkschaftsangesteliter war, von dem Ver- i ie 2 sees : va, 

_ dienst der Arbeiter, der durchschnittlich bei ae $ eee _ - . 
| 500 frs. im Monat liegt: ,,Es ist sehr wenig. Ein Ree ae Poe i an le EP 

Sack Mais kostet 300 frs., eine Flasche Bier 15 Beate eae pom E 
frs., und davon muB dann die ganze Familie le- o for ae Saat 5 " 
ben".,,Sindviele Frauen imKongo berufstatig ?" Be ed re eS E e 

frage ich interessiert. ,,Bis heute arbeiten nur Rees i e e : 
sehr wenige, und auch nur Unverheiratete, in ree r 

_ bestimmten Berufen als Biroangestellte, Pea P . 3 P S 2 

: Krankenschwestern, Verkduferinnen, Lehre- 2 - = ££ 

__tinnen. In den Fabriken sind bis jetzt nur Mad- " ne = > 

__ chen in der Textilindustrie tatig." ae 1g rs xi 

i us welctletn intercese, unsere: airikamechen : te 
Gaste das Leben in unserem Lande beob- Z a ee oe 

_ achten, zeigt sich bei den Fragen, die sie mir ; a . : ae se 

_ stellen. ,,Hier sind die Madchen alle berufs- il : Te Pi 4 
_ tatig. Kénnen sie auch kochen?“ und ,,Auch y 4 = . Si ay al a 
_ sehr viele verheiratete Frauen gehen einem & eee : i . : 
| Beruf nach. Wer kiimmert sich um die Kinder oe as, : Pee ee 
_ und macht die Hausarbeit?" Es ist unseren fo 2 Sens . ree ee reso seca 

Freunden auch aufgefalien, daB viele Familien : To ee 3 . oie eR ne = ss 

hier wenig Kinder haben. ,,In Afrika heiratet i § ’ eeiue res naib cians 
| man, um Kinder zu haben." . Hs * be 

Kirzlich traf eine traurige Nachricht aus Afrika i b a ‘ 
__ hier ein. Die Ehefrau eines der Kongolesen war 3 5 - = 

_ gestorben. Am Abend setzten sich alle 39 Afri- : af FS —_— see eer 
kaner um ihn herum, um ihn in seiner Trauer < Z ee * ; : , cei: See ert “es 

- : 3 a PEO ROE 
nicht allein zu lassen. ,,Das ist bei uns zu og ‘ “ a RTI ae 

Hause so iiblich", erzahiten sie. ,,Wenn je- a) % rs cite 

mand groBes Leid zu tragen hat, versuchen wir [Sree ss Se. ee eae P a aga ” 
alle, ihn zu trésten und ihm dariber hinwegzu- seceaeern a — ease 
helfen." Sie haben sich inzwischen hier ein- oe acticin as me ri iat a 

gelebt, wissen die Freizeit nutzbringend mit [2 me ge 
_ Lesen, Diskussionen und auch Sport auszu- etenaaae? : ee 

fillen. Ein Teil der deutschen Bevdlkerung ver- 

sucht, ihnen iber einige Schwierigkeiten, die 

schon durch den Klimawechsel und die véllig 
veranderten Lebensverhaltnisse auftauchen, 

hinwegzuhelfen. dem Kongo und seinem eingeborenen Volke schaftigt sind, ihren Aktionaren eine jahrliche Haltung zeigen, da8 wir die durch nichts zu 

gebracht haben. Dividende ausschittet, die dem Jahresein- rechtfertigende Unterdriickung, Ausbeutung 

Sicherlich nehmen die kongolesischen Gaste kommen von 400000 afrikanischen Arbeitern und alle Rassenvorurteile auf das scharfste 

_ eine Reihe von Erfahrungen mit in die Heimat, Als Kénig Leopold Il. im Jahre 1876 die ,,Inter- (einem Drittel der gesamten Arbeiterschaft im verurteilen und verachten ? 

die ihnen von groBem Nutzen sein werden. nationale Gesellschaft fiir die Erforschung und Kongo) entspricht; wenn man ferner bedenkt, 

Leider bleiben ihnen aber auch Eindriicke nicht Zivilisation Afrikas" griindete, bestand die Er- daB, als die Arbeiter dieses Unternehmens im Es mag vielleicht jenen Eltern zu denken geben, 

erspart, die fir uns wenig schmeichelhaft sind. forschung darin, daB sich diese Gesellschaft Jahre 1942 pro Tag 50 Centimes mehr verdienen die ihren Kindern mit der Warnung: ,,Seid 

Es ist kaum anzunehmen, daB in dem Zeitalter, zum Eigentiimer des ganzen Landes erhob. wollten, man sie ricksichtslos zusammen- artig, sonst kommt der schwarze Mann!“ 

wo Rundfunk oder Fernsehen in kaum einem Und die Zivilisation kam in der Form zu der schoB, wobei 90 ihr Leben lieBen; wenn man angst machen wollen. In Recklinghausen ka- 

Haushalt fehlen, nicht bekannt ware, daB es Bevélkerung, daB man sie alle zu Leibeigenen solche Einzelheiten bedenkt, wirkt das viel- men die Kinder solcher Eltern empért nach 

Menschen mit anderer Hautfarbe gibt. Und machte und zu unbezahlter Zwangsarbeit ver- zitierte Gerede von der ,,...vaterlichen Fir- Hause: ,,Es ist ja gar nicht wahr, was ihr uns 

_ doch spricht das Benehmen so vieler dafiir. pflichtete. Beim geringsten Anla8B muBten sie sorge der weiBen Herrenschicht fiir die un- immer vom schwarzen Mann sagt. Die schwar- 

j Es bleibt nicht allein beim langen, peinlichen Strafen iiber sich ergehen lassen, die an Bru- miindigen Schwarzen... mehr als peinlich. zen Manner hier sind ja iberhaupt nicht bése, 

_ Anstarren, es werden oft Bemerkungen laut, talitat nicht zu Gberbieten waren durch Folte- Denn diese Fiirsorge bestand vor allem bis die sind ja gut!" 

die sehr verletzend sind und einen Bildungs- rungen, Handeabhacken und _ Verstiimme- zum 30. Juni 1960, an dem der Kongo seine 

grad erkennen lassen, der geradezu bescha- lungen anderer Art. Arbeiten, schweigen und Unabhangigkeit bekam, auch darin, die Afri- Der Ubergang von kolonialer Abhangigkeit zur 

mend ist. Es werden auch vielfach Stimmen dulden hieB das Gebot, unter dem die Kongo- kaner in Unwissenheit zu lassen, nichts fir Selbstbestimmung ist nicht leicht, und es ist 

| laut: ,,Die Afrikaner wissen mit ihrer Freiheit lesen ihr Leben fristeten. ihre Bildung zu tun und sie vom Nachdenken nicht allein ein Zeichen von Fortschritt und 

! noch nichts anzufangen . . ." oder,,.. .Sie sind abzuhalten. Natiirlich hielten technische Er- Kultur, sondern auch Christenpflicht, wenn 

; gar nicht in der Lage, sich selbst zu regieren." Wenn man bedenkt, daB das monatliche Ein- rungenschaften und jene Dinge, die zur mo- man diesen Vélkern jede nur mégliche Hilfe 

7 Mangelinde Berichterstattung und falsche Mel- kommen heute noch 14 DM pro Kopf betragt dernen Zivilisation gehéren, ihren Einzug im und menschliches Verstandnis entgegen- 

: dungen geben solchen Ansichten immer wie- und eines der gréBten belgischen Unter- Kongo. Sie blieben aber gréBtenteils den Wei- bringt. 
_ der neue Nahrung. Es ist leider zu wenig be- nehmen, die ,,Union Miniére du Haut Katanga“, Ben vorbehalten. Sollten wir mit dem Wissen 

kannt, was 80 Jahre europdische Herrschaft in welchem 50000 afrikanische Arbeiter be- solcher Tatsachen nicht durch eine eindeutige Text und Fotos: Herta Arbert 
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Erzahlung von Wolfgang Altendorf ' 
a 

Ve war die Arbeit zuviel gewesen? Jahr war abgesichert. Ein Wunder? Gewi8! Ihr Sohn aber will Streichholz und Papier be- Weil er das Geld brauchte. Roberts Vater hat So 

In diesen Wochen drangte sich alles zu- Aber ein Wunder aus der tiefen Verzweiflung nutzt haben. AuBerdem traue ich ihm so etwas die Acker verschleudert, und als er starb nach uo 

sammen, und es war ihr, als wiichse die Arbeit heraus. Um ihre Angst zu betauben, hatte sie nicht zu. Es fehlt auch das Motiv. Da spielen dem Unfall mit dem Traktor, als Robert allein lie 

diber dem Haus zusammen: die Acker, die die Arbeit getan, um nicht immer und immer ganz andere Dinge mit, die wir gerne wissen war, da hatte er nichts mehr. Er ging zu Peltzer, Ge 

Wiesen, das Vieh -, und wo sie eine Licke wieder die Hoffnungslosigkeit zu spiiren. méchten. - Er nickte zur Tir hin. Gehen Sie da um die Sache mit dem Verkauf zu klaren. lel 

schlug in das Gestripp von“Arbeit, wucherte hinein. Reden Sie mit ihm. Peltzer warf ihn zur Tir hinaus. adi 

es wieder zu. Sie hatte gesagt: Ich habe keine Sie stand vor dem Gerichtsgebaude, griff in Er stand vor ihr, bleich, mager, mit stummen Er hat dir erzahit, daB er die Scheune anstek- go 

Zeit. Sie hatte das zu ihrem Sohn gesagt, der ihre Tasche und holte den Brief heraus. Der Augen. Sie ging auf ihn zu, streichelte ihn, ken wollte? gbe 

vor ihr stand und etwas von ihr wollte, irgend Untersuchungsrichter wollte sie sprechen. In fuhr mit ihren harten, verarbeiteten Handen Ja. Aber vorher muBte ich ihm schwéren, — “' 

etwas, wofiir sie keine Zeit hatte. Sieh zu, da8 Sachen Ihres Sohnes - so stand da-, um zehn tiber sein Gesicht. Da brach es aus ihm her- nichts zu verraten. U 

wir die Dreschmaschine kriegen, da®B uns der Uhr dreiGig, Zimmer dreiundzwanzig. vor. Ein Schluchzen schittelte seinen Kérper. Die Mutter blickte zum Richter hin. Er wollte 

Peltzer, dieser Gauner, nicht wieder zuvor- Der Portier nahm ihren Brief, telefonierte, Sie wuBte nicht, daB auch sie so aussah wie mit mir dariiber sprechen. Aber ich hatte keine nl 

kommt wie voriges Jahr. Du weiBt, daB er keine nickte und beschrieb ihr den Weg. Er fiihrte die er: bleich, mager, verharmt, daB er die ganze Zeit. Die Ernte . . . Er wollte mich fragen, ob es 7 st 

Ricksicht kennt. Der wiirde am liebsten das Treppen hoch, durch lange Gange, und es fiel Verzweiflung in ihrem Gesicht las, daB diese richtig sei, einen Schwur zu halten, der kein _: 

ganze Dorf aufkaufen. Und denk an die Kar- ihr alles wieder ein, der Nachmittag, als ihr Verzweiflung ihn traf, schmerzhaft und tief, Schwur ist. Ich konnte ihm keine Antwort { We 

toffein. Sprich mit Schmitt von der Genossen- Sohn versucht hatte mit ihr zu sprechen, der daB sie ihn iberwaltigte. geben, weil ich keine Zeit hatte. ich binschuld, —'" 

schaft. Abend - es war spat, und er ging weg zum nur ich! su 

Tanz in die Gastwirtschaft Stroth, ohne ein Du hast es nicht getan, sagte sie. Du muBt mir | 4 

Sie hatte keine Zeit gehabt fir ihn, und nun Wort zu sagen. Das Feuer in der Nacht. Als helfen, mir und dir. Es ist wichtig fiir uns beide. Was hast du getan in der Nacht? fragte der A 

war es passiert. In der Nacht erklang das Si- er zuriickkam, wurde sie wach, sah auf den Ich habe die Arbeit fiir dich getan, und es war Untersuchungsrichter. 

gnalhorn. Peltzers Scheune brannte, in der bis Wecker. Es war zwei Uhr zwanzig. Sie schlief eine groBe Ernte. Einmal wird der Hof dir ge- Ich wollte... Er stockte. Wir saBen bei Stroth ! 
oben hin das Getreide lag. Der Feuerschein sofort wieder ein. Die Arbeit lag wie Blei in héren, und du weiBt wie das ist, wenn man nur in der Gastwirtschaft. Dort war an diesem j q 

erhellte das ganze Dorf. Weshalb hatte er es ihren Gliedern. Noch in ihren Traum hinein einmal etwas versdumt. Ich habe nichts ver- Abend Tanz. Ich sagte Robert, er sollte es s 

getan? Sie wuBte es nicht. Aus Verzweiflung? schlugen die Flammen. saumt, obwohl meine Krafte nicht ausreichten. nicht tun, und er antwortete, daB er es sich ; " 

Deshalb, weil sie ihrem Sohn nicht den not- Dann der Morgen. Sie roch den Quaim in Die Ernte ist unter Dach. Ich habe es fiir dich iiberlegt habe. Er wiirde es nicht tun. Es seizu 

wendigen Halt gegeben hatte, seit der Vater seinen Kleidern. Der Polizist erschien mit dem getan! riskant. Plétzlich war er verschwunden. Da { ' 

drauBen geblieben war in RuBland? Weil sie Haftbefehl. Ihre Frage: Wie konntest du das wuBte ich, daB er es doch tun wiirde. Er hatte —° 

seine Zeit fir ihn dbriggehabt hatte? tun? - Keine Antwort. Und das war die Ver- Nun sa er wieder dem Untersuchungsrichter viel getrunken an diesem Abend. Ich lief hin- 

lassenheit. gegeniiber, aber die Mutter war bei ihm, sa8 aus. Aber ich kam zu spat. Er hatte das Feuer j \ 

Der Polizist zuckte die Achsel. Wir missen neben ihm, hielt inm die Hand. War es da noch schon gelegt. Ich sah, wie er wegrannte, sah 7! 

hn mitnehmen, da hilft alles nichts. Natiirlich Nehmen Sie Platz, sagte der Untersuchungs- wichtig, daB er Robert geschworen hatte, ihn genau. Ich wollte das Feuer léschen, aber } : 

ist das jetzt schlimm fir Sie, so mitten in der richter. Er sah sie priifend an, rausperte sich, nichts zu verraten? Es war nicht wichtig, nun es war zu spat. Da habe ich Peltzer geweckt : 

Hauptarbeit. Aber es ist ja nicht meine Schuld, blatterte in den Akten. - Ihr Sohn versteift sich nicht mehr! Niemand glaubte mehr, daB er es und Alarm geschlagen. Als sie mich fragten, 7 

oder? darauf, daB er es getan hat. Wir aber haben getan hatte. So muBte er reden. Aber das war wer es getan hatte, durfte ich nichts sagen. Der , 

Griinde, daran zu zweifein. Vielleicht kénnen nicht alles. Er hielt es nicht mehr aus in dieser Schwur... Da wares einfacher, alles auf mich 
Nein, es war nicht die Schuld des Polizisten, Sie uns - und Ihrem Sohn helfen? Enge. Er muBte die Acker sehen, das Dorf, das zu nehmen. : 

daB ihr Sohn zum Brandstifter geworden war. Haus, alles, was ihm gehérte. Auch den Hiigel Der Richter schob die Akte weg. Sie kénnen . 

Es war ihre Schuld. Sie hatte es getan,sie Sie blickte von ihrer Tasche hoch. Helfen? mit den Fichten, den kleinen FluB, die Kirche. Ihren Sohn mit nach Hause nehmen, sagte er. 

allein... fragte sie. Und dann: Ja, helfen! Alles will ich da, auch die Kirche. Er muB sich uns natiirlich zur Verfiigung hal- i 

tun. Er ist unschuldig! Sie sagte es, obwohl Und weshalb hat dieser Robert das Feuer ge- ten, bis alles restios geklart ist. Und passen ] 
Am Sonntag war nun das Erntedankfest. Wem sie nie an seiner Schuld, an ihrer Schuld, ge- legt? fragte der Richter. Sie etwas besser auf ihn auf, damit er nicht 

sollte sie danken? Fir was sollte sie danken? zweifelt hatte. Sie hatte die GewiSheit mit der Aus Rache! - Wie leer das nun klang: aus noch gréBere Dummheiten macht... 

Fir die Arbeit? Fir die Ernte? Sie hatte das Arbeit zu betauben versucht. Nun aber: Die Rache! Der Bauer Peltzer hat Roberts Vater 

alles doch nur bewéaltigt, weil sie sich ab- Arbeit war getan, die dumpfe Last von ihr ge- damals iber die Halfte der Acker abgekauft. Erntedank. Sie saBen am Abend in der Kiiche. 

schuftete, weil sie nicht mehr denken wollte an glitten. Natiirlich ist er unschuldig, sagte sie. Und dann hieB es iberall: Er hat zu wenig dafir Von der Gastwirtschaft Stroth klang verweht 

das, was geschehen war. Ja, ja, alles war in Der Untersuchungsrichter nickte. Nach dem bezahit. Er hat dich ibers Ohr gehauen. Das die Tanzmusik zu ihnen her. Der Sohn saB bei 

schénster Ordnung: Der Weizen war gedro- Sachverstandigengutachten ist der Brand mit ganze Dorf sprach davon.. Es waren gute ihr. Sie sah ihn an. Und nun wuBte sie, wofiir 

schen, der Roggen. Die Kartoffeln waren zum Benzin gelegt worden. Die Reste der Flasche Acker, und es stimmt, da@ Peltzer zu wenig sie zu danken hatte, wem sie zu danken hatte. 

gréBten Teil verkauft, die Riiben lagerten in wurden gefunden. dafiir bezahit hat. Ein gutes Jahr ging seinem Ende zu. Die groBe 

den Mieten. Das Geld wirde kommen, und das Ja? - fragte sie. Aber weshalb hat er dann verkauft? Ernte war eingebracht. q 
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uigi der Flinke cS & 

on Ernst Kreuder 

ch erwachte aus dem spaten Mittagsschlat » owe > = Zigarette an und rauchte schnell, starr vor sich 
und starrte auf ein vergittertes Fenster. Die i . hinblickend. 

isenstangen waren auGerdem mit Maschen- 

raht bespannt, wegen der Katzen. Hinter der »War wieder ganz knapp, Kamerad", sagte er, 

and hupte ein Motorboot, dadurch wuBte ich seine Augen funkelten. Ich nickte unwillkiirlich. 
vieder, wo ich war. Ich wohnte in Venedig, San Ich war gewiB nicht sein Kamerad. Doch das 

elice 3606, im Hinterhof, bei Signora Lessi, in sagt man niemand in solchen Augenblicken. 

em billigen Zimmer hinter der Kiiche. DrauBen an der Tir schrilite heftig die Klingel. 

»Was haben Sie in diesem Seesack?" fragte 
eine Schreibmaschine stand auf einem win- ich. 

. igen Tischchen unter dem Fenster. Seit Tagen 

am ich mit meiner neuen Erzahlung nicht recht Bitte, Signore", sagte er, ,,Sie haben mich 

‘ oran. Ich stand auf, erfrischte mich am Uberhaupt nicht gesehen, Sie verstehen?“ 
| aschbecken und 6ffnete die Tir zur Kiiche. DrauBen wurde ununterbrochen geklingelt. Ich 

eine Wirtin, eine lebhafte Sechzigerin, war verstand nur, daB ich nichts verstehen sollte. 

ieder einmal ausgegangen. Ich filterte mir Ich schlo8 die Wohnzimmertir hinter mir und 

ine Tasse Kaffee, trank sie am Kichentisch, ging in den Flur hinunter. 

auchte und hatte wenig Lust, mich hinter die t | lie Sen 
chreibmaschine zu setzen. Ich wollte lieber e = »» Wer ist drauBen?" rief ich, ,,ich bin hier ein- 

a in den Markusdom gehen. Dort hatte ich Syma By nce = “ ct totes Se geschlossen und habe keinen Schlissel. Ich 
estern nachmittag lange gesessen, im weiten : 7 f muB warten, bis Signora Lessi zuriickkommt." 

jalbdunkel der vielen Kerzen, das Goldmosaik 5 2 »»Wer sind Sie denn?" rief der Polizist drauBen. 

_ der Kuppel leuchtete an einigen Stellen, wie 1 i i ‘ a Ich bin Schriftsteller", sagte ich, ,,ich schreibe 

: _ von der Sonne getroffen, wahrend es drauBen = ag ory ; 2 2 fiirZeitungen. Ich wohne hier seit vier Wochen." 
schon dunkelte. : »Hat doch gar keinen Zweck", sagte drauBen 

eine heftige Stimme zu dem Polizisten, ,,lassen 

n der Flurtiire stellte ich fest, daB Signora Sie die Schuppen im Hof durchsuchen." 

_essi abgeschlossen hatte. Ich griff in die * i { 

Tasche nach meinem Schlissel, ich hatte ihn Auf dem Flurtischchen neben mir lautete das 
icht mehr. Ich durchsuchte mein Zimmer, ver- i : i Telefon. 
ebens. Ich war eingeschlossen. Mi8mutig lief = 

_ ich in das groBe Wohnzimmer, dort waren die »Entschuldigen Sie mich bitte einen Augen- 

Fenster nicht vergittert, denn darunter war die - . : ; : blick", sagte ich gegen die Tire, nahm den 

Lagune. Ich beugte mich ibers Fenstersims, [ : 3 2 < Hrer ab und meldete mich. 
auf dem schwarzen Wasser war niemand zu wHier ist Signora Lessi“, antwortete eine 

_sehen. Schrag gegeniiber lag ein Kahn, hoch flatterige Stimme. ,,Es tut mir schrecklich leid, 

mit Koks beladen. Es dammerte iber der ich habe aus Versehen Ihren Schlissel mit- 
Lagune. a - - . : genommen und Sie eingesperrt. Am Rialto 

Sic tT : Pst: habe ich’s erst gemerkt. Ich komme mit dem 
nat Sollte ich einen Schlosser anrufen? Unkosten ‘ ; nachsten Motoscafo zuriick." 
ch und Scherereien, dachte ich. Unentschlossen : . 

in lief ich im Wohnzimmer auf und ab. Ein a = » Bitte hetzen Sie sich nicht, Signora Lessi", 

er, Gerausch unterm Fenster lenkte mich ab. Ich sagte ich, ,,ich sitze sowieso an der Schreib- 

yn, _ lehnte mich Uber die Fensterbank. Unter mir, n Ti: i ESI tTS = maschine." Ich legte auf. ,,Sind Sie noch drau- 

dicht an der Mauer, hielt ein schwarzes Boot. Ben?“ rief ich an der Tire; niemand antwortete. 

sk Der Mann, der sich jetzt im Boot aufrichtete, Ich ging ins Wohnzimmer zuriick. Der braun- 

bewegte die Arme mit einer flehenden Geste = A hautige Mann lachelte angstlich. Ich éffnete 

n, und warf mir im gleichen Augenblick etwas zu. : i das Fenster und blickte auf das Wasser. 

Unwillkirlich fing ich es auf. - 2 n : it »,Inzwischen ist Ihr Boot abgetrieben", sagte 

te : ich. 

1e »Festmachen!" rief er mit verzweifelt ausge- : »Hatte es mir nur ausgeliehen", sagte er und 

1s streckten Handen. Ich betrachtete das dicke, n ist a Pig stand auf. ,,Ich habe Werkzeug, jetzt werden 

in ausgefranste Seil in meinen Handen. Der fau- si Sie ausgehen kénnen, kommen Sie mit." 

rt lige Gestank der Lagune stieg herauf. J . i c 

4, » Aber, ich kenne Sie gar nicht", rief ich hin- Ich stand neben ihm an der Flurtiir, als er mit 

unter. einem winzigen Haken leise im Tirschio& 

» Schnell, Signore, bat er mit ausgebreiteten I ‘i ‘ hantierte, bis es plétzlich aufsprang. Er éffnete 

r Armen, z die Tire um einen Spalt und lauschte mit 

a r geschlossenen Augen. Im Treppenhaus und 

h In der Ferne heulte eine Sirene. Ich iiberlegte, im Hof blieb alles still. Er eilte ins Wohnzimmer 

° daB dies die Chance fiir mich war, die abge- und kam mit dem Seesack auf dem Ricken 

5 sperrte Wohnung zu verlassen. zuriick. 

, nich habe Sie noch nie gesehen", rief ich hin- : 

‘ unter, ,wohnen Sie denn hier?" . »Wenn Sie einmal in Not sind, Signore", sagte 

: Er nickte ungeduldig. , Machen Sienurschnell", er flisternd, ,dann fragen Sie auf dem Fisch- 
x rief er. markt nach Luigi dem Flinken."* 

: c i p me - : 7 . »Was ist eigentlich in dem Seesack?" fragte 

, Wenn ich in sein Boot hinunter wollte, muBte se ich. 
ich auf jeden Fall das Seil festmachen. Ich L i . »Ein Giterzug", sagte er leise, ,,ein Stations- 

schlang es um den FuB einer schweren Kom- : Z 3 : 5 gebaude, ein -Tunnel, Signallampen und 

mode, auf der die Familienbilder standen. Der : Schienen." 
Warnton der Polizeisirenen drang uber den - ¥ »Haben Sie denn noch kleine Kinder?" 

Lagunen naher. 3 i ' Vier", sagte er. 

»,Héren Sie zu, Luigi, sagte ich, ,, wie heiBt das 

»Ziehen Sie erst den Sack herauf, rief der Warenhaus, wo Sie in der Eile vergessen haben 

Mann im Boot und hielt einen griinen Seesack zu bezahlen? Ich méchte das mit einer Post- 
in die Héhe. Ich hievte den Sack herauf und anweisung erledigen."* 

stellte inn auf den FuBboden, es klirrte und »,Sie werden mich nicht verraten? Ich fand den 

klapperte darin. Das Sirenengeheul wurde Giiterzug im ,Kosmos'." 

lauter. Ich band das Seil vom Seesack los und wich werde dort nach dem Preis Ihrer Eisen- 

warf es hinunter. Hand ber Hand, die FiBe bahnanlage fragen. Im iibrigen, Sie kennen 

gegen die Mauer gestemmt, kletterte der Mann mich nicht, Sie haben mich nie gesehen."* 

flink herauf. Ich zog ihn ber die Fensterbank. »Niemals, Signore’, sagte er, seine Augen 

Er warf das Seil ins Zimmer und schloB das funkelten. ,,Sie sind ein Kamerad. Ich danke 
Fenster. Auf der Lagune brauste die Polizei- Ihnen." 
barkasse vorbei, die Sirene heulte miBtdnig. 

Der magere, braunhautige Mann im lécherigen, Ich blickte ihm nach, wie er leise, mit dem klir- 

schwarzen Sweater setzte sich schnaufend in renden Sack auf dem Riicken durch den dunk- 

den griinen Pliischsessel. Er ziindete sich eine len, nach Katzen riechenden Hof davoneilte. 
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Oskar Baier, von der wirtschaftspolitischen Abteilung eee ae ge : y ‘ Pra ee st ae eae gs 
des DGB, der kiirzlich vom Bundesvorstand nach Peru ge =. — oe Se &£ en ae gen ee 
entsandt wurde, um eine von den deutschen Gewerk- Wires ~ Bo tee Be a 
schaften gestiftete Handwerkerschule fiir junge Indianer e..4 . ae Bi 3 3 eae PE ee a 
in Taraco am Titicacasee ihrer Bestimmung zu iiber- Y z a aS Rat (fo oe Fe a f 

geben, hat fiir uns zwei Artikel geschrieben. Er schildert 2 : 4 as A ae *. Behe } 
darin nicht nur den Einsatz der Internationalen Arbeits- , a a ate oF pre a : ae. 
organisation (ILO) und des DGB fiir die Indios des Anden- ess a ae al “4 J sey. = ** + 

hochlandes, sondern umreiBt auch die Probleme, um die = pe ae ee re aa o 
es dabei geht. ple d Pe : ¢ i ra? 

ee ee 
rs Ce: s = | 

Rohe At aon ty ne es E 2 ‘ a at \earer og 
NJ cence méchte ich gestehen, daB ich von den latein- bal 7 at Ste ahs i. ‘ys ‘. = = e. 4 

amerikanischen Indios kaum eine Ahnung und recht - Ps 3 beh ok Yad oe : 3 | 

falsche Vorstellungen hatte, als mich der Bundesvorstand des a Pa et ih 4g wa + - ee | 
DGB 1960 erstmalig nach Siidperu entsandte, um dort den ns as BS oom is en e — oe £ aa | 
Bau einer Handwerkerschule in Taraco einzuleiten. Mir war baad Re Ae Seat a= : ~~ 
damals auch nicht kl i es ae 3 ge a 7 +. te ‘we ganz klar, warum gerade in den fernen - oy eS oe By st a i . te on 

Andenhéhen auf dem ,,Dache Siidamerikas“* geholfen werden ‘ Shares A oO Sd . - = 4 

sollte. Was ich dariiber gelesen hatte, war nur geeignet, mich a a oa Sele i “ Hs - 7 ¢ < 
noch mehr zu verwirren, weil in allen Darstellungen der Begriff . Bea eS ¥ 4 5% a Ph i ~ 
Indio“ unscharf umrissen und vielfach verzeichnet war. . ob co ite 4 Pi re 53 = war * ~" ~ a 1 

Heute, nach eingehender Beschaftigung mit dem ganzen ea oh ae Ae, ta ™ uf * cs *, 

Fragekreis an Ort und Stelle, sehe ich die Dinge klarer und 5 Nag saa Ra me Bee. er ‘~ te 

méchte darum einleitend, um meine ganze Schilderung ver- & + ei yes % 3 x 
standlich zu machen, den bei uns haufigsten Vorstellungs- @ sae 4 Te ot oe ae 
fehler zu verbessern trachten, indem ich die Frage beantworte: (> oo eae Ee 6 f = ¥ a 
»Was ist eigentlich ein Indio?" , é %- * > BS “i See 

Ay + . ha cet Dae 
Das klingt zunachst ganz dumm. Wir haben doch in der Schule «3 7” : be = Se ae ae. ty i 

bereits gelernt, daB die Indios wahrscheinlich von den Mon- “oo . - g ie. 9 ty Ame : 
golen abstammen und die Lander Mittel- und Sidamerikas seit ¥ ~ pe 7 ¢ y q on ee on * : 

uralten Zeiten, d. h. Tausenden von Jahren vor dem Eintreffen Mw /* x ~ > ; < » » 1 
des Entdeckers Kolumbus, bewohnten und beeindruckende > wes Ba? F er \ ate £3 7 
Kulturen, wie die der Maya und Azteken in Mittelamerika und a e wer a A k | + Sad > Ae 
der Inka in Peru, Bolivien und Ecuador hervorbrachten. Aber Po ee *% = 1 eee a $8 
ich habe in Peru und Bolivien sehr schnell begreifen miissen, | aoa’ | “\ ial y ~ ax! 5 PRS... 
daB diese schematische und anthropologisch-rassische Aus- 
legung nie ganz des Pudels Kern trifft. Viele Lateinamerikaner 

aller Berufe und Schichten, bis in die fiihrenden Kreise, haben Indio zu sein. Indio ist in diesen Landern ein soziologischer und Schafe). Um das harte Héhenklima zu ertragen, nahmen 

eine dunkelbraune Hautfarbe und alle sonstigen Merkmale Begriff! diese Menschen fast alle das Laster des Cocakauens an. Sie 
ihrer mehr oder minder direkten Abstammung von den alten Diese Unterscheidung ist wichtig fiir Nicht-Lateinamerikaner, vermehren sich mit erstaunlicher Fruchtbarkeit, so daB ihre 

indianischen Kulturvélkern. Niemandem aber wiirde es ein- die diese Dinge verstehen wollen. Ich erlebte z. B. in Peru, daB Gesamtzahl jahrlich um 3% wachst, obwohl die Ernahrung 

fallen, diese Leute deshalb als ,,Indios‘‘ zu bezeichnen, denn ausgerechnet ein deutscher Journalist von der Presse als sehr zu wiinschen UbriglaBt und die Kindersterblichkeit infolge 

rassisch denkt und fiihlt man héchstens in einigen Familien »,Nazi“ beschimpft wurde, weil er in einem Artikel behauptet des ungeniigenden Gesundheitsschutzes sehr hoch ist. 

der Oligarchie, der sogenannten ,,Gesellschaft', die sich etwas hatte, im peruanischen Symphonieorchester spielten eine Hinzu kommt, da®B diese Menschen durchweg in ganzlich ab- 

darauf einbilden, direkt von irgendeinem der spanischen Er- ganze Reihe ,,Indios“ mit. Nach der Rassentafel im Schulatlas seitigen Gegenden der Hochanden leben. Als die Spanier ins 

oberer abzustammen, auch wenn sich selbst bei ihnen bereits oder im Konversationslexikon hatte er zweifellos Recht, aber Land eindrangen und die Eingeborenen versklavten, zogen 

indianische Merkmale deutlich machen. nach peruanischen Begriffen beleidigte er die braven Musi- diese méglichst weit weg von der Kiiste, um dort ihre alten 

Nicht einmal Mitglieder dieser Kreise sehen jedoch in einem kanten als nicht entwickelte Menschen, als steckengebliebene Lebensgewohnheiten und auch noch eine ganze Weile ihre 

braunhautigen, schwarzhaarigen, kleinwichsigen Peruaner Ureinwohner. Freiheit erhalten zu kénnen. Sie entzogen sich dem Ein- 

oder Bolivianer unbedingt einen Indio, wenn dieser Mensch Diese Klarung des Begriffes scharft auch unser Auge fiir das schmelzungsprozeB der spanisch-indianischen Vermischung 

— mag er auch kérperlich ein noch so typischer Aymara oder sogenannte ,,Indioproblem“, um dessen Lésung der Einsatz (Mestizierung), gerieten aber letztlich doch unter die Herr- | 

Quetschua sein — nicht mehr wie ein Indio lebt. Und damit sind der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf in den schaft der Spanier, die ihnen ihre besten Béden wegnahmen, 

wir bei des Ratsels Lésung: Andenstaaten Peru, Bolivien und Ecuador geht, denn sie sie in die armsten Gebiete einpferchten und sich selber Uber- 

Indio ist nur, wer heute noch in den gleichen, unveranderten macht verstandlich, was eigentlich mit der sogenannten ,,Inte- lieBen. Der Anbruch der Unabhangigkeit brachte keine Ande- 

Lebensbedingungen lebt, wie zur Zeit der Ankunft der spani- gration", sprich Eingliederung der indianischen Bevélkerung, rung. So sind heute die 7 Millionen Indios, die noch ganz als 

schen Eroberer im Jahre 1524, mit anderen Worten: Der gemeint ist: die Verwandlung der im 16. Jahrhundert stecken- solche leben, Wesen, die in unglaublicher Primitivitat und 

Mensch, der nur Quetschua oder Aymara spricht, indianische gebliebenen Indios zu modernen Zeitgenossen! Elend vegetieren, sei es als schlecht entlohnte Arbeitstiere der 

Tracht tragt, in einer indianischen Stammesgemeinschaft In den drei Andenstaaten gibt es heute rund 7 Millionen Nach- Gro®grundbesitzer oder als noch starker darbende Klein- 

(Comunidad) lebt, eine héchst primitive Landwirtschaft und fahren der Aymara und Quetschua (so hieBen die beiden bauern in den indianischen Dorf- und Stammesgemein- 

Viehzucht als Lebensunterhalt betreibt und, trotz vier Jahr- staatstragenden Hauptvélker des Inkareiches, welches etwa schaften. 

hunderte Christianisierung, es nur zu einem Form- und Schein- von der heutigen Nordgrenze Ecuadors bis tief hinein nach Wir stehen also vor einem sozialen Problem ersten Ranges. Es 

katholizismus in Verbindung mit den magischen und religiésen Nordargentinien und Nordchile reichte), die noch in jedem droht auch ein politisches Problem zu werden, denn die india- 

Vorstellungen der indianischen Vergangenheit brachte. Sinne Indios sind, d.h. sowohl rassisch und sprachlich als nischen Gemeinschaften schritten schon vielfach zu gewalt- 

Vereinfachend kénnen wir sagen: Indio ist, wer in der alten auch in den Lebensgewohnheiten. So merkwirdig es klingen samen Landnahmen und Invasionen ihnen nicht gehérender 

indianischen Kultur und Lebensweise konservativ verhaftet mag, diese Bevélkerungsgruppe ist wie ein groBer, kaum be- Béden, ganz einfach, weil sie kein ausreichendes Ackerland 

blieb und Zeit und Entwicklung, wenn man von kleineren Kon- rihrter Fremdkérper inmitten der an sich in ziigiger Entwick- und Weiden fiir ihre sparlichen Herden haben. Nackte Da- 

zessionen absieht, wirkungslos an sich voriiberrauschen lung begriffenen Staaten Peru, Bolivien und Ecuador. Diese seinsverzweiflung treibt diese Menschen in Peru und Ecuador 

lieB. Indios leben, wenn man von kleinen, ganzlich belanglosen Ver- allmahlich in den Aufstand oder wenigstens in die Aufsassig- 
Ein junger Indio, weicher den Entschlu8 faBt, seine Stammes- Anderungen absieht, noch wie zur Zeit der Inkakaiser vor keit, die natiirlich die bestehende Ordnung bedroht. Alter noch 
gemeinschaft zu verlassen, um in die Bergwerke oder in die Ankunft der Spanier. Ihre Ackerbaumethoden wiirden dem als diese jiingsten Folgeerscheinungen ist die starke Abwan- 

Stadt zu gehen, den Sprung aus der rein landwirtschaftlichen biblischen Altertum zur Ehre gereichen. Man pfligt vielfach derung ganzlich ungelernter Indiobauern in die GroBstadte des 
Unterhaltswirtschaft seiner Vater und Briider in die produ- noch mit Holzstecken und drischt Hirse mit den nackten FiiBen, Kiistengebietes, wo sie lediglich als Arbeitslose die Barria- 

zierende und konsumierende Volkswirtschaft seines Landes wohnt in fensterlosen Lehmhitten und webt selbst die Beklei- das, die schrecklichen Elendsquartiere an den Stadtrandern, 

tut und sich nicht mehr wie ein Indianer anzieht, hért auf, ein dungsstoffe aus der Wolle der Haustiere (Llamas, Alpacas Ubervélkern und neue soziale Probleme schaffen. 
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Dariiber hinaus ist aber die Indiofrage auch ein wirtschaft- oa teeter eg oe a 4 gk Bee A sd 
i 4 : : : = asine oe: een cM, jae eae ED SNS F liches Problem ersten Ranges. Solange diese weitaus starkste rea pra Pn eo ee ANE es ae See Baa ee" 5 
Gruppe der Landbevélkerung nicht ausreichend Lebensmittel ies | ie bP ee ae is Se hee 1 a a = Ae 
produzieren kann, miissen Lander wie Peru und Bolivien diese et ne “s 7 Se 4 Dae Stk ef 
in immer gréBeren Mengen importieren. Solange die Indios bo aie is a «fh Rey file - eon oe 
kein ausreichendes Einkommen haben, um sich, wie bereits eel a i Sin to ar sie a 

die Mestizenbevélkerung und die schon ,,integrierten“ Indios, : Sf 3 or. ae 3 ee, pipes . 
| wenigstens die einfachsten Konsumgiter leisten zu kénnen, i a re ee 1 oe Fe ee . ee 0 fy : re een H er Pas us ae Z 
| kann sich auch die einheimische Industrie kaum ausreichend ‘ 4 Cae. lta? Oe, is jn a 
| ausdehnen und die Wachstumsrate erreichen, die wiederum 4 . pee ES Fe Se pn ie thee i ec ed 

| zur Vollbeschaftigung fahren soll. Soziologische, politische ate: ees ere tikes Re ee ie 
__ und wirtschaftliche Griinde machen also die allmahliche aber sae a RE ie ha te - biges 
| laufende Eingliederung dieser Indiobevélkerung in den eigent- x Pai PgR tas AE aie ee RN 
| lichen Wirtschaftsproze® ihrer Lander dringend erforderlich. Be ied Ls er EPO get OF iS i 
| Héher noch steht allerdings das humanitare Gebot, ber 7 Mil- , j - PS Se aoe f wets 

|, lionen Menschen aus Elend und Riickstandigkeit zu befreien. par. cs me ga ae BOY OF 
| Darum hat die Internationale Arbeitsorganisation in Genf und ee > sg oe or iS =; = ae 

|| mit ihr der DGB dem Indianerproblem in wachsendem MaBe i eS B. By) se Rs: "a3 Pee 
| Aufmerksamkeit geschenkt und die Arbeit begonnen, im Zuge gi Res a Prat aire: cS 7 ee 

derer ich 1960 nach Peru entsandt wurde. Alle an der Indio- SRN a rs P eae ess 2 eee 
fiirsorge beteiligten In- und Auslander betonen jedoch immer pt t Met a Cg TRS Pas ia Swe 
wieder, daB erst eine echte Bodenreform mit ausreichender S32" Sar ae Goede ys ¥ ’ Ki cae 

| Landverteilung an die indianischen Stammes- und Dorfgemein- A tsa ae ‘a Rae ri a” < a . 2 
schaften (Comunidades) bleibende und sozial wirklich ent- aie Sigh, ens eS er ee a ei 
lastende Lésungen bringen kann. Allen Widerstanden zum te ee Fh 4 die as heey oe ae iB y oy {a ie 
Trotz sind solche Reformen in Bolivien bereits begonnen wor- ree ee) hehe * ees ae Psat J) a. ae a ee 
den. In Peru und Ecuador ist diese Entwicklung nur eine Frage £ Lar ose Dg et 3 ee See as < yer hd 5 

der Zeit. Rae «aera 2 am bee.¥.1 MD ee i mS a ; 
; 4 ey 2 ERT A Lae, Gon oe Aan ae Ml iw eae tig lhe e 

Jef Rens, der stellvertretende Generaldirektor der Internatio- aes «ns: i eee pci ae ay oy oe ‘* - r, ete rn 

nalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf, kann fiir sich das Fy go 5 Ps Oe ce e a ame — yy PAW Ze 
Verdienst in Anspruch nehmen, die organisierten Arbeiter der Pa? Se gy ae a. a ca ‘ats P hi os 
freien Welt schon 1948 auf das groBe Elend unter den Indios an pe Coie as ae te Ds rei ae Pee a ee eS i 
des Hochlandes aufmerksam gemacht zu haben. Damals kiim- ‘¥¢ rat 1 FT 24 FZ on ee ae E ete “SS > 
merten sich die Regierungen Lateinamerikas noch sehr am 4 a 2 a pet te ei K eh ba: =e SRA 2s. a 
Rande um dieses Problem, dessen ganze GréBe wir uns nur a Sqn Pere ra Pe see em hg x Pina wS Bt 2 = 

| klarmachen kénnen, wenn wir uns vorstellen, daB etwa im Her- = oe m4 Mae en ev a 2 Tee a a v 
| zen Europas, auf drei Lander verteilt, noch mitten im zwanzig- ; 3 a Pe A Bags Oe BAe i> Ase. op es So i t 

sten Jahrhundert restliche Stamme der Urbevdlkerung unter hoif' i ra) pil ee NF oa ba - > eae vane 
mittelalterlichen Lebensbedingungen, in Not und Elend auBer- a4 e.. Wipe Tee) ms heen “ ee OS aie ae 
halb des europaischen Wirtschaftsprozesses leben wiirden i es ‘ee rar aia #252 ae o aieeee eit 
und die gesamte Kontinentalentwicklung aufhielten, ohne dar- MBN aisle Se hee SS ets sae 
itiber ihre Nachbarn und ihre zustandigen Regierungen in Gers f yarn ae Ee of é see Ria Pe ne ge gee a ie 
Aktivitat und Interesse zu versetzen! ‘eae re ERT ee, ee — | Blt gh gape? > : 

In den Indiogebieten der Hochanden, so stelle Rens damals Ps eo Fie am Be Eien: Ses ae aa age +2 She Ea 
fest, sei keine ,,Unterentwicklung", sondern seit fiinfhundert i aa! Seen sa As meth! = say - a zz Me Se fees 3 5. : 
Jahren iberhaupt keine wesentliche Entwicklung zu verzeich- es yates Saag ieee a ee sh pen Ses = 
nen, Die Zeit stand dort ganz einfach still. Aber das Elend und ae Sa Se eae eRe es Y haat ape Oo sei Oe - 
die Ernahrungs-, Behausungs-, Gesundheits- und Erziehungs- pes Eb oon DRA ves oe pe - af fea: Hern eames " $ 
probleme wuchsen standig mit der zunehmenden Bevélkerung Jor ey Po Ps ue EM, hase mete nee 3 bie Braws . 
und verwandelten die Andenlander in soziale Druckkessel am it ee SM le Ree as re See z ts 
Rande der Explosion. 

Auf Anregung der ILO trat auf Betreiben von Rens 1949 eine 

Konferenz in Montevideo zusammen. Sie beschloB, daB prak- Was die praktische Arbeit in Peru anbelangt, so hat die Anden- Chico im Departement Cuzco, Cangallo im Departement 
tische Arbeit fiir die Indios geleistet werden miiBte. Man bildete Aktion ihre ersten erfolgreichen Versuche der Eingliederung Ayacucho und Huayre im Departement Junin leiteten, anderer- 

eine entsprechende Kommission. Eine weitere Konferenz in von Indios mit Hilfe der anthropologischen Abteilung der seits aber auch den von der Regierung, respektive von ihrem 
La Paz, Bolivien, sprach sich 1951 fiir eine groBangelegte amerikanischen Cornell-Universitat auf der Hacienda (Gut) Ministerium fiir Arbeit und indianische Angelegenheiten aus- 

Aktion zur allmahlichen Eingliederung der sieben Millionen Vicos im nordperuanischen Departement Ancash durchge- gearbeiteten ,,Plan zur Integration der Eingeborenenbevdl- 

| Indios in die volkswirtschaftlichen Ablaufe ihrer drei Lander fiihrt. Seele dieser Arbeit war der weltberiihmte Héhenmedi- kerung" bestimmten. 

| aus und fiihrte zu einer eingehenden soziologischen und wis- ziner, Dr. Luis Alberto Monge, heute Hauptberater der peruani- Die Erfahrungen von Vicos hatten zur Koordinierung der natio- 

senschaftlichen Bestandsaufnahme durch die beriihmte Son- schen Regierung in allen indianischen Angelegenheiten. Ich nalen und internationalen Anstrengungen und zu einer echten 

dermission des neuseelandischen Anthropologen Beaglehole, hatte Gelegenheit, diesen gitigen, riistigen und geistig auBer- Zusammenarbeit der beteiligten nationalen Behérden gefihrt. 

deren Kosten von der ILO getragen wurden. Beaglehole und ordentlich frischen, 76 Jahre alten ,,Vater der Indios“ persén- Dr. Monge bedauerte lediglich, daB im peruanischen Staats- 

seine Kollegen bereisten fast drei Jahre die Indiogebiete von lich kennenzulernen und mich lange mit ihm zu unterhalten. haushalt immer noch viel zu geringe Mittel fir die Indianer- 

Peru, Bolivien und Ecuador und kamen zu der SchluBfolgerung, Er vertritt die Auffassung, daB die Indios ein wertvoller und integration vorgesehen sind. Der entsprechende Posten stehe 

daB sich das Problem nur als Ganzes, nicht aber nur auf Teil- edler Volksteil sind. Nur durch Schuld und Nachlassigkeit der an 33. Stelle. Aber auch das werde einmal anders werden. Jetzt 

gebieten, wie z.B. die Erziehung der Jugend anpacken lieB. Regierung kénnte es geschehen, daB Extremisten in den india- verfiige man sogar schon Uber besondere internationale und 

Man sprach von nun an von einem ,,integralen Vorgehen" und nischen Gemeinschaften die Fihrung ibernahmen, wie das nationale Mittel zum Bau und zur Einrichtung einer Personal- 

richtete die ersten Versuchsprojekte entsprechend ganzheit- schon in der Gegend von Cerro de Pasco passiert sei. Das schule der Anden-Aktion in Huancayo, wo einheimische Hand- 

lich aus. 1954-55 begann die Arbeit in Peru und Bolivien, 1956 Experiment in Vicos habe gezeigt, wie man die Indios sehr werkslehrer und sonstige Experten fiir die verschiedenen Zen- 

| in Ecuador. Das Programm der Internationalen Arbeitsorga- wohl aus ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Isolierung ihrer tren ausgebildet werden sollen. 

nisation, welche bekanntlich ein Glied der Vereinten Nationen Entwicklungslosigkeit und duldenden Passivitat in kurzer Zeit Dieser Schilderung der Arbeit der Anden-Aktion habe ich 

| ist, bekam schlieBlich die Bezeichnung ,, ANDEN-AKTION“ herauslésen kénne, wenn man tatsachlich nicht nur von einer meinerseits wenig hinzuzufiigen. Fir die Gewerkschaften der 

| (in Lateinamerika ,,Accién Andina‘). Die Tatsache, da8 sich Seite her, etwa nur von der Erziehung der Jugend, die Frage freien Welt, die dabei helfen, ist die handwerkliche Ausbildung 

| eine internationale Organisation, wie die ILO unter voller Hilfe angehe. In Vicos habe die praktisch angewandte Kunde vom junger Indios in entsprechenden Schulen, die den genannten 
aller weiterer Glieder der UNO, wie die UNESCO, UNICEF, der indianischen Menschen und seiner Wesensart, die sogenannte Zentren angegliedert sind, das Hauptanliegen geworden. Das 

Sonderfonds usw. die Initiative in der Indiofrage ergriff, zwang »Indianische Anthropologie“, eine Gberlegte Politik der prak- erste Beispiel gaben die amerikanischen Gewerkschaften 
die Regierungen Perus, Boliviens und Ecuadors dazu, dieser tischen landwirtschaftlichen Anleitung zu neuzeitlichen An- durch die Stiftung des Baues und der Einrichtung einer Hand- 

Angelegenheit endlich gréGere Aufmerksamkeit zu widmen. baumethoden, verbunden mit Krediten, handwerkliche Aus- werkerschule fiir Schreiner, Mechaniker und Automechaniker 

Und das ist der bisher wesentlichste Erfolg der Anden-Aktion: bildung, Grundunterricht und -Erziehung, Gesundheitspflege, in Chucuito bei Puno. Danach hat der Deutsche Gewerkschafts- 

Sie gab den AnstoB und léste eine Bewegung aus, welche bessere Ernahrung, Bau geeigneter, nicht aufwendiger Hauser, bund eine Schenkung der Einrichtung und der Gebaude 

seitdem standig an Starke und Tatkaft zugenommen hat und Verbesserung der Organisation der indianischen Stammes- fir eine weitere Handwerkerschule der Aktion in Taraco 

auf bestem Wege ist, den sieben Millionen Indios der Anden gemeinschaft an sich (man will sie allmahlich aus ihrer alten, vorgenommen. Um die entsprechenden Bauten einzuleiten, 

wirklich einmal Entlastung zu bringen. Was bisher tatsachlich unwirtschaftlichen Form lésen und in genossenschaftliche wurde ich 1960 nach Peru entsandt, wo ich auch in diesem 
geleistet wurde, wiegt nicht so sehr wie eben der Umstand, Strukturen umgieBen) und nicht zuletzt die Heranbildung von Jahre wieder weilte, um der Eréffnung unserer Handwerker- 

daB heute das Indioproblem wirklich in den Vordergrund ge- freiwilligen indianischen Helfern ganz klar den Weg gezeigt, schule beizuwohnen und eine weitere Stiftung des DGB fir das 

rickt ist. Andererseits haben die Manner der Anden-Aktion der erfolgreich beschritten werden kénne. Dort seien die Zentrum Taraco zu iiberbringen. Was ich dabei erlebte, werde 

praktische Vorarbeit geleistet, die jedem starkeren Einsatz als Grunderkenntnisse gewonnen worden, die einerseits die prak- ich im nachsten Artikel schildern. 

Grundlage dienen kann und gerade darum auch als an sich tische Arbeit in den Aktionszentren der Anden-Aktion in 

bescheidenen Anfang volle Wirdigung verdient. Chucuito, Camicachi und Taraco im Departement Puno, Cuyo Fotos: Internationale Arbeitsorganisation 
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\h * X enn sich nach 105 Spielmi i : of pielminuten dieses 

Scene fe “A R WW aiiten groBen Films von Andrzej Wajda - 
: ‘“ : zuvor sahen wir von ihm,,Die Generation“ und 

; ~~ 3 »Kanal* - der Vorhang senkt, findet der Zu- 

; schauer nur mit einiger Mihe in die Wirklich- 

y - keit des Kinosessels zuriick. Er hat hier einen 
. 4 Film gesehen, erlebt, wie man sonst nur einer 

\ gewaltigen Musik lauscht:atemlos, gebanntund 

i: ea ergriffen. Die Melodie war leidenschaftlich, 

* ss impulsiv, pathetisch, stimmungsvoll, der Rhyth- 

P 7 4 = mus hektisch, der Grundton verzweifelte Iro- 
od i nie. Das Spiel des Hauptdarstellers Zbigniew 

s ss Cybulski, er gab den jungen Intellektuellen mit 

hi . kraftvoller, sich nervés verzehrender Verve, 
a bray . paBte sich dem Stil des Films verbliiffend gut 

neti F = an. 
Re ae Es ist der 8. Mai 1945. In einer polnischen Klein- 

¢ F * stadt wird das Ende des zweiten Weltkriegs ge- 

‘ yX : _ ~» feiert. Alle scheinen froh und hoffnungsvoll. 

: s a — | ein Doch dies tauscht. Da ist z. B. Maciek, ein jun- 
A ei ar, % 3 by » ger Intellektueller, der im Krieg Polen gegen 

: ~ -—— % ae Hitlerdeutschland verteidigt hat und nun im 
“ } x : ay *< . Frieden sehen muB, daB der Kampf im Innern 

y : See it des Landes zwischen den Parteien weitergehen 

wird. Ihm erscheint plétzlich alles Getane und 

" i % F noch zu Tuende sinnlos. Und doch kamptt er, 
Bi} — tétet er wieder. Er hat von jung auf nichts ande- 

I F es res gelernt. 

J . be P's bs : Bei einem Barmadchen findet er Liebe und 

‘ \ - , re hofft auf ein erfiilltes Leben. Doch die Vergan- 
1 Pr r . ee genheit siegt. Er nimmt neue Befehle seiner 

B < a . £ fh a eS Vorgesetzten, den Nationalisten, entgegen und 

™ ee P. : a cy, rie ve oN tétet, um wenige Stunden spater — Opfer eines 

‘ F Pe, bape ee ee is 5 Zufalls - von einer Milizstreife tédlich ange- 

= Op rae o8 f schossen zu werden. Er hatte einen nutzlosen 
2 tt y a Mord begangen, ist einen sinnlosen, zufalligen 

« a at A Tod gestorben, hauchte auf einem Schuttfeld 

¥ T - * ve et wimmernd und keuchend sein rastloses, ver- 

ge see x lorenes Leben aus. In diesen letzten Szenen, 
i r 4 Ps : ce =. Bildsequenzen von groBer Faszinationskraft, 

f ce j veranschaulicht sich auf wenige Filmminuten 
i i 3 os ,« 4 zusammengedrangt die ganze Existenzphiloso- 

A es 2 f i > $ 7 phie der Nachkriegsjugend auf zwingende 

i 2 ie A - Weise. Es gibt Stellen im Film, in denen man 
rd das satirische, zeitkritische Talent des Regis- 

b ‘ed . a seurs spiirt, und in der vorbildlich gewordenen 

. ey gee e Liebesepisode zwischen Maciek und Krystyna 
' eeere A “i entdeckt man dann wechselartig einen neuen, 

" o zartlicheren Wajda, einen liebenswerten Bild- 

y eee dichter zwischen Tag und Traum. 

4 : Wajda ist relativ jung. Es ist mit noch GréBe- 

ee Fe isis rem zu rechnen. ,,Asche und Diamant' indes- 

. ¢ t A 2 4 sen sucht hierzulande vergeblich seinesglei- 
4 # chen. 

io 4 . 
: nll. i Hans Plick 

a “ Ford die kiinstlerische Nachkriegsentwicklung Wichtige Entschlisse Nun auch in Deutschland 
Filmsplitter des fa auarachen Borba 

Die Tagung, bis ins kleinste gut organisiert, Auf der Jahresgeneralversammlung des Inter- Orson Welles filmischer Regie-Geniestreich, 

gab ein treffliches Beispiel, wie die Jugend fiir nationalen Verbandes fir Filmarchive wurde Citizen Kane, jiingst,von der internationalen 

den Film interessiert werden kann. das Deutsche Institut fiir Filmkunde in Wies- Filmhistoriker- und -kritikerelite zum besten 

baden-Biebrich zum Volimitglied des Verban- Film der Welt gekiirt, konnte auch bei seinem 
Gut gemacht * des gewahit. Dadurch ist uns die Méglichkeit verspateten Anlaufen hierzulande erste, wenn 

Endlich freigegeben gegeben, aus allen Filmarchiven der dem Ver- auch ungleich bescheidenere Lorbeeren ein- 

Dem ironisch gemeinten Slogan des Kritiker- band angeschlossenen Lander Filme fiir kiinst- heimsen. Die Evangelische Filmgilde hat ihn 

Autors Joe Hembus ,,Der deutsche Film kann Der bisher zur Auffiihrung nicht zugelassene lerische, historische oder wissenschaftliche auf die Monatsbestliste fiir Juni gesetzt. 

gar nicht besser sein“ stellte bei der Dortmun- franzésische Film ,,Der kleine Soldat wurde Zwecke anzufordern. i. 

der Jugendfilmclub-Tagung der Prasident des jetzt von Frankreichs Informationsministerium Max Lippmann, der Direktor des Wiesbadener 

Filmiournalisten-Clubs Berlin, Kurt Habernoll, fiir die Offentlichkeit freigegeben. Der Film, der Instituts begriBte die Wahl um so mehr, als Keine Verfilmung von Mohammeds Leben 

die Frage entgegen: ,,Konnte unter den gege- den Algerienkrieg kritisch beleuchtet, wurde durch diese Mitgliedschaft eine Vorausset- 

benen geistigen und materiellen Bedingungen bisher aus politischen Griinden zuriickgehal- zung fiir den Aufbau einer deutschen Filmaka- Der von einer amerikanisch-italienischen Ge- 

der deutsche Film Gberhaupt besser sein?“ ten. demie gegeben sei. meinschaftsproduktion geplante Film Gber das 
Habernolls Ausfiihrungen fanden bei der jun- * Leben Mohammeds wird nun doch nicht her- 

gen, kritischen Hérerschaft viel: Aufmerksam- 29 Persénlichkeiten des kulturellen Lebens hat- gestellt. Obwohl das Drehbuch, von einem per- 

keit und Beifall. Weitere interessante Themen Hohe Auszeichnung ten in einer dem Bundesinnenminister Gber- sischen Diplomaten geschrieben, eine verant- 

der Tagung: sandten Denkschrift die sofortige Griindung wortungsbewuBte Behandlung des Stoffes ver- 

Autor Werner Schmieding umri8 die soziolo- Dieser Tage wurde in Versailles der deutsche einer Film- und Fernseh-Akademie mit Sitz in sprach, brach bei Bekanntwerden des Vorha- 

gische Situation des deutschen Films und Plakatzeichner Hans Hillmann fir vier Filmpla- Berlin angeregt. Am 10. August erérterte in bens unter den Islams eine solche Welle der 

Hans-Dieter Roos untersuchte zusammen mit kate mit dem groBen,, Toulouse-Lautrec-Preis” Wiesbaden eine Vorbereitungskommission Empérung aus, daB schon vor Drehbeginn die 

dem franzésischen Filmjournalisten Charles ausgezeichnet. Einzelheiten Gber die zu griindende Akademie. Arbeit an dem Film eingestellt werden muBte. 

2 |



. m ae ee, . ee EAE SEG SASS seta a8 an ge D A 

a eae "yyy Das Auge 
Sot eee os. ’ LISS ae 

Sete oe _ des Bosen 

! 2 Im Verleih der Nora-Film 

Ce Chabrol, der sich mit nur zwei Fil- 

men — Le beau Serge und Les cousins — 

einen allenthalben geachteten und oftgeriihm- 

z ten Namen machte, diesen dann durch kaum 

erwahnenswerte filmische Nachgeburten fast 

verspielte, schickt hier einen neuen Streifen 

iber die Grenze, dessen Wertung dem Kritiker 

einiges Kopfzerbrechen bereitet. 

Formal von gekonnter, wenn auch konventio- 

= neller Fertigung, entpuppt sich der Film schon 

4 bald als kaum einstufbarer Wechselbalg aus 

e kunstvoll ausgeloteter, im zwischenmenschli- 

P « chen Bereich durchaus méglicher Problematik 

es 'e z und grotesk falsch durchgefiihrter Vergleichs- 

eee 4 oa studien dber franzésische und deutsche We- 

" Py z * senseigenschaften und deren Beziehung zu- 

P -_ einander. Die pathologischen Verstrickungen 

ee der Hauptperson, des mittelmaBig begabten 

EF ss id , franzésischen Journalisten Albin, dessen Mo- 

; s ae Bi ie nolog - die Geschichte wird aus der Erinne- 

Ne 9 ey eo rung in Ich-Form wiedergegeben — uns inter- 

s ry €; iy i essante Einblicke in eine kranke Seele er- 

Rs . be Fd : ' schlieBt, die Momente voll diisterer Logik wur- 

‘ V4 & = 5 = a, den unter Chabrols Anleitung zu faszinieren- 

4 >. ae \ ~ den Bildern. 

a a | ad Doch immer wieder sind diese durchsetzt von 

{ 4 4 ‘ den schon erwahnten vélkerkundlich-verglei- 

a 4 4 ‘ + chenden Bemiihungen, die, so ganz der kli- 

} bl * scheebehafteten Schwarz-WeiG-Malerei ver- 

i a fo pflichtet, im othelloahnlichen Mord des urger- 

>: FF al manischen, gutmitigen deutschen Intellek- 

tuellen an seiner betriigerischen franzésischen 

af - Gattin ihren lacherlichen Héhepunkt finden. 

" (3 . ' So wirkt der Film als Ganzes nicht Gberzeu- 

: i/ ‘e Ly gend, zwingend und [aBt einen nicht voll be- 

t 4 " friedigten Beschauerkreis zuriick. 

P Chabrol, Mitstreiter einer jungen Regie-Garde, 
‘ + die, eigenwillig und allem Althergebrachten 

: ie gegeniber kritisch, nur bei wenigen alten Re- 

: ia ot 5 5 gisseuren in die Schule ging, hat sich - so 

=i Pn ame ar scheint's - diesmal am falschen Papa orien- 
et ea tiert. An einem der herkémmlichen namlich, 

1 em i See die unter dem Motto ,,Geschaft ist Geschaft 

f 7! hi : & Snag’ ty und Film auch" kostspieliges Rohmaterial ver- 
A } “ a ie ne ate oe ne geuden. 

ei i. A et Ee 

~ . EGS eae itikerrei : 
wot ae esses nt TN Und Chabrol, aus den Kritikerreihen hervorge- 

2 aes i " a aa e: x fact gals gangen, sollte wissen: Solange die Jungen 

4 PS Le eee i Fd rye! schlechte Angewohnheiten der Alten tiber- 

a * 8 . De aad nehmen ist Papas Kino nicht tot! 

i ¢g cs a ao iS mite pot Shia Sed Der Regisseur hat in nachster Zeit einiges gut- 

f om :' oe Se ES ca Cea = zumachen. Ein noch immer geduldiges Publi- 

{ * ite b ae = es s aed kum gibt ihm gern Gelegenheit dazu. 

E a! ABBAS See 
H.P. 

N b a voll" zugestand, hat Nobi zu einem sozialen einer strategisch wichtigen StraBe werden sie einandergereiht, wird die Abwertung aller ein- 

Oo I und politischen Fall gemacht, der heftig disku- von amerikanischen Panzern iberrascht. Fast mal giiltigen menschlichen Werte vollzogen. 

tiert wird. alle fallen im Kugelregen. Tamura ist einer der Doch hinter dieser kiihlen Sachlichkeit ver- 

Der Film spielt im Frihjahr 1945 auf der Philip- wenigen Uberlebenden. Nur noch ein fast wil- birgt sich eine leidenschaftliche Liebe zur Welt 

Verleih Atlas-Film pinen-Insel Leyte. Japanische Soldaten sind lenloses menschliches Wrack, hastet er weiter. und zum Menschen,die indes um die Wirkungs- 

auf der Flucht vor der amerikanischen Armee Er hangt an seinem armseligen Leben. kraft der hier gewahiten filmischen Form wei8 

und den gefiirchteten Filipino-Partisanen. Sie Dann trifft er zwei alte Bekannte und schlieBt und sich gern ihren Gesetzen beugt. Dadurch 

wollen zum letzten Briickenkopf an der Kiste, sich ihnen an. Zu spat erkennt Tamura, daB und durch den Verzicht auf ibliche Effekte 

ene Filmindustrie, bei uns bis jiingst zu den Schiffen, die Rettung bedeuten. beide, am Rande des Verhungerns, zu Kanniba- wird der Film noch sehenswerter, noch glaub- 

zur vielbeachteten Kriegs-Trilogie ,,BarfuB Der lungenkranke Soldat Tamura schleppt sich len wurden. Erst als der jingere der beiden wirdiger, wird sein Ruf uniberhérbar. Und das 

durch die Hélle" eigentlich nur als Einrichtung durch den Dschungel. Weder im Lazarett noch den 4lteren getdtet hat und sich nun iiber des- ist gut so. Denn dieser Ruf gilt uns allen. Wer 

bekannt, die, neben mittelmaBiger Unterhal- in seiner Einheit wurde er aufgenommen. Fir sen Fleisch hermachen will, erschie8t Tamura seine Allgemeingiltigkeit mit der Begriindung, 

tungsware, nur der kiinstlerisch bedeutenden die Kameraden ist er ein unnitzer Esser. Sie diesen reiBenden Wolf, der einmal Mensch war. dies sei ein spezifisch asiatischer Film mit einer 

Filmhistorie in Massenproduktion huldigt, ex- wollen nicht mit Arbeitsunfahigen teilen, was Ihn graut vor dieser letzten Méglichkeit der spezifisch asiatischen Problemstellung abtun 

portierte mit Kon Ichikawas ,,Nobi" einen Film fiir sie kaum reicht. Im Lazarett, das mit Ster- Selbsterhaltung. Und mit den erschitternden will, lese einmal nach, was sich beispielsweise 

iiber und gegen den Krieg, der alles auf diesem benden und Schwerverletzten dberfillt ist, hat wie befreienden Satzen: ,,Wo Feuer ist, miis- in der Nazizeit im Konzentrationslager Bergen- 

Gebiet bisher Dagewesene ohne viel Aufwand man ihn, den Tb-Kranken, abgewiesen. Ta- sen Menschen sein. Ich will sein, wo Menschen Belsen zugetragen hat, als mutige, fir mensch- 

in den Schatten zu stellen vermag. Die frag- mura tétet einen Menschen, weil er um sein Le- sind“, lauft er auf eine Rauchsaule in der Ferne liche Freiheit und Gerechtigkeit zu letzten Op- 

wirdige MaBnahme der Filmbewertungsstelle ben firchtet. Er, der gutherzige Mensch, hat zu. Doch hinter diesem Lockfeuer lauern fern bereite Menschen, irrsinnig vor Hunger, 

Wiesbaden, die dem Werk vom Filmkinstleri- einen wehriosen Menschen getétet. Ihn graut feindliche Filipinos. Tamura stirbt unter ihren nicht mehr wuBten, was sie taten... 

schen her zwar eine absolute GréBe beschei- vor sich selbst. Tamura zieht weiter, st6Gt auf Kugein. Man darf auf noch fiir diese Saison angekiin- 

| nigte, an der Zumutbarkeit seiner Aussage aber einen Trupp japanischer Soldaten, zusammen Scheinbar teilnahmsios und reportagenhaft digte japanische Filme ahnlichen Charakters 

| betrachtliche Zweifel anmeldete und ihm trotz finden sie zu einem gréBeren Zug fliehender sachlich werden hier Episoden aus den letzten gespannt sein. 

Berufung nicht das Pradikat ,,besonders wert- Landsleute. Bei der nachtlichen Oberquerung Lebenstagen eines japanischen Soldaten an- H.P. 

| a
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