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1 Aufruf zum 1. Mai 1960 7 
} 
! 

Mit berechtigtem Stolz gedenken die in den Gewerkschaf- + a ; 
ten vereinten Arbeiter, Angestellten und Beamten an die- = a 
sem 1.Mai der vergangenen sieben Jahrzehnte gewerk- é “ 

schaftlicher Arbeit. Vor siebzig Jahren wurde zum ersten s is f 

Male der Kampftag fiir die achtstiindige Arbeitszeit in vie- % J 7} F 

len Landern eindrucksvoll begangen. Seitdem erneuerten 5 7 ‘ ee 

die Gewerkschaften an jedem 1. Mai ihre Forderungen. i < m ‘ 

An diesem 1.Mai sind wir uns auch der Erfolge unserer a Se, i wt: | 

gewerkschaftlichen Arbeit bewuBt. Sie konnten nur errun- si iF Me os, a 

gen werden, weil Millionen von Gewerkschaftern Miihen rie ~ ‘3 am \ " : 
und Opfer auf sich genommen haben und unbeirrbar ihren Ae over 2 See a i 

Weg durch Monarchie und Diktatur gegangen sind. eae & 4 Ml a : 
Seit der Einfiihrung des Acht-Stunden-Tages haben die : a‘ f. . 9 

Rationalisierungsmethoden der Wirtschaft steigende An- = i a = 2 | 

forderungen an die Arbeitsleistung und an die Gesundheit = , Ss Fy itn = 

der schaffenden Menschen gestellt. Das beschleunigte [74 : ~ ae. n° 

Arbeitstempo fiihrt immer mehr zu vorzeitigerErschépfung oe ie gags se 

und friiher Berufsunfahigkeit. Jeder technische Fort- ZS ad is 
schritt, der die Ergiebigkeit der gesellschaftlichen Arbeit e < . = S 

steigert, muff aber zugleich einen sozialen Fortschritt % e oe 

bringen. “yar Sy ae | 
Darum hat der Deutsche Gewerkschaftsbund in seinem a a . 

Aktionsprogramm die Forderung nach der Fiinf-Tage- Ro x a \ 

Woche bei vierzigstiindiger Arbeitszeit erhoben. Wir sind a ee ee A ae 

bereits auf dem Wege zur Verwirklichung dieser Forde- : a 
rung, sosehr sich gewisse Unternehmergruppen dagegen < <a t 

stemmen. Ihre verkrampften Anstrengungen, die Erfiil- 4 , 4 

lung unserer Forderung zu verschleppen, werden ebenso F i —<é, La oa ¥ 

erfolgios bleiben wie die ihrer Vorfahren, die den Acht- ' i PAs Es ies. 
Stunden-Tag verhindern wollten. a 

Wenn auch die gewerkschaftliche Arbeit der verflossenen " e 

sieben Jahrzehnte reich an Erfolgen war, so stehen schon b 

wieder neue und gréBere Aufgaben vor uns. Die Gewerk- 7 

schaften miissen sich dagegen verwahren, da® an Stelle c ee e: a 
einer umfassenden Sozialreform der Versuch treten soll, Sa 
die Gesundheitssicherung zu verschlechtern und den Ar- ae pe Le a 

beitnehmern zusatzliche Lasten aufzubiirden. a . a: * 

Die Gewerkschaften warnen auch davor, ein Gesetz zu F % al = 
schaffen, das mit dem Vorwand eines Notstandes ver- rf é = ca 
fassungsmaBig gesicherte Freiheitsrechte einschranken i 

und beseitigen soll. ee i 

Die Gewerkschaften schépfen ihre Kraft zu ihrem erfolg- 

reichen Wirken aus der Solidaritat der Arbeitnehmer. 

Diese gewerkschaftliche Solidaritat macht aber nicht an 

den Grenzen des eigenen Landes halt. Sie umfaBt die Ar- ws 

beitnehmer aller Lander, die um eine gerechte Sozial- a 

ordnung ringen. 

Armut und Elend, Unfreiheit und soziale Ungerechtigkeit yw 4 i) 1 L 

herrschen heute noch in vielen Landern. 

Die gewerkschaftliche Solidaritat verpflichtet uns, den 

Arbeitnehmern und ihren Familien in diesen Entwick- 

iungslandern zu helfen, ihre Armut zu iberwinden und die | 

Voraussetzungen fiir ein lebenswertes Dasein zu schaffen. 

Wir sollten stets der Erklarung der Vereinten Nationen 

eingedenk sein: ,,Wenn irgendwo Armut in der Welt & 

herrscht, ist der Wohlstand iiberall gefahrdet."' 

Die gewerkschaftliche Hilfe muB vor allem den Arbeit- ~ 

nehmern jener Vélker gewahrt werden, die die Fesseln der 

Kolonialherrschaft zerbrochen haben und die nun bestrebt ERPe wt Se 
sind, sich auf Grund ihres Selbstbestimmungsrechts eine 

unabhangige und starke Gewerkschaftsbewegung, ein 

demokratisches Staatswesen und eine leistungsfahige Se Save weeks : i 
Wirtschaft aufzubauen. 

Sympathieerklarungen geniigen nicht. Wir miissen tat- : 

kraftige Hilfe durch persénliche Opfer bringen. 

Auch einem Teil unseres Volkes wird das Selbstbestim- 

mungsrecht immer noch streitig gemacht. Wir erinnern die 

GroBmachte von neuem an ihre gemeinsame Verpflich- 

tung, die Einheit Deutschiands wiederherzustellen. Diese 

Verpflichtung ist bis heute nicht erfiillt. 

Die Arbeitnehmer beider Teile Deutschlands erwarten 

von der Gipfelkonferenz, daB sie endlich die Grundlagen 

fiir eine Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und 

Freiheit schafft. 

An alle Arbeitnehmer — Arbeiter, Angestelite und Be- 

amte — richtet der Deutsche Gewerkschaftsbund auch an 

diesem 1. Mai den Appell, die gewerkschaftlichen Reihen 

fester zu schlieBen und den gewerkschaftlichen Kampf D t h G k h ft b d 

unbeirrbar weiter zu fiihren e u Sc e r ewer sc a Ss u n 

fiir Wiederherstellung der deutschen Einheit, 

fiir sozialen Fortschritt 
und fiir eine gerechte Sozialordnung in allen Landern. Bundesvorstand
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Ubt Solidaritat der Gleichheit und der Freiheit! t Solidaritat der Gleichheit und der Freineit! 

3 Foto: Andre de Dienes (ONA) 
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Gegen Rassendiskriminierung und Sonderbehandlung H £ 

in der Sidafrikanischen Union : 
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Seit vielen Jahren verfolgt die Regierung der Siidafrikanischen . re : 

Union eine Politik der Rassentrennung, die durch eine Sonder- aap 

stellung die farbige Bevélkerung Siidafrikas einer unwirdigen -s oe 

und den Grundsatzen der ,,Allgemeinen Erklarung der Men- 

| schenrechte"' widersprechenden Behandlung unterwirft. x 
petro 

Infolge dieser Sonderbehandlung werden den afrikanischen 

Arbeitnehmern auch das Recht auf Kollektivverhandiungen . 

und die Ausiibung anderer gewerkschaftlicher Rechte versagt, \ 

die in allen freien Landern eine wesentliche Voraussetzung 

| einer freien und demokratischen Ordnung darstellen. i; 

| Der Internationale Bund Freier Gewerkschaften — die weltum- 
| fassende Organisation freier Gewerkschaften — hat wiederholt 

die Regierung der Siidafrikanischen Union aufgefordert, ihre \ 

Politik den Grundsatzen der Menschenrechte und der Gleich- \ 

heit aller Menschen, ohne Unterschied der Rasse, der Farbe 
und des Glaubens, anzupassen. Bisher waren alle Mahnungen 

und Proteste ohne Erfolg. \ & 
’ Ve 

| Der 6.Weltkongre8 des IBFG hat nunmehr beschlossen, als a v 14 
|| Zeichen des Protestes gegen diese unwirdigen MaBnahmen 2 * . ¢€ 

alle Mitgliedsorganisationen zu einem Verbraucherboykott - We 

Siidafrikanischer Waren aufzufordern, um 6ffentlich und durch 4 = > 

die Tat dem Abscheu gegen diese Politik der Rassendiskrimi- = f ‘ 

| nierung und der Verweigerung selbstverstandlicher Rechte 4 Fa 

Ausdruck zu geben. ‘ ( 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund als Mitglied des IBFG ruft Z z \ 

|, alle Arbeiter, Angestellten und Beamten auf, diesem Rufe der g 7 os 

Solidaritat zu folgen. + Zz 

Nicht nur Gewerkschafter geht es an, wenn Menschen ihrer . + 
I) Hautfarbe, ihres Glaubens oder ihrer Rasse wegen anders und J ae Oe 5 

schlechter als andere behandelt werden. = a = Be ae 

ay _ ‘ oy x 
Nicht nur Gewerkschafter geht es an, wenn elementare demo- 3 St “yi hp te P 

kratische Rechte Teilen eines Volkes oder dem ganzen Volke A ts 4 

verweigert werden. as ae » > v, { 4 Z 
au a 5 1 

Wir Deutsche, die wir aus eigener jiingster Vergangenheit die e a y a 

Folgen der wahnwitzigsten Form des Rassenhasses und der % ®t oN i p 
Einschrankung demokratischer Freiheiten erfahren haben - ‘ez i es ' 

| wir, die wir noch heute mit den unseligen Restbestanden dieser b i Tae _— 4 

Vergangenheit uns auseinandersetzen miissen -, gerade wir HY 2% oS " NN 
| miissen in der ersten Reihe jener stehen, die dem Unrecht ae po oe 

entgegenwirken, wo auch immer es sein Haupt erheben mag. f 3 pe ze, “4 a A F 

Es geht uns alle an — ganz gleich, zu welcher Gruppe unserer A ; i | 

Gesellschaft wir gehéren. Es geht alle an, die es mit der “! P t ee eal 

Menschenwiirde und der Demokratie ernst meinen, die die eae . F. ~ 

Vergangenheit nicht vergessen haben und die eine gliickliche — ae” a 4 
und friedliche Zukunft fiir alle winschen, die Menschenantlitz _ a= =—l y 3 
tragen. = bcs ; r ‘ 

Deshalb rufen wir Euch auf: ce ii 
Zeigt Euren Unwillen gegen diese unwirdige Politik! ee, . 
Kauft im Monat April keine Waren, die aus der Siidafrikanischen Re = Z 

Union in der Bundesrepublik zum Verkauf in den Geschaften Gt £ 

angeboten werden. S . a , “g 

Einen Monat lang - vom 1. bis 30. April 1960 - beweist durch + ie 4 —-— i 

Euer Tun, da8® unser Bekenntnis zu den Grundsatzen der . ee 3 , \ 

Menschenrechte und der selbstverstandlichen demokratischen 2s Boe ¥ S FE 
Grundrechte mehr ist als nur Worte! , ioe oe - ; 

Ubt die Solidaritat der Gleichheit und der Freiheit! ms S eAy P m y r
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Weltweite Solidaritat ist notwendig! 

Von Regina Kagi-Fuchsmann UNICEF-Foto 

| 

Das heutige Weltgeschehen schreibt einen phantastischen fung, Entsumpfung und Bewasserung, vor allem aber auch Geschehen in der Welt. Er wird nicht zur Solidaritat Gber die l 

Geschichts- und Geographieunterricht. Algerien — das ist nicht durch Schulung der Bauernschaft. Sie will die industrielle und Grenzen aufgerufen. Er lauft Gefahr, sich in seinem eigenen i 

mehr irgendein Land, das man ,,in der Schule einmal gehabt die gewerbliche Entwicklung férdern durch Heranbildung einer Wohlbefinden einzukapseln. Aber Vogel-StrauG-Politik ist | 

hat", sondern wir wissen es jetzt sehr genau: das ist die fran- qualifizierten Arbeiterschaft, durch Bau von Kraftwerken, keine Lésung. Wir leben in einer unteilbaren Welt - unteilbar 

zésische Provinz, die zwischen Tunesien und Marokko ein- Hebung der Bodenschatze, Ausbildung wissenschaftlicher im Guten wie im Schlimmen. i 

geklemmt am Nordrand von Afrika liegt und seit fiinf Jahren in Kader; sie will die gesundheitliche Situation verbessern durch Neben vielen Organisationen kirchlicher und laizistischer Art | 

einem firchterlichen Krieg um ihre Unabhangigkeit kampft - Bekampfung der Massenkrankheiten wie Malaria, Tuberkulose, wie die christliche Mission, die Quaker, der Internationale i 

und aus dem beinahe, beinahe Ende Januar ein Birgerkrieg in Aussatz, Pian und andere Volksseuchen. Sie will Arzte und Zivildienst, die Near East Foundation, die Ford- und Rockefeller- | 

Frankreich und sogar ein dritter Weltkrieg hatte werden Pflegepersonal ausbilden, damit nicht mehr auf 80000 Men- Foundations, spielen der Internationale Bund freier Gewerk- | 

kénnen. schen ein einziger Arzt oder auf 120000 Frauen eine einzige schaften und der Internationale Genossenschaftsbund eine | 

Hebamme kommt! Sie riickt dem Analphabetismus zuleibe, bedeutende Rolle. In Zusammenarbeit mit ihren Landessektio- 

Und auch wo der belgische Kongo liegt, ist uns in den letzten denn 80 bis 90 v.H. dieser Menschen kénnen nicht lesen und nen, also auch dem DGB und dem Zentralverband deutscher | 

Monaten sehr anschaulich geworden, weil auch dort die schwar- schreiben. Sie baut StraBen und Briicken, die eine Voraus- Konsumgenossenschaften, arbeiten sie vor allem auf dem ge- | 

zen Vélkerschaften um ihre Unabhangigkeit von der alten setzung fir jede wirtschaftliche Entwicklung sind. werkschaftlichen und genossenschaftlichen Sektor, zum Bei- 

Kolonialmacht ringen, und zwar mit Erfolg. Und weil auch im spiel durch Ausbildung von Gewerkschaftsfunktionaren, durch 

Keniagebiet, im Njassaland und in Rhodesien ebenfalls alles in Diese Art Hilfe wird ,, Technische Hilfe“ genannt, und weil sie Mithilfe beim Aufbau von Gewerkschaften; auf dem genossen- _ 

politischer Erregung kocht, wahrend in Sidafrika eine reaktio- im Rahmen der UN von vielen Staaten gemeinsam durchgefihrt schaftlichen Gebiet beraten sie die Regierungen bei der Ent- 

nare Regierung glaubt, eine dberlebte Rassenpolitik durch- wird, heiBt sie multilaterale Hilfe. wicklung der Genossenschaftsgesetzgebung, helfen der Be- 

fiihren zu kénnen, schiebt sich dieser ganze ungeheure Konti- vélkerung bei der Einrichtung von Produktiv- und Konsum- 

nent sehr eindricklich in unser Blickfeld. thr gegeniiber steht die bilaterale Hilfe, womit der Einsatz eines genossenschaften, vor allem bei der landwirtschaftlichen Be- 

Staates fiir einen anderen gemeint ist. Wahrend fir die multi- vélkerung, um sie aus der Abhangigkeit der GroBgrundbesitzer _ 

Aber auch Asien wird uns sehr lebendig, viel lebendiger als laterale technische Hilfe rund 30 Millionen $ sowie ab 1960 und Geldverleiher zu befreien. Diese Funktionen sind fir den _ 

es uns die besten Schulstunden darstellen konnten. Dafir weitere 100 Millionen ¢ zur Verfigung stehen, gibt die Deut- Aufbau einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung unerlaB- | 

sorgen die Chinesen mit ihrem Einfall in Tibet. Plétzlich tau- sche Bundesrepublik pro Jahr 13,1 Millionen $, die USA 390,5 lich. Gewerkschafts- und Genossenschaftswesen missen die 

chen Namen auf, von denen wir bis jetzt kaum etwas gehért Millionen fir die bilaterale Hilfe aus. tragende Basis dieser neuen Wirtschaften sein, wenn man 

haben: Sikkim, Bhutan, Nepal, Kaschmir. Eine neue, fremde nicht Gefahr laufen will, da8 sie, wie vor 150 Jahren Europa, 

Welt baut sich vor uns auf. Und es ist das 400-Millionen-Volk Neben dieser staatlichen Hilfe hat sich aber in allen Landern die Schrecken des Friihkapitalismus’ durchmachen missen. 

Indiens mit seinem Ministerprasidenten Nehru, der das un- die Industrie fiir die Hilfeleistung eingesetzt. Sie bemiht sich, Damit wirde, ganz abgesehen von allen menschlichen Er- 

geheure Problem zu lésen versucht, durch Verhandlungen und durch Entsendung von Technikern auf allen Gebieten sowie wagungen, die Gefahr verstarkt, daB diese Bevélkerungen, die 

ohne Krieg die gréBten politischen Schwierigkeiten aus der durch Erstellung ganzer Industrieanlagen die industrielle Ent- mehr als zwei Drittel der ganzen Menschheit ausmachen, sich 

Welt zu schaffen und der gleichzeitig fast ibermenschliche wicklung zu férdern. in der Verzweiflung dem Kommunismus in die Arme werfen. 

Anstrengungen macht, um sein Volk aus Hunger und unvor- Seit dem Jahre 1952 haben sich in den skandinavischen Lan- | 

stellbarer Armut zu einer menschenwirdigen Existenz zu Ist damit genug getan? dern und in der Schweiz nationale Hilfswerke gebildet, welche } 

fiihren. ihre Mittel zum grdBten Teil durch Sammlungen in der Be- _ 

Genug ist nicht genug. Durch die Beitrage der Regierungen vélkerung aufbringen. Alle diese Hilfswerke haben das gemein- | 

Mit dem Hinweis auf diese paar Beispiele ist der Geschichts- und der Industrie wird der einzelne Mensch nicht berihrt. Er same Doppelziel: ihre Landsleute Gber die heutige Weltlage 

und Geographieanschauungsunterricht, den uns Zeitung, Radio nimmt nicht Anteil; er gibt sich keine Rechenschaft ber das aufzuklaren und sie zu aktiver Mitarbeit aufzufordern. 

und Fernsehen taglich erteilen, noch lange nicht erschépft. 

Wir erfahren nicht nur, daB in der ganzen farbigen Welt die a a 

Bevélkerung sich aus alten Abhangigkeiten zu befreien ver- = a Ea ee ae a 
sucht, sondern, wenn wir uns Mihe geben und genau hin- ae Be Sapo e Tf ee 
horchen, erfahren wir auch die Ursachen dieser fieberhaften a ee ede Pees ‘ 

Erregung. a ena 4 % ae * 2s ' ce 

Zwei Griinde werden uns vor allem deutlich: das elementare ee 34 Fret cia : a= { 

Bedirfnis nach Selbstbestimmung, nach nationaler Einheit und eo - : ‘ae ee il ace 
Entwicklungsméglichkeit. Und dann vor allem der Hunger. “ea P= baa ‘i eae | 

1700 Millionen Menschen haben Hunger, dauernd Hunger, vom a Bie: bs gy aes f 

ersten Lebenstag bis zum vorzeitigen Erschépfungstod. Kann Py aes - = as f 
man sich 1700 Millionen Menschen vorstellen? Wenn man alle a. : mt - ies ea i 
diese armen Hungerleider mit einem Abstand von je finfzig pe iE , Pe 

Zentimetern hintereinander stellte, wirde sich eine Kette er- " y é A | 

geben, die siebenundzwanzigmal um den Aquator reichte. E oY _ y 5 
a a a —- 

Hunger bedeutet Krankheit << a 4 = ‘Cy od E 

Hunger bedeutet Krankheit, beschrankte Arbeitskraft, frahen os rs sae —_, n ? ? P Co | 

Tod. Und damit wiederum Armut und Unwissenheit. Hunger CS ac4 ; NS: 7 pe £ - 
ist Dynamit. Er ist der Motor, der zusammen mit dem iberall : a e327" ee Se ee * 

erwachten Drang nach Selbstandigkeit die ganze Menschheit Se ee Pe F a & end ] 

in eine revolutionare Bewegung hineingerissen hat, die das —- 3 = my 2 - =e 7A id | 

Bild der Welt volistandig zu andern im Begriffe ist. ’ ae se os a rf } 

wey ‘ > a: eS 
Es ist klar, daB die im Verhaltnis zur gesamten Welt kleine ree. 1. eee a g 3 
Halbinsel, welche Europa darstellt, sich nicht abseits dieses a “oe ae E ae —_ + 
Strudels halten kann. Sie ist mit dieser ganzen Entwicklung auf Se ate - P 7 P 
Gedeih und Verderben verbunden. Was tun? Versuchen, gegen eS. gc — ite ie 
diese revolutionaren Wogen durch militarische Gewalt einen ee, , bi 
Damm aufzubauen wie in Algerien? Oder verhandein und zur sor oe el a al Se : a j 

Zeit gewahren, was doch frither oder spater gewahrt werden £ Ser on ’ ee s } 
muB, wie es Belgien mit den Kongostaaten, England mit West- a — ~~ 2 = F Sa. * | 

afrika und Indien hielt? oe sii GEE > ee ee > = * 

' Be Saks on) ep t 
So einfach diese Frage sich anhért, so kompliziert und ver- =. taf j ee zd | 

zwickt ist ihre Beantwortung. Aber selbst wenn das politische s ‘ Z f E - Zhe Ps 1 

Problem durch eine freiheitliche Regelung gelést ware, besteht 5 i BS op < aE 7] : 

der Hunger weiter. Und der Hunger mit all seinen Folgen von e Bates { ‘4 ¥ e IO = ! 

Krankheit, Armut und Verzweiflung muB gestillt werden, wenn 6 Ste rs fa 4 Sires ak 

die politische Befreiung einen Sinn haben soll. ee ee. a dn) ~~ fae " 

ee _ 4 | 
Aus diesen Uberlegungen heraus haben die Vereinten Natio- _ ears ee oe A tg a 3 pe | 
nen, deren vornehmstes und vordringlichstes Ziel die Bewah- Fac nee aaa a I oa P —= Set, 

rung des Friedens ist, eine weltumspannende Hilfe organisiert, en i Pike ee oie ee) te : ee 

an der alle Mitgliedstaaten der UN beteiligt sind. Diese Hilfe a , oe ae § — ome: | 
will keine Almosen verteilen, sondern sie will das bessere tech- F sts J i E eee eee | 

nische Wissen der weiBen Welt den Hungerlandern — oder /-4 eo . ij 2 age ee “2 7 

Entwicklungslandern, wie man sie nennt - zur Verfiigung stel- Yi Sind ee aa , f Senda} - { 

len. Sie will eine bessere Landwirtschaft lehren, durch Ein- a a “ cs és oo 

fihrung moderner Gerate, Samenauslese, Schadlingsbekamp- 2 > 4 onl 

4
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| Comet-Foto \w fh 5 s 

A . s; ‘ Haben solche private Hilfswerke, die selbstverstandlich mit ; 3 

viel kleineren Mitteln rechnen missen als die intergouverne- aw . 
| mentalen Organisationen oder gar so machtige Staaten wie , : : 33 

} Amerika oder England, iberhaupt eine Berechtigung? ' — Be r pe 
Pg = a. 

Rein rechnerisch gesehen bringen alle privaten, kirchlichen = 7 F J 

und nationalen Hilfswerke mehr Mittel zusammen als alle UN- ss i 3 
| Organisationen, sie verfiigen gemeinsam Uber mehr einsatz- Sa . F 3 

| bereite Menschen als die offiziellen Institutionen. Sie sind nicht ra b P § ——- ~ 3 = 

mit einer groBen, teuren Administration belastet und kénnen ‘i —— » q 

darum viel billiger arbeiten. Sie sind weniger an tausend biiro- ea s | or 
_ kratische und diplomatische Vorschriften gebunden; sie kom- a 2 “= i 
men mit den einzelnen Menschen meistens in engeren Kontakt J " 2 F se a 

| als dies bei GroBunternehmen der Fall ist. Und dies ist ein ganz os : Saat Cs 
wichtiger Punkt. Denn der tiefste Sinn der Technischen Hilfe .. . = 

st neben der Notwendigkeit, die Lebenslage der farbigen Vél- “ oF 4 I p , ey 
ker zu heben, vor allem der, die HaBgefiihle abzubauen, die sie Me 3 B $ - = 

gegeniiber den WeiBen empfinden, neues Vertrauen aufzu- we z isa 7? i = 

bauen, zu einer wirklichen menschlichen Begegnung in Freund- di es = Cae cig 

schaft und absoluter Partnerschaft zu fihren. . : ? a ae oo = = ee 

Beispiel in Nepal aie. ¥ a 

5 
Am Beispiel der Tatigkeit in Nepal des ,, Schweizerischen Hilfs- ts . ~ ™ 4 

werks fiir auBereuropaische Gebiete" soll mit wenigen Strichen i . Be 4 PP 

gezeigt werden, wie Technische Hilfe angefaBt werden kann. a — ™ # e* : Pe a 

Nepal ist das Himalajaland. Es hat viele Alpweiden und einen ie 7 = 

ordentlichen Viehbestand. Aber es handelt sich um minder- “ As * 
wertiges Vieh, weil der Nepalese weder Vieh- noch Alppflege = 

kennt. Frischbutter und Kasefabrikation sind ihm unbekannt; é a rs 

da das Land keine FahrstraBen, sondern nur schwer begehbare a i a e ae , 
Wege besitzt, kann die Frischmilch nicht dem Konsum in den ae sa eet 3 Wr 

| Stadten zugefiihrt werden. Eine richtige Milchwirtschaft aber Faia ‘ - ‘ oe. Mo. ae. 
| kann diesem Bauernvolk eine ganz andere Existenzgrundlage — oe ae Saye Soe f il 
verschaffen. So hat im Jahre 1953 ein Schweizer Milchfach- . : = = 3 es 
mann angefangen, durch die Errichtung einer Milchsammel- ae P 

stelle die Bauern an die Lieferung sauberer Milch zu gewéhnen ae p 
und einige von ihnen in der Bedienung moderner Molkerei- BE - 

maschinen zu unterrichten, den Transport der Milch in die 7 

Stadt zu organisieren. Und als er sah, wie gelehrig sich die Y 

Leute anstellten, wagte er einen weiteren Versuch und richtete 

mit auBerordentlichen Schwierigkeiten in einem Hochtal, das . _ «9 

bis zu einer PaBhéhe von 5000 Meter ansteigt, eine Kasefabrika- ae” ~ 
tion ein. Nach weiteren zwei Jahren wurde der Versuch in einer ree / 

anderen Landgegend wiederholt; ein Kreis von Kasereien ent- ms . . cee : 
stand; Nepalesen werden zu Kasern ausgebildet. as : tint g eee =a 

“a . ae E $ ee a 
| Wenn man gute Milch haben will, mu8 man fiir gutes Vieh ee jee Gewe < = me SIS rs an 
| sorgen. Darum wurde die erste Mitarbeitergruppe durch einen = stad 2 as = — et ac Rae 
| Viehziichter vermehrt, der die Bauern seiner Umgebung die 

Alpwirtschaft lehrt, Versuchsfelder anlegt, moderne Gerate 

einfihrt und eine richtige Viehzuchtanstalt aufbaut. B utte rbrote 

| Kase und Butter aus den Produktionsgebieten werden in vielen 

langen Tagesmarschen nach der Hauptstadt Kathmandu ge- 

buckelt, wo sie zum Teil an die stadtische Bevélkerung ver- 

| kauft, zum Teil aber auch nach Indien abgesetzt werden, und 

| so dem Land etwas von den so ungeheuer notwendigen Devi- 

| sen einbringen. Um diesen Betrieb wirksam zu gestalten, war 

auch der Bau einer Zentralmolkerei in Kathmandu notwendig, 

dazu braucht es Architekten und Elektriker, die ihrerseits wieder 

Lehrlinge als Bauzeichner und Elektriker ausbilden. Den bei Von Gerd Angermann 
den Bauten bendtigten Hilfskraften wird die Méglichkeit ge- 

boten, sich in der vom Schweizer Hilfswerk entwickelten Lehr- 
werkstatte zu Schlossern und Schmieden auszubilden. In Deutschland — und sicher in anderen Gegenden unseres viel- Denn einer Erhebung zufolge werden heute in den Schulen 

geplagten Kontinents auch - haben einmal eine Menge Leute der Bundesrepublik taglich dreihunderttausend Butterbrote 

So hat das kleine Hauflein Schweizer mit der Verbesserung der den heimlichen Schwur getan, nie mehr ein Stick Brot weg- weggeworfen. Zwar bezweifle ich ernsthaft, daB man sie aufs 

Milchwirtschaft das jahrhundertealte, vormittelalterliche Bau- zuwerfen, falls es jemals wieder mehr als finfhundert Gramm Stick genau gezahit hat. Auch dirften im Zeichen des Wirt- 

ernwesen des Landes in Bewegung gebracht und damit sowohl pro Kopf und Woche geben sollte. schaftswunders sicher jeweils ein paar tausend Schmalz- und 

den Bauern wie der Regierung gezeigt, wie mit wenig MitteIn Wurststullen darunter sein. Aber schlieBlich ist die genaue 
die wirtschaftliche Lage verbessert werden kann. Wenn dann Und sie schworen nicht von ungefahr = nein, wahrhaftig nicht! Zahl hier ebenso unwichtig wie der Belag. 

| gleichzeitig durch die internationalen Organisationen, durch Jeder von ihnen hatte schlieBlich einmal die Schulbank ge- Worauf es allein ankommt, ist das Faktum. 

bilaterale und multilaterale Hilfe der Bau der StraBen, Briicken- drickt und erinnerte sich in der Notzeit des Krieges an die ver- Es wird wieder Brot weggeworfen, achtlos liegengelassen, der 

| bau, die Erstellung von Kraftwerken, die Modernisierung der trockneten Kanten im Fach seiner Bank, die bergweise hart und Milltonne Gberantwortet wie eine zerbrochene Schiefertafel 
| gesamten Staatsadministration, der Aufbau des Schul- und verschimmelt Jahr fir Jahr den Weg alles Uberflissigen ge- oder ein ausgedientes Lineal. Keinen Hunger mehr, weg damit! 
ll Gesundheitswesens in Angriff genommen werden, dann ist zu wandert waren. Ich wei8 nicht, wie viele von allen, denen der So ist es doch. Oder? 

| hoffen, daB in einigen Jahrzehnten dieses riickstandige Berg- blanke Hunger damals den Wert des Brotes wieder ins rechte Ich empfehle, dann lieber von vornherein weniger Stullen mit- 
land mit den anderen Landern Asiens seinen Platz unter den BewuBtsein riickte, spater ihren Schwur gehalten haben. Aber zunehmen oder gegebenenfalls Mitschiler zu fragen, ob sie 
modernen Staaten der Welt einnehmen wird. Weltweite tech- ich weiB, daB die Schulbanke der Generation, die sich heute nicht vielleicht noch Hunger haben. Ubrigens kann man an- 

nische Hilfe, in echter Partnerschaft, ohne Uberheblichkeit und mit Karl dem GroBen, mit dem pythagoreischen Lehrsatz und gebissenes Brot auch wieder mit nach Hause nehmen, denn 
| ohne Anspruch auf Dankbarkeit geboten, ist einer der Wege, der zweiten mittelhochdeutschen Lautverschiebung plagt, Appetit ist erfahrungsgemaB ein Zustand, der sich in regel- 

die zum Frieden fihren kénnen. Sie ist darum die Aufgabe schon wieder mit verschimmeltem Brot randvoll sind. Und ich maBigen Abstanden immer wieder einstellt. 

nicht eines Volkes, sondern aller Vélker, nicht einer Partei, schlieBe daraus, daB die Eltern leider vergessen haben, ihren 
sondern aller Parteien, nicht einer Konfession, sondern aller SpréBlingen von jenem heimlichen Schwur der Kriegs- und Behandelt Brot nicht schlechter, als ihr eure Detektiv- und 
Konfessionen. Sie ist die faszinierendste, aber auch die drin- Nachkriegszeit ebenso eindrucksvoll zu erzahlen, wie von ihren Comic-Hefte behandelt, dann ist alles in Ordnung. Denn daB 
gendste Aufgabe unseres Jahrhunderts. Heldentaten an der Front oder von ihren bravourésen Trans- etwa dreihunderttausend solcher Hefte taglich in unseren 

aktionen auf dem schwarzen Markt. Man sollte es nachholen, Schulen achtlos liegengelassen oder weggeworfen wirden, 

] und zwar schleunigst. davon ist bis heute noch nichts bekanntgeworden. 
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In der Heimat meines GroBvaters lebten die meisten Mehscnen } “ y } / (lé l/ } ‘ 

von der Arbeit in den Flachsbrechen. Seit fiinf Generationen \ \ : G eat f, \\ t A [ 

atitieten sie den Staub ein, der den zerbrochenen Stengein \ WEN / : 4 : 
* . es 

entsteigt, lieBen sich langsam dahinmorden, geduldige und x Se A) i 

fréhliche Geschlechter, die Ziegenkase aBen, Kartoffeln, \\ [fie Np ‘ : i 

: : ASA & i 
manchmal ein Kaninchen schlachteten; abends spannen und y a 6 Po i; 

strickten sie in ihren Stuben, sangen, tranken Pfefferminztee > if Ye 3 | && (isl ae . 

und waren gliicklich. Tagsiiber brachen sie den Flachs in WK f Ve \ r | \ : 

altertimlichen Maschinen, schutzlos dem Staub preisgegeben Ve + : \ | | 

und derHitze, die den Trockenéfen entstrémte. In ihren Stuben ) ) A ti 

stand ein einziges, schrankartiges Bett, das den Eltern vor- ey | | 4 i 

behalten war, und die Kinder schliefen ringsum auf Banken. 
' 

Morgens waren ihre Stuben vom Geruch der Brennsuppen 
H 

erfiillt; an den Sonntagen gab es Sterz, und die Gesichter der Prager Leute den Braten wirzten oder in Pasteten verbacken eines zu geben, stellte sie fest, daB es leer war: es wurde] 

Kinder réteten sich vor Freude, wenn an besonders festlichen werden konnten, seitdem hatte niemand daran gedacht, dieses jahrlich einmal neu gefillt, faBte ein Kilo von denen zu einer 1 

Tagen sich der schwarze Eichelkaffee hell farbte, immer heller Gesetz zu brechen: fiirs Mehl gab es HohimaBe, die Eier konnte Mark. | 

von der Milch, die die Mutter lachelnd in ihre Kaffeetépfe man zahlen, das Gesponnene wurde nach Ellen gemessen, und Gertrud lachte, sagte: ,,Warte, ich hole die neuen“, und mein] 

goB. im dbrigen machte die altertiimliche, mit Goldbronze verzierte GroBvater blieb mit den vier Achtelkilopaketen, die in der| 

Die Eltern gingen frih zur Arbeit, den Kindern war der Haus- Waage der Baleks nicht den Eindruck, als kénne sie nicht Fabrik verpackt und verklebt waren, vor der Waage stehen, auf 

halt iberlassen: sie fegten die Stube, raumten auf, wuschen stimmen, und fiinf Geschlechter hatten dem auspendeinden der jemand den Halbkilostein liegengelassen hatte, und mein 

das Geschirr und schalten Kartoffeln, kostbare gelbliche schwarzen Zeiger anvertraut, was sie mit kindlichem Eifer im GroBvater nahm die vier Kaffeepaketchen, legte sie auf die 

Friichte, deren diinne Schale sie vorweisen muBten, um den Walde gesammelt hatten. leere Waagschale, und sein Herz klopfte heftig, als er sah, wie! 

Verdacht méglicher Verschwendung oder Leichtfertigkeit zu Zwar gab es zwischen diesen stillen Menschen auch welche, der schwarze Zeiger der Gerechtigkeit links neben dem Strich 

zerstreuen. die das Gesetz miBachteten, Wilderer, die begehrten, in einer hangenblieb, die Schale mit dem Halbkilostein unten blieb und| 

Kamen die Kinder aus der Schule, muBten sie in die Walder Nacht mehr zu verdienen, als sie in einem ganzen Monat in das halbe Kilo Kaffee ziemlich hoch in der Luft schwebte; sein 

gehen und - je nach der Jahreszeit - Pilze sammeln und der Flachsfabrik verdienen konnten, aber auch von diesen Herz klopfte heftiger, als wenn er im Walde hinter einem| 

Krauter: Waldmeister und Thymian, Kimmel und Pfefferminz, schien noch niemand den Gedanken gehabt zu haben, sich Strauch gelegen, auf Bilgan, den Riesen, gewartet hatte, unc) 

auch Fingerhut, und auch im Sommer, wenn sie das Heu von eine Waage zu kaufen oder sie zu basteln. Mein GroBvater war er suchte aus seiner Tasche Kieselsteine, wie er sie immer bei 

ihren mageren Wiesen geerntet hatten, sammelten sie die Heu- der erste, der kiihn genug war, die Gerechtigkeit der Baleks zu sich trug, um mit der Schleuder nach den Spatzen zu schieBen, 

blumen. Einen Pfennig gab es firs Kilo Heublumen, die in der priifen, die im SchloB wohnten, zwei Kutschen fuhren, die die an den Kohipflanzen seiner Mutter herumpickten — drei, 

Stadt in den Apotheken fiir zwanzig Pfennig das Kilo an ner- immer einem Jungen des Dorfes das Studium der Theologie vier, fiinf Kieselsteine muBte er neben die vier Kaffeepakete| 

vése Damen verkauft wurden. Kostbar waren die Pilze: sie im Prager Seminar bezahlten, bei denen der Pfarrer jeden legen, bis die Schale mit dem Halbkilostein sich hob und der| 

brachten zwanzig Pfennig das Kilo und wurden in der Stadt Mittwoch zum Tarock war, denen der Bezirkshauptmann, das Zeiger endlich scharf Gber dem schwarzen Strich lag. Mein 

in den Geschaften fir eine Mark zwanzig gehandelt. Weit in kaiserliche Wappen auf der Kutsche, zu Neujahr seinenBesuch GroBvater nahm den Kaffee von der Waage, wickelte die fini 

die griine Dunkelheit der Walder krochen die Kinder im Herbst, abstattete, und denen der Kaiser zu Neujahr des Jahres 1900 Kieselsteine in sein Sacktuch, und als Gertrud mit der groBen 

wenn die Feuchtigkeit die Pilze aus dem Boden treibt, und fast den Adel verlieh. Kilotiite voll saurer Bonbons kam, die wieder fiir ein Jahr 

jede Familie hatte ihre Platze, an denen sie Pilze pflickte, reichen muBte, um die Réte der Freude in die Gesichter der 

Platze, die von Geschlecht zu Geschlecht weitergeflistert Mein GroBvater war fleiBig und klug: er kroch weiter in die Kinder zu treiben, als Gertrud die Bonbons rasselnd ins Glas| 

wurden. Walder hinein, als vor ihm die Kinder seiner Sippe gekrochen schiittete, stand der kleine blasse Bursche da, und nichts ' 

waren, er drang bis in das Dickicht vor, in dem der Sage nach schien sich verandert zu haben. Mein GroBvater nahm nur drei 

Die Walder gehérten den Baleks, auch die Flachsbrechen, und Bilgan, der Riese, hausen sollte, der dort den Hort der Balderer von den Paketen, und Gertrud blickte erstaunt und erschreckt) 

die Baleks hatten im Heimatdorf meines GroBvaters ein SchloB, bewacht. Aber mein GroBvater hatte keine Furcht vor Bilgan: auf den blassen Jungen, der den sauren Bonbon auf die Erde | 

und die Frau des Familienvorstandes jeweils hatte neben der er drang weit in das Dickicht vor, schon als Knabe, brachte warf, ihn zertrat und sagte: ,,Ich will Frau Balek sprechen.“ } 

Milchkiiche ein kleines Stibchen, in dem Pilze, Krauter, Heu- groBe Beute an Pilzen mit, fand sogar Triiffein, die Frau Balek »,Balek von Bilgan, bitte’, sagte Gertrud. 

blumen gewogen und bezahit wurden. Dort stand auf dem mit dreiBig Pfennig das Pfund berechnete. Mein GroBvater Gut, Frau Balek von Bilgan‘, aber Gertrud lachte ihn aus, und 

Tisch die groBe Waage der Baleks, ein altertimliches, ver- trug alles, was er den Baleks brachte, auf die Riickseite eines er ging im Dunkeln ins Dorf zuriick, brachte den Cechs, Genk 

schnérkeltes, mit Goldbronze bemaltes Ding, vor dem die Kalenderblattes ein: jedes Pfund Pilze, jedes Gramm Thymian, Weidlers, den Vohlas ihren Kaffee und gab vor, er miisse noch | 

GroBeltern meines GroBvaters schon gestanden hatten, die und mit seiner Kinderschrift schrieb er rechts daneben, was er zum Pfarrer. } 

Kérbchen mit Pilzen, die Papiersacke mit Heublumen in ihren dafir bekommen hatte; jeden Pfennig kritzelte er hin, von Aber er ging mit seinen fiinf Kieselsteinen im Sacktuch in die} 

schmutzigen Kinderhanden, gespannt zusehend, wieviel Ge- seinem siebten bis zu seinem zwélften Jahr, und als er zwdlf dunkle Nacht. Er muBte weit gehen, bis er jemand fand, der i 

wichte Frau Balek auf die Waage werfen muBte, bis der pen- war, kam das Jahr 1900, und die Baleks schenkten jeder Familie eine Waage hatte, eine haben durfte; in den Dérfern Blaugau} 

deinde Zeiger genau auf dem schwarzen Strich stand, dieser im Dorf, weil der Kaiser sie geadelt hatte, ein Viertelpfund und Bernau hatte niemand eine, das wuBte er, und er senritt® 

dinnen Linie der Gerechtigkeit, die jedes Jahr neu gezogen echten Kaffee, von dem, der aus Brasilien kommt; es gab auch durch sie hindurch, bis er nach zweistiindigem Marsch in das 

werden muBte. Dann nahm Frau Balek das groBe Buch mit Freibier und Tabak fir die Manner, und im SchioB fand ein Kleine Stadtchen Dielheim kam, wo der Apotheker Honig) 

dem braunen Lederriicken, trug das Gewicht ein und zahite groBes Fest statt; viele Kutschen standen in der Pappelallee, wohnte. Aus Honigs Haus kam der Geruch frischgebackener 

das Geld aus, Pfennige oder Groschen und sehr, sehr selten die vom Tor zum SchioB fihrt. Pfannkuchen, und Honigs Atem, als er dem verfrorenen 

einmal eine Mark. Und als mein GroBvater ein Kind war, stand Aber am Tage vor dem Fest schon wurde der Kaffee aus- dungen Sffnete, roch schon nach Punsch, und er hatte die 

dort ein groBes Glas mit sauren Bonbons, von denen, die das gegeben in der kleinen Stube, in der seit fast hundert Jahren nasse Zigarre zwischen seinen schmalen Lippen, hielt die’ | 

Kilo eine Mark kosteten, und wenn die Frau Balek, die damals die Waage der Baleks stand, die jetzt Balek von Bilgan hieBen, kalten Hande des Jungen einen Augenblick fest und sagte: 

iber das Stiibchen herrschte, gut gelaunt war, griff sie in dieses weil der Sage nach Bilgan, der Riese, dort ein groBes SchloB 1Na, ist es schlimmer geworden mit der Lunge deines Vaters iv 

Glas und gab jedem der Kinder einen Bonbon, und die Ge- gehabt haben soll, wo die Gebaude der Baleks stehen. Nein, ich komme nicht um Medizin, ich wollte . . .““ Mein GroB-| 

sichter der Kinder réteten sich vor Freude, so wie sie sich Mein GroBvater hat mir oft erzahit, wie er nach der Schule dort vater nestelte sein Sacktuch auf, nahm die fiinf Kieselsteine 

réteten, wenn die Mutter an besonders festlichen Tagen Milch hinging, um den Kaffee fir vier Familien abzuholen: fir die heraus, hielt sie Honig hin und sagte: ,,Ich wollte das gewogen | 

in ihre Kaffeetépfe goB, Milch, die den Kaffee hell farbte, Cechs, die Weidlers, die Vohlas und fir seine eigene, die haben. Er blickte angstlich in Honigs Gesicht, aber als Honig) 

immer heller, bis er so blond war wie die Zépfe der Madchen. Briichers. Es war der Nachmittag vor Silvester: die Stuben nichts sagte, nicht zornig wurde, auch nicht fragte, sagte mein| 

Eines der Gesetze, die die Baleks dem Dorf gegeber hatter," muSten-geschmickt, es muBte gebacken werden, und man GroBvater: ,,Es ist das, was an der Gerechtigkeit fehit", und) 

hieB: Keiner darf eine Waage im Haus haben. Das Gesetz war wollte nicht vier Jungen entbehren, jeden einzeln den Weg ins mein Gro8vater spite jetzt, als er in die warme Stube kam, 

schon so alt, daB keiner mehr dariber nachdachte, wann und SchloB machen zu lassen, um ein Viertelpfund Kaffee zu wie naB seine FaBe waren. Der Schnee war durch die schlech- 

warum es entstanden war, und es muBte geachtet werden, holen. E ten Schuhe gedrungen, und im Wald hatten die Zweige den 

denn wer es brach, wurde aus den Flachsbrechen entlassen, Und so sa8 mein GroBvater auf der kleinen,schmalen Holzbank Schnee iiber ihn geschittelt, der jetzt schmolz, und er war 

dem wurden keine Pilze, kein Thymian, keine Heublumen mehr im Stabchen, lie8 sich von Gertrud, der Magd, die fertigen miide und hungrig und fing plétzlich an zu weinen, weil ihm) 

abgenommen, und die Macht der Baleks reichte so weit, daB Achtelkilopakete Kaffee vorzahlen, vier Stick, und blickte auf die vielen Pilze einfielen, die Krauter, die Blumen, die auf der 

auch in den Nachbardérfern niemand ihm Arbeit gab, niemand die Waage, auf deren linker Schale der Halbkilostein liegen- Waage gewogen worden waren, an der das Gewicht von fini! 

ihm die Krauter des Waldes abkaufte. Aber seitdem die GroB- geblieben war; Frau Balek von Bilgan war mit den Vorberei- Kieselsteinen an der Gerechtigkeit fehite. Und als Honig, den| 

eltern meines GroBvaters als kleine Kinder Pilze gesammelt, tungen firs Fest beschaftigt. Und als Gertrud nun in das Glas Kopf schittelnd, die fiinf Kieselsteine in der Hand, seine Frau i 

sie abgeliefert hatten, damit sie in den Kichen der reichen mit den sauren Bonbons greifen wollte, um meinem GroBvater rief, fielen meinem GroBvater die Geschlechter seiner Eltern,| 
} 
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seiner GroBeltern ein, die alle ihre Pilze, ihre Blumen auf der 
Waage hatten wiegen lassen miissen, und es kam Gber ihn ee 

wie eine groBe Woge von Ungerechtigkeit, und er fing noch 1a 

| heftiger an zu weinen, setzte sich, ohne dazu aufgefordert zu f Ss ys 

sein, auf einen der Stiihle in Honigs Stube, ibersah den Pfann- 

kuchen, die heiBe Tasse Kaffee, die die gute und dicke Frau | ye 
_ Honig ihm vorsetzte, und hérte erst auf zu weinen, als Honig te 

| selbst aus dem Laden vorne zuriickkam und, die Kieselsteine \ 

in der Hand schitteind, leise zu seiner Frau sagte: ,,Fiinf- Af 4 
einhalb Deka, genau." 4 AY ny 

Y j 

_ Mein GroBvater ging die zwei Stunden durch den Wald zuriick, pe 

} lieB sich prigeln zu Hause, schwieg, als er nach dem Kaffee XQ Uj / SS 

gefragt wurde, sagte kein Wort, rechnete den ganzen Abend an ON \ GS YP 

seinem Zettel herum, auf dem er alles notiert hatte, was er der oS da 
jetzigen Frau Balek geliefert hatte, und als es Mitternacht \ \ 3 JX 

| schlug, vom SchloB die Boller zu héren waren, im ganzen Dorf s o Ki ye 

_das Geschrei, das Klappern der Rasseln erklang, als die a \ / 4 ) Aj 

| Familie sich gekiBt, sich umarmt hatte, sagte er in das folgende s 5 2 A Daze) Ss 
} Schweigen des neuen Jahres hinein: ,,Baleks schulden mir 43 —S Fie: eS 

achtzehn Mark und zweiunddreiBig Pfennig." Und wieder \ EF ( \ g \ 4 me ay ba? ) 
dachte er an die vielen Kinder, die es im Dorf gab, dachte an \ q > VA és A) 7 

seinen Bruder Fritz, der viele Pilze gesammelt hatte, an seine \ \ 4 + Salen cs Qo 

| Schwester Ludmilla, dachte an die vielen hundert Kinder, die “ , o*h om fl ' 4 
] alle fir die Baleks Pilze gesammelt hatten, Krauter und Blumen, amt \ 2 \ 
_ und’ er weinte diesmal nicht, sondern erzahite seinen Eltern, ‘ \ 9 Pm fc J Sree 7 5 : \ A Ea 5. 
} seinen Geschwistern von seiner Entdeckung. . 1 : PDB ' “gs fs 

Als die Baleks von Bilgan am Neujahrstage zum Hochamt in N i Li ot . a 4 > 
die Kirche kamen, das neue Wappen - einen Riesen, der unter \ [A PT i See “4 
einer Fichte kauert — schon in Blau und Gold auf ihrem Wagen, ee Ay at. Of ap 
blickten sie in die harten und blassen Gesichter der Leute, die . fd Ya ie > Sy 4 sa Y/ 

| alle auf sie starrten. Sie hatten im Dorf Girlanden erwartet, am Gls ey {) KP i : 
Morgen ein Standchen, Hochrufe und Heilrufe, aber das Dorf eon Pr 4 xX ~ y \ i 

war wie ausgestorben gewesen, als sie hindurchfuhren, und | é i, 

| in der Kirche wandten sich die Gesichter der blassen Leute | oe . yf he \ 
_ihnen zu, stumm und feindlich, und als der Pfarrer auf die Yhez: \ f 4 7 i 

| Kanzel stieg, um die Festpredigt zu halten, spirte er die Kalte { KK at \ \ ow jy (\ ee / 

_ der sonst so stillen und friedlichen Gesichter, und er stoppelte \ Ni tr ¢ a EN fgg \ 
mihsam seine Predigt herunter und ging schweiBtriefend zum ) WF Wr Lo & \ \ \ 
Altar zuriick. Und als die Baleks von Bilgan nach der Messe ( * a oe 6 \ 

| die Kirche wieder verlieBen, gingen sie durch ein Spalier stum- 2 LAS NN \ ‘ 

mer, blasser Gesichter. Die junge Frau Balek von Bilgan aber C YY \\ 

blieb vorne bei den Kinderbanken stehen, suchte das Gesicht [ee Wey 
meines GroBvaters, des kleinen blassen Franz Briicher, und —, = ZINN 

fragte ihn in der Kirche: ,,Warum hast du den Kaffee fir deine X rer \ OYNRS 
| Mutter nicht mitgenommen?" Und mein GroBvater stand auf s A \ 

__ und sagte: ,,Weil Sie mir noch so viel Geld schulden wie finf / | 
| Kilo Kaffee kosten.'' Und er zog die fiinf Kieselsteine aus seiner ‘ i \ i 
Tasche, hielt sie der jungen Frau hin und sagte: ,,So viel, fiinf- ef } \ ? 

_ einhalb Deka, fehlen auf ein halbes Kilo an Ihrer Gerechtig- T . a 

| keit"; und noch ehe die Frau etwas sagen konnte, stimmten ‘ i 

die Manner und Frauen in der Kirche das Lied an: ,,Gerech- SS ye s 7} (\ gS 

tigkeit der Erden, o Herr, hat Dich getétet..."* a 4 r se NY i} 

fs SP. Us 
| Wahrend die Baleks in der Kirche waren, war Wilhelm Vohla, { 4 Z 

der Wilderer, in das kleine Stiibchen eingedrungen, hatte die . Bi 

Waage gestohlen und das groBe, dicke, in Leder eingebundene Py ; Sf 

Buch, in dem jedes Kilo Pilze, jedes Kilo Heublumen, alles ein- 7 4 Ka on 

| getragen war, was von den Baleks im Dorf gekauft worden war, Ly" “7 Oa ¢ fy 
und den ganzen Nachmittag des Neujahrstages saBen die ft L? SSS ee YY, 3 

Manner des Dorfes in der Stube meiner UrgroBeltern und . S44 

| rechneten, rechneten ein Zehntel von allem, was gekauft wor- “ie ~~ Xi me 

| den — aber als sie schon viele tausend Taler errechnet hatten { pier oF aS 

| und noch immer nicht zu Ende waren, kamen die Gendarmen / . —™ 
1] des Bezirkshauptmanns, drangend schieBend und stechend t 7 a 

| in die Stube meines UrgroBvaters ein und holten mit Gewalt G4 NX — 5 
|, die Waage und das Buch heraus. Die Schwester meines GroB- bh 2 as y 

vaters wurde getétet dabei, die kleine Ludmilla, ein paar Man- =, Ps = 

| ner verletzt, und einer der Gendarmen wurde von Wilhelm N47”, Z 
_ Vohla, dem Wilderer, erstochen. yf y i 

} Es gab Aufruhr nicht nur in unserem Dorf, auch in Blaugau 7" r s ma caed z 

| und Bernau, und fast eine Woche lang ruhte die Arbeit in den SS, A « p> —— 

| Flachsfabriken. Aber es kamen sehr viele Gendarmen, und die Se erate eae 
_ Manner und Frauen wurden mit Gefangnis bedroht, und die eee ‘ 3 
Baleks zwangen den Pfarrer, Offentlich in der Schule die ~~ i x Z 
Waage vorzufiihren und zu beweisen, da der Zeiger der Gée- SS “GF | eee 

_ rechtigkeit richtig auspendelte. Und die Manner und Frauen aoe a & + 

_ gingen wieder in die Flachsbrechen - aber niemand ging in —— 4 A x & t ‘ 

| die Schule, um den Pfarrer anzusehen: er stand ganz allein da, \ G 
_ hilflos und traurig mit seinen Gewichtssteinen, der Waage und f & age 

den Kaffeetiiten. ,| - a \ Y} 
SS 

Und die Kinder sammelten wieder Pilze, sammelten wieder I y }) y | 
| Thymian, Blumen und Fingerhut, aber jeden Sonntag wurde in Z t —? a 
| der Kirche, sobald die Baleks sie betraten, das Lied ange- aes h aay A, yy, We 

stimmt: ,,Gerechtigkeit der Erden, o Herr, hat Dich getdtet" Can, JLZ 7 
| bis der Bezirkshauptmann in allen Dérfern austrommein lieB, Cc f Ss , 

das Singen dieses Liedes sei verboten. Note ope Sf > 

Die Eltern meines GroBvaters muBten das Dorf verlassen, das &, ~ 
frische Grab ihrer kleinen Tochter; sie wurden Korbflechter, 

| blieben an keinem Ort lange, weil es sie schmerzte, zuzusehen, 2 + : 

wie in allen Orten das Pendel der Gerechtigkeit falsch aus- ¥ 

schlug. Sie zogen hinter dem Wagen, der langsam iber die 

| LandstraBe kroch, ihre magere Ziege mit, und wer an dem an ne 

Wagen vorbeikam, konnte manchmal héren, wie drinnen ge- a 

] sungen wurde: ,,Gerechtigkeit der Erden, o Herr, hat Dich ui 

| getétet." Und wer ihnen zuhéren wollte, konnte die Geschichte 

héren von den Baleks von Bilgan, an deren Gerechtigkeit ein i - 

Zehntel fehite. Aber es hérte ihnen fast niemand zu. f f one 

ss
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Feat Ti if: a Tree Wie; j Be Heinrich Guthermuth, Vorsitzender der Fritz Dahimann, 2. Vorsitzender der IG 
oN Nae, wae if} Oo PEACE eee aaa ; 1G Bergbau, faBte die Forderungen der Bergbau, gab der Jugend den Rat, sich 
4a, if g hae IE gs a per ASS ' os as " Jugend in sieben Punkten zusammen. um die Politik zu kiimmern. 

ei es TAMARES BOD et sla 5: . Fe ese 

pk Ose & Ne By a : ft Co fayillt,, Pj ee ae a Age gee Pos : ANY As ee do 

bo AE ee eo or EE SS Pe ie a FEE a OE ee ep Gare Base Bee Po eat we: Be i , ae ore ea ee A be aa aa 1 rab " , | 

Pf a 2 * eer eras a fee = 5 | x i 

: A 8S. d REPAIR ‘ ‘a 

Dich ruft die Zeit! Unter diesem Wahispruch Er konnte das sagen, weil er vor einer Jugend 2 = = ae 

stand die 5. Jugendkonferenz der IG Bergbau stand, die sich ihrer politischen Aufgabe ye ae 
in Gelsenkirchen. Wozu die Zeit ruft, darauf durchaus bewuBt ist. Man hatte winschen t s ; ' 
gaben die jungen Delegierten eine Antwort. Sie mégen, daB viel mehr Menschen die politi- rl 

riefen Bundestag und Regierung an, endlich, schen Diskussionen dieser Jugendkonferenz - oe 40 — a | 

nach zehn Jahren, ein zeitgemaBes Jugend- gehért hatten. Da war nicht nur Klarheit ber 9 ‘ % & 

arbeitsschutzgesetz zu verabschieden - und das politische Geschehen, sondern da war : = AG “ oa } a 

nicht nur ein neues, sondern ein besseres Ge- auch der Wille und das nicht zu unterschat- ce = Tes is rts 7) X Je : yg 
setz, das den jungen Menschen in seiner har- zende Vermégen dieser Jugend, andere Mei- “Y *e > Bi > SS ea Pe i 

ten Arbeit wirklich schitzt. Sie riefen die Unter- nungen anzuhéren und mit stichhaltigen Argu- ‘gS —_ 4 a A = 
nehmer an, den Bergbau sozial so zu gestalten, menten die Auseinandersetzungen zu fihren. ys “i = : ee y = 4, ana, | 

daB die Arbeit fiir junge Menschen auch einen Das machte diese Konferenz nicht nur lehr- x E + Oa is . z . f 3 oo a 
Anreiz biete. Die Jungen erinnerten daran, daB reich, sondern auch schén und wirdig. ao ae ire” oy” > y 
Zehntausende von jungen Bergarbeitern abge- Es war selbstverstandlich, daB die Delegierten Tee La Bie eR ee ti % yo J arp | 
wandert sind und die Gefahr besteht, da, auf. zur Frage der Wiedervereinigung Stellung Veoe ace cee 6 «ERY it epmaee fe 
die Dauer gesehen, der Bergbau ohne Nach- _—nahmen. Selbstverstandlich, da8 sie erneut -ov=-—,— aa € <9 Ge | 
wuchs sein wird, wenn die Arbeits- und Lohn- Stellung nahmen zur Kontaktaufnahme mit der RE Re » = ty 

bedingungen nicht weit besser werden, als sie | Jugend in der Ostzone unseres Landes - und 2 a [es cas = r ame 7 \ 
heute sind. traurig feststellen muBten, daB die Machthaber 4 NE fear! ot ea ee sy Fig 
Die Forderungen der jungen Bergarbeiter von driiben aber auch jeden Kontakt unmég- PSs Bee aN ea 
faBte der Vorsitzende der IG Bergbau, Hein- _lich machen. Selbstverstandlich war, daB sie ree | Po mY 
rich Guthermuth, in seiner Rede bei der Eréff- die atomare Aufriistung der Bundesrepublik aN . 

nungsfeier der Jugendkonferenz in sieben ablehnten, ja, dariiber hinaus, jeden Wehrbei- 

Punkten zusammen: trag. Sie entschlossen sich aber, die jungen 

Tarifliche Sicherung des Knappeniohnes Kollegen, die zum Wehrdienst eingezogen 

bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres. werden, nicht allein zu lassen, sondern den 

Beseitigung der Altersabschlage bei den Kontakt mit ihnen zu pflegen. Hart und lange Gitarren- und Mandolinenkonzert bei der Feierstunde am Samstag 

Tarifléhnen nach Vollendung des 20. wurde Uber den Wehrbeitrag diskutiert, aber 

Lebensjahres. er wurde schlieBlich gegen 12 Stimmen abge- | 

Anrechnung der Berufstatigkeit der Jahre lehnt. Es gibt Menschen, die das als Verstockt- 

vor Vollendung des 16.Lebensjahres hin- heit und Kurzsichtigkeit bezeichnen, aber man 

sichtlich der Urlaubsdauer. sollte sich von der Gegenseite auch dariiber 

Angleichung der Lehrlingsvergiitungen klar sein, daB aus dieser Haltung eine Gesin- 

fiir Handwerkerlehrlinge im Falle der nung spricht, die von der traurigen Vergangen- 

Untertagebeschaftigung an die Lehrlings- heit gepragt wurde. Er ware zu einfach, wenn | 

vergiitungen der Berglehrlinge. man diese Jugend als vom Osten gegangelt 

Neuregelung der Léhne fiir Meisterhauer bezeichnen wollte. Sie hat sich klar gegen Fotos: Udo Hoffmann 

gemaB ihren tatsachlichen Aufgaben und jedes autoritare Regime ausgesprochen, sie 

ihrer groBen Verantwortung. hat sich zur Demokratie bekannt, aber sie ist ae aa 

Erhéhung des Tarifurlaubs fiir Jugendliche der Meinung, daB die soziale und erzieherische Ideale zu bewahren und Toleranzaufzubringen, “pre — 

Giber Tage auf 24 Tage und fiir unter Tage Aufriistung auch heute noch im Vordergrund um den, der anderer Meinung ist, in Ruhe an- ca ,. - EZ < a ee 
auf 28 Tage. zu stehen hat. Diese Jugend lehnt den Wehr- zuhéren. 4 aa + r sn = 

Grundsatzliches Verbot der Leseband- beitrag ab — es ist ihr demokratisches Recht. Und der Mann, der am Ende der Tagungsprach S > = 5S = 4 4 
arbeit fiir Jugendliche unter 18 Jahren und Wenn die Delegierten sich gegen den Anti- und die Jugend zu ihrer politischen Aufgabe Pe a ri a ot 

eine tarifliche Regefung, um den vorerst semitismus aussprachen, ganz junge Dele- aufrief, Waldemar von Knoeringen, hatte es So : \ es x i 

noch am Leseband beschfaftigten Jugend- gierte aufstanden und gegen ehemalige Nazis nicht schwer, um sie in ihrem Kern anzuriihren. i 4 ed ae 

lichen neben den gesetzlichen Pausen polemisierten, die heute wieder hohe Stellun- Hier war der Boden vorbereitet durch eine 2 "a ¥> | 

angemessene zusatzliche Pausen zu gen in der Bundesrepublik haben, ja, selbst in gute und intensive politische Erziehungsarbeit. 53 yy — 

sichern. der Regierung sitzen - wer wollte nicht froh Er rief auf zur Arbeit an einer Welt des ver- 7 lf - < 
Aber es waren nicht nur die sozialen und wirt- dariiber sein, wenn sie ihre Stimmen erheben. wirklichten Humanismus. Da8 er gerade bei = y Ad & 

schaftlichen Themen, die auf der Konferenz Es ist ihre demokratische Pflicht. der am schwersten arbeitenden Jugend so viel Se gee es ss 
diskutiert wurden. Nicht umsonst hatte der Diese Jugend bekannte sich zu friedlichen Verstandnis, guten Willen, Entschiedenheit va eee t= 

2. Vorsitzende der IG Bergbau, Fritz Dahimann, Regelungen der brennenden Probleme. Sie tat und Zustimmung fand, wer wollte sich nicht oe Soe os aa : —A 

den jungen Delegierten zugerufen: ,,Wir haben es ernst und wirdig, aber auch mit Ent- dariber freuen. CR oo hd 

uns fir den notwendigen Weg zum Menschen schlossenheit. Zur Eréffnung der Konferenz wurde Musik ge- '<S . 

und zur Menschlichkeit, zur demokratischen Viele Gaste aus Regierung, Bergbaubehérden, macht und ein Spiel gegen den Atomkrieg auf- i "oa 

Ordnung und zur sinnvollen Gestaltung des aus den Bergarbeiterverbanden des Auslands gefihrt, das von Horst Niggemeier geschrie- ig . - Sa 
Lebens um des Menschen willen entschieden. wohnten den Beratungen der Jugend bei und ben wurde. Und Lieder wurden gesungen. . A on ~~, 4 é 

Damit legen wir gleichzeitig ein Bekenntnis ab waren beeindruckt von der FairneB und Ent- Eines hatte den Refrain: ,,Denn die Kraft, die * a | 

zur Politik als bewuBte Gestaltung menschen- schiedenheit dieser jungen Bundesrepubli- uns verbindet, ist die Solidaritat!* Sie zog TF 

wirdigen Lebens. Die unpolitische Haltung ist kaner, die eine schwere Arbeit tagtaglich lei- durch alle Stunden dieser Konferenz der a . “ | 

eine Gefahr. Es gibt keine Welt ohne politi- sten, deren Geist aber lebendig genug ist, um jungen Bergarbeiter. EEE 

sche Entscheidungen.” die politischen Ereignisse zu verfolgen, sich Hadobu ee 

8 \
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G i \ z s “ae A, 
eorge Gershwin ist der Komponist der Negeroper 2 (‘So % EA DA a 

»Porgy und Bess". Ober den Film, der nach der Oper a a 
gedreht wurde und jetzt in Miinchen seine deutsche a v3 aie 

_ Urauffiihrung erlebte, berichten wir auf den nachsten hey (= Ep oF 

_ Seiten <a “ wg 

| Fraglos ist die moderne Musik Amerikas von der modernen verknipft wird. Nachahmung fihrt nie zu etwas. Einzig Origi- Wir haben sie jedoch, und wir bilden uns mehr oder weniger 

Musik Europas beeinflu8t worden. Es scheint mir jedoch, daB nalitat zahlt. Aber der Urheber benutzt Stoff und Ideen, die etwas darauf ein. Wir finden sie wichtig und meinen, daB sie 
moderne europaische Komponisten ihrerseits Anregungen, rings um ihn da sind und durch ihn hindurchgehen. Und aus uns zu dem machen, was wir sind. Wir finden, da® wir den 
Rhythmen und Impulse vom Amerika des Maschinenzeitalters seinem Erlebnis entsteht die Originalschépfung, das Kunst- Menschen anderer Zeitalter, die sie nicht gehabt haben, iber- 
empfangen haben. Sie besitzen im Hinblick auf musikalische werk, fraglos beeinfluBt durch seine Umgebung, zu der in legen sind. Musik ist ein wichtiger Teil der Zivilisation ge- 
Technik eine viel altere Tradition, die ihnen dazu verholfen hat, weitem MaBe das gehért, was wir Maschinenzeitalter nennen. worden, und einer der Hauptgriinde ist darin zu suchen, daB es 

_ das aus Amerika stammende Denken etwas klarer in musika- Es laBt sich schwer bestimmen, welche dauernden Werte in keine besondere Bildung erfordert, sie zu schatzen. Musik kann 
_ lische Form zu bringen. Sie kénnen sich gelaufiger aus- Asthetischer Hinsicht der Jazz beigetragen hat, weil das Wort ein Mensch schatzen, der weder schreiben noch lesen gelernt 

I dricken. , Jazz" fir mindestens fiinf oder sechs verschiedene Musik- hat, und sie kann auch von Leuten geschatzt werden, die iber 

Das Maschinenzeitalter hat sozusagen alles beeinfluGt. Ich typen benutzt wird. Er ist wirklich ein Gemisch vieler Dinge. Er die héchste Form der Intelligenz verfiigen. Einstein spielte zum 
__ meine nicht nur die Musik, sondern alles, von den Kiinsten bis hat etwas vom Ragtime, vom Blues, vom Klassizismus und von Beispiel Geige und hérte gern Musik. Angehérige der Unter- 

zum Finanzwesen. Die Maschine hat unser Zeitalter weniger in den Spirituals. Im Grunde ist er eine Sache des Rhythmus'. welt, Rauschgifthandler und Revolverhelden, sind Musiklieb- 

| der Form beeinfluBt als in Tempo, Geschwindigkeit und Ton. Nach dem Rhythmus kommen bedeutungsmaBig Intervalle, haber, und wenn nicht, so lassen sie sich von Musik beeinflus- 
Sie hat den Ton beeinflu8t, wo immer Komponisten neue Tonintervalle, die dem Rhythmus eigen sind. Es gibt ja nichts sen. Musik dringt ins Gebiet der Medizin ein. Musik erzeugt 
Instrumente benutzen, um ihre Aspekte nachzuahmen. In mei- Neues in der Musik. Vor vielen Jahren behauptete ich, die Musik eine gewisse Vibration, die fraglos eine kérperliche Reaktion 

nem ,,Ein Amerikaner in Paris“ benutzte ich vier Autohupen der einzelnen Vélker weise sehr wenig Unterschiede auf. Es auslést. SchlieBlich wird man noch die richtige Vibration fir 
_ zwecks musikalischer Wirkung. George Antheil hat von allem besteht lediglich jener kleine individuelle Anhauch. Das eine jeden Menschen finden und sie benutzen. 

__ und jedem Gebrauch gemacht, von Flugzeugpropellern, Tir- Land bevorzugt vielleicht einen besonderen Rhythmus oder Fast jeder groBe Komponist ibt auf das Zeitalter, in dem er 
__ klingeln, Schreibmaschinentasten und so fort. Auch mittels ein Intervall wie die Septime. Diese Vorliebe wird unterstrichen, lebt, starken Einflu8 aus. Bach, Beethoven, Wagner, Brahms, 

der alten Instrumente konnten wir moderne Wirkungen er- und so wird sie mit dem betreffenden Volk gleichgesetzt. In Debussy, Strawinskij, sie alle haben etwas vom Geist ihrer 

_ zielen. Man nehme eine Komposition wie Honeggers ,,Pacific Amerika nennt man den bevorzugten Rhythmus Jazz. Wenn er Zeit autgefrischt, so daB Millionen Menschen ihn starker fihlen 
| Nr.231", die einer Dampfmaschine gewidmet ist. Sie gibt die in einem anderen Lande gespielt wird, klingt er falsch. Jazz ist und ihre Zeit besser verstehen konnten. 

_ ganze Wirkung einer haltenden und abfahrenden Eisenbahn das Ergebnis der in Amerika aufgespeicherten Energie. Es ist Dem Komponisten ist meines Erachtens durch die mechanische 
| wieder, und alles ist mit bekannten Instrumenten gemacht. eine sehr energetische Musik, larmig, stirmisch und sogar Wiedergabe der Musik sehr geholfen worden. Musik wird ge- 

] In der Musik gibt es nur etwas Wichtiges, namlich Einfalle und gewéhnlich. Eines steht fest: Der Jazz hat Amerika einen schrieben, um gehért zu werden, und jedes Instrument, wel- 

| Gefiihl. Die verschiedenen Tonalitaten und Téne bedeuten dauernden Wert in dem Sinne beigesteuert, als er unserem ches dazu verhilft, daB sie haufiger und von einem gréBeren 
nichts, wenn sie nicht aus Ideen erwachsen. Nicht viele Kompo- Wesen Ausdruck verleiht. Er ist eine urspriingliche amerika- Publikum gehdrt werden kann, ist fiir den Menschen, der sie 
nisten haben Einfalle. Die meisten verstehen sich darauf, ab- nische Leistung, die dauern wird, vielleicht nicht als Jazz, aber schreibt, von Vorteil. Abgesehen von Tantiemen und der- 
sonderliche Instrumente zu benutzen, die keine Ideen erfordern. er wird der zukiinftigen Musik in irgendeiner Form den Stempel gleichen finde ich es einen guten Begriff, da8 Musik geschrie- 

_ Wer begeisternde Ideen hat, der wird die groBe Musik unserer aufdriicken. Die einzigen Musikarten von Dauer sind diejenigen, ben wird, um gehért zu werden. Fir den Komponisten ist es 
_ Zeit schreiben. Wir pfliigen den Boden fiir den Genialen, der die Form haben im allgemeinen Sinne, und Volksmusik. Alles nitzlich, wenn Millionen Menschen durch Radio und Grammo- 

_ vielleicht schon da ist oder heute oder morgen geboren wird. tbrige vergeht. Aber fraglos wurden und werden Volkslieder phon Musik héren kénnen. Der Tonkiinstler, welcher nur fir 

_ Wenn er da ist, wird er bis zu einem gewissen Grade erkannt, geschrieben, die dauernde Jazzelemente enthalten. Freilich, sich selbst komponiert und nicht gehért werden méchte, ist 
_ obwohl es dem groBen Publikum unméglich ist, wahre GréBe das ist nur ein Element; es ist nicht das Ganze. Eine vollstandig meistens ein schlechter Komponist. Die Anfange der mecha- 

_ fasch zu erfassen. Man nehme einen Komponisten wie Bach. in Jazz geschriebene Komposition kénnte nicht bestehen. Was nischen Wiedergabe bedeuteten eine Anregung fiir die Kompo- 
Zu seinen Lebzeiten galt er als einer der gréBten Organisten die weitere 4sthetische Entwicklung der musikalischen Kompo- nisten, und die zweite Welle verstarkte diese Anregung. Friher 

_ der Welt; aber erst Generationen nach seinem Tode erkannte sitionen anbelangt, so werden amerikanische Komponisten haben die Komponisten gehungert, weil ihnen Auffiihrungs- 
man in ihm einen der gré8ten Komponisten seiner Zeit und vielleicht Viertelnoten benutzen; aber dann wird Europa auch méglichkeiten fehlten, weil sie nicht gehdrt wurden. Das ist 
tiberhaupt aller Zeiten. Viertelnoten benutzen. SchlieBlich werden unsere Ohren in heute unméglich. Schubert konnte kein Geld verdienen, weil es 

| Ich glaube nicht, daB es so etwas wie mechanisierte Komposi- viel feinerem Grade empfindlich werden als vor hundert, fiinfzig zu seiner Zeit keine Gelegenheit gab, durch weite Verbreitung 

) tionen ohne Gefiihl, ohne Empfindung gibt. Die Musik gehért oder fiinfundzwanzig Jahren. Musik, die man damals haBlich das Publikum zu erreichen. Er starb im Alter von einunddreiBig 

zu den Kinsten, die unmittelbar durch Empfindung ansprechen. fand, wird heute unbeanstandet gelten gelassen. Darum ist es Jahren und hatte einen gewissen Ruf. Ware er fiinfzig oder 

__ Mechanismus und Gefiih! werden Hand in Hand gehen miissen, klar, daB die Komponisten ihre Sprache weiter andern werden. sechzig Jahre alt geworden, so ware er zu seiner Zeit zweifellos 
_ wie ein Wolkenkratzer ein Triumph der Maschine ist und gleich- Das kénnte zu allem Méglichen fiihren. Sie haben bereits in anerkannt worden. Wenn er heute lebte, so ware er wohlhabend 

| zeitig ein geradezu atemberaubendes, gewaltiges Gefiihls- zwei Schlissein geschrieben. Es besteht kein Grund, warum und hatte ein eintragliches Dasein. 
_ erlebnis. Nicht nur ist seine Hohe ein Ergebnis der Empfindung sie nicht noch weiter gehen und von uns verlangen sollten, 

_ wie der Berechnung, sondern das gilt auch fir Masse und Viertel- oder Sechzehntelnoten zu erkennen. Solche Noten, ob Radio und Grammophon sind insofern schadlich, als sie die 
| GréBenverhaltnisse. geschrieben oder nicht, werden die ganze Zeit benutzt, nur be- Musik bastardisieren und viel billiges Zeug in Umlauf bringen. 

| dede Diskussion tiber den Unterschied zwischen Schépfung merken wir sie nicht. In Indien benutzt man Viertelténe, und Dem Komponisten schaden sie nicht. Je mehr Menschen 

und Wiedergabe eines musikalischen Werkes wird zu einem zwar bewuBt, wie ich glaube. Musik héren, desto eher sind sie in der Lage, Kritik zu ben 
Versuch, die jeweiligen Werte von abstrakter Musik und Pro- Musik ist ein Phanomen, das fir mich eine ganz ausgespro- und das Gute zu erkennen. Wenn wir aber von maschinell her- 

| gramm-Musik zu bestimmen. Es laBt sich sehr schwer sagen, chene Wirkung auf die Empfindungen ausiibt. Sie kann ver- gestellter Musik sprechen, meinen wir keine Musik im héchsten 

wo absolute Musik aufhért und Programm-Musik anfangt. Der schiedene Wirkungen haben. Sie hat die Macht, die Menschen Sinne, weil Musik, einerlei, wie sehr die Welt zum Maschinen- 

! Komponist muB irgendein Bild vor Augen gehabt haben. Was in alle méglichen Stimmungen zu versetzen. Durch die Emp- zeitalter wird, immer auf die gleiche alte Weise geschaffen 

__ es war, weiB niemand, oft nicht einmal der Komponist selbst. findungen kann sie aufs Gemit reinigend wirken, beunruhigend, werden mu8. Das Maschinenzeitalter kann die Musik nur in 

Aber die Musik hat die wundersame Eigenschaft, bei den Zu- einschlafernd, aufwihlend. Ich weiB nicht, bis zu welchem Aus- bezug auf die Verbreitung beeinflussen. Komponisten missen 

hérern ein Bild heraufzubeschwéren. In meinem Falle hat sich maB sie schlieBlich ein Teil des Menschen zu werden vermag. auf gleiche Weise wie die alten Tonkinstler komponieren. 

_ jeder, der ,,Rhapsody in Blue“ gehért hat - und das sind Tau- Ich glaube nicht, daB Musik, wie wir sie kennen, jetzt unentbehr- Niemand hat ein neues Verfahren des Musikschreibens er- 

| sende -, eine Geschichte mit Handlung dazu erdacht, nur ich lich ist, obwohl wir sie in irgendeiner Form rings um uns haben. funden. Wir benutzen immer noch die alten Zeichen, die alten 
__ nicht. Im Winde ist Musik. Die Menschen kénnen zum Beispiel ohne Symbole. Der Komponist muB jedes bi&chen seiner Arbeit 

»An American in Paris" ist offensichtlich ein Programmstick, Orchestermusik mehr oder weniger zufrieden leben. Und wer selbst besorgen. Bei der Musikkomposition kann die Hand- 

 obwohl ich sagen wirde, daB die Halfte davon oder noch mehr weiB, ob wir nicht besser daran waren, wenn wir weniger zivili- arbeit niemals ersetzt werden. Wenn die Musik in diesem Sinne 

abstrakte Musik ist, die durch ein paar bezeichnende Themen siert waren, wenn uns viele unserer Empfindungen fehlten? jemals maschinell hergestellt wirde, ware sie keine Kunst mehr. 
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4 Cf Samuel Goldwyn hat Gershwins Negeroper Bess, die von den ehrbaren Fischerfrauen ver- 

ns »Porgy und Bess“ verfilmt. So muB man wohl achtet wird, will niemand aufnehmen. Nur 

sagen. Denn diese Todd-AO-Creation folgt Porgy, der Kriippel, dessen menschliches An. 

trotz Otto Premingers Regie nicht den eigenen sehen nicht dadurch geschmalert wird, daG er 

Vorbereitung zum groBen Picknick Gesetzen des Films. Trotzdem wird man die betteln muB, nimmt sich ihrer an. Mit einer Ari 

Umsetzung des Werkes auf die Leinwand be- von sechstem Sinn spit er, daB sie im Grunde 

‘ gruBen, einfach, weil sie es einem ungleich ein gutes Madchen ist, und er liebt sie. Doro- 
gréBeren Kreis erschlieBt, als es die Gast- thy Dandridge macht die Wandlung der Bess, 

spiele der inzwischen aufgelésten ,,Porgy-and- die an Crowns Seite frech, kokett und heraus- 

oy “Rg: “9 ee, A ? Le Bi: SS — Bess"'-Truppe vermochten. Doch da miissen fordernd auftrat, glaubwiirdig. Bess findet sich 
— c SULA _) : = @) wir schon eine Einschrankung machen: Mr. in Armut und Arbeit und hat nur den einen 

N bf G ee Goldwyn wiinscht nicht nur eine gewisse Ex- Wunsch, bei Porgy zu bleiben, der ihr Achtung 
ee a BS ‘ >< eee a q klusivitat fir diesen Film, es ist auch einst- verschaffte und sie beschiitzt. 

) SWAY OS a 58 \ : % =~ weilen nicht daran gedacht, ihn auf Cinema- _Das alljahrliche ,,Picknick" auf der Kittiwah- 
' bbe y » 4 a? es " scope umzukopieren. Und die Zahl der Todd- Insel kommt, Reminiszenz an ein kultisches 

a 3 ~ is e -% Tea Fe AO-Theater ist bei uns begrenzt. So wird der afrikanisches Fest. Kind und Kegel zieht im 

A sy i ~~ z Es < Be ' Streifen, der am 1. April in Manchen (wo er ein Sonntagsstaat mit Proviantkérben aus. Dabe 
tee % \d Aa x — _ =o~ 3 halbes Jahr laufen soll) seine europaische hat Sammy Davis jr. als schwarzer Stutzer 

Lae ee a \" a - — a Erstauffiihrung erfuhr, auBerdem zunachst nur Sportin’ Life einen seiner Héhepunkte. Nach- 

“ ~~ wd J 9 a = ~ in Stuttgart, Berlin und Zurich gezeigt werden. dem der einfaltige schwarze Pfarrer gespro- 

; Po f a : : A = : Preminger hat nicht auf das alte Ensemble zu- chen hat, tritt er als ,,advocatus diaboli” auf und 
a é Z a ! whet uote: rickgegriffen. Ihm muBte es ja in noch héhe- zerpflickt in einem einpragsamen Song die 

¥ : f fi -_ CEs te SR rem MaBe auf schauspielerische Qualitaéten Bibel. Sportin' Life verseucht die Negervierte 
ai 30K ee 5 y — ‘ der Mitwirkenden ankommen als auf die Iden- mit Fusel und Rauschgift 

; May y _ 4 Ue titatvon Darsteller und Stimme. Erbesetzteden | Den Sturm auf dem Meere im nachsten Aki 
B : ee) a Je ae as if ae AS e) Part der Bess mit Dorothy Dandridge, die uns erleben wir nur als Regenflut mit klappernden 

———~J \ ? Be YS “als ,,Carmen Jones“ ein Begriff geworden ist. Laden in Catfishrow und indirekt in der Furcht 

ae) 1 | i aS Aig : \\ Den Porgy spielt auf Goldwyns persénlichen der in einem Raum versammelten Menschen 

S bi . Sf AN \ AAS Wunsch Sidney Poitier, der als einer der be- dake ist nicht heimgekehrt. Clara vertraut ihr 

sz _— A \ | ed = i \ \ gabtesten Negerschauspieler Amerikas gilt. Kind Bess an und lauftin den Hurricane hinaus 
=¥ . i =z a } ) In Kauf zu nehmen ist dabei, daB beide Haupt- Auch sie kehrt nicht wieder. Porgy und Bess 

ee a \ 4% \ i TH ; - \j darsteller nicht singen, daB also Gershwins behalten das Kleine, ihr Glick scheint voll- 

\\ RN % / ; 4 aia \ volksliedhafte Blues und Spirituals von Opern- kommen. Da will Crown in einer Nacht seine 

\ \ a ae i] Tay sangern - mit hoher Stimmkultur, aber zu Drohung wahrmachen, Bess wiederzuholen 
- = io. oe ath FY wschénem" Englisch - dargeboten werden. Er versucht, Porgys Widerstand mit dem Mes- 

e y § } La 5 | - Rey Leslie Scott (der im Film nur die kleine Rolle ser zu erledigen. Aber der Kriippel entwickelt 

>, Ny a j | Pare ae des Fischers Jake bekam) hat den Porgy in Riesenkrafte und tétet den Rivalen in Notwehr. 
29 Landern der Erde gesungen. Er wirkte nicht Der Verdacht der Polizei fallt nicht auf ihn, 

so jung und deswegen auch nicht ganz so doch hoit ihn der vergitterte Wagen, damit er 

Angst um die Fischer, die im Sturm auf dem Meer sind riihrend wie Sidney Poitier, aber sein herr- als Zeuge den toten Crown identifiziert. Nun 

licher, oft mit Schaljapins Stimme verglichener ist die Stunde fir Sportin’ Life gekommen 

Bariton, hatte unmittelbarer angesprochen. Seiner Beredsamkeit gelingt es, Bess, die in 

Hier der einfache Inhalt, so wie ihn Gershwin sich selbst keinen Halt hat, zu Gberzeugen, daG 

und spater der Film nach einer Novelle von Porgy den Totschlag lebenslanglich biGen 

Du Bose Hayward ibernahm. Ort der Handlung wird. Und wieder ein Lied, das vielleicht so be- 
Porgy hat den Mérder Crown in Notwehr erstochen ist Charleston in Siidkarolina. Die Zeit: 1912. kannt wird, wie die Songs aus Macky Messer: 

Engerer Schauplatz: Catfishrow, ein verfal- » There's a boat soon leaving for New York - 

eae = aie ——— lener Herrensitz, in dem viele Negerfamilien that's where we belong“ (Bald geht ein Schiff 
ore she cosh a7 =] =| Aiea == armselig untergebracht sind. Das Spiel be- nach New York, dort gehdren wir hin). Porgy, 

Site he "AI fl i BE I B =x —- ginnt an einem Abend, an dem die Frauen ihre der mit Geschenken zurdckkommt, findet sein 
4 ore ee ji 4 = = = Manner vom Fischen zuriickerwarten. Clara, Heim verlassen. Mit seiner Ziege vor dem 

| Gren : {| — eS . =a Jakes Frau, singt ihrem Baby ein Wiegenlied. | Wagelchen, das ihn sonst nur an seinen Bettel- 
= — r = = ‘ 4 el a Spater wiirfein die Fischer. Crown, ein handel- _platz bringt, macht er sich auf den weiten, wei- 

iP os , == Oi = siichtiger, betrunkener Angeber, kommt mit ten Weg nach Norden, Bess zu finden. ; FL == aa A ee NES f Ret } : ; : 
if 1 pee a ar’ Bess, seiner Freundin hinzu. Protzig setzt er Bei der Minchner Premiere kostete jeder von 

Pee = a As ool gréBere Geldbetrage, will sie aber nicht her- den 800 Platzen im Royal-Palast 50 DM, denn 

. Pema ie at a 7 Se oe) =< ausriicken, als er verliert. Dariiber gerat er in das Einspielergebnis hatte Goldwyn als Bei- 

A ie a, ee ee i} ein Handgemenge mit Robbins, erschlagt ihn _trag zum Weltfliichtlingsjahr bestimmt. Falls 
* - oy age 1 $ E ' ’ ’ ‘| und flieht vor der Polizei. Die nun folgende es gelungen ist, alle Karten zu verkaufen, be- 

eae at aa ma ny ne Sh 3 Pe on . peas | Totenklage der Neger fiir einen der Ihren ge- deutet das mit den Inserateneinnahmen etwa 

or a - weit eae sac ma i hért zum Ergreifendsten, was der Film aus der 100 000 DM. Es hie8, damit k6nne man in Nord- 

BS <>, td POR ae = 1 Oper heriibergerettet hat. Hayward und Gersh- afrika eine Menge anfangen. 

eS SS F ¢ win ist die Einfihlung in die kindhafte und ele- Die plastischen Effekte des Todd- AO-Ver- 
— As eS . 4 3 ‘3 mentare Glaubigkeit dieser Armen wundervoll fahrens missen leider mit Unscharfen bezahit 

Z whe —— a “= gelungen. Der Rhythmus der Klage: ,, Where is werden. Vom vorderen Parkett aus ist die Lein- 

es Se e var brother Robbins? He’s gone, gone, gone“ wand kaum ibersichtlich. Setzen wir also auf 

Lae y _ ws bo = . = pragt sich unvergeBlich ein. Man kann das Cinemascope! 

it si q 99 2 eee deutsch zwar wiedergeben, aber es verliert da- 

C = ies ee ae Me bei: ,,Wo ist Bruder Robbins? Er ist fort, fort, 
a es ae » GS aw SS eer fort. Mit diesem einen Beispiel sei gerecht- Lotte Stuart 

i Ma Aas A = pe ag na yD fertigt, warum der Film nicht synchronisiert 
z “ _ ces oe ” worden ist, sondern deutsche Untertitel tragt. 

. oa = > oa os " Ed (Leider hat man sich allerdings mit diesen 

. 4 & , —— es z ee “See Texten wenig Miihe gegeben. Es gehen viel | 
we : Dros Se mehr feine Nuancen verloren, als unvermeid- Dorothy Dandridge als Bess, 

UR <. a as a eS a lich gewesen ware.) Sidney Poitier als Porgy > 
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. . Das Appartementhaus der fréhlichen Kinder ist eine 
Frischer I n Neuerung im Waisenhaussystem, das jeden Padagogen 

begeistern wird. Véllig frei von jeder ungesunden, ver- 
2 . massenden Bevormundung wachsen die Kinder im 
im Waisen a us Rahmen einer Familiengruppe auf, die ihnen das Eltern- 

haus mit viel Erfolg zu ersetzen sucht. Hier schauen sie 

begeistert dem traditionellen FuBballspiel im Hofe zu. 

Von Tino Reychardt 

| 

Unendliches Leid brachte der Krieg iber Tausende von Men- empfunden. Nur schwer kann das ,,Waisenkind alten Stils“ in lozzi ausgehend, neue Wege beschritten. Im neuerstandenen, 

schen, die Zahl Ger Waisenkinder wuchs ins UnermeBliche. der Masse eine eigene Welt aufbauen. Die Begriffe von Mein modernen Minchner Waisenhaus wurde die Theorie der 
Heime, die die Elendsscharen hatten aufnehmen kénnen, waren und Dein erlernt es ebenso schwer, wie der Soldat in der »Pflegefamilie’ in die erfreuliche Praxis umgesetzt - und 

nur beschrankt verfigbar. Mehr als ein Drittel aller Waisen- Kaserne. Es ist darum auch nur ganz natirlich, wenn diese bewahrte sich glanzend. 
hauser wurde im Kriege zerstért. Kinder spater im Leben so oft versagen, weil sie nicht den 

nétigen Lebensmut gewonnen haben. Zu den Folgen der Das neue Haus sieht aus wie ein moderner Wohnblock. Es 
Minchen war die erste Stadt, die mit dem Trammerschutt auch Massenerziehung kommt noch, daB fast alle Anstaltskinder enthalt zehn abgeschlossene Gruppenwohnungen, Wohnungs- 
altes, iberholtes Gedankengut beiseite raumte. Das groBe im Laufe ihrer Kindheit einige Male versetzt werden. Das hangt tir und Glocke lésen den grauen ,,offenen Gang" der alten 
Minchner Waisenhaus wurde 1944 durch einen Fliegerangriff zusammen mit den kiinstlichen Trennungen, nach denen Anstalten ab, und die Kinder miissen nicht immer ,,besichti- 

fast véllig zerstért. Es war ein prachtiger Bau und wurde nicht unsere Waisenhauser leider immer noch aufgebaut sind: es gungsfertig" sein. Was hinter der Wohnungstiir geschieht, ist 

zu Unrecht als ,,Waisenpalast'' bezeichnet. Das groBe Haus gibt Sauglingsheime, Kleinkinderheime, Madchen- und Knaben- Privatsache der einzelnen ,,Familiengruppen". Jede Wohnung 
aber war, wie auch die meisten anderen Heime, mit den groBen heime und solche fiir Volksschulkinder usw. hat ein groBes Wohnzimmer, in dem die Kinder essen, in dem 
Gber vier Meter hohen Salen, den langen Gangen, keine neue gespielt wird und wo die Schularbeiten gemacht werden, | 
Heimat fiir verwaiste Kinder, sondern eine Anstalt. Das ,,An- Dazu kommt ein heute vollkommen tberholtes Anstaltsregle- einige Schlafzimmer, dazwischen das ,,Mutterzimmer“, gut | 
staltskind“, das in Salen aufwachst und mit dreiBig, vierzig ment aus dem Jahre 1908, das den Zéglingen das Leben zur ausgeriistete Waschraume mit Duschen und Badern, eine 

oder noch mehr Kinder zusammenlebt, hat zwar alles, was es Hdlle macht: ,,Die Zéglinge haben ihren Vorgesetzten Ehre, kleine Diele und, was besondere Freude macht, eine kleine 

braucht, um sein Leben zu fristen, ein Bettchen im Schlafsaal, Liebe und Gehorsam zu erweisen . . . Sie haben in ehrerbietiger Kiiche. 

einen Platz am EBtisch, aber es fehlt das Wesentliche: es hat Haltung mit ihnen zu verkehren.. . Jeder Zégling hiite sich vor Die ,,Familiengruppe” besteht aus der Erzieherin und jeweils 
keinen Menschen, dem es angehéren kann und der auch ihm Uberhebung und Uberempfindlichkeit, diesen Lieblingseigen- acht bis zehn Kindern. Sie ist nicht mehr auf die GroBkiche 

gehért. Die groBe Zahl der Kinder zwingt den verantwortlichen schaften aller Anstaltskinder ... Spaziergange sind in geord- angewiesen, und das Essen kann selbstandig in der eigenen | 

Erzieher zu einer Ordnung, die man normalerweise keinem netem Zuge zuriickzulegen."* Kiche bereitet werden. Auch sind die Kinder, die zu verschie- 
Kind zumutet. Auch ,,zu Hause“ ist immer ,,Schule“. Die stan- denen Zeiten aus der Schule kommen, nicht auf das kalt- 
dige Beaufsichtigung laBt das Kind nicht zu sich kommen, Noch heute spukt hier und da dieser Kasernenhofton, aber gewordene Essen auf dem Blechteller angewiesen. Die Woh- 

sein gesunder Drang zur Selbstandigkeit wird als Stérung moderne Padagogen haben, von den Ideen des groBen Pesta- nung hat sogar eigenen Strom- und Gaszahler. 
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Wohin will die Wanne mit dem kleinen Mann? Mit Begei- oe a we A, ; 
sterung waschen die Kinder ihre Wasche selbst. Wasch- tS , J J & Fs 
pulver wird zugeteilt; auch das erzieht zur Selbstandig- \ P A L J f = 
keit. Mit psychologischen Methoden werden die zunachst Bs ‘Ge we i & 
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Die Kinder in verschiedenem Alter, Knaben und Madchen, Moderne Kunst im Waisenhaus. Im ganzen Haus hangen 
groGe und kleine, leben in dieser neuartigen Lebensgemein- freundliche, heitere Bilder. Auch der modernen Kunst, 

schaft zusammen mit ihrer Pflegemutter fast so frei und natiir- mit der sich alle Kinder ausnahmslos befreunden und 
lich wie Familienkinder. Das Zusammenleben von GroBen und die sie leichter als Erwachsene deuten kénnen, ist ein 
Kleinen wird von Fachleuten als besonders wertvoll erachtet, Platz eingeraumt worden. Angeregt durch die ,,kunst- 
denn gleichaltrige Gruppen fihren leicht zu einer geistigen »Altestenrat."* Jede Woche kommen die ,,Familien- volle Umgebung" greifen die Kinder mit Begeisterung 

Inzucht. Die gemischte Gruppe aber macht es mdglich, jedes altesten"', die fiir eine reibungslose Selbstverwaltung selbst zum Zeichenstift und aus Nachahmung wird 
elternlose, bedauernswerte Kind, gleich welchen Alters und verantwortlich sind, mit dem Heimvater zusammen, um schnell eigene Schépfung. 

Bildungsgrades, in der ,,Familie aufzunehmen und ihm eine alle anfallenden Probleme zu besprechen, sich zu be- 

neue Heimat zu geben. Das Kind kann wahrend der ganzen schweren oder - um einen Termin fiir den nachsten 

| Zeit seiner Hilfsbedirftigkeit, oft also die ganze Kindheit hin- FuBbalikampf festzulegen. 

durch, in einer solchen Heimstatte bei der gleichen Pflege- 

mutter bleiben. 
S& iS SES 
ie S33) a it i 

Durch eingehende psychologische Studien - im neuen Heim ‘ i oy : ‘ ~~ " 
werden die verschieden gearteten Kinder standig von einer : i ea \ es , 
Fachpsychologin dberwacht - kam man zu der Erfahrung, daB z » =2 —— ae 

die Familienkinder viel ruhiger, ausgeglichener, froher und fe i. ——s et 
erzieherisch ansprechbarer sind als die Kinder aus den An- — f —eeaeoennanaiats aoe 
stalten alterer Pragung. Hier ist aus der Erzigherin eine wirk- 7 ya . 
liche Pflegemutter geworden. Weil sie die Kinder ber einen ; t 4 “ . 
langen Zeitraum hinaus betreut, kann sie auf jedes sehr viel te 
intensiver eingehen, es betreuen und verstehen und schlieBlich € FE K . ¢ 4 
wie eine wirkliche Mutter lieben. %7 Ay \ “ct a 

; oe a mY me BS 
Auch durch sein AuBeres spricht das neue Heim die Waisen- oe i % & (> ¥ / t p NI k 
kinder an. Heimerziehung soll Heilerziehung sein, und heilen Se a ey ie E Pa ih 
kann man die vom Schicksal so sehr benachteiligten jungen j 4 a : ry Fd j i < , ey A \" Fh; Yt r 
Menschen auch durch eine schéne Umgebung. Eine gliickliche 4 es 2 ues ~ Fa { ‘ 
Kindheit schafft zufriedene Menschen. Bei der neuen Erzie- if SS) ¥ - wy i. b ira 
hungsweise heiSt es nicht mehr: ,,hat Liebe zu erweisen", : a ~~? ; Soa 
sondern ,,Liebe durch Liebe“. h ] € <a < a gay 

o o LA Be - i 7 < e 
Die Kinder, die oft zu Unrecht als schwer erziehbar galten, < > gee a —_— , 
haben nun bei Menschen, die fahig sind, einem fremden Kind Fi ew 

| ihr ganzes Herz zu schenken, endlich eine neue Heimat ge- F fi er 
funden, in der sie ihre eigene Welt aufbauen kénnen. Ph ~ 
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oe a MRE aS = 
Die Republik Guinea und Sékou Touré, gesehen von Herbert Kaufmann ad EME ee as ered 
ee rs SP Ree oes 

Der Besucher ist nicht uber alles erfreut. Die Kolonien der WeiBen ihre Unabhangigkeit Staatsapparat restlos in der Hand. Eine Oppo- Die Polizisten sahen sich verwirrt an. ,,Wes- 

totalitaren Ziige im Bild des neuen Guinea las- verlangen. sition ist nicht sichtbar. Gibt es politischen wegen schlagen sie ihn?" 

sen sich nicht ibersehen. Die Polizeikontrollen Ghana und Liberia werden sich Terror? »Es ist wegen der Politik", sagte der Bursche 

sind lastig, auch wenn die Beamten héflich und mit Guinea zusammentun. Ich habe in einem Ort des Hinterlandes — und schluchzend. 

sogar liebenswirdig vorgehen. In jedem Ort nur dieses eine Mal - eine kleine Szene erlebt, Die Polizisten sagten, das kénne nicht sein. 

muB man sich beim Polizeikommissar melden Die Madchen und Jungen sangen auf den die es immerhin notwendig macht, diese Frage Er solle sich beruhigen. Und sie forderten ihn 

und einen Fragebogen ausfilllen. Stempel und Lastwagen. Die Barden und Berufsmusikanten zu stellen: Ich wartete auf den Polizeikommis- auf, seine Personalien anzugeben. Und dann 

Unterschrift im ReisepaB erganzen die Proze- musizierten auf den Platzen. Die Frauen trugen sar. Der Kommissar war zum Essen. Ein junger gingen sie mit ihm weg. — Ich will aus dieser 

dur. Die Reiseroute wird in den PaB eingetra- neue Kleider, und die Manner hatten ihre be- Mann von etwa zwanzig Jahren betrat in gro- Szene, mit ihren Ungeklartheiten und Frage- 

gen. Halt man sie nicht ein, sind peinliche Ver- sten Anziige angelegt. Die Organisation des Ber Erregung das Biro. Er hockte sich auf den zeichen, keine Terrorisierung der Opposition 

hére die Folge. Polizei und Sicherheitsdienst Festes war zentralistisch. Die gleichen An- Boden und schlug die Hande vors Gesicht, an- konstruieren. Aber sie hat mich veranlaBt, der 

sind von den Tschechen geschult worden. sprachen, der gleiche Aufmarsch der Wirden- scheinend, um seine Erregung zu verbergen. Frage ,,Was ist das fiir ein Land?" noch kriti- 

Vielleicht findet der Behdrdeneifer dadurch trager, der Parteifunktionare, der Schuljugend Ein Polizist fragte: ,,Was hast Du?" scher nachzugehen. 

seine Erklarung. vom verlorenen Dorf in den Waldern bis zur Der Mann lie die Hande plétzlich sinken und 

Die anderthalb Jahre alte afrikanische Republik Hauptstadt Conakry. Aber die Menschen waren begann zu weinen, hemmungslos. Der Polizist Ein herrliches Land 

baut eine schlagkraftige Armee auf. Langs der offensichtlich fréhlich erregt. Sie zeigten kei- und noch ein zweiter Mann beugten sich iiber 

StraBen, die zur Grenze fiihren, entstehen nen HaB auf die Europaer, aber sie waren stolz ihn und baten ihn, sich zu beruhigen und ihnen Ich fuhr durch ein herrliches Land. Unendliche 

groBe militarische Lager. Seit Herbst 1959 darauf, ihr Geschick selbst in die Hand ge- zu sagen, was ihm zugestoBen sei. Regenwalder im Siiden, in denen die Dérfer 

haben die Militargouverneure entscheidenden nommen zu haben. Mein Bruder!" schrie der Bursche. der Toma und Guerze wie winzige Einspreng- 

Einflu8 auf die Zivilverwaltung. Die Waffen . Was ist mit ihm?“ sel langs der StraBe lagen. Ich sah die Weiden 

kamen aus der Tschechoslowakei. Gegen wen Die StraBen in den Ortschaften waren abge- Sie schlagen ihn!" und Taler des Futa-Dschallon-Gebirges, wo 

ristet Guinea? Eine Bedrohung von Sierra sperrt. Es wimmelte von Menschen. Ich suchte »Wer? Wer schlagt ihn 2?" die Fulbe ihre Herrschaft errichteten und den 

Leone oder Liberia, von der Republik Elfen- vergeblich einen Weg zu finden, um diese ich weiB nicht. Ich kenne sie nicht. Sie schla- Islam verbreiteten. Ich kreuzte auf Fahren und 

beinkiiste, dem Sudan oder dem Senegal ist Sperren zu umgehen. Ein Schiller bemerkte gen ihn." Briicken die Fliisse, deren portugiesische Na- 

nicht zu erkennen. Mu8 man militarisch stark mich, kletterte hilfsbereit zu mir in den Wagen 
sein, um die Vereinigten Staaten von Afrika zu und fiihrte mich auf einer Umleitung wieder . as : 

begriinden? zur HauptstraBe. Ich wollte dem Jungen ein er Z ¥ i wy 4 

Ich reiste in Guinea wahrend der Unabhangig- _kleines Geschenk geben. Aber das lehnte er | Zo f . i 3 . 
keitsfeiern. Die Dérfer waren geschmickt, die ab. Es sei ihm eine Ehre gewesen, einen Aus- A } + est j ~ 

StraBen gefegt. Die Jungen marschierten in lander zu fihren. In dem neuen Guinea nehme 3 * y : € > ~ 

Reih und Glied, Holzgewehre auf den Schul- man keine Geschenke mehr an. Dies sei eine > a init 7 

tern.Exerzierkommandos in Franzésisch schall- schlechte Sitte aus der Zeit des Kolonialis- * _ ae _— ~ 

ten Uber die Marktplatze der kleinen Stadte.Ich mus... ~AS Si ee “tae } ea : 
sah Madchen, uniformiert in den Landesfarben Der Stil dieser Feiern, die marschierenden, P A | oe ji t 

Rot-Gelb-Griin, im Gleichschritt und singend uniformierten Madchen, die Jungen mit den x = » a ¢ 4 j 

zu den bereitstehenden Lastwagen ziehen, die Holzgewehren, die Radioansprachen, die pe Ae . | a | 

sie zu den Paraden in die Stadt bringen sollten. | Transparente und Fahnen, die fiir den Nach- &# " eM kee. ¥ - 
Zu den Paraden und zu den Rundfunkanspra- _—mittag organisierten Volksfeste und Volks- {igs x e 4 i 
chen. Sie sangen: tanze — das alles erinnerte sehr an die Gestal- . ak SS A y z 

Mangué tung solcher Feiern in den Landern des Ostens. bi = acai F 4 

E ma toma né han Aber die Fuhrer redeten nicht von der Welt- m + Ale pied 

I ma fa gboulin sa matora revolution, sondern von Afrika und von Guinea. e Se et 4 
l yan mou faute kéré to Manchmal klang eine marxistische Parole auf, yy Py ¥ tie a ae = . 
Unser Fihrer! aber ich hatte den Eindruck, das geschah, weil So ft a se 

Wer ihn einmal sieht, sie gut in das nationale Programm paBte, oder = Sy - me 

will ihn immer sehen. weil sie gegen die koloniale Epoche gemiinzt y Fagen ee ~~ 
Ohne Feh| ist er. war. Ein kommunistischer Staat war Guinea a: 

nicht. ! \ p P y ‘ 

Sie sangen (im Futa Dschallon-Gebirge): Bis zum 2. Oktober 1958 war Guinea - ungefahr Z. F: SS 

so groB wie die Bundesrepublik - unter den & Me a - : 

Wouri, Wouri, Wouri! wenig bekannten Landern Afrikas das am - F Mal Sa ‘a ae & 

Indépendant vourin-en wenigsten bekannte. Wer in Europa wuBte ee | % 
Wouri, Wouri schon etwas von seiner Geschichte, von den Pi es ‘ 
En-hetti saladji-men Menschen und Sprachen dieses Landes? Und " va Qos aS = i h 
Es lebe, es lebe die Unabhangigkeit! vielleicht ware es auch heute noch ein un- be Rae Tee ea eae at 
Die Unabhai.gigkeit gibt uns das Leben zuriick. _ bekannter Teil der franzésischen Communauté, Pu p SSR AE § - 
Es lebe die Unabhangigkeit! wenn es nicht bei der Volksabstimmung Uber “ij ? ‘ * Sh = = . 

Wir haben unsere Freiheit wiedergefunden. sein Schicksal mit Nein und damit gegen das we SSA 3 5 

Frankreich de Gaulles gestimmt hatte. Kurz ned rad an >a 
Sie sangen in der Malinke-Sprache: danach sind die Franzosen aus dem Lande ge- & ere 

gangen. Zu einer geregeltenUbergabe der Ver- . C co # ae 

Ké lou 1é tanbida waltung ist es nicht gekommen. In Guinea be- 7 es 9 - v 

Ké do lou balo min fana lastet dieser Auszug, bei dem man teilweise ° ys we 9 

La Guinée selbst die Telefone mitgenommen hat, heute > ‘ he ae 
Parti Démocratique an gné wa noch die Beziehungen zwischen Frankreich 5 3 Re Saath 

Parti Démocratique an gn-wa und Guinea. Die demokratische Partei Gui- Ci 3 rs i pt 

Guinée kondon neas, die eine Schwesterpartei des Rassemble- am aff 8 = S 

Helden haben gelebt. ment démocratique Africain ist - also einer 2 

Doch andere leben noch. Partei, die in den anderen ehemaligen franz6- rc. . , ay 

Heil der Demokratischen Partei Guineas sischen Kolonien mit Ja und damit fiir das Zu- Bt 

Ni alou dallou miri sammengehen mit Frankreich gestimmt hat -, 

Yé ni alu dalu gné mogo lou ma felé hat mit der Organisation des neuen Staates al . 

Colonies yirika men naa teré fada gbélou bolo ganz von vorn beginnen miissen. Sie hat es t ' | 

Ghana Libéria ko Guinée bé horoya griindlich getan. Sie hat ihre Kader bis in das F a = fF : 

Wenn ihr einen Augenblick denkt, letzte Dorf hinein ,,auf Vordermann gebracht". A \e vai ad r | 

wenn ihr auf eure Fihrer hért, wiBt ihr, daB alle Sie hat die Jugend organisiert. Sie hat den eS. a : PS — 

“ea ihe ies ena,



Besuch in der Bundesrepublik (links) k vr ieee a, ‘ aS sis 

\ 4 - ; 4 ae _‘% boo en 
+ oS 

| } seme \\y : 

| a S Cs i y ” : ‘: 
_ Junge Frauen und Madchen aus Guinea - “ bi : 

/ ; Ye a “4 . 1 eee s . i 
‘ x i \ . = > 4 Cae. 
M4 ' 2) tS : /_<_ a : : COE ~ = a. a £ ie 

+ Tae . 

Ahnenmaske aus dem Hinterland Guineas ——_ ay fi a” se Ais ce 
(unten links) : naa + a 

yo ee es ~——, Saf * 
be ae 3 oe at | 

men daran erinnerten, daB es Portugal war, das 2 a fs ne - ae ; \* 
diese Kiiste als erste europaische Macht auf- 2 a & Re i , é ae ~ 
suchte. Spater liefen die Englander ihm den ao hl a a" ‘ge ee , i 
Rang ab, und endlich waren die Marseiller fe NS y} ie = — "I 6 ee 
Kaufleute und der Marine-Offizier Bouét- < < q 4 — ‘SG “tr ee d iy : 

Willaumez erschienen. Sie hatten Stitzpunkte “> =n. ‘ PH 5 ? ws 3 ,7 
und Kontore angelegt und sich durch Vertrage Rie ‘ a <i a Ss 
mit den Hauptlingen Vorrechte gesichert. Die Se ORS y Fi e ¢ \ | St 
Deutschen beanspruchten einen Streifen am S ‘ 5 re YS 
Rio Pongo. Aber 1885 tauschten sie ihn gegen "i . & ’ ! f A se E 

franzdsische Anspriiche in Togo ein... Kolo- Sm ee en ne ioe a a te 
nialgeschichte der dblichen Art. 1890 war die s RS ae saci . eS 
Kiste in den Handen Frankreichs. Zweiund- eS VE a ) ce = % 
zwanzig Jahre spater kampfte es immer noch a Si WSS ws “¥ my : » 4 “es a z 

5 3 Tr SK > oan Bae - 3 fF mt mit den Stammen im Hinterland. Heldentaten, ¥ . sas) een cee = m 4 Vi 
Massaker, zerstérte Dérfer, Zwangsarbeit - 3 oa ee), 0 & Re » 4 F at 
eine nicht abreiBende Folge von Buschkriegen, i * a Nile 0? 8 a 4 aN iN mt co ae 4 
bis die Eisenbahn von Conakry nach Kankan Rae | - aa" ee ! : 
vorstie8. Alimahlich verlieren das Sammeln x ccs ih bog ee eRe y ) he 
von Wildkautschuk und die Tragerkarawanen B eae! eee e & “3 . a os 

mit ihren Kopflasten an Bedeutung. Franzosen eae eS SS . Herd ea aa wo 
legen in den geeigneten Gebieten Bananen- V4 Ce was os eae tS; a 
plantagen an. Guinea wird zum gréBten Ba- a Le kb he ot yet? > ba ” ea 

nanenproduzenten im franzésischen Kolonial- Fave © aya s ‘) A.” 2 ae aa A i Sj a 
reich. Erst nach dem zweiten Weltkrieg be- ~ Tst seer ae =i —, 
schaftigt man sich ernsthaft mit der Nutzung 

der Bodenschatze. Grundlage der zukinftigen Staatsgemein- gefahren sei. Ich sollte mir das Denkmal auf Und um selbst der Fiihrer dieses Gesamt- 

schaft in Afrika. Er sagt und schreibt, es gabe dem groGen Platz in Conakry ansehen. Auf afrika zu werden? Méglich. 

Er paBt in kein Schema keinen Kontinent, der solche hervorragenden dem Denkmal stand: ,,Den Martyrern des Ko- 

Voraussetzungen fiir eine echte Demokratie lonialismus.“ Aber ich bin iberzeugt, da Ich fragte mich, ob die Menschen Guineas 
Auf der Halbinsel Kalum bei Conakry findet aufweise wie Afrika. Da8 Afrika auch die Vor- diese europaischen Beobachter Sékou Touré seine Ziele begreifen. Nun, es gibt in Guinea 

sich Eisenerz. Am Cogon und Konkuré werden aussetzungen fiir das Gegenteil einer Demo- falsch sehen. auBer einem noch jungen StaatsbewuBtsein 

riesige Bauxitlager entdeckt. Gold und Diaman- kratie in sich birgt, sieht er nicht oder er ver- auch so etwas wie ein KontinentalbewuBtsein: 

ten sind vorhanden. Doch erst die Zukunft schweigt es. Und daB die auf der Zusammen- Sie wollen ihn in ein politisches Schema pres- Ich bin Afrikaner. - Auch wenn man in vielen 

\' wird durch diese Reichtimer und ihre Nutzung arbeit der GroBfamilie aufgebaute afrikanische sen. Und da pa&t er nicht hinein. - Als Guinea Gesprachen immer wieder feststellt, daB diese 
bestimmt werden. Am Konkuré soll ein 120 Bauerngesellschaft proletarisch und kollektiv eine franzésische Kolonie war, muBte Sékou Menschen von der GréGe und der kulturellen 

Meter hoher und 1 Kilometer breiter Erddamm sei, hei8t doch wohl, diese Begriffe in unge- Touré ein Nationalist sein. Aber die Unabhan- Vielfalt Afrikas noch keine zureichende Vor- 

zur Wasserkraftgewinnung aufgeschittet wer- wohnlicher Weise ausweiten. Nur die histo- gigkeit, die er fir seine Landsleute erreichte, stellung besitzen. Es ist mehr ein Traumbild 

_ den. An diesem Projekt arbeitet auch eine rische oder theoretische Richtigkeit der Be- ist fir ihn nur ein Mittel zu einem héheren als eine Wirklichkeit. Aber das kann sich an- 
deutsche Firma mit. Es geht um die Herstellung griffe interessiert ihn wenig. Tatsache ist, daB Zweck. Ihm geht es um die Freiheit und GréBe dern. 

_ von Aluminium. Der Mann, der systematisch die Bauern fir ihn sind. Er halt sich fiir einen Afrikas. Ganz Afrikas. Seine Lehre miBte man 

die industrielle Entwicklung Guineas betreibt, Marxisten. Aber worauf es fiir ihn ankommt, ist mit dem Wort ,,Afrikanismus“ bezeichnen, ein An einem regnerischen Nachmittag sah ich die 
ist der Volksfiihrer und Prasident Sékou Touré. nicht die Anwendung der Doktrin auf Guinea, fanatisches Vertrauen in das EigenbewuBtsein Bewohner eines Dorfes zur Schule eilen. Ich 

Auf die zweieinhalb Millionen Bewohner Gui- sondern die Anpassung der Doktrin an die und die Kraft der Vélker dieses Kontinents. Es fragte einen Mann, was dort zu sehen sei. Er 

| neas gestiitzt, ist er zu einem der angesehen- afrikanischen Verhaltnisse! Er ist Gewerk- gibt nur einen Rahmen, in den er hineinpaBt: sagte: ,,Wir haben jede Woche eine Partei- 

sten und vitalsten Politiker des neuen Afrika schaftier. Aber er schert sich nicht viel um die er ist Afrikaner. Und als Afrikaner glaubt er versammlung. 

geworden. Ein Mann, mit dem man rechnen internationale Solidaritat der Gewerkschaften. sich gefeit gegen eine Abhangigkeit oder eine 

muB8. Wer ist dieser Mann, und welches sind So trennt er die afrikanischen Gewerkschaften Beeinflussung von Ost oder West. Auch fiir die Frauen?“ 

seine Ziele? von den groBen internationalen Verbanden und da. 

wird zum fihrenden Mann in der Union Géné- Er ibernimmt fir das Land Guinea ohne Emp- »Und was besprechen Sie dort?" 
nProletarisches Volk!' so beginnen seine rale des Travailleurs de l'Afrique Noire. Er findlichkeit die franzésische Sprache als 

Radioansprachen. Seine Mammutreden dauern plant, in Conakry eine Gewerkschaftsuniversi- Staatssprache, denn er halt sie fir ein ge- Er sagte: ,,Zuerst werden wir die Probleme un- 

mehrere Stunden. Wo er erscheint, drangen tat fiir 200 Studenten aus afrikanischen Lan- eignetes Instrument, um in allen Landesteilen seres Dorfes und Guineas besprechen. Wir 

sich die Massen. Er ist ihr Idol. Er ist jung, er dern zu errichten. Aber er hat nichts dagegen und weit jenseits der Grenzen verstanden zu werden heute Gber die Ernahrung sprechen. 

ist energisch, er ist klug. Er versteht es virtuos, einzuwenden, daB eine Anzahl Gewerkschafts- werden. - Er organisiert seine Partei und seinen Uber den Reisanbau. Aber dann geht es auch 

die Gefiihle der Bevélkerung zu erraten. Er fiihrer vom Osten ausgebildet werden. Staat nach dem Vorbild der Volksdemokratien um afrikanische und internationale Angelegen- 

unternimmt nichts, ohne zuvor in den Ver- des Ostens, denn er halt das fiir die beste heiten ... Wir sind gut informiert.“ 

sammlungen, in Stadten und Bauerndérfern, Ich versuchte, alle diese Eigentiimlichkeiten Methode, um ohne die zeitraubende Langsam- 

sich der Zustimmung der Guinesen versichert auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. keit der westlichen Demokratien zum Ziel zu »Auch iiber Deutschland ?“ fragte ich. 

zu haben. Er ist so Gberzeugt von der inneren Ich befragte einige Europaer, die lange im gelangen: die Vereinigten Staaten von Afrika. Er sagte:’,,Es ist sogar schon eine Delegation 

Kraft und Ejigenstandigkeit Afrikas, daB er Lande gelebt hatten. Sie hielten ihn fiir einen aus Deutschland bei uns gewesen."* 

glaubt, Ost und West kénnten auf diesen Kon- Opportunisten. ,,Ein Mann ohne Skrupel und Er bewundert die Russen, weil sie in vier Jahr- »Aus Westdeutschland ?" 

. tinent keinen entscheidenden EinfluB mehr ge- Prinzipien. Die Russen geben ihm Geld. Die zehnten zu einer Weltmacht geworden sind, 

winnen. Unbekiimmert nimmt er daher diejeni- Tschechen liefern ihm Waffen. Er nimmt bei- und er scheint anzunehmen, daB ein geeinigtes Er sagte: ,,Aus Westdeutschland haben wir 
gen Hilfsangebote an, die ihm am giinstigsten des. - Die Franzosen bieten ihm Lehrer an. Er Afrika den gleichen Gipfel der Macht erreichen hier noch nie jemand gesehen.* 

und am schnellsten vorgelegt werden. Und bis- nimmt sie. — Pankow sendet ihm einen Handels- kénne, folglich Gbernimmt er einige der russi- 

_ her waren die Angebote des Ostens bei wei- bevollmachtigten. Er hei8t ihn willkommen. - schen Praktiken, zum Beispiel die sowjetischen Ich verlie8 Guinea in Richtung Senegal. Ich 

tem schneller als die des Westens. Bonn entsendet einen Botschafter. Auch die- Unterrichtsplane. - Wenn ihm das einen Vor- war verargert dber die lastigen Polizeikontrol- 

ser ist ihm willkommen. Kénnen Sie sich einen teil verspricht, wird er ebenso unbekimmert len und pekiimmert dber die totalitaren Zige 

Er kommt aus der Gewerkschaftsbewegung. Er Reim darauf machen ?“ einen amerikanischen Kernreaktor, ein privat- der neuen Republik. Aber ich hatte versucht, 
| hat sie immer fiir das vorziglichste Instrument wirtschaftliches westdeutsches Industriepro- mir eine Meinung zu bilden. Ich ging mit der 

| angesehen, um die Masse der Bevélkerung — Einige andere Beobachter sahen in ihm einen jekt oder eine schwedische Marineausbildung Uberzeugung weg, daB das guinesische Ex- 

_ das sind die Bauern - zu gewinnen. In der guinesischen Nationalisten, der sich mit marxi- fir Guinea akzeptieren. Er wird dies alles tun, periment unter den sich abzeichnenden Ent- 

| »Solidaritat und ,,Kollektivitat der Bauern- stischen Federn schmickte. Jemand nannte um ein einziges Ziel zu erreichen, und um es wicklungen in Afrika die gré8te Aufmerksam- 

geselischaft, die so arm sei, daB sie gar nicht ihn einen politischen Hasardeur, der auf das in der kirzesten Zeit zu erreichen: ein ver- keit finden sollte. Man kann —- man muG daraus 

| anders sein kénne als proletarisch, sieht er die antikoloniale Pferd gesetzt habe und dabei gut einigtes, freies Afrika. etwas dber das kommende Afrika lernen. 
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Osterhase als 

Panzerfahrer \~ d ) 
See \ '1 FS 

d Zr 0 AS EA on) \ 

4 ae8) C3 Von Gerd Angermann Q yY ° 4 see d Y 
oO ree fi 4 eR 

In Band zwélf von Brockhaus’ groBem Kon- 3 ki X f ) iS f d "I y 
versationslexikon (Ausgabe 1894) liest man » 7 ay TAA \ 4 folgende Erklarung fi : SS ie) LSA L — g fir den Osterhasen: i ~ —J 2 Ce nb) 
,Osterhase, der Hase, der nach dem deut- . oP pe <i] (: ) Ae as 
schen Kinderglauben die Ostereier legt; auBer- g ey mas 7 d \ 4 
halb Deutschlands weiB man nichts vom — a 5 br 

Osterhasen." ee = == aoe <7 AW 

Wie gesagt, das ist eine Auffassung von Anno 
dazumal, heut vermag sie niemand mehr zu 

| 
Uberzeugen. Der deutsche Kinderglaube ist 

den gleichnamigen Schuhen Jangst ent- 

wachsen. Mit dem allen Naturgesetzen hohn- 

sprechenden Marchen vom eierlegenden 
; 

Saugetier ist bei unseren wachen Kleinen kein D 1 E tl d O t h 
Blumentopf mehr zu gewinnen. Wirft sich bloB le n arvu ng es s er asen 
die Frag: auf: Wozu, wenn nicht mehr zum 

: Eierleger , ist Haschen dann noch gut? Denn 
; nach wie vor bevdélkert das liebe Tier in Scho- 
: kolade, Zucker oder Marzipan gegossen zur 
| schénen Osterzeit die einschlagigen Fach- 

geschafte und bringt den Zuckerbackern das 
| Ihre ein. Hat man den Osterhasen etwa um- Von Erich Kastner 

: geschult? | 
Man kat. | 

Seine neue segensreiche TAtigkeit, die unsere Ich muB ein geradezu reizendes Kind gewesen galt gewissermaBen der erstmaligen Ausibung Herr Bremser nickte mit dem Kopf, schwenkte _ 
Kinder offenbar mehr iberzeugt als das natur- sein. Wer mich noch nicht lange genug oder staatsbirgerlicher Pflichten. das eine Bein iiber die Kathederecke, wie er : 
gesetzwidrige Eierlegen, besteht in Panzer- gar nicht kennt, der kann das nicht beurteilen. das so zu tun liebte, schaute sinnend in den ! 
fahren und Kanonenladen. Zur Osterzeit kann Denn ich habe mich im Laufe der Jahre ziem- Ich wage nicht zu behaupten, da8 mir damals Schulgarten hinaus, der schon zu griinen an- 
man Meister Langohr jeweils aufrecht im lich verandert. Trotzdem soll mich niemand um die ganze Schwere jenes stolpernden Schrittes hub, rausperte sich und sagte: ,,Ja, glaubt ihr | 
Panzerturm stehend oder hinter dem Flak- Fotografien aus jener Zeit bitten, damit er klar zum BewuBtsein gekommen ware. Das denn noch an den Osterhasen?“ Und von 
geschitz kniend und Munition nachschiebend meine damaligen Vorziige begreife! Nicht wohl nicht. Aber im Herzen des zum Birger dem Bediirfnis hingerissen, Kinderpsycholo- 
in so manchem Zuckerbackerschaufenster etwa, daB solche Fotografien nicht existierten! geborenen Kindes muB sich dergleichen wohl gie experimentell zu betreiben, fuhr er fort: 
bewundern. Auf kleinen Pappschildchen steht Aber sie werden mir nicht gerecht; ich bin instinktiv geltend machen, ehe es mit dem Kopfe »Also, wer noch an den Osterhasen glaubt, 
zu lesen, daB es sich dabei um a Butterhasen darauf einfach nicht gut getroffen. begriffen wird. So erging es mir. Und ahnlich, der hebe die Hand!" Aber niemand hob die 
handelt, woraus zu entnehmen ist, daB die wie ich die Bedeutung des Schulbeginns emp- Hand... So sicher es war, daB alle an den 
Hasenaufriistung bei uns auf rein demokra- Eher méchte ich schon empfehlen, sich an fand, sollte ich bald auch die der Persénlich- Osterhasen glaubten, so klar wurde es ihnen 
tischer Grundlage durchgefiihrt wird. Nicht meine Mutter zu wenden, deren Adresse mit- keit nachteiligen Folgen des 6ftentlichen Le- plétzlich, daB dieser Glaube ein Zeichen von 
Kanonen statt Butter haben die Hasen auf ihr zuteilen ich gern erbétig bin. Ihre Auskinfte, bens spiren. Dummheit sei. Welcher Mensch aber hat den 
Papier geschrieben, sondern: Kanonen, Pan- sicher auch die meiner Tante Lina, ferner die Mut, sich zu seiner Dummheit zu bekennen? 
zer und Butter! Dazu kann man nur Mahizeit weiter zuriickreichenden Erinnerungen des Der Lehrer meines ersten Schuljahres hieB Und gar welches Kind? . 
sagen! Fraulein Haubold aus der Farbereifiliale und Bremser. Genauer: Herr Bremser. Ihm ver- 

der Backermeisterin Wirth - um nur einige danke ich wesentliche Férderungen. Sein Mit einem Male wuBten wir alle, daB es keinen _ 
Nun also wissen wir, womit der Osterhase — Kronzeugen meiner Kindheit zu nennen-, kurz, Name soll mich nicht ungerecht machen. Ohne Osterhasen gab: Niemand wuBte noch, wie 
nach Meinung der Fabrikanten jedenfalls — in eine imposante Summe des vollsten Ver- jede Ubertreibung darf ich sogar sagen: Ich sich das Eierlegen sonst erklaren lasse. Nun, 
den Augen unserer Kinder heutzutage seine trauens werter miindlicher Uberlieferung ware habe seitdem nicht mehr allzuviel hinzugelernt. diesen Bildungsdefekt zu beheben, war das 
Existenzberechtigung nachweist. Der Hase recht wohl dazu geeignet, auch den letzten Natirlich einzelne Dinge, tausend Zahlen, win- Werk einer kurzen Stunde. 
weiB, wie er zu laufen hat. Er sieht ein, da8_ —-_ Zweifel gegeniiber meiner Behauptung zu ent- _dige Neuigkeiten, das wohl. Doch was ich ihm 
auch seine Situation noch nie so ernst war kraften, die ich zu meinem eigenen Bedauern verdanke, ist weit mehr. Er lehrte mich die Wirk- Der radikale Inventurausverkauf unseres Mar- 
wie gerade jetzt und zieht daraus die Konse- wiederholen will: Ich mu8 ein geradezu reizen- lichkeit sehen; er lie8 mich wissen, daB nichts chenglaubens kam iberraschend. Ich kann es 
quenz. Oder sollte das vielleicht gar nicht der _ des Kind gewesen sein. Ja, ohne Ubertreibung ohne Ursachen und Folgen geschieht, und daB__nicht leugnen. Und daf ich zu Hause schreck- 
richtige Osterhase gewesen sein, den wir da darf ich es aussprechen: Ich werde mir unver- die Phantasie ein Organ ist, das weggeschnit- lich geheult habe, und daB meine Mutter sehr 
als Panzerfahrer und Richtschitzen in Zucker- geBlich bleiben... ten zu werden verdiente, da es doch nichts geschimpft hat, weiB ich auch noch recht gut. 
guB in den Schaufenstern bewundern? Ist das nitzt und, wenn es sich bemerkbar macht, Aber, nicht wahr, was will das besagen, gegen- | 
vielleicht nur die Ausgeburt konjunkturbeflis- Wie wundervoll war es doch, das Raunen der schlimme Erkrankungen hervorruft. Uber der Tatsache, daB man uns an diesem 
sener Herstellergehirne; ein Gespenst, das Erwachsenen zu kosten, wenn ich anlaBlich Tage menschenunwiirdigen Einbildungen ent- | 
sich lediglich die 4uBere Gestalt unseres alten der 6ffentlichen Osterprifungen vor das Ka- Und das kam so: Die letzte Stunde vor den ri8! Nun waren wir doch auf der kerzen- _ 
Osterhasen borgt? theder trat, um ein Gedicht von Ludwig Uhland Osterferien wurde weder mit komplizierten geraden Marschroute in den Konfirmations- _ 

zu deklamieren! Wie ergriff mich die Fest-  Schreibiibungen noch miteinstelligenRechen-  anzug! Noch ein paar Jahre addieren und 
Dann freilich ware es an der Zeit, sich einmal stellung, daB die Augen des Oberlehrers voller kiinsten zugebracht, sondern mit improvisier- dividieren, Bibelspriiche und Gesangbuch- 
die Hersteller dieser Gespensterhasen naher _—ZArtlichkeit auf mir ruhten, und daB aber die ten Darbietungen des Lehrers selber. Eine verse, Jangtsekiang und Ludwig den Bayern — 
anzusehen! Wangen auch der neidischsten Mutter Tranen fraglos schéne alte Sitte. Er ging so weit, daB das war das wenigste... | 

der Rihrung bis zu ErbsengréBe rollten! er uns fragte, was er denn nun erzahlen sollte. I 

An jenem Tag ging eine neue Sonne auf und 
Oft hat man bése Worte gegen die Muster- Wie ein Magier, der jeden Wunsch zu erfillen eine alte Welt unter... 
schiiler gesprochen und geschrieben: man hat imstande ist, lehnte er mit seiner halbkugel- 

a sehr unrecht daran getan. Mehr sage ich nicht, runden Weste gegen die Bordkante des Ka- Im Ernst: Wenn ich meinem Lehrer noch ein- 
5 obwohl gerade ich dazu berufen ware; denn theders und lieB Blicke vaterlicher Gite iber mal begegnen sollte - der Wahrscheinlich- _ 

a ich war ein Musterschiler, wie er prachtiger _ die kleinen Manner gleiten. Da zuckte es in den keitsrechnung nach kann er noch gut am Te CT und exemplarischer nicht wieder zur Welt kom- vorschriftsmaBig gefalteten Handen, da wur- Leben sein -, ich wiirde ihm sagen: ,,Werter | 
a men dirfte... den die arglosen Gesichter nachdenklich, da Herr! Sie waren seinerzeit so liebenswirdig, I 
«) ) gingen die wunderlichsten Wiinsche und Rat- mich etwas plétzlich auf die Wirklichkeit vor- 
a —=_S_ Musterschiller zu sein, ist keineswegs jedem sel hinter den sauber gekammten Haarschép- zubereiten, als Sie den Osterhasen umbrach- i 

beliebigen zugangliche Aufgabe. Es ist viel- fen spazieren. ten. Beim Fortschritt der Menschheit, an den ij 
C) . 5 pa mehr ein Talent, dessen Geheimnis darin be- Sie glauben, das war fiir mich ein wenig hart. | 

steht, den Lehrern nicht nur Freude zu machen, Herr Bremser war die Geduld in Person. Er- Und wiBte ich, daB Sie noch heute an jenen i 
a ae Ray sondern sogar Freude an ihnen zu haben. Wer — munternd wanderten seine Augen von einem _Fortschritt glauben — ich bin gern bereit, Sie | 
> cS aA x zweifelt noch daran, daB dies besondere Eig- zum andern. SchlieBlich sagte irgendein von diesem Marchen zu erlésen. Eine Liebe ist 

€ i \ (UBF) \) nung voraussetzt? Stimmchen: ,,Etwas vom Osterhasen!" Dieser _ der andern wert."* 
we \ Wunsch war, da Ostern vor der Schultiire Aber er wird mir nicht begegnen. Und das ist : [EP i — ed J] Am liebsten rufe ich Erinnerungen an das stand, vollkommen begreiflich. Und ebenso be- eben so gut. 

{_\ ZS }} ote J) erste Schuljahr wach... Denn jener Schritt, greiflich war es, daB alle einverstanden waren. Heute hat sich wohl auch das geandert. Heute _ 
Td UR § la # mit dem ich iber die Schwelle des Klassen- deder war willens, etwas vom Osterhasen zu sagen schon die Kinder, wahrend sie zur Welt | 
RY T \ . J zimmers stolperte, daB die Zuckertiite ihre héren. Freilich nicht die allgemein bekannte kommen, zu ihren Eltern: ,,Also, daB ihr es | 

ws &S S f) \~ bunte Spitze und ihren siiRen Inhalt verlor — Tatsache vom Legen, Farben und Verstecken wiBt! Die Geschichte mit dem Storch, die 
& jener Schritt bedeutete das Heraustreten des der Eier, nein, etwas Apartes! Am liebsten eine kénnt ihr euch schenken! Apropos, was haltet 

Kindes aus dem engen Kreis der Familie in die kleine spannende Geschichte, in der jener ihr vom Darwinismus ?“ 

C7 Bezirke des 6ffentlichen Lebens; jener Schritt wundervolle Hase die Heldenrolle spielte... Ja, der Fortschritt ... 
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Von Walter Bauer Von Walter Jelen (Toronto) 

In seiner kleinen Junggesellenwohnung in schufen. Da war Georg Kaiser, der in Buenos 

Torontos Roxborough Street sitzen wir bei Aires als Beamter der deutsch-liberseeischen 

schwarzem Kaffee. Im September 1952 landete Elektrizitatsgesellschaft arbeitete, doch nach 

Walter Bauer in Kanada -,,auf der Suche nach dem Tagewerk im Hofe des Hauses Calle Ma- 

sich selbst". labia 2729 zur Feder griff. Aus jener Zeit stam- 

Ein Wort nur rufe ich Im Jahre 1928 hatte sein Buch ,,Kameraden, men die Worte: ,,Noch heute schreibe ich 

in das Mikrophon, das oft euch, Freunde, zutrug zu euch spreche ich"* Deutschland aufhorchen jedes Werk - nach Deutschland. Denn es bleibt 

Gedicht, Musik, Bericht aus aller Welt! lassen. Kein Geringerer als Stefan Zweig wird dies notwendig: sich zu entfernen, um tiefer 

Dieses Wort enthalt alle Programme, die uns angehen. auf den jungen Dichter aufmerksam und setzt zurickzukehren...“ 

Ich sitze nicht am Tisch, gelassen vorzulesen, sich fiir den Vierundzwanzigjahrigen ein. Der Dann kommt das Wort auf Ferdinand Freilig- 

euch zu versetzen in unverbindlich angenehme Teilnahme - Erfolg bleibt auch seinen anderen Bichern rath, den Freiheitskampfer, der vor mehr als 

ich beuge mich vor, als ware so starker zu héren treu, von denen der 1933 bei Bruno Cassirer hundertzehn Jahren sein Exil in England ,,als 

’ Stimme und Wort: erschienene Band ,,Die notwendige Reise" er- Schlachtfeld“ betrachtete und an einem son- 

Erster Mai! wahnt sei. Dann kommt 1933, und der Schatten nigen Julitag schrieb: 

einer langen Nacht fallt ber Deutschland. 

Ich spiire die feierliche Stille der Welt. Wie viele Dichter lockt auch Walter Bauer die , Die Luft, so dieses Kraut durchwihlt 

Ich spiire die Wellen wie die Bewegung eines Steinwurfs, Ferne. ,,Ich fihle mich als Bruder aller Men- Und dieses Graseswellen, 

sie umschwingen die Welt, schen und als Gast aller Vélker'', schrieb Sie hat mit Miltons Haar gespielt, 

sie kommen zu dir, dringen an dein Ohr - verstehst du es? Victor Hugo einst, und Walter Bauer mag es Des Dichters und Rebellen; 

Das ist dein Tag! &hnlich ergangen sein, als er an einem Som- Sie hat geweht mit frischem Hauch 

merabend des Jahres 1952 in Kanada landet. In Cromwells Schlachtstandarten . . .** 

Alle Tage im Jahr rollen unendlich voriiber Auch hier ,,ist aller Anfang schwer“. 

wie im Schacht die Kohlenbahn iiber uns, die Schatten wirft, Der heute Finfundfiinfzigjahrige sagt dar- Wieder fillt Walter Bauer die Glaser mit 

dahreszeiten gehen mit Griin und wechselndem Licht voriiber — uber: schwarzem Kaffee. Wir aber verlassen in un- 

Aber ein Tag ist im Wagenzug der Tage, nEin Tischler, Autoschlosser, Zimmermann serer Plauderei die Gefilde Altenglands und 

leuchtend voll groBer Musik: wissen ungefahr, was sie in dem Lande finden kehren nach Toronto zuriick. 

Ruhetag der Werkherzen, Weltfeiertag, erster Mai! werden, in das sie einwandern. Sie kénnen ym Sommer 1954", erzahit der Dichter, ,,arbei- 

Leuchtfeuer im Staub, Boje, die warnt sich auf das verlassen, was sie gelernt haben. tete ich als Helfer beim Umzug der Universi- 

vor dem seichten Gewasser der Miidigkeit und Erstarrung. Ich hatte als Schriftsteller gelebt, der Biogra- tatsbibliothek in neue Raume. Dabei schrieb 

phien, Romane, Hérspiele und Gedichte ich eine Biographie Uber den franzdsisch- 

Dieser Tag enthalt eine neue Jahreszeit, schrieb. Ein Schriftsteller ist von der Sprache kanadischen Entdecker und Abenteurer de la 

weil er bedeutet zukiinftige Welt! abhangig. Hatte ich die englische Sprache be- Salle — ,Folge dem Pfeil’. ... Ich war fiinfzig 

| Er enthalt hellen Himmel, mag er geschwarzt sein vom Werk, herrscht, ware alles leichter gewesen, wahr- Jahre alt geworden, hatte aber weder Zeit 

| weil er bedeutet: scheinlich zu leicht. Aber ich sprach sie nicht noch Lust, dariiber melancholisch zu werden. 

Lichtes Gewélbe der sozialen Gemeinschaft. einmal..." Nun ging ich, mit gebrechlichem Englisch, zur 
Er enthalt das Wachstum des Menschen, Doch Walter Bauer lernt die English language - Universitat und fing an ,Modern Languages 

weil er bedeutet: Wachstum der Solidaritat! und der Besuch des Kinos hilft inm seine Aus- and Literature’ (Deutsch, Franzésisch, Italie- 

sprache zu verbessern. Klaus Manns Worte nisch) zu studieren, um spater, wenn ,Lady 

Dieser Tag ist ein Stein in der Mauer, fallen mir ein: ,,Das Vaterland kann man ver- Luck' mich nicht verlassen sollte, an einer 

errichtet aus der Arbeit vorangegangener Geschliechter, lieren, aber die Muttersprache ist ein wunder- Universitat zu unterrichten... Ich glaube 

eine Bliite am Baum, dessen Friichte einst allen zukommen sollen, barer Besitz ... Ihr Segen ist mit uns, auch in kaum, daB ich ,driiben‘ die Energie und Geduld 

ein Goldkorn in der Hand voll rieselndem Kies. der Ferne."* dazu aufgebracht hatte. Aber es ist eins der 

Noch einmal das Wort! In einer groBen Schokoladefabrik findet er Geheimnisse von Kanada, daB es Frische, 

Wie Musik, wie eine Marseillaise der Kraft in allen Sprachen! seinen ersten Arbeitsplatz. Unermidlich Scharfe, Mut gibt - den ,second wind‘. Man 

\ Arbeiter alle, wo ihr auch seid, schleppt der Dichter schwere Zuckersacke kann viel mehr tun, als man glaubt..." 

Werktatige iiber und unter der Haut der Erde - heran und fiillt die machtigen Kessel, in denen 

fiir euch die Verkiindigung des Werkfeiertags! die ,,Sweet Marie“ Schokolade fabriziert wird. Im Sommer 1955 schreibt Walter Bauer ,,Die 

Andere Arbeitsstellen folgen - schlieBlich langen Reisen“, eine Biographie dber Fridtjof 

Heizer im Zug - wird er Tellerwascher. In diesen Stunden ent- Nansen, mit der er an einem Ausschreiben fir 

dein Dampf braust — stehen Gedichte von bemerkenswerter Pra- den neu geschaffenen Albert-Schweitzer- 

Mann im Maschinenraum, es tropft das honiggelbe 61 gung, die —- in dem Band ,,Nachtwachen des Buchpreis teilnimmt. Der in Merseburg gebo- 

auf die Gelenke -— Tellerwaschers* zusammengefaBt — bei Kurt rene Dichter halt nachdenklich Rickschau 

Schall der Hacke, die den Boden aufwirft, Desch erscheinen. Hier dichtet er: und sagt: 

Donner der Maschinen in allen Werken — » Wir sind fiinf Tellerwascher »Wie man so sagt: | just took a chance. Ich 

alle Laute enthalten das Wort von dem Tag -— Von sechs bis drei, saB vier Monate, beinahe ohne Geld, von 

diesem Tag - Und der die Kiiche auswascht, bleibt morgens sechs bis Mitternacht an meinem 

enthalten die reine Versicherung der Solidaritat! bis vier. Tisch und schrieb..." 

Dann verschwinden wir wie Nachtvégel Im Dezember erreicht ihn die Nachricht von 

Es ist still... ich lausche ... ich sehe euch - Und suchen das Nest auf..." der Zuerkennung des Albert-Schweitzer-Buch- 

| verstreut...einzein...in Kolonnen... In einem anderen Gedicht heiBt es: preises, eine Kunde, die auch in der kana- 

| wie Fliisse rauscht es den groBen Platzen zu - vich preise das Wasser des Exils, dischen Presse starke Beachtung findet. Im 

jeder ein Mensch, ein Freund, ein Kamerad, Das ich mit Heimweh mische, Januar 1956 fliegt der Dichter nach Deutsch- 

jeder ein einzeliner und fiir alle bereit, So schmeckt kein Wasser, das ich land, um ihn in Empfang zu nehmen. Nun 

nicht zu ermiiden im Schutt der Zeit, nicht zu erstarren - jemals trank .. .** scheint auch in der neuen Heimat alles ein 

| mitzuleben, mitzuarbeiten, Es endet: wenig leichter zu gehen. Walter Bauer gra- 

| mitzufeiern, Freunde der Welt, wich preise die Liebe des Exils, duiert an der Universitat von Toronto und wird 

den Feiertag der Arbeit, Sie gab mir Wasser und Brot, Sprache Instruktor an seiner Alma mater. 

von niemanden eingesetzt als den Arbeitern selbst, und Erde. Der Chefreporter der Zeitschrift ,,Liberty", der 

mitzugehen - mit allen — Die Stirne wurde hell. Nacht wurde _ den blauaugigen ,,German poet" interviewt, ist 

ein Stiick voran unter den Trommelschlagen des Herzens! wieder Nacht." von seiner Pers6nlichkeit beeindruckt. Als das 

In einer englischen Biographie Gber Joseph Interview erscheint, endet es mit den Worten: 

Conrad findet er einen Satz, der ihn inspiriert: Die Philosophie dieses Dichters sollte uns 

But it was not his nature to remain long dis- diberzeugen, daG es ein Irrtum ist, deutsche 

couraged or to rely on others and pity himself Neu-Kanadier zu meiden, weil sie Fremde sind, 

without taking action.‘ (Doch es war nicht die unsere Feinde waren. Ein Feind —- nehmt 

seine Natur, lange entmutigt zu bleiben oder alles nur in allem - ist zuweilen nichts anderes 

sich auf andere zu verlassen und sich zu be- als ein unbekannter Freund.“ 
mitleiden, anstatt selbst hart zuzugreifen.) Walter Bauer, der Finfziger, hat in Kanada 

Walter Bauer sagt dariiber: ,,Das scheint mir Bicher geschrieben, die wohl lange unver- 

ein wichtiger Satz fiir jeden Einwanderer zu gessen bleiben werden. Er sagt dariber: ,,Als 

sein: nicht lange entmutigt zu bleiben oder ich ,driben‘ war, sehnte ich mich zuriick... 

sich auf andere zu verlassen und sich selbst Ich entbehrte den hallenden, mehrstimmigen 

zu bemitleiden, ohne zu handetn.* Schrei der kanadischen Zige, der die Weite 

Dieser Joseph Conrad — er hie8 urspriinglich und Einsamkeit, vor allem aber die GréBe und 

Korzeniowski — wurde einer der ersten Dichter, Frische dieses kontinenthaften Landes aus- 

der in einer fremden Sprache, die er erst als driickt, unvergeBlich fiir jeden, der diesen Ton 

Junge gelernt hatte, Weltruhm erlangte. einmal hérte. Und der mir wie jedem zuruft: 

Wir plaudern uber deutsche Dichter, die - fern Fa8 zu! Du kannst mehr tun, als du glaubst. 

der Heimat —- Werke von bleibendem Wert Go ahead!"
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Der Krieg gegen Polen hat begonnen. In dem Hauschen, das wir gemietet hatten, um mit dem gelben Stern auf der Brust hielten sich 

Terror und Hunger sind iiber das Land &X vierzehn Tage die Vorfrihlingssonne und die an der Hand und waren stumm, und der kleine 

gekommen, (2 gute Luft des hohen Schwarzwaldes zu genie- jiidische Junge schaute einmal zu dem Offizier 

Ben, stand auch ein Fernsehempfanger. Die mit der Zigarette im Mund und danach zu dem 

q Hausbesitzerin erklarte uns, wie man das Bild Soldaten hin, der ihm damals an der Feldkiiche 

und wie man den Ton einstellt. Wir bedankten ein Stick Brot und eine Bichse Wurst ge- 

a uns hdflich, dachten aber im stillen: ,,Der Him- schenkt hatte. Und dann wurde er mit den 

= By mel bewahre uns davor, diese Verblédungs- andern nach vorn geschoben. 

* NS _ z maschine je anzurihren!" Aber eines Abends, 

& ag nach der dritten Schachpartie, taten wir es Ob das alles wahr sei, fragte mich eine Zwan- 

P , doch. Eigentlich wollten wir nur den Wetter- zigjahrige, die mit uns war. Ich hatte sonst et- 

he Pes af z es bericht héren. Dann wurde angekindigt, drei was darum gegeben, wenn ich hatte sagen 

tis ae ome f= prominente Journalisten wirden iiber das Ber- kénnen, das sei nur ein Roman, eine erdachte 

Wenn der Mérder in Uniform die Hand oa > » [2% —iiner Kulturleben berichten, und das hielt uns | Geschichte, erzahitvon Hans Scholz unter dem 

hebt... ae < BN od ) fest. Aber nicht lange. Zwar berichteten die Titel ,,Am griinen Strand der Spree‘. Aber ich 

a See _ a Fe Prominenten iiberaus geistreich — sie bemih- muBte an die Prozesse in Ulm und anderswo 

Re eS soe é : ten sich wenigstens-, doch es ist eben etwas _—_denken, wo alles das, was hier auf der Matt- 

CoE oe Pee RS —— | anderes, ob man geistreiche Leute nur hért scheibe erschien, Wort fir Wort in der Beweis- 

es = ss oe a as ie oder zugleich auch sieht.,,Schreibe, Schreiber, aufnahme festgestellt wurde, und so konnte 

Se i eos By erscheine nicht!" habe ich frei nach Goethe —_ ich dem Madchen nur sagen, dafB es leider die 

Si ae formuliert und schnell abgeschaltet. Wahrheit sei. Ob wir das damals gewuBt hat- 

a ee ten, wollte sie weiter wissen. Auch da hatte ich 

...fallen die Schiisse auf die wehrlose a wo “ae oot Sia An einem anderen Abend gerieten wir, auch gern nein gesagt, aber das ware eine Liige ge- 

jiidische Bevélkerung = = Se via Nachrichten und Wetterbericht, in einen wesen. Wir haben es gewuBt. Wir haben ge- 

vergniigten Abend. Den machte so einer, der sehen, wie die Juden mit kleinen Kéfferchen in 

mit Tatatah auftritt und Stimmungskanone ge- der Hand in die Viehwagen verladen wurden, 

\ nannt wird. Sieben Minuten haben wir ihn er- und es hat genug Urlauber aus Polen gegeben, 

tragen, dann waren wir bei dem Thema, daB die teils mit béser Genugtuung, teils mit ver- 

e die Menschen nicht nur mit wenig Verstand legenem Gesicht von dem Grauenhaften er- 

regiert, sondern sogar amiisiert werden kén- zahiten. 

nen. Was vielleicht noch schlimmer ist. 
,,Und ihr konntet gegen so etwas nichts tun?" 

~ Si Nach diesem zweiten Reinfall habe ich den wollte die unbarmherzige Zwanzigjahrige 

. Apparat von 20.30 Uhr ab unter Tabu gestellt. schlieBlich wissen. Was sollte ich ihr daraut 

= ; Nun haben die Frauen von heute bekanntlich antworten, ich, einer der Generation, die ver- 

if = keinen Respekt mehr vor von Mannern ver- antwortlich ist fir das, was vor 1933 und da- 

a ! { hangten Tabus, und so geschah es denn, daB nach geschehen ist? Ich wage nicht zu sagen, 

i o ¢ aaa / ich ein paar Tage spater mitten in der Sperr- ob wir damals, als die Vernichtungsmaschine 

. r \ me / zeit eilig ins Fernsehzimmer gerufen wurde. rolite, noch etwas haiten tun kénnen, aber ich 

SL se a Se ie Se } $ Das miisse ich sehen, sagte meine Frau, und weiB, was wir heute zu tun haben. Wir, die wir 

ee > pa pic . _ sie hatte recht. Das muBte ich wirklich sehen. damals so oder so dabei waren, wir haben 

~ Pe ~ » , i | Da stand ein kleines jiidisches Madchen im denen, die zwanzig oder fiinfzehn oder finf- 

4 : 23 = x 3 =! Halbdunkel vor einem deutschen Soldaten und undzwanzig Jahre alt sind, zu sagen, wie es 

ig LY ‘ J BS a sagte: ,,Scheener Herr aus Daitschland!" und war. Wir miissen ihnen die Wahrheit sagen, 

J /8 5 " \ : : noch irgendein Wort, das der Soldat nicht ver- die ganze furchtbare Wahrheit, und wir mis- 

y ne stand. Und danach kamen Kerle mit Armbin- sen es so ehrlich und so schonungslos tun, 

a \ ay = er Z, den und Gummiknippeln und prigelten auf wie es da auf dem Fernsehschirm geschehen 

ie = 2 oe. ,% ; das Kind los. Spater sah ich einen mageren ist. Der Mann, der Hans Scholzens Roman ins 

bd _——. * ey Le iN 7 juidischen Jungen, der stand vor einer deut- Bild ibersetzt nat, der Regisseur Fritz Um- 

: i te Fe schen Feldkiiche und sah mit traurigen Augen _gelter, sei bedankt dafiir, daB er den Mut zu 

~ 3 ; a Ss 5 zu, wie polnische Kinder etwas zu essen be- dieser Wahrheit hatte. Er hat gezeigt, da8 man 

BS : oo | kamen. Der Junge erschien dann noch einmal. auf dem Fernsehschirm die Wahrheit so sagen 

rn Eb A + Da marschierte er in einem riesig langen Zug, kann, wie nirgendwo sonst. In der Bilderzah- 

Cs SN » x der immer ein paar Schritte weiterging und lung auf dem Fernsehschirm hat die Epik der 

oat a a = . = dann wieder hielt. Und vorn, wo die Spitze des Zeit eine Aussagekraft gefunden, die schlech- 

4 =| ‘i Zuges war, standen Uniformierte mit Maschi- terdings nicht zu Ubertreffen ist. Man soll sie 

i ‘ = ire c nenpistolen, und wenn ein Offizier, der mit der nutzen! 

7 Bey 2 = eee Zigarette im Mund da saB, die Hand hob, dann 
i =4 .* Py legten sie die Pistolen an und schossen hin- 

poe ij . unter in die Grube, in die vorher ein Schub 

i 4 on a Menschen aus dem Zug hineingestoBen wor- 

i den war. Und endlos war der Zug und unauf- 

“= 4 hdrlich das monotone Tackern. Die Menschen Cato 
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i z Posi = ? 
z a pore = 0 se a o Ea Was hier erzahlit werden muB, ist nicht erdacht, 

€ ees ea ua es sondern leider erlebt worden. Es handelt sich 
i ee eee a also nicht um eine Geschichte, sondern um 

Pon ein Gesprach, das am Mittwoch, dem 27. Ja- 
| / i ee nuar 1960, im Atelierbetrieb einer Filmgesell- 
! oll a ote schaft wirklich stattgefunden hat. Es hatte 
: Wy em ware genauso an einem andern Tag in den Raumen 
: ‘S irgendeines andern Betriebes _ stattfinden 

. oS si - kénnen. Das Gesprach ist ein Befund, ein 

Pe “A Beweis dafiir, wie viele unserer bundesbirger- 
| See Me“ lichen Staatsgenossen sich zu verhalten pfle- 

% as ey Fale ack, — % gen, wenn das ,, Tuschelthema" von heute, die 

= 224 MN Ss a duden in Deutschland, irgendwo durchge- 
‘ SS - ss 4 ¥ er - 2 2 hechelt wird, weil ein paar Gesinnungs- 

Z , - ee be = rowdies sich vor Polizei und Presse sicher GP 4 
Z x Es . ‘ : 4 . F ae) glauben. 

a Fs iy : NN : y: Es geschah folgendes: Man hatte die Morgen- 
. ti ae! — ~~ ra py zeitung gelesen (man, das heiBt, vier Manner 

; oe. ve und eine Frau). Man unterhielt sich dber die 
Meldung, da8 ein Taxifahrer wegen Beleidi- 

D B 2 ft ae S gung eines jiidischen Fahrgastes vor das Ge- er Brieftrager aus dem Schwarzwald NAA citotl wortiah Wek, OAD) bat nad 
gessen zu vergasen!* war der fast schon obli- 

gatorische Satz des. Taxifahrers gewesen. Ein 

solcher Fall war von der Zeitung beschrieben 

und von den ,,Kumpels“ der Film-Dekorations- 
: abteilung gelesen worden. Und nun der Kom- 

mentar eines etwa 24jahrigen Wirtschafts- 

wunderknaben, der nicht nur seine ersten An- 

satze zur Korpulenz, sondern auch seine eigene 

Fotos: Kanne/Scherzer Meinung zeigen wollte. Wértlich: ,,Man sollte 

Gberhaupt mit Juden nicht erst lange reden, 

sondern so einem gleich ein paar in die Fresse 
Sogar das Fraulein vom Amt war im Bilde: tirlichkeit so ausgepragt ist,;daB sie uns GroB- europaer in der Nordischen Kombination ge- hauen, dann kénnen sie uns gar nicht erst ver- 
Georg Thoma, ist das nicht der Brieftrager stadtern wahre Ratsel aufgibt. Zu seinem blon- siegt. klagen!“* Und weiter - zu einem Dekorations- 
aus Hinterzarten, der bei den Olympischen den Haarschopf, dessen reizvoll geordnetes Georg Thoma war der erste. jingelichen der gleichen geistigen Branche (der 
Winterspielen in Squaw Valley die Goldme- Durcheinander einen Twen vor Neid erblassen Beim Mittagessen in einem Frankfurter Hotel selbstverstandlich auch ,,dafiir war, dank sei- 

| daille in der Nordischen Kombination ge- und sofortden Friseur wechsein lieBe, bemerkte stellte der Konditor einen Schispringer aus ner griindlichen Cowboyfilm-Vorbildung): 
wann ?* er: ,,Schrecklich, es wachst immerzu." Und Schokolade, der von einer weiGen Butterkrem- » Diese Juden wollen sich hier bei uns nur an 
Er ist es. die Reporterin des Hessischen Rundfunks, die schanze sprang, auf den Tisch. Nach zwei der Wiedergutmachung gesund stoBen. Die, 

ihn im Hause der Postgewerkschaft fiir den Stunden schmolzen diesem wackeren Sportler die damals wirklich dran waren, sind ja sowieso 
Und mit dem wir, um seinen Besuch anzukiin- Zeitfunk interviewte, muBte sich von ihm sagen die Bretter weg. Kopfiber stiirzte er die Schan- schon lang genug tot.* Erstaunlich, da®B er 

_ digen, auch telefonierten. Aus der Hérmuschel lassen, daB ihm ,,das ganze zum Halse raus- ze hinunter. Genauso also, wie es einem Georg Gberhaupt zugab, irgendwelche Juden waren 
erténte ein argerliches Zischen, wenn wir er- hangt‘*. Thoma niemals ergehen wirde. einmal ,,dran‘* gewesen. Noch erstaunlicher 

_ lautern wollten, wer denn Georg Thoma sei. So wNicht wahr, Jérgle?* und beschamender allerdings, daB weder eine 
_ beriihmt ist er coworden. Wer? Der Brieftra- Richtig gefreut aber hat er sich, als ihm Carl wNiemals“, sagte er. Dekorationsnaherin noch zwei andere Deko- 
ger? Nein, der Olympiasieger. Als Brieftrager Stenger, der Erste Vorsitzende der Deutschen rateure, die notgedrungen zu Zeugen dieser 
siegt man nicht; man schleppt eine schwere Postgewerkschaft, die Geschenke seiner Be- antisemitischen Zweimann-Kundgebung wur- 

_ Zustelltasche mit sich herum, besteigt im Laufe rufsorganisation dberreichte: ein Paket mit den, sich veranlaBt fihlten, sofort etwas dazu 
_ eines durchschnittlich langen Lebens mehrere Lehrbichern, die seinen beruflichen Aufstieg zu sagen. Fihlten sie - empfanden sie denn 
| Male den Mount Everest und gewinnt doch nie- erleichtern sollen, und einen Geschenkgut- Werner Spanehi etwa so wenig Abscheu dabei, daB es nicht 

mals eine Goldmedaille. Da miissen denn alle schein fiir einen siebentagigen Aufenthalt in einmal zu einer Zurechtweisung reichte ? Doch. 
Brieftrager ein wenig dankbar sein, daB einer Rom wahrend der Olympischen Sommerspiele. Einer der Dekorateure (er erzahite spater diese 
der ihren die Monotonie des Alltags durch- Die Postgewerkschaft hatte sich vorher vom Geschichte" eines Frihstiickspausenge- 

_ brochen hat. Mag der Beruf dadurch auch nicht Deutschen Sportbund bestatigen lassen, daB sprachs hinter den Kulissen des Filmbetriebs) 
attraktiver geworden sein, so ist er doch fir diese Geschenke nicht gegen die Amateur- bekam so etwas wie ein schlechtes Gewissen: 

| kurze Zeit der unpersénlichen Atmosphare bestimmungen verstoBen. Thoma beim Sprung von der Schanze nitgend was war nicht ganz richtig dabei", be- 
eines ehrbaren Standes entronnen. Ein Hauch kannte er. 

_ des. AuBergewéhnlichen umgibt ihn, der zu Denn Georg Thoma will bei der Bundespost = Sa — a Mehr als nur ,,nicht ganz richtig" ist es, daB 
) gedanklichen Kombinationen verleitet, die mei- bleiben. Er wird Briefe zustellen, sich auf die ce ie t gee, | R ge i hier und dort, bei allen méglichen Gelegen- 

| stens falsch sind. Ein Mann, der auf seinem Prifung fiir den einfachen Postdienst vorbe- ' me € < eee _ iY 4 heiten, ahnliche Gesprache gefiihrt werden. 
] Zusteligang taglich dreiBig Kilometer zuriick- reiten und nebenbei trainieren. Das gilt fir den i Sie Eee a ry } Rabauken geben ihren Kommentar zu Ereig- 

legt, ist doch geradezu fir den Schilanglauf Sommer. Im Winter ist's umgekehrt. Wahrend fe HE t oy ee } a nissen, die uns beschamen sollten, und wir 
| pradestiniert. So ahnlich sagt man wohl. Ein der Pressekonferenz, die wir fir ihn veran- Bee ta vc) Beh) 4 % andern héren uns diesen Kommentar des 

| Mythos ist schnell geboren heutzutage. Wenn stalteten, fragte ihn ein Reporter, wannerzum | i } si Hasses kommentarlos mit an. Das ist der Be- 
! der Bergmann Miller in einem FuSballspiel erstenmal von einer Schanze gesprungen sei. ¥ ts! } ul 7 . fund, der Beweis fir eine Tatsache, die gar 
_ drei Tore schie8t, dann machen die Rundfunk- » Mit fiinf Jahren“, sagte er. Georg Thoma hat 4 ‘¢ {3 i | | : nicht so selten passiert, wie es uns oftmals 
sprecher flugs einen ,,kanonierenden Knap- noch drei Brider und drei Schwestern. Sie lau- @ } | Mot tt a, i weisgemacht werden soll. 

| pen" aus ihm. fenalle Schi.DerVaterist Schilehrer. Deralteste if | f Wenn das aber geschehen kann, dann kann 
Bruder ist ebenfalls Postfacharbeiter und, wie ut : auch geschehen, da8 wir ,,offiziell einen 

| Am 25, Marz weilte Georg Thoma als Gast des Georg, Mitglied der Deutschen Postgewerk- r groBen ,,Verséhnungsfilm" ablaufen lassen, 
Hauptvorstandes der Deutschen Postgewerk- schaft. 4 z ih wahrend die ,,Hintergrundbewegung" der Ku- 
schaft in Frankfurt am Main. Im modisch ge- 3 oo Lj 7 ‘ i lissenbauer die Priigelempfehlung des Bundes- 

_ schnittenen dunkelgrauen Anzug glich der Finfmal hintereinander, von 1953 bis 1957, ¥ for jotea kanzlers auf ihre Art befolgt und uns das 
Sportler jenen sympathischen Jiinglingen, die wurde Thoma Deutscher Meister in der Nor- 3= tit deutsche Gegenwartsszenarium nicht nur mit 
seit Samuel Beckett auf ,,Godot'* warten oder dischen Kombination der Jugendklasse. 1958, PS Ed Bit rT] Hakenkreuzen, sondern auch noch mit den 
auf die Apokalyptischen Reiter oder auf ein 1959 und 1960 gewann er die Nordische Kom- lie _ : dazugehdrigen Kinnhaken dekoriert. 

} ganzlich unverstandliches Trompetensolo von bination der Senioren. Er ist heute 22 Jahre alt. v2.4 i Fi" é 
Miles Davis oder auf irgend etwas, das irgend- Natirlich hat er nicht mit der Goldenen Me- Paa i ‘ he t 

wann einmal eintreffen wird. daille in Squaw Valley gerechnet. Seine Kon- \ me * 7 
| kurrenten waren hoch favorisiert. Vor allen Lar ; ” wf 

Aber der Schein triigt. Das ,,Jérgle“ ist ein Dingen aber: bei den Olympischen Winter- OR ie 5 Sp A 
| Bursche aus dem Schwarzwald, dessen Na- _ spielen hatte bisher noch niemals ein Mittel- SPM cctaiot, (EBT EMEA A atvert Thomsen
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i . Lieben sie Jazz? Lieben sie gute Fotografie? 
eh Se Re m \i Lieben sie gute Filme? Wenn ja, so gehen sie 

= ee faa Bees > in den Film ,,Jazz an einem Sommerabend", 
Fee 5 a Sree oN eee fem = der der beste Jazzfilm ist und dariiber hinaus 
Fic Poe Ie. SaRee ein Filmkunstwerk. In jedem Jahr veranstaltet 

x. “his i ae yr ¥ der Amerikaner George Wein in dem kleinen 

i oe ‘ aioe! See es Se te Ls Ort Newport, Rhode Island, USA, ein Jazz- 

: ig va . 5 Paden i Festival. Von dem Festival 1958 ist nun unter 
ae y eae tg - der Regie von Bert Stein ein Film gedreht wor- 

— ro aor den, der kein eigentlicher Spielfilm, sondernein 

ti ; “ A Dokumentarfilm ist. Aber was fir einer. Ein 
Rausch von Farben und Ténen schlagt den 

Zuschauer in seinen Bann und entlaBt denje- 

al . nigen, der nur selten Jazz hért, mit der Er- 
kenntnis, daB Jazz mehr als nur Larm ist, wie 

* viele Menschen glauben. 

( eee ere 
, re ae Die Darsteller dieses Films sind fiinfzig der be- 

r es rihmtesten amerikanischen Jazz-Musiker der 

# io ersten Garnitur", darunter das Jimmy Giuffre- 

: - ‘ Trio, Thelonious Monk (Piano), Henry Grimes 
ae. 4 a \ (BaB), Sonny Stitt (Saxophon), Sal Salvadore 

: fe cS (Gitarre), das Gerry-Mulligan-Quartett, das 
"ee & 3 a Chico-Hamilton-Quintett, Louis Armstrong, 

| 3 Jack Teagarden und Gesangstars wie Anita 

} 3 O'Day, Dinah Washington, Mahalia Jackson 

4 7 und Big Maybelle. 
o a 4 

s ( E oii a 4 Die Regie- und Kameraarbeit hat es verstan- 
\ iz : den, die Gesamtatmosphare des Festivals in 

ei : a groBartiger Weise einzufangen. Der Film- 
eee besucher erlebt den Zauber der kleinen Stadt 

ae } mit ihren charakteristischen Landhauschen, 

nh die auBer dem exklusiven Urlaubsbetrieb das 

i ganze Jahr die Unruhe kaum kennt. Er erlebt 

] das Erwachen des kleinen Ortes aus seiner 
\ 1 Vertraumtheit bis zum Mittelpunkt eines erre- 

genden Betriebes, wenn Tausende von Be- 
suchern mit Schiffen, Autos, Flugzeugen und 

. der Bahn ankommen. 

; Jimmy Giuffre eréffnet den musikalischen Rei- 
r gen mit dem Stick ,,Train the river und 

2 bs Mahalia Jackson beschlieBt die musikalischen 

j Darbietungen mit dem Spiritual ,,Lords 

| . prayer (,,Vater unser‘). Vielleicht hat man 

. etwas zu oft die musikalischen Ausschnitte 

4 an e eS A mit Abschweifungen der Kamera vom Ort der 

4 P : 5 Fa | Handlung zu koppeln versucht. So sieht man 
einmal eine vor Newport stattfindende Segel- 

f regatta, spielende Kinder, eine Hausparty, bei 

der wohl allerhand Flissigkeit die Kehlen 

- i d herunterrann, Wasser- und Welleneffekte; das 

4 ist im Foto hervorragend gelést, aber nicht im- 

F 6 * mer passen die Bilder zur musikalischen und 

3 ry a " PY rhythmischen Konzeption des Jazz. Aber das 

2. sind nur kleine Schénheitsfehler. Mittelpunkt 

ist stets die Musik, die sich eindringlich auf den 

4 \ 4 Gesichtern der Zuhérer widerspiegelt. Herr- 

. liche Schnappschisse von Gesichtern jeg- 

| licher Altersstufe, von Kindern, enthusiasmier- 

a Pa ten Fans, Liebespaaren, kritischen Beobach- 

, 4 tern und Urlaubern. Ein Kaleidoskop der Ver- 

3 schiedenheiten. Sehr angenehm failt auf, daB 

| e die deutsche Kommentierung sich auf ein 

: Minimum beschrankt hat. 

td 4 J 
™ ; Alles in allem: nicht nur die Jazz- und Foto- 

a -* a 4 | freunde sollten den Film sehen, sondern auch 

he re ce die, die dieser Form der Musik befremdet oder 

‘ a.) oe = gar ablehnend gegeniiberstehen - und nicht 
me. . i , zuletzt die, die gern einen schéner und guten 

ms - a} Be Film sehen wollen. 
Ee Se Bee | : | 

Ny A 7 & a 
A Ye ; ee \ } 

Fs » Hans Lossau 
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: . Se PS : SS tia aa Bessere Filme 
ie a + — eee " Bekanntlich lockt das Fernsehen immer mehr 

ot | cc Lae : P : Leute aus den Kinosessein vor die Bildschirme, 
 ™ % :% ange PS a iin, q ss & S zumal meist nur mittelmaBige Filme laufen. (In 

Z — —& . eRy ae der Bundesrepublik verringerte sich die Zahl 
®  . ee _ essa : F 2 der Kinobesucher von 1957 bis 1959 von 812 Mil- 

) . - : . ase *4 : ‘ lionen auf 650 Millionen.) Folglich floB immer 
XY » ei. > E ee 9 as weniger Geld in die Kinokassen. Die Gewinne 

Se ek ee a 3 oa Fina wurden zu gering. So entschloB man sich, bil- 
et P Roe: ote we eS ligere Filme herzustellen. Die Chefs der deut- 

3 ‘Sg a = ba a3 TEE Sone schen Produktions- und Verleihfirmen trafen 
E — 7 P 4 r a ee ee = zusammenund entschieden ber einen Gagen- 

a re * : mm = Pee % can PY , Ps ae stop, der bei den betroffenen Filmschauspie- 
a= oo a Fa fs er 3 : iy > 4 stern Empérung ausléste. Der Gagenstop ist 

4 _ Pee: | Fs : F — =) aberkeine Lésung.Unser Rat: Stelltanspruchs- 
Z + ee yp eee . = y ~ = __vollere Filme her. 

i 3 3 i eo eee 2) ae ~ _ Wie berechtigt unser Rat ist, zeigen einige Tat- 
ere Ce eee, . be 3 =) _sachen. Der Film ,,Hunde, wollt ihr ewig le- 

¥ pecs ees Coleg a ©) ben ?, der in drei Pariser Kinos lauft, hatte in 
cso Oe , > der ersten Woche bereits 46000 Besucher. 

~~ = Oe we "| _,Wir Wunderkinder“ erhielt als beste auslan- 
. ~ eS : F ar dische Komédie den Golden Globe. Verleiher 

» ae See > a gio . 4 dieses beliebten Preises ist der Verband aus- 
4 ’ a ee Se : landischer Zeitungsleute in Hollywood. 

z Statistik 
Laut Statistik verdient die Bundespost an den 

oe, Duett der guten Laune. Louis Armstrong Autogrammwiinschen der Filmfans monatlich 

(= und Jack Teagarden sind alte Freunde 21 000 DM. Den Postkartenverlagen bringt der 

% (oben) A Verkauf der Starfotos 60 000 DM im Monat ein, 
. - 3 f wahrend die Papierindustrie an den Briefum- 
ce 3 al B J schlagen nur 6000 DM verdient. 

iS Py Ct«U fle 
r iS Wenn in letzter Zeit ein Saxophonist be- re Be tie Warum passieren mehr Autounfialle als Eisen- 

bs sonderer Eigenart eine auBergewéhnliche s 5 Bese bahnungliicke? 

s Popularitat erlangen konnte, so ist dies coe. / nS Brigitte Bardot wuBte eine Antwort: ,,Haben 

” Gerry Mulligan. Er hat sich trotz seiner y Sie schon mal gesehen, daB ein Lokomotiv- 

Jugend in die erste Reihe der GroBen ein- ae 4 fihrer den Arm um seinen HEIZER legt?"* 

= gereiht (links) ‘ Y A Unerwartet 
~ eiiA ad Sie erinnern sich sicher an die Notiz dber den 

. i ee Film ,,La Dolce Vita'‘. Dieser Film, der soviel 
~~ Staub aufwirbelte, zeigt in interessanten 

\ Senny Stitt gehért heute zu den besten SN “ Szenen das rémische Nachtleben. Da stéhnte 

Saxophonisten des Bebop, einer der pro- = RS der Regisseur Federico Fellini: ,,Da produziert 

gressiven Richtungen des Jazz (rechts) P= Be | man so ein ernstes Filmwerk und steckt alles 
Si b an Fahigkeit hinein - und das Ergebnis: eine 

i Zunahme des Fremdenverkehrs.“ 

se Talent und Kurven 
g Frémmigkeit und urspriingliche Vitalitat ~ -_ Arthur Miller Gber seine Gattin Marylin Mon- 

5 Ss sind die Starken der bekannten Blues- 3 roe: ,,Meine Frau versteht alles, woriiber ich 

5 Sangerin Mahalia Jackson (unten) mit ihr spreche. Manchmal ist sie mir sogar ein 

wenig voraus. Ich wiinsche nur, die Leute wiir- 
den mehr Notiz von ihrem Talent und weniger 

“ Si von ihren Kurven nehmen". 

- Bene ete Unterricht 
o er Ges “ eee. ee Ein Filmsternchen meinte, wahrend es an die- 

es fie bee Se Ae 5 See ies jenigen ihrer Kolleginnen dachte, die versu- 
. See oes z hhe-t ans = ¢ Sage eae. i chen, durch Skandale hochzukommen: ,,Ich 

e abeetiee Gan Ya aes Pee 4 ae 2 _~—CCWiill nicht aufsteigen, indem ich sinke!" Wie 
Pe ae oP “= S22 Foe ‘ee = = Csr sie damit recht hat, zeigt der Fall Karin 
eae eS es Gere . a 7 ae te “ie eae ene) Baal. Nach ihrem Debit in ,,Die Halbstarken 
Bee eet ae ei 6a oo : 4 PSs Sean's See gab es in ihrem Leben eine Krise. Es hieB so- 
Bees. kiee SS a Ae ae age &. Sn 8 o> Sete ae ie hatte sich das Leben nehmen wollen. Pee aes Oe eek Ge eat —_ Ge ee 47s Bees gar, sie fe sich das 

Rie ees 2 pid is a et > ¥ ger. S ers, & ae: ES Riese Danach tat Karin das, was sie vorher nicht ge- 
is baae AH Re ae ee es £ 4 eee 2 eure SF macht hatte, sie nahm Schauspielunterricht. 
Beret ema ww ca = — | eg pe detzt hat sie glanzende Kritiken fir ihre Rolle 

ae Tee “ic ee eer ’ i - ie in ,Der Jugendrichter“. 
Bieta ce ee i oo Der kleine Unterschied 

a 5 ae eee eo ies ag : A af William Holden will sich vom Film zuriick- 
ee Se Tai iat eee : = ; Ferien. Pe EE Ses ziehen. Er wird sich in der Schweiz niederlas- 
Bes \ ed ieee as Ses A babe sen. Kirzlich teilte er Hollywood in zwei Ge- 

gee ei SS ee A | es _Cscclischaftsklassen. Zur einen zahit er dieje- 
erase Lae a G bake B eee § —nigen, die einen Swimmingpool besitzen, und 

& Rese e % FS 4 zur anderen die, die sich kaum Uber Wasser 

Se = 4 ; - q halten kénnen. 
Serine ~ 7 Untersuchung 
ieee £ ~ ww. WuBten Sie schon, daB sich jetzt vor Abschlu8 
we 4 3 = : eines Vertrages ein Filmschauspieler erst von 
Bas . > - einem Versicherungsarzt untersuchen lassen 
aos ie ‘ = # 3 muB. Die Filmverleihe sind jetzt vorsichtiger 
& “i a 4 - 2 F geworden, da in letzter Zeit so viele noch ver- 
5 > E ie" eee ae a haltnismaBig junge Filmstars gestorben sind. 

& : 3 2 ie Viel Geld 
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