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überall wird rationalisiert und modernisiert. Nur In den deutschen
Schulen nicht. Die Schulreform, auf die wir alle warten, bleibt lei¬
der Immer noch aus. Wir haben jetzt zwar die »Raucherecke» und
auch der Erlass des Kultusministers vom 10.10.68 wirkt äußerlich
recht progressiv, doch Rechte haben die Schüler deshalb noch lan¬
ge nicht. Sie dürfen zwar an einigen Konferenzen beratend teilneh¬
men (Zensuren-, Versetzungs-, Abschlußprüfungskonferenzen ausge¬
schlossen), aber z. B. §4. 24 des neuen Erlasses ist sehr verschie¬
den auszulegen. Da private Dinge doch eigentlich sehr oft bei Kon¬
ferenzen (Disziplinarverfahren) zur Sprache kommen müßten, dürf¬
ten die Schüler also fast nie an einer Konferenz teilnehmen. Auch
§4.1 der schon fast revolutionär erscheinen soll, ist mehrdeutig
auszulegen. Die Schüler dürfen »mitwirken» bei der Auswahl des
Unterrichtsstoffes. »Mitwirken» kann auch so ausgelegt werden:
die Argumente werden angehört, aber nicht akzeptiert. So wären
die neuen Bestimmungen zwar wunderschön anzuschauen, aber lei¬
d e r w i r k u n g s l o s .

Manch einer wird sagen: so etwas kommt an unserer Schule bestimmt
nicht vor; bei uns wird modern gedacht und gehandelt, aber solch
autoritären und reaktionären Lehrern, die Obertertianer mit Zeige¬
stöcken schlagen, so daß sie rote Striemen auf dem Rücken haben,
traue ich auch so etwas zu. Denn leider herrscht auf vielen Schu¬
len auch heute noch der Spruch: NICHT DENKEN-GEHORCHEN!,
oder wie Herr Dencke sagt: MIT DEM STOCK GEHT ES GLEICH
V I E L B E S S E R !

P e t e r v . G e r n e t
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M Ä R C H E N
Vor vielen Lichtjahren lebte im Lande Physikalien die schöne Königs¬
t o c h t e r E l e k t r o - L i e s e . S e i t i h r e r J u g e n d w a r s i e d e m G r a f e n O s z i M o

von Kathodenstrahl, zugetan. Aber Graf Oszillo hatte einen Widersa¬
cher, den Grafen Tele aus dem Geschlecht der Fotografen, der selbst
e i n O b j e k t i v a u f E l e k t r o - L i e s e g e w o r f e n h a t t e .
Eines Tages wurde Graf Oszillo auf der Jagd am Ausgang eines Wel¬
l e n t a l e s v o n Te l e s K n e c h t e n ü b e r f a l l e n u n d a u f e i n e f e r n e D r u c k f o r t -

Pflanzung gebracht, wo an den Zweigen der Bleibäume die herrlich¬
sten Glühbirnen gediehen, denn durch die Quadratwurzeln waren die¬
se gu t gee rde t .
Oszillos treuer Knappe Wolfram-Draht wurde mit dem Wagnerschen
Hammer niedergeschlagen, obwohl er aus allen galvanischen Batte¬
r i e n f e u e r t e . E r w a r a b e r n u r v e r w u n d e t u n d w u r d e v o n s e i n e n K o n ¬
stanten und Basen gesundgepflegt. Alsbald machte er sich mit sei¬
nem Fahrrad auf, seinen Herrn zu suchen. Mit seinem übergroßen
Transformat-Ohr hörte er bald, wo sein Herr war und war kurz da¬
rauf bei ihm. Es war Eile geboten, denn morgen sollte Elektro-Liese
den Grafen Tele heiraten, den sie schon seil der ersten Ampere-
S e k u n d e v e r a b s c h e u t e . A b e r i h r e F r e u n d i n , d i e G a s a n a - L i e s e h a t t e

ihr zugeraten, da sie schon das astronomische Alter von 20 Licht¬
jahren erreicht hatte. Bald wurden die Stadt und das Schloß festlich
geschmückt . D ie 5Tore (Mo-Tor, Trans forma-Tor, Vek-Tor und
S e k - To r ) w u r d e n m i t Z ü n d k e r z e n b e l e u c h t e t .
G r a f O s z i l l o u n d W o l f r a m - D r a h t b e r e i t e t e n i n z w i s c h e n d i e F l u c h t v o r .

S i e r ö s t e t e n n o c h e i n i g e A t o m k e r n e u n d K o s i n u s s e a u f d e r R o b e r t -
Koch -P la t te , zogen s i ch fes te Po l schuhe und Windhosen an , und a l s
d i e Te m p e r a t - U h r M i t t e r n a c h t s c h l u g , s c h n ü r t e n s i e i h r e S t r a h l e n ¬
b ü n d e l u n d v e r l i e ß e n l e i s e d a s H a u s . D e r W ä c h t e r h a t t e n i c h t s b e ¬

merkt, da er gerade einen elliptischen Anfall hatte.' Die Türschlösser
ö f fne ten s ie m i t e ine r Boh rmasch ine von N ie l s und j ag ten dann i n
g r ö ß t e r E i l e ü b e r d i e M a g n e t f e l d e r u n d d a s K i l o - Wa t t h i n . S c h o n b a l d

n ä h e r t e n s i e s i c h d e m We c h s e l s t r o m , d e r s i c h i n g r o ß e n S i n u s k u r v e n
d a h i n s c h l ä n g e l t e .

D o r t r a s t e t e n s i e , t r ä n k t e n i h r e P f e r d e m i t K r i s t a l l w a s s e r a u s e i n e r
L i c h t q u e l l e u n d b a d e t e n I h r e G l i e d e r b i s s i e w i e d e r i h r e H e s s e s c h e
N o r m a l f o r m e r r e i c h t h a t t e n . S p ä t e r l i e ß e n s i e s i c h v o n e i n e r A t m o s -

Fähre an das andere Ufer übersetzen, wo Flaschenzüge der Erdbahn
a m K r a f t fl u ß v o r ü b e r d o n n e r t e n .

A l s d i e e r s t e n R ö n t g e n s t r a h l e n d e r M o r g e n s o n n e a u s d e n E l e k t r o n e n ¬
w o l k e n h e r v o r b r a c h t e n , d i e e r s t e n Tu r - B l e n e n s u m m t e n , k a m e n s i e a m
K o n d e n s a - To r a n . S i e v e r s t e c k t e n s i c h z w i s c h e n W e l l e n p a k e t e n i n e i n e r
M ischungs lücke und kamen so ungeh inde r t i n d ie S tad t .
Vo l l e r W i s - M u t d r a n g e n s i e i n d a s S c h l o ß e i n . G r a f Te l e , d e r i n d e r

Nacht in der Milli-Bar gezecht hatte, wurde mühelos überwältigt und
dem Gleichrichter übergeben, der ihn nach dem Coulom' sehen Gesetz
v e r u r t e i l t e . E r l i e ß i h n s o l a n g e m i t e i n e m H e l m h o l z p r ü g e l n , b i s d i e ¬

s e r u l t r a v i o l e t t w a r .
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Eleklro-Liese fühlte Ihr Mega-Herz heftig schlagen, als Oszillo
w i e d e r b e i i h r w a r . N u n b e g a n n e i n e f r ö h l i c h e H o c h z e i t . Z u e r s t
trug der Fernsprecher eine selbstverfaßte Tri-Ode

wurde dem treuen Wolfram das Koordinatenkreuz verliehen (Das
Fadenkreuz hatte er schon). Für das Volk wurde ein großes l_a-
bi-Rind gebraten und in dem riesigen Windkessel brodelte ein
fettes Essen aus Konkav-Uinsen und Tag-Enten,
mit Belichtungs-Messern und Stimm-Gabeln verzehrt,
lisch wurde Lack-Mus und Re-Torten gereicht. Die Kapelle ei¬
nigte sich auf den richtigen New—Ton und im Morgengrauen auf
fl o t t e L o g a - R h y t m e n .

v o r . D a n n

D a s M a h l w u r d e

Z u m N a c h ^

Die hydraulische Presse berichtete am nächsten Tage in allen Ein¬
zelheiten über das große Ereignis.
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G e r h a r d B e r n i n g
E L E K T R O M E I S T E R

Elektroanlagen

Elekfrogeräte Beleuchfung
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KREISSPARKASSE MINDEN
Zwedcverbandssparkasse des Landkreises Minden

und der Stadt Petershagen

Warum nidit einmal etwas Ungewöhn¬
l i c h e s s c h e n k e n ?

Aber auch gute Ideen kosten meistens
Geld. Schon mal an Sparen gedacht?
Ein Sparkassenbuch Ist eine gute
Anfangsidee.

D a s

Rendezvous
wenn*8 um Geld geht-



I N T E R V I E W M I T D E R T O P B A N D

Wie kam es zur Gründung der Wonderland?

Kurz bevor Ach im von der Bundewehr zurückkam,
stand zur Diskussion, daß er entweder zu den Rat t -
les zurückkommt oder eine neue Gruppe gründet. Da¬
mals haben Dicky und ich uns mit ihm unterhalten, ob
wir wieder mit ihm zusammen Musik machen wol l ten,
d. h. Dicky wieder und ich neu, da ich damals als
Achim ausschied mit dem Organisten zusammen erst
zu den Ratt les gekommen war. Dabei entschlossen
wir uns dann von den Rattles wegzugehen und Achim
nicht wieder zurückzugehen, sondern eine neue Grup¬
p e z u g r ü n d e n .

Wie erklärt Ihr es Euch, daß The Woderland bereits
kurz nach Gründung der Gruppe schon so populär Ist?

Wenn ich einmal meine ehrliche Meinung sagen soll, so
heißt das, daß es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt.
Zum einen, Qualität setzt sich durch. Zum andern, es
waren sehr viele Leute an uns Interessiert, da die
Deutschen Spitzengruppen schon ziemlich lange existie¬
ren. Und somit das Publikum und alle geschäftlich daran
interessierten Leute etwas Neuem sehr aufgeschlossen
g e g e n ü b e r s t a n d e n .

Wie kommt Ihr zu Euren Songs?

Helmut fährt zum Beispiel oft mit der Straßenbahn, da
fallen ihm dann manchmal welche aus dem Gepäcknetz....
ja, also, das ist ganz verschieden. Unsere Schallplatten
schreiben wir selbst und sonst spielen wir mehr oder
wen ige r bekann te Ti t e l .

Ihr könnt also selbst entscheiden, welche Platte Ihr
duz ieren lassen wol l t und welche n icht?

W . S . ;

F . D . :

I

w . s . :

F . D . ;

W . S . :

F . D . :I

w . s . :
p r o -

F . D . : J a .

W. S.: Hat da keiner In Irgendeiner Form Einfluß, auch nicht der
M a n a g e r ?

F . D . : N e i n . D i e L e u t e b e r a t e n u n s n a t ü r l i c h .

W. S. : Wie steht Ihr a l lgemein zum Management?

F. D. : E in Manager i s t e twas sehr Gutes . Und zwar in so fe rn ,
wei l e in Interpret s ich meiner Meinung nach mehr auf
s e i n e E x i s t e n z a l s I n t e r p r e t k o n z e n t r i e r e n s o l l t e , a l s
auf geschäftliche Dinge. Diese geschäftlichen Dinge

nimmt einem dann der Manager ab.

5^. Habt Ihr eine besondere musikalische Ausbildung gehabt?

F. D.: Das ist unterschiedlich. Ich, wenn ich mal mit mir anfangen
darf, nicht. Zwei waren auf einem Musikkenservatorium und
zwei Autodidakten, die dann später Musikunterricht nahmen.

!■



W. S . t ) Wa s v e r s p r e c h t I h r E u c h v o n z w e i S o l o s a n g e r n , d a s i s t d o c h ( fl
e i g e n t l i c h s e h r u n g e w ö h n l i c h ?

F. D . : W a s v e r s p r e c h e n w i r u n s d a v o n ? E r f o l g ! U n d m u s i k a l i s c h e
V a r i a b i l i t ä t .

W. S . : M e i n t I h r , d a ß e s v i e l l e i c h t e i n e n e u e M a s c h e i s t ?

F. D . : W i r v e r s u c h e n k e i n e M a s c h e z u m a c h e n , s o n d e r n g u t e M u s i k
und m i t gu te r Mus i k d i e Leu te zu un te rha l t en .

W . S . : W i e e r k l ä r t I h r E u c h d a s W i e d e r a u f t a u c h e n d e r R o c k ' n R o l l

M u s i k ?

Das kommt me ine r Me inung nach daher, daß ange füh r t von den
B e a t l e s , d i e P o p m u s i k z u i m m e r k o m p l i z i e r t e r e n A r r a n g e m e n t s
ne ig te und das Pub l i kum e in fach n i ch t meh r m i t kam, d . h . übe r¬
h a u p t n i c h t s m e h r v e r s t a n d .
D i e R ü c k k e h r d e s R o c k ' n R o l l i s t p r a k t i s c h e i n Z u g e s t ä n d n i s

a n d a s P u b l i k u m , d . h . m u s i k a l i s c h d u r c h s i c h t i g e r e D i n g e w u r ¬
d e n w i e d e r g e f r a g t u n d d e m P u b l i k u m a n g e b o t e n . D e r E r f o l g

war, wie man sieht, ziemlich groß.

W. S . : We l c h e C h a n c e n g e b t I h r d e r R o c k ' n R o l l M u s i k i n d e r Z u k u n f t ?

F. D . ; D a s i s t m e i n e r M e i n u n g n a c h e i n e M o d e e r s c h e i n u n g .

W . S . ; W a n n k o m m t E u r e e r s t e l _ P a u f d e n M a r k t ?

F . D . : Z u W e i h n a c h t e n .

W . S . : W i e w ü r d e t i h r E u r e M u s i k k l a s s i fi z i e r e n ?

F. D.: Popmusik, obwohl wir eine sehr starke Abneigung gegen jede
A r t v o n K l a s s i fi z i e r u n g e m p fi n d e n .

W. S . : W i e s c h ä t z t I h r E u r e C h a n c e n i m A u s l a n d e i n ?

F. D.: Das ist unterschiedlich, denn es gibt nicht das Ausland, son¬
dern es setzt sich aus verschiedenen Märkten zusammen. Eng¬
land und Amerika sind da wohl am weitesten, d. h. am anspruchs¬
vollsten. Wir gehen im nächsten Jahr für einige Monate nach
Frankreich und Belgien. Die Leute, die unsere Tournee in die-
■se Länder veranstalten, schätzen unsere Chancen sehr gut ein.
Wir kennen die Märkte nicht gut genug, um jetzt schon sagen zu
können, da werden wir eine große Bombe oder da kommen wir
ü b e r h a u p t n i c h t a n .

W. S.: Wie habt Ihr Eure Zukunft gesichert, d. h. was macht Ihr, wenn
Ihr aus dem Showgeschäft aussteigt?

Ich denke daran mir einen Bauchladen zu kaufen, Achim kann

sehr gut Tischfußbail spielen und Dicky will, so glaube
ich, eine Pudelfarm kaufen.

F . D .

I

F . D . ;

T h e Wo n d e r l a n d w u r d e v e r t r e t e n d u r c h F r a n k D o s t a l I

echo durch Wolfgang Stumpf und Hans-Peter Schayl
- 1 1 -



Hier Reinweichen
X - R e i c h s m a r k b r a c h t e j e d e r K Z - I n s a s s e d e m D r i t t e n

D e u t s c h e n R e i c h e i n . D e r g r ö ß t e Te i l d i e s e r S u m m e

d i e b i l l i g e A r b e i t s k r a f t u n d d e r R e s t d i e S e i f e ,

Appropos Sei fe! Deutschlands Pol i t iker befinden sich

auch auf einem Weg, der eingeseift ist und dazu noch

m i t S e i f e a u s d e r g u t e n a l t e n Z e i t . J a d a m a l s . . . . , a l s

! J a e s s t i m m t , e s w a r e n w i r k l i c h r o s i g e

Zeiten. Und die Finger bluten uns heute noch! Ja Hitler, ^
das war wenigstens ein Kerl, ein Arier, er gab den

alten Brot und Arbeit, Sie werden ihn nie vergessen.

Aber wir, die junge Generation, wir wollen ihn ver- ,

gessen. Wir wollen, daß endlich Schluß gemacht wird

i t d e r d e u t s c h e n S e l b s t a n k l a g e . H i t l e r i s t t o t , e s

g r o ß e K o a l i t i o n ! W i r w o l l e n d e n F r i e d e n ,

F r i e d e n v o n d e r g r o ß e n K o a l i t i o n u n d v o n H i t l e r.

W i r a l l e D e u t s c h e n , t r a g e n d i e S c h u l d , w e n n H i t l e r

du rch den l_ä rm und das "Tarn Tarn " über i hn , und

die gute alte Zeit der Seife aufgeweckt wird. Das

Augenbl ick l iche re icht zur Genüge! ! ! !
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Heinrich Rötger, geb. 4.2 1938
Völlen/ Krs. Leer in Ostfriesland.z u

Aufgewachsen in Lade; Abitur 1953
Staat!, altspr. Gymn.

a m

i n M i n d e n .

Studium der Germanistik und der Leibeser¬
ziehung in Kiel und Göttigen. In Kiel
Mitglied des Akademischen Rudervereins
Kiel. Irr Jahre 1964 legte
examen ab. Nach seiner Referendarzeit
an den Gymnasien in Lippstadt und Pa¬
derborn erhielt er mit Rücksicht auf seine

"Wahlhe.matn Lahde seine erste Dienst¬

e n d a s S t a a t s ¬

s t e l l e a l s A s s e s s o r a n u n s e r e m G y m n a s i u m

Das "Echo" führte mit dem Verbindungslehrer
Gespräch, das nachfolgend abgedruckl ist.
S t . A s s . B ö t g e r w a r s o f r e u n d l i c h a u f
w e i c h e n k l a r z u a n t w o r t e n .

u n s e r e r S c h u l e e i n

all unsere Fragen ohne Aus-

Unsere Absicht ist es dem einzelnen Schüler ein Bild
zu dem auch e in ige Lebensda t

v o n " s e i n e m "

Verbindungslehrer zu vermitteln,
b e i t r a g e n s o l l e n :

e n

E C H O :

Dürfen wir vielleicht mit folgendem Problem beginnen:
Es kommt häufiger vor, daß Schüler unserer Schule
angewiesen werden, zurückzugehen und sich auf den
für sie vorgeschrtebenen Weg zu begeben. Di
schiebt nicht nur bei Schulbeginn und in den großen
Pausen, sondern auch dann, wenn kein "Gegenverkehr"
herrscht. Kann man hier von seiten der Lehrerschaft
etwas liberaler sein? Wird nicht hier ein Mittel zum Zweck
z u m S e l b s t z w e c k g e m a c h t ?

e s g e -

n i c h t

S t . A s g . R ö t g e r :

Ich habe das nicht im einzelnen verfolgt, mir ist das auch
bekannt geworden aber ich glaube doch wohl, daß die meisten
Lehrer, die ine solche Maßnahme ergreifen sich dann auf die
notorischen Falschgeher stürzen und sie es in den Beinen spü¬
ren lassen. Das ist nicht die schlechteste Maßnahme.

E C H O :

Ihnen dürfte auch die Tatsache bekannt sein, daß Oberstufen¬
schüler teilweise mit "Fleiß" ihr Butterbrotpapier auf den
Schulhof werfen. Schüler der Unterstufe müssen es dann wieder
aufsammeln. Wie kann man hier eine Änderung herbeiführen’E
S t . A s s . R ö t g e r :

Indem man zunächst einmal versucht jeden einzelnen Schüler
noch einmal in einem "ganz zu Herzen gehenden "Appell" an¬
zuhalten, hier selbst für Ordnung zu sorgen. Ordnung bezieht
sich nicht nur auf weggeworfenes Papier, sondern etwa auch

Unterricht, Ordnung in der Klasse,
Wischen der Tafel usw. .Man kann doch den Jungen und Mädchen
das durchaus in vernünftigen und überzeugenden Worten sagen
daß Ordnung in einem großen System einfach notwendig ist. Dieses
Thema Papier auf dem Schulhof, das ist also ein Thema i
Rahmen. ... Ich empfinde es als entwürdigt, daß.,..

9
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E C H O :

.... keine Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, mit denen man
das Papier auf sammeln kann. *

S t . Ass . Rö tge r :
Durchaus richtig! Ich glaube aber, da könnte man Herrn Schmidt
ohne weiteres gewinnen; er wird ganz bestimmt die Werkzeuge zur
Verfügung stellen. Ich empfinde es, um das noch einmal aufzunehmen,
als entwürdigend wenn dann der Unterstufenschüler von den Älteren
dazu "verdonnert" wird, das Papier aufzusuchen, das diese selbst
gerade weggeworfen haben. Auch der. jüngere Schüler hat hier seine
Rechte, und es ist auch mein Anliegen, den jüngeren Schülern das
in der SMV wirksam bewußt zu machen. Vtes ich gestern erlebt habe
(in der 1. Schülerratssitzung unter Leitung von Michael, Anm. d. Red.),
daß also ein "Kleiner" den Finger eine Viertelstundelang erhoben hatte
und dann nicht drankam, das möchte ich nicht allzu häufig erleben.
E C H O :

In diesem Zusammenhang eine Frage: Was halten sie von dem
Vorschlag, den Schülerrat in Unter- und Oberstufe aufzuteilen?
Auf diese Weise ist es den jüngeren Schülern möglich, sich mehr
" G e h ö r " z u v e r s c h a f f e n . N e b e n b e i b r a c h t e d i e s e L ö s u n g e i n e n
w e i t e r e n Vo r t e i l m i t s i c h : I h n e n d ü r f t e n i n z w i s c h e n a u c h d i e b e ¬

e n g t e n r ä u m l i c h e n Ve r h ä l t n i s s e a u f g e f a l l e n s e i n .

S t . A s s . R ö t g e r : M a n s o l l t e d o c h z u n ä c h s t e i n m a l ü b e r p r ü f e n ,
d u r c h F r a g e n o d e r d u r c h A n s p r e c h e n I n d e n S M V - S i t z u n g e n ,

ob die nicht tatsächlich etwas zu sagen haben, ich glaube noch nicht
einmal, daß nicht ein pfiffiger Klassensprecher aus einer Untertertia
genausoviel zu ganz bestimmten Themen beizutragen hat wie ein
Klassensprecher einer höheren Klasse, der da nur rumsitzt oder
schwätzt; der ist mir genauso viel wert, dieser "kleine Mann"!

Das wäre die Aufgabe des Schulsprechers.

St . Ass . Rö tger :
J a , n a t ü r l i c h , i c h h a b e m i t d e m S c h u l s p r e c h e r b e r e i t s d a r ü b e r
g e s p r o c h e n .

E C H O :

Die Schüler kritisieren die Lehrer bei fast jeder Gelegenheit.
Warum i s t d ies n i ch t auch e inma l umgekehr t de r Fa l l z . B . i n dem

Punkt, daß die Pausenaufsicht, die die Schülerschaft übernommen
h a t , b e k a n n t l i c h n i c h t f u n k t i o n i e r t ?

S t . Ass . Rö tge r :

I ch g laube , daß den Leh re rn manchma l de r A tem e in fach feh l t ,
um auf all das hinzuweisen, was nicht In Ordnung ist. Das stelle
ich an mir und an vielen Kollegen Immer wieder fest, da ist ein¬
fach keine Zeit, um solche Dinge immer wieder zu betonen und
immer wieder anzusprechen. ... Zeitmangel und, beinahe zwangs¬
läufig eine gewisse Lässigkeit, indem man sich auf andere Auf¬
gaben konzentriert, -das sind wohl die wichtigsten Gründe.

I
E C H O :

K ö n n e n s i e b i t t e e i n i g e Wo r t e z u r D e m o k r a t i e a n u n s e r e r S c h u l e
sagen ?



S t . A s s . R ö t g e r :

Ich habe bereits in der ersten SMV-Sitzung, die ich hier erlebte
gesagt, daß ich mich dadurch leicht irritiert fühlte, daß die Schüler
ja wohl doch nicht die demokratischen Gepflogenheiten und Möglich-
keaen ganz beherrschten. Im übrigen behaupte ich von unserer Schule,
daß sich hier ganz klar autoritäre Formen mit demokratischen zunächst

behaupte, daß in einigen Klassen durchaus demokra-

Sache, daß dieses ganze Problem, der Unklarheit des Standpunkts,
das aus der Spannung zwischen autoritären Gepflogenheiten und
demokratischen Formen erwachsen ist, durchaus noch nicht ausge¬
tragen ist und auch nicht in kurzer Zelt ausgetragen werden kann* -
auch nicht an unserer Schule, Da muß man schon ein ganz klein we¬
nig Geduld üben, doch mir scheint, an unserer Schule sind wir auf
einem glücklichen Weg! Es Ist, daß es scheint, als würden wir von
übergeordneten Dienststellen gegängelt. Leider stellen auch
Lehrer fest, daß wir schlicht und einfach auch bei Maßnahmen,
demokratisch sein sollen, deutlicher gesagt, die den demokratischen
Gedanken in die Schulen hineintragen sollen in autoritärer Weise
übergangen werden. Hier werden wir gar nicht gefragt. Alles wird
uns von'bben» diktiert! Das ist ein ganz schlechtes Verhältnis, das
sich, nach meiner Meinung hier oft zeigt. Es ist dieses Verhältnis
zwischen Schulkollegium und einzelnem Lehrer durchaus noch ein
nicht gerade ausgeprägt Partnerschaft!iches Verhältnis, sondern da
zeigen sich ohne Zweifel oft autoritäre Züge. Da hat man seine Richt¬
linien, daran muß man sich halten, und Vorschläge, sicher, können
gemacht werden, aber sie werden kaum durchdiskutiert
oder es gelingt dem einzelnen Lehrer gar nicht diese Vorstellungen,
die er hat, an das richtige Gremium zu bringen. Er dringt nicht
durch, -es gibt keinen gangbaren Weg! Das Ist meine Meinung
d i e s e m T h e m a .

● w i r

I d i e

z u

E C H O :

Und aus diesem Zusammenhang noch herausgegriffen:
Das Verhä l tn is Di rektor -Ko l leg ium?

S t . A s s . R ö t g e r

man sollte versuchen innerhalb der Schulen zu gangbaren
Lösungen zu kommen. Die einzelnen Lehrerkollegien können sehr viel
tun in ihrer Stellung gegenüber dem Direktor. Man muß dem Direktor
selbstverständlich auch zeigen, wo seine Grenzen sind. An unserer
Schule ist es so, daß wir uns an sich sehr gut verstehen, das kann
ich doch wohl behaupten. Das liegt aber auch daran, daß tatsächlich
in unserem Kollegium der einzelne Lehrer den Mut hat, dem Direktor
etwas zu sagen, und auch daran, daß der Direktor das als selbstver¬
ständlich ansieht. Wenn ein Direktor einer anderen Schule eben
autoritär gegenüber seinen Lehrern auftritt, dann muß ihm ganz klipp
und klar beschieden werden, :hier sind die Grenzen!
Hier lassen wir uns eben nicht gängeln, wie. In Anführungsstriche
gesetzt, wie »dumme Jungs gängeln»!

E C H O :

Wir danken für dieses Gespräch!

- 1 5 -



D e r A u f g a b e n b e r e i c h d e s S c h ü l e r s p r e c h e r s s o l l t e s o w e i t w i e m ö g l i c h

eingeschränkt werden, da er allein unmöglich in der Lage ist, seine
A u f g a b e n z u e r f ü l l e n . D e r S c h ü l e r r a t s o l l t e i n Z u k u n f t v o n e i n e m v o n
d i e s e m z u w ä h l e n d e n S c h ü l e r r a t s v o r s i t z e n d e n e i n b e r u f e n w e r d e n . D i e

Erfahrungen der letzten SMV-SItzungen zeigen, daß es sich hierbei
u m e i n e n ä l t e r e n r u h i g e n S c h ü l e r h a n d e l n s o l l t e , d a m i t e i n e s a c h l i c h e
D i s k u s s i o n g e w ä h r l e i s t e t i s t . W e i t e r h i n s o l l t e n d e m S c h ü l e r s p r e c h e r
"Minister" mit einem bestimmten Aufgabenbereich {z. B. Feste, Öffent¬
lichkeitsarbeit-Polit ik, Unterstufe) zur Seite stehen. Diese könnten
m i t H i l f e v o n A u s s c h ü s s e n u m f a s s e n d e r e A r b e i t l e i s t e n . D i e A u s s c h ü s s e

s o l l t e n j e d e m I n t e r e s s i e r t e n o f f e n s t e h e n .

Da grade in der Schule noch die Möglichkeit besteht, direkte Demokratie
zu praktizieren, wäre es gut, wenn diese "Minister" von der Vollversamm¬
lung gewählt würden. Auch sollten die Klassensprecher so weit wie mög¬
lich die Meinung der Klasse hören, bevor entgültig im Schülerrat be¬
schlossen wird. Sie sind dann an die Entscheidung der Mehrheit In ihrer
Klasse gebunden. Man würde dann nicht länger hören, daß die irr Schü¬
lerrat ja doch tun und lassen, was sie wollen.

So würde die SMV wirklich das politische Mandat der Schülerschaft be¬
sitzen und könnte als wirkliche Interessenvertretung fungieren. Ich
hoffe, daß ich so mit wenigen Worten den Weg zeigen konnte, der be¬
s c h r i t t e n w e r d e n m u ß .

R o l a n d H a s s

SOZIALISTISCHE SCHÜLER

C O N T R A
ündergronnd

Der Underground-Verleger Nickel, der, ohne mit den Schülern zu
diskutieren, seine Zeitung herausbracnte, und erst, als er auf Wider¬
spruch stieß, die Diskussion suchte, wurde auf der Deligiertenkonfe-
renz des AUSS (Aktionszentrum unabnängiger und sozial ist iscner
Scnü le r ) An fang Januar au f d ie fe ine Wiener Ar t in d ie P fanne gehauen,
mit Eiern beworfen und dann mit Mehl paniert. Die Konferenz beschl-.'ß,
e i n e D o k u m e n t a t i o n v o r z u l e g e n , d i e b e r e i t s v o r l i e g e n d e K r i t i k e n a n
dem "Schü le rmagaz in " Zusammen t ragen und um g ründ l i che Ana l ysen e r¬
w e i t e r n s o l l . S o v i e l s t e h t f e s t : D i e p o l i t i s i e r t e n S c h ü l e r s i n d n i c h t
b e r e i t , " U n d e r g r o u n d " a l s S p r a c h r o h r d e r r e b e l l i e r e n d e n S c h ü l e r z u
akzeptieren. Man will vielmehr durch eine Aufklärungskampagne zeigen,
welches d ie wahren Abs ichten des Magaz ins s ind und ihm den gebühren¬
den P la tz in der Re ihe der Konsumanhe lzer ' 'B ravo" und anderen zu¬

weisen. Man beschloß, einen Informationsboykott über das Magazin zu
v e r h ä n g e n , d h . , n i c h t m i l z u a r b e i t e n .

i



E S H AT K E I N E N Z W E C K ● ● ●

Dieser Artikel ist für alle Schüler geschrieben, die glauben durch den
S M V- E r l a ß s e i e i n e D e m o k r a t i s i e r u n g d e r S c h u l e e i n g e t r e t e n . M a n k ö n n ¬

te sagen, das Gegenteil sei der Fall; Herr Holthoff mischt sich mit die-
Erlaß in Dinge ein, die ihn nichts angehen. So schreibt er autoritärs e m

w i e s i c h d i e S M V z u s a m m e n z u s e t z e n h a t . F e r n e r s e t z t e r f e s t , w i e
i h r e n S c h u l s p r e c h e r u n d d i e b e i d e n

S c h ü l e r d e s Ve r m i t t l u n g s a u s s c h u s s e s z u w ä h l e n h a b e n u n d

v o r ,

d i e S c h ü l e r i h r e K l a s s e n s p r e c h e r

a u s w e l c h e m

e n .Te i l de r Schü le r scha f t d i e j ewe i l i gen Kand ida ten zu kommen hab

Logisch gefolgert ergibt sich, daß eine derart strukturierte SMV nicht
den Interessen der gesamten Schülerschaft gebührend nachkommen kann.
D ieses g i l t auch fü r d i e SMV an unse re r Schu le , denn was b rach te

de rs zus tande , a l s e in ige zwe i fe l l os gu te Fes te au f d ie Be ine
s i e

z u s t e l -a n

len? Viele werden mir Jetzt antworten: Wir haben durchgedrückt.
S c h u l e e i n e " R a u c h e r e c k e " e i n g e r i c h t e t w u r d e .

d a ß a n

D a s i s t s e l b s t -u n s e r e r

v e r s t ä n d l i c h ,

d a s 1 6 . L e b e n s j a h r v o l l e n d e t h a t
denn Jedem Menschen deu tsche r S taa t sangehö r i gke i t

i s t e s e r l a u b t
d e r

i n s e i n e r F r e i z e i t o d e r
i n s e i n e n A r b e i t s p a u s e n z u r a u c h e n . A n d e m B e i s p i e l d e r R a u c h e r e c k e
möchte i ch noch e in wen ig ve rwe i len . S ie kam zus tande , indem d ie Leh¬
rerschaft dem Antrag der SMV zustimmte. Für mich ist dieser Weg et-

be f remdend , denn was ha t das Leh re rko l l eg ium dami t zu scha f f enw a s

o b e i n e R a u c h e r e c k e e i n g e r i c h t e t w i r d o d e r n i c h t . D i e s e F r a g e h ä t t e
man mi t dem Hausmeis te r oder mi t den Putz f rauen bera ten müssen. D i e

genannten Personen haben nämlich die Aufgabe
h a l t e n u n d i h n e n i s t e s m e i n e r M e i n u n g n a c h z u z u t r a u e n

r e i c h e n d o r i e n t i e r t s i n d ,

gesehen der geeigneteste ist.
Doch nun zu rück zu me inem e igen t l i chen An l iegen . Da d ie SMV so sehr
an d ie Bes t immungen des Her rn Ho l tho f fs gebunden s ind ,
i h r

d i e s e P l ä t z e s a u b e r z
d a ß s i e a u s ¬

w e i c h e r P l a t z v o n d e r t e c h n i s c h e n S e i t e h e r

u -

e m p f e h l e i c h

s i ch se lbs t au f zu lösen . Geme insam so l l t en dann d ie Schu l e r e i n e

d i e i h r e n Vo r s t e l l u n g e n e n t s p r i c h t u n d d i eI n s t i t u t i o n s c h a f f e n ,n e u e

die Interessen der Schüler wahrnehmen zu vermag. Wenn ihr euch nicht
f ü r e i n e D e m o k r a t i s i e r u n g d e r S c h u l e i n t e r e s s i e r t , ( D a r u n t e r v e r s t e h e

ich vor allen Dingen Mitbestimmung des Unterrichtsfaches, Abschaffung
d e r S c h w e i g e p fl i c h t f ü r d i e S c h ü l e r, d i e a n d e n K o n f e r e n z e n t e i l n e h m e n

dAufhebung der Pflicht eine Entschuldigung für das Fernbleiben vom
U n t e r r i c h t b e i z u b r i n g e n . ) w i e e s b e i v i e l e n S c h ü l e r n u n s e r e r A n s t a l t
den Ansche in ha t , kann ich euch nur ra ten ,
zu ve r lassen , denn ih r mach t den Leu ten , .
w a r t e n a l s i h r, d e n t ä g l i c h e n S c h u l b e s u c h ,
e u c h , d i e n i c h t g e w i l l t s i n d
n e n e m p f e h l e i c h d a r a u f h i n z u a r b e i t e n ,

Vertretung der Schüler zu schaffen. Die SMV ist ein Klotz am Bein der
S c h ü l e r , u n d d e s h a l b f o r d e r e i c h :

u n

, d i e S c h u l e m ö g l i c h s t s c h n e l l
die von ihrer Schule mehr er —

v e r h a ß t . D e n j e n i g e n u n t e r
D e m o k a r t i e u n d S c h u l e v o n e i n a n d e r z u t r e n -

d ie SMV aufzu lösen und e ine neue

d i e S M V m u s s w e g● ● ●

- 1 7 -



AUF EIN
W O R T

Wenn man an unse ren Scnu len Schü le r übe r i h re Me inung zu r SMV be* -
fragt, so haben sie entweder gar keine oder eine schlechte. Liegt das
nun an dem mangelnden Interesse der Jugend
D a s w ä r e e i n A l i b i f ü r d i e S c h u l b e h ö r d e n , - O d e r l i e g t e s d a r a n , d a ß

die Schülerschaft eine Legislative besitzt, die gar nichts zu beschließen
hat und eine handelnde Spitze, die eine kleine beeinflußte Gruppe ist
u n d h i n t e r d e n K u l i s s e n a g i e r t ?

Diese Frage zu beantworten dürfte nicht schwer fallen. Wenn wir die
P h a s e d e r " S a n d k a s t e n d e m o k a r t i e " n i c h t ü b e r w i n d e n k ö n n e n u n d n i c h t

übergegangen wird zu wirklicher Mitsprache in der Schule, so wird
man die in Letargie verfallene Schülerschaft kaum aktivieren können.
Grade in Deutschland sollte man erkannt haben, daß eine kritische
und im "Geiste der Freiheit" (Schulgesetz!) erzogene Jugend eine not¬
wendige Grundlage für eine Demokratie ist. SMV muß der Grunosatz
verantwortlicher Mitwirkung und Mitbestimmung der Schüler in allen
B e r e i c h e n d e r S c h u l e w e r d e n . D i e h i e r f ü r n o t w e n d i g e n R e f o r m e n
können teilweise nur von "oben" kommen (umfassende Reformen in der
Klasse, paritätisch besetzte Ausschüsse, Loslösung der Schule
(Lehrer) von den Schulbehörden usw.)
Vor ungefähr 1l/2 Jahren hörte ich zum ersten Mal etwas
geplanten SMV-Erlaß. Damals konnte man den Eindruck gewinnen,
daß das Ministerium die Notwendigkeit dieser Reformen schon erkannt
hatte. Leider kann auch weiterhin nicht davon die Rede sein, daß wir
in unserer Schule "im Geiste der Demokratie und Freiheit" (Schulge-

d e r G e m e i n s c h a f t ? -a n

v o n e i n e m

s e t z ) e r z o g e n w e r d e n k ö n n e n .
Bezeichnend für den neuen Erlaß Ist, daß weder die Vertreter der
Schülerschaft noch die Vertreter der Lenrer je dazu kamen, ihre
Vorstellungen dem Ministerium darzulegen. Wenn die SMV sich in das
Korsett des autoritären Holtdorf-Erlasses pressen läßt, wird es
weiter bei der "Verwaltung von Kreide und Schwamm" bleiben. Das
umfassende Reformen notwendig geworden sind, sollte jedoch inzwi-

jedem klargeworden sind. Wir müssen uns also, soweit wirs e h e n

können, selber helfen und weiterhin die notwendigen Reformen von
"oben" fordern, notfalls auf der Straße!
Wie sieht es nun an unserer Schule aus? Die SMV dämmert langsam

sich hin und wieder ist ein nalbes Jahr vergangen, ohne daß ihrv o r

neue Impulse verliehen wurden. Ich habe die Hoffnung, daß unser
jetziger 1. Schülersprecher doch noch dazu beitragen wird, die not¬
wendigen Reformen einzuleiten. Bisher vergaß er leider, die
I n t e r e s s e n s e i n e r M i t s c h ü l e r z u v e r t r e t e n . W e n n M i c h a e l e t w a s e r ¬

reichen will, muß er unbedingt ruhiger werden und sich vorher
besser überlegen, was er sagen will. Kritisieren miöchte ich auch,
daß er unser Angebot nicht annahm, im "Echo" eine Seite frei ge¬
stalten zu können. Ich hoffe, daß Michael seine völlig falschen
Vorstellungen von der SMV revidiert! Ordnungsdienst und "Be¬
lustigungsfeste" für Schüler sind größtenteils "Hilfs-Hausmeister-

A u f g a b e n . "
Um das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen, muß unser 1. Schü¬
lervertreter vor allem sofort die Neuorganisation der Schulervertretung
e i n l e i t e n .

- 1 3 -



L I N K S M I T m J M O M

Berlin: Der in Berlin erscheinende, dem Republikanischen Club tmhestehende "Berliner
Extradienst" verörfentlichte folgende anonyme Zuschrift:

"In der Universitäte -Frauenklinik gfirt es: Die Babys wollen nicht Uinger als entmündigte
der Gesellschaft behandelt sein. Die Revolution begann auf Station 3, als sich Mao Müller
(13 Tage alt) im Zuge derAktion "Saubere Windeln" autoritär manipuliert fühlte. Mao nef
seine Altersgenossen 2u einem Cry-in auf. das in der Forderung nach einem wiikel-oiil
gipfelte. Oberschwester Gertrud ("üas ist ja Terror") sah sich genötigt, die Polizei
rufen. Dies wurde von den Babys mit der Gründung eines Sozialistischen Deutschen Säiig-

z u

lingsbundes (SDS) beantwortet, dessen Programm sehr weitgesteckte Postulale enthalt ;
u.a. "Freie Wahl der Eltern". Allein Adolf-Konrad Kämpfer (12 Tage alt) aprachden Säug¬
lingen das politische Mandat ab. Er gründete eine Akiionsgetncinschaft Demokrati.scher
Säuglinge (AUS), deren Forderungen auf Naturhaftes ("Zurück zur Muttermik h") be.schr;inkt
bleiben. Wie gestern in der Klinik wieder ruchbar wurde, soll sich auch der Sohn i-ines
Politikers dem konzertierten cry-in angcschlossen haben, der sich dem Vernehmen n.tcli
bei Aiiüenminister Brandt Uber wirksame Maßnahmen zur Zügelung aufsässiger Sbline er
kündigt hat. Indessen haben auch die SDS -Säuglinge Schützenhilfe erhalten. Ihr I1pi tiner
C-hefideologe Ludy l.ulschke hat sic hin einem Grufltelegramm solidarisch erklärt uii'l tleii
Genossen eine Krabbeldemonslration vor deni Standesamt empfohlen, um das der
freien Wahl der Eltern durchzuselzen. Der Berliner Regierende Rürgerniemtcr Sr hui/, n. r
zu Schutzmaßnahmen: Man solle das wickel-out unterbinden und Demonstrationen vvi-lm
teil, l'.r genehmigte Demonstrationen auf<i«?m h'lur der Slalion 3, Jedoch
3Uhr. DasStadloberhauplzeigteviel Ver.st . indn

n u r z w i s r h e n u n d

, . f ' j f ' d i p S ä i i g H n g s a n l i e g o n . " I c h » . i r s r l l M *
einmal Baby .gab er zu verstehen. "Wer einmal in den Windeln lag versteh! die '
und Nöte« Für die verschreckte Ober.schwe.ster halte* er Trost parat: "ich -/.äli'.. ihm ü. ●. i,
der Babys 211 ilen radikalen Elementen. Außerdem haben die kleinen SDS-Sr lireirr
n i r h l m a l B a r t e ! '

' u t
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b e s 4 t C l o ^

*^gr*undwitz des Monats

H e r r S e e l e : P’nühe
^war das so, daß die Schüler

erst arbeiteten und sich dann amüsier
en (wenn sie älter waren).

S t i m m e aus dem Hi
s i c h

Intergrund: Heute amüsiert man
®nst und dann muß man arbeiten.

#
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I

Moliiut Oi)( l^itMinann
Seine Orno Meunie
in Ilainbuig

Dat- hi>-iiio Un(|ltii k- wm tu
Nahm ot . b i -h i i tsa i i
U n d v. ' C t n t c R o t z u n t J V V. »

Und lallte ihm oin Wi«H)<-iilk'd
Vor Glück und Lieb«; l iab f t

. l i ’ i i A i i n

i L - r

Als meine (Jma ein Baby war Der Oma fast ein ötinlien ab
Vor achtuncJachtzig Jahm Und schwor, nie mein zu trinken
Da ist ihre Mutter im Wochenbett Undweil er Maschinist gewesen war
Mit Schwindsucht zum Himmel

gefahrn
Als meine Oma ein Baby war
Ihr Vater war Maschinist

Bis gleich daiauf die rechte Hand Wahrscheinlich garnix wissen
Ihm abgerissen ist

Das war an einem Montag früh
Da riO die Hand ihm ab
Er war noch froh, daß die Fabrik
Den Wochenlohn ihm gab
Als meine Oma ein Baby war
Mit ihrem Vater a l le in

Da fing der Vater Sauferi an
Und ließ das Baby schrein

VVc!( Bioiinunn Schwor er das mi t der L inken
Das is t e in Menschenat tc r her

Hätt’ sie sich totgeschrnissen
Dann würde ich von a l ledem

M i t
Die Al te lebt heut immer noch
Und kommst du mal nach Westen

Besuch sie mal und grüß sic schön
Vom Enkel, ihrem besten
Und wenn sie nach mir fragt

u n d w e i n t

Und au* d ie Mauer flucht

Dann sage ihr: Bevor sie stirbt
Wird s ic noch mal besucht

Mo rx -

u n c

Engels¬
z u n g e n

Dann ging er in die Küche rein Und während du von mir erzählst
Und auf den Küchenschrank Schmiert sie dir, erster Klasse
Da stellte er ganz oben rauf Ein Schmalzbrot, dazu Muckefuck
Die kleine Küchenbank I n e i n e r b l a u e n T a s s e
Und auf die Bank zwei Koffer no Vielleicht hat sie auch Lust, und sie

Erzählt dir paar Geschichten
Und wenn die schön sind,

k o m m z u r ü c k
Die mußt du mir ber ichten

Und auf den schiefen Turm
Ganz oben rauf aufs Federbett
Das kleine Unglückswurm

Dann ging er mit dem letzten Geld
Hüben und drüben niit In MEYERS FREUDENHAUS
als garstig Lied. Wolf r**'' spülte mit Pfefferminz-Absinth
1936 in Hamburg'geborenSich das Gewissen raus
die DDR übcrgesiedelt darf Und kam zurück im Morgengraun
seiner unbequemen LieH«. B e s o f f e n u n d b e s c h i s s e n

seren Brüdern und Schweste?n
'Zeit nicht singen. Er hat Aufiriu^^

verbot, weil er sich in kein kr
Lossen läßt, sondern
gegen versteinerte Fre"̂ "®"'
allen Linken kämpft.

o o c o o

Grabinschrift
für einen
amerikanischen

1Das Kind lag friedlich da und schlief Soldaten
' H o c h o b e n a u f d e m T u r m

Und stellte fest: „Verflucht, das
W u r m

Hat sich nicht totgeschmissen!“

b e

Da packte er mit seiner Hand
Als Schlächter ausgeschickt
Ve r e n d e t a l s S c h l a d i t v i e h

T r a u m

des General Ky
Zule tz t aber besch loß d ie

Regierung ein Gesetz
daß alle ihre Menschen glücklich
s i n d !

Zuwiderhandlungen
werden mit dem Tode bestraft
B a l d

gab es wirklich nur noch
glückliche Menschen

I

I

I
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T E C H N I K

E L E K T R O N I S C H E O R G E L

D i e H a u p t f u n k t i o n s g r u p p e n e i n e r e l e k t r o n i s c h e n O r g e l s i n d :

G e n e r a t o r m i t V i b r a t o , Ta s t a t u r , K l a n g f o r m u n g u n d V e r s t ä r k e r
mi tHa i Igerä t .

D e r G e n e r a t o r b a u s t e i n d i e n t z u r E r z e u g u n g s ä m t l i c h e n b e n ö t i g t e n T ö n e ,

und da j a j ede r Ton s te t i g f ü r das Sp ie l zu r Ve r fügung s tehen muß ,
b e n ö t i g t m a n p r o To n e i n e n e x t r a To n g e n e r a t o r. W ü n s c h t m a n z u m B e i ¬
s p i e l e i n e n To n u m f a n g v o n 8 O k t a v e n , s o m ü s s e n 9 6 T ö n e g l e i c h z e i t i g
e r z e u g t w e r d e n , u n d j e d e r To n m u ß i n d e r To n h ö n e g e n a u s t i m m e n . D a
e s t e c h n i s c h n i c h t a l l z u e i n f a c h i s t , 9 6 f r e i l a u f e n d e G e n e r a t o r e n

a u f e i n a n d e r a b z u s t i m m e n , w e n d e t m a n f o l g e n d e n Tr i c k a n : M a n e r z e u g t
m i t 1 2 To n g e n e r a t o r e n d i e G r u n d t ö n e ( z . B . c 5 - h 5 ) , d i e d a n n i n F r e -
q u e n z t e i l e r s t u f e n u m e i n e O k t a v e t i e f e r g e s e t z t w e r d e n . D i e s e S t u f e n
b e s t e h e n a u c h a u s e i n e m To n g e n e r a t o r, d e r a b e r a u f h a l b e F r e q u e n z
v o m G r u n d t o n g e n e r a t o r s y n c h r o n i s i e r t a b g e s t i m m t w i r d u n d d a h e r d i e
F r e q u e n z i m Ve r h ä l t n i s 1 : 2 t e i 11 , a l s o u m e i n e O k t a v e t i e f e r s e t z t .
O r d n e t m a n n u n m e h r e r e s o l c h e r Te i l e r s t u f e n h i n t e r e i n a n d e r a n , i n

u n s e r e m B e i s p i e l w ä r e n p r o To n g e n e r a t o r 7 Te i l e r s t u f e n n o t w e n d i g ,
s o e r h ä l t m a n a l l e b e n ö t i g t e n T ö n e , A n f o l g e n d e m B e i s p i e l s e i d i e s
n o c h e i n m a l v e r d e u t l i c h t :

1 . T e i l e r : 2 . T e i l e r : 3 . T e i l e r : 4 . T e i l e r : 5 . T e i l e r :G r u n d t o n :
e t c .

c 5 c 4 c 2c 3 c c

E s i s t n u n m ö g l i c h , 9 4 T ö n e , d i e g e n a u a u f e i n a n d e r a b g e s t i m m t s i n d ,
z u e r z e u g e n , w o b e i b l o ß j e d e r G r u n d t o n g e s t i m m t z u w e r d e n b r a u c h t .

W e i t e r i s t a u c h s e h r w i c h t i g , d a ß d i e e r z e u g t e n T ö n e e i n g r o ß e s
O b e r w e l l e n s p e k t r u m h a b e n . S ä g e z a h n s c h w i n g u n g e n s i n d h i e r a m b e s t e n

g e e i g n e t .

D i e i m G e n e r a t o r e r z e u g t e n T ö n e w e r d e n n u n d u r c h D r ü c k e n e i n e r Ta s t e
a u f d i e z u g e h ö r i g e n S a m m e l l e i t u n g e n g e s c h a l t e t , u n d z w a r b e i j e d e r
Ta s t e g l e i c h m e h r e r e . D i e s i s t n o t w e n d i g , u m n a c h h e r i n d e r K l a n g ¬
f o r m u n g d i e v e r s c h i e d e n e n To n l a g e n z u r Ve r f ü g u n g z u h a b e n .

In der Klangformung, die im Grunde nur aus RI_C-GI iedern besteht
(R-Widerstand, C=Kondensator, l_=Drosselspule), werden die in den
S ä g e z a h n s c h w i n g u n g e n e n t h a l t e n e n O b e r w e l l e n g e s c h w ä c h t o d e r v e r s t ä r k t

u n d m a n k a n n d u r c h e i n e A n o r d n u n g m e h r e r e r s o l c h e r G l i e d e r d i e t y p i s c h e n
F r e q u e n z s p e k t r e n e i n i g e r I n s t r u m e n t e , w i e z u m B e i s p i e l d e r S t r e i c h ¬
i n s t r u m e n t e , t ä u s c h e n d ä h n l i c h n a c h a h m e n . D u r c h e n t s p r e c h e n d e S c h a l ¬
t u n g e n k ö n n e n e i n z e l n e I n s t r u m e n t e , a b e r a u c h g a n z e O r c h e s t e r i m i t i e r t

w e r d e n .
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Der Vers tärker und das Ha l lgerä t haben dann nur noch d ie von der

Klangformung abgegebenen Wechselspannungen zu verstärken und mit
küns t l i chem Nachha l l zu ve rsehen , und Im Lau tsp reche r w i rd das End¬
produkt dann hörbar gemacht . i

De r Vo l l s tänd igke i t ha lbe r möch te i ch noch ku rz das V ib ra to e rwähnen ,
d a ß b e s o n d e r s b e i l e i c h t e r e r M u s i k d e n K l a n g d e r O r g e l l e b e n d i g e r g e ¬

s ta l t en kann . Man un te rsche ide t h ie r zwe i A r ten , das Amp l i t uden und
d a s F r e q u e n z v i b r a t o . B e l d e m e r s t e r e n w i r d l e d i g l i c h d i e A m p l i t u d e ,
a lso d ie Stärke der Tonspannungen durch e ine langsame VAfechsel -
s p a n n u n g l a u f e n d v e r ä n d e r t . B e l d e m F r e q u e n z v i b r a t o v e r ä n d e r t m a n

mi t e iner Wechsel Spannung n iedr iger Frequenz d ie Tonhöhe des Ge¬
nerators. Übrigens sind beide Arten auch kombinierbar.

H A L L O

T O N B A N D A M A T E U R

Tonbandaufnahmen vom Radiogerät macht man am besten mi t e iner Übersp ie l¬
le i tung, d ie man In d ie dafür vorgesehenen Buchsen am Radio und Tonband¬

gerä t e ins töpse l t . Da aber n i ch t a l l e Empfänger m i t e ine r so l chen Ansch luß¬
buchse ausgestattet sind, soll hier kurz beschrieben werden, wie man einen
D i o d e n a n s c h l u ß i n e i n R a d i o e i n b a u t .

V o m D e m o d u l a t o r U m s c h a l t e r R a d i o - T A

L a u t s t ä r k e e i n s t e i l e r

D e r A n s c h l u ß i s t a u s o b i g e m S c h a l t b i l d e r s i c h t l i c h . D e r W i d e r s t a n d " R " h a t

b e i R ö h r e n g e r ä t e n d e n W e r t 1 - 2 , 2 M , b e i T r a n s i s t o r g e r ä t e n d e n W e r t
2 0 - 1 0 0 k . N e u e i n g e b a u t w e r d e n n u r d i e D i o d e n b u c h s e ( 3 - o d e r 5 - p o l . )
und der Widerstand R. Punkt 3und 5werden mit dem heißem Pol, Stift 2
mi t dem Massepunk t des P la t tensp ie le ransch lusses und S t i f t 1über den
W i d e r s t a n d R m i t d e m M a s s e p u n k t

W i d e r s t a n d R m i t d e m E i n g a n g d e s L a u t s t ä r k e e i n s t e l l e r s v e r b u n d e n . S i n d

h ie r l änge re Ve rb indungs le i t ungen nö t i g , müssen d iese unbed ing t abge¬
s c h i r m t w e r d e n . D i e M a s s e f a h n e d e r B u c h s e d a r f n u r d a n n m i t M a s s e v e r ¬

bunden werden, wenn diese nicht an das Metallchassis angeschraubt wird!
A c h t u n g ! B e i R a d i o g e r ä t e n o h n e N e t z t r e n n t r a f o u n d b e i F e r n s e h g e r ä t e n
d a r f e i n e T o n b a n d b u c h s e d i e s e r S c h a l t u n g a u f g a r k e i n e n F a l l v e r w e n d e t

w e r d e n ! ( B e r ü h r u n g s g e f a h r ! )



S P O R T
D R Ü B E N

B e d i n g u n g e n d e s L e i s t u n g s s p o r t i n d e r B R D u n d D D R

N a c h d e m z w e i t e n W e l t k r i e g e n t s t a n d e i n z w e i t e r d e u t s c h e r S t a a t ,
d i e D D R . D i e s e s f ü h r t e a u f d e m s p o r t l i c h e n S e k t o r z u e i n e r z w e i t e n

d e u t s c h e n M a n n s c h a f t , d i e s i c h i n e i n e r w e i t a u s u n g ü n s t i g e n S i t u a ¬
t i o n a l s d i e d e r B R D b e f a n d . D i e B R D w u r d e ü b e r a l l p o l i t i s c h a n e i —

k a n n t u n d k o n n t e a n a l l e n i n t e r n a t i o n a l e n We t t k ä m p f e n t e i l n e h m e n .
D i e D D R w u r d e d a g e g e n p o l i t i s c h n u r v o n d e n O s t b l o c k s t a a t e n a n e r ¬
k a n n t u n d k o n n t e z u k e i n e r E u r o p a - u n d W e l t m e i s t e r s c h a f t o d e r

O l y m p i a d e e i n e e i g e n e M a n n s c h a f t e n t s e n d e n . A u c h k a m e n k e i n e
o f fi z i e l l e n L ä n d e r k ä m p f e a u s s e r h a l b d e s O s t b l o c k s z u s t a n d e . D i e

F u n k t i o n ä r e m u s s t e n n u n e i n e E n t s c h e i d u n g t r e f f e n . E s b e s t a n d e n

f ü r s i e z w e i M ö g l i c h k e i t e n : S i e k o n n t e n s i c h a u f i n t e r n e We t t k ä m p f e
u n d s o l c h e m i t O s t b l o c k s t a a t e n b e s c h r ä n k e n o d e r m i t d e r B R D e i n e

" G e s a m t d e u t s c h e M a n n s c h a f t " b i l d e n , d e r e n Z u s a m m e n s e t z u n g i n
A u s s c h e i d u n g s k ä m p f e n e r m i t t e l t w ü r d e . S i e e n t s c h i e d e n s i c h f ü r d i e
" G e s a m t d e u t s c h e M a n n s c h a f t " ,

l n d e r B R D e r z e u g t e d i e s e r B e s c h l u s s n e u e H o f f n u n g e n , d e n n
s a h a u c h h i e r e i n e M ö g l i c h k e i t d e r W i e d e r v e r e i n i g u n g . , A b e r d a r a n

hatten die Funktionäre in keiner Weise gedacht; für sie war die
"Gesamtdeutsche Mannschaft" nur eine Übergangslösung. Das zeigten
ihre Bemühungen im Internationalen Olympischen Komitee (IOC),
die dahingingen, dass die DDR eine eigene selbstständige Mannschaft
mit eigener Flagge und Hymne aufstellen durfte, ganz deutlich,
mer wieder stellten sie im IOC Anträge, die dieses bezweckten,
erst wurden diese grundsätzlich abgelehnt, aber mit den Jahren mehr¬
ten sich die Stimmen, die nicht länger eine "Gesamtdeutsche Mann¬
schaft" am Start sehen wollten. Massgebend waren neben politischen
auch sportliche Gründe, denn man glaubte, zwei- getrennte deutsche
Mannschaften würden weniger Erfolge erringen. Man hatte jedoch
nicht berücksichtigt, dass sich bei zwei deutschen Mannschaften auch
die Medaillenanwärter verdoppelten, sodass, wie sich in der Vergan¬
genheit zeigte, der Medaillenanteil der beiden deutschen Mannschaften
höher ausfiel als der der "Gesamtdeutschen Mannschaft
fasste 1965 das IOC unter Druck der Ostblockstaaten ein Mehrheitsbe¬
schluss, durch den die DDR eine eigene Mannschaft aufstellen durfte.
Den beiden Mannschaften wurde jedoch aufgegeben bei den Olympischen-
spielen in Grenoble und Mexiko unter einer Fahne und Hymne
Man nimmt an, dass dieser Beschluss bereits für München 1972 geän¬
dert wird. Bei den Europameisterschaften der Leichtathleten in Buda¬
pest hatte Jede Mannschaft ihre eigene Fahne und Hymne (Deutschland¬
lied und Becherhymne). Der Grund dafür lag darin, dass die Europa¬
meisterschaften in einem Ostblockstaat ausgetragen wurden,
westlichen Land wäre der obige Beschluss durchgeführt worden.
Die Entsendung einer eigenen Mannschaft war für die Funktionäre der
DDR ein bedeutender Erfolg, denn nun konnten die Bemühungen
Leistungssport, die schon 16 Jahre vor dieser Entscheidung begonnen
hatten, in grossem Umfang Früchte bringen. Die unterschied! ichen
Methoden der Leistungsförderung in der DDR und BRD
t e r s u c h t w e r d e n .

m a n

I m —

Z u ¬

w a r . T r o t z d e m

z u s t a r t e n .

l n e i n e m

u m d e n
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D e r S p o r t i n d e r D D R l e b t n a c h a n d e r e n G e s e t z m ä s s i g k e i t e n
als der in der BRD. Seine Basis ist die marxistische Ideologie.
Der Leiter der Abteilung Kultur und Bildung der Volkspolizei -
Sportvereinigung Dynamo, Major Axel Tönsmann erklärte 1964
v o r e i n e r K a d e r k o n f e r e n z i n O s t b e r l i n : " T r a i n e r k ö n n e n i h r e
Tätigkeit nur als Kommunisten Im Auftrag der Partei ausüben.
Sie sind im besten Sinne des Wortes Ingenieure der Seele. Der

oft beim Einsatz von Leistungssportlern geführte Streit, ob das
Klassenbewusstsein oder die physische Leistungsfähigkeit höher
zu bewerten Ist, muss als unmarxistisch abgelehnt werden. Sol¬
che Diskussionen sind endgültig zu begraben. Denn wenn der Lei¬
stungssportler nicht weiss und nicht begreift, wofür und warum
er seine Kräfte und die besten Jahre seines Lebens einsetzt,
dann nützen ihm auch die hervorragensten körperlichen Voraus¬
s e t z u n g e n n i c h t s . "

Noch deutl icher drückt sich der DDR -Staatsratsvorsi tzende
Walter Ulbr icht aus: "DDR -Sport ler auf Siegerpodesten von
Welt- und Europameisterschaften, dass ist die beste Antwort
die Bonner Alleinvertreter und Revanchisten. "

Während also In der DDR Parteiideologie als Antriebsmittei für
sportliche Erfolge benutzt wird, lässt sich in der BRD kein ein¬
heitliches Antriebsmittel erkennen. Der Dichter Rudolf Hagel--
Stange sagt: "Der vollkommene Athlet ist Sportler aus Leiden¬
schaft. Er hat nicht Im Sinn Politik zu machen. Sein Trieb ist die
Freude am gesunden, leistungsfähigen Leibe. Alle Impulse seines
Handels trägt er letztlich in sich. Rang und Chance des'Sports im
Rahmen einer modernen Gesellschaft wurzeln in der Freiheit und
f a l l e n m i t i h r . "

a n

Der Zehnkampftrainer des DLV Friedei Schirmer hat für seine
Athleten noch andere Triebkräfte. "Wir haben bei uns keine Welt¬
anschauung als Triebkräfte für sportliche Leistungen in der Grup¬
pe der Zehnkämpfer. Es haben sich andere Triebkräfte entwickelt.
Eine Gemeinschaft wurde gebildet. Wir streben danach, für jeden
unter den gegebenen Voraussetzungen beste Leistungen zu erreichen.
Die Athleten machen dabei gut mit, sie wollen Leistungsfähigkeit,
sie wollen die Grenze ihres Eigenen für sie Möglichen erreichen,
vielleicht sogar überschreiten. Wir verbinden das mit nützlichen

Erwägungen beruflicher und familiärer Art. Wenn sie wollen. Ist
eine kleine Gruppe von Elitekräften gebildet. Zugang dazu ist
möglich, wenn sie gleichermassen sich bemühen, wenn sie gleicher.-
massen erleben, wie es für sie im Training schwerer wird, Schritt
zu halten, und wenn der eine oder andere Athlet dann feststellt,
hier ist die Grenze für mich. Ich muss sie überschreiten. Das sind
echte Triebkräfte, die für Aussenstehende nur schwer erkennbar
sind. Ideologie wirkt darauf nur sehr gering, manchmal oder über¬
w i e g e n d g a r n i c h t e i n . "

n u r



Neben der staatlichen Ideologie werden in der DDR die persön¬
lichen Antriebsmomente der Sportler geschickt ausgenutzt. Her¬
ausragende sportliche Erfolge ziehen Ehrungen, beruflichen Auf¬
stieg und materielle Vergünstigungen nach sich.
Frank Wiegandt, dreifacher Silbermedaillengewinner der Schwl -
Wettkämpfe in Tokio, Europameister und Weltrekordler war mit 23
Jahren SED Mitglied, Parteitagsdellglerter und bereits Kapitän¬
leutnant der Volksmarine. Er sagte nach seiner Berufung In den
Parteitag: «Es Ist für eine grosse Ehre, dass Ich zum Parteitag
deligiert wurde. Ich fasse es vielleicht auch als kleines Kompli¬
ment auf, dem Sport gegenüber und in dem Fall auch dem Deutschen
Schwimmsport-Verband gegenüber und daran erkenne ich oder kann

v o n

i m m -

man erkennen, welche Rolle und welche Üterstützung dem Sport
unserem Staat, von unserer Partei gewährleistet wird, und ich
freue mich darauf, und ich will auch versuchen in Zukunft durch güte
Leistung mich dieser Ehre und diesem Vertrauen würdig zu erweisen.«

Walter Volle, Trainer des Berliner Goldvierers sagt: «Wer
Elite gehört, wird zum Idol. Er findet Aufnahme In die Gesellschaft,
die Ihm normalerweise gar nicht zugänglich Ist, er wird von der Ar-
bei befreit, er erhält Zuwendungen, die ihn materieller Sorgen
h e b e n . «

Dieses gesellschaftliches Ansehen erreicht ein Leistungssportler in
der BRD nicht. Da der Sport weniger eine Staats- als eine private
Angelegenheit ist, finden sportliche Erfolge nicht einen solchen
Wiederhall im öffentlichen Leben wie in der DDR. Auch ist das Trei¬
ben von Leistungssport in der BRD eher hinderlich als förderlich.
Leistungssport erfordert umfangreiche Trainingszeiten, die neben
dem Beruf durchgeführt werden müssen. Da der Sportler während
dieser Zeit keine vollwertige Arbeitskraft ist, erwachsen ihm hier¬
durch berufliche Nachteile. Oft Ist es vom Wohlwollen des Arbeit¬
gebers abhängig, ob er sein Training durchführen kann.
Der DDR-Staatsratsvorsitzende drückte es in einer Rede anlässlich
der Ehrung der Medaillengewinner des Jahres 1966 folgendermassen
aus: »In vielen Ländern Europas und der Welt wird heute die Frage
gestellt, welche Ursachen die Erfolge des DDR-Sports haben. Für
uns ist die Antwort nicht schwierig. Die jüngsten Erfolge des DDR-
Sports sind keine plötzlich auftretenden Wunder, sie sind das Resul¬
tat der allseitigen Entwicklung der Körperkultur und des Sports in
unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung. «
In der DDR wird durch frühzeitige Talentförderung die Basis für
s p ä t e r e E r f o l g e g e l e g t .

Die Sportförderung beginnt mit den 16 Kinder- und Jugendschulen,
die Grund- und Oberschule in sich vereinigen. Sie bestehen seit ’
1953 und erfüllen zwei Spezialaufgaben: Förderung junger Leistungs¬
sportler mit einer hohen Allgemeinbildung, einer vielseitigen kör¬
perlichen Ausbildung und Schaffung von Führungskadern. Es werden
nur Schüler aufgenommen, die im Turnen mindestens die Note zwei
haben und deren Durchschnitt in den wissenschaftlichen Fächern 25
nicht unterschreiten. Schüler von Kinder- und Jugendsportschul
sind in Internaten untergebracht. Die dort bestandene Reifeprüfung
ist der beste Start für eine Kariere in der Sportorganisation, im

z u r
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i n d e r N a t i o n a l e n Vo l k s a r m e e o d e r d e r Vo l k s p o l i z e i .S t a a t s a p a r a t ,

D i e b e s t e n A b s o l v e n t e n s i n d e r s t e A n w ä r t e r a u f S t u d i e n p l ä t z e a n
der Deutsc.ien Hochschule für Körperkultur in Leipzig. An dieser

Hochschule, die als die beste Sportuniversität der Welt gilt, wei
den die Sportstudenten nach ihrer Begabung in den Spezialdiszi¬
plinen weiter ausgebildet. Es endet in den qualifizierten Kadern
der jeweiligen Spezialdisziplinen. Jeder Studet besitzt einen in¬
dividuellen Leistungspass. Wer das gemeinsam von Sporlmedizi-
nern, Wissenschaftlern und Trainern, Wissenschaft und Forschung
auf dem Gebiet der Leibesübungen sind vom hohem Niveau, errech-
nete Soll nicht erreicht, verliert die vielseitigen Privilegien. Die
Wettkämpfe werden nach Ihrer sportlichen und politischen Bedeutung
vom Staat ausgesucht. Gründliche Vorbereitungslehrgänge sorgen
dafür, dass die Athleten zur Zeit des Wettkampfes in Hochform sind.
Ein Erfolg dieser Grundlage zeigte sich auch in Utrecht bei den
XI. Europameisterschaften des Schwimmnachwuchses. Die Mittel¬
deutsche Schwimmjugend versetzte die internationale Fachwelt
durch den Gewinn von vier Gold—, 6Silber— und fünf Bronzemedaillen
u n d d e m z w e i t e n P l a t z i n d e r G e s a m t w e r t u n g h i n t e r d e r U d S S R i n

Staunen. Dagegen hatte der DSV den Gewinn einer Silbermedaille
a u f z u w e i s e n .

I n d e r B R D w i r d w e d e r d e r N a c h w u c h s g e z i e l t h e r a n g e z o g e n u n d g e ¬

fördert, noch werden die Spitzensportler in Leistungszentren zu¬
sammen gefasst. Das kommt nicht zuletzt durch die Einstellung gegen
den Leistungssport in der Schule, auf den Universitäten und in der
G e s e l l s c h a f t . D i e Ve r e i n e g e b e n d i e A k t i v e n n u r u n g e r n f ü r d i e N a ¬
tionalmannschaft frei, und die Vereinstrainer schulen oftmals nach
ganz anderen Gesichtspunkten als der Bundestrainer auf den viel zu
s e l t e n e n m e i s t n u r e i n p a a r Ta g e d a u e r n d e n L e h r g ä n g e n .

Auch berücksichtigen nur selten die Anleitungen des Bundestrainers,
d i e e r d e n A k t i v e n m i t g i b t . Z u d e m w e r d e n o f t d i e K r ä f t e d e r S p o r t ¬
ler in unwichtigen sportlichen Wettkämpfen, die zwar für den Verein
v o n B e d e u t u n g s i n d , v e r b r a u c h t .
W e n n d i e S p o r t l e r p e r s ö n l i c h e n E i n fl u s s d a r a u f h a b e n a n w e l c h e n
Wettkämpfen sie teilnehmen können, so wählen sie nach ihrem eigenen
N u t z e n .

Verschiedene Spitzenathleten, Tümmler, Kemper, John und Westermann,
zogen einen Start bei den Studentenweltmeisterschaften 1966 in Tokio
m i t d e r s i c h a n s c h l i e s s e n d e n a t t r a k t i v e n O s t a s i e n r e i s e e i n e r i n t e n s i v e n

Vorbereitung auf das Europacupfinale der Leichtathleten vor. So war
denn nicht verwunderlich, dass die BRD (80 Punkte) hinter der

UdSSR (81 Punkte) und der DDR (80 Punkte) nur den dritten Platz be¬
legte. DSV-Präsident Willi Daume äusserte sich dazu: "Die Jungens
wollten Japan sehen, jetzt sind sie nach Kiew gekommen und sind doch
auch noch ganz gut mit gekommen. "
Soll der Leistungsunterschied zwischen der DDR und der BRD nicht
noch grösser werden, so müssen schnellstens Änderungen vollzogen
w e r d e n .

Der Kunstturner Will i Jaschek der als einziger Westdeutscher in einer
Gesamtdeutschen Bestenliste den achten Platz einnimmt, sagte: "Für
eine internationale Spitzenklasse ist es notwendig, dass der Nachwuchs
von frühester Jugend an an den Leistungssport herangeführt werden
müsste. Die Talentsuche müsste in der Schule beginnen, sie müsste

e s
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Bequemer geht’s nicht
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Keine schlechte \
I d e e : s e l b s t

ü b e r d e n A t l a n t i k

zu fahren, um drüben

Ihr Geld in guten Wertpapieren anzulegen.
Sie können das aber viel bequemer haben. Als Anteil¬
inhaber am ATLANTICFONDS -Wertpapierfonds
nordamerikanischer und deutscher Spitzenwerte -wächst
Ihr Geld durch die Substanz und Ertragskraft

erfolgreicher Unternehmen in den bedeutendsten
Wirtschaftszentren der westlichen Welt -den Vereinigten
Staaten, Kanada und Deutschland.

Unabhängig von der Anzahl
I h r e r e r w o r b e n e n A n t e i l e
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übergeleitet werden zu einem Sportverein. Von diesem Sportverein
müsste das Talent weiterhin herausgezogen werden in ein Trainings¬

und dort müsste bei einem qualifizierten Trainer der Hoch—Z e n t r u m

leistungssport weiter geführt werden. "
DSV-Präsident Willi Daume schrenkte ein; "Das ist bei uns nicht so
leicht wie drüben. Eine freiheitliche Gesellschaftsordnung hat einen
gewissen Rhythmus der Langsamkeit. Ich bekenne ganz offen, mein
Bemühen um die Olympischenspiele von München war nicht zuletzt
von da bestimmt, ich weiss, welchen Antrieb so etwas für den Lei¬
stungssport im eigenen Land gibt. Man spürt das auch schon. "
Will man nun Vorbedingungen für gleiche Leistungsvoraussetzungen
in der BRD schaffen, so muss nicht das Systhem der DDR kopiert
werden. Auch für die demokratische Gesellschaft in Deutschland dürf¬
te es eine Lösung geben. Zunächst einmal müsste der Sport in der
Gesellschaft attraktiver und in der Schule über die zwei Pflichtsport¬
stunden hinaus gefördert werden. Dann sollten jährlich Sichtungs¬
wettkämpfe stattfinden. Ausserdem müsste man zentralgelegende
Sportschulen einrichten, die sowohl die sportliche als auch die wissen¬
schaftliche Weiterbildung zum Ziel haben. Auf diese Schulen würden
die aus den Sichtungskämpfen hervorgegangenen Besten geschickt.
Nach einem erfolgreichen Schulabschluss muss dem Talent die Ent¬
scheidung selbst überlassen werden, ob es eine Sportkariere beginnen
oder einen Beruf ergreifen will. Bei Entscheidung für die Sport¬
kariere muss es selbstverständlich finanziell und auch im Hinblick
auf sein späteres Leben unterstützt und gefördert werden, d. h.

ihm eine Position In der Wirtschaft, einer staatl ichen Einrichtung

e s

I
m u s s

oder ein Stipendium an einer Universität gegeben werden. So könnte
sich das Talent dann ausschliesslich dem Leistungssport widmen und
brauchte sich keine Gedanken um seine Zukunft machen .oder sogar des¬
wegen seine Sportkariere aufgeben.
Sicherlich ist das Sportsysthem in der DDR nicht das Beste, wenn man
nur an den Verzicht auf eigene Entscheidungsfreiheit und dem Zwang,
unter dem die Eltern ihre Kinder auf Jugendsportschulen schicken

müssen, denn die Kinder und Jugendlichen sind nur willenlose Werk¬
zeuge des Staatsapparats, denkt. Aber es ist das erfolgreichere. Und
d e r E r f o l g z ä h l t .
Eine Änderung des bundesrepublikanischen Sportsysthem würde am Ende
ähnlich aussehen wie das der DDR. Es ist zwischen zentraler wirkungs¬
voller Leitung und Entscheidungsfreiheit des Einzelnen ein optimaler
K o m p r o m i s s z u fi n d e n .

H P S
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„Ich mache midi immun gegen die Reize der Oberseitunda/

E i n M a n n , e i n e F r a u , e i n H u n d , e i n e K a t z e , e i n B a u m
e i n e L i a n e .

"Warum brauchst du mich?" fragt der Mann die Frau,
der Hund die Katze, der Baum die Liane. "Weil du
mich ernährst", sagte die Frau. "Weil du dich anlcnur-
ren läßt", sagte die Katze. "Weil du mich stützt", sag¬
te die Liane. "Ich aber brauch dich nicht", antwortete
der Mann, der Hund und der Baum. "Aber ich liebe

und achte dich", meinten Frau, Katze und Liane. "Du
lenkst mich ab", sagte der Mann zur Frau. "Du erregst
mich", sagte der Hund zur Katze, "Du juckst mich",
sagte der Baum zur Liane. Und die Pole der Abneigung
wurden stärker und größer. Keiner denkt daran, keiner
kann daran denken, wenn Mann, Frau, Hund und Katze
beisammen sind. Baum und Liane denken im allgemei¬
nen überhaupt nicht. Sie stört mich überlegte der Mann.
Sie dringt in meine Hütte ein überlegte sich der Hund
und der Baum dachte, gleich nimmt sie mir die Luft.
"Hilfe, sie küßt mich", schrie der Mann.
"Au ah", heulte der Hund, "sie kratz mich. "
Und der Baum stöhnte,’^i l fe, sie läßt mich ersticken
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pR r t r ä t
^ H E R R

B E N N O K E R S T I N G

Jeder Schüler unserer Anstalt wird wissen, daß unser Kunsterzieher,
H e r r B e n n o K e r s t i n g , e i g e n t l i c h M a l e r i s t . N i c h t j e d e r a b e r w i r d
s e n , d a ß H e r r K e r s t i n g a u c h z u d e n S u r r e a l i s t e n z u z ä h l e n i s t .

Leider ist es nur einigen Wenigen unserer Schule bisher vergönnt ge¬
wesen, se ine Werke zu bes icht igen. Es würde auch s icher l i ch
Jeder davon begeistert sein; denn nicht jeder hat den Sinn und das Wis¬
sen dafür. Beides muß vorhanden sein. Das wird jedem klar werden,
der meine allgemeinen Ausführungen zum Thema ●'Surrealismus" gele¬
s e n h a t .

Besitzt der Betrachter aber ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen
so wird er von Benno Kerstings Werk zumindest aufgerüttelt,
n i ch t soga r bege i s te r t we rden .
E in K r i t i ke r s ch r i eb e i nma l , de r Ma le r Benno Ke rs t i ng se i e i n
"Magischer Realist". Diese Bezeichnung halte ich für treffend. Seine
B i l d e r w i r k e n t r a u m h a f t , v i s i o n ä r a b e r d e n n o c h r e a l i s t i s c h . H e r r

Kersting ist ein "Destruktiver Maler".Er schildert und zeigt in seinem
W e r k d a s I n f e r n o h i e r a u f E r d e n . A b e r t r o t z d e m b l e i b t i m m e r n o c h

e i n l e i c h t e r H o f f n u n g s s c h i m m e r e r h a l l e n .

Wir Schüler sehen in Herrn Kersting immer nur unseren Kunsterzieher
und ich weiß, daß es ihm selbst schwer fällt, seine Persönlichkeit täg¬
l i ch umzus le l l en . E r b rauch t j eden Tag e in ige S tunden , um w ieder de r
K ü n s t l e r K e r s t i n g z u w e r d e n .

w i s -

n i c h t

w e n n

Wi r Schü ler können aus mehreren Gründen dankbar se in , gerade, ihn
als Kunsterzieher zu haben. Herr Kersting kommt aus der Praxis,
b e s s e r g e s a g t e r s t e h t i n d e r P r a x i s . D i e s e Ta t s a c h e f ö r d e r t s i c h e r ¬
l i c h d e n E r f o l g s e i n e s U n t e r r i c h t s .

W i c h t i g e r s c h e i n t m i r j e d o c h z u s e i n , d a ß H e r r K e r s t i n g s i m m e r -
w ä r e n d e s S t r e b e n n a c h d e m V e r s t e h e n d e r W e l l u n d d e s M e n s c h e n

a u c h u n s S c h ü l e r n z u G u t e k o m m t .

Denn ihm geht es neben der re inen Wissenvermi t t lung, auch um den
" M e n s c h e n " S c h ü l e r .
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E r b e m ü h t s i c h i m m e r w i e d e r h i n t e r d i e O b e r fl ä c h e d e s S c h ü l e r s z u

gelangen, und ihm bei seinen Problemen zu helfen. Das ist es auch,
w a s s e i n e n U n t e r r i c h t b e s o n d e r s i n d e r O b e r s t u f e s o i n t e r e s s a n t m a c h t .

Wir Schüler wissen, daß wir dankbar sein dürfen, einen so kompetenten
Kunsterzieher zu haben, der aber auch gleichzeit ig in seiner Indivi¬
d u a l i t ä t e i n e w e s e n t l i c h e B e r e i c h e r u n g u n s e r e s U n t e r r i c h t s d a r s t e l l t .

Herr Kersting wurde am 27. 11. 1929 in Münster/Westf. geboren.
Z w i s c h e n 1 9 4 1 u n d 1 9 4 8 b e s u c h t e e r d a s R a t h s - G y m n a s i u m i n M ü n s t e r .
1 9 4 8 u n d 1 9 4 9 a b s o l v i e r t e e r z w e i S e m e s t e r a n d e r M e i s t e r s c h u l e -

M ü n s t e r .

E r w u r d e d o r t v o n P r o f . P i e p e r u n d P r o f . G u n t e r m a n n u n t e r r i c h t e t .
Vo n 1 9 5 0 b i s 1 9 5 3 w a r H e r r K e r s t i n g a l s G r a p h i k e r i n e i n e m t e c h n .
B ü r o t ä t i g ,

ln den Jahren 1953 bis 1962 war er als selbständiger Maler und
G r a p h i k e r t ä t i g .

Von 1959 bis 1962 hatte er eine Nebenbeschäftigung als Kunsterzieher
a m S c h i l l e r g y m n a s i u m i n M ü n s t e r m i t 1 2 W o c h e n s t u n d e n .

V o n 1 9 6 2 - 1 9 6 5 w a r e r K u n s t e r z i e h e r a m A l t s p r a c h t - G y m n a s i u m i n
M i n d e n .

U n d s e i t 1 9 6 5 i s t e r n u n a n u n s e r e r S c h u l e a l s K u n s t e r z i e h e r t ä t i g .

Herr Kerst ing studierte alte Meister in Amsterdam, Brüssel, München,
K ö l n u n d S a l z b u r g .
E r w a r d e r I m i t i a t o r d e r " N e u e n G r u p p e M ü n s t e r 6 0 " .

Sie wurde am 4. Nov. 1960 gegründet.
Herr Kersting stellte allein siebenmal in Münster und Umgebung aus.
Weitere Ausstel lungen fanden statt ab 1957; im Landesmuseum -
Münster, im Kunstamt Ber l in , Malkasten -Düsseldor f , in der "Al ten
Synagoge -Essen, in München -Oranger ie , in Dor tmund -Kunstamt,
i n I s e r l o h n - H a u s d e r H e i m a t , u n d i n d e r Ts c h e c h o s l o w a k e i - Te p l i n -
C S S R .

Seine Bilder befinden sich in Galerien, Privatsammlungen und öffent¬
l i c h e n G e b ä u d e n .

U l r i c h H a n n e m a n n O l b

S U R R E A L I S M U S

Will man das Wesen des Surrealismus verstehen, so muß man sich die
vorhergehenden Kunstrichtungen vergegenwertigen und zwar den Im¬
p r e s s i o n i s m u s , d e n E x p r e s s i o n i s m u s u n d d e n D a d a i
D e m i m p r e s s i o n i s t i s c h e n K ü n s t l e r g i n g e s i n e r s t e r L i n i e u m d e n E i n ¬

druck, den die Natur auf ihn machte. Die Veränderungen, die seine
Motive durch Licht und Schalten erfuhren, waren für ihn das Ent¬
scheidende. Der Schein des Augenblicks, die Obe-'fläche der Natur
h e r a u s z u a r b e i t e n w a r d a s W i c h t i g s t e f ü r d e n I m p r e s s i o n i s t e n .
Eine Gegenbewegung bildeten die Künstler des Expressionismus.
Sie wollten nicht mehr vom Eindruck des Motivs aus gehen, sondern
s i e m e i n t e n , m a n m ü s s e d a s W e s e n d e s G e g e n s t a n d e s i m K u n s t w e r k

u m

s m u s .

verdeutlichen, man müsse hinter die Oberfläche Vordringen,
z u m K e r n v o r z u s t o ß e n .
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Auf diese Kunstrichtung folgte die Abstraktion. Der Dadaismus
der nun folgte, bemühte sich die Werte Verstand, Vernunft und
I n t e l l e k t , d i e b i s h e r a u s s c h l a g g e b e n d f ü r d i e K u n s t
z u m e r z e n .

w a r e n , a u s -

Der Surrealismus lehnte nun ebenso wie der Expressionismus das
Verbleiben an der Oberfläche ab; auch wollte er ebenso wie der
Dadaismus seine Kunst mittels des Verstandes schaffen.
Der wichtigste Theoretiker dieser Kunstrichtung ist der franzö¬
s i s c h e S c h r i f t s t e l l e r A n d r ä B r e t o n .
B r e t o n , d e r a u c h M e d i z i n e r war, war von den tiefenpsychologischen
Forschungen Sigmund Freuds fasziniert. Und ohne die Erkenntnisse
Freuds ist der Surrealismus wohl auch kaum denkbar.
D e r S u r r e a l i s m u s v e r s u c h t e

nun, ausgehend von der Psychoanalyse
die eigentliche Wirklichkeit des Menschen im Unbewußten künstlerisch
darzustellen. Diese Kunstrichtung macht Rauschzustände
und hypnotische Erlebnisse war Grundlage der künstlerischen Ein¬
g e b u n g .

T r a u m -

Der Surrealismus ermöglicht es uns, in die unverständlichen und
wirklichen Zwischenreiche der Seele zu blicken. Wir schauen hi
n i c h t W i r k l i c h e s ,

u n -

e r

nicht Reales. Wir können diese Bilder niemals ge¬
danklich erfassen oder begreifen. Wir können sie höchstens erfühl
s i e a u f u n s e i n w i r k e n l a s s e n .

e n ,

Wird unser Unlerbewustsein von ihnen
berührt, so verstehen wir das Bild auch allerdings wiederum nur
g e f ü h l s m ä ß i g !

r e m

Wir müssen allerdings wissen, daß die Figuren auf diesen Kunstwerken
nur als Symbole verstanden werden dürfen; sie haben, ebensoweni
d a s U n b e w u ß t e s e l b s t , k e i n e n r e a l e n H i n t e r g r u n d .
D e r S u r r e a l i s m u s i s t g a r n i c h t s o n e u .

g w i e

wie es schinen mag. Schon die
Der Surrealismus ist gar nicht so neu,

die Maler Hyronimus Bosch und Pieter Brengrel,
sten zu nennen, malten bereits Bilder,
S u r r e a l i s m u s k a u m u n t e r s c h e i d e n .

wie es scheinen mag. Schon

u m n u r d i e W i c h t i g -
die sich von denen moderner

Heute sind wohl die wichtigsten Surrealisten in der Malerei: der
Deutsche Max Ernst, der Spanier Salvador Dali, der Russe More
Chagal l und der I tal iener Giorgio de Chir ico.
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” A . : E s k o m m t n ä h e r !
B . ; J a

A - : E s h a t f ü n f A u s w ü c h s e !

B. 

A . i A u f d e m O b e r s t e n s i t z e n l a n g e , d ü n n e R a s e r n ! . . . .
B . : J a , d i e u n t e r e n z w e i b e n u t z t e s z u r F o r t b e w e g u n g ! . . .

A. :An den Anderen sind kleine, dünne Fortsätze
B. :Ob es wohl intelligent ist?

jA. :Unmöglich! Du weißt doch, daß nur unsere Welt und unsere
I Lebensform Intelligenz hervorbringen kann!

B . : E s s t ö ß t L a u t e a u s ! . . . .

A. :Es ist häßlich!

L' B. :Es kommt näher! Laß uns gehens c h w a n d e n z w e i a m o r p h e G e b i l d e ,
z u r ü c k b l i e b e s . . . . d e r M e n s c h !

I
! E s b e w e g t s i c h l a n g s a m

r'

S c h w e i g e n d v e r -I

i

O l l cW e s t e r m a n n

Ich werde nie einen Mann heiraten, der schnarcht! '» sagt
l o n i k a g a n z e n t r ü s t e t . — " U n d w i e w i l l s t d u d a s v o r h e r
eraosbekommen ?" f ragt d ie Mut ter.

Dfe Silbe un", erläutert der Lehrer, "bedeutet meist
'etwas Unangenehmes wie: Unrecht, Unsinn, Unfug, Unheil....

"Kurt, weißt du noch ein Beispiel?" -"Ja, Unterricht!"

Kleine Anzeige im Minderer Tageblatt:
H e r r , d e r m i c h a m l e t z t e n S o n n t a g a b e n d a u f d e r

küßte und mir dann einen Heiratsantrag
machte, möge sich umgehend melden. Bin sonst gezwungen

jr»en jetzigen Verlobten

" D e r

z u h e i r a t e n .m e

Ein Mann, eine Frau,V e i n H u n d , e i n e K a t z e , e i n B a u m , e i n e L i a n e .

nvVarum brauchst du mich?" fragt der Mann die Frau, der Hund die
K a t z e , d e r B a u m d i e L i a n e . '

jiWeil du dich anknurren läßt",
s a g t e d i e L i a n e .

" W e i l d u m i c h e r n ä h r s t " , s a g t e d i e F r a u .
,sagte d ie Katze. "Wei l du mich s tütz t " ,

"Ich aber brauch dich nicht", antwortete der Mann,
der Hund und der Baum. "Aber ich liebe und achte dich", meinten Frai
Katze und Liane, "Du lenkst mich ab", sagte der Mann zur Frau,
e r r e g s t m i c h " ,

" D u

s a g t e d e r H a n d ' z u r K a t z e , " D u j u c k s t m i c h " , s a g t e
der Baum zur Liane. Un die Pole der Abneigung wurden stärker und
größer. Keiner denkt daran, keiner kann daran denken, wenn Mann,
Frau, Hund und Katze beisammen sind. Baum und Liane denken im
allgemeinen überhaupt nicht. Sie stört mich überlegte der Mann.
Sie dringt in meine Hütte ein überlegte sich der Hund und der Baum
dachte, gleich nimmt sie mir die Luft. "Hilfe, sie küßt mich",
der Mann. "Au ah", heulte der Hund, "sie kratzt mich. "
U n d d e r B a u m s t ö h n t e , " H i l f e s i e l ä ß t m i c h e r s t i c k e n "

r i e f



I

i / V a r u m k ä m p f e n l n V i e t n a m M e n s c h e n g e g e n M e n s c h e n ?

W a r u m k ä m p f e n i n B i a f r a M e n s c h e n g e g e n M e n s c h e n ?

Warum kämpfen In

S i n d w i r M e n s c h e n n o c h n i c h t d e r B a r b a r e i e n t w a c h s e n ? S i n d

M e n s c h e n n o c h n i c h t r e i f . M e n s c h e n z u s e i n ? D e r M e n s c h u n t e r ¬

sche ide t s i ch vom Tie r du rch se inen Ve rs tand , doch benu tz t
Ihn auch? Weiß er überhaupt , was es he ißt , Mensch zu se in? Wi l
e r ü b e r h a u p t e i n M e n s c h s e i n ? W a s i s t ü b e r h a u p t e i n M e n s c h ?

e r

(Dar f man es tö ten?)£ i n M e n s c h i s t e i n L e b e w e s e n

£ i n M e n s c h - b e s i t z t Ve r s t a n d ( W i r k l i c h ? )
E i n M e n s c h i s t t o l e r a n t g e g e n ü b e r a n d e r e n M e n s c h e n

Ein Mensch kennt ke inen Neid , ke ine Mißgunst , ke inen
E g o i s m u s , k e i n e E n g s t i r n i g k e i t , k e i n e n M o r d !

■» e r M e n s c h i s t e b e n e i n M e n s c h !

- 3 8 -
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g i M O S S E F Ä E S E

I
N o c h 2 M i n u t e n ! W i e l a n g s a m d i e Z e i t v e r g e h t

Na, endlich, es läutet zur Pause. Alle blicken erleichtert auf. Die Bücher
w e r d e n e i n g e p a c k t . D i e R a n z e n k l a p p e r n . K e i n e r a c h t e t m e h r a u f d i e
l e t z t e n W o r t e d e s L e h r e r s . A l l e w a r t e n n u r a u f d a s e r s e h n t e " A u f w i e d e i —

s e h e n " . N u n i s t e s s o w e i t ! D i e S t ü h l e w e r d e n h i n u n d h e r g e r ü c k t . A l l e s
e i l t z u m A u s g a n g . A h ! E n d l i c h a n d e r f r i s c h e n L u f t . D i e S c h ü l e r s t r ö m e n
a u s d e n S c h u l g e b ä u d e n h e r a u s . E i n m a l k r ä f t i g i n d e n A p f e l o d e r i n s B r o t

g e b i s s e n . " M ü h , d a s t u t g u t ! " " M e n s c h , d a s w a r ' n e s c h w e r e A r b e i t w a ? "
Junge , Junge , da habe i ch abe r nochma l G lück gehab t .

S o e r s c h a l l t m a n c h e r A u s r u f . A b e r m a n h ö r t a u c h : " D a s h a t S p a ß g e m a c h t .
O d e r " Wa r ' n e t o l l e S t u n d e . H a b e n k e i n e H a u s a u f g a b e n a u f g e k r i e g t . " B a l d
w i r d e s l e i s e r u n d d i e E r r e g u n g e b b t a b .
D a , e s l ä u t e t j a s c h o n w i e d e r ! W i e s c h n e l l d i e Z e i t v e r g e h t ! D i e s m a l g e h e n
a l l e s e h r l a n g s a m . S t ö h n e n u n d L a c h e n g e h e n i n d e n R u f e n d e r S c h ü l e r

u n t e r. I c h g l a u b e , j e d e r v o n u n s h o f f t , d a ß d e r L e h r e r s i c h e t w a s v e r s p ä t e t .
A c h ! S c h a d e ! D a b e t r i t t e r a u c h s c h o n d e n K l a s s e n r a u m . N o c h 4 5 M i ¬

n u t e n ? " A c h d u m e i n e G ü t e ! "

N o c h 3 M i n u t e n !

t i I I

I I

A n g e l i k a H a ß
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