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Abrustung '

eingelost

EinVersprechen
wird

28. Apri l  1989. In Goldberg (Bezirk

Schwerin) werden planmdl3ig Soldaten
der Nationalen Volksarmee der DDR
nach ihrem \Wehrdienst im Panzerregi-
mentB verabschiedet (rechts). Bereits in
Zivi lklcidung, sind sie zum letztenmal
angetreten. Die an diesem Tag entlassen
werden, sind die ersten, deren Dienst-
stcl lungen nicht neu bcsetzt werden.
Ihre Panzer vom Typ T 55 A stehen zu

diescr Stunde bereits transportfert ig auf

dem nahegelegcnen Bahnhof Glave (un-

ten). Ziel des Ztges: ein Lager in

Ostr i tz bei Gorl i tz, im Stidosten de s

Lendes.  Dor t  wcrdcn d ic  Panzer  vorb . -

reitet f i i r  cinen ki inft igen Einsatz in der

Wirtschaft,  beispielsweise als leistungs-

s ta rkc  Zugmasch iner t  o . l c r  euch Schnec-

riiumgerzite; ein Tcil wird verschrottet.
Bekanntl ich wird dic Nationale

Volksarmce auf BcschlufJ des Verteidi-
gungsratcs der DDR bis 1990 unabhdn-
gig von Abri istungsvcrhandlungen um

10 000 Mann, 600 Panzer und 50 Flug-
zeuge verr ingert.  Aul}er sechs Panzer-

regimente rn wird ein Jagdfliegerge-
schwader aufgelost. Dart iber hinaus

senkt die DDR ihre Ausgaben f i i r  die

Vcrteidigung um zehn Ptozent.
'Wie 

in Goldberg kehren an dicsem
Tage Soldaten auch aus fiinf weiteren
Panzerregimentern in Beeli tz, Gotha,

Sondershausen, Gro8enhain und Stal l-

berg ins zivi le Leben zurt ick. Die Auf-

losung der genannten Truppentci le wird

im Oktober 1989 beendet sein.
Korrespondenten von Presse uncl

Fernsehen aus 21 Ldndern haben sich

in  Go ld  berg  e ingetunden,  um s ich  zu

informieren, wie die Deutsche Demo-

kratische Republik ihre im Januar dic-

ses Jahres von Erich Honecker verkiin-

deten einseitigen Abriistungsschritte in

die Tat umsetzt. Die Journal isten er-

fuhren u. a. auch, da13 dic Kasernen der
aufzulosenden Panzcrregimenter kinft ig
als Stammobiekte filLr jene Wehrpflichti-
gen dienen, die nach einer kurzen mil i-
tdrischen Ausbildung 15 Nlonate ihres
insgesamt ar.rderthalbidhrigcrr aktiven

\Tehrdienstes in Betr ieben der Volks-
wirtschaft tdt ig sein werden.

22. Juni: In- und auslzindische Journa-
listen riberzeugen sich in Ostritz von der
Verschrottun g der Panzer. Seit Mittc
Mai bis zu dicscm Tag warcn bereits elf
f  i j r  dic Hochof cnschm elze zerlcgt.

Auch der von dcr UdSSR bcschlossenc
Abzug sowjetischer P anzewerbande vom

2

Terri torium der DDR ist in vol lem
Gange. Mitte Mai verl ie8en, von det
Bevolkcrung l .rerzi ich verabschiedet, Sol-
da ten  dcr  32 .Panzerd l i s ion  mi t  Aus-
r i istungen ihren bisherigen Standort in

Ji i terbog (Bezirk Potsdam) in Richtung
Heimat. Bis August 1989 wird die
25. Panzerdivision aus Vogelsang fol-
gcn. Danach betr i lTt das bis Ende 1990
noch die 7. und l2.Panzerdivision so-
wie weiterc Truppentei le der Gruppe
der Sowjctischcn Streitkrdfte in Deutsch-
land (GSSD). Deren Bestand wird sich
dann um iiber 4 000 Panzer verringert
haben. Die Riickverlegung und anschlie-
f iende Auflosung der Panzereinheiten
gehort zu dem Komplex einseitiger Ab-
ri istungsschrit te, die Michai l  Gorba-
tschow im Dczember vergangenen Jahres
vor cler 43. UNO-Vollversammluns be-
kar-rntgcgcben I'rattc.

Fotos: ADN-ZB, Jorg Bergmann
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G edan ke n zuTn W elt t't' ie dens t a g 1 9 89
oon Prol. Dr. Dr. b. c. Gilntber Dref ahl, Prrisident
des Friedensrates der DDR

NIE\)TIEDER!
Der zweite Weltkricg, desscn Ausbruch sich am 1. September 1989 zum
50. Male jdhrt,  war der grauenvollste al lcr Kriege dcr Menschheitsgeschichte.
Die faschist ische Kriegs- und Katastrophenpoli t ik raf i te t iber 50 Mil l ioner-r
Menschen a1ler Kontinente dahin. Sie f ielen im Feuer an den Fronten wie auch
in ihren Heimatdorfern und Stddten oder wurden das Opfer der blut igen Urr-
terdriickungsmaschinerie des Faschismus. Es ist ein unermelJliches Ghick ftir
die Menschheit,  dafJ die Sowjetunion und ihre Verbr. indeten aus dieser schwe-
ren mil i t : i r ischen Pri. i fung als Sieger hervorgingen und dem Hit ler-Regime das
Genick brachen. !7as wdre sonst aus der 1i l /e1t geworden?

Auch dem deutschen Volk bot sich 1945 die Chance zu einer grundlegenden
Wende in seiner Geschichtc. In der DDR wurde der Faschismus ausgerot-
tet,  Generationen wurden im Geiste des Anti faschismus, der Volkerfreund-
schaft und des Friedens erzogen. Gerade weil  wir das Vermdchtnis der anti-
faschist ischen Kdmpfer und der Opfer des Faschismus er{t i l l ten und es auch
heute bewahren, dulden wir in der DDR keine Erscheinungen von Rassismus,
Antisemit ismus und Feindschaft gegen Auslender, von Chauvinismus und
kriegsverherri ichenden Ideoiogien, gerade deshalb sind wir besorgt i iber das
Erstarken extremist ischer, national ist ischer Gruppierungen mit neonazist ischen
Programmen und Aktivitdten in der BRD und \Westberlin, iiber deren Finng
in Stadtverordnetenversammlungcn und Parlamente, bis ins,,Europa"-Parla-
ment. Diesen Anfingen gi l t  es zu wehren.

In der DDR sind die grundlegenden Menschenrechte verwirkl icht und
geradent zu einem Gewohnheitsrecht in a1len Lebenssphdren geworden. Frei-
heit der Personlichkeitsentwicklung, soziale Ge rechtigkeit und Sicherheit,
Rechtsstaatlicl.rkeit, Vollbeschdf tigung, Preisstabilitdt f iir Grundnahrungsmit-
tel,  Tari fe und Mieten, hohe Bildung f i i r  al le, umfassende Gesundheitsft ir-
sorge f i i r  jeden Bt. irger, Fi irsorge f i i r  die Kinder, die Jugend und f i i r  al te
X{enschen - damit gewdhrleistet unsere Gesellschaft menschliche lfiirde und
soziale Geborgenheit.  Einzig und al lein der weiteren Ausbildung dieser Er-
rungenschaften dienen alle Verdnderungen politischer, okonomischer, sozialet
und kultureller Art, die wir durchfi.ihren. Und fiir diese weit in die Zukunft
gerichteten Pldne und Zielebenotigen wir Frieden.

Die Vernunft gebietet: Nach dem sowjetisch-amerikanischen Vertrag iiber
die Liquidierung der Raketen mittlerer und kiirzerer Reichweite miissen wei-
terreichende Schritte folgen, um die militdrischen Potentiale auf nuklearem.
chemischem und konventionellem Gebiet radikal zD .veffingern und schlie8lich
zu beseit igen. Die Voiker wollen keine neuen Todesmaschinen. Sie wollen
Abri istung ohne Pause, sie wollen eine Poli t ik der Verstdndigung und des
Friedens. Nur in Frieden konnen solche globalen Probleme wie Hunger, oko-
nomische Riickstdndigkeit,  Gefbhrdung der Umwelt,  Krankheit und Unwis-
senheit dauerhaft i iberwunden werden.

Der Realismus gebietet: Die Friedenskrdfte miissen in Rechnung stel len,
cial3 die I(riegsgefahr noch nicht beseitigt ist. Noch setzen NATO-Kreise auf
die Konzeption der nuklearen Abschreckung und auf die zwar verschobene,
aber noch nicht aufgehobene Modernisierung ihrer atomaren \Waffen. Das sind
gefdhrl iche Elemente einer noch nicht aufgegebenen Poii t ik der Stirke, die im
Widerspruch zu den Erfordernissen unserer Zeit steht. Denn nicht Konfronta-
t ion, sondern Kooperation ist die existentiel le Forderung der Menschheit.

Jeder kann sehen, da8 die Staaten des 
'Warschauer 

Vertrages diesen Forde-
rlrngen entsprechen und die Worte ihres konstruktiven Friedens- und Abrii-
stungsprogramms, das auf die Beseit igung der Kernwafien bis zur Jahrtau-
sendwende und die konventionel ie Abri istung bis zur Angrif isunfdhigkeit bei-
der Seiten orientiert,  durch ebenso konstruktive Taten erhdrten. Mehr noch:
Sie erbringen sgdndig neue, einseit ige Vorleistungen f i i r  die Fortsetzung des
Abriistungsprozesses. Zu, all dem leistet die DDR ihren aktiven Beitrag.

Al le, denen die Sache des Friedens und des Menschheitsfortschri t tes am Her-
zenl iegt und die daft ir  eintreten, f inden in unserem Lande einen zuverldssigen
Mitstreiter. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen und nie-
mals wieder sol l  er Kriegsschauplatz werden. Im Zentrum Europas wie iber-
al l  auf unserer Erde mu8 ein f ir  al lemal Frieden herrschen.
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MECKLENBUIIG - ein Landstr icl ' r  im
Wanclcl.  I i inc I lcgion der Extrcmc dcr-
cinsc - i ibcr Jahrhr-rndertc gcpri igt von
unribcrwindbar: geltenclcn Gcgcns:i tzcn
zwischcn arm uncl rcich. Die Bauern hier
warcn i : ingcr leibeigcn als andersu,o in
I)eutschlrrncl ; Junker uncl Groligrur.rd-
besitzcr kncchtcten ihrc l lntcrtanen bis
r.vcit  ins 20. Jahrhundert hinein. Und
rruch dic gcist igc Riickst indigkcit  gait
:r ls sf-r ichwr-rrt l ich. Spr)ttct utkten:
Wtirde die Wclt eincs Tages unterge-
hcn, konrre mau getrost nach Mccklcn-
burg cntwcichcn, dcnn dort ginge sie
g i l r r n f i e r r  h u n d c r t  J a h r c  s p d r c r  u ! r f c r .  .  .

Die Bewohner im Norc' le n unsercr
Republik gchcn heutc mit cincm Lri-
che ln i iber solche Gescl 'r ichten hinwcg.
Das ist vcrgangen, cin f  i i r  al lemal.
Ri ickstdndigkcit  uncl Vorurtei le sind
:rusgcr: iumt, soziale Ge ge nsdtze i iber-

Die Hitlerfa.rclti.rten hatten noch kurx
ztor Kriegsettde die Stadt in Brand ge-
setTt: Mit dem ,Tau.sendjrihrigen Reicb"
.rollte auch N eubrandenlturg untergehen.

Das Haus der Kulttu" und Bildung tnit Aussicbtsplattiorm, Gaststritten,'I'heatersuai,
Au.rstel.lung.;rliumen und Bibliotbek ist das k.ulturelle Zentrum tler Bezirksstadt.

* ,

wundcn. I)as Mccklcnburg unscrer Tagc
hdlt Schrit t  mit den Anforderungen dcr
Zcit"

Jn vier ,Jahrzehnten vol lzog sich hicr
eine bemcrkelrswerte Entwicklung. Dut-
zendc Betr iebc wuchsen buchstibl ich a.uf
cler gri inen Wiesc empor. Arbeiter aus
dcm Siidcn dcr DDR sicdcltcn sich in
den fr infzigcr, sechziger Jahren im Nor=
den irn, brachien das 

'Wisselr 
und dic re-

volut ion:iren Erfahrungen ihrer Klasse
in manchen st i l len $7inkcl.  Sp6ter folg-
ten ihnen Kiinst ler und l(ultutschai-
fende. Neue l7ohnviertel pr: igen heutc
cJas Anti i tz der Rcgion. Die Baucrn der
landwirtschaft l ichcn Genosscnschaften
und volkscigenen (;i.itcr crnten rcichc
Frrichte. Und im Somrne r scheint das
L e n c l  n r i t  G e t r c i c l c f c l d e r n  b i s  z u m  H , , -
r izont wie vergoldct .  .  .

Be i  unscrc r . [ l .e ise  er fuhrcn  w i r  In -
teress:rntes i iber dic st i i rmischen Auf-
baujahrc dcr Bezirksstadt Ncubranden-
burg, lcrntcn cinen Bauingenicur ken-
nen und trafcn cin Ehepaar. d:rs grolSc
Verdienste um den kr"r l turcl ler-r Aufbruch
clcr Rcgion er\varb"

ffiw&

w&
* # 1
&ffi.,

: : i,{g

' . :
. " , ' ,
,,. 4
\ a l

,,\ t. :t
't :r.
t:i-i:1

*:1

i



q

Hocb tiber d.en oier T oren

\Veit reicht dcr Blick iibers lUccklenbur-
ger Land. Und die Stadt mit den vicr
Toren l iegt wic ein Buch zu unsercn
Fii8en aufgeschlagen. Darin lescn, heillt
verstehen, was aus dem 740 Jahre alten
Ort - noch vor f i infzig Jahrcn ein un-
scheinbares Landsti idtchen - gcworden
ist.

, ,Kultur6nger" nennen die Einheimi-
schen das sechzehngeschossige Gebdude
im ,Zentrum Neubrandenburgs, auf dcm
wir stehen. Er ist markantes Symbol fiir
al l  iene Verdnderungen, die sich in 40

Jahren gerade in Mecklenburg vollzogen
haben.

Hier im ,,Haus der Bi ldung und Kul-
tur" herrscht reges Treiben. Junge wie
:iltere Volkskiinstler iiben sich im Zeich-
nen und Modell ieren, im Singen oder
Tanzen. Nebenan die Bibl iothek - und
ein gro8er Saal f i r  Konzertc der Neu-
brandenburger Phi lharmonie, Theater-
abende, Gastspiele ausl6ndischer Sol i-
sten. Gegeniiber die Puppenbiihne, dic
ldngst im ganzen Land einen guten Ruf
genieflt. Nicht weit entfernt das Gale-
riegebiiude der st:idtischen Kunstsamm-
lung. Und im weitrdumigen Kulturpark
am Tollensesee - noch vor 20 Jahren
sumpfiges Odland - l i idt die Stadthal le
ihre Gdste zu kiinstlerischen und sport-
l i chen GroBverans ta l tungen e in .

Kurz nach dem verheerenden zweiten
l7eltkr ieg schienen Bildung und Kultur
in Neubrandenburg kaum des Ansie-

delns wert, lag die Stadt doch in Triim-
mern und weitab traditionellcr Kunst-
zentren wie Berlin, Dresden, Leipzig
oder'Weimar.

Schriftsteller. Maler. Musiker des Be-
zirkes werden heute fiir herausragendc
Leistungen mit dem,,Fri tz-Reuter-Preis"
geehrt. Ja, auch an ihn ist zu denken,
spricht man vom Wandel der Region:
Meck lenburgs  n iederdeutscher , ,Nat io -
na ld ich ter "  Fr i rz  Reuter  (1810-1874)

lebte und wirkte knapp sieben Jahre in

Neubrandenburg. Hier schrieb er nebeu
humorvollen Geschichten, Schwdnken
und Romanen .auch die bittere sozialkri-
tische Verse rz:ihlung ,,Kein Hiisung"
(hochdeutsch: Kein Zuhause), die ihm

die Liebe der kleinen Leute, zugleich
aber den HaB der Herrschenden cin-
trug, Brot ftir alle, ein warmes men-
schenwiirdiges Heim, Bildung fiir iedes
Kind und ein Leben ohne Sorgen vor
dem nechsten Tag - solchen Anspriichen
der armen Bauern und Tagelohner
Mecklenburgs galt scin literarisches Strc-
b e n .  .  .

Wir schauen vom Turmhaus in die
Runde: Neue 

'Sfohnviertel 
im Siiden,

Osten und Norden, al le i iberragend der

,,Datzeberg" mit seinen f reundlichen
Hduserzei len. Dort dri iben das modcrne
Bezirkskrankenhaus, vor zehn Jahren
iibergeben. Auf der anderen Seite ein
Industriegebiet - mit Reifenwerk, GroB-
wdscherei und Maschinenfabrik" mit

6

Plattenwerk und Wohrrungsbaukombi-
nat.

Ncubrandenburg ist eine iungc Staclt .
31 Jahrc das I)urchschnitts:r l tc 'r  sciner
Biirgcr; beinahe jcclcr: clr i t tc troch uicht
sechzehn. Und die Zahl der Geburten
(21 auf 1 000 Einwohner) zeigt an: 

'Wir

haben es hicr mit einem besondcrs kin*
der f rcund l ichcn Gcmeinwcscr t  zu  tun .
Eine Famil ie, i ibcrlegen wir,  gri indcc
gewil3 nur, we r voll Zuversicht dcrn
neuen Tag cntgegensieht. Heute leben
in dcr Stadt viermal mehr Mcnschen als
nach dem Kriege.

Ein Blick zurrick

.,Als ich die Stadt zum ersten Male sah,
lag sie in Asche", erinnert sich die Neu-
brandcnburger Schrif tstel ler in Margarete
Neumann. , ,Der Mauerring stand ver-
lorcn da, es regte sich kaum Leben.
Menschen ,kamen aus Kellerkichcrn. EnL-
triimmerung, Bergung von Zicgeln. Rest-
loser Ausverkauf eincr Stadt. Doch dic
fauchenden kleinen Loks, dic dre ZiegeI-
berge fortzogen, in Loren und auf Schie-
nen ehemaliger Zuckerriibenbahnen, pu-
steten Optimismus in die feuchtkalte
Novemberluft :  

'Vf ir  
fangen an, wir fan-

gen an !"
Neun von zehn Gebduden im A l t -

stadtr ing lagen in Trr immern. Die Hit-
lerfaschisten hatten noch am 28. Apri l
t945 in fanatischer Eile die Stadt zur
verbrannten Erde gemacht, wollten sie
unter keincn Umstdnder-r der Sowietar-
mee hei l  i iberlassen. \ fas Faschismus
bedeutet, auch hier zeigtc es sich unmi{j-
verstdndlich. Manchcr Bewohner zwei-
f  e l te lange: , ,Man wird wohl hundert

Jahre brauchen, um al lein die Tri immer
fortzuraumen." Doch 'es gehdrt zu den
charakterist ischen Zi igen der,,Gr, i inder-
jahrc" unseres anti faschist isch-demokra-
t ischen Staates, dalJ Kommunisten, So-
zialdcmokraten, anti faschist isch gesinnte

Arbeiter, Lehrer, Geist l iche, \)( issen-
schaft ler und Krinst ler dem Volk dcn

Mut zum Neubeginn in die Herzen zu
pfl,anzen vermochten. Vertraucn in dic
cigene Kraft.  Oft genug mu{3te ein Kan-

ten Brot geni igen, damit es weitergehen
k o n n t e .  . .

In dcn erstcn Jahren halfen i iberal l
sowjetische Soldaten und Off izierc beim
Aufbau dcs neuen Lebens. Gemeinsame
Zicle vereinten nun unsere Volker: Nie
wieder Krieg! Jedem Arbcit  und Brot.
Sol idari tdt statt  Chaos und Mil}gunst.
Ein menschenwiirdiges Dasein ftir alle
im Land - Grundanliegen des 1'949 ge'
gri indeten Arbeiter-und-Bauern-Staates.

Bauen - eine gliickbringende Arbeit

Vom Turmhaus sicher auf die Erde zu-
riickgekehrt, lenken wir unsere Schritte
zur Behmenstral le. Ein ansehnlichcs
'Wohnviertel 

mitten im Zentrum. Hier
treffen wir einen Mann, der seit 17 Jah'
ren Hduser baut in Neubrandenburg:
A n  d  r e a s  P  i  s  c h ,  3 7 ,  B a u f a c h a r b e i -
ter, spater Ingenieur f i i r  Hochbau. Heute

ciner clcr drei TaktstrafSenlcitcr dcs
Vohnungsbaukombinate s in cle r Bc-
zir l<sstr lcl t .  , ,Es macl-rt  immer rvieder froh
r.rncl gli.icklich, \\'cnn u,ir von dcn ltlen-
schcn Anerkennung erfahrcn, sich Fami-
l ien i iber ihre ncue Wohnur.rg freuen",
sagt ef.

Als Andreas Pisch 1952 in Waren eu
dcr Miir i tz das Licht der \7elt  erbl ickte,
begann i iberal l  in dcr DDR geradc der
konzentr ierte Wicderaufbau. Die Stddte
waren weitgchend enttrr immert. In Bcr-
l i r .r ,  Rostock, Drcsden, Ncubrandenburg
und anderswo setzten Maurerkolonnen
die erstcn Meilensteine f i i r  den sozialen
\iTohnungsbau im Land. Mit Ziegeln n:-

n: ichst, Stein auf Stein. Mit viel Ehrgeiz
und noch wenig gcsichertem materiel len
Hin ter land.

Doch dic Jafue 1952153 waren noch
clurch eine andere Entwicklung geprdgt.
Die DDR begann mit dem planmd8igen
Aufbau des Sozial ismus, beschlossen auf
dcr  I I .  Per te ikon fc rcnz  der  SED.  S tad t
und Land - Hand in Hand, war einc

Losung iencr Jahre. In den Drirfern wa-

ren die ersten landwirtschaftlichen Ge-

nossenschaften entstanden. Doch es ging

zu langsam, zu schleppend voran. Riick-

schldge bl ieben nicht aus, Fehlentschei-
dungen, auch Sabotageakte hiuften sich.

Die Partei der Arbeiterklasse beschloI3

im Apri l  1953, Industr iearbeiter aus ent-

wickelten Rcgionen in solche Dorfer zu

entsenden, dic dringcnder Hil fe bedurf-
ten. Bis Ende des Jahres 1955 folgten
'"vcit iiber 30 000 dem Ruf ihrer Partei.

Vicle kamen nur aus ,,Einsicht in die
Notwendigkeit".  Sie vcrbesserten mit

diesem Schrit t  keineswegs ihre sozialc

Lage.
Die Arbeiter siedelten aus den Indu-

s t r i czent ren  um Ha l le ,  Chcmni tz  (heute

Karl-Marx-Stadt) oder Berl in in land-

w i r tschaf t l i chc  Gcb ie tc  i iber ,  vor  a l l cm

nach Mecklenburg. Sie wurden Mitgl ie-

der von Genossenschaften, i ibernahmen

Biirgermeisterdmter, halfen beim Aufbau

von Maschinen-Traktoren-Stationen, f alJ-

ten auch in der Stadt Neubrandenburg
FulJ, die durch die Verwaltungsreform
von 1952 gerade erst zur Bezirksstadt
geworden war.

Als Andreas Pisch 1973 dann selber

ins Berufsleben trat - nach Baufachar-
be i te r -Absch lu8  mi r  Ab i tu r  und Armee-

zcit *, ging es mit dem Bauen im Land
in  we i t  g r r iBeren D imcns ionen voran '

Zwei Jahre zuvor war das wohl an-

sprucl-rvol lste Wohnungsbauprogramm ln

Das Treptotr:er Tor - eines der oier
Stadttore. Zoei Beispiele ftir unter'

schiedlicbes Bauen mit dem T yp W BS70 :
Oben rechts ein 

'Wohngebiet 
aus den'

siebqiger lahren, darunter die 1985 fer-
tigge.stellten Hiittser in der Behmen'
strafle. Links unten: an einem der ilber
800 Seen Mecklenburgs; recbts: In alter
Schonbeit u;iederbergestellt - Wiekbtiu-
ser (Teile der ebemaligen Befestigungs'
anlage).
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dcr clcuischcrr Gcschichtc bcsehlosscn
worden. l fohnulgc.r zu bauen. slnrrcl
nunmchr  im Zent rum der  Soz ia lpo l i t i i<
unsefes Staaics. Da.s N4cnschcntecht rruf
Vuhnen -  lnar .  g in r ,  n r i t  a i le r  Kra f t  an
se ine  Vcrw i rk l i chung.  D ic  ]J ru lcu te
Neubr : rnc lenburgs  c r l ' r ie l ten , -1cn  Aut -
t rag ,  das , , i rcuc  Baucn"  g ic ichzc i t ig  n r i t :
cinctt ncuen Typcnpr:o jckr zrL bcgirr-
ncn  . -  m i t  dc r  

-w-ohr rungsbauser ic  
70 ,  d ic

untcr dcf l  Ki ir :zei \XrLlS-71) noch hcutc
in mudif izierter l iorm Arrwenclur-rg l in-
cl et.

Andretrs crinnert sich an jenc bcueg-
ten Jaht:e :  , ,Llnsct Bauu,eseo u, 'urdc in-
dus t r in l i s ie r t .  Okonomisch baucn"  h ic lJ
das  Gcbot  dcr  S tundc" "  r \ l l e  A i rs i rc r r -
gungclr konzcntl iet: tel sich d:rrr lu[,  gul-c
Wohnungcn fr. i r  jedcn Bi irger: im l ,ancl
zu schatfen. r\{atrchcr mag sich iretttc
f rugen. u ie das ohnc- drastischc Miet-
prciscrhi ihungen crreicht rr, 'erclen kunntr:.
I) ie Gcr.virrnc dcr volkseigencr Bctr icbe
sirrcl  cs, die r.rns i l ie , \4it tcl  in cl ic Hr:rncl
gcbcn,  so  Lrmiangrc iche soz ia lc  Lc is tu l -
gcn  zu  l ina .nz ie re t r .

. , ' I trhtstralJcn" crtwici<.cltcu sich : Kol-
lckt ivc untcrsclr icdl ichcr .B:tugcrvcr:kc,
d ie  e in  Haus oc lc r  c ine  St ra l i cnze i le  r ' , rn
c lc r  Raugrubc  b is  zur  Sch lusse l i ibc rgabe
bet reuer .  A11 d ics  ruhm 1912 i r  Ncu-
br: i lndcnburg, im chcmals so r ihci<si i indi-
gen Norden lJcuischlarcis, zLtm erstcn
i\ ' lale praktische Gcstalt  rn. Ein Brpc-
r imcnt, f i i rrv:rhr:.  Erfr-, lgc siel l tcn sich
anfangs nur zajgcrnci cin. Ralcl sctztc sich
VBS-70 jedoch im ganzcu L : rndc-  durch .

Ba ld  nach dcm Stuc l ium entdcck te  Ar r -
clrcas Piscl i .  r .vicviclc Abcntcucr clcr
Baubcruf i i i r  ihn bcrcithielt .  , ,Wir rvr 'r-
ren wohl al 25 Sti .rndortcn t i i t ig", erz[hlt
er. . , Ich hab' i les mal :rusgercchnct: AI-
lcirr unscrc Takistral lc [<orl t tc scit  ]  c)72

gut 11 00i l  Wohnr-rngcti .  Kinclcrgi ir tcrr
ur-rd - l<r: ippcn. drrzr.r vicle Gcschafte uricl
Gastst: i trcn r ibergeLrerr." Lirngcrc Zcrt
r.vir l<tc- Andreas .r ls I l i rr-r lci tcr,  bis cr im

Wissensw,ert€J il.ber den
Be z,irk N e ubrand enb urg

0 Dic Gcgend Llrn Neubrandenburg ist
Teil des ehcmaiigcn L.ande s Nlccklen-
b u r g .  d a s  1 9 5 2  i r r  d i e  d r e  i  D D R - R c z i r k c
Rostock, Schwcrin und Ncr-rbrar-rdcnburg
aufgegliedctt worden ist.  Viclc Bau*

denkmale in Stadt und Lancl cr inncru
an dic {eudtr lc Vcrgangenhcit,  als hier
in cl icsem Lanclstr ich bcsonders ultver-
sohnlichc soziale Gegensdrzc herrschten.

l l  Mit nur 57 Einv"ohnern auf r lcn

Quadratki lometer hat cler Bezirk die
nicdrigstc tsevolkerungsdichrc im Land.
620000 Mcnschcn sind hier zu Htrusc;
nahczu ( j  I  l l  L - r r r t  teL  : l  l l ( ' r  L 'e  ru  I  s t i l t l ge i l
arheitet in dcr Landw'irtschaft.  Dic Be-
z i rkss tad t  Ncubrandenburg  (87  000 Be-

I

J:rnu:ir  l t l82 i l i r :  Scir lLisscl l frr  i l rrs {"hcf -

zimnrcr in die f lanci gcdri ickr bckem.
Nich t  mr l  d r -c i1$ ig  

' !ahr :e  
a l t :  Nun Lc i -

tc r  c jner  g iL i l zcn  T : i l< ts t ra l je  r r i i t  i20  Ko l -
l cgen,  vc r i r r r ru ,u r t l i ch  fu r , r i le  C ic r .verkc .

F' il r ein ^; t:ls li rt c r e: s 5 t a itl; il ti

Llrrgc- Zcir galt  clas NL,rnt icrcrt von PI; lr-
ten dcr \X' 'BS-70 i t ls zu mottot{r1i,  zu wc-
n ig  var i : rbc1 . ' f l r -Lscndc  [ i iun i l ie t r  k ; l tnen
zu,ar :  schnc i l  zu  c incnr  I l c i rn .  doch d ic :
l l iuserzei lcn von C)rt zr.r ()rt  gl ichcrr

cin:rnclcr al lzuschr. Gluncl genug f i i r  r ,1ie

BaLrlcutc, sich rnchr Gcclatrkcrt zLI nla-
chcn.  V ie l  baucr t ,  c )konomisch und i r t . rcz -
r lcm anschnlich alrs wil t  trnd ist g:rr

nicht lcicht zu crrcichcti .  Seit J]cginn der
achtzigcr '  - lairrc abcl gchcn L)I)I t-Brru-
icutc weit veri :-rrrtenrcichcr mit Fcrt ig-
te i l cn  um.  I )as  ha t  A t rc l reas  P isch  sc lbsr
c r [ rh rcn :  , . \X /cnn ich  ; rn  d ic  l ] chr ren-
s t re i i c  h ie r  in r  Ze t i t ru t r  Ncubr : rndc t -
irurgs . lcul<c - cla ist ul ls rvirkl ich
Intcre ssante s ge lu rrgcr :  l : [ i iuscr rnit

schri igcm Zicgclclach, . icrt  Altbautctt  atr-

i l c -pa{ i r .  l J lumcr r tens tc r .  l , ldcn  unc l  Gas i -
str i t tcrn iru Erd,gcscholi  Loggicn,
\X./ irr tcrgirrtcn. r l t trakt ive I l i ruscingArtge,
Erker uncl . lJr,r lkonc brirtgcrr heutc in dic
Zcrtrcr i  viclcr ' .rnscrcr Suicltc rncl ir  Ab-
r.vcchslung hincin.

, . t . . lncl wc cigentl ich rvohnt t ler l 'akt-
str i l l ienlc j tcr:",  f  r :rge n wir: .  . .Aul de m
Drrtzebcrg, in cincr 4-l laurn-\, ' t ihtrutrg",
komrnt cl ic Antr,vo'rr.  , ,Drrs ist cin Ncu-
beugcb ie t  n r i t  v ie l  Gr , i , in  zu ' i schc t t  i l cn
l l i : iuserzei lcn. \X/ir  habcr sclbe r di,r ' r  gc-
b:rut. lch bin zri f  r icclcn. Von clcr ' t
2 r i00 X' lr l l l< Famil ieneirrkomrlclt  inr Nl[r i-
ni l t  mcinc I. ' r : lu ist Leirrct in, cl ic Toch-
tc r  72 .  dcr  Sr rhn  6  J r ih r :c  i r l t  -  zeh lcn  w i r
g r lnzc  115 N ' l r r rk  N l ic tc  i i i r  L r r l sc r
t  l c r l T )

Kiinstl c r i,o s(n gL. t1 i'i o r rl.e tt

Soz ia lc r " \V :urc ' l c l  in  lV lcc l< lcnburg  -  c j :
i s t ' r r r , r f s  e l rgs tc  vc r :bLrnc lcn  rn i t  dcnr  ku1-

\ \  ( 'hne  r )  wLr r ' . l t  i r r  d r l r  l c rz fu  n  J . lh rzc l r r r -
tcn zu cinem nnsehnlichcn Industr ic-
s t f t  l l d r  r r t  i l u  ) S L  b j )  U t .

I  V , , n  , l e  r r  f  l u c h t b e r e r r  I  c l r l e  r r r  z u  i -
s r l r e  r r  M  i i l i r z  u r r d  O d c r h r H  k o r t t t e  t t  h e  u t c
d u r c h s c h n i r r l i c h  + 4 , 5  D r z i t o r t t t e t t  C e -
t r c i d e  j c  H e  k r r r r  g c e  n l f c t  u  c r d c r t  ;
Mccklenburg gilt nicht zu Unrcchl ais

,.Kornkammer" dct I)DR. Seit 1960 :rr-

bcitcn :r l le Bauern in G cnossenschirf tcn
oder volkseigcnen G iitcrn zus2rlnmetl.

C  V ' i c t r t i g s r t r  W i r t s c h n f t s z w c i q  i s t  t { i e

.[ ,cbensmittcl industr ie mit einem Antei l
von 5[i Prozcnt :rn dcr Bruttoproduk-
rion. .Abe r : lus dem Bczirk kommen
: ruch  Raust , r t l c .  C icBcre ic rzcugn i r .c .
Tcxti l ien und .Phnrmazeutik,r,  Mobel
u r r d  1 ' t ' p p i c i r e .  R e i l e r r  I i i r  K r r r l r J , r h r -
zcugc. r\ul:rgen fiit: elctr Schiflb:ru . " .

I  S t ' i t  A n t a n g  d e r  s i c b z i g c r  J r h r c ,  , r l ,

iu tc i l cn  Aufhruch c l ieser  T lcg ion .  En, : ie
t ier scchziscr Jahre machtcn sich t\ t l t ' r lcr,
Gra l l ker .  Arch i tck tc r r  und ruch  Schr i f t -
s tc l l c r  ru f  . I cn  Wcg in  c len  Nordcn.  N; r -
r i i r l i ch  lock te  d ic :  Sch i inhe i t  c lc r  Natur ,
c l i c  S t i l l c .  Sccr r  und J luchenw: i l c lc r
l i r r l r r r r r t .  D , ' c l '  i r i r t , r r r  k , t m , ' i r t  ; t u q g r ' \ p r ( ) -
chcncr  l iunger :  c le r  h ic r  u 'ohneudcn
N{cnschcn nac i r  Ku l tu r .  Ncuc  Ret r i cbc ,
rcuc  Wol r l v ic r tc l .  c in  Lcbcn mi t  An-
sprucir.  .Da.q kulturel le Urricld jedoch

fcir l tc nocir rt" 'ci tgchend. Su cntstandcn
beispielswcisc fnst glcichzcit ig cin l , i te-
f ir tLrrzcnfrunl und cin Zentrum f i i r  l l i l -
dcrrclc Kunst in Neubrtrndcnburg, bcidc
v e r l < r r r i p f t  m i t  c i c m  N a m e n  C r e p , o n  -

mi t  dcn  Rhc lcu tcn  Ruth  unc l  Tom,  d ic
I9l l  rrus Bct-Lin nacl 'r  Nlccklcnburg i iber-
sie cle lter'r " " .

I fcr Schr"i f tstcl lcr:  Torn (,rcpc,n (Jahr:-

ueng l938)  -  bckannt 'vor  a l l cm dutch
sci l ic 13i,rgr:rphien r iber clcn Romancier
Flarrs l . 'al laclr uucl i ibcr clen lJi idhauer
Er r rs i  l l e r lac l r  -  s t , t r lmt  i rus ' l ' c re rou ' ,
rvcnigc Ki lrrnrctcr norclwestl ich .Neu-
brar rdcoLrurgs .  Se iner  no tdc lcu tscher
Hcirnnt v' ic dcr scincr l i tcrr 'Lr ischert I icl-
t i c r - r  f i i h l r  e r  s ich  zu t ic fs t  verbundct t .
Schrcibt u citcr L3it .rgraphicn i lbcr Pcr-
sonl: ichl<citcn :rus N' lecklcnburg, clancbett
11irrspiclc irncl Erzi ihlungcn.

Lr Grcifsu,:r1cl uud Rostock stucl icrte
cr  ( l c rmr rn is t i k  r \ng l i s t i k .  p romov ic t : t c
spri tcr: i rr  l lcr l in ,ruf l i tcraturu' issen-
schrrft l ic l ' rcnr Gerbict.  I-crntc'  dort i luch
sc i i re  F- r i iu  kcnncu . -  Ph i ios t iph in  unc l
I{ un stu' i  s scn sch :r ir icr: ir  r .

. ,Dcr Aufbrru eirtes Litcraturzentrurt ls
rc iz tc  m jch  ungcr lc i t t " .  e  r inncr t  s ich  Tom
{) rcpon.  . ,V ic lc  nan ih i r f t c  Autorer r  ha l -
ter sich clemals im []ezirk nicclcrgeLars-
scn." IJ uci cr spricht i ibcr Helnrut Sir-
kor.r 'ski.  clcr ,- iurch Gcschicl ' r tcrr vom
\X/anc]cl in dcr Ddrfcr:n A4ecklcrburgs
bckannt wur:clc. Dirrrn i ibcl Brigit tc Rci-
r lenn  (1933 l9 l3 ) ,  c l i c  s ich  in  Erz i ih lun-
gcn rv ic . .D ic  Gcschrv is tc r "  oc lc r  in  ih rc r r - t

n e t ' h  d e m  V I I I .  P r r r t e i t r r g  r l e r  S E D  . 1 , r ,
urnf *ssencle \X/ohnungshauprcgramm be-
schlossen wur:de. r 'erbesscrtcn sich dic
Wohnvcrhdltnissc f i i r  jcdcn zweiten
Biirgcr: im l lezirk. 120 000 neuc Woh-
r ) u n g ( r r  c r r f  s r i r n ( l c n  s e i t d r m :  m c h r  r l s
20 000 rr l lein in det ]Jczirksstadt. 70 Pro-
z u n L  d e s  d u r c h  N c u b e u .  A l r , . l c r t t i s i e r u r t g
und Rekonstruktiotr gcschallenen Wohn-
r:rums crhieken Fnmilien vofi Arbcitcrfl
u r r d  C c r t n s s e n s c h e l t s l r r r u e r r t .  F i i r  1 9 9 0
rechuen Fachleute mit 385 

'Wohuungctr

: ru l  iL '  h lusL i l (1  B i . i rec r .

I  Die Gletscl.rer der lctzten Eiszcit  hin-
tc l l  i cBcn in  Mcc l i . l c r rburg  gu t  800 St ' c r i  -

eine g*nze Sccnplattc, dic zurn Hldorado
l i i r  L - r l , t r - ,h , ' r .  Ang lc r  und Crmpi r rq -
freundc gew-orclcn ist.  Den mit 116,8 km:
grir{ l tcn Sce unscrcs Landcs, die Mtir i tz,
f i r r t l c t  n t : r r r  i n t  \ \ ' c s t t c i [ . l e s  B e z i r k c s
Ncubr r t r t t le r rbur : . l .
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Rutb und Tom Crepon aor ihrem Sont-
merbduschen. Sie taten und tun aiel t'iir
die kulturelle Entoicklung tlieses Land-
stricbes.

Keramikgeltif3e aus tVerk.rttitten des Be-
Tirkes erfreuen sich grof3er Beliebtheit.

Zusatlfoto : ADN-ZB; Repro: Histori-
s ch e s B ezir ksmus e il 7n N e ub r ancl enb ur g

Hat ruan sich an den Bildern int Fried-
lrinder Tor mtide geschaut, r:eilocken
musikalisclte Kkinge ab und an zullx
Veru,eilen.

Er fo lgsroman, ,Franz iska  L inkcrhand"
leidenschaft i ich und sprachgewalt ig zu-
glcich mit Schwierigkeiten beim Aufbau
des neuen Lebens wie auch der Archi-
tektur ir-r clen neuen Stddten auseinan-
dcrse tz te .  .  .

. .Wir konrrten hier manchem Debii-
tanten dcn ersten Kontakt zu einem Ver-
1ag vermitteln, haben neue Manuskripte
bcsprochen, uns mit dem l i terarischen
Erbe Mccklenburgs, das weitgehend ver-
schrittct war, bcfaiJt, auch eigene Publi-
kationcn herausgebracht", crzdhlt Tom
Crcpon.

Ruth Crepon - sic stammt aus dem
Sriden der DDR - i ibte auf andere'Weise, 

doch mit dhnlicher ril/irksamkeit

wic ihr Mann, Einf lu8 auf die Kultur-
entwicklung Mecklcnburgs aus. 1912
iibcrnalrm sie das ..Zentrtm f i i r  Bi l-
dende Kunst", das damals aufgebaut
wurde. Die ldee f i i r  das Zentrum kam
von Neubrandenburger Ktinst lern selbst.
Es war eine Zeit, da man sich iiberall
i rn Lande intensiver mit der ki inst leri-
schen Gestaltung der Neubaugebiete und
Stadtzentren beschdft igte. Damals gab
cs in Neubrandenburg und Umgcbung
ganze zehn bi ldende Kiinst ler - heute
gchoren dem Bezirksverband r iber 80
an. Ruth Crepon gelang de r Aufbau
eiues lcistungsfdhigen Betr iebes am
Friedldnder Tor - mit Ausstel lur.rgsrdu-
men und Kunstvcrkauf, mit Werkstdtten
fiir I(eramik und Mctall, Druckmciglich-
keiten fiir die Grafikcr.

Ein zweiter Start folgtc frir sie Jahre
spdtcr. Eine Staatl iche Kunstsammlung
* dic crstc stdndige Galerie in Neubran-
denburg - sol l te aus dcr Taufe gehoben
werden. 1982 wurde ein rckonstruiertes
Fachwerkgebdude fiir diesen Zsveck
i ibergeben. Frau Dr. Crepon zog als Di-
rektorin ein.

Nun zeichnet sicl'r fiir die beharrlichc
Streiterin um die Kunst wohl ein dri t ter
Start ab: Die gotische Marienkirche*)
wird zu einem reprdsentativen Kultur-
zentrum ausgebaut. Als gleichberechtigte
Nutzer sol len in dcn sakralen Monu-
mcntalbau einmal die Neubrandenbur-
ger Phi lharmonie und die Kunstsamm-
iungen einziehcn-mit I(onzertsaal, Gale-
r iecafe, Ausstel lungsrdumen im Turm . .  .
Dcr Termin f i i r  die Ubergabe wurde
mel'rrfach verschoben, denn f i i r  das Pro-
jckt sind gewalt ige Aufwendungen not-
wendig. Dennoch kann unser Land heute
solch anspruchsvol le Bauaufgaben auch
in kleineren Stddten in Angrifi nehmcn,
kam es doch ein beachtliches Stiick auf
dcm \ffege voran, al le Mcnschen mit an-
gemesscncm'Wohnraum zu versorgen.

Gute Aussichten! Auch hier - mitten
in Mecklenburg. .  .

*) Dje Stadtkirchc St. I{arien aus dem 13.
Jal.rrhundert war .1945 fast vollig ausgebranr.rt.
So frnclcn die Gkiubigcn in der benachbarten
Johnnniskirch-Gcmeindc Aufnal.rme. Das Bar-r-
wetk ist heute im Besitz dcs Staates.
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Zum f i inften Male traf en sich Ende
Apr i l  Chr is ten  un . l  N ich tchr is tcn  aus
Europa und Ubersce nrm Torgaucr

Friedenssemir.rar. Die CFK hatte ein sol-
ches Treffen erstmals 1985 ausgerichtet,
aus Anla{J dcs 40. Jahrestagcs der histo-
r ischen Begegnung sowjetischer und amc-
rikanischer Soldaten an der Elbe bei
Totgau. Diesmal waren Tci lnehmer aus

acht Ldndern und Berlin (\7es0 gckon-r-

mcn. \ i7ie dic Jahre zuvor vereinte sie

das Bcstreben, die Erinnerung an

die Antihit lcrkoal i t ion wachzuhalten,
jenes einzigart ige Staatenbiindnis zur

Zerschlagung des Faschismus, es als Bei-

sp ic l  und Chance zu  vermi t te ln ,  w ie  dcr

globalen Gefdhrdung des Lebens in un-

serer. Zeit zu begegnen ist. ,,Torgau er-

inncrt und crmutigt uns, trotz al ler Ge-

gensdtze war cs damals moglich, sich

gegen cinen gemcinsamen Fcind zusam-

meuzusch l ic8cn.  E inc  Koa l i t ion  dcr  Vcr -

nunft und dcs Vertrauens braucheu wir

auch heutc, um die gegenwdrt igc l3c-

drohung der Mcnschl 'reit  durch Riistung,
Hungcr und Zerstorung dcr Schopfun.g
abzuwehrcn", wird deshalb auch in der
Erkldrung des Trcl{ens betont.

Ubcr dic jetzt oft ziticfte Formcl vom

,,gcmcinsamen Haus Europa" sei nicht
in Isol icrung nachzudcnken, hatte ir .r  dic-

scm Sinne Pfarrer Christoph Schmauch
(USA), Vorsitzender des nordamerika-
nischen CFK-Regionalausscl.russes, in sei-

nem Bc i t rag  un tc rs t r i chen.  Es  se i  a ls

,,ein Stadtviertel der Vclt" zu sehen.
Das dreitdgigc Seminar, clas in Lcip-

zig-\Wahren und Torgau durchgef iihrt

wurde, stand unter dern Motto ,,50 Jahte
nach Kriegsbeginn: Fricde auf Erden a1s
globalcr Dialog".

Untcr den sowietischor Tci lnchmem
des Seminars bcfand sich auch Erzprie'
ster Vater Pjotr Raina, Gcist l icher der
russisch-orthodoxen Kirche. dcr 1945 ats

Scrgeant  c lc r  Sowje ter tnee drs  Zusam'
ment,:effcn an dcr Elbe miterlcbte. In

scine l i turgische Hancl lung auf dcm so-

wjet ischen Ehrenf r iedhof in Torgau
schlol i  er die Botschaft ein, den Geist
jener damaligen Begegnung an der Elbe
der iungen Generation \veiterzugeben,
damit die schwcren Opfer im zweiten
Weltkrieg nie vergessen werden. Das
Fricdcnsgebet am Grab von Joe Po-
lowski ' ,  r lmerikanischer Tei lnchmer der
Torgauer Begegnung im Apri l  1945, der
aruf scincn \Wunsch hin nach seincm Tode
1983 in Torgau die lctzte Ruhestdtte ge-

fundcn hat, sprach Reverend Phil ip An-

clcrson aus Chicago.

Sentinarteiltzehnrcr und Btirger Torgatts
bei einem Frieclensgottesclienst in der
S cblo fi kirclte cler StarJt

Auf eincn.r Empfang f i i r  die Tei lneh-
rncr de s Seminars verwics der Staats-
sckrctr ir  f  i i r  Kirchenfragen der DDR,
Kurt Lofl lcr,  :ruf dic posit ivcn Vcrdnde-

rungcn, die in den letztcn f i inf Jahren
in den internationalen Beziehungen vor

sich gegangen sind. Er versichcrte, daf|

die DDR wie bisl.rcr in den 40 Jahren
i1'rrcr Gcschicl.rtc a11cs in ihrcn I(rdften

Stel'rcndc aucl.r zukr.inftig tun wcrde, da-
mit dicser W:rndlurrgsprozelJ fortgesetzt

wcrden kirrrn.
Peter Ehrlicb

Begegnung sozojetischer und anterikani-
scber Soldaten iru April 1945 an der
E,lbe bei Torgatt. Getneinsam hatten sie
in rler Antiltitlerkoalition gekdmplt. Ge'
tnein-tam gelobtetz sie bier nun, ihr Le'

ben der Freuntlscltaft 1za;iscben ihren bei-
rlen Nationen zu TJridmen, damit rtie
ze:ieder ein sctlches Grauen, nie utieder
Krieg ilber die Menscbheit korume. Da'

fiir setzte sicb bis ans Ende seines Le'
ben.r aucb Joe Polou:sky ein, Teilnebmer
der historisclten 13egegnung uttd aktirt

tritig in der Friedensbeassglazg der USA'

:i!,i::i.ll:: ll
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Gedenken am Grab oon Joe Polozosky
(Fotos links) und auf dem sozojetiscben
Ehrent'riedho t' in T orgau ( unten).
Foto Mitte links: Unsere Gesprticbspart-
nerin, Stepbanie Lindsey, USA, katholi-
sche Ordensschu;ester

Foto.r: Lothar V/locka (2), ADN-ZB (2)

Gesprcich mit  der Leiter in der
US-omer ikon ischen Te i lnehmer-
gruppe om Torgouer  Seminor ,
S t e p h o n i e  L i  n  d s e y ,  k o t h o l i -
sche Ordensschwester,  Mitorgo-
n iso tor in  be i  GATE (Globo l
Aworeness Through Experien-
ces) :

Mit welchen Vorstel lungen sind Sie
noch Leipzig und Torgou gekommen,
wos woll ten Sie einbringen in diese Be-
gegnung?

lch begleite eine Gruppe von Nord-
omerikqnern. Der Zweck der Reise ist
zu versuchen, einen Tei l  der Angst, die
viele bei uns gegeni. iber den Osteuro-
pc ie rn  empf inden,  obzubouen.  l ch  b in
der  Ans ich t ,  doB uns  d ie  Te i lnohme on
d iesem Seminor  gu te  Ge legenhe i t  b ie -
tet,  sich on dos wcihrend des zweiten
Weltkrieges exist ierende Verhci l tnis, orr
unseren gemeinsomen Kompf  mi t  der
Sowjetunion gegen den Foschismus zu
er i  nnern .

Wqs mqcht solche Treffen heute wich-
t ig?

Mon konn i iber die Geschichte lesen,
ober es ist etwos gonz onderes, selbst
in die FuBstopfen der Geschichte zu tre-
ten. Es ist gerode so, ols wolle jeder
dieser FuBstopfen einen ouffordern,
s ich  s td rker  dem gemeinsomen Kompf
gegen den Fosch ismus und f i l r  den
Fr ieden zu  w idmen.

Wos werden Sie von dieser Begegnung
in Erinnerung beholten?

Es is t  d ie  Mohnung,  den E inso tz  f i . i r
den Frieden zu verstcirken. Die Erinne-
rung on  dos  Tre f fen  w i rd  mi r  mi t  d ie
Kroft geben, die wir,  so denke ich, in
der kommenden Zeit brouchen werden,
Und wenn wir diesen Weg zum Frieden
gemeinsom mi t  Menschen ous  onderen
Lcindern mit unterschiedl ichen pol i t i -
schen Systemen gehen, donn verstehen
wir viel besser, wos es heiBt, ein
freundschoft l iches Verhci l tnis mit ol ler
Welt zu unterholten, wie Bri. ider und
Schwestern zu leben,

von mi r  d ie  Mog l ichke i t  e ines  Er lebn is -  i
ses wie hier in Torgou zu verschoffen. i

Wos meinen Sie, worouf kommt es
gegenwiirt ig im Kompf um einen s:che-
ren Frieden on? Sind die Vorschlt ige
und lnit iot iven der soziol ist ischen Stoo-
ten geeignet, die Loge zu bessern?

lch denke, doB die Angst der grciBte
Feind des Friedens ist.  Dos wichtigsie
An l iegen meiner  person l i chen Arbe i t
bes teh t  desho lb  ouch dor in ,  m i tzuhe l -
fen, Angste obzubouen, Lqndsleuten

lch bin sehr dovon beeindruckt, wos
gegenwcirt ig in den soziol ist ischen Stoo-
ten  zum Themo Fr ieden gesogt  und ge-
ton  w i rd ,  l ch  muB ober  h inzu f i jgen ,  doB
ich  immer  den E indruck  ho t te ,  doB d ie
soziol ist ischen Lcinder ousdri lckl ich f i i r
den Gedonken der  Fre ihe i t  und von
Anfong on  f t i r  den Fr ieden georbe i te t
hoben.  Schon o ls  i ch  dos  ers te  Mol  in
den soziol ist ischen Lcindern wor, hobe
ich  d ie  Er fohrung gemocht ,  doB d ie
Menschen h ie r  in  d iesem Te i l  der  Wel t
ein t iefes Verstcindnis f i i r  den Weltfr ie-
den besitzen.

_ l
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Aufi erordentlich e Ta gun g
der Volkskammer zum'W'eltf 

riedenstag einberuf en

Das Prdsidium der Volkskammer der
DDR hat aus Anla8 der 50. $Tiederkehr
des Beginns des zweiten \Weltkriees die
Volkskammer der Deutschen Demokra-
tischen Republik zu, einer Au8erordent-
lichen Plenartagung fiir den 1. Septem-
ber 1989 nach Berlin einberufen.

GriifJe zum Nation alfeiertas,

Der Vorsitzende des Staatsrates der
DDR, Erich Honecker, iibermittelte den
Reprdsentanten Kanadas anlii8lich des
Nationalfeiertages ihres Landes Glnck-
wrinsche. Darin wird der Uberzeugung
Ausdruck verliehen, dafJ sich die kon-
struktiven Beziehungen beider Staaten
auch ktinftig zum Wohle ihrer Vrjlker
und zum Nutzen des Friedens und der
Vcjlkerverstdndigung entwickeln.

DDR baut das modernsre
Kldrwerk in der BRD

Techniker aus der DDR bauen bei
Duderstadt im Kreis Gcittineen das mo-
dernste, automatisch betriJene Kli ir-
werk der Bundesrepublik, berichtete die
in der BRD erscheinende Fachzeitschrift
,,Industrie- und Handelsrevue". Ein
entsprechender Vertrag zur biotechni-
schen Abwasserreinigung zwischen Be-
trieben aus beiden Staaten sei kiirzlich
abgeschlossen worden. Das Kldrwerk
werde nach einem Verfahren arbeiten.
das sich bereits in einer groBen Kldrani
lage in der DDR-Hauptstadt bewdhrt
habe und bei dem Phosphate, Nitrate
und Stickstofie fast vollkommen abge-
trennt und eliminiert wiirden.

Dialog mit Experten
aus den USA

Teilnehmer einer internationalen Ta-
gung des renommierten Aspen-Instituts
der USA ftafen zu ausfiihrlichen Ge-
spriid-ren mit DDR-Politikern zusam-
rnen. Sie wurden in Berlin vom 1. Stell-
vertreter des Aullenministers. Herbert
Krolikowski, vom Vorsitzenden der

72

CDU, Gerald Gcitt ing, und vom Mini-
ster fiir Umweltschutz und \flasserwirt-
schaft, Hans Reichelt, empfangcn.

Die Tagung hatte Ende Mai in Ber-
l in (West) zum Thema ,,Die DDR in
den 90er Jahren" stattgefunden. Auf die-
ser Veranstaltung hatten DDR-\fissen-
schaftler mit Politikern, \Wissenschaft-
lern und Journalisten aus westeuropd-
ischen Ldndern und den USA einen
Dialog i iber die Innen- und AufJenpoli-
t ik des sozialisrischcn deutschen Staates
gefiihrt.

Gemischte Kommission
Kanada - DDR

Mit der Untcrzeichnung eincs Arbeits-
protokolls ist in Ottawa die 3.Tagung
der innerhalb des Handelsabkommens
DDR - Kanada bestehenden Gemisch-
ten Kommission beendet worden. Fest-
gelegt wurden neben Ma8nahmen zur
Erweiterung des'Warenaustausches der
Handel mit wissenschaftlich-technischen
Leistungen sowie Formen der industriel-
len Kooperation, einschlief3lich der ee-
meinsamcn Arbeit auf Drittmdrktcn.

Akademien der DDR
und der UdSSR
profi lieren Kooperation

Die Zusammenarbeit der Akademien
der $Tissenschaften der DDR und der
UdSSR wird sich ktinftie auf kom-
plexe Projekte bei Hauptrkhtungen des
wissenschaftlich-technischen Fortschritts
orientieren. Zu den etwa 20 Vorhaben
mit frinf Jahren Laufzeit gehciren For-
schungen zu Hochleistungs-Verbund-
werkstoflen, zur Lichtleiteriechnik, zur
Hochtemperatur-Supraleitung und zur
Rechentechnik. Dabei wird eine ense
Verbindung mic der  Industr ie  nne"-
strebt.

Umweltschutz

Die Zahl der Naturschutzgebiete in der
DDR hat sich in den zurLickliesenden
35 Jahren von 159 au[.777 erhOht. Wah-
rend derart streng geschritzte Fl6chen
etwa ein Prczent des Territoriums der
Republik ausmachen, sind weitere knapp
20 Pr.ozent Landschaftsschutzsebieie.
Dariiber informiert u. a. gegenwditig dic
12. Ausstellung iiber Umwelt auf der
Internationalen GartenbauausstellunE in
.Erfurt. Die Exposition, deren Treger
das Ministerium fi ir Umweltschutz und'Wasserwirtschaft 

ist, veranschaulicht die
nationale Umweltpolitik.

Berlin-Ausstellung
in Helsinki

Die Metropolen dieser Welt seien durch
den \il/unsch ihrer Biirger nach einem
Leben in Frieden verbunden. Das be-

tonte Berlins Oberbilrgermeister Erhard
Krack Mitte Mai in Helsinki zur F;r-
ofinung der Ausstellung ,,Leben in Ber-
l in - eine Begegnung mit der DDR".
Die Exposition gab den Auftakt fiir ein
breitgefdchertes Kultur- und Informa-
tionsprogramm, mit dem sich die DDR
drei Wochen lang in der Hauptstadt und
weiteren Stddten Finnlands vorstellte.

Goethe-G esellschaf t taete

Die 71. Hauptversammlung der Goethe-
Gesellschaft in Weimar fand im Mai
statt. An dem Gedankenaustausch zum
Thema,,Epochenumbruch und Franzcjsi-
sche Revolution im Blickfeld Goethes"
nahmen rund 1 600 Mitglieder und Gii-
ste aus 28 Lanclern und Berlin (!fest)
teil. Der Prdsident der Gesellschaft,
Prof. Dr. I(arl-Heinz Hahn, konnte un-
ter den Teilnehmern auch Prdsidenten
von Goethe-Vereinigungen aus Europa,
Asien und Nordamerika beerii8en.

Jubil6um
des Kinderbuchverlages

Einblicke in vier Jahrzehnte des Biicher-
machens fiir junge Leser gab der Kinder-
buchverlag Berlin in einer Ausstelluns.
Zum Jubi ldum des am 1.  Juni  1.9a9 ge-
griindeten Editionshauses beleete die
Schau in dcr Berliner Stadtbibliothek
das engagierte \Wirken von Verlassmit-
arbeitern, Autoren, Ubersetzern una ft-
lustratoren fiir die Entwicklung der
sozialistischen Kinderliteratur in der
DDR. Seit Griindung des Verlages er-
schienen rund 4 450 Titel in 260 Mill io-
nen Exemplaren.

Erfolg ftir ,,\WeifJe Rose"

Die Kammeroper ,,Wei8e Rose' des
DDR-Komponisten Udo Zimmermann
wurde unldngst zum erstenmal in New
York auf die Bihne gebracht. Eine er-
folgreiche Auffiihrung erlebte das 

'Werk,

das das Schicksal des von den Hitler-
f aschisten hingerichteten Geschwister-
pa^res Hans und Sophie Scholl behan-
delt, krirzlich auch in London. Zimmer-
manns Oper ist bisher 70mal in Europa
ur.rd Nordamerika inszeniert worden.

Kolloquium riber Lateinamerika

Mit alternativen Vorstellungen und
Konzeptionen zur wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung in von
Krisen erschtitterten Staaten Lateiname-
rikas befa8te sich Ende Mai ein Kollo-
quium an der !7ilhelm-Pieck-Universitdt
Rostock. Daran nahmen etwa 100 Ex-
perten aus 18 Ldndern Europas und
Lateinamerikas sowie aus Berlin (\)7est)
teil. Errirtert wurden die Ursachen der
heutigen Krisensituation und mcieliche
Auswege.
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freffen Erich Honeckers mit Bischof
Dr. Horst Gienke
Nach umfassender Rekonstruktion und
Restaurierung wurde im Juni der Dom
Sankt Nikolai zu Greifswald (Bezirk
Rostock) wiedereingeweiht. Der Einla-
dung der Evangelischen Landeskirche
Greifswald zu diesem Ercienis war ne-
bcn zahl rc ichen in-  und ausldndischen
Gdsten auch der Vorsitzende des Staats-
rates der DDR, Erich Honecker, gefolgt.
Nach dem Festgottesdienst kam es zwi-
scher.r ihm und Bischof Dr. Horst Gienke
zu einer freundschaftlicher.r Begegnung,
zrt der Greifswalds Obcrbiirgermeister
in das Rathaus eingeladcn hatte (Foto
oben). Bei allcr klaren vcrfassungsmd-
f3igen Trennung von Sttrat und Kirche
sei eir-re Verantwortungsgcmeinschaft von

Marxisten und Christen Gcbot der
Stunde, dufJerte dabei dcr kirchl ichc'Wrirdcntrdger. 

Es gehc hinsichtl ich dcr
Bedrohung der Menschhcit und de s
Friedens um die gcmcinsarmc r i l /el t ,  um
drs  gcmcinsr rmc Europr ,  um das  gc-
mcinsame sozial ist ische Land. Erich
Honeckcr st immte Bischof Gienke zu,
daf3 gcmcinsames Handeln ft i r  den Frie-
den und damit f i i r  das Wohl der
Mcnschhcit ein dringendcs Erf ordcrnis
sci.  Das vei:antwortungsvol le Vcrhdltnis
zwiscl.rcn Christen und Nichtchristcn in
dcr DDR f i ihrte er darauf zuri ick, dalS
zwischen Christen und Biirgcrn anderer
Bckenntnissc kcine Wand err ichtet wor-
den se i .

Nacb der t'reundscbaftlichen Begegnung
in Greit'szoalder Ratbaus zterabscbiedet
sich StaatsratsoarsitTender Ericb Hon-
ecker (links) oon Biscbol Dr. FIorst
Gienke. Recltts : Oberbtirgermeister Dr.
Udo \X/ellner

Fotos: ADN-ZB

Blick zu clem ztor melsr als 700 Jaltren
erbatden Dom in Greif s-oalct

DDR zu
Gorbotschow-
Besuch in Bonn
Erklirung des Sprechers
des AuBenministeriums

Die DDR wertet den Besuch Michail
Gorbatschows im Juni in der BRD als
eincn bedeutenden Beitrag frir die Be-
wahrung und Stabil isierung des Friedens
in Europa, erkldrte der Sprecher des
AuBenn.rinisteriums der DDR, Botschaf-
tcr Wolfgang Meyer. Die im Ergebnis
des Besuches begriindete neue Qualitdt
in den Beziehungen zwischen der UdSSR
und der BRD ist die Frucht jahrelanger
Anstrengungen dcr Sowjetunion und
ihrcr Verbiindeten.

Die DDR untersti itzt in Ubereinstim-
mung mit der von ihr selbst verfolgten
Polit ik dte Ziele und Prinzipien der
Friedenssicherung, Abriistung und Ent-
spannung, wie sie in der von Michail
Gorbatschow und Helmut Kohl unter-
zeichneten Gemeinsamen Erkldrung for-
mul icr t  rvorden s ind.  Sie tc i l t  d ie Uber-
zcugung, dafJ im Mittelpunkt ieder Poli-
t ik die Sorge um das Uberleben der
Menschheit stehen mufJ und Krieg kein
Mittel der Polit ik mehr ist, dafS eigene
Sicherheit nicht auf Kosten anderer ge-
wrihrleistct werden darf. Sie stimmt mit
der Verurteiluns dcs Strebens nach mi-
l itdrischer Uberlegenheit i iberein und be-
grtillt die in der Erkldrung enthaltenen
Standpunkte zur Vertiefung und Fort-
f t ihrung dcs Abriistungsprozesses. Von
bcsonderer Bedeutung hdlt sie das Be-
kenntnis zur Achtung der tcrritorialen
Integritdt, Souverdnitdt und Sicherheit
eines jedcn Staates, zum Recht aller
Staaten auf dic freie rWahl ihres Gesell-
schaftssystems und zur Achtung der Nor-
men dcs Volkerr.echts. Dic radikale Ab-
ri istung auf konventionellem Gcbiet
sowie die tseseitigung al1er nuklearen
I(urzstreckensystemc, der Chemiewaffcn
ist dic Aufgrrbe von heute und morgen.

SPD-Pol i t iker:
Neue Generation nicht
behigen

, ,Nach 40 Jahren Bundcsrepublik soi l tc
man eine neuc Gcneration in Dcutsch-
land nicht i iber die Chanccn ciner Wie-
dervcre inigung bclt igen. Es gibt sic
nicht", erklSrte der Fraktionsvorsitzende
der SPD im Landtag des BRD-Landes
Niedersachsen, Gerhard Schrdder, am
12. J: l :ni  1989 in einem Zeitungsinter-
view. Es gebe, so dcr Pol i t ikcr, wichti-
gere Fragen clcr deutschcn Poli t ik in
Europa, die durch cinc Diskussion i iber
,,Wie de tvcreinigung" nur ge stdrt wi ir-
clen.
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Prdsiclcnt Dr" Noel Vosc (Austr:r l ien)

und scine Gatt in wci l ten zu cinem ofl l -
z ie l len  Bcsuch be im Bur r . l  Evr r r rgc l i sch-
Frc ik i rch l i chcr  Ccmci r tder t  in  der  DDR.

Der Staatssekretir  f t i r  Kirchenfragcn.
Kurt Loff ler, charaktcrisiette gcgenl-rbcr

dcn G:istcn in einem t icspr: ich die 40j i ih-
r igc e rf  olgreichc Entwicklung und cl ic
gcse l lschaft l iche Gcgcnlvart cJer: DDll
als Resultat clcs gemeinsamcn Wirkens
rl lcr ihrer Bi irger, unrrbh;ingig von ihrcr
\Tcltanschauung, auf dcr Grr-rndlargc der
Glcicl ' rberechtigung und Glcichachtung.
Dr. Vosc bekri f t igte clas Engagcmcnt
der baptist ischen Gidub,igcn f i i r  Friedcu,
Gele chtigkcit  und Bewahrung dct:
Schopfung, das er bci seinem Bcsuch in

vielf i i l t igcr \(cise trngctt 'of lcn habc. Bei

vcrschieclct icn 13cgcgnungen, so i t t  dcr
Christ l ichcn Pflcgeansttr l t  in Schmalhal-
clcn, im Theologischen Scminar irr

l3uckow, in Gottesdicnsten und im En-
girgement iungcr Merlschctr habe cr ci ic

Vital i tdt christ l ichgr Glaubenslebens irr

clcr DDR erlebt.

Verhq nd lungskonzept
des Wqrsch0uer Vertrqqes
f r i r  Wien:

Drastische Reduzierung
der Angrlffsfiihlgkeit
beider Biindnisse
onge$tebt

Bei  den Wiener  Verhond lungen
tiber konventionel le Streitkrcif te und
Ri . i s tungen in  Europo ho t  d ie  DDR
om 30. Moi konkretisierte Vor-
schloge zu den Obergrenzen f i . i r  An-
gr i f f spo ten t io le  un terbre i te t ,  d ie  d ie
obgest immte Pos i t ion  der  S too ten
des Worschouer  Ver t roges  w iederge-
be n .

C Dos Gesomtkonzept  des  Wor-
schouer  Ver t roges  geht  dovon ous ,
doB in  e inem Abkommen f i i r  den
gqnzen Reduz ie rungsroum vom At -
Ion t ik  b is  zum Uro l  g le iche  Hochs t -
g renzen f i i r  be ide  Bt indn isse  fes tge-
leg t  werden.

A ls  jewe i l ige  Obergrenzen werden
vorgesch logen :  1 ,35  Mi l l ionen So ldo-
ten ,  1  500 F lugzeuge der  tok t i schen
F l iegerk ro f te ,  1  700 Kompfhubschrou-
ber, 20 000 Ponzer, 24 000 Art i l ler ie-
systeme und 28 000 geponzerte Ge-
fechisfo hrzeuge,

I  Um bedroh l i che  Konzent ro t ionen
der  verb le ibenden Poten t io le  un-
mog l ich  zu  mochen und Ung le ichge-
wich te  innerho lb  des  Anwendungs-
geb ie tes  zu  bese i t igen ,  so l l te  Europo
in  versch iedene geog roph ische Zonen
unter te i l t  werden.

In Zentroleuropo (DDR, CSSR,
Po len  r , rnd  Ungorn ;  BRD,  Bene lux-
s toq ten  und Dc jnemork)  so l l ten  durch
NATO und Worschouer Vertrog je-
we i ls  fo lgende L imi ts  e ingeho l ten
werden:570000 So ldo ten ,  420 F lug-
zeuge der tokt ischen Angrif fsf l ieger-
krcif te, 800 Kompfhubschrouber, I  700
Ponzer ,  7  600 Ar l i l l e r iesys teme und
14 500 geponzerte Gefechtsfohr-
zeu9e.

I  F i . i r  be ide  B i jndn isse  so l l te  ge l -
ten ,  doB ke in  S too t  mehr  o ls  35  b is
40 Prozent  der  verb le ibenden Ge-
somtpoten t io le  in  Europo bes i tz t .

Q Obergrenzen so l l ten  ebenso fes t -
gelegt werden ft i r  jene Streitkrcif te
und RUstungen,  d ie  ou f  dem Ter r i to -
r ium von B0ndn ispor tnern  s to t ion ie r t
werden di ir fen.

A ls  en tsprechende L imi ts  p ro
B i indn is  s ind  vorgesch logen:  350 000

' Soldoten, 350 Angrif fsf lugzeuge, 600
Kompfhubschrouber, 4 500 Ponzer,
4  000 Ar t i l l e r iesys teme und 7  500 ge-
ponzerte Gefechtsfohrzeuge,

i l
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Izt e/.tenzalig,en lasclsisti.rchen Konientratiott.tlag,ar l3ttclsettaaltl. bt:i Weitnar e/.ttte r{cr

Prcisident des Bapti.rtischen Weltbuntles, I)r.V o.;e (4. z;. r.), cle n dort 1939 ermorrJc'

ten Pfarrer Paul Scbneider. Begleitet u,irrtla der Ga.;t aon Pastctr Mant'red Sult
(2. o. r.), Prrisidettt des Bundcs Ecangelisclt-!'reikircbliche r Gerneinden in. tler DDR.

Foto: ADN-Zl3

Sic w-ar cine strcitbarc l lumrruist in und
Vorkdmpf crin eincr weltr 'vcitctr Fric-

densbewegung. Im Juni dieses Jahr:cs
jr ihrte sich i l .rr  Todestag zum 75. M:rlc.

In Gotha (DDR-l3czirk Erfurt),  lvo dic

mal3gcbl ichc Vcrtrcterin dcs Pirzif ist 'nus
lblc letzte Ruhestdttc gefunden hat, ehr-

ten dcr Friedcnsrat dcr DDR, dcr De-
mokratische Fr: lucnbuncl sowic' Rcpri i-

sentanten ausl: indiscl-rer Friedcnsbcwe-
gungen Leben urrd rWirkcn Bcrtha von

Suttners. Einc polytecl.rnische Ober-

schu lc  im Kre is  Coth ; r  f r i ig t  r tu r r r t rc l t r

ihren Namen.
Was d icse  mut igc  Fr r tu  vor  J r rh r ' zehr r -

tcn formulierte, ist heute aktucl lcr denr-r

ie: , ,Abschaffung dcr Kricgc wiirc ge-

r:rde so a1lgcr.r'rcinniitziich wie Abscl'ref-
fung der Cholcra - ob nurl untcr

den Cl 'rolerabckdmpferr.r Sozitr l istcn oclcr
Monarchisten, Glaiubigc odcr Ungli iubigc
mitbctci l igt sincl,  das sol l tc doch nicman-
clcn hindcrn, sich in ihrc Reihcn zu stcl-
l c n .

In urrscrer Zcit ,  c ' i rrhunclcrt Jahrc nacl-t
Erschcinen : ihres Romrrns ,,Dic \(affcn
n icdcr l "  bcs tch t  d ie  rea lc  Chancc ,  das
Idcal dcr Trzigerin dcs Fricdensnobcl-
preises volr 1905 zu vcrwirkl ichen" Nicht
zulcizt dcshalb, wci l  Mil l ioncn Frirueu
uncl X{zinner dic i : Iol{nung der Suttncr
aufgenommeu hirbcn und aulgcstandel. l
silrcl gcgen cl:Ls $Tcttriistcn, dtls dic Exi-
stcnz der Mcnschheit bcdtoht"
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DDn rgrnuirftltcht
fi$XC=Ueffefiruhurumgum
Stellungnohme qller Frqktionen der Volkskqmmer

Abgeordneter Gerald Gdtting (CDU), Stelloeltleter des Prrisidenten der Votks-
kammer der DDR, begrtindete aut' der g.Tagung der obersten volkszsertretung
iru Berlin am 8. Juni einerc gemeitxsamen Antrag aller Fraktionen des Hohen Hau-
ses. Sein Gegenstand: die Realisierung der Vereinbarungen des ProTesses ftir
sicberbeit und Zusanrntenarbeit in Europa (KSZE), der mit der scbtu$akte der
IIelsinki-KonferenT 1975 eingeleitet u;urde. Die Bedeutung dieses ProTesses lrtir
die Zukunt't des europtiiscben Kontinents sei beute jedermann oftensicbtlicb, uird
eingangs i.n der stellungnabnte betont, der die Abgeordneten ausnahmslos ibre
Zustirutnung gaben.Weiter beilSt es in dem Dokument:

,,Insbesondere die in der SchluBakte
vollzogene international vero-indliche Fi-
xierung der politischen und territorialen
Ergebnisse des zweiten lWeltkrieges und
der Nachkriegsentwicklung trug dant
bei, da8 die Volker Europas heute die
ldngste Friedensperiode in der Ge-
schichte des Kontinents erleben. Nach
dem Zustandekommen des historischen
INF-Vertrages, dem Beginn der Ver-
handlungen iiber konventionelle Abrr.i-
stung und weitere Vertrauensbildung in
Europa bietet sich den Europiiern die
einzigartige Chance, daraus einen im-
merwihrenden Frieden zu gestalten.

Mit um so grci8erer Besorgnis ver-
folgen daher alle Fraktionen der Volks-
kammer, da8 bestimmte NATO-Kreise
unter milJbrduchlicher Berufung auf das
Absdrlie8ende Dokument des \Wiener
Folgetrefiens die Verdnderungen der

Grenzen in Europa fordern und sich in
die inneren Angelegenheiten der DDR
und anderer sozialistischer Staaten ein-
mischen, wie das auch in einer Ent-
schlie8ung des Bundestages der BRD
vom L6. Md,tz 1989 versucht wurde. Die-
ses Vorgehen steht in eklatantem Wider-
spruch zur Tatsache, dafJ der Prinzipien-
kodex der SchlulJakte von Helsinki auch
im Dokument von lWien veranke rt
wurde. Die Achtung der Prinzipien der
Unverletzlichkeit der Grenzen, der Sou-
verdtnitdt und territorialen Integritdt der
Staaten, der Nichteinmischung in die in-
neren Angelegenheiten anderer Staaten,
die Respektierung ihrer Unterschiedlich-
keit sind und bleiben grundlegende Be-
dingungen fi ir den Frieden in Europa"
DemgemiilS bekriiftigt das Dokumenr
des \ilZiener Treffens ausdriicklich das
Recht jedes Staates, seine polit ische Ord-

nung frei zu wdhlen und zu entwickeln
sowic seine Gesetze und Verordnungen,
seine Polit ik und Praxis selbst zu be-
stimmen. Auf dieser Grundlage werden
in der DDR die Vereinbarungen von
Wien - zu deren Zustandekommen die
DDR mit einem H<ichstmafj an Ver-
stdndigungs- und Kompromiflbereit-
schaft beigetragcn hat - verwirklicht.

Von Anfang an wurden dabei die
KSZE-Vereinbarungen als Einheit ver-
standen. Sie wurden im Menschenrechts-
und humanitdren Bereic-h ebenso ver-
antwortungsbewuflt umgesetzt wie auf
dem Gebiet der militdrischen Entspan-
nung und Vertrauensbildung, der \ffirt-
schaft, lWissenschaft und Technik sowie
der Umwelt. Die grundlegenden Men-
schenrechte sind in der DDR selbstver-
stdndiiche Realitdt. Freiheit, soziale Ge-
rechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Vollbe-
schdftigung und soziale Sicherheit sind
Garantien menschlicher Wiirde. Massen-
arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Bil-
dungs- und Gesundheitsnotstand bewei-
sen dagegen einen akuten Handlungs-
bedarf westlicher Staaten. Das gilt
ebenso, wenn Revanchismus, Neonazis-
mus und Auslzinderfeindlichkeit nicht
ge ahndet werden. Das Werk eines
dauerhaften Friedens in Europa und der.Welt 

ist nicht alleinige Aufgabe der
Politiker und Diplomaten. Es muIJ zum
ehernen Gebot des Handelns breitester
Schichten der Bevrilkerung werden. Des-
halb ruft die Volkskammer der DDR
alle Menschen guten \7i11ens auf., f.ij'r.
dieses hohe Ziel ungeachtet unterschied-
licher politischer und weltanschaulicher
Positionen entschlossen alle Kraft einzu-
setzen."

Zitiert

Agro-Ingenieur
C arlos Fiscber. Brasilia :

'Warum 
unternahmen Sie die weite Reise

von Brasilien hierher?
C. Fiscber: So lange wie zu Zeiten des

Ahns meiner Familie, der vom damali-
gen Konigsberg nach Brasilien auswan-
derte, braucht man ja per Flugzeug. nicht
mehr. In meiner Heimatstadt Brasilia
bin idr Mitarbeiter am neugegriindeten
Institut fiir Naturressou(cen. Zusammen
mit weiteren 19 Ingenieuren und rWissen-

schaftlern aus 18 l,6ndern erhielt ich von
der UNESCO frir 10 Monate die Ein-
ladung an die Technische Universitdt
Dresden. UNEP, das Umweltprogramm
der Vereinten Nationen, und die UNO-
Organisat ion f i i r  Erz iehung, 'Wisscn-
schaft und Kultur (UNESCO) veran-
stalteten an dieser Universitiit seit Jah-
ren einen ausgezeichneten Kurs fiir
Umweltbewirtschaftung in Entwicklungs-
ldndern.

Kcinnen Sie das vermittelte Wissen in
Ihrem Land anwenden?

C. Fiscber: Auf ieden Fall. Hier finde
ich Tausende Anregungen zur Lcisung
unserer Probleme.

\flie gefiillt Ihnen Dresden?
C.Fisclter: In dieser herrl ichen Stadt

pulsiert das Leben wie in meiner Hei-
matstadt. Blicke ich vom Fenster meines
Hochhauszimmers auf Dresden, so sehe
ich viele Gninfldchen zwisc.hen den Ge-
bduden. Von der Grundkonzeption her
gibt es da wohl gewisse Ahnlichkeiten
mit meiner Geburtsstadt. Brasilia ist na-
tirlich supermodern, wurde ja audr erst
1960 gegnindet. Deshalb fas2inieren
mich hier vor allem die alten Bauwerke,
wie der Zwinget und die Kathedrale.

\Welche Eindrticke sind Ihnen beson-
ders wichtig?

C.Fischer: Von einer Sache bin ich
sehr angetan. Jeder kann hier vrillig
sicher leben. Fiir wenig Geld bekommt
man gutes Essen. Vieles erleichtert der
Staat. Niemand wohnt in Slums oder
unter Brricken, jeder hzrt einen sicheren
Arbeitsplatz. Soziale Kontraste wie in
Brasilien habe ich hier nirgends kennen-
gelernt. AufJerdem sind die Dresdner
gastfreundlich.
(Mit Carlos Fiscber sprach Jtirgen Heli-
richt.)
(Aus einem Interz.;iezo, das die ,,Sdcbsiscbe Zei-
tung", Drcsden, am 20. Juni 1989 aer|fient-
Iicbte )

Soziule Kontroste
hube ich hier
nirgends kenfiGn-
gelernt

't5



Heirn &Familie

Nicht Luxuszoobnungen lth u:enige, son-
dern ryoeckntri$ige, komfortable und 7u-
gleicb aucb oorrz Bawaut'zoand ber gtin-
stige \Yobnungen ftir alle - unter diesern
Aspekt u;erden in der DDR neue Vobn-
gebdude erricbtet, alte rnodernisiert.
Historiscb entstandene soTiale (Jnter-
scbiede in den Wobnrserbriltnissen sollen
bis Ende 1990 tiberzounden sein. Dent
dient das 1971 beschlossene und seitdem
izn Mittelpunkt der So2ialpolitik ste-
bende Wobnungsbauprogramm, das aucb
die Errichtung oon Eigenbeimen ein-
scblieBt.

Filr r.iber die Htillte der Beodlkerung
- das hei[3t t'iir mehr als neun Millionen
Biirger - haben sicb seitdem die Wobn-
zserhtiltnisse oerbessert. Dabei sind jene
nicht geTrihlt, die bereits oorher iiber
gute Wohnungen oerftigten. Aber nocb
bleibt fiir die ausstebenden 18 Monate
oiel qu tun, und aucb dartiber binaus
liebt man die nattirlicberzoeise aacbsen-
den Bediirt'nisse und Anspriicbe in Be-
ffacbt.

Gut zoohnen ist im soTialistischen
deutschen Staat also kein Prioileg ltir
Zablungskrdftige. Die Mieten sind seit
JabrTebnten stabil und niedrig, betragen
durcbscbnittlicb drei bis ltint' Prozent des
monatlicben Familieneinkommens eines
Arbeiter- bzzo;. Angestelltenbausbaltes.
Das gestattet es jedem Biirger, jeder Fa-
milie, unabbringig ootn Einkommen, die
Miete 7u bezablen, obne sicb bei anderen
Lebensbedtirlnissen einschrtinken zu
zntissen. Das PrinTip solialer Gerecbtig-
keit bestimmt aucb die Kriterien der
Vergabe zton 

.Wobnungen. 
An Arbeiter-,

kinderreicbe Familien und. junge Ehe-
leute zoird desbalb Tuerst gedacht.

Neubauutobnung, das bedeutet : Fern-
beiTung, Bad oder Dusche und Innen-
toilette,'Warmroasser aus der Vand, in
den meisten Ftillen aucb Balkon" Und
eine freundliche, den Bedr,irt'nissen ange-
palSte W obnumzoelt. Bedingungen, die
das Vohnen angenehtn machen, bessere
Mdglicbkeiten t'tir das Farnilienleben bie-
teno ruebr Freizeit scbaffen lilr die Be-
schiit'tigung. mit den Kindern, mit dem
eigenen Hobby, mit geatinschter beruf-
li ch e r tX/ e it er b ildun g.

Wir klingelten bei einer jungen Fami-
lie in LeipTig, oon der u;ir usuflten, dafl
sie unltingst eine neue 

'Vohnung 
beTo-

gen batte, um 7u erfabren, z,oie sie diese
empfinden.

Frau Ute Zimmermann offnet uns die
Tiir, an ihre Beine klammern sich zwci
kleine Mddchen, Krist in und Doreen,
die anderthalbj i ihr igen Zwil l inge. 

.Wir

werden in das gereumige Wohnzimmer
gebeten, nehmen Platz und tragen un-
ser Anliegen vor. Die zierliche, tempe-
ramentvol le Frau fdngt gleich an zu er-
zahlen, wdhrend sich ihr Mann Udo mit
den T<;chtern beschdftigt.

, ,Als ich meinen Mann kennenlerntc,
wohnte ich gemeinsam mit einer Stu-
dienkol legin in anderthalb Zimmern zur
Untermie te .  D ie ,Freund in  zog jedoch
bald aus und Udo zu mir. ITir heirate-
ten und woll ten natr ir l ich ein Kind ha-
ben. Im fiinften Monat der Schwangcr-
schaft stellte der Arzt fesr, dafj es Zwil-
linge werden wiirden. Natiirlich freutcrr
wir uns r iesig auf die Kinder. Aber wir
dachten sofort auch an unsere'Wohnung:
28 Quedratmeter, cinc Behelfski iche, dic
Toilette eine halbe Treppe t iefer, kein

Korridor. .  .  Ich l ief zum Wohnungs-
amt, aber dort sagte man mir kl ipp und
klar, daIS auch noch andere Familien auf
eine neue, grdf3ere $/ohnung warten
und diese schon Kinder haben." Man
sicht der fungen Frau die Entt i iuschung
von damals noch einmal an. , ,Naja, ir-
gendwic habc ich das ja verstanden und
ich wei8 auch, da8 manche noch ziem-
l ich beengt wohncn oder ohne Komfort,
Aber da waren wir zwei und zwei soll-
ten baid noch dazukommen." Und sie
betont ganz energisch: ,,rWer will es
nicht besonders schon haben, wenn Kin-
der geboren wcrden!" Udo Zimmermann
erzahlt weiter. ..Es war keine einfache
Zeit ftu uns. \)Vir schliefen gemeinsam
auf einer Liege, weil  sonst f i i r  die bei-
den Stubenwagen, in denen Krist in und
Dorcen lagen, gar kein Platz gewesen
wdre, Das Badewasser machten wir in
Tc;pfen hei8. Selbst clas 

'Wdschewaschen

wurde zum Problem." Litt darunter

DIE NEI]EN
)VIER\)TANDE(
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nicht ihre Ehe? ,,Ach, gel i t ten hat sie
nicht, aber wir waren manchmal ganz
schrjn kaputt. Man kam zu nichts,
reumte immer hin und her, um ein wenig
mehr Platz zu schaffen. Manchmal wa-
ren wir auch aggressiv." Und mit cinem
verlegenen Blick zu seiner Frau: , ,Auch
die Liebe machte nicht mehr so rechr
SpaB. "

Fw Zimmermann wandte sicl-r an dcn
Rat der Stadt. Die Situation war inzwi-
schen eine andere als vor einem T;-rhr bci

{*u "l

ihrer Vorsprache auf dem \il/ohnungs-
amt. Dort schilderte sie ihre Sorgen.
,,Herr Gldser verstand mich sofort. E,r
versprach nichts, sondern sagte nur:
,Wenn ich eine Lcisung habe, melde ich
mich bei Ihnen.' Ich dachte, viellcicht
haben wir Gli.ick und miissen nicht mehr
allzu lange warten." Jetzt wird sie ganz
aufgeregt, ihr Mann Udo lechelt. Er
wei8, was nun kommt. ,,Es hat keinc
\ffoche gedauert und wir hattcn die Zu-
weisung frir diese 

'Wohnung. 
Ich dachte,

Ostern und Pfingster.r fallen auf einen
Tag. Drei Zimmer, Bad, Innentoilettc,
warmes Wasser aus der l7and. Und al-
les nur fi inf Minuten mit der Strafien-
bahn vom Stadtzentrum entf ernt, \Wir
waren gliicklich."

,,Schauen Sie doch mal aus dem Fen-
stcr. Gegeni.iber ist die Schule, dort an
der Ecke werden Altbauten saniert, da
zieht eine Bdckerei ins Erdeescho8.
Sichcr .  es g ibt  noch c inc Menge Bau-
schutt ringsurn. Aber im Nachbarblock
sind schon Strducher gepflanzt und die'lfiese 

ist grtin." Man merkt ihr das
Ghick an, sie kann sich immer noch so

freucn wic damals im August '88, als
sie die Schli issel crhielten, die Decke im
Kinderzimmer blau strichen und mit
weiflen Wolkchen bemalten, Mobel
kauften und dic Zimmer nach ihren Vor-
stellungen einrichteten. Die \ffaschma-
schine hat nun Platz, und die lWdsche ist
gar kein Problem mehr. Die Ndhma-
schine stort auch nicht, und so manches
modische Sttick entsteht auf ihr. Uber-
haupt konne man jetzt in Ruhe seinen
Freizeitinteressen nachgehen, lesen, strik-
ken, Musik hriren, fernsehen . . . Jeder,
wie er will: Und auch fiir Freunde seien
gcniigend Strihle vorhanden. ,,Denn wir
haben einen grofien Frcundeskreis und
Iiebe Verwandte, die wir gern und oft
um uns haben mrichten. Das ist ietzt
alles mdglich", sagr Frau Ute und iiber-
legt weiter. ,,Wenn unscre Mddchen
zwei Jahre alt sind, ist mein Babyjahr*
vorbei, dann mrichte ich wieder arbeiten.
Dic Krippe ist in der Ndhe, also vcrlic-
rcn wir nicht zuviel Zeit. Und meine
Kollegen ir.r der Konsumgenossenschaft
freuen sich auch, wenn ich wieder als
Okonom einsteige. Nur Udo, er ist Frd-
ser, hat es jetzt ein wenig weiter zur Ar-
beit. Aber die StralJenbahnverbindungen
sind gi.instig, da ist der Zeitverlust nicht
sehr grof!. Uns gefhllt es hier, und da
die Miidchen glcichaltrig sind, wird es
auch keine Probleme mit dem gemein-
samen Kinderzimmer geben. Ich glaube,
hier werden wir alt." Und sie lacht,
diese noch so iunge Frau ob des gro8en
Bogcns, den sie gedanklich geschlagen
hat. Die \ffohnung gefi i l l t ihr und dem
Mann, sie haben eine neue Lebensquali-
tdt erreicht, sind zu Hause in ihrer.r vier
\Wdnden. Und das soll ia so sein.

Karin Albrecltt

* bezahlte Freistellung nach Schwangerschafts-
und rVochenur laub der Muttct  b is zum ersten
Geburtstag des Kindes, bei Mehrlingsgeburteo
cntsprechen die Jahre der Anzahl  der Kinder.

Fotos: Andreas Mescbke

* " "-eewl1a:#f,Jff?,? 
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40 Jahre nach der Griindung der Bun-
desrepublik Deutschland im Mai 1949
und der Griindung der Deutschen De-
mokratischen Republik im Oktober 1949
wird in Bonn noch immer erkldft, da$
die ,,deutsche Frage offen" sei. Interna-
tionale Resonanz findet diese Behaup-
tung indes immer weniger.

ril/eltweit herrscht vielmehr die Auf-
fassung vor, datl diese Frage idngst
durch die Geschichte entschieden ist:
Beide deutsche Staaten entwickeln sich
seit vier Jahuehnten soziakikonomisch
und politisch auf getrennten 

'Wegen; 
sie

gehriren unterschiedlichen militdrischen
Biindnissen (NATO und \Tarschauer
Yettrag) und okonomischeo Zusammen-
schhissen (EWG und RGS7) an; und
beide sind sie Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen.

Gemeinsame V era ntuo r t un g

Dies alles zu konstatieren bedeutet kei-
neswegs, Gemeinsamkeiten beider deut-
scher Staaten generell in Abrede stellen
zu wollen. Sie gibt es sehr wohl. Aller-
dings nicht im Sinne irgendwelcher rea-
litiitsferner Trdumereien, sondern einer
spezifischen gemeinsamen Verantwor-
tung, Frieden, Entspannung und Abrii-
stung zu einem unumkehrbaren Prozelt
zu machen. Aus DDR-Sicht resultiert
diese besondere Friedenspflicht beider
deutscher Staaten aus einer gafizel
Reihe miteinander verkniipfter Fakto-
ren, von denen hier stichpunktartig nur
die folgenden genannt seien:
O Beide Weltkriege sind von deut-
schem Boden ausgegangen. Die Deut-
schen in Ost und West haben daher eine
besondere Verpflichtung, alles nt ttrn,
daf3 kiinftig von hier nur noch Frieden
ausgeht;
O Die Beriihrungslinie zwischen den
beiden grofien Militerbldcken ist weit-
gehend identisch mit der Grenze zwi-
schen der DDR und der BRD. Die
Situation an dieser empfindlichen Stellc
der \Teltpolitik wird sehr nachhaltig
von den Beziehungen DDR-BRD ge-
prdgt;
O Auf Grund der jeweiligen Potentiale
nimmt jeder deutsche Staat in seinem
Biindnis einen Platz ein, der fiir dessen
internationales Wirken von wesentlicher
Bedeutung ist.

Erfreulicherweise wird diese Betrach-
tungsweise heute weitgehend auch von
verantwortlichen Kreisen in der BRD
geteilt, zumindest in offiziellen Verlaut-
barungen,

Einflufi aut' das politiscbe Klima
in Europa

Wsnn gelegentlich gesagt wird, von den
Beziehungen zwischen beiden deutschen
Staaten diirften keine Belastungen fiir
die internationale Lage ausgehen, so
reicht das nach Auffassung der DDR
nidrt aus. Sie sollten vielmehr einen
wohltuenden EinflufJ auf das gesamte
Klima in Europa ausiiben.
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Zu den Beziehungen
DDR- BRD'

ffiss
ltliuhttgsf;e

ist der
Beitra!I

Frf,eden$*
sicheruns

V on Ernst-O tto S cbaabe,
Cbefredakteur der

au fi enp olitis ch en Z eits cbr if t
,,borizont"

\)fas ergibt die Analyse, wenn man
das Verhdltnis DDR-BRD unter die-
sem Gesichtspunkt betrachtet? Positiv zu
Buche schlagen u. a. der in vielen Be-
reichen entwickelte Dialog, die stabilen,
ftir Ldnder unterschiedlicher Gesell-
schaftsordnun g geradezu beispielhaften
$i/irtschaf tsbeziehungen, die Bewiilti-
gung zahlreicher bilateraler Probleme
zum gegenseitigen Vorteil, gelegentliches
koordiniertes Vorgehen in der UNO
und anderen internationalen Gremien
und vor allem natiirlich der bisherige
Hrihepunkt: der offizielle Besuch des
Generalsekretdrs des Zentralkomitee s
der SED und Vorsitzenden des Staats-
rates der DDR, Erich Honecker, im
September 7981 in der BRD. Mit diesem
Besuch und dem dabei vereinbarten Ge-
meinsamen Kommuniqu6 sind der Aus-
gestaltung der Beziehungen zwisc-hen

beiden deutschen Staaten neue Impulse
gegeben worden. GrofJbuchstaben ver-
dient dabei ihr Beitrag zum AbschlufJ
und zur Realisierung des INF-Vertra-
ges.

Auch im Bereich der menschlichen
Kontakte hat sich viel getan: 1988 gab
es 6,7 Millionen Reisen von DDR-Biir-
gern in die BRD und nach Berlin
(\)fesD ; prozentral zur Bevolkerungs-
grolle weit mehr als umgekehrt. Es gibt
keine zwei Llnder, die i.iber ihre jewei-
ligen Biindnisgrenzen hinweg einen so
lebhaften Reiseverkehr pflegen wie die
beiden deutschen Staaten.

V olkerr ecb tlicb e B ezie bungen mtis s en
o bne Eins cb r rin kun ge n. gelt e n

Und sonst? Als negativ ist zu registrie-
ren, da3 die BRD in ihren Beziehungen
zur DDR nicht - wie es die internatio-
nale Praxis gebietet - von den Pdnzi-
pien des Volkerrechts ausgeht, sondern
von der Fiktion des Weiterbestehens
eines einheitlichen Deutschlands. rWas

Haarspalterei zu sein scheint, hat in
Vfirklichkeit eine reale politische Basis:
Damit wird ndmlich ein ,,Recht auf die
Vertretung aller Deutschen" konstruiert,
auf eine Art Vormundschaft dber die
DDR, was natiirlich nicht akzeptier.t
werden kann. Zudem halten fiihrende
Medien der BRD zahe an anachronisti-
schen Feindbildern fest und tun so ein
iibriges, die Beziehungen zn komplizie-
ren.

\Was mu8 die Analyse weiter beriick-
sichtigen? Die DDR hat der BRD viele
Vorschldge unterbreitet, der gemeinsa-
men Verantwortung fiir Frieden und
Sicherheit zu entsprec.hen. 

'Warum 
soll

z. B. nicht zwischen Berlin und Bonn ein
,,heifJer Draht" bestehen, wenn er zwi-
schen Moskau und \Washington funktio-
niert? Oder warum sollen sich nicht
beide deutsche Verteidigungsminister
trefien, wenn ihre Kollegen der UdSSR
und der USA miteinander Kontakt hal-
ten ?

GemeinsameVorscbldge mit der SPD

Die mitgliedersterkste Partei der BRD
- die Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD) - hat mit der So-
zialistischen Einheitspartei Deutschlands
(SED) als der frihrenden Partei der
DDR u. a. Vereinbarungen iiber die
Schaffung eines atomwaffenfreien Korri-
dors in Mitteleuropa, einer chemiewaf-
fenf reien Zone in Europa und einer
Zone des Vertrauens und'der Sicherheit
in Zentraleuropa konzipiert (ihnen hat
sich die eSSR angeschlossen).

Die BRD-Regierung weist diese Pro-
iekte bislang zuriick. 

'$(/arum, 
so wird

in Berlin geftagt. Man kann wohl nicht
ernsthaft glauben, die SPD wiirde sich
dazu hergeben, etwas gegen die Interes-
sen der BRD zu tun? Zudem stende es
doch der Regierung frei, mit der DDR
ihrerseits Gesprdche zu dieser Problema-



tik zu fiihren, falls
schen Erwdgungen
der Sl ' , lJ  uDer lassen

man aus innenpoli t i -
dle Inrt lat lve nlcnt
v'ill.

Wann lolgt die BRD dert Abrlistungs-
schritten der DDR?

Oder nehmen wir einen anderen Aspekt
des Problems Frieden und Sicherheit:
Die DDR hat damit begonnen, einseitig
ihre Streitkrafte zu reduzieren. Bis 1990
wird sie ihre Armee um 10 000 Mann,
600 Panzer und 50 Flugzeuge vermin-
dern und die Verteidigungsausgaben um
zehn Pr.ozent kiirzen' Dieses Vorgehen,
so erkldrte Erich Honecker, sei von dem
Bestreben getragen, einen konstruktiven
Beitrag zum Abrtistungsproze8 z't lei'
sten, guten \7i11en und Bereitschaft zur
konventionellen Abriistung durch Taten
zu zeigen. Von gleichen ErwAgungen be-
stimmt, zieht die UdSSR im Rahmen
ihrer weitreichenden einseitigen Redu-
zierungsmaflnahmen aus der DDR vier
Panzerdivisionen und weitere spezielle
l1lnnelten aD.

Die BRD riistet ihr eigenes Potential

weiter auf. Fi.ir dieses Jahr wurde der
bisher hochste Militdretat verabschiedet.
Es wird immer wieder das unbedingte
Festhalten an der Strategie der ,,nukle-
aren Abschreckung" erkldrt, d. h' auch an
der fortdauernden Stationierung von
Nuklearwaffen auf dem Boden der
BRD.

Aber nicht,,nukleare Abschreckung",
sondern gegenseitige Sicherheit und Er-
reichung der Angriffsunfdhigkeit de r
beiden Militarbiindnisse, sind nach Auf-
fassung der DDR und ihrer Verbiinde-
ten das Gebot der Zeit.

Es bleibt nocb zsiel zu tun

Alles in allem gestalten sich die Bezie.
hungen zwischen beiden deutschen Staa-
ten recht widerspriichlich. Manches ist
erreicht worden. Aber noch mehr gilt es
nr tnr1, Versdumtes aufzuholen, gerade
heute, da alle zu neuen Beitrdgen auf-
gefordert sind, um dem Frieden voran-
zuhelfen: bei den im Marz in \Wien be-
gonnenen Verhandlungen iiber die Re-
duzierung konventioneller Streitkrdfte
vom Atlantik bis zum Ural und iiber
weitere vertrauens- und sicherheitsbil-
der.rde Mal5nahmen; hinsichtlich des Ver-
bots und der Vernichtung der chemi-
schen \faffen; zvr Erreichung des
Tcststopps fiir militdrische Nuklearex-
plosionen; zur Beseitigung der taktischen
Nuklearraketen in beiden deutschen
Staaten und anderer Schrittc'

Die DDR ist iiberzeugt, dafJ Vernunft
und Realismus iiber alle Konzeptionen
vom ,,Gleichgewicht des Schreckens" die
Oberhand gewinnen werden. Ofien fiir
alle konkreten Ideen und Initiativen,
gleich wer sie unterbreitet, ist sie ihrer-
scits bereit, von Null-Lijsung zu Null-
Ldsung zu schreiten. Sie wird auch ktinf-
t ig  um einc eddquate Ausgcsta l tung dcr
Beziehungen zur BRD bemilht sein.

Nutzlicher Dialog
Zu ihrem i?ihrl ichen Meinungsaustausch
im JagdschlofJ Hubertusstock bei Berlin
trafen sich Ende Mai der Generalsekre-
tdr des Zentralkomitees der SED und
Vorsitzende des Staatsrates der DDR,
Erich Honecker, und der Partei- und
Fraktionsvorsitzende der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands, Dr.
Hans-Jochen Vogel.

Dabei betonten beide, wie notwendig
und niitzlich ein kontinuierlicher Dialog
zwischen den verantwortlichen Politi-
kern in beiden deutschen Staaten sei' Er
diene auch als das geeignete Mittel,
Schwierigkeiten auszurdumen und ein
besseres Verstdndnis fiir unterschiedliche
oder gegensdtzliche Posirionen zu wek-
ken. Deshalb sollte auch die Aufnahme
off,zieller Beziehungen zwischen der
Volkskammer der DDR und dem Deut-
schen Bundestag nicht weiter hinausge-
zdgert werden. In diesen Dialog miisse
unter vollcr Beachtung des Vicr-Mdchte-
Abkommens auch Berlin (West) noch
stdrker einbezogen werden.

Bei der Erorterung der bilateralen Be-
ziehungen wiirdigten beide die erzielten
Fortschritte im Reise- und Besucherver-
kehr. 

'Weiterc 
Themen in diesem Zu-

sammenhang waren menschenrechtliche
und humanicire Fragen sowie die sich

Ericb Honecker
(links) und
H ans-J ocbetz V ogel
bei ihrer
dies j,ihrigen
Begegnung aul SchlolS
Hubertusstock.

Foto :  ADN-ZB

entwickelnde Zusammenarbeit auf den

Gebieten der lWirtschaft,  der Kultur, des
Umweltschutzes und von Wissenschaft
und Technik. Diese Zusammenarbeit sei

auf der Grundlage der geschlossenen

Vertrege wichtig zum Ausbau der ge-

genseit igen Beziehungen.
Beim Thema Friedenssicherung st imm-

ten Erich Honecl<er und Hans-Jochen

Vogel riberein, dafi dem in Gang ge-

kommenen AbriistungsprozefS weitere

Lnpulse gegeben werden miillten. Die
Aufnahme von Verhandlungen auch

tiber den Abbau der nuklearen Kurz-

streckensysteme mit dem Ziel weiteret
Nu l l -Losungen se i  da I i i t  uner ld fJ l i ch .

Einig war man sich ebenfal ls darin:

Durch die konstruktive Gestaltung ihrer

Beziehungen kcjnnen die beiden deut-

schen Staaten einen wichtigen Beitrag

zur Entspannung in Europa leisten.
Durch das engagierte Wirken aller

Krdfte der Vernunft und des Realismus

sei die trVctt von heute sichercr gewor-

dcn und dic Kriegsgefahr konnte gemin-

dert werden. Die eingeleitete \ i lende zur

Gesundung der internationalen Lage
miisse durch die dynamische Fortsetzung
des. Abri istungsprozesses dauerhaft und
unumkehrbar gcmacht werden.

C Eine positioe Bilanz des L988 an-
gelaulenen bilateralen Stipendienpro'
glltmms DDR-BRD log in Bonn der
Prtisident des Deutscben Akaderniscben
Austauschdienstes der BRD, Prot'. Dr.
Tbeodor Bercltetn. Die Hocbscltulen der
DDR seien attraktiz; ftir bandesdeut'
scbe Stipendiaten, sagte der Prtisident.
Daoon babe er sicb erst unkingst bei
einem Besucb der DDR tiberTeugen
kdnnen,

Nutznie\er dieses im Kulturabkom-
men zzoiscben der DDR und der BRD
oerankerten Austauscbes seien bisher
rund i00 Studenten und Nachauchsois-

senscbat'tler aus beiden cleutscben Staa-

ten geToesen.

) Eingeladen oon der SPD-Fraktion
im Bundestag, u.:eilten Abgeordnete der

Volkskammer der DDR aus mehreren
Bezirken in der BRD. Bei einem Mei-

nungsaasttzuscb mit Heinz V/estpbal,
dent Vizeprisidenten des Bonner Bun-

destages, iiuf3erte der SPD-Politiker die

Hoffnung, dafi der erneute Besuch oon

Volkskammerabgeordneten einen Bei'

trag zu normalen BeTiehungen Troiscben
den Parlamenten beider detttscber Staa'
ten leisten mdge.
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Monift

Freizeitzentrunt
fiir junge Leute

Metallisch gldnzend, gliisern und bunt
.erhebt es sich am Rande des Potsdamer
Neubaugebietes Am Schlaatz. Terrassen,
Treppchen, schriige Fensterreihen, eine
prismenf<irmige Glaskuppel haben das
vor drei Jahren erciffnete Jugendfreizeit-
zentr:um - kurz ,,Center" genannt - zu
einer. architektonischen Attraktion wer-
den lassen.

Ein Blick in das ausliegende Veran-
staltungsprogramm des Monats zeigt ein
vielfiiltiges Angebot: Theater, Abende
mit Liedermachern, Disko, Sport. Man
kann aber auch nur da sein, sich in einer
Sitzecke unter der Palme mit Freunden
treffen, die Computerspiele,,auslasten".

Das Frcizeitzentrum ist jeden Tag ab
14Uhr fiir iedermann geoffnet. Die
Yoga-, Popgymnastik- und Kraftsport-
gruppen findet man allabendlich im Fit-
ne8raum. Eine leere Bowlingbahn hat
hier noch kein Besucher gesehen. Vier-
mal pro rWoche ist Diskozeit, hallerr
heifSe Rhythmen durch alle drei Etagen
- tnr l, jdhrige ebenso wie fiir lunge
Eheleute.

,,Natiirlicl-r stellen 25iShrige Jugend-
liche andere Anspriiche an Musik und
Atmosphbre als Teenager. Danach rich-
ten wir uns. rWir fragen und forschen
nach den Bediirfnissen unserer Gdstc
und den neuesten Trends", sagt Elke
Bobertz, amtierende Direktorin des
Zentrums.

Fiir Arbeitsgemeinschaften wie Foto,
Plastik, Puppenspiel oder Zeichnen, fi ir
die Tanzgruppen,,Schwenkhops",,,Let's
rock" und ,,Moderner Biihnentanz" oder
die Theatergruppe ist das Haus festes
Domizil. Auch Veranstaltungsreihen wic
, ,Jazz-Porf td( ' , , ,Folkcenter"  und, ,Dis-
puthek" mit populdren Kiinstlern, Sport-
lern und 

'Vfissenschaftlern 
sind gefragt.

,,Reiferc" Schlaatz-Bewohner konnen
am Sonntag zum ,,Tanz der Familie"
oder im ,,espresso" auf ihre Kosten
kommen. Auch die Zusammenarbeit mit
dem \Tohngebiet funktioniert. Zum Bei-
spiel ist das ,,Schlaatz-Fest", ein Volks-
fest fiir iung und a1r", bei den Potsda-
mern sehr beliebt.

Katrin Kobler

-

Friedewfahrt

Radsportler aus 18 Ldndern der Konti-
nente Europa, Nordamerika, Asien und
Afrika starteten im Mai bei der 42.In-
ternationalen Friedensfahrt. Die Etap-
pen des bedeutendsten Amateurrennens
der Welt f i jhrten in diesem Jahr von'Warschau 

iiber Berlin nach Prag. Zirka
vier Mill ionen Zuschauer iubelten den
Sportlern zwischen Weichsel und Mol-
dau zu. Das Rennen war mit einem Ap-
pell der Fahrer in Warschau gestartet
worden, den Tag nicht zu vergesscn, an
dem der zweite Weltkrieg mit dem
Uberfall Hitlerdeutschlands auf Polen
begonnen hatte. Uwe Ampler aus der
DDR gewann die Fahrt zum dritten
Mal in Folge.

Seltenet Handwerk

Glasgcstaltungen, wie sie der STjahrige
Kunstg laser  Ra iner  Ungcr  mi t  So l rn
Ralph im 1921, gegrindetcn Fan-riiien-
bctr ieb in Karl-Marx-Stadt fert igt,  su-
chcn ih resg lc ichcn.  Zur  Ze i t  en ts tchcr r
zehn bleiverglaste farbige Fenster mit
Motivcn Berl iner Stadtwappen von 1260

Dixieland

Zum 1.9.Mal fand das Internationale
Dixielandfestiverl  in Dresder.r statt .  Vicr
Tage lang hattcn Gruppen aus 1,2 euro-
pdischen Ldndern und den USA die Zu-
schauer begeistert. Insgesamt besuchten
80 000 diese Konzerte. Hohepunkt dcs
Festivals war der tradit ionel le Umzug
der musizierenden Jazzbands durch die
Stadt mit dcr abschl ie8enden Jam-Ses-
sion am Kulturpalast. Foto: Konzert auf
der Freilichtbrihne im GrofJen Garten

bis zur Gegenwart. \Wenn das Bi iro f t i r
stadtge schichtliche Dokumentation in
Berl in sein neues Gebdude bezieht, sol.
len schon dic Fenster eine Art Aushdn-
gcschi ld sein.

Rainer Unger, Mitgl ied der Liberal-
Dcmokratischen Partei Deutschlands. ist
Obermeister der 60 Bleiglaser, die die-
ses scltcne Handwerk in unserem Land
ausriben.

Fotos:  M.  Groning (1) ,  ADN-ZB



Subler Knabencbor

1.15 Sdnger im Altcr von 9 bis 24
Jahren gehcircn dern Suhler Knabcnchor
an. Scin Dirigent Hubert Voigt gri indete
das Ensemble vor 1.6 Jahren, seit 1977
gehort es zur Philharmonie der thririn-
gischen Bezirkshauptstadt. Einmal in der'Woche 

treffen sich die Sdnger ztr Ge-
samtprobe. Besonders begabte Kinde r
und Jugendliche erhalter.r Einzelunter-
richt in Gesang und eine Ausbildung an
einem Instrument.

Junge Kunfi
in altern Haur

Die Galerie , ,Junge Kunst" hat in die-
sem historischen Fachwerkhaus am Al-
ten Markt in Halle ihre Pforten geofl--
net. Das schcine Gebdude aus der zwei-
ten Hdlfte des 16. Jahrhunderts wurde
von iungen Denkmalpflegern gemeinsam
mit dem Stadtbaukombinat instandge-
setzt.  In drei Rdumen des Erdgeschosses
stel len nun vorwiegend junge Kiinst ler
aus al len Bezirken des Landes aus.

Segelfliegen

Ihre Frcizeit nutzerr
Flugschii ler dcr Gese11-
schaft frir Sport und
Technik (GST), um sich
ganz ihrem Hobby oder
spdteren Beruf swunsch
ztt widmen. Auf dem
Segelflugplatz im thr,irin-
gischen Suhl herrschte
bei gutem 

'Wetter 
des-

halb immer Hochbetrieb.
Die GST bietet jungen
Lcuten eine Vielfalt von
Moglichkeiten, sich sport-
lich zu betdtigen, so im
Fallschirmspringen und
Motorradgel6ndesport.

Mwaift

Kn o cb enm a r k-Tra n tp I anta ti on
Seit neun Jahren wird an der Universi-
tatsklinik fiir Innere Medizin in Leipzig
die Leukdmie (Blutkrebs) behandelt.
Durch Knochenmark-Transplantation
konnten in vielcn Fdl len Kranke geheil t
werden. Es gibt an der Hdmatologi-
schen Abtei lung der Kl inik sechs Ein-
bettzimmer, in denen die Patienten in
keimfreier Umgebung leben. Das blut-
bi ldende Knochenmark, das dem vorbe-
reiteten Krarrken in die Vene gespritzt
wird, kann vom leibl ichen Bruder oder
dcr Schwester gespendet werdcn.

In der DDR gibt cs Knochenmark-
Transplantat ionszentren in Leipzig und
in Jena fr ir  I( inder. In Berl in wird in
absehbarer Zeit ein drittes eingerichtet.
In Leipzig konnten in den vergangenen
Jahren zirka 1,50 Patienten aus allen Be-
zirken der DDR behandelt werden.
Strcnge Isolat ion des Kranken und um-
fangreiche Steri lmaterialversorgung ge-
horen bei der Transplantat ion zu den
wichtigsten SicherheitsmalSnahmen.

Kernfufion auf kaltem lf,/ege
an der TU Dreden
E,inem Kollektiv von Kernphysikern
und E,lektrochemikern an der Techni-
schen Universitdt Dresden ist in der
Nacht vom 1,8. zum 19. April 1989 einc
Kerrlfusion auf kaltem rWege gelungen.
\fie bei bisherigen Versuchen amerika-
nischer und sowjetischer \Tissenschaftler
wurde untcr Lcitung der Dresdner Pro-
fessoren Dr. Dieter Seeliger und Dr.
I(laus lffiesener bei Zimmeftemperatur
riber cine negative Palladium- und eine
positive Platinelektrode Strom in ein
elektrolytisches Bad aus schwerem Was-
ser eingeleitet.

,,Die mit einem hochempfindlichen
Neutronenspektrometer erzielten MeIJ-
ergebnisse", so informierte Prof . Dr.
Dieter Seeliger, ,, lassen darauf schlie-
lJen, da8 es dabei zu einer Deuterium-
Deuterium-Kernverschmelzung kam."

Es sei kein anderer Proze8 mit der
gemessenen Energieverteilung der nach-
gewiesenen Neutronen bekannt. Bei dem
mehrfach wiederholten Experiment
'nvurde frir eine weitgehende Unterdri.ik-
kung aller moglichen Strirquellen ge-
sorgt, so dafJ man den Nachweis von
Neutronen, die nicht aus einer Kern-
fusion herrrihren, ausschlieljen kann.

21,



Liebe Freunde!
Nun ist es bei uns Sommer geutorden,
und alle Leute denken an ihren Urlaub.
Die Studenten machen dabei keine Aus-
nabnze. Die anstrengend,en Prtit'ungen
sind ztorbei, und die Unioersitdten und
Hocbschulen baben ibre Pforten ge-
scblossen: Semestert'erien, Studenten-
sommer! Zzptei Monate kein Lebrbetrieb,
das bedeutet eine gute Gelegenbeit, mit
der Praxis in Kontakt 7u kontrnen. Je
nacb Facbrichtung arbeiten die Studen-
ten in dieser Zeit beispielszoteise z;ier
rVochen in einern Betrieb, einer Klinik,
einern Kindert'erienlager und lernen so
scbon ein zoenig die Praxis kennen.
Meine Freundin, die Agrarzoissenscbaf-
ten studiert, zoar beispielszpseise inz oori-
gen Jabr t'tir oier Vocben qur Ernte in
der Ukraine (ULSSR) und kam begei-
stert Zurtick.

Grommotik/Lexik

Aufforderungen

Es gibt verschiedene M<igl ichkeiten, eine
Aufforderung bzw, eine Bitte ouszuspre-
chen. Hciuf ig wird der lmperotiv ongewen-
det .  Do der , , re ine"  lmpero t iv  mi tun ter
etwos hort oder sogor unh6fl ich wirkt,  ver-
wenden wir ihn oft mit dem Wcirtchen
,,bit te" oder wir wcihlen ondere Formen.

Seht Euch einmol die Unterschiede in den
folgenden Sii tzen on!

Und dann baben natiirticb alle Fe-
rien! Peter und icb batten scbon lanse
Pliine gescbmiedet. Dnll zoir unserin
ersten gemeinsamen Urlaub am Wasser
oerleben oollten, stand, t'est, denn zoir
scbaimmen beide gern. Nun iibenascbte
rnicb Peter rnit der Mitteilung, dafi er
Tzoei Ferienpldtry an der Ostsee ftir uns
erbalten babe, und 4otar aul clem grofJen
CampingplatT der Karl-Marx-[Jniaersi-
trit in Bakenberg auf d,er Insel Rtigen.
Er kannte ibn scbon und schurirmte d,er-

daoon, daB ;ctt oon seiner Freude
teckt usurde.

licb kam unser Reisetag beran,
sab mit eigenen Augen: Peter

te nicht tibertrieben. Das zoar so rich-
tig ein Urlaub ftir junge Leute, denn die
Augusttage sind nur ltir Studenten re-
seroiert. Es ist aucb ein bequemer (Jr-
laub ltir solcbe, die kein Auto baben,
denn in Dranske, unserem Zietbabnhol,
stand, scbon ein Bus, der uns nacb Ba-
kenberg bef orderte. Mitten irz einem

Wir iiben zuniichst den lmperotiv, Ergtinzt
die Si i tze!

(1) Bit te offnen Sie . .  .  !
(Lehrbuch,  Schronk ,  Z immer ,  Hous,  Br ie f )

(2) Bit te worten Sie ouf mich vor. .  ,  !
(Hous, Zimmer, Universitci t ,  Kino, Theo-
te r ,  Spor tho l le )

(3 )  N imm b i t te ,  .  .  !
(Heft,  Bleist i f t ,  Tosche, Stundenplon,
Medizin, Tobletten)

' l  e lp
/ ' t r t  e t p  / ' l S  u a p  / ' I  o t p  / ' s  u e p  /  

' H
sop '  '  '  (S) 'dS rap / 

.LlI  urop /.)  uap / 
,n

)ap | 
'Z urep / 'H urep . .  .  (Z) .e uop / 

.H
sop |  

'Z  sDp / . rps  uep /  
. l  sop  ( t )  :6unso1

lm Restouront
Wi r  sogen zum Ober :
- Bit te, bringen Sie . .  .  Speisekorte und

ouch . .  .  Getrcinkekortel
-  Br ingen S ie  mi r  b i t te  .  .  ,  Kdnnchen Kof -

fee !
-  M i r  b r ingen S ie  b i t te  .  ,  .  GIos  Tee l
-  U n d  m i r  b i t t e  , . .  B i e r  u n d  . , ,  K o g n o k !

s icher  hobt  lh r  bemerk t ,  doB s ich  d ie  e in -  -  B i t te ,  b r ingen s ie  uns  ,  ,  .  F losche ungo_
ze lnen Formul ie rungen im Grod der  Hof -  r i schen WeiBwein !
l i chke i t  un tersche iden Geben S ie  uns  b i t te  je tz t  , , .  Rechnung l

grofJen W aldgettinde steben d.ort 30
Bungalotos. Nachdem zpsir unser Zimmer
beTogen und uns im Waschraum ge-
duscbt hatten, begann sofort die Besicb-
tigung. Alles, aas ich sab, gefiel mir
sebr. Zzoiscben den Bungaloas gibt es
einen VolleyballplatT, Federball- uncl
Softbal$elder, Tiscbtennisplatten, Bud-
delkiisten und Klettergertiste. In d.er
Speisebaracke zp:urden zoir gleicb nacb
der Ankunlt zuftz ersten Mal oerpflegt.
Dort gibt es triglicb drei Mahlzeiten -
und das alles ltir einen ganT niedrigen
Preis. Bis 7ur Ktiste sind es nur drei
Minuten, und nattirlicb haben zoir sofort
ein Bad genommen. Am Abend. uarden
zoir im Fernsebbungalozo zsom Lagerlei-
ter und seinen Helt'ern begrr.ifit.

Und nan begannen herrlicbe Taee!
Wir hatten t'ast inzmer schones 

'Wetter.

Unter den oielen jungen Leuten t'anden
air bald gute Freunde, Erstaunt usar
icb, u;ie ztiele Kinder die Buddelkristen
beztrilkerten! Ftir sie ist Bakenbers @)irk-
lich ein Paradies: So oiel Vald., so oiel
Vasser, so oiele Spielkameraden! Die
Eltern - Studentenebepaare - konnten
sicb auch einntal richtig erbolen, denn
zp;ir baben gemeinsam auf die Kinder
aut'gepafit. Sebr gut zoar aucb die kultu-
relle Betreuung. So gab es Tanzabende,
ein Sportfest, ein Kinderfest, Tiscbten-
nis-, Federball- und. Volleyballturniere.
Und abends sind zp;ir bei Mondscbein
anz S tr and sp aziel enge g angen.

Leider oerging die scbone Zeit zu
scbnell. ,,Acb, aenn zoir docb nocb ein-
nzal nach Bakenberg fahren kdnnten!"
sagte ich, als zp:ir aieder im Bus sa$en,
der uns xum Zug nacb LeipTig bracbte.

Mit berqlicben Grtifien

Foto: Ronalcr Rex 
Eure Karin'

Wos hobt lhr ergi inzt?

'u  a lp
|  

' )  sure  /  
. )  ueu la  '  '  .  

|  
' a  u lo  / 'O  u lo

/ ' )  u l o / ' O  a l p  . . .  . d g  a l p  . .  : 6 u n s g 1

Kennt lhr die r icht ige lmperotivform?

Dos K ind  iB t  n ich t ,  D ie  Mut te r  soq t :
B i t te  iB  !

Es ontwortet nicht.
Es  s i tz t  n ich t  ruh ig .
Es nimmt die Tosse nicht.
Es tr inkt nicht.
Es wortet nicht,
Es l iest nicht,
Es geht nicht in sein Zimmer.

Ubt ouch:

D ie  K inder  essen n ich t .  D ie  Mut te r  sog t :  ,  . .

i raur . r r lZ  rane u l  lqe6 / lse l
/  lepom / l>1u;r1 / assol olp lurqeu / 61qnr
lzl ls /  leUomluo / 1ge e1119 - ireurrr lz ulap
u! qa6 / se11 / elroln /  (a)lulr l  /  €sso1 olp
ururu / 6rqnr zlrs /  epo^n1uo ep;g :6unsg1



Vom Urlaub zurick
lfenn einer vorn Urlaub zuriickkommt,
dann ist er noch gar nicht da, wenn er
da schon da ist. ,,Na, wie war's?", sagen
die anderen. ,,Sie sehen aber schcin er-
holt aus! Gutes Wetter gehabt?" Darauf
f.dngt et an zu erzahlen. . . .'Wenn 

einer vom Urlaub zunickge-
kehrt ist, geh6rt er in den ersten beiden
Tagen noch nicht so recht zum Betrieb.
l7dhrend seiner Abwesenheit haben sich
vielerlei kleine Sachen ereignet, von de-
nen er nati.irlich nicht unterrichtet ist,
und so versteht er manche Anspielungen
nicht . .. In diesen ersten Tagen geht die
Arbeit eigentlich nicht leichter als vor
dem Urlaub; sie geht eher etwas schwe-

rer vonstatten. Die Lungen sind noch
voll frisdrer Luft, der Kcirper hat noch
den Rhythmus des Schwimmens und des
Laufens in sich, die Haut fiihlt sidr in
den Stadtkleidern nodr nicht wohl, und
der Hals nicht im Kragen. Das Auge
sieht zum Hof hinaus; wenn man den
Kopf dreht, kann man ein Stiickchen
blauen Himmel sehn. Ubrigens ist er
heute nidrt blau, es regnet. Aber der
Regen im Freien, das war doch ganz
e t w a s a n d e r e s . . . .

Nach sechs Tagen f.ragt ihn kein
Mensch mehr nach dem Urlaub, nun
kommen auch die letzten Sommerurlau-
ber zuriick, alle sind wieder da und fan-
gefi an, sich auf den ndchsten UtIaub zu
freuen.

Kurt Tucholsky
wurde 1890 in Berlin *.lor"n. Er war
sehr vielseitig. So beherrschte er die lie-
benswiirdige Erziihlung (,,Rheinsberg",
,,Sdrlofi Gripsholm"), das balladenhafte
Zeitgedicht, das zafte Chanson ebenso
wie die politisch-satirische Glosse oder
den feuilletonistischen Reisebericht
insgesamt fast 2 500 Arbeiten.

Er hatte Jura studiert, arbeitete zu-
nlchst als Bankangestellter, und von
1.91,3-1,933 war et Mitarbeiter der
,,Schaubiihne" (spdter,,\f leltbrihne") bis
zu deren Verbot. 1,932 schrieb er iiber
den herannahenden Faschismus: ..Um
mich herum verspiire ich ein leises \il/an-

dern. Sie riisten zur Reise ins Dritte
Reich." Yon']..929 an hielt er sich bereits
vorwiegend im Ausland auf. 7933 wurde
er von den Faschisten ausgebiirgert, und
seine Biicher waren verboten und wur-
den verbrannt. Aus Verzweiflung iiber
die Situation in Deutschland setzte er
1935 seinem Leben ein Ende.

Lest eine Kostprobe aus seinem um-
fangreichen \Werk:

Auch Sprichwiirter entholten
einen lmperotiv. Lest bitte die
und sprecht i iber ihre Bedeutung!

Wos du heute konnst besorgen,
sch iebe n ich t  ou f  morgen l
Ers t  bes inn 's ,  donn beg inn 's !

monchmol
folgenden

dos ver-

Se i  f reund l ich  gegen jedermonn,  donn
sehen d ich  o l le  f reund l ich  on l
Edel sei der Mensch, hi l freich und gut, l
Red,  wos wohr  i s t ;  iB ,  wos  gor  i s t ;  t r ink ,
wos k lo r  i s t l
Spore  in  der  Ze i t ,  donn hos t  du  in  der  Not !
Lerne  wos,  so  konns t  du  wos!
Erst moch deine Soch',  donn tr ink unC
loch !

Die Seiten entstanden unter Mitarbeit
oon Frau Prof. Ursula Fdrster und Frau.
Eoa Scbubert.

Mit dem Pfb,il, elem l3ogen

L  M r t

E

l ' [e i l ,  dern

2.Wie im Reich der Liifte Kcinig ist der
Weih -

durch Gebirg und Kliifte herrscht der
Schiitze frei. La-la-la . . .

du rch  Ge-

A

birg- und
I.t

3. Ihm geh6rt das 
'$fleite, 

was sein Pfeil
erreicht,

das ist seine Beute, was da kreucht
und fleugt. La-la-la . . .

Worte: aus ,,VilbelnzTell" zson Friedricb oon Sclciller
W'eise : Anselm Veber

kornrnt

st r rh l  !



Der gemeinsame Nenner
Eindrucke wdrhrend und nach einer Friedenskonferenz in Eugene [USA]

Als Mitglied einer Delegation des Friedensrates der DDR reiste Pfarrer Peter
Schrimpf aus Rangsdorf (Bezirk Potsdam) im Friihjahr zur ,,4.Internationalen
Tagung der rirtlichen Verwaltungen fiir nuklearfreie Zoten" flach Eugene, Bun-

desstaat Oregon (USA). Mit ihm reisten Renate Mielke, stellvertretende Gcne-
ralsekretdrin des Friedensrates, und Prof. Georg Grasnick, Vize-Direktor des

Institutes fiir Internationale Politik und Wirtschaft (IP\7) in Berlin.

Worurn ging es auf der KonlerenT in lcn \Waffen geftihrte Auseinandersetzun-
Eugene? gen ,,kriegsunvertrdglich" ist.

Anliegen \ilar es nt beraten, wie die
Idee kernwafrenfreier Zonen gefotdert
werden kann. Tagungen dazu hatten be-
reits in Mancl.rester (England), Cordoba
(Spanien) und Perugia (I tal ien) stattge-
funden. Dicse internationale Organisa-
t ion, in der Kommunalpol i t iker und
Friedensbewegungen gemeinsam wirken,
richtet sich vorrangig gegen die Nu-
klearriistung. Ubrigens haben ihre lei-
tenden Funktiondre im vergangenen Jahr
auf Einladung des Staatsratsvorsitzen-
den Erich Honecker in Berlin am Inter-
nationalen Treffen fiir kernwaffenfreie
Zonen teilgenommen. l#ir verfolgten die
Konferenz in Eugene als Beobachter.

Das internationale Sekretariat und die
Delegierten aus 18 Ldndern widersetzen
sich dem Gebrauch, der Lagerung und
dem Transport von Kernwaffen inner-
halb der jeweil igen lokalen Grenzen. Ihr
Wirken ist eine Mriglichkeit, ein Weg
zu kernwaffenfreien Zonen. Dieser Or-
ganisation haben sich beispielsweise in
Ital ien 700 Steidte und Gemeinden an-
geschlossen.

In einem umfangreichen AbschlufJdo-
kument erklSrten die Delegierten, wie
sie globale Atompoli t ik beeinf lussen und
in Zusammenarbeit mit anderen dazu
beitragen wollen, die von Michai l  Gor-
batschow formulierte Vision einer kern-
waffenfreien Welt fiir das Jahr 2000 zu
verwirklichen.

Besonders berr ihrten mich Begegnun-
gen mit japanischen Uberlebenden der
Atombombenabwiirfe von 1-945, die
noch heute von diesem schrecklichen Gc-
schehen gezeichnet sind.

Ergab sicb aucb ltir die Delegation un'
seres Landes eine Gelegenheit, zunz An-
liegen der Konlerenz zu sprecben?

Wie schon gesagt, wir waren nur Beob-
achter, aber dufJerst gefragte. \ffir hatten
die Mtiglichkeit, unsere Vorstellunger.r
iiber kernwaffenfreie Zonen vorzutragen
und die Vorteile eines nukleatwafien-
freien Korridors in Mitteleu(opa darz,t-
legen. Natiirlich ging es ebenso um un-
sere Initiativen nt konventionellcn
Abriistung. Und es lag in unserem In-
teresse, darauf hinzuweisen, daf! Europa
nicht nur in bezug auf Kernwaffen, son-
dern auch inbezug auf mit konventionel-
,,^

Hatten Sie dazu Begegnungen
legierten der Kont'erenT oder
gern der Vereinigten Staaten?

Ja, und das mehrfach. Fi ir  mich war
sehr wichtig, mit Menschen ins GcsprSch
zu kommen, die den Kampf um den
Frieden unter vol l ig anderen Bedingun-
gen fiihren.

Die bewegendstc personl iche Begeg-
nung war fiir mich das wirklich unver-
mutete Zusammentreffer.r mit Fred Abra-
ham l\4anela, der in Eugene lcbt und

der Konferenz beiwohnte. Er ist den
Lesern der , ,Neuen Heimat" ia bereits
bekannt. Im Heft 6188 war i iber ihn und
seine Mitrvirkung bei dem Film zu den
Ereignissen der faschist ischen Pogrom-
nacht im November 1938 in Deutsch-
land, , ,Schlaft nicht daheim", zu lesen.
In den Konferenzpausen war ich mit ihm
in der Stadt unterwcgs. Er machte mich
mit seiner Synagogengemeinde bekannt
und brachte mich auch zu etner von acht
lutherischen l(irchen in Eugene. Dcr
Planer dieser Kirche ist deutscher Her-
kunft,  und wir unterhielten uns langc.
Seit dieser Zcit  stehen wir in cngem
Briefkontakt, und e s ist geplant, dal3
Mitgl icde r die scr amerikanischen Ge-
meinde im ndchsten Jahr whhrend ciner

Europere isc  in  d ie  DDR kommen.  Ich

werde ihnen dann die Lutherstdtten in
\Wittenberg, Eislebcn, Erfurt und auf

der \ f lartburg zeigen. Fred Manela wil l
sogar dafr ir  sor€aen, dalJ eine fcste Ver-
bindung zwischen der lutherischen Ge-
meirrde in Eugene und meiner Ge-
meinde, sowie der Synagoge in seincr
Heimatstadt und der Berl iner Synagoge
entsteht.

Kam es zu zp:eiteren Kontaktett mit Btir-
gern cl euts cber H erktmf t ?

Ja, und das lag auch in meinem In-

teresse, weil  ich als Mitgl ied des Prdsi-

diums der Gesellschaft , ,Neue Heimat"
natiirlich Kontakt zu ihnen suchte. So-
wohl in Eugene als auch in \Washington

und Ncw York  t ra t  i ch  mi t  ihnen zu-

sammen. So lcrnte ich beispielsweise iu
New York  Dr .  Gerd  N ic rs  kcnr ren ,
Chefredakteur dcr dcutschsprachigen
Zeittng ,,Aufbau". In l f fashington be-
gegnctc  i ch  Cemld  Ka i r tz ,  dc r  das

,, lWashington Journal" herausgibt, eben-

falls eine deutschsprachige Zeitung. In
Eugene besuchte ich eine der mittwochs
stattfindenden Zusammenkiinfte in
einem deutschen Klub, wo man iiber
private Probleme ebenso wie i iber Her-
kunft urld Verganger.rheit spricht. Nach
meinem Eindruck besteht dort grcifltes
Interesse an al lem, was mit Folklore,
Brduchen und Sitten, mit handwerk-
l ichen Dingen zu tun hat - also Volks-
kunst im weitesten Sinne. tWas die Zeit-
schri f t  unserer Gesellschaft , ,Neue
Heimat" betrifft, lobten die Gesprdchs-
par tner  mchr fach  d ie  Sprachse i te .  Es  is t
ein Ansporn fi.ir unsere Arbeit, zu wis-
sen, dal] die Zeitschrift von den Lesern
angenommen wird und besonders die
heranwachsende Gencration sie zur Ver-
besserung ihrer Deutschkenntnisse nutzt.

Wie grolS zoar das Interesse an der Ent-
oicklung in der DDR/_

Das ist natrirlich sehr unterschiedlich
und hdngt auch davon ab, woher die
Menschen stammen. Biirger deutscher
Herkunft -  das schl ie8t ia mehr ein als
das Terri torium der heutigen DDR. Ich
bin Leuten begegnet, deren Vorfahren
aus der Oberlausitz, aus dem Zittauer
Bergland kamen. Sie woll ten vor al lem
wissen, wie die Sorben, die einzige na-
tionale Minderheit bei uns, heute leben.
Und es ist ja auch ein zunehmender
Tourismus in die ,,alte Welt" zv ver
zcichnen. \Wer cinmal bei uns war.,
glaube ich, nimmt zuktinftig viel mehr
Antei l  an al lem, was die DDR betr i f f t .

Uber uelcbe Seiten des Alltags mul3ten
Sie besonders olt Auskunlt geben?

Ich wurde mehrfach nach Katarina Witt
gefragt; die Sportler sind in den Ver-
einigten Staaten wohl die bekanntesten
Botschafter unseres Landes. Am hi iuf ig-
sten aber mufJte ich zu einer ganz an-
deren Problematik Auskunft geben. lfir
traf en immer wieder Jugendliche, be-
suchten in \Tashington die Havard Uni-

versity und eine Highschool fiir iunge
Farbige aus sozial niedrigeren Schich-
tcn. In dcn Gesprdchen kam immer wie-
dcr die Frage: \ f ie leben Jugendliche
bei Euch? Dafi  ieder, der in der DDR
die Schule verlafit, auch eine Arbeit be-
kommt, war frir sie verbliifiend. All das,
was wir unter dem Begrif f  sozialpol i t i -
sche MalJnahmen verstehen, klingt fiir
viele Menschen in einem Land wie den
USA ia fast unglaubl ich.

lVie ,,prrisent" u;ar die
Ibres Aufenthaltes in den

DDR zur Zeit
USA?

mit De-
mit Btir-

Die Feierlichkeiten zum
Martin Luthcr Kings in
sind in den Vcteinigten

60. Geburtstag
unserem Land

Staaten auf-



merksam registr iert worden. In Boston
wurde ich auf eine Gruppe von Leuten
aufmerksam, die sich mit DDR-Filmen
beschdft igen. Sic veranstalteten gerade
eine Fi lmwoche, und das wohl nicht zum
ersten Mal. Unter anderem mit dem bei
uns sehr erfolgreichen DEFA-Spielf i lm
,,Einer trage des anderen Last" und
dem Dokumentarf i lm,,Zwei Deutsche".

Und nati i r l ich sind das Gewandhaus-
crrchester Leipzig und die Dresdncr
Staatskapelie auch in den USA ein Be-
grilI.

Was bat sie beaogen, sich in der Frie-
densbezoegung unseres Landes zu eng(t-
gieren?

Ich habe mich schon immer fi-ir gesell-
schaf t l i che  Prozesse in te ress . ie r t .

Der bibl ische Friedcnsbegrif f ,  wenn
ich das in al ler Ki irze sagen kann, bein-
haltct im Grunde genommen vier Seiten.
Frieden im Sinnc der Bibel hei{Jt,  dafJ
die Erde bewohnbar, dafJ das Leben
Iebenswert bleibt;  Frieden im Sinne der
Bibel hci8t aber auch, dafJ der Mit-
mensch l iebenswe rt,  ja l iebenswiirdig
i.st.  Und das Viertc - darin schc ich

$ , :
i,.il

Zur P erson :

Pf arrer Peter Schrimpt'
geboren 1941
Studiwm der Tbeologie an der Berliner
H u mb o I d t -U n itt e r s i t iit
.seit 20 Jahren im Pt'arramt, seit 1976
Pfarrer rler Ez;angelischen Gemeinde in
Rangsdort'
oerh eiratet, eine T o cb ter
M it glie d de s D D R-F r i e den-sr at e.r
Mitgliecl des HauptL)orstandes der
a br i stl ich -D e mo kr ati sch en U nion
Mitgliecl des Prrisid.ium: der Gesell-
.rchaft ,Neue Heimat" (Vereinigung in
der DDR t'iir Verbinclungen mit Br.i.t-
gern. deut.scher Herkunt't im .Au:;land)

kcine \Wert igkeit  -  der bibl ische Frie-
densbegrif i  beinhaltct auch, daIJ die
materiellen Giiter dieser \7e1t gerecht ar.r
al le vertei l t  sind.

'Wir 
sprechen ja davon, dal l  wir

Kirche im Sozial ismus sind. Diese Aus-
sage ist nicht nur cine Standortbestim-
mung. \ i l / i r  wol len Zcugnis- und Dienst-
gemeinschaft sein fiir die Menschcn ir.r
diesem Land. Ich sehe mich ais Christ
f  i i r  den Sozial ismus, weil  das die
menschlichere Ordnung ist,  miteinandcr
zu leber.r.  Der Friede hat hier cinc feste
Heimstatt.  Zur Maxime, dafJ von deut-
schem Boden nie wieder ein Krieg aus-
gehen darf,  gibt cs tatsdchi ich keine
Altcrnative.

Spielte in Gesprdclten 7u der exi.rtentiel-
len Frage der Abrtistung nacb dem INF'
Ver!rag auclt eine Rollc, uic cs ueiler'
gehen sollte?

Natt ir l ich. Im Auftrag dcr Fricdensbe-
u/cgung unseres Landes sprachen wir im
Representantenhaus, im Senat ur-rd im
AufJenministerium mit Fachlcuten ftir
Abrr. istungsfragen. Nach dem INF-Ver-
trag i iber die Beseit igung der Mitte l-

streckcnraketen sind die Auffassungen
iiber dcn Fortgang der Abriistung ge-
te i l t .  Aber selbst bei dif ferierenden
Standpunkten warcn unsere Gesprdche
von einem hohen MaB an Hrirbereit-
schaft gctragen. Es war at spiiren, daf3
die Friedenssignale der sozial ist ischen
Staaten an Gewicht und Beachtung ge-
winnen.

\Vir vcrwicsen darauf, da8 ein Ver-
trag r- iber dic 50prozentigen Reduzierur.r-
gcn der stratcgischcn Offensivwaffen der
UdSSR und der USA weltweit eine For-
derung al ler Menschen guten \f f i l lens ist,
dic nicht mehr negiert werden kann.
Dieser und andcre Abri istungsschrit te,
ctwa in bezug auf die chemischen \Waf-

fen, l iegen auch im Interesse der Men-
schen in dcn USA, dcrcn Bcsorgnis wir
t iberal l  spi iren konnten.

(Da.r Gesprriclt fihrte Sylz:ia ReClicb.)

Ilotos: Anrlreas Meschk.e (2), ADN-ZB

Pfarrer Schrimpl im Kreise til-
terel' Mitgl.ieder seiner Ge-
meinde. Zzpteimal, im Monat

ftnd.et man sich Tusammen.

Gedank.enau.rtau-ccb zarihrend
einer Tagung k,irchlicher Amts-
triiger, Tlteologen und gesell-
.tJtaftliclt engagierter Bilrger
cbristlichen Glaubens inz Vor-

t'el.d d.er diesjribrigen Kommu-
nalu,alslen. Links inz Bild,:
P t'arrer P eter Schrirnpf "
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Pfingsttreffen in Berlin - Ceburtstagsfeier
der Jugend fur eine Vierzigjrihrige
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Zuschauer drdngten sich in die Eisshow
mit Katarina Witt  und weiteren Promi-
nenten dcs Eiskunstiaufs, u. a. aus der
Sowjetunion, den USA und aus Kanada.
Der Erlos dieser Veranstaltung kommt
i ibrigens dem UNO-Kinderhi l fswerk zu-
gute. 

'Wer 
hier nicht dabeisein konnte,

den entschddigte viel leicht das wahre
Feuerwerk von Attraktionen bei dcr
,,Stadionrevue". Oder aber er gehorte
zum Publikum bei den Rockkonzertcn
unter freiem I{ immel oder beim Fuil-
b a l l . . .

Zur Trudition dcr nationalen Jugend-
festivals gehort,  dalJ sich junge Leute
mit f i ihrenden Poli t ikern und Personlich-
keiten aus \Wissenschaft und l(unst tref-
fen. So auch diesmal. 200 Tei lnehmer
am P{ingsttreffen aus al len Bezirken des
Landes hatte Erich Honecker zu einem
Gesprdch eingeladen. Dabei ging er auf
viele Gedanken und Fragen ein, die Ju-
gendliche heutzutage bewegen. Der
Staatsratsvorsitzende st immte mit ihnen
riberein: Das \)fichtigste sei tatsAchlich,
den Frieden zu gewdhrleisten, ein ato-
mares Inferno abzuwehren und so die
Existenz der Menschheit zLt sichern.
Al le, die das wollen, mii fJten ihren Tei i
dazu beitragen.

Im Gesprdch mit den jungen Leuteu
auch diesmal viele weitere Vertreter
einer Generation, die einst in der sozia-
l ist ischen Kinder- und Jugendbeu/egung
Geschichte schrieben, unter ihnen die
Tochter Ernst Thiimanns. Mit ihren Er-
fahrungen sind sie gefragte Partner der
heute Jungen, die Geschaffenes bewah-
ren und ausbauen, dem Bewdhrten
Neues hinzufi igen.

Mehr als eine Geste war es, als FDJ-
Mitglieder an Gedenkstdtten in der
Hauptstadt Blumen und Krenze nieder-
legten, in Minuten des Schweigens ver-
harrten. Haben doch jene, die ihr Leben
im Kampf gegen Faschismus und Krieg
gaben, den Grundstein gelegt fiir ein
gliickliches Dasein der Jugend unse(er
Tage.

Am Alexanderplatz, im Herzen Ber-
l ins, befand sich das Zentrtm,,Frir anti-
imper ia l i s t i sche So l idar i td t ,  F r ieden
und Freundschaft". In dichten Trauben
driingte man sich, um mit ausldndischen
Freunden ins Gesprdch zt kommen,
mehr iiber deren Heimatldnder zu er-
fahren oder auch Plakate, T-Shirts und
vieles andere zu kaufen. Denn auch dar-
um ging es: Das Geld f i i r  Flugtickets
aufzubringen frir Delegierte aus Ent-
wicklungsldndern zu den'Weltfestspielen
der Jugend und Studenten Phiongjang.
Und wer einen Vorgeschmack auf dieses
XIII .  Festival erleben woll te, der konnte
sich hier auf eine Fotoreise ins ,,Land
der Morgenfr ische" begeben, mit korea-
nischen Jugendfreunden sprechen oder
ihre Folkloreprogramme verfolgen . . .

Die Erinnerung an diese drei Tage in
Berl in werden wohl al le, die sie miter-
lebten, lange bewahren.

28

Im Solidaritiitszentrunt kam nan ins Gesprlicb, sang
manche Kleinigkeit. - Mit der Feueraerksmusik oon
klang das Pfingsttreffen aus.
Fotos: ADN-ZB

und musiqierte und kaut'te so
Hrindel und einem Feuerzp;erk

I N FREUNDSCHAFT VERBUNDEN
Ri Jong 5un, Koreonische Demokrqt ische
Vo l ks repub l i k :

Z u s o m m e n  m i t  m e h r e r e n  m e i n e r  F r e u n d i n -
nen  l e rne  und  o rbe i t e  i ch  se i t  e i nem Joh r
i n  de r  DDR.  Unse re  Ausb i l dung  e rho l t en
w i r  i n  e i nem Be t r i eb ,  de r  Bek le i dung  he r -
s te l l t .  Geme insom ze igen  w i r  h i e r  be im
Pf ingst t ref fen Tcinze ous unserer Heimot.
W i r  s i nd  seh r  g l L i ck l i ch  do r i j be r ,  w ie  i n -
t e ress i e r t  unse re  Do rb ie tungen  ou fgenom-
men  we rden .  D iese  Toge  i n  Be r l i n  s i nd  e i n
Vo rgeschmock  ou f  Ph jdng jong ,  ou f  d i e
X l l l .  We l t f es t sp ie l e  de r  Jugend  und  S tuden -
ten .

Olgo Djotschkowo, Ud55R:

Ft i r  d ie gewcihl ten drei  Abgeordneten des
Kong resses  de r  Vo l ksdepu t i e r t en ,  d i e  s i ch
i n  unse re r  De lego t i on  be f i nden ,  i s t  d i e  po r -
l omen to r i s che  A rbe i t  de r  FDJ -F rok t i on  i n

de r  Vo l kskommer  de r  DDR von  g roBem In -
t e resse .  Ande re  i n f o rm ie ren  s i ch  i i be r  d i e
Tc i t i gke i t  von  Jugend fo r sche rko l l ek t i ven
und  be re i t en  e i ne  mog l i che  Zusommenor -
be i t  vo r .

Ami Grebeciovo,  eSSR:

Wi r  zehn  M i t g l i ede r  de r  t s chechos lowok i -
schen  Tonzg ruppe ,  d i e  on  de r  Techn i schen
Hochschu le  l lmenou  im  Bez i r k  Suh l  s t ud ie -
ren ,  s i nd  bee ind ruck t ,  so  hou tnoh  So l i do r i -
t c i t  zu  e r l eben .  Und  w i r  ho f f en .  be i  e i nem
c ihn l i chen  Fes t i vo l  w iede r  dobe i se in  zu
konnen  -  i n  de r  DDR ode r  i n  unse rem
Londe ,  om bes ten  i n  be iden .  Gonz  i n  d i e -
sem S inne  f r euen  w i r  uns  ouch  i . i be r  dos
k t i r z l i ch  un te r ze i chne te  geme insome  Ju -
gendwerk  zw i schen  unse ren  be iden  S tqo -
ten,  Es wird unsere Freundschoft  noch fe-
s te r  mochen .



Kristin Otto
mit neuen
Iielen
,,Jetzt mache ich erst einmal Urlaub,
dann sehen wir weiter!" So hatte Krist in
Otto nach ihrem sechsfachen olympischen
Triumph von Soul '88 

Reportern auf die
Frage geantwortet, wie lange man sie
noch als aktive Sportlerin erleben krjnne.
Die 23jahdge Leipzigerin ist die ersre
Schwimmerin in der neuzeitlichen olym-
pischen Geschichte, die sechs Goldme-
daillen erringen konnte. Dafiir wurde
sie als , ,Sport ler in der Spiele der XXIV.
Olympiade" mit der Goldkrone des IOC
gechrt. Auch in Popularitiitsumfragen
setzte sie sich an die Spitze - als Sport-
Ierin des Jahres 1988 in der DDR und
in Europa.

Inzwischen herrscht bei Kristin Otto
idngst wieder Trainingsal l tag. Sie wil l
sich neucn Herausf orderungen stel len,
berufl ich und sport l ich. Beim Rundfunk-
sender Leipzig absolviert sie bis zum
Herbst eine Volontdrausbi ldune mit dem
Zicl,  Journal ist ik zu studieren.

Die Teitigkeit im Funkhaus Leipzig
und das Training in der DHfK-
Schwimmhalle bestimmen Kristin Ottos
Tagesablauf . 

.Welche 
sportlichen Ziele

stellt sich die mehrfache 
'Welt- 

und
Europameisterin und sechsfache Olym-
piasiegerin noch? \Vie motiviert sie sich
nach einem solchen Erfolg wie in Soul
ftir kommende \Tettkimpfe? ,,Das ist in
der Tat nicht so einfach". rdumt Kristin
ein. , ,Die Sieger von gestern sind beim
ndchsten Staft ganz automatisch in der
Favoritenrolle. Ich habe gelernt, damit
zu leben. Doch es ist schwer, die hohen
Erwartungen immer wieder zu erfi.illen.
Mein ndchstes grof3es Ziel ist die Euro-
pameisterschaft im August in Bonn."

In Kristins Laufbahn gab es nicht nr.rr
Sonnentage. Die schwierigste Situation
hatte sie zu i iberstehen. als sie sich 1985
nicht frir die Teilnahme an der Europa-
meisterschaft qual i f iz ieren konnte.,,Das
hatte viele Griinde", erinnert sie sich,
,,aber es traf mich hart nach meinem
steilen Aufstieg bis 7984 mit Welt- und
Europameistertiteln. Ich fragte mich da-
mals: Hrirst du auf oder versuchst du es
nochmal? Mit Hilfe meines Trainers Ste-
fan Hetzer, meiner Eltern, aber auch
meiner langjdhrigen Trainingspartnerin
Silke Hcirner iiberwand ich das Tief."

Silke, Olympiasiegerin von Soul iiber
200 m Brust, schwamm damals ihren
ersten 

'Weltrekord 
auf ihrer Paradedis-

ziplin. Auch sie hatte es in ihrer sport-
lichen Laufbahn nicht leicht gehabt, und

ihr Beispiel gab Krist in Otto wieder Zu-
versicht und Mut.

Krist in Otto und Silke Horner haben
von 1982 bis 1988 bei internationalen
Meisterschaften 26 Goldmedail len er-
rungen. Auf die Fragc nach dem Ge-
heimnis ihrer Erfolge sagte Krist in in
einem Interview der Jugendzeitung
,,Junge If felt":  , ,Ein Geheimnis gibt cs
nicht. Hinter den Siegen stecken viel
FlcifJ, Ausdauer und Wil lenskraft." Die
Olympiasiegerin verwies auf den Anteil
ihres Trainers Stefan Hetzer an den Er-
folgen: , ,Er versteht es, uns immer wie-
der zu motivieren, den SpaB am Schwim-
men zu erhalten - Silke und ich sind ja
mit 22 und 23 Jahren nicht mehr die
Jiingsten. Herr Hetzer hdlt nicht stur an
seinem Trainingskonzept fest, er beriick-
sichtigt durchaus auch private 

'Wiinsche

und akzeptiert es, v/enn einer 'mal 
einen

schlechten Tag erwischt. Man braucht

meiner Meinung nach so eine Atmo-
sphdte, um erfolgreich zu sein. Ich spi ire
wie nie zuvor, wie viele Leute Antei l
an den sport l ichen Erfolgen nehmen. Je
populdrer man ist,  um so mehr steht man
im Blickpunkt der Offentlichkeit. Es ist
nicht leicht, damit f e rtigzuwerden. Ich
versuche, der Mensch zu blciben, der ich
vorher war, und ich halte an meinem
\X/ahlspruch fest, imme r das Beste zu
geben."

Im Alltag prisentiert sich die
Schwimmkonigin von Soul wie andere
junge Mddchen auch.  S ie  tcnz t  gern ,
kleidet sich jugendlich-modern, l iebt
Blumen, Theater, Kabarett und Auto-
fahren. Frir die Zukunft wiinscht sie sich
vor al lem eine fr iedl iche Welt,  Gesund-
heit und Lebensgliick.

Sie hat neue Ziele ins Auge gefallt,
doch sie spricht nicht viel dariiber.

Karl-Heinq Friedriclt

Freude bei Kristin uncl ihrenz Trainer
tiber die bohe IOC-AusTeicbnunB
Fotos: ADN-ZB

Visitenkorte

Geboren:  7 .  Februor  '1966 in  Le ipz ig
GroBe:  1 ,85  m,  Gewich t ;  70  kq
Klub :  5C DHf  K  Le ipz ig

GroBte  spor t l i che  Er fo lge :  1982 Wel tme i -
sterschoften: 1" 100 m Rljcken, 4 \  100 m
Logen, 4 )( 100 m Freist i l
I983  Europomeis te rschof ten :  1 .  4  X  100 m
Fre is t i l ,  4X 200 m Fre is t i l
1986 Weltmeisterschofterl :  l .  100 m Frei-
s t i l ,  2 0 0 m  L o g e n ,  4 \ 1 0 0 m  F r e i s t i l ,
4 X 1 0 0 m L o g e n
1987 Europomeis te rschof ten :  1 .  100 m Fre i -
s t i l ,  100  m Rr . i cken,  100 m Schmet te r l ing ,
4  X  100 m Fre is t i l ,  4  X  100 m Logen
1988 Olympische Sp ie le :  1 .  50  m Fre is t i l ,
100 m Ri.. icken, 100 m Freist i l ,  100 m
Schmetterl ing, 4 X 100 m Freist i l ,  4 \  100 m
Loge n
l5 foche DDR-Meis te r in



VOR 150 JAHREN ElNGEllriEiHT:

Das Kursbuch der Deutschen Reichs-
bahr-r verzeichnct sic unter der Nummer
320. Tiiglich bis zu 58 Schnellzr.igc weist
der Fahrplan aus. Dazu ein Dutzcnd
Personenziige, die auf aiien 31 Bahr.r-
hofen - recht gleichmdlSig auf die Ldnge
von L20 Kilometern vertei l t  -  halten.
Die Rede ist von der Eisenbahnstrccke
zwischen Leipzig und Dresden, seit  1970
elektnfrziert, jedoch schon seit dem
7. Apri l  1839 in Betr ieb.

In nur drei Jahrcn wurden damais
Projektierungen, Bauarbeiten und inge-
nieurtechnische Leistungen vol lbracht,
f i i r  dic es wcder Erfahrungen noch an-
wendbare Vorbi ldcr gab. Zt den gcist i-
gcn Vdtern gehcirte der Nationalokonom
Fr iedr ich  L is t ,  der  s ich  im In tc ressc
wirtschaftlichen Fortschritts frir den Bau
eincs dcutschen Eisenbahnnetzes cin-
sctzte. Heute verkehren tdglich bis zu
230 Giter- und Reiseziige auf dieser
Verbindung zwischen den Industr iege-
bicten um HallelLeipzig und dem obc-

rcn Elbtal.
Unter  L is ts  E in f lu l l  kons t ru ie r tc  An-

dreas Schubcrt,  Profcssor am Polytcch-
nikurn Dresden, nach eincm Studienauf-
enthalt in England die crste dcutsche
Dampf lokomot ivc , ,saxon ia" .  Au lSer l i ch
den englischen Maschinen dhnlich, war
sie doc1.r eine'Weitercntwicklung.

Dic Entdcckung eincr Blaupause mit
ciner Scitenansicht und ciner Schnitt-
zeichnung vor einigen J:rhren ermoglichte
den originalgetrcuen Nachbau dieser Lo-
komotive. Sie f i ihrte den Fahrzeugkorscr
at, der Hohepunkt eines Volksfestes
war, das am erstcn Apri lwochencnde ir-r
Ricsa - der in der Mittc der Strecke
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l)ic pa.t.tenrle UniIarnt 7.tt den damltt'en-
rI crt tt tt t[. -t r h n t tr. i r: t t rl t tt S t ahl. r i).;.t e t n ri': a r
flir iit: lron.t :;.r.rrt groflcn Juhilcitt.m li/t-
r cn.rril Lt e .

Ii otos : Al)N -Z11 ( 2). Kl.au.t I' ltiere

Mit einer Darnpfnaschine, die cl.er Lei-
.rtttng eine.s /seutigen Personenkrat'tu;a-
len.s d.er Mittelkla.ts.r cntspricht, konnte
tlie ,,Srtxonia" bei einer Gescltz't:inclig-
k.eit z'r,;n 35 knty h t'iinf Hdnger liehen.

g e l e r e r r e n  S t , r d r  -  g e f e i e r i  w u r d e .  R u u d
330 000 Eisenbahnfreundc aus dcm In-
und Ausland waren zum l50jnhrigen

Jubildum der ersten deutschen Fcrn-
ciscnbahn gekommen. Sie konntcn in der
Parade der Schicncn f ahrze,tge au{Jerdem
riber (r0 Dampf-, Diesel- und Elektro-
lokomotiven mit den zur jcwerligen Zeit
gchorenden Gii ter- ur.rd Reisewagcn be-
wundcrn"

Auch eine Ausstel lung, weitcrc Voiks-
feste entlang der Strecke, Sonderbrief-
marken, Rcprints von Fahrpldnen und
andetes mehr l ief ien die Herzen dcr

,,Hobby-Eisenbahner" hoher schlagen.

r



Sonnenuhren

Eine volkst i imliche Gestalt
Taubcnhe im in  dcr  Laus i tz .
Grafiker Mart in Holzel.  Frir

schmiickt diese Sonnenuhr in
Ihr Schdpfer ist der 80ii ihrige
scin Hcimatdorf hat dcr nach

wie vor r i ist ige Ki inst lcr bereits 16 dieser besondercn Zcic-
messcr entworf en und f ert iggestel l t .  rWahrscheinl ich ist
Taubenheim dcr Ort in der DDR, der die meisten Sonnen-
uhren aufzuwcisen hat.

Fotos: ADN-ZB

Intemadtx*k
Euchla*xr-Ar*stcllu*g

t*paigtg&

inal$rnx

llrtsn*ion*k
eddaxx-Almacllurg

lriprig tg$?

trerxxiafi*lr
I}rl*lcm*r-Ausstcllung

I*pai,i tgSp

k Ir$ **

Philatelie
Veranstaltet vom Rat der Stadt Letpzig, und dem lJclrsenverein der Dcutschcn
Buchhindler in Leipzig, fancl in dcr Messestadt dic 7. Intcrnationale Buchkunst-
Ausstel lung ( iba) statt .  An dieser Exposit ion betei i igten sich Verlagc, Ki inst ler
und Inst i tut ioncn al ler Kontinente. Motive f i i r  die aus diesem An1a13 herausge-
gebenen Sondermarken sind Init ialc, das hei lJt verzierte GrolJbuchstaben, dic als
bel iebter Buchschmuck an I{apitelanfdngen verwendet werden.

r r l  .  I)Katgerlcnr

Anf rage: Ein Gegcnspielcr ver-
wirft sich beim fr.infter.r Stich. Der
Alleinspieler hat zt diesem Zeit-
punkt noch nicht 61 Augen. Die
P e r t c i ,  d i c  d c n  F c h l c r  b e g i r r g .  h a t
i iberhaupt noch keinen Stich. Ge-
winnt dcr Al leinspiclcr sein Spiel
mit Schwarz?

Auskunf t :  Der Al leinspieler hat
cinfach gewonnen. Die Skatord-
nung besagt, da{J falsches Bedic-
nen das Spicl f i i r  dic Partei,  die
den Fehler macht, mit dcn bis da-
hin eingcbrachten Stichen und Au-
gen beendet. Die Gegenpartei hat
dann cinfach gcwonnen, fal ls sie
zu diesem Zeitpunkt nicht bcreits
so vicl  Stichc und Augen hat, da8
sich daraus cinc hol-rere Gewinn-
stuf e ergibt.  Das war aber bei
dem geschi lderten Spicl nicht dcr
Fa11 ; also hat der Al leinspieler
nur einfach gewonncn. Er kann
jedoch in derart igcn Fdl lcn Fort-
sctzung dcs Spiels fordern, wenn
cr glaubt, im Laufc clcs Spicls
noch eine hohctc Gcwinustufe er-
rcichcn zu kcinnen.

Zeic/tnung : H arri P arsc/tau
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