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z w i S c H E n E n GE U n d 
AUF bE GE H r E n

Zum Beispiel Christina Thürmer-Rohr

die meisten reden über die fünfziger jahre gehen mir ziem-
lich gegen den Strich, weil immer behauptet wird, sie seien 

durchgehend muffig, bieder und verklemmt und zentral vom wirt-
schaftswunder bestimmt gewesen. Meine Erfahrungen sind ziemlich 
anders. Mein leben war armselig, beengt, weitgehend abgeschnitten 
von der welt, aber nach innen ausschweifend und ungebunden.  
Einerseits war ich hochgradig belastet, andererseits angefüllt mit 
hochgetriebenen wünschen und Sehnsüchten nach einem anderen 
leben. ich war begeisterungsfähig und zukunftssüchtig, hatte kaum 
Vorbilder, vieles war selbst gefunden und selbst gemacht. wenig  
Außenbeziehungen und viel innenleben: das war für mich das we-
sentliche dieser zeit.

ich bin geboren im damaligen Pommern, dem heutigen Polen. 
neuwedell, heute drawno, war eine unscheinbare kleinstadt, mein 
Vater hatte dort seine erste Pfarrstelle. Schon vor kriegsbeginn 
wollte er Soldat sein – sich »nicht drücken vor der Verantwortung«, 
wie er schrieb – und meldete sich 1938 freiwillig zum Militär. da war 
ich noch nicht zwei jahre alt. ich kannte ihn nur als Urlaubsgast in 
Uniform und hatte eine große distanz zu ihm. Gleichzeitig waren 
meine viereinhalb jahre ältere Schwester und ich ununterbrochen 
mit ihm beschäftigt. Unser lieblingsspiel hieß: »Vati kommt auf Ur-
laub.« das Spiel begann damit, dass das telefon in der Puppenstube 
läutete: Morgen kommt er nach Hause! daraufhin entwickelten wir 
eine fieberhafte Aktivität, räumten die Puppenstube auf, putzten die 
Möbel, pflückten blumen – alles für den Moment seiner Ankunft. 
wenn er dann kam, war das Spiel zu Ende. da versagte meine Fan-
tasie.
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Mein Vater war überzeugter nationalsozialist und gleichzeitig 
Mitglied der bekennenden kirche. wie es möglich war, eine opposi-
tionelle Haltung evangelischer christen mit der nationalsozialisti-
schen ideologie zu vereinbaren, ist mir ein rätsel. Unverständlich 
bleibt mir auch sein Verhalten nach der so genannten reichskristall-
nacht 1938. in der übervollen kirche von neuwedell soll er sich in 
einer Predigt gegen die Gewalt an juden und jüdischen Geschäften 
ausgesprochen haben. jedenfalls wurde er anschließend von der Ge-
stapo abgeholt, anderthalb tage später allerdings wieder frei gelas-
sen. ich nehme an, dass er wie viele andere die Gewalt der SA tat-
sächlich ablehnte, aber die nationalsozialistische Politik weiterhin 
unterstützte.

Sein letzter Anruf im August 1941 kam aus der Umgebung von 
leningrad; meine Mutter war nicht zu Hause. das Hausmädchen 
gab mir den Hörer. ich war aber so gehemmt, dass ich kaum ein 
wort über die lippen brachte. was er sagte, weiß ich nicht mehr. 
zwei tage später war mein Vater tot. da war er 37 jahre alt. ich war 
die letzte Person aus der Familie, mit der er gesprochen hat. Für 
meine Mutter war sein tod wie das Ende ihres lebens. Er war ihre 
einzige große liebe gewesen, ihr ganzer lebensinhalt und lebens-
zweck. Sie hat nie eine andere beziehung gesucht, und bis zu ihrem 
tod ist sie ihm treu geblieben.

nach dem tod meines Vaters kam eine todesnachricht nach der 
anderen. 1941 fiel der Schwager meiner Mutter, 1942 mein Paten-
onkel, 1944 der bruder meiner Mutter, 1945, unmittelbar nach der 
kapitulation, starb völlig unerwartet auch ihr Vater. in bleibender 
Erinnerung sind mir die vielen schwarz gekleideten Frauen und das 
tieftraurige, aber immer beherrschte Gesicht meiner Mutter, die  
Fotos in der wohnung vom Grab meines Vaters in russland, sein 
Ehering neben ihrem an ihrer rechten Hand. Meine Mutter war 
zwar eine tapfere Frau, sie klagte kaum, aber ihre Verzweiflung hing 
wie eine dunkle wolke über uns.

Meine Erinnerungen an die letzten kriegsjahre sind düster.  
Eines tages wurden die kirchenglocken abgeholt. wir lebten in  
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einem schönen, großen Pfarrhaus im zentrum des ortes gleich ne-
ben der kirche. Ein Foto zeigt mich auf einem lastwagen neben den 
abgenommenen Glocken. ich wusste, sie würden nicht mehr läuten, 
es waren nun Glocken zum kriegsdienst, für kugeln an der Front. 
Erschreckt hat mich auch die Einquartierung von vierzig Soldaten 
auf dem Marsch richtung osten in unserem Haus. ich fürchtete 
diese vielen fremden Männer, die sich, da wir kein fließendes wasser 
hatten, mit lautem Getöse und nacktem oberkörper an der Pumpe 
im Garten wuschen.

Einmal hörte ich meine Mutter zu einem wehrmachtsoffizier 
sagen, ich sei ein schwieriges kind. das habe ich als Verrat empfun-
den, ich fühlte mich bloßgestellt. ich hatte tatsächlich Angst: vor 
Mäusen, Fröschen, Hunden, würmern und Gewitter, vor allem vor 
fremden leuten. ich ging nicht allein vor die tür, wollte nicht in den 
kindergarten, kannte jahrelang kein einziges kind außer meiner 
Schwester. ich war aber nicht nur extrem schüchtern, ich schwankte 
zwischen Ängstlichkeit, Aufsässigkeit und rebellion, ich war ziem-
lich eigensinnig, mit mir konnte man nichts machen, was ich nicht 
selber wollte. ich war nicht das, was man »ein nettes Mädchen« 
nennt. Viele leute fanden mich unmöglich – und ich mich selbst oft 
genug auch.

nach dem tod meines Vaters mussten wir das Pfarrhaus in neu-
wedell räumen. 1943 zogen wir in ein westfälisches dorf, wo die Fa-
milie des bruders meiner Mutter wohnte. die bedrückte Stimmung 
hielt unverändert an. Meine Schwester und ich blieben mit unserem 
Vater beschäftigt, auch wenn wir seine Ankunft nicht mehr vorberei-
ten konnten. Er war der gute Mensch schlechthin, der überall und 
immer fehlte. Er sah vom Himmel auf uns herab und begleitete uns 
tag und nacht. ich malte bilder, die ihn beim keksebacken zusam-
men mit den Engeln zeigen. zu weihnachten und an seinem todes-
tag machten wir meiner Mutter Geschenke mit gepressten blumen, 
mit reich bebilderten, selbst gemachten Gedichten und selbst erfun-
denen Geschichten. Und sie schlug über ihrem bett einen nagel in 
die wand, an den sie die Soldatenmütze ihres Mannes hängte.



10

ich litt vor allem unter der bedrücktheit meiner Mutter. weil 
wir im zuge der wohnraumbewirtschaftung als »Einquartierte« 
oder »Evakuierte« in das dorf kamen, hatte sie ständig das Gefühl, 
wir würden anderen leuten raum wegnehmen, wir könnten stören 
oder auffallen. wir benahmen uns so still und unauffällig wie mög-
lich, so, als wären wir gar nicht da.

in diesem dorf lebten wir die letzten kriegsmonate. wir hörten 
und sahen die bombengeschwader am Himmel, auf dem Schulweg 
rasten tiefflieger über unsere köpfe, und alle Schulkinder hatten die 
weisung, sich sofort in den Straßengraben zu werfen. oft saßen wir 
nachts in der küche hinter zugeklebten Fenstern bei einer schwarz 
verhängten lampe, hörten das tiefe brummen der Flugzeuge und 
warteten auf die Entwarnung vom bombenalarm. Von unserem kel-
ler aus konnten wir sehen, wie die nachbarstadt brannte und die 
kirchtürme unter den bombenangriffen zusammensanken.

Meine Schwester war meine wichtigste bezugsperson. Sie hat 
sich immer mit großer Selbstverständlichkeit um mich gekümmert, 
hat mich während der nächtlichen Fliegerangriffe in decken einge-
wickelt und mir vorgesungen: »breit aus die Flügel beide … dies 
kind soll unverletzet sein.« ich glaube, sie hat das als ihre Aufgabe 
angesehen und war irgendwie auch stolz darauf. im Übrigen waren 
wir der Meinung: wir haben keinen Grund zum klagen, uns geht es 
verhältnismäßig gut, wir haben überlebt.

1945, nach kriegsende und dem tod meines Großvaters, zogen 
wir in die v. bodelschwinghschen Anstalten bethel in die nähe von 
bielefeld. Eigentlich durften in der Anstalt nur leute wohnen, die 
professionell mit der betreuung der Patienten betraut waren. Aber 
weil meine Großeltern dort als diakone gearbeitet hatten, durften wir 
mit in die zweieinhalb-zimmer-wohnung unserer verwitweten 
Großmutter einziehen – allerdings unter strengen Auflagen: Meine 
Großmutter verbot uns, irgendetwas in ihrer wohnung zu verändern. 
Sie behielt das einstige Elternschlafzimmer, meine Mutter schlief im 
wohnzimmer auf der couch, meine Schwester in einem angebauten 
Stall mit blechwänden und ich – am komfortabelsten – im ehemali-
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gen kleinen Esszimmer meiner Großeltern, in dem ich nun zehn jahre 
lang kein einziges Möbelstück umstellen, keinen Stuhl, keine blumen-
vase verrücken, kein bild abnehmen, kein buch oder Spielzeug liegen-
lassen durfte.

wir lebten äußerst eingeschränkt. Vor allem hatten wir kein 
Geld. Es gab noch keine regelungen für die Pfarrerswitwen aus den 
ehemaligen deutschen ostgebieten. Von Februar 1945 an waren 
sämtliche zahlungen der konsistorialkasse der Evangelischen kir-
che an uns eingestellt. Meine Mutter ging hamstern in umliegende 
dörfer, und oft kam sie nach stundenlangen Fahrradtouren mit  
einem Ei oder 20 Gramm Mehl zurück. 1950 erhielten wir eine 
nachzahlung von 52 Mark, erst von 1951 an erhielten meine Mutter 
eine rente von 40 Mark, meine Schwester und ich eine Halbwaisen-
rente von je 10 Mark. davon zu leben war unmöglich.

Mehr als das fehlende Geld belastete mich allerdings das leben 
in der Anstalt. bethel war 1867 von der inneren Mission für epilep-
siekranke Menschen gegründet worden und hatte sich mittlerweile 
zum größten diakonischen Unternehmen in Europa für neurologi-
sche und psychiatrische Erkrankungen entwickelt. in der nS-zeit 
hatte die Anstaltsleitung die ihr anvertrauten Menschen vor der  
Euthanasie retten können – mit Ausnahme von sieben jüdischen Pa-
tienten, die angeblich in ein anderes Heim verlegt, in wirklichkeit in 
eine der tötungsanstalten abtransportiert worden waren. nach dem 
krieg nahm bethel auch schwer kriegsverwundete Soldaten und 
manche Heimatlose verschiedenster politischer couleur auf, obwohl 
über tausend Pflegeplätze durch bombenangriffe zerstört waren. 

bethel war ein sonderbarer ort. Man darf ihn sich nicht vorstel-
len als einen geschlossenen krankenhausbetrieb, sondern als eine 
kleine Stadt, deren Mehrheitsbevölkerung aus Außenseitern, Ver-
rückten im wörtlichen Sinne bestand – Menschen, bei denen die 
Grenzen zwischen normalem und Abweichendem, zwischen 
krankheit und Gesundheit ver-rückt waren. Sie sollten hier ohne 
diskriminierung leben können und waren – im Unterschied zu 
heute – überall präsent. Sie mussten praktisch ohne Medikamente 
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und behandlung auskommen, als einzige therapie galt das christen-
tum. Auf mich wirkten die Menschen hier noch düsterer als alle  
anderen, die mir zuvor begegnet waren. Auf den Straßen, den wald-
wegen, in der Post, in der kirche, auf den Friedhöfen, in den Hand-
werksbetrieben – überall schwerkranke Menschen, Schizophrene, 
depressive, demente, vor allem Epileptiker mit ihren ledersturz-
helmen, ihrem schleppenden Gang und den vom brom aufgedunse-
nen Gesichtern. Auf dem weg zur Schule begegnete mir regelmäßig 
ein Mann in elegantem Anzug, der mit einem bollerwagen Post für 
die nervenkranken Männer abholte. oft fing er plötzlich laut zu sin-
gen an, lief wild gestikulierend mit kleinen trippelschritten hin und 
her über die Straße, warf seinen Hut in die luft, schnitt Grimassen 
und setzte dann seinen weg fort, als sei nichts geschehen. ich hatte 
Angst vor solchen Unberechenbarkeiten, war erschrocken und  
verwirrt.

Epileptische Anfälle und Absencen gehörten zum Alltag. Einmal 
lag ein Mann tot neben unserer Haustür, er war an einem Anfall 
erstickt. Ein anderes Mal, als ich in einer Schlange vor dem Post-
schalter wartete, fiel plötzlich ein schwerer Mann neben mir zu bo-
den mit schrecklichen Schreien und krämpfen. in der kirche, wo ich 
später regelmäßig orgel spielte, häuften sich die Anfälle besonders 
an Feiertagen wie weihnachten und ostern. die Patienten wurden 
dann aus der kirchenbank in einen kleinen Vorraum getragen, wo 
man sie laut stöhnen hörte.

wenn ich abends zum Üben in die kirche ging, brauchte ich 
Mut. der Strom war aus Ersparnisgründen immer abgestellt, also 
musste ich mich erst durch das schwarze kirchenschiff tasten, um im 
Elektrokasten neben dem Altar den Hauptschalter umzulegen. Auf 
diesem weg durch die stockdunkle kirche fürchtete ich immer, dass 
vielleicht ein Epileptiker zwischen den kirchenbänken liegen oder 
ich gegen einen Sarg stoßen könnte, denn die Särge wurden schon 
einen tag vor der beerdigung im Altarraum aufgebahrt. 

besonders bedrückend waren die kriegsversehrten, meist junge 
Männer. Viele hatten schwerste Gesichtsverbrennungen, anstelle des 
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Mundes oder der Augen nur löcher. Sie zogen ihre Hüte tief ins 
Gesicht, um ihre Entstellungen zu verbergen. Andere waren beinam-
putiert und bewegten sich mit Holzkrücken vorwärts, die bis unter 
die Achseln reichten. Manche hatten gar keine beine mehr; sie saßen, 
weil es keine rollstühle gab, auf zusammengezimmerten brettern, 
unter denen rollen angebracht waren, und stießen sich mit den Hän-
den vom boden ab.

bethel wurde für mich eine Schule, in der ich etwas über die 
würde des zerstörten und ver-rückten lebens lernte und in der 
keine Hierarchien zwischen kranken und Gesunden zugelassen wa-
ren. All die krankheiten und Verletzungen gehörten zum ort dazu, 
sie waren alltäglich und nicht sensationell. Aber gleichzeitig blieb 
diese welt erschreckend und voller bedrückungen. Für ein kind war 
die konfrontation mit der nicht-normalität ein großer Schock, und 
ich habe immer Angst gehabt.

ich blieb möglichst zu Hause, zog mich stundenlang zurück auf 
den drehstuhl vor dem klavier, meinem Hauptaufenthaltsort außer-
halb der Schule. Aber eine richtige beheimatung war das auch nicht, 
weil ich immer fürchtete, meine Großmutter zu stören. Und wie 
schon zuvor in dem westfälischen dorf hatte ich das Gefühl: Eigent-
lich sollte ich unsichtbar sein, am besten gar nicht existieren.

Gegen meine Großmutter entwickelte ich eine geradezu krank-
hafte Allergie. Sie war ungebremst egoistisch. Von dem Viertelliter 
Milch, der uns kindern täglich zugeteilt war, trank sie heimlich drei 
Viertel selbst und füllte den rest mit wasser auf. Sie hat uns ständig 
vermittelt, dass wir dankbar sein müssten, dass sie durch uns einge-
schränkt würde, dass wir eigentlich gar kein recht hätten, bei ihr zu 
wohnen und dass unser Glück auf dem tod unseres Großvaters auf-
gebaut sei. Sie konkurrierte ständig mit meiner Mutter um die rolle 
des größten opfers. wer leidet mehr: sie, die ihren Mann nach  
41 Ehejahren verlor, oder meine Mutter, der dies bereits nach zehn 
jahren widerfuhr? Meine Großmutter fand natürlich, dass sie am här-
testen getroffen sei, weil sie fast ihr ganzes leben mit ihrem Mann 
verbracht hatte. Meine Mutter schwieg dazu und dachte sich ihr teil.
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Meine Mutter, meine Schwester und ich hielten wie Pech und 
Schwefel zusammen. wir waren gleichberechtigt, gleichgestellt und 
wurden immer die drei Schwestern genannt. Mit meiner Mutter gab 
es zumindest keinen offenen Streit, und meine Schwester und ich 
stritten uns nie. Mich quälte allerdings unsere geballte inkompetenz. 
wir »konnten« das leben nicht, all die erforderlichen, üblichen 
dinge des Alltags. Meine Mutter vermochte zwar auf Menschen zu-
zugehen, mit ihnen zu reden und freundlich zu sein, aber wenn sie 
eine lampe anschließen oder den Antrag auf witwenrente einrei-
chen sollte, war sie völlig hilflos. Gegen widerstände konnte sie sich 
nicht durchsetzen. Als zum beispiel eine textilfabrik in bielefeld 
aufgelöst und Stoff an die bevölkerung verteilt wurde, war sie vom 
drängeln der leute so abgestoßen und verängstigt, dass sie nur einen 
übriggebliebenen Stoffrest mit nach Hause brachte: einen harten, 
grauen Uniformstoff, aus dem ich dann ein kleid genäht bekam.

Für mich war es schlimm zu erleben, wie meine Mutter von den 
»heilen« Familien gemieden wurde, obwohl sie bei allen beliebt war. 
»wir kriegerwitwen«, schrieb sie später in ihren lebenserinnerun-
gen, »wurden sowieso nicht von den Ehepaaren eingeladen. Man 
stand völlig außerhalb. den alleinstehenden Frauen ging man doch 
mehr oder weniger aus dem wege.« bei einem Frauenüberschuss 
von mehreren Millionen waren witwen suspekt. Man unterstellte 
ihnen, dass sie den Ehefrauen die Männer wegnehmen wollten. da 
hörte selbst im frommen bethel die nächstenliebe auf. die Heilge-
bliebenen separierten sich von den blessierten, die mannlosen Frauen 
gerieten ins Abseits, die kluft zwischen den Sanierten und den dau-
ergeschädigten blieb unüberbrückbar. Freundschaften entwickelte 
meine Mutter nur zu anderen kriegerwitwen.

ich habe damals ein vehementes Misstrauen gegen heile welten 
und heile Familien entwickelt. Schon seit der kriegszeit war mein 
weltbild skeptisch: die welt liegt in trümmern, die orte sind zer-
bombt, die Autoritäten demontiert, die Familien unvollständig, die 
Unbeschädigten selbstgerecht, ein heiles leben ist trügerisch. ich 
konnte mir nur schwer vorstellen, dass es etwas wirklich Schönes im 
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leben gibt und dass das leben wirklich lebenswert ist. Als zehn-
jährige sagte ich einmal zu meiner Schwester, ich verstünde über-
haupt nicht, warum die todesstrafe etwas Abschreckendes sei. Ein-
fach erschossen zu werden, sei doch nichts Schlimmes, Schmerzen 
und Folter seien doch viel schlimmer.

Mein ganzer trost wurde die Musik. bethel hatte zu der zeit 
einen begnadeten organisten und chorleiter, der mehrere chöre 
und orchester gegründet hatte – für kranke und für Gesunde ge-
trennt. Als kind war ich in der choralsingschule, später im Hein-
rich-Schütz-kreis, einem so genannten Elitechor, mit dem wir oft zu 
konzerten unterwegs waren mit wunderbaren Programmen – den 
oratorien und Motetten von bach, mit werken von Schütz, vielen 
Madrigalen, ab und zu auch mit zeitgenössischer Musik, etwa von 
johannes drießler.

ich habe auch viel für mich allein gesungen. zum beispiel trost-
lieder aus dem dreißigjährigen krieg. ich kannte alle texte der Paul- 
Gerhardt-lieder auswendig. »was hast du unterlassen/zu meinem 
trost und Freud/als leib und Seele saßen/in ihrem größten leid!/ 
Als mir das reich genommen/da Fried und Freude lacht/da bist du, 
mein Heil, kommen/und hast mich froh gemacht.« oder: »… wer 
nur auf diese zeit/sein Hoffnung weiß zu geben/der führt ein totes 
leben/und stirbt in traurigkeit.« »Mein Herze geht in Sprünge/ 
und kann nicht traurig sein,/ist voller Freud und singet,/sieht lauter 
Sonnenschein.« Und: »Auf, auf gib deinen Schmerzen/und Sorgen 
gute nacht.« Meine Großmutter hat mir später zu meiner großen 
Verwunderung erzählt, sie habe abends oft vor meiner tür zugehört, 
wenn ich im dunkeln im bett lag und stundenlang sang.

Meine Mutter, ebenfalls eine Musikbegeisterte, hatte mir schon 
im Alter von fünf jahren die Anfänge auf dem klavier beigebracht, 
anschließend erhielt ich klavierunterricht bei einer Musikstudentin. 
Und schon als kind schlich ich um die kirche herum, wenn jemand 
orgel übte. ich wollte unbedingt orgelspielen lernen, und ab fünf-
zehn, als ich die entsprechende körpergröße erreicht hatte, bekam 
ich kostenlosen Unterricht. das hatte konsequenzen, denn ich 
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wurde als orgelschülerin bald in den Gottesdienst- und Musik-
betrieb eingebunden. Mindestens drei Mal die woche musste ich 
irgendwo spielen – bei den vielen Gottesdiensten, den Abendan-
dachten und beerdigungen, später auch bei orgel- und anderen 
konzerten. Ein jahr vor dem Abitur bekam ich auch noch Gesangs-
unterricht.

ich habe bethel also viel zu verdanken, an einem anderen ort 
wäre das alles nicht möglich gewesen. die Musik wurde eine Art 
Überlebensmittel, sie war ein ort der konzentration und des rück-
zugs und zugleich ein öffentlicher und ein sozialer ort. Vor allem 
aber schuf die Musik einen zugang zu einer transzendenten welt, 
die über die alltägliche Enge hinausführte und das armselige leben 
vergessen ließ.

Vom wirtschaftswunder haben wir überhaupt nichts mitbe-
kommen. wir hatten keinen kühlschrank, keinen Staubsauger, kei-
nen Elektroherd, kein telefon, auch keine zeitung, ein radio erst 
1954. der Mangel war uns aber gar nicht bewusst, denn die meisten 
Menschen in bethel hatten nur wenig. in der Anstalt herrschte eine 
andere orientierung, das Streben nach konsum und materiellen  
Gütern fanden wir überflüssig oder sogar degoutant. ich weiß nicht, 
ob das einfach Abwehr war, eine »Saure-trauben-reaktion«. jeden-
falls kann ich mich nicht erinnern, dass wir frustriert oder neidisch 
waren, wenn andere etwas hatten, was wir uns nicht leisten konnten. 
Es interessierte uns einfach nicht.

ich hatte Freude an dingen, die nichts kosteten. zum beispiel 
habe ich listen angefertigt, wann welche Vögel im Frühjahr auf-
tauchten und wann sie im Herbst wieder abzogen, habe blumen und 
Gräser nach der natur gezeichnet, seitenlang noten abgeschrieben 
und Gedichthefte angelegt. Und ich war hingerissen von den schö-
nen buchen im Mai und im oktober. dabei sehnte ich mich ständig 
nach Gesprächen mit anderen Menschen, die zu führen wegen mei-
ner Schüchternheit allerdings immer wieder an Grenzen stießen. 

All das findet sich in meinen tagebüchern, in denen ich seit mei-
nem dreizehnten lebensjahr täglich alle Erlebnisse, Gedanken und 
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kümmernisse dokumentiert habe. Es gab in bethel einen einzigen, 
ärmlich ausgestatteten laden, und wenn ich dort Papier kaufen 
wollte, sagte die Verkäuferin jedes Mal: »dieses Heft ist gerade das 
letzte.« damit möglichst viel auf eine Seite passte, entwickelte ich 
eine winzige Schrift, die außer mir kein Mensch lesen konnte und die 
ich selbst heute kaum noch entziffern kann.

ich quälte mich mit Fragen nach dem Sinn des lebens. ich 
wollte wissen, ob feste Fundamente und klare wegweiser eigentlich 
unentbehrlich sind oder ob wir einfach unseren Gefühlen trauen 
können. trotz des frommen Umfelds fand ich zum Glauben keinen 
rechten zugang. in den Predigten war immer wieder die rede von 
der »kraft des bösen«, von der »Erbsünde«, der »Schuld des Men-
schen«, der »zu tragenden last«. ich sah mich konfrontiert mit  
einem Unheil ohne Ursache, gegen das ich mich sperrte. nur stör-
risch habe ich das Sündenbekenntnis mitgesprochen: »ich armer, 
sündiger Mensch bekenne, dass ich gesündigt habe mit Gedanken, 
worten und werken, auch in Sünden empfangen und geboren  
bin …« warum ich sündig geboren sein und eine schreckliche Erb-
sünde in mir tragen sollte, leuchtete mir nicht ein, ebenso wenig die 
meisten religiösen rituale und kirchlichen Auslegungen.

Einmal diskutierte ich meine zweifel mit einer Schulfreundin, 
die ebenfalls vaterlos war. wir saßen – wie immer in den Schulpau-
sen – auf einer Friedhofsbank unter großen buchen und erörterten 
Grundfragen wie: Gibt es einen Gott oder ist Gott vielleicht nur 
eine Erfindung der Menschen? wir argumentierten hin und her. 
Gibt es vielleicht statt Gott nur den Glauben an Gott, weil Men-
schen ohne ihn verzweifeln würden? oder ist es – wie ich ins tage-
buch schrieb – »ein Gottesbeweis, dass der Mensch von jeher zwar 
nicht die Erfahrung, aber eine idee von Gott hatte? Also muss ihm 
Gott selbst all das gegeben haben: den Gedanken an seine Existenz 
und das Verlangen nach ihm.« dann wäre der Glaube selbst eine 
Schöpfung Gottes – also ein Gottesbeweis.

Auch im bethel der nachkriegszeit blieb der krieg allgegen-
wärtig – als rede vom »schrecklichen krieg«, vom bösen, von der 
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»Schuld des Menschen«, der krieg als eine eigenartig ursachenlose 
katastrophe. »nie wieder krieg« – darüber herrschte Einverneh-
men. Aber »nie wieder Auschwitz« hat damals niemand gesagt. 
Über die Vernichtung und die Vernichter von juden, Polen, zigeu-
nern, Schwulen et cetera wurde nicht gesprochen. Alle waren irgend-
wie opfer, es gab keine täter, jedenfalls keine deutschen täter. Auch 
in dem Film Die Mörder sind unter uns, den ich Anfang der fünfziger 
jahre zum ersten Mal sah, wurde nicht aufgeklärt, was in den kon-
zentrationslagern geschehen war und wer wen umgebracht hatte. 
Auf dem Soldatenfriedhof in dahn im Schwarzwald, auf dem wir 
einmal nach dem Grab des bruders meiner Mutter suchten, war ich 
hin- und hergerissen zwischen Mitleid und Anklagen, die keine  
Adresse hatten.

1955 war eine Medizinstudentin in unsere klasse eingeladen 
worden, um über ihre Flucht aus der ddr zu berichten. Sie war er-
wischt worden, als sie mit einer Studentengruppe Flugblätter aus 
west-berlin verteilen wollte. Sie hatte im Gefängnis gesessen, war 
geprügelt worden. zu ihrem Verlobten, der zu drei jahren verurteilt 
worden war, hatte sie keinerlei kontakt. Für mich war das alles neu. 
ich war erschüttert. »ich kam mir vor«, schrieb ich ins tagebuch, »als 
hätte ich mein ganzes leben bisher hinterm ofen gesessen.«

Am meisten berührt hat mich im selben jahr die Freilassung der 
deutschen Soldaten aus russischer Gefangenschaft. Adenauer hatte 
bei seinem besuch in Moskau 10 000 deutsche kriegsgefangene und 
20 000 inhaftierte zivilisten freihandeln können. Als die trans-
porte im lager Friedland ankamen, habe ich stunden- und tagelang 
am radio gehangen und mir schluchzend die Übertragungen ange-
hört: die begrüßungsreden der Soldaten, den choral »nun danket 
alle Gott« und schließlich das Verlesen der endlosen namenslisten. 
ich wollte damals unbedingt über das rote kreuz kontakte herstel-
len, Pakete verschicken. Vor allem wollte ich einen heimatlosen 
Heimkehrer in unsere enge wohnung aufnehmen, einen von denen, 
die nach Hause und dann doch nicht nach Hause kamen, weil es 
nach zehn jahren Gefangenschaft für sie kein zuhause mehr gab, 



Die Männer, die als Soldaten in den Krieg gezogen und versehrt an Leib und 
Seele zurückgekehrt waren, nannte man Krüppel – mitleidlos, auch respektlos 
und ohne Dankbarkeit. Es waren viele, und sie erinnerten geradezu allgegen-
wärtig an das, was man vergessen wollte. Die Welt sollte wieder hell und heil 
werden.  
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weil das Haus kaputt war und die Eltern tot und die Frau sie verges-
sen hatte. 

ich versuchte, auch Mitschülerinnen für meine Aktion zu gewin-
nen, doch die wehrten ab, das sei nichts als ein aufflackerndes Gefühl 
von kurzer dauer.

wie sich später herausstellen sollte, war dieses Mitgefühl für die 
Heimkehrer bei mir allerdings nicht von kurzer dauer. 1958 begeg-
nete ich einem Studenten, der sich von den Übrigen in jeder Hin-
sicht unterschied. Er war ein Außenseiter, älter als die anderen, und 
er sah aus wie ein ehemaliger Soldat, wie einer der Heimkehrer aus 
Friedland. im nachhinein erinnert er mich an beckmann in wolf-
gang borcherts drama Draußen vor der Tür. Er trug noch dreizehn 
jahre nach dem krieg einen Soldatenmantel und sah unendlich trau-
rig aus. Meist schwieg er, aber wenn er sprach, klang es druckreif. Er 
wirkte auf mich geheimnisvoll, fremd, unnahbar, gefangen in einem 
Schmerz, von dem aber niemals gesprochen wurde. Ausgerechnet in 
ihn verliebte ich mich. 

Er kam aus der ddr, war mit vierzehn jahren als Flakhelfer 
eingezogen worden, in russische kriegsgefangenschaft geraten und 
auf äußerst komplizierten wegen zurückgekommen – ein depres-
siver, irgendwie verlaufener, hoch komplizierter Mensch –, heute 
würde ich sagen, er war ein Autist. ich musste ihn mit Vorsicht be-
handeln, durfte nicht unbedacht mit ihm umgehen. Anfangs habe ich 
nicht begriffen, dass er Alkoholiker war. Er versandete immer mehr, 
und nach zehn jahren komplizierter beziehung habe ich mich von 
ihm getrennt. Einige jahre später starb er am Alkohol. noch ging ich 
allerdings in bethel in die Schule. 

ich war keine gute Schülerin, machte zu viel gleichzeitig: jede 
woche orgelunterricht, klavierunterricht, Gesangsunterricht, meh-
rere chorproben und regelmäßig orgeldienst. die Schule kam viel 
zu kurz. ich schwankte immer zwischen dem Gefühl völliger Unfä-
higkeit und der Vorstellung: ich kann das alles, wenn ich mich nur 
anstrenge. Aber gerade das gelang mir nicht. ich war immer müde, 
hatte oft kopfschmerzen, Magenschmerzen, konnte nicht schlafen, 
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war außerdem ständig unglücklich verliebt. Meine berufsfindungs-
prozesse waren ein drama, die ideen wechselten von tag zu tag, das 
Spektrum reichte von Hebamme bis Mannequin, von bibliothekarin 
bis Musikerin, von Fürsorgerin bis zum Studium von Germanistik, 
romanistik, Musikwissenschaft, Philosophie oder Psychologie. ich 
war beim Abitur 1956 die Einzige, die nicht wusste, was sie werden 
wollte.

Es war meine deutschlehrerin, die mir geholfen hat. Sie hat 
nicht nur meine zerrissenheit gespürt, sie hat auch gemerkt, wie 
mich die ständige Sorge um meine Mutter in Abhängigkeit hielt. ihr 
rat lautete, ich müsse ganz frei werden, mich selbst ausbilden, mich 
innerlich und äußerlich von meiner Mutter lösen und auf ihren be-
mitleidenswerten zustand keine rücksicht nehmen. Sie ermutigte 
mich zu studieren, trotz aller Hindernisse und obwohl meine Mutter 
panische Angst vor dem tag hatte, an dem ich von zu Hause wegge-
hen würde. die Entscheidung fiel mir nicht leicht. Um meine Mutter 
hatte ich zunehmend Angst. »Sicherlich kann ich ihr nicht helfen, 
wenn ich hier bliebe, aber ich könnte es verschlimmern, wenn ich 
weggehe.« dass ich den Absprung trotzdem schaffte, habe ich nicht 
zuletzt dieser lehrerin zu verdanken.

der Auszug aus bethel war tatsächlich eine große befreiung. die 
Anstalt war ein Schutzraum gewesen, aber auch ein Gefängnis. Frei-
burg, mein erster Studienort, erschien mir wie die ganze welt und 
das Studium wie das Paradies. ich wurde zwar nicht plötzlich zu 
einem anderen, unbeschwerten Menschen, aber niemand kontrol-
lierte mich mehr. ich kämpfte gegen die Selbstlähmungen und Er-
fahrungsmängel an und tat das, was ich mir vorher immer nur vor-
gestellt hatte.

in bethel war mir etwa verboten gewesen, die Haare abzuschnei-
den. da hatte ich mir heimlich die Haare an der Stirn abgerissen, um 
wenigstens einen Pony aufweisen zu können. Und weil ich natürlich 
keinen Stift hatte, um mir die Augenbrauen zu schminken, habe ich 
Streichhölzer angezündet und die brauen mit der kohle nachgezo-
gen. das war jetzt vorbei. in Freiburg habe ich mir die Haare gefärbt, 
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