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VORWORT

Ich hatte die Ehre, Anton Otte in den 90er Jahren kennenzuler-
nen, also in den Jahren, als Mitteleuropa noch voller Angst vor 
der alten und allgegenwärtigen Geschichte war. Damals waren 
sowohl die Tschechen als auch die Sudetendeutschen etwa in 
gleichem Maße anfällig für diese Ängste, heutzutage vergleich-
bar mit den Befürchtungen vor einer ungewissen Zukunft. 
Optimisten hatten es damals schwer, obwohl die Zukunft in 
jenen Jahren sehr positiv wahrgenommen wurde. Man kann das 
Gleiche auch über die Europäische Union sagen. Aus Sicht der 
Mitteleuropäischen Länder wurde sie als ein gewisser Garant 
dafür betrachtet, dass nach den Westeuropäern auch die Mit-
teleuropäer in der Lage sein werden, ihre eigenen historischen 
Traumata zivilisiert zu bewältigen. 

Anton Otte habe ich damals – und das gilt bis heute – als 
einen nicht nur weisen, sondern auch sehr freundlichen Men-
schen wahrgenommen. Es war nicht leicht, ihn in eine der dama-
ligen Denkkategorien einzuordnen. Man kann einwenden, dass 
er durch sein Wirken ohne Zweifel zum Lager der „Versöhner“ 
(für manche Spötter allerdings eher „Versöhnler“) gehörte, 
er war immerhin auch ein Unterzeichner der Petition „Versöh-
nung 95“. Beim Blick in sein gütiges, mit der Zeit jedoch mehr 
und mehr melancholisches und müdes Gesicht, war jede Unter-
scheidung in „Versöhner“ („Versöhnler“), „Alibist“, „Militanter“ 
oder „Anhänger des offiziellen Dialogs“ – man möge es mir ver-
zeihen – dumm. Viel wichtiger war es damals, die Suche nach 
Möglichkeiten zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses 
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ÚVOD

Antona Otteho jsem měl tu čest poznat v 90. letech, tedy 
v dobách, kdy ještě střední Evropa žila strachem ze stejně tak 
dávné jako všudypřítomné minulosti. Těmto obavám tehdy 
propadaly jak česká tak sudetoněmecká komunita ve zhruba 
stejné míře, jako jsou dnes spíše náchylné k obavám z neznámé 
budoucnosti. Optimisté to měli tehdy těžké. Třebaže budouc-
nost byla v 90. letech vnímána velmi pozitivně. Ostatně to samé 
lze říci i o Evropské unii, která byla i z pohledu střední Evropy 
považována za jakéhosi garanta toho, že se po Západoevropa-
nech i Středoevropané civilizovaně vypořádají se svými histo-
rickými traumaty.

Antona Otteho jsem tehdy – přičemž to ostatně platí až 
dodnes – vnímal jako člověka nejen moudrého, ale i do té míry 
laskavého, že jej bylo dosti nesnadné zařadit do některého 
z tehdejších názorových táborů. Jistě, lze namítnout, že svým 
působením by bezpochyby patřil do tábora „smiřovačů“ a byl 
ostatně i jedním ze signatářů petice Smíření 95. Při pohledu 
na jeho dobrotivou, leč časem více a více melancholickou a una-
venou tvář bylo ovšem každé rozlišování na „smiřovače“, „ali-
bisty“, „militanty“ či „stoupence oficiózního dialogu“ s pro-
minutím pitomé. Daleko důležitější bylo šanci na nalezení 
vzájemného porozumění navzdory řadě citelných zklamání 
prostě nevzdat. V této souvislosti se mi vybavuje vzpomínka, 
jak jsme jednou spolu s Antonem Ottem a tehdejším korespon-
dentem FAZ, Bertoldem Kohlerem, stáli na baru na Novotného 
lávce a Bertold Kohler si posteskl, že z toho permanentního 
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nicht aufzugeben, trotz einer Reihe herber Enttäuschungen. 
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ein Treffen mit 
Anton Otte und dem damaligen FAZ-Korrespondenten Bertold 
Kohler in einer Bar am Novotny-Steg, wo Bertold Kohler diesen 
permanenten Wechsel zwischen Hoffnung und Enttäuschung 
beklagte und deshalb Lust verspürte, eine Menschenkette zu 
bilden und am Wenzelsplatz zu skandieren „Scheiße – Hoff-
nung – Scheiße – Hoffnung – Scheiße – Hoffnung…“ Anton 
Otte hat ihn nur traurig angeschaut und mit einem Lächeln 
bemerkt, er würde sich gerne anschließen…

Und wie war Anton Otte damals? Ich gestatte mir eine 
persönliche Beschreibung – seine Rolle als Protagonist der 
deutsch-tschechischen Versöhnung sollen die Historiker doku-
mentieren. Für mich war Anton Otte eine jener Autoritäten, 
vor denen man sich als tschechischer Beamter dafür geschämt 
hat, dass uns unser Werk lange nicht gelungen ist und eine 
jener beeindruckenden Persönlichkeiten, von denen man die 
Inspiration und die sichere Überzeugung übernahm, dass es 
sich lohnt. Für diesen persönlichen Zugang und noch mehr für 
sein Vorbild bin und werde ich Anton für immer dankbar sein.

Tomáš Kafka
Direktor der Abteilung für Mitteleuropa  

im Außenministerium der Tschechischen Republik
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střídání naděje a zklamání má člověk až chuť vytvořit lidský 
řetěz, rozběhnout se po Václaváku a skandovat „Scheiße – Hoff-
nung – Scheiße – Hoffnung…“ Anton Otte se na něj jen smutně 
podíval a s úsměvem podotkl, že by se rád přidal.

A jaký tehdy Anton Otte byl? Sám za sebe si dovolím být 
osobnější – roli jednoho každého protagonisty česko-němec-
kého smiřování ať věcně popíší historici. Pro mě byl Anton Otte 
jednou z těch autorit, před kterou jsem se jako český úředník 
styděl, že se nám naše dílo dlouhou dobu nedařilo, a z které 
jsem naopak čerpal inspiraci a přesvědčení, že to přesto stojí 
zato. Za tento osobní přínos či spíše příklad jsem a nepřestanu 
být Antonovi osobně vděčný. 

Tomáš Kafka,  
ředitel Odboru pro střední Evropu  

Ministerstvo zahraničích věcí ČR
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Mit der politischen Wende 1989/90 hat sich eine grundlegende 
Veränderung der europäischen Situation ergeben. Für ihre ost-
europäische Arbeit hat die Ackermann-Gemeinde in Rom ein 
Büro unterhalten. Über viele Jahre hat Prälat Prof. Dr. Josef 
Rabas die deutsch-tschechoslowakische Arbeit von Rom aus 
geprägt. Die Wende war dem Vorstand der Ackermann-Ge-
meinde Anlass, diese Arbeitsstelle zu verlegen und für die 
konkrete deutsch-tschechoslowakische Arbeit Prag als Sitz 
des Büros zu wählen. Als neuer Leiter konnte Pfarrer Anton 
Otte gewonnen werden. Er war für die anstehenden Aufgaben 
besonders geeignet. Er sprach tschechisch und hatte Kenntnis 
über die deutsch-tschechoslowakischen Probleme. Somit war 
er ein kompetenter Botschafter und Partner für die Verstän-
digung und die Gestaltung der Nachbarschaft. Es galt, einen 
neuen Weg für die partnerschaftlichen Beziehungen zu finden. 
Es galt aber auch, die bisherigen Grenzen zu überwinden und 
die Spirale von Hass und Gewalt, die sich zwischen beiden Völ-
kern aufgebaut hatte, zu durchbrechen. In der Ackermann-Ge-
meinde hat man erkannt, dass vor allem, ja gerade die Vertrie-
benen den Anstoß zur Versöhnung geben und somit den ersten 
Schritt tun müssen.

Toni Otte war klar, der Weg werde nach den angehäuften 
Belastungen der vergangenen Jahre weder einfach noch selbst-
verständlich. So mussten viele Widerstände auf beiden Seiten 
überwunden werden. Toni Otte wurde auf deutscher Seite als 
Seelsorger geschätzt und geachtet und ebenso auf tschechischer 
Seite ernst genommen. So konnte er den von Pater Dr. Paulus 
Sladek nach 1945 eingeschlagenen Weg der Versöhnung und 
Verständigung weitergehen und mit Leben erfüllen. Seine Kon-
takte zu Repräsentanten in Kirche wie Staat waren ihm dabei 
mehr und mehr hilfreich. Sein stets freundliches, kollegiales 
Verhalten war ihm wertvolle Hilfe bei allen Gesprächen und 
Begegnungen.

Franz Olbert



(  13  )

Společně s politickými změnami na přelomu let 1989/1990 došlo 
na evropské scéně k zásadním proměnám. Ackermann-Geme-
inde si drželo kvůli vztahům s východní Evropou kancelář 
v Římě, kde pracoval po mnoho let prelát P. Josef Rabas, jenž se 
výrazně podílel na utváření německo-československých vztahů. 
Politické změny na počátku devadesátých let minulého století 
vnímalo Ackermann-Gemeinde jako příležitost přesunout tuto 
roli z Říma a jako sídlo svých snah o německo-československou 
spolupráci zvolilo Prahu. Novým vedoucím kanceláře se stal 
P. Anton Otte, který byl z mnoha důvodů k této práci takřka 
předurčen. Mluvil česky a měl znalosti týkající se německo-čes-
koslovenské problematiky. Byl tak kompetentním vyslancem 
a partnerem pro porozumění a vytváření dobrých sousedských 
vztahů. Snažil se najít novou cestu pro partnerskou spolupráci. 
Usiloval také o překonávání dosavadních hranic a přerušení spi-
rály nenávisti a násilí, kterou mezi sebou oba národy postavily. 
V Ackermann-Gemeinde bylo patrné, že právě odsunutí sudet-
ští Němci musí dát impuls k usmíření a udělat tak první krok.

Tonimu Ottemu bylo jasné, že tento krok nebude po nahro-
maděné zátěži předchozích let ani jednoduchý, ani samozřejmý. 
Odpor musel být překonán na obou stranách. Toni Otte byl 
německou stranou vnímán jako duchovní správce a také čes-
kou stranou byl velmi dobře akceptován. Mohl se tak vydat 
po načrtnuté cestě smíření a vzájemného porozumění a naplnit 
svým životem vizi, formulovanou P. Dr. Paulusem Sladkem.

Velmi nápomocné mu byly jeho kontakty s reprezentanty 
církve i státu. Jeho přátelské a kolegiální vystupování mu otví-
ralo dveře při všech rozhovorech a setkáních.

Franz Olbert





Dětství
Kindheit
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Du bist während des Zweiten Weltkrieges zur Welt gekommen. 
Hast Du Erinnerungen an diese Zeit?

Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie wir als kleine Jun-
gen im Wald nach einer Zuflucht gesucht haben, falls es zu Luft-
angriffen kommen sollte. Die Stelle musste in der Nähe sein und 
zwischen den Bäumen verborgen… Aber dort haben wir uns mit 
unserer Mutter und den Geschwistern während der Angriffe nie 
versteckt. Das Heulen der Sirenen, daran erinnere ich mich, war 
immer nur kurz und zum Glück bei gutem Wetter. Wir saßen 
dann einfach auf der Wiese unterhalb des Waldes. 

Recht gut kann ich mich auch daran erinnern, dass wir in der 
Abenddämmerung mit den Nachbarn beisammensaßen und bei 
Kerzenschein den Rosenkranz gebetet haben. Es mag ein langes, 
monotones Gebet sein, aber als wir Angst hatten, hat es geholfen. 
Wir Kinder waren dafür dankbar. 

Dann erinnere ich mich an einen Besuch bei unserem Onkel 
in Schwarzwasser. Die Tante hat geweint, weil unser älterer Cou-
sin Bertl, der einzige Sohn der Familie, angeblich tot sein sollte. 
Noch gegen Ende des Krieges hatte er den Einberufungsbefehl 
erhalten und musste zu militärischen Übungen nach Schlesien. 
Die Erwachsenen haben unsere Tante getröstet, dass er doch 
nicht tot sein könne, wenn er nicht mal einen Monat lang bei der 
Übung war. Aber nach vierzehn Tagen kam ein Brief, Bertl war 
wirklich tot. Die deutsche Armee hatte Verstärkung gebraucht 
und die siebzehnjährigen Jungen wurden schon nach ein paar 
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Narodil ses za druhé světové války. Vybavíš si nějaké vzpomínky 
z té doby?

Vzpomínám si, jak jsme jako kluci vyhledávali v lese skrýše, 
kam bychom se mohli uchýlit při náletech. Muselo to být blízko 
a přitom skryté mezi stromy… Nakonec jsme se tam nikdy 
s maminkou a sourozenci při náletech neschovali. Poplachy, co 
si pamatuji, bývaly krátké a naštěstí za dobrého počasí. Sedávali 
jsme na louce pod lesem.

Vybavuje se mi, jak jsme často večer za šera seděli při svíčkách 
u sousedů a modlili se růženec. Možná je to dlouhá monotónní 
modlitba, ale když jsme měli strach, pomáhala nám. I jako děti 
jsme za ni byli rádi.

Pak si ještě vzpomínám, jak jsme byli v Černé Vodě u strýčka. 
Teta plakala, že Bertl, náš starší bratranec, je mrtvý. Bertl byl 
jediný kluk v rodině. Na konci války dostal povolávací rozkaz 
a odjel na vojenské cvičení do Slezska. Dospělí proto tetu uklid-
ňovali, že nemůže být mrtvý, vždyť byl sotva měsíc na cvičení. 
Ale za čtrnáct dní dorazil dopis, že Bertl je opravdu mrtvý. 
Německá armáda potřebovala posily a sedmnáctileté kluky 
poslali po pár týdnech na frontu. Bertl padl druhý nebo třetí 
den.

V lednu 1945 si matně vybavuji, jak Vidnavou hnali Němci 
zástupy vězňů. Ti chudáci šli v rozervaných šatech nebo pytlích, 
s velkým J (Juden) nebo P (Polen) na zádech, někteří dokonce 
bez bot. Zaslechl jsem i střelbu.
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Wochen an die Front geschickt. Bertl ist am zweiten oder drit-
ten Tag gefallen. 

An den Winter 1945 kann ich mich erinnern, als ich sah, wie 
deutsche Soldaten eine Reihe von Häftlingen durch Weidenau 
getrieben haben. Die Armen, mit großem „J“ (Juden) oder „P“ 
(Polen) auf dem Rücken, liefen in zerrissener Kleidung oder in 
Säcke gehüllt, einige sogar ohne Schuhe – im Schnee. Ich habe 
auch Schüsse gehört. 

War Dein Vater irgendwie in den Krieg involviert?
Nein, das war er nicht. Während der Ersten Republik hat er 

seinen Militärdienst in der Blaskapelle der tschechischen Armee 
geleistet. Er war Schlosser. Noch vor dem Krieg hat er den Bus-
führerschein gemacht und danach arbeitete er bei der Bezirks-
verwaltung. Das hat ihn vor dem Einrücken bewahrt. Solche 
Leute, zumindest hat das unsere Mutter gesagt, hat man im In-
land gebraucht. Unser Vater war Musiker mit ganzem Herzen, 
er hat Flügelhorn gespielt und war Kapellmeister der lokalen 
Blaskapelle. Bei feierlichen Gottesdiensten hat er in der Kirche 
auch Geige gespielt. 

Hast Du noch Erinnerungen an Deinen Vater aus dieser Zeit?
Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als er verhaftet wur-

de. Wir hatten unseren Schuppen und unsere Waschküche im 
Hof. Früher baute man die Waschküchen getrennt vom Haus. 
Es kamen zwei Polizisten und wollten unseren Vater sprechen. 
Wir haben sie zu ihm in den Schuppen geschickt. Ich sah, wie 
sie zusammen in die Waschküche gingen und dort lange mit-
einander sprachen. Wir hatten schon Angst, was passiert sein 
könnte… Unser Vater hat dann seine Tasche geholt und meinte, 
er wird bald zurückkommen. Aber er kam nicht. 

Später haben wir mit unserer Mutter darüber gesprochen, wie 
traurig es wäre, wenn unser Vater zu Weihnachten nicht daheim 
verbringen würde. Welche Überraschung war es dann für uns, 
als er am Heiligen Abend nach unserer Rückkehr aus der Stadt 
schon auf uns wartete. Er hat damals einen außerordentlichen 
Hafturlaub bekommen. Ich habe noch diese Szene vor Augen: 
Vater nimmt meinen kleinen Bruder auf den Arm und wir gehen 
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Byl otec nějak zapojen do války?
Ne, nebyl. Za první republiky absolvoval vojenskou službu 

v armádní dechovce. Živil se jako zámečník. Ještě před válkou 
si pak udělal řidičské zkoušky k řízení autobusu a pracoval 
na okrese. To ho zachránilo před narukováním. Takové lidi, 
alespoň maminka to říkala, potřebovali ve vnitrozemí. Srd-
cem byl tatínek muzikant, hrál na křídlovku a byl kapelníkem 
místní dechovky. Hrával také na housle v kostele při slavnost-
ních bohoslužbách.

Máš ještě nějaké vzpomínky z té doby na tatínka?
Vybavuje se mi, jak byl zatčen. Na dvoře jsme měli kůlnu 

a prádelnu. Tehdy se prádelny stavěly odděleně od domu. Při-
šli k nám dva policisté a chtěli mluvit s tatínkem. Poslali jsme 
je za ním do kůlny, spolu pak odešli do prádelny a dlouze tam 
hovořili. Už jsme měli strach, co se děje. Tatínek si pak doma 
vzal tašku a řekl, že se brzy vrátí. Ale nevrátil se.

Pak si pamatuji, jak jsme se s maminkou obávali, že bude 
smutné, když tatínek nebude doma na Vánoce. Jaké pak bylo 
naše překvapení, když nás tatínek na Štědrý večer po návratu 
z města čekal doma. Dostal tehdy mimořádnou propustku 
z vazby. Mám tu scénu před očima: Tatínek měl nejmladšího 
bratra na ruce a šli jsme nahoru do prvního patra do parádního 
pokoje. Za otevřenými dveřmi tiše stál ozářený stromek a my 
jsme s chutí zpívali Stille Nacht, heilige Nacht.

Kdy ses dozvěděl, že tatínek se domů už nikdy nevrátí?
To si pamatuji docela živě. Ten den jsme marně čekali na 

poštu. Když už bylo skoro poledne, slyšeli jsme nějaké kroky. 
Pošťák, který jindy hýřil vtipem a vždycky s maminkou proho-
dil pár slov, se však neozval. Podívali jsme se na chodbu, zda 
tam někdo není, ale nikdo tam už nebyl. U dveří pokoje jsme 
pak našli na zemi dopis.

V tom dopise maminku informovali o vykonání trestu smrti. 
Neměli jsme vůbec žádnou možnost se s tatínkem rozloučit. 
S maminkou to bylo moc zlé. Plakala. Křičela. Pak někoho, asi 
nejstarší sestru, napadlo jít s ní na faru za panem profesorem 
Blokschou. Trvalo to dlouho, než se vrátily.
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hinauf in den ersten Stock in eine schön dekorierte Stube. Hinter 
der Tür stand strahlend ein festlich geschmückter Weihnachts-
baum und wir haben mit Freude „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
gesungen.

Wann hast Du erfahren, dass Dein Vater nie mehr nach Hause 
kommen wird?

Daran kann ich mich genau erinnern. An dem Tag hatten wir 
umsonst auf die Post gewartet. Als es Mittag war, hörten wir 
Schritte. Der Briefträger, der sonst immer vor Witzen gestrotzt 
und mit unserer Mutter ein paar Worte getauscht hat, hat sich 
gar nicht bemerkbar gemacht. Wir haben im Flur nachgeschaut, 
ob jemand kommt. Es war aber niemand da. Dann fanden wir 
den Brief auf dem Boden vor der Zimmertür. 

In diesem Brief haben sie unsere Mutter über die Vollstre-
ckung der Todesstrafe informiert. Wir hatten überhaupt kei-
ne Möglichkeit, uns von unserem Vater zu verabschieden. Für 
unsere Mutter war es ganz schlimm. Sie hat geweint, geschrien. 
Schließlich hatte jemand den Einfall, wahrscheinlich meine ältere 
Schwester, mit ihr ins Pfarrhaus zu Professor Blokscha zu gehen. 
Es hat lange gedauert, bis sie wieder zurückgekommen sind.

Blokscha war der letzte Professor am Weidenauer Priesterse-
minar, der noch in Weidenau geblieben ist. Die anderen Profes-
soren wurden ausgesiedelt, weil sie Deutsche waren. Blokscha 
konnte bleiben, weil seine Mutter Tschechin war.

Am gleichen Tag hatte auch der ehemalige Bürgermeister aus 
Weidenau seine Gerichtsverhandlung. Er wurde auf Bewährung 
verurteilt und ist noch am gleichen Tag nach Hause gekommen.

Wie hast Du das erlebt?
Es war für uns eine ganz schlimme Erschütterung, aber was 

mich als Kind am meisten betroffen gemacht hat war zu erle-
ben, wie unsere Mutter gelitten hat. Wir haben Angst um unsere 
Mutter gehabt. 

Was war die Begründung für die Todesstrafe?
Das Außerordentliche Volksgericht in Troppau hat von einer 

Möglichkeit im Retributionsgesetz Gebrauch gemacht und die 
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Rodiče – Eltern
Ferdinand Otte (1902 –1946) Marie Otte (1902 –1979)

Rodina Otteových: zleva Anton, maminka, Klára, Bernard, Franz, Elisabeth, 
tatínek, Gertrud (nejmladší bratr Jáchym se narodil až v lednu 1945), 1943.
Familie Otte: v. l. Anton, Mutter, Klara, Bernard, Franz, Elisabeth, Vater, 
Gertrud (Joachim kam erst im Januar 1945 zur Welt), 1943.
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Todesstrafe, den Entzug der Ehrenbürgerwürde und den Verlust 
des gesamten Eigentums ausgesprochen.

Habt Ihr daheim darüber gesprochen oder war es ein Tabu?
Natürlich kam das öfter zur Sprache. Wir waren alle davon 

überzeugt, dass unser Vater unschuldig war, aber wir haben nicht 
so viel miteinander darüber geredet. Wir haben versucht, Rück-
sicht auf unsere Mutter zu nehmen, die bereits herzkrank war. 
Der letzte Brief von unserem Vater war für uns das Wichtigste. 
Darin steht, dass er am Tod des Herrn Breth keine Schuld hat… 
dass es Gottes Wille sei, dass er für andere büßen muss…

Dass er für andere büßen musste?
Noch in den Tagen vor dem Münchner Abkommen hat eine 

Freikorps-Einheit Weidenau und die Umgebung besetzt. Die 
tschechischen Beamten einschließlich der Finanzverwaltung 
haben die Stadt verlassen. Bei den Schießereien wurden zwei 
tschechische Mitglieder der Finanzwache und zwei Zivilisten, 
ein Tscheche und ein Deutscher, erschossen. Es ist nicht gelun-
gen, die wahren Täter ausfindig zu machen.

Wir haben unserem Vater geglaubt und auch seiner Aussage, 
dass er für andere büßen musste. Wir haben uns getröstet mit 
dieser Begründung, dass es so sein sollte… 

… war das eine Art, sich mit dem Tod des eigenen Vaters abzu-
finden?

Jeder musste sich irgendwie damit abfinden. Unsere Mutter 
hat es so zum Ausdruck gebracht, dass sie kein Wort Tschechisch 
mehr gesprochen hat. In der Schule hatte sie sehr gut Tsche-
chisch gelernt und wir wussten, dass sie es versteht. Aber sie 
ist nur noch dorthin zum Einkaufen gegangen, wo sie deutsch 
sprechen konnte. 

Wie bist Du damit umgegangen?
Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich habe mich erst im 

Laufe der Zeit damit abgefunden. Der Mensch lebt, macht neue 
Erfahrungen… Mehrere Priester und Ordensschwestern (auch 
tschechische) standen uns bei. Wir haben Hilfsbereitschaft 
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Pater Blokscha byl posledním profesorem vidnavského teo-
logického učiliště, který ještě ve Vidnavě zůstal. Ostatní pro-
fesoři, protože byli Němci, již byli odsunuti. Blokscha mohl 
zůstat, protože jeho maminka byla Češka. 

V ten samý den měl soudní přelíčení i bývalý starosta z Vid-
navy. Ten od soudu odešel s podmínkou, ještě ten den se vrátil 
domů.

Jak jsi to prožíval ty?
Byl to otřes, jako dítě mne ale nejvíc zasáhlo, jak trpěla 

maminka.

Co vlastně bylo důvodem rozsudku smrti?
Mimořádný lidový soud v Opavě využil možnost, kterou 

retribuční zákon dával, a stanovil trest smrti, ztrátu občanské 
cti navždy a propadnutí veškerého majetku státu.

Mluvili jste doma o tom, nebo to bylo tabu? 
Samozřejmě že na to občas přišla řeč. Byli jsme všichni pře-

svědčeni, že tatínek byl nevinný, ale příliš jsme to společně 
nerozebírali. Snažili jsme se brát ohled na maminku, která už 
tehdy byla nemocná se srdcem. Pro nás všechny byl důležitý 
poslední dopis otce. Píše v něm, že na smrti toho zadrženého 
pana Bretha nemá viny a že pyká za jiné… 

Že pyká za jiné?
Ještě ve dnech před Mnichovskou dohodou obsadili členové 

Freikorpsu Vidnavu a okolí. Čeští úředníci, včetně finanční 
správy, opustili město. Při přestřelkách byli dva členové finanční 
stráže a tři civilisté, jeden Čech a dva Němci, zastřeleni. Pacha-
tele se nepodařilo vypátrat.

Věřili jsme tatínkovi, i jeho poznámce, že pyká za jiné. Utě-
šovali jsme se odůvodněním, že to tak muselo být. To pro nás 
bylo srozumitelné…

… to byl způsob, jak se s otcovou smrtí vyrovnat? 
Každý jsme se s tím museli nějak vyrovnat. Maminka to nave-

nek projevila tím, že nemluvila česky. Ve škole se dobře učila 
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und Freundlichkeit auch von tschechischen Familien erfahren. 
Tschechische Frauen haben bei meiner Mutter stricken lassen. 
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir das Schicksal unse-
res Vaters jemals mit dem Tschechentum verbunden hätten. Das 
hat uns vor manchen Versuchungen bewahrt. Und im Vaterunser 
haben wir mehrmals am Tag gebetet: „Vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“.

Du hast die große Familie erwähnt, für die Dein Vater gesorgt 
hat…

Wir waren sieben Geschwister. Die älteste war Liesbeth, da-
mals neunzehn Jahre alt. Dann kam die um drei Jahre jüngere 
Gertrud, es folgten die Brüder Bernhard (14 Jahre) und Franz 
(10 Jahre). Danach wurde ich geboren (7 Jahre), dann unsere 
Schwester Klara (4 Jahre) und der jüngste Bruder Joachim. 
Er kam im Januar 1945 zur Welt. 

Beide Elternteile stammten aus Schwarzwasser und kannten 
sich von klein auf. Mein Großvater war Förster und die Familie 
wohnte im Schloss von Schwarzwasser, in dem die Försterei ein-
gerichtet war. Meine Großmutter väterlicherseits war ledig und 
hat im Forsthaus des Schlosses ausgeholfen. Dort hat sie sich mit 
der Frau des Försters angefreundet… 

Meine Mutter Marie hatte zwei Schwestern, Tante Irene und 
Tante Hedwig. Der Mann meiner Tante Irene hieß Alfred, aber 
wir haben zu ihm nur Onkel gesagt, weil wir keinen anderen 
Onkel hatten. Sie hatten zwei Töchter, Gitta und Veronika und 
den bereits erwähnten Bertl. Onkel und Tante Irene hatten in 
Schwarzwasser eine Bäckerei. Ich kann mich noch gut an den 
alten Holzofen erinnern, aus dem man die Brote schön der Reihe 
nach herausholen konnte. Sie hatten auch ein Pferd und einen 
großen Wachhund, der uns öfter in Schrecken versetzte, der aber 
auch einen kleinen Brotwagen ziehen konnte und uns manchmal 
im Wagen den Weg zurück nach Hause zog.

Tante Hedwig ist ledig geblieben. Sie hat von ihren Eltern ein 
Haus geerbt und ihr Geld durch Nähen verdient. Weil sie keine 
Kinder hatte, war sie die Taufpatin der meisten Kinder in unse-
ren Familien. Wir haben zu ihr einfach Pati gesagt.
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Hrob Ferdinanda Otte na hřbitově v Opavě, 1958.
Grab von Ferdinand Otte auf dem Friedhof in Troppau, 1958.
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Wir hatten ein Haus in Weidenau mit einem großen Garten 
und ein kleines Feld. Wir hatten auch eine Ziege, Kaninchen 
und Hühner. Für das Haus hatten die Eltern eine Hypothek auf-
genommen, die letzte Rate haben sie im Frühling 1945 gezahlt. 

Kannst Du Dich noch daran erinnern, wie die russischen Sol-
daten gekommen sind und danach die Tschechen?

Die Geburt von Joachim war sehr schwer, unsere Mutter hat 
um ihr Leben gekämpft und so hat unser Onkel Alfred mich und 
Franz zu sich nach Schwarzwasser geholt. Der Bäcker-Onkel 
hatte ein Haus direkt an der Straße, an einer Brücke über dem 
Bach. Ich kann mich daran erinnern, dass wir aus dem Fenster 
geschaut haben, als die deutschen Soldaten über die Brücke 
gezogen sind. Dann wollten sie die Brücke sprengen. Unser 
Onkel wollte natürlich nicht, dass sie die Brücke zerstören und 
es gab einen erregten Streit. Letztendlich ließen sie die Brücke 
stehen. 

Als sich die Russen näherten, waren wir, glaube ich, bereits 
wieder in Weidenau. Ich kann mich nur noch an eine heitere Ge-
schichte erinnern. Wir hatten Angst um unsere Schwestern und 
wollten sie gut verstecken. Unsere Ziege war schon vor längerer 
Zeit eingegangen und im Stall gab es eine leere Jauchegrube. 
Aus unserer männlichen Sicht war es ein ideales Versteck. Wir 
haben die Grube saubergemacht, mit Reisig ausgelegt und eine 
Leiter hineingestellt. Aber eine von unseren Schwestern hat sich 
so vehement dagegen gewehrt, dass ich mich noch heute daran 
erinnern kann. In dieses feuchte, enge und stinkende Verließ 
wollten unsere Schwestern nicht!

Als einmal ein russischer Offizier bei uns anklopfte, hat unsere 
Mutter Frau Kiesewetter zu Hilfe gerufen, die im ersten Stock ein 
Zimmer gemietet hat. Sie war Tschechin, mit einem Deutschen 
verheiratet und konnte sich besser mit den Russen verständi-
gen… Ich habe Frau Kiesewetter gemocht, weil sie uns aus dem 
Protektorat Schokolade mitgebracht hat, als es im Reich längst 
keine mehr gab. 
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a věděli jsme, že česky rozumí. Ale nakupovat chodila jen tam, 
kde mohla mluvit německy.

Jaký způsob překonání sis našel ty?
Je to dost osobní. Vyrovnání přišlo s časem. Člověk žije, má 

nové zážitky… Oporou mi byli kněží (i čeští) a české řeholní 
sestry. Velmi brzy po válce jsme zažili i vstřícnost a přátelství 
českých rodin. Nepamatuji se, že bychom třeba někdy spojovali 
osud otce s češstvím, to nás ochránilo před mnohými pokuše-
ními. No a v Otčenáši jsme se několikrát denně modlili „odpusť 
nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“.

 Zmínil jsi velkou rodinu, o niž měl tatínek starost…
Bylo nás sedm sourozenců. Nejstarší byla Elisabeth, které 

v té době bylo devatenáct. Pak o tři roky mladší Gertrud, násle-
dovali bratři Bernard (14 let) a Franz (10). Pak jsem se narodil 
já (7 let), sestra Klára (4 roky) a nejmladší bratr Jáchym. Ten 
se narodil v lednu 1945.

Oba rodiče pocházeli z Černé Vody a znali se od dětství. 
Dědeček byl hajným na zámku v Černé Vodě. Tatínkova mamin-
ka byla svobodná a pomáhala v hájovně, kde se skamarádila 
s manželkou hajného… Moje maminka Marie měla dvě sestry, 
tetu Irenu a tetu Hedviku. Manžel tety Ireny se jmenoval Alfred, 
ale říkali jsme mu jen onkel, protože jsme jiného strýce nemě-
li. Měli dvě dcery, Gitu a Veroniku, a již zmiňovaného Bertla. 
Strýc s tetou bydleli v Černé Vodě a měli pekařství, pamatuji si 
starou pec, která se vytápěla dřevem, a chleby se z ní vytahova-
ly pěkně v řadě. Měli i koně a také psa, který tahal malý vozík 
na chleba anebo nás na zpáteční cestě. 

Teta Hedvika zůstala svobodná. Zdědila po rodičích dům 
a vydělávala si šitím. A protože neměla vlastní děti, byla kmo-
trou většiny dětí z naší rodiny. Říkali jsme jí proto pati.

Měli jsme původně domek ve Vidnavě s velkou zahradou 
a políčko. Chovali jsme kozu, králíky, slepice. Domek si rodiče 
postavili na hypotéku, poslední splátku zaplatili na jaře 1945.

Vybavuješ si, jak přišli ruští vojáci a pak Češi?
Porod Jáchyma byl náročný, maminka bojovala o život a tak 
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In einem Deiner Interviews hast Du gesagt, dass zwischen den 
Menschen eine sehr angespannte Atmosphäre herrschte, dass 
sich sogar zwei deutsche Familien das Leben genommen haben…

Die Tragödie dieser Familien hat sich in ganz Weidenau her-
umgesprochen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir einmal in 
der Kirche während der Wandlung Schreie von draußen gehört 
haben. Nachher haben wir erfahren, dass jemand aufs Übelste 
verprügelt worden war. 

Wir sind in den ersten Wochen und Monaten nach dem Krieg 
zu Hause in Weidenau geblieben. Wir hatten Glück, dass wir 
von unserem Onkel aus Schwarzwasser über einen Arbeiter aus 
der Kaolingrube Brot bekommen haben. Das hat funktioniert, 
solange die Angehörigen nicht ausgesiedelt wurden. Unsere äl-
teste Schwester Liesbeth wurde bald zur Arbeit in einer Molkerei 
eingesetzt, daher hatten wir Buttermilch und sie hat sogar einen 
kleinen Lohn bekommen. Die andere Schwester Gertrud war bei 
einem Bauern verpflichtet. 

Sehr geholfen hat uns Herr Kubát, der aus dem Landesinne-
ren kam und als Verwalter das Lebensmittelgeschäft Steiner über-
nommen hatte. Er hat unserer Mutter erlaubt, „anzuschreiben“. 
Wenn sie kein Geld hatte, hat er ihr den Einkauf auf Kredit ge-
geben und es in einem Heft notiert. Er hat sicher auf einen Teil 
der Schulden ganz verzichtet, denn er kannte unsere Situation 
und hat schnell gemerkt, dass unsere Mutter das Geld nicht un-
nötig verschwendet.

Wir mussten keinen Hunger leiden. 

Dennoch wurde Euer Vermögen als Deutsche konfisziert, oder?
Im Jahr 1946 mussten wir aus unserem Haus ausziehen. Wir 

hatten einen Verwalter bekommen, der nach einer bestimmten 
Zeit entschieden hat, dass er unser Haus für sich selbst braucht. 
Uns hat er in der Ortsmitte von Weidenau untergebracht. Am 
Anfang hatten wir nur ein Zimmer und eine Küche im Erdge-
schoss, aber als andere Hausbewohner nach Deutschland aus-
gesiedelt wurden, haben wir weitere Räume für uns bekommen.

Unsere Mutter hatte keinen Anspruch auf Witwenrente. Erst 
später hat sie Waisenrente für uns Kinder erhalten. Etwas Geld 
hat sie verdient, indem sie für die Leute gestrickt hat. 
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si mne a Franze vzal strýc do Černé Vody. Strýc pekař měl stavení 
u silnice, kde byl most přes řeku. Pamatuji se, že jsme se dívali 
z okna, když po cestě odcházeli němečtí vojáci. Chtěli ještě 
vyhodit most do povětří. Strýc pochopitelně nechtěl, aby most 
zničili, a byla z toho vzrušená hádka. Nakonec most nechali být.

Když se blížili Rusové, byli jsme, myslím, už zase ve Vid-
navě. Mnoho si nepamatuji, snad jen jednu úsměvnou historku. 
Báli jsme se o sestry a chtěli jsme je dobře schovat. V chlívku 
po koze zůstala jáma na močůvku. Z našeho mužského pohledu 
to byla ideální skrýš. Vyčistili jsme ji, vyložili chvojím, žebřík 
udělali. Ale jedna ze sester se stejně tak usilovně bránila, že si 
to do dneška pamatuji. Do vlhkých, stísněných a páchnoucích 
prostor se sestrám nechtělo.

Když u nás jednou zaklepal ruský důstojník, maminka zavo-
lala paní Kiesewetterovou, která měla v prvním patře pronajatý 
pokoj. Byla to Češka, provdaná za Němce, a lépe se dokázala 
s Rusy domluvit… Měl jsem ji rád, protože nám nosila z pro-
tektorátu čokoládu, když už v Říši nebyla k sehnání.

V jednom rozhovoru jsi uvedl, že mezi lidmi byla napjatá nálada, 
že dvě rodiny si vzaly život… 

Také si vybavuji, jak jednou jsme byli na mši v kostele a při 
proměňování se ozval zvenku srdceryvný křik a když jsme 
odcházeli ze mše, ukázalo se, že venku někoho do krve zmlátili.

My jsme v těch prvních týdnech a měsících po válce zůstá-
vali doma ve Vidnavě. Měli jsme štěstí, že jsme dostávali chleba 
od strýce z Černé Vody přes někoho z kaolínky. To fungo-
valo, dokud nebyli příbuzní vysídleni. Nejstarší sestra Liesbeth 
byla brzy povolána do práce v mlékárně a druhá byla povinně 
nasazena u sedláka. Díky tomu jsme měli podmáslí a Liesbeth 
dokonce dostávala i nějaké peníze.

Pomohl nám hodně i pan Kubát, který přišel z vnitrozemí 
a převzal jako národní správce obchod s potravinami Stei-
ner. Dovolil mamince nakupovat takzvaně „na knížku“. Když 
neměla peníze, dal jí nákup na dluh a zapsal si to do sešitu. 
Určitě nám část dluhu odpouštěl. Poznal brzy, že maminka 
neutrácí zbytečně, a znal naši situaci. 

Hlad jsme neměli.
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Hast Du von der Vertreibung gewusst?
Von der wilden Vertreibung habe ich erst nachträglich er-

fahren. Ich kann mich persönlich nur an die organisierten Ver-
treibungen erinnern, die nach einer Liste durchgeführt wurden. 
Unsere Familie war zweimal auf dieser Liste. Jedes Mal hat unsere 
Mutter um Aufschub gebeten und man kam ihr entgegen. Beim 
zweiten Mal aber mit dem Kommentar, dass beim nächsten Mal 
kein Aufschub mehr gestattet wird. Der dritte Transport hat al-
lerdings nicht mehr stattgefunden.

Hast Du als Kind Demütigungen erlebt?
Eigentlich nicht. Wir lebten ein bisschen isoliert. Aber unsere 

Familie war so groß, dass wir uns gegenseitig genügten. 

Wirklich nicht?
Also ja, wir haben nach dem Krieg verbale Angriffe erlebt. 

Sie haben uns Kindern einmal auch zugerufen: „Du deutsches 
Schwein!“ Wir durften in der Öffentlichkeit nicht laut deutsch 
reden. Und auf keinen Fall deutsche Lieder singen. Aber die 
Feindseligkeiten zwischen Deutschen und Tschechen haben 
sich bald gelegt. 

Später haben wir sogar gemeinsam gespielt. In der Schule 
habe ich die tschechische Sprache und Kultur kennengelernt. 
Der Lehrer hat mich manchmal aufgefordert, eine örtliche Be-
sonderheit in der Nähe von Weidenau zu nennen und wie sie auf 
Deutsch heißt. Es gab mehrere solcher Momente und es erweckte 
zwischen uns gegenseitigen Respekt. Einmal wollten sie sogar, 
dass ich ein deutsches Lied vorsinge.

Unmittelbar nach dem Krieg durften wir überhaupt nicht 
in die Schule gehen. Der Schulbesuch begann für uns erst im 
Herbst 1948.

Drei Jahre Ferien!
Aber wir haben es nicht genossen! Wir wollten in die Schule. 

Wir haben geweint, als sie uns nach Hause geschickt haben und 
wir wieder daheim bleiben mussten…

In den ersten Monaten nach dem Krieg durfte zunächst kein 
Deutscher in die Schule. Nach und nach wurde es lockerer. Zuerst 
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Rodinné foto z roku 1934, zleva Elisabeth, Gertrud, maminka, Bernard, 
tatínek.
Familienfoto aus dem Jahr 1934, v. l. Elisabeth, Gertrud, Mutter, Bernard, Vater.

Rodný dům ve Vidnavě ve 40. letech.
Geburtshaus in Weidenau in den 1940er Jahren.
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durften die Kinder aus gemischten Ehen die Schule besuchen. 
Zum Schluss sind alle Kinder außer uns zur Schule gegangen. 
Das konnte man nicht anders erklären, als dass es mit unserem 
Vater zusammenhing. Trotzdem haben wir auch während des 
Schuljahres versucht, uns in die Schule hinein zu drängen. Ich 
kann mich noch erinnern, wie einmal der Direktor in der Tür 
stand und uns mit seiner ganzen Leibesfülle daran hinderte, hi-
neinzugehen. Weinend sind wir nach Hause gelaufen. 

Ich fragte mich, wem und wieso es wichtig war, dass bestimmte 
Kinder nicht die Schule besuchen durften. Ich habe nie ergrün-
den können, ob es eine Abmachung der Schulräte in unserem 
Kreis war oder ob es sich um eine zentrale politische Entschei-
dung handelte.

Zum Glück waren in Weidenau die Borromäerinnen. Sie ha-
ben mir Lesen und Schreiben beigebracht. Tschechisch habe 
ich beim Spielen mit den Kindern gelernt. In der Kapelle der 
Borromäerinnen hatte ich meine Erstkommunion. An diesem 
festlichen Tag durfte ich eine Semmel mit Marmelade essen, 
während meine Geschwister nur trockene Semmeln bekamen. 
Wir durften Marmelade nur mit Brot essen (Lachen). Ich habe 
an diesem Feiertag auch noch einen Geldbeutel bekommen, 
den ich beim Spaziergang an der Kapelle im Wald aber gleich 
wieder verloren habe. 

Wie fühlt man sich, wenn man als „deutsches Schwein“ betitelt 
wird?

Du kannst Dir denken, dass es mir nicht egal war, aber es ist 
schon lange her. Zugleich musste ich mich damit abfinden, dass 
ich ein Deutscher bin. In bestimmten Momenten war das sehr 
schwer. Einmal, als ich in der dritten Klasse war, wurde uns ein 
Kriegsfilm gezeigt. Ab und zu wurden Schüler aus verschiedenen 
Klassen im Physiksaal zusammengeführt. In einem Film haben 
die deutsche Soldaten einen slowakischen Partisanen gefangen 
genommen und in einen Katr gestopft, das ist eine Brettsäge. 
Es war grausam. 

Mir wurde so übel, dass ich auf die Toilette musste. Viel spä-
ter, während meines ersten Urlaubs in Kroatien, habe ich eine 
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Nicméně jako Němci jste měli zkonfiskován majetek, ne?
V roce 1946 jsme se museli vystěhovat z našeho domu. Dostali 

jsme správce a ten po nějakém čase rozhodl, že náš dům potře-
buje pro sebe, a ubytoval nás ve středu města Vidnavy. Nej-
dřív jsme měli jednu místnost v přízemí a kuchyň, ale jak byli 
postupně spolubydlící odsunováni do Německa, uvolnily se 
pro nás další místnosti.

Maminka neměla nárok ani na vdovský důchod. Až později 
dostala sirotčí důchod pro nás, děti. Přivydělávala si tím, že 
pletla lidem svetry a tak podobně.

 Věděl jsi o odsunech?
O divokém vyhánění jsem se dozvěděl až dodatečně. Osob-

ně si pamatuji jen organizované odsuny podle seznamů rodin 
určených k vystěhování. Naše rodina byla na seznamech dva-
krát. Pokaždé maminka žádala o odklad a bylo jí vyhověno. 
Po druhé ale s dovětkem, že příště už odklad povolen nebude, 
ale ke třetímu transportu pak už nedošlo.

Zažil jsi jako dítě nějaké ústrky?
Na nějaké ústrky od jiných dětí si nepamatuji. Vlastně jsme 

byli trochu izolovaní. Bylo nás doma tolik, že jsme si stačili. 

Opravdu ne?
No dobře, zažili jsme po válce slovní útoky. Děti na nás třeba 

jednou volaly ty německá svině! Nesměli jsme na veřejnosti mlu-
vit nahlas německy. A už vůbec ne zpívat německé písně a tak 
podobně. Ale nepřátelství mezi Čechy a Němci časem ustalo.

Postupem času jsme si hráli společně, ve škole jsem poznával 
český jazyk a kulturu. Pan učitel mě vyvolával, abych upřesnil 
nějakou místní zajímavost v okolí Vidnavy nebo vysvětlil roz-
díly v překladu. Takových momentů bylo víc a rodil se mezi 
námi vzájemný respekt. Dokonce po mně později chtěli, abych 
zazpíval německou písničku. 

Hned po válce jsme však do školy vůbec nesměli chodit. 
Do školy jsme se dostali až na podzim v osmačtyřicátém roce.



(  34  )

Frau kennengelernt, die uns erzählt hat, wie deutsche Soldaten 
ihre beiden Söhne aus dem Haus geholt und erschossen haben. 
Die Jungen hatten nichts getan. Es war nur eine Reaktion dar-
auf, dass Partisanen vorher zwei deutsche Soldaten erschossen 
hatten. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der in 
einem solchen Moment sagen würde, das geht mich nichts an. 
Ich jedenfalls nicht. In diesem Zusammenhang trage ich einen 
Schmerz in mir, ein eigenartiges Schuldgefühl, Deutscher zu 
sein. Ich glaube, dass es in unserer Generation Viele gibt, denen 
es ähnlich geht und wir müssen lernen, damit zu leben.

Wie hast Du die Schule geschafft, nachdem Du Tschechisch nur 
beim Spielen auf der Straße gelernt hast?

Es ging eigentlich gut, aber lauter Einser hatte ich nie. Am 
meisten habe ich mit Tschechisch und Malen gekämpft. Mein 
Aufsatz konnte sehr schön sein, aber wenn da fünf grobe Fehler 
waren, habe ich eine Fünf bekommen. Im Fach Malen wurde 
realistisches Zeichnen geschätzt. Das konnte ich nicht. In mei-
nem ersten Zeugnis hatte ich zwei Vierer – in Tschechisch und 
Malen. Dank des individuellen Unterrichts bei den Borromäe-
rinnen konnte ich direkt in die dritte Klasse gehen. Am Ende der 
vierten Klasse hatte ich schon eine Auszeichnung und ich habe 
ein Buch vom Lehrer bekommen! (Lachen)

Ich glaube, dass Franz von uns Kindern der Klügste war. Er 
hat am meisten darunter leiden müssen, dass wir so lange nicht 
in die Schule gehen konnten. Mit 14 Jahren hat er die Schule mit 
dem Abschluss der fünften Klasse verlassen. Erst war er Arbeiter 
auf einem staatlichen Bauernhof, später hat er den Traktorfüh-
rerschein gemacht. Seine ganze Freizeit hat er bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr verbracht. Bernhard hat wie der Vater Schlosser 
gelernt. Aber der Meister hat ihn schrecklich betrogen. Als er 
nach drei Jahren seinen Gesellenbrief forderte, zeigte sich, dass 
er ihn zwar als Lehrling bezahlt, aber nur als Hilfsarbeiter ge-
führt hatte. Er hat seinen Gesellenbrief nie bekommen. Klara 
und Joachim konnten die Schule bereits wie alle anderen Kin-
der durchlaufen.



(  35  )

Tři roky prázdnin!
Ale nás to nebavilo! Chtěli jsme do školy. Brečeli jsme, když 

nás posílali domů, že zase budeme doma…
Skutečně nikdo z Němců v prvních měsících po válce ne-

směl do školy. Pak se to postupně uvolňovalo. Nejprve nastou-
pily do školy děti ze smíšených manželství. Nakonec už chodily 
do školy všechny děti kromě nás. To se nedalo jinak vysvětlit, 
než že to souviselo s naším tatínkem. Zkoušeli jsme do školy 
proniknout i během roku. Vybavuji si, jak jednou ve dveřích 
školy stál pan ředitel a vlastním tělem nám bránil vstoupit. 
S brekem jsme šli domů.

Stále se mi vrací otázka, komu a proč tak záleželo na tom, 
aby nějaké děti nechodily do školy. Nikdy jsem se nedopátral, 
zda to bylo nějaké ujednání radních pro školství v našem kraji 
nebo centrální politické rozhodnutí.

Naštěstí působily ve Vidnavě sestry boromejky. Naučily mě 
číst a psát. Česky jsem se naučil od kluků, s nimiž jsme hráli 
klukovské hry. V kapli u sester boromejek jsem také byl u prv-
ního svatého přijímání. V ten sváteční den jsem si mohl doma 
na rohlík namazat marmeládu, zatímco sourozenci ho měli 
suchý; marmeládu jsme měli dovolenou jen na chleba. (smích) 
Dostal jsem v ten sváteční den také peněženku a tu jsem ještě 
ten den na vycházce u kapličky v lese ztratil.

Jaké to je, když na člověka volají ty německá svině?
To víš, že mi to nebylo jedno, ale už je to dávno. Zároveň jsem 

se od malička musel vyrovnávat s tím, že jsem Němec. A v někte-
rých okamžicích to bylo hrozně těžké. Jednou, to už jsem chodil 
do třetí třídy, nám pustili ve škole film z války. Jindy učitelé sesa-
dili několik tříd do fyzikální posluchárny a pouštěli nám filmy. 
A v jednom filmu němečtí vojáci chytili nějakého slovenského 
partyzána a nacpali ho do katru, strojní pily na prkna. Bylo to 
příšerné. Bylo mi z toho tak zle, že jsem prchnul na záchod. 
Mnohem později, během první dovolené v Chorvatsku, jsem 
potkal ženu, která mi vyprávěla, jak jí Němci vyvedli z domu 
dva syny a zabili je. Ti kluci nic neudělali. Byla to odveta za to, 
že partyzáni předtím zabili dva německé vojáky. Nevím, kdo 
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Konntest Du dann weiter in die neunte Klasse der 11-stufigen 
Mittelschule gehen?

Der Übergang zur Mittelschule war ziemlich spannend. Den 
Hintergrund der Abschlussprüfungen in der achten Klasse habe 
ich erst nach der Samtenen Revolution bei einem Klassentreffen 
in Weidenau erfahren. Die Lehrer hatten angeblich zu entschei-
den, ob sie mich zum Studium weiterempfehlen könnten oder 
nicht, so hat sich Lehrer Konečný erinnert. Zwei waren dafür, 
die anderen dagegen. Letztendlich überwog die Meinung, dass 
es schwer ist, einen guten Schüler nicht zu empfehlen, besonders 
dann, wenn er sowieso ins Internat nach Freiwaldau geht, wo es 
die Gelegenheit gibt, ihn im Sinne des sozialistischen Geistes zu 
erziehen (Lachen).

Ich musste eine Zulassungsprüfung ablegen und wurde in die 
9. Klasse der 11-stufigen Mittelschule in Freiwaldau aufgenom-
men. Ich habe sie gerne besucht, ich hatte viele Freunde dort. 
Die Lehrer haben mich offenbar gelobt und bei meinen Tsche-
chischkenntnissen ein Auge zugedrückt, zumindest hat Liesbeth 
das von den Sprechtagen in der Schule berichtet…

Als Wahlfach konnte ich Englisch wählen, mein Lieblings-
fach war Geschichte. Alle fünf dicken Bände des Schriftstel-
lers Jirásek über die nationale Erweckung im 18. Jahrhundert 
(F. L. Věk) habe ich zweimal gelesen. Beeindruckt haben mich die 
Erwecker – der Jesuit Bohuslav Balbín und der Priester Josef Do-
brovský – und nicht zuletzt der bekannte Historiker und Piarist 
Gelasius Dobner. Im Unterricht wurde nur darüber gesprochen, 
dass sie die Menschen in ihrer gesellschaftlichen und nationalen 
Emanzipation unterstützt haben. Von unseren Geistlichen wuss-
te ich, dass es sich um Priester und Ordensleute handelte, die die 
Menschen auch im Glauben bestärkt haben. Ich vermute, dass 
ich in diesem Zusammenhang angefangen habe, mich für das 
gesellschaftlich-politische Geschehen zu interessieren (Lachen).

Die Genossin (Lehrerin) Kaďourková konnte so schön über 
Geschichte reden! Sie saß auf dem Lehrertisch, baumelte mit 
ihren kurzen Beinen und erzählte. Ich, der Kurzsichtige, saß in 
der ersten Bank und habe gespannt zugehört. Es ging nicht nur 
um die Jahreszahlen, sie konnte auch die Zusammenhänge und 
Folgen schildern und was es uns heute sagt. „Historia magistra 


