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I. EINLEITUNG	  

	  

Nachbarn	  kennt	  jeder.	  Im	  ersten	  Augenblick	  denkt	  man	  auch,	  dass	  Nachbarn	  ja	  eine	  Spe-‐

zies	  sind,	  die	  man	  eindeutig	  zuordnen	  kann.	  Bei	  genauerem	  Nachdenken	  über	  das	  dies-‐

jährige	  Wettbewerbsthema	   „Vertraute	   Fremde	   –	   Nachbarn	   in	   der	   Geschichte“	   ist	   uns	  

jedoch	   deutlich	   vor	   Augen	   geführt	   worden,	   dass	   Nachbarn	   eine	   schwer	   bestimmbare	  

Spezies	  sind.	  	  

Zunächst	   geht	   der	   Gedankengang	   hin	   zu	   den	   „persönlichen“	   Nachbarn	   –	   sie	   wohnen	  

nebenan,	  wir	  leben	  miteinander	  oder	  auch	  aneinander	  vorbei.	  Hilfeleistungen	  werden	  in	  

nachbarschaftlichen	   Beziehungen	   vollbracht.	   Es	   können	   aber	   auch	   Konflikte	   zwischen	  

zwei	  nachbarschaftlichen	  Parteien	  entstehen.	  Nachbarschaften	  können	  auch	  auf	  anderer	  

Ebene	  entstehen,	  zum	  Beispiel	  zwischen	  Staaten,	  Städten	  oder	  auch	  benachbarten	  Ein-‐

richtungen.	  Schaut	  man	  auf	  unsere	  Stadt	  Berlin	  im	  20.	  Jahrhundert,	  so	  stellt	  man	  schnell	  

fest,	  dass	  Berlin	  das	  optimale	  Gebiet	  ist,	  um	  genau	  diese	  anderen	  Nachbarschaftsebenen	  

zu	  beleuchten.	  

	  

Nach	   der	   Teilung	   Deutschlands	   und	   Berlins	   im	   Potsdamer	   Abkommen	   in	   vier	   unter-‐

schiedliche	  Sektoren1	  mussten	  sich	  die	  Menschen,	  insbesondere	  in	  Berlin,	  den	  jeweiligen	  

politischen	   Sytemen	   in	   ihren	   Sektoren	   unterordnen.	   So	   lebten	   zum	   Beispiel	   die	  Men-‐

schen	  in	  unserem	  Wohnort	  Pankow	  unter	  sowjetischer,	   ihre	  direkten	  Nachbarn	  am	  Ort	  

unserer	   Schule	   in	   Reinickendorf	   hingegen	   unter	   französischer	   Besatzung.	   Die	   Grenzen	  

zwischen	   den	   Verwaltungsbezirken	   waren	   offen,	   dennoch	   entstanden	  mit	   den	   Staats-‐

gründungen	   der	   Deutschen	   Demokratischen	   Republik	   (DDR)	   und	   der	   Bundesrepublik	  

Deutschland	  zwei	  völlig	  unterschiedliche	  Staatssysteme,	  die	  sich	   in	  Berlin	  direkt	  gegen-‐

überstanden.	   Die	   Bevölkerung	   ordnete	   sich	   den	   jeweiligen	   ideologischen	   Sytemen	  

„Kommunismus“	  und	  „Kapitalismus“	  unter.	  Nachbarschaftliche	  Beziehungen	  entstanden	  

hier	   nun	   sowohl	   auf	   persönlicher,	   städtischer	   als	   auch	   staatlicher	   Ebene.	   Für	   unsere	  

Wettbewerbsarbeit	   haben	   wir	   uns	   für	   einen	   Aspekt	   der	   städtischen	   und	   staatlichen	  

Nachbarschaft	  entschieden	  –	  die	  Schulpolitik	  in	  den	  1950er	  Jahren.2	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1
Vgl.	  Ribbe,	  Wolfgang	  (2002),	  Berlin	  1945-‐2000.	  Grundzüge	  einer	  Stadtgeschichte.	  1.	  Auflage,	  BWV,	  Berlin.	  

2
	  Ein	  erster	  Impuls	  dazu	  ging	  von	  einem	  Zeitzeugengespräch	  mit	  ehemaligen	  Schülern	  unserer	  Schule	  aus	  dem	  Osten	  Berlins	  in	  unse-‐
rer	  Schule	  aus.	  
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In	   diesem	   Zeitraum	   entstanden	   sogenannte	   „Ostklassen“	   und	   es	   gab	   auf	   einmal	   „Ost-‐

schüler“3	   –	   Begriffe,	   die	   aus	   heutiger	   Perspektive	   uns	   zunächst	   fragwürdig	   erschienen	  

und	  die	  mit	   Inhalt	  gefüllt	  werden	  mussten.	  Ostschüler	  waren	  Schüler,	  die	  mit	   ihren	  El-‐

tern	  im	  sowjetisch	  besetzten	  Sektor	  wohnten	  und	  in	  einem	  westlichen	  Sektor	  zur	  Schule	  

gingen.	  Die	  DDR-‐Führung	   versagte	   ihnen	   jedoch	   zumeist	   den	  Besuch	  einer	  Oberschule	  

bzw.	  das	  Ablegen	  des	  Abiturs,	  trotz	  guter	  oder	  sehr	  guter	  Leistungen,	  weil	  sie	  beispiels-‐

weise	   politisch	   nicht	   staatstreu	   organisiert	   waren.4	   „Ostklassen“	   sind	   die	   Antwort	   des	  

Berliner	   Senats	   auf	   dieses	   Problem:	   „Ich	   sehe	   es	   als	   eine	   politische	   Aufgabe	   an,	   dass	  

West-‐Berlin	   diesen	   Kindern	   hilft“	   schreibt	   Volksbildungssenator	   Tiburtius	   im	   Juni	   1951	  

an	  das	  Bundesministerium	  für	  Gesamtdeutsche	  Fragen.	  

	  

Die	   Grenzen	   zwischen	   den	   Sektoren	   in	   Berlin	   waren	   in	   den	   1950er	   Jahren	   offen.	   Die	  

Menschen	  konnten	  in	  dem	  jeweils	  anderen	  Sektor	  arbeiten	  und	  auch	  zur	  Schule	  gehen.	  

Dieses	  Kapitel	  Berliner	  Schulpolitik	  war	  lange	  in	  Vergessenheit	  geraten,	  ist	  jedoch	  jüngst	  

neu	  in	  das	  Bewusstsein	  der	  Schulöffentlichkeit	  der	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule	  gera-‐

ten.5	  Nach	   einem	  Zeitzeugengespräch	   im	  Rahmen	  unseres	  Geschichtsunterrichts	   stand	  

fest:	  Ostschüler	  an	  der	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule,	  das	  ist	  eine	  Nachbarschaftsebe-‐

ne,	  die	  es	  näher	  zu	  untersuchen	  und	  der	  Öffentlichkeit	  bekannt	  zu	  machen	  gilt.	  Daher	  

beschäftigt	  sich	  diese	  Arbeit,	  konkret	  am	  Beispiel	  dieser	  Ostschüler	  an	  der	  Bertha-‐von-‐

Suttner	  Oberschule	  in	  den	  1950er	  und	  frühen	  1960er	  Jahren	  mit	  diesem	  lange	  Zeit	  ver-‐

gessenen	  Abschnitt	  der	  Schulgeschichte	  und	  städtischen	  Beispielen	  der	  Bildungspolitik.	  	  

	  

Macht	  man	  sich	  auf	  die	  Suche	  nach	  Quellen	  über	  diese	  Phase	  der	  Schulgeschichte	  ist	  das	  

Berliner	   Landesarchiv	   die	   erste	  Adresse.6	   Sucht	  man	   für	   die	   frühen	   1950er	   Jahre	   nach	  

Dokumenten,	  die	  Aufschluss	  über	  die	  Motive	  zur	  Einrichtung	  der	  „Ostklassen“	  in	  West-‐

Berlin	  geben,	  stellt	  man	  fest,	  dass	  sich	  die	  verschiedenen	  Quellen	  dazu	  deutlich	  wider-‐

sprechen.	  

1954	   erkannte	   die	   damalige	   Senatsverwaltung	   für	   Volksbildung,	   dass	   es	   sich	   bei	   der	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3
	  Der	  Begriff	  Ostschüler	  wird	  im	  Folgenden	  nicht	  mehr	  in	  Anführungszeichen	  gesetzt.	  

4
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Aufbauklassen-‐Einrichtung	  12.06.53.	  

5
	  Die	  Verfasser	  nehmen	  dazu	  genauer	  im	  Arbeitsbericht	  Stellung.	  

6
	  Das	  Landesarchiv	  Berlin	  beherbergt	  Akten	  aus	  der	  Senats-‐sowie	  Magistratsverwaltung,	  welche	  weitere	   Informationen	  über	  diese	  
unerforschte	  Vergangenheit	  der	  Schulgeschichte	  vermuten	  lässt.	  
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Problematik	   der	   Ostschüler	   an	  West-‐Schulen	   „um	   ein	   Politikum	   1.	   Ordnung“7	   handle.	  

Hieraus	  wird	  die	  besondere	  ideologische	  Bedeutung	  deutlich,	  die	  der	  West-‐Berliner	  Se-‐

nat	  der	  Frage	  der	  Ostklassen	  entgegen	  gebracht	  hat.	  Sie	  richtete	  die	  Klassen	  Anfang	  der	  

1950er	  Jahre	  ein.	  Dagegen	  berichtete	  nahezu	  zeitgleich	  das	  Reinickendorfer	  Jugendamt	  

nach	  einem	  Besuch	  im	  Schülerheim	  Waidmannslust	  (West-‐Berlin),	  welches	  die	  aus	  dem	  

Osten	  stammenden	  Schüler	  beherbergte,	  dass	  diese	  nicht	  aus	  politischen	  Gründen	  oder	  

um	   irgendwelcher	   Ideale	  willen,	   sondern	  um	  hier	  ein	   Land	   zu	   finden,	   in	  dem	  sie	  ohne	  

jede	  Leistung	  ein	  üppiges	  und	  ungebundenes	  Leben	  führen	  könnten.8	  Kritik	  kam	  darüber	  

hinaus	  von	  den	  Eltern	  der	  Schüler	  der	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule	  zu	  dieser	  Zeit.	   In	  

einer	   eigenen	   Rückschau	   aus	   dem	   Jahr	   1958	   schreibt	   der	   Vorsitzende	   des	   Elternaus-‐

schusses	  der	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule:	  „Ehrlich	  gesagt	  haben	  wir	  Eltern	  der	  B.v.S	  

Schule	   uns	   auch	   lange	   dagegen	   gesträubt,	   daß	   ein	   Fremdkörper	   [!]	   in	   unsere	   Schule	  

kommt	  und	  zwar	  in	  der	  Befürchtung,	  daß	  es	  zu	  Lasten	  unserer	  Kinder	  ginge“.9	   	  

Demgegenüber	  empfand	  die	  Ost-‐Berliner	  Seite	  bereits	  früh	  die	  Beschulung	  der	  Ostschü-‐

ler	  im	  Westen	  auch	  als	  ideologische	  Bedrohung.	  Der	  Landesvorstand	  der	  SED	  von	  Gross-‐

Berlin	  schrieb	  schon	  1950	  an	  den	  Magistrat	  für	  Volksbildung,	  dass	  sich	  dieser	  Problema-‐

tik,	  der	  Ostschüler	   im	  Westteil	  der	  Stadt	  angenommen	  werden	  müsse,	  um	  die	  Beschu-‐

lung	   im	  Osten	  wieder	   „in	   geordnete	   Verhältnisse“10	   zu	   bringen.11	   Für	   die	   SED-‐Führung	  

war	  die	  Flucht	  ihrer	  Bürger	  in	  den	  Westen	  1952	  zu	  so	  einem	  großen	  politischen	  Problem	  

geworden,	   dass	   das	   Politbüro	   sogar	   eine	   Arbeitsgruppe	   gründete,	   die	   „Vorschläge	   für	  

Maßnahmen	   gegen	   Republikflucht	   und	   zur	   Werbung	   von	   Fachkräften	   in	   West-‐

Deutschland“12	  unterbreiten	  sollte.	  Durch	  diese	  Quellengegenüberstellung	  für	  die	  1950er	  

Jahre	  wird	  deutlich,	  dass	  es	  sich	  aus	  Sicht	  des	  Magistrats	  und	  des	  Senats	  um	  eine	  politi-‐

sche	  Nachbarschaft	  handelt.	  	  

	  

Daher	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  inwieweit	  diese	  sogenannten	  Ostklassen	  von	  1950	  bis	  1961	  in	  

West-‐Berlin	  eine	  von	  Seiten	  der	  Berliner	  Senatsverwaltung	  geplante	  Nachbarschaft	   (im	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Sonderlehrgänge	  10.08.54.	  

8
LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Kriegsfolgenhilfe/	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Heime/	  Senatsverwaltung:	  Ostschülerheim-‐Bau	  
(die	  Akten	  Nr.	  227-‐229	  wurden	  vom	  Landesarchiv	  in	  einer	  Akte	  zusammengefasst,	  jedoch	  mit	  unterschiedlichen	  Titeln	  versehen)	  
07.12.54.	  

9
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Aufbauklassen-‐Einrichtung	  14.06.58.	  

10
	  LAB,	  Magistrat:	  Schulbesuch	  in	  West-‐Berlin.	  

11
	  Zur	  Begründung	  und	  Entwicklung	  unseres	  Themas	  wird	  hier	  nicht	  ausführlich	  Stellung	  genommen.	  Die	  Herleitung	  des	  dieser	  Arbeit	  
zu	  Grunde	  liegenden	  Forschungsprozesses	  wird	  im	  Arbeitsbericht	  detailliert	  dargelegt.	  

12
	  Werkentin,	  Falco:	  Warum	  rebellieren	  Menschen.	  Hinweise	  zur	  Vorgeschichte	  des	  17.	  Juni	  1953	  in:	  Jan	  Foitzik	  u.a.	  (Hg.),	  Das	  Jahr	  
1953.	  Ereignisse	  und	  Auswirkungen,	  Berlin,	  Potsdam	  2004	  S.	  48.	  
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Kalten	  Krieg	  zwischen	  Ost	  und	  West)	  war	  und	  wie	  sich	  diese	  im	  Verlauf	  der	  Zeit	  in	  Wirk-‐

lichkeit	  entwickelte.	   	  	  

	  

Diesem	  Wettbewerbsbeitrag	  liegt	  die	  Arbeitshypothese	  zu	  Grunde,	  dass	  diese	  Form	  der	  

Nachbarschaftspolitik	   vom	   Berliner	   Senat	   aus	   politischen	   Motiven,	   trotz	   vehementer	  

Widerstände	  aus	  der	  Bevölkerung,	   geplant	  und	  als	   staatliches	   Instrument	   im	  Nachbar-‐

schaftskonflikt	  zwischen	  dem	  West-‐	  und	  Ostteil	  der	  Stadt	  während	  der	  Blockkonfronta-‐

tion	  eingesetzt	  wurde.	  Im	  weiteren	  Verlauf	  wurde	  jedoch	  die	  Umsetzung	  des	  Plans,	  Ost-‐

schüler	   in	  West-‐Berliner	   Schulen	   aufzunehmen,	   von	   der	   Bevölkerung	   getragen	   und	   es	  

entwickelte	  sich	  eine	  gelebte	  Nachbarschaftsform	  zwischen	  Ostschülern	  und	  Westfami-‐

lien.	   	  

	  

Zur	  Prüfung	  dieser	  Hypothese	  wird	  im	  Folgenden	  die	  Ostschüler-‐Politik	  in	  die	  historische	  

Nachbarschaftsforschung	   eingeordnet	   (II.),	   eine	   Einordnung	   Berlins	   in	   den	   Ost-‐West-‐

Konflikt	  gegeben	   (III.),	   schließlich	  eine	  historische	  Fallanalyse	   (IV.)	  am	  Beispiel	  der	  Ost-‐

schüler	   der	   Bertha-‐von-‐Suttner	   Oberschule	   vorgenommen.	   Die	   Quellenanalyse	   ist	   ge-‐

gliedert	  in	  die	  Quellen	  nach	  Motiven	  zur	  Einführung	  der	  Ostklassen	  (IV.A.),	  die	  Durchfüh-‐

rung	   und	   Entwicklung	   (IV.B.),	   die	   daraus	   entstehenden	   Probleme	   und	   Konflikte	   (IV.C.)	  

und	  die	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule	  im	  Besonderen	  (IV.D.).	  Abschließend	  werden	  die	  

Verfasser	  ein	  zusammenfassendes	  Fazit	   (V.)	  ziehen	  und	   ihren	   individuellen	  Forschungs-‐	  

und	  Arbeitsprozess	  (VI.)	  reflektieren.	  
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II. EINORDNUNG	  DER	  OSTSCHÜLER-‐POLITIK	  IN	  DIE	  HISTORISCHE	  
NACHBARSCHAFTSFORSCHUNG	  

Nachbarschaft	   ist	   vielfältig,	   so	  beschreibt	   sie	   auch	  die	  Professorin	   für	  Didaktik	  der	  Ge-‐

schichte	  Dr.	  Saskia	  Handro.	  Nachbarschaft	  kann	  durch	  Integration,	  aber	  auch	  durch	  Aus-‐

grenzung	   geprägt	   sein.13	   So	   ist	   zu	   Zeiten	  des	  Nationalsozialismus	   eine	   jüdische	   Familie	  

ein	   räumlicher	   Nachbar	   gewesen,	   wurde	   jedoch	   von	   der	   restlichen	   Nachbarschaft	   zu-‐

meist	   ausgegrenzt.	   Neue	  Nachbarn	  werden	   oft	   aufgrund	   von	   Vorurteilen	   bewertet.	   In	  

den	  1970er	  Jahren	  zum	  Beispiel	  waren	  „Rauschgiftsüchtige,	  Negerfamilien,	  Gastarbeiter,	  

Schwachsinnige	   und	   Körperbehinderte“14	   schon	   per	   se	   unerwünschte	   Nachbarn,	   ohne	  

dass	  man	  sie	  vorher	  näher	  kennengelernt	  hatte.	   	  

Doch	  auch	  das	  macht	  Nachbarschaft	   aus.	   Jeder	  entscheidet	   individuell	   für	   sich,	  wie	  er	  

seine	   Nachbarschaft	   gestaltet.	  Manch	   einer	   benötigt	   Distanz	   und	   nähert	   sich	   langsam	  

seinem	   Nachbarn	   an.	   Andere	   gehen	   schnell	   aufeinander	   zu	   und	   suchen	   den	   Kontakt.	  

Wieder	  andere	  haben	  kein	  Interesse	  an	  einer	  intensiven	  Nachbarschaft.	  Aber	  gibt	  es	  das	  

eine	  Ideal?	   	  	  

Durch	  die	  mobile	  Welt	  rücken	  nachbarschaftliche	  Beziehungen	  immer	  mehr	  in	  den	  Hin-‐

tergrund.	  Man	  plaudert	  nicht	  mehr,	  wenn	  man	  sich	  zufällig	  auf	  der	  Straße	  über	  den	  Weg	  

läuft,	   sondern	   schreibt	   einander	   mit	   dem	   Handy.	   Doch	   Nachbarschaft	   wird	   es	   immer	  

geben.	   Wie	   sie	   ausgeübt,	   geprägt	   oder	   gestaltet	   wird,	   ist	   ungewiss.	   Dem	   ungeachtet	  

sieht	   Frau	   Dr.	   Handro	   die	   Zukunft	   in	   einer	   substanziellen	   Nachbarschaft.	   Sie	   sieht	   in	  

„Nachbarschaftgärten,	   multikulturellen	   Stadtteilzentren,	   in	   Mehrgenerationenhäusern,	  

autofreien	  Stadtvierteln,	   in	  Ökosiedlungen	  und	  Wagenburgen“15	  die	  Nachbarschaft	  von	  

morgen.	  	  

	  

Zum	  Thema	  Nachbarschaft	  hat	  auch	  Dr.	  Herfried	  Münkler	  eine	  klare	  Position.16	  In	  seinem	  

Text	   teilt	   er	  Nachbarschaftsbeziehungen	   in	  drei	   unterschiedliche	  Ebenen	  ein.	  Als	   nied-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13
Handro,	  Saskia:	  Auch	  Nachbarschaft	  hat	  Geschichte.	  Saskia	  Handro	  über	  den	  historischen	  Wandel	  des	  Miteinanders,	  Nebeneinan-‐
ders	   und	   Gegeneinanders	   von	   Nachbarn,	   in:	   spurensuchen.	   Der	   neue	   Wettbewerb:	   Vertraute	   Fremde	   (26/2012),	  	  
S.	  20.	  

14
Handro,	  Saskia:	  Auch	  Nachbarschaft	  hat	  Geschichte.	  Saskia	  Handro	  über	  den	  historischen	  Wandel	  des	  Miteinanders,	  Nebeneinan-‐
ders	   und	   Gegeneinanders	   von	   Nachbarn,	   in:	   spurensuchen.	   Der	   neue	   Wettbewerb:	   Vertraute	   Fremde	   (26/2012),	  	  
S.	  20.	  

15
	  Handro,	  Saskia:	  Auch	  Nachbarschaft	  hat	  Geschichte.	  Saskia	  Handro	  über	  den	  historischen	  Wandel	  des	  Miteinanders,	  Nebeneinan-‐
ders	   und	   Gegeneinanders	   von	   Nachbarn,	   in:	   spurensuchen.	   Der	   neue	   Wettbewerb:	   Vertraute	   Fremde	   (26/2012),	  	  
S.	  22.	  

16
	  Vgl.	  Münkler,	  Herfried:	  Über	  Nachbarschaft.	  Der	  Nutzen	  und	  Nachteil	  von	  Partnerschaft,	  Mitgliedschaft	  und	  Freundschaft.	  
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rigsten	  Ebene	  bezeichnet	  er	  die	  Nachbarschaft	  selbst.	  Bei	  ihr	  muss	  man	  keinen	  bestimm-‐

ten	  Verpflichtungen	  nachkommen	  und	  hat	   keine	  engere	  Beziehung	   zueinander.	   Solche	  

Nachbarschaftsbeziehungen	   seien	   „eine	   gestaltungsoffene	   räumliche	   Nahbeziehung“17.	  

Dann	   teilt	   er	   der	   zweiten	   Ebene	   die	   Partnerschaft	   zu.	   In	   diesem	   Fall	   vertieft	  man	   die	  

Nachbarschaft,	  indem	  man	  sich	  „gemeinsame	  Aufgaben	  und	  Ziele“18	  setzt.	  Man	  teilt	  sei-‐

ne	  Stärken	  mit	  dem	  Partner	  und	  lässt	  sich	  bei	  seinen	  Schwächen	  helfen.	  Auf	  die	  oberste	  

Ebene	  setzt	  Herr	  Münkler	  die	  Freundschaft.	  Diese	  Art	  der	  Nachbarschaft	  beschreibt	  er	  

als	   sehr	   selten,	   weil	   sie	   „extrem	   pflegebedürftig	   ist“19.	   In	   einer	   Freundschaft	   hat	  man	  

hohe	  Ansprüche	  an	  den	  Freund	  und	  muss	  diese	  auch	  selbst	  erfüllen.	  Im	  weiteren	  Teil	  der	  

Arbeit	  werden	  die	  Verfasser	  sich	  auf	  diese	  Texte	  beziehen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17
	  Münkler,	  Herfried:	  Über	  Nachbarschaft.	  Der	  Nutzen	  und	  Nachteil	  von	  Partnerschaft,	  Mitgliedschaft	  und	  Freundschaft.	  

18
	  Ebd.	  

19
	  Ebd.	  
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III. ZUR	  VORGESCHICHTE	  /	  EINORDNUNG	  BERLINS	  IN	  DEN	  OST-‐
WEST-‐KONFLIKT	  

Mit	  der	  Kapitulation	  Deutschlands	  am	  8.	  Mai	  1945	  begann	  ein	  Umbruch,	  der	  die	  ganze	  

weitere	  Entwicklung	  von	  Nachbarn	  in	  Ost	  und	  West	  prägte.	  Deutschland	  wurde	  zwischen	  

den	  vier	  Siegermächten	  Frankreich,	  Großbritannien,	  den	  USA	  und	  der	  UdSSR	  aufgeteilt.	  

Zunächst	   war	   es	   für	   die	  Menschen	   im	   am	   Boden	   liegenden	   Deutschland	   von	   größter	  

Wichtigkeit,	   sich	   um	  die	   eigene	   Versorgung	   und	   die	  Unterstützung	   von	  Nachbarn	   und	  

Freunden	  zu	  kümmern.20	  Fragen	  nach	  dem	  „Wie	  weiter	  in	  meinem	  Alltag?“	  standen	  für	  

die	  Menschen	   im	  Vordergrund.	  Hierbei	   spielte	  Nachbarschaft	   eine	   besonders	  wichtige	  

Rolle,	  denn	  auf	  eben	  diese	  Nachbarn	  musste	  man	  sich	  verlassen	  können,	  nachdem	  der	  

deutsche	  Staat	  faktisch	  aufgehört	  hatte	  zu	  existieren.	  

	  

Berlin	  spielte	  hierbei	  eine	  besondere	  Rolle,	  denn	  als	  ehemalige	  Reichshauptstadt	  wurde	  

auch	  sie	  auch	  in	  vier	  Sektoren	  geteilt,	  obwohl	  sich	  Berlin	  eigentlich	  im	  Sektor	  der	  UdSSR	  

befand.	  Die	  Stadt	  wurde	  damit	   zur	  Enklave.	  Die	  Entwicklung	  und	  der	  Status	  von	  Berlin	  

stellten	  eine	  große	  Herausforderung	  dar,	  denn	  die	  vier	  Siegermächte21	  hatten	  völlig	  un-‐

terschiedliche	  Vorstellungen	  davon,	  wie	  es	  mit	  der	  Stadt	  weiter	  gehen	  sollte	  und	  trotz-‐

dem	   die	   gemeinsame	   Verantwortung	   für	   die	   in	   weiten	   Teilen	   völlig	   zerstörte	   Stadt.22	  

Zunächst	  wurden	   im	  Alliierten	  Kontrollrat	  noch	  Regelungen	  gemeinschaftlich	  getroffen	  

und	  teilweise	  umgesetzt	  –	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  Entnazifizierung.	  Auf	   längere	  Zeit	  erga-‐

ben	  sich	  jedoch	  unüberbrückbare	  Probleme	  zwischen	  den	  Alliierten.	  Über	  die	  Frage	  nach	  

der	   zukünftigen	   Entwicklung	   Deutschlands	   und	   den	   Aufbau	   staatlicher	   Strukturen	   zer-‐

brach	  die	  Zusammenarbeit.	  Deshalb	  trat	  die	  UdSSR	  am	  20.	  März	  1948	  aus	  dem	  Alliierten	  

Kontrollrat	  aus,	  welcher	  bis	  dahin	  Deutschland	  verwaltet	  hatte.23	  

	  

Doch	  nicht	  nur	   in	  Berlin,	   sondern	  auch	   in	  anderen	  Teilen	  der	  Welt	  herrschte	   zwischen	  

den	  vier	  Siegermächten	  eine	  starke	  Rivalität.	  Diese	  Blockkonfrontation	  bezeichnet	  man	  

als	  „Kalten	  Krieg“.	  So	  teilten	  sich	  die	  Siegermächte	  in	  zwei	  Lager	  auf.	  Auf	  der	  einen	  Seite	  

standen	  die	  USA,	  Großbritannien	  und	  Frankreich,	  auf	  der	  anderen	  Seite	  die	  UdSSR.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20
	  Vgl.	  Conradt,	  Sylvia	  u.a.:	  Reichstrümmerstadt,	  1987	  Darmstadt,	  Seite	  15-‐16.	  

21
	  Wobei	  hier	  nur	  zwei	  unterschiedliche	  Meinungen	  vertreten	  waren.	  Auf	  der	  einen	  Seite	  die	  Sowjetunion	  und	  auf	  der	  anderen	  Seite	  
Großbritannien,	  Frankreich	  und	  die	  USA.	  

22
	  Vgl.	  Conradt,	  Sylvia	  u.a.:	  Reichstrümmerstadt,	  1987	  Darmstadt,	  Seite	  85-‐87.	  

23
	  Lehmann,	  Hans	  Georg:	  Deutschland-‐Chronik	  1945	  bis	  1995,	  Bonn	  1996,	  S.	  52.	  
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Aufgrund	  unterschiedlicher,	  sich	  widersprechender	  politischer	  und	  wirtschaftlicher	  Vor-‐

stellungen	  kam	  es	   immer	  wieder	  zu	  Sabotageversuchen	  und	  Provokationen,	  die	  die	   je-‐

weils	  andere	  Seite	  schwächen	  sollten.24	  Die	  besondere	  geographische	  Lage	  der	  Enklave	  

Berlin	  war	  dafür	  ein	  geeigneter	  Ort,	  weil	  sich	  die	  unterschiedlichen	  Systeme	  hier	  direkt	  

gegenüber	   standen.	  Aus	  Partnern25	   im	  Kampf	  gegen	  das	  ehemals	  nationalsozialistische	  

Deutschland	  waren	  nun	   ‚nur	  noch’	  Nachbarn	  geworden,	  die	  nebeneinander	  oder	  auch	  

gegeneinander	  leben	  mussten.	  So	  blockierte	  zum	  Beispiel	  die	  sowjetische	  Militärverwal-‐

tung	  alle	  Versorgungswege	  nach	  West-‐Berlin	  vom	  26.	   Juni	  1948	  bis	  zum	  12.	  Mai	  1949,	  

um	  die	  weitere	   Entwicklung	  West-‐Berlins	   zu	   behindern	   und	   am	  besten	   die	  westlichen	  

Nachbarn,	  die	  USA,	  Großbritannien	  sowie	  Frankreich,	  aus	  der	  gemeinsam	  kontrollierten	  

Stadt	  zu	  vertreiben.	  Dieses	  geschah	  aufgrund	  der	  vorangegangenen	  Währungsreform	  in	  

den	  drei	  Westsektoren.	  Doch	   letztendlich	   startete	  der	   sowjetisch	  besetzte	   Sektor	   eine	  

eigene	  Währungsreform	   und	   die	   Blockade	   wurde	   aufgehoben,	   da	   im	   Gegenzug	   unter	  

anderem	  keine	  Güter	  des	  Westblocks	  in	  die	  sowjetische	  Besatzungszone	  mehr	  geliefert	  

wurden.	  Die	  UdSSR	  musste	  sich	  eingestehen,	  dass	  sie	  ihr	  Ziel	  –	  die	  Loslösung	  der	  Verbin-‐

dungen	  West-‐Berlins	  von	  den	  drei	  Westsektoren	  der	  Bundesrepublik	  –	  wegen	  der	  uner-‐

müdlichen	   Luftbrücke	   der	   Westalliierten	   nicht	   erreichen	   würde.26	   Wegen	   der	   Vielzahl	  

unüberbrückbarer	   ideologischer	  Gegensätze	  wurden	  zunächst	  1949	  die	  Bundesrepublik	  

Deutschland	   und	   anschließend	   die	   DDR	   als	   zwei	   eigenständige	   Staaten	   gegründet,	   die	  

sich	   politisch	   gegenseitig	   ablehnend	   gegenüberstanden.27	   Das	   Leben	   an	   der	   Seite	   des	  

ungeliebten	   Nachbarn	   machte	   damit	   nun	   endgültig	   aus	   der	   einen	   deutschen	   Familie	  

Nachbarn	  an	  der	  Sektorengrenze,	  was	  eine	  Belastung	  für	  viele	  Deutsche	  wurde.	  

	  

Bei	   allen	   politischen	   Auseinandersetzungen	   stand	   für	   die	   Bewohner	   Berlins	   im	  Mittel-‐

punkt,	  die	  großen	  Probleme	  des	  Alltags	  zu	  bewältigen.	  Daraus	  resultierten	  unterschiedli-‐

che	   Entwicklungen	   in	  der	   Lebensweise	  der	  Bewohner	   in	  den	  drei	  westlichen	  und	  dem	  

sowjetisch	  besetzten	  Sektor.28	  Währendessen	  herrschten	  in	  Deutschland	  nicht	  nur	  Kon-‐

flikte	  zwischen	  der	  Bundesrepublik	  und	  der	  DDR	  sowie	  in	  Berlin	  zwischen	  dem	  Senat	  und	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24
	  Wilke,	  Manfred:	  Der	  Weg	  zur	  Mauer,	  Berlin	  2011,	  Seite	  160-‐161.	  

25
	  Partner:	  siehe	  Einordnung	  in	  die	  Historische	  Nachbarschaftsforschung.	  

26
	  Wilke,	  Manfred:	  Der	  Weg	  zur	  Mauer,	  Berlin	  2011,	  Seite	  167-‐171.	  

27
	  Vgl.	  Der	  Fischer	  Weltalmanach	  Chronik	  Deutschland	  1949-‐2009,	  Seite	  19.	  

28
	  In	  der	  DDR	  war	  es	  zum	  Beispiel	  üblich	  als	  Jugendlicher	  bei	  den	  Jungpionieren	  oder	  der	  Freien	  Deutschen	  Jugend	  Mit-‐glied	  
zu	  sein,	  was	  in	  der	  Bundesrepublik	  nicht	  so	  stark	  vertreten	  war.	  
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dem	  Magistrat29,	  den	   jeweiligen	  politischen	  Organen	  der	  Stadt,	  sondern	  auch	  zwischen	  

den	  Bürgern	  und	  den	  politischen	  Organen.	   Inmitten	  dieser	  Auseinandersetzungen	  pas-‐

sierten	   in	  Berlin	   täglich	  die	  Ostschüler	  die	  Grenze,	  um	   in	  West-‐Berlin	  zur	  Schule	  zu	  ge-‐

hen,	  während	  sich	  die	  politische	  Lage	   in	  der	  Stadt	   in	  den	  1950er	   Jahren	   immer	  weiter	  

zuspitzte.	   So	  wurde	   unter	   anderem	   am	   10.	   November	   1958	   von	   der	   Sowjetunion	   das	  

Berlin-‐Ultimatum	   verkündet,	   wonach	   alle	   alliierten	   Truppen	   aus	  West-‐Berlin	   abrücken	  

sollten.	  Die	  Sowjetunion	  wollte	  West-‐Berlin	   zu	  einer	   „freien	  Stadt“	  machen.	  Damit	  be-‐

stand	  die	  Gefahr,	  dass	  sie	  West-‐Berlin	  faktisch	  in	  die	  DDR	  eingliedern	  wollte.	  Somit	  stell-‐

te	  diese	  sowjetische	  Aktion	  eine	  Provokation	  für	  die	  Westmächte	  dar.30	  

	  

Eines	  der	  größten	  Probleme	  dieser	  Zeit	  –	  nicht	  zuletzt	  auch	  in	  Zuspitzung	  der	  Berlin-‐Krise	  

1958	  –	  war	  es,	  dass	  immer	  mehr	  Menschen	  in	  den	  Westen	  umsiedelten.31	  Einerseits	  war	  

dies	  die	  Folge	  der	  dortigen	  besseren	  Lebensbedingungen,	  andererseits	  wuchs	  der	  Flücht-‐

lingsstrom	   aus	   politisch	   motivierten	   Gründen	   an.	   Insbesondere	   viele	   Fachkräfte	   und	  

Hochschulabsolventen	   verließen	  die	  DDR.	  Wegen	  dieses	   Bevölkerungszuwachses	   hatte	  

die	  Westbevölkerung	  Angst,	  dass	   sie	   in	  der	  Masse	  der	  Flüchtlinge	  untergehen	  und	  be-‐

nachteiligt	  werden	  könnte.	  So	  waren	  von	  1952	  zu	  1953	  mehr	  als	  doppelt	  so	  viele	  Schüler	  

nach	  West-‐Berlin	  gekommen,	  um	  dort	   ihre	  Reifeprüfung	  abzulegen.	  Die	  Flüchtlingszah-‐

len	  stiegen	  immer	  weiter	  so	  dramatisch	  an,	  dass	  die	  DDR-‐Führung	  am	  13.	  August	  1961	  

die	  Sektorengrenzen	  zu	  West-‐Berlin	  abriegelte.	  Der	  Mauerbau	  begann.	  

	  

Der	  Mauerbau	  war	  auch	  für	  die	  Nachbarschaftsbeziehungen	  ein	  einschneidendes	  Ereig-‐

nis.	  Menschen,	  die	  als	  Nachbarn,	   in	  der	  gleichen	  Stadt	  nur	  wenige	  Meter	  voneinander	  

entfernt	   lebten	   und	   mitunter	   gut	   befreundet	   waren,	   wurden	   auf	   einmal	   durch	   eine	  

Grenze	   getrennt,	   die	   sie	   nicht	  mehr	   überschreiten	   konnten.	   Ein	   Teil	   davon	  waren	   die	  

Schüler,	   die	   die	   Grenze	   jeden	   Tag	   überquert	   hatten.	   Lehrer	   und	   Schüler	   kamen	   am	  

nächsten	  Schultag	  teilweise	  nicht	  mehr	  zu	  ihrer	  Schule.32	  Spätestens	  jetzt	  spitzte	  sich	  in	  

Berlin	  die	  Lage	  so	  dramatisch	  zu,	  dass	  aus	  politischer	  Nachbarschaft	  offene	  Feindschaft	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29
Als	  sich	  die	  Stadtverordnetenversammlung	  aufgrund	  von	  Unruhen	  in	  den	  Westteil	  zurückzog,	  weigerte	  sich	  die	  SED-‐Fraktion	  daran	  

teilzunehmen.	   So	   zog	   der	  Magistrat	   auch	   nach	  West-‐Berlin.	   Doch	   „gespalten	   wurde	   die	   einheitliche	   Stadtverwaltung	   aber	   durch	  
einen	   kommunistischen	   Putsch:	   Eine	   illegale	   außerordentliche	   Sitzung	   der	   Stadtverordneten“	   der	   SED	   1950	   wurde	   daraufhin	   im	  
Osten	  eine	  eigene	  Regierung	  eingesetzt	  und	  ebenfalls	  Magistrat	  genannt.	  Daher	  nannte	  der	  Westen	  seinen	  Magistrat	   in	  Senat	  um.	  
Vgl.	  Berlin	  Handbuch,	  Seite	  501-‐502.	  
30
	  Wilke,	  Manfred:	  Der	  Weg	  zur	  Mauer,	  Berlin	  2011,	  Seite	  207-‐222.	  

31
	  Wetzlaugk,	  Udo:	  Die	  Alliierten	  in	  Berlin,	  Berlin	  1988,	  Seite	  66-‐67.	  

32
	  Vgl	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Aufbauklassen-‐Einrichtung,	  13.09.61.	  
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zwischen	  Senat	  und	  Magistrat	  –	  auch	  rhetorisch	  –	  wurde.	  In	  dieser	  Arbeit	  wird	  daher	  im	  

Folgenden	  noch	  zu	  untersuchen	  sein,	  welche	  Wandlungen	  sich	  auf	  dieser	  Grundlage	  im	  

Schüler-‐	  bzw.	  Elternverhältnis	  an	  der	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule	  ergaben.	  	  
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IV. HISTORISCHE	  FALLANALYSE	  ZU	  DEN	  OSTKLASSEN	  IN	  WEST-‐
BERLIN	  	  

	  

A. Einführung	  /	  Begründung	  /	  Motive	  

In	  den	  verschiedenen	  Konflikten	  zwischen	  dem	  Senat	  und	  dem	  Magistrat	  war	  kaum	  et-‐

was	  ohne	  einen	  Hintergedanken	  gemacht	  worden.	   Es	   liegt	   in	  dem	   Interesse	  des	  Men-‐

schen	  den	  Nutzen	  für	  sich	  zu	  suchen,	  doch	  dann	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  mit	  welchen	  Hin-‐

tergedanken	  und	  zu	  welchem	  Nutzen	  die	  Ostklassen	  eingerichtet	  wurden.	  Wie	  schon	  im	  

historischen	  Kontext	  dargestellt	  wurde,	  waren	  die	  Beziehungen	  zwischen	  Ost	  und	  West	  

ideologisch	  sehr	  belastet,	  was	  nahe	  legt,	  dass	  es	  sich	  hierbei	  um	  eine	  politisch	  motivierte	  

Nachbarschaft	  handelt,	  die	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  dann	  zu	  einer	  ehrlichen	  warmherzigen	  Hil-‐

feleistung	  geworden	  ist.	  	  

	  

Die	  These	  der	  politisch	  motivierten	  Nachbarschaftsmaßnahme	   lässt	  sich	  quellenkritisch	  

durch	  den	  senatsinternen	  Schriftverkehr	  nachvollziehbar	   stützen.	  Bereits	   im	   Juni	  1953,	  

vier	   Jahre	   nach	   der	   Gründung	   der	   beiden	   deutschen	   Staaten,	   schrieb	   der	   Senator	   für	  

Sozialwesen	   im	  Zusammenhang	  mit	  der	   Finanzierung	  der	  Ostschüler	   in	  West-‐Berlin	   an	  

den	  Senator	  für	  Volksbildung,	  dass	  die	  Ostschüler	  zu	  einer	  „politischen	  Frage“	  geworden	  

seien,	  denn	  ihre	  Finanzierung	  sei	  nicht	   länger	  durch	  die	  öffentliche	  Fürsorge	  zu	  lösen.33	  

Diese	  Aussage	  könnte	  zunächst	  zwar	  belegen,	  dass	  es	  sich	  bei	  den	  Ostschülern	  in	  West-‐

Berlin	  um	  einen	  Aspekt	  der	  öffentlichen	  Hilfeleistung	  gehandelt	  haben	  könnte	  und	  erst	  

in	   zweiter	   Linie	   um	   eine	   politische	   Planung,	  wenn	   es	   eine	   gleich	   bleibende	   Anzahl	   an	  

Ostschülern	  in	  West-‐Berlin	  gegeben	  hätte.	  Doch	  im	  Dezember	  desselben	  Jahres	  schrieb	  

das	  Hauptjugendamt,	  dass	  es	  Probleme	  mit	  der	  Verwaltung	  der	  zunehmenden	  Anzahl	  an	  

Ostschülern	  gäbe.	  Daher	  scheint	  es	  sich	  vorher	  doch	  eher	  um	  eine	  geringe,	  kontinuier-‐

lich	  zunehmende	  Anzahl34	  gehandelt	  zu	  haben,	  was	  zeigt,	  dass	  die	  Möglichkeit,	  in	  West-‐

Berlin	  zur	  Schule	  zu	  gehen,	  bei	  den	  Schülern	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  immer	  beliebter	  geworden	  

ist.	   Der	   Senator	   für	   Arbeit	   und	   Sozialwesen	   brachte	   die	   politischen	   Interessen	   der	   Se-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration.	  

34
	  Es	  werden	  zunächst	  nur	  Ostabiturienten	  beschult,	  die	  einen	  Abschuss	  des	  13.	  Schuljahrs	  benötigen	  um	  sich	  für	  einen	  Studienplatz	  
bewerben	   zu	  können.	  Diese	  Schüler	  wurden	  dann	   in	  bereits	   vorhandenen	  „Westklassen“	  aufgenommen	  und	  unterrichtet.	   [Vgl.	  
LAB,	  Senatsverwaltung:	  Sonderlehrgänge	  Verfügung	  zur	  „Einrichtung	  13	  Ostklassen“	  vom	  19.01.54].	  
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natsverwaltungen	  am	  10.	  August	  1954	  vielmehr	  am	  Deutlichsten	  zum	  Ausdruck,	   indem	  

er	  über	  die	  Aufnahme	  und	  die	  Unterrichtung	  der	  Ostschüler	  formulierte,	  die	  Beschulung	  

in	   den	   Ostklassen	   sei	   auch	   „eine	   Waffe	   gegen	   die	   Sowjetisierung	   wertvoller	   Men-‐

schen“35.	  Mit	  dieser	  Stellungnahme	  im	  senatsinternen	  Schriftverkehr	  aus	  dem	  Jahr	  1954	  

wird	  nochmals	  deutlich,	  dass	  es	  sich	  hierbei	  um	  eine	  klar	  politisch	  motivierte	  Nachbar-‐

schaft	  gehandelt	  hat,	  die	  als	  ein	  politisches	  Mittel	  im	  Kampf	  gegen	  den	  Ostblock	  betrach-‐

tet	  wurde.	  

	  

Wegen	  dieses	  politischen	  Nutzens	  für	  den	  Senat,	  der	  im	  Abwerben	  der	  Elite	  der	  Ostens,	  

zu	   liegen	  scheint,	  um	  die	  eigenen	  politischen	   Interessen	   im	  Fall	  der	  Wiedervereinigung	  

Deutschlands	   durchsetzen	   zu	   können36,	   wurden	   die	   13.	   Ostklassen	   weiter	   gefördert.	  

Durch	  die	   jährlich	  ansteigende	  Nachfrage	  nach	  dieser	  Beschulung	   im	  Westen,	  stieg	  die	  

Anzahl	  der	  Schülerplätze	  seit	  Beginn	  der	  1950er	  Jahre	  rapide	  an37.	  Der	  Zustrom	  von	  Ost-‐

schülern	   nach	   West-‐Berlin	   setzte	   sich	   dabei	   aus	   drei	   unterschiedlichen	   Gruppen	   von	  

Ostabiturienten	  zusammen,	  nämlich	  Schülern	  „die	  aus	  politischen	  Gründen	  die	  Reifeprü-‐

fung	  an	  einer	  Schule	  im	  sowjetisch	  besetzten	  Gebiet	  nicht	  bestanden	  hatten,	  zur	  Reife-‐

prüfung	   nicht	   zugelassen	   worden	   waren	   oder	   während	   der	   schriftlichen	   Reifeprüfung	  

flüchten	  mußten“38.	  Hieran	  wird	  nochmal	  die	  Vernachlässigung	  einiger	  Schüler	  durch	  den	  

Osten	  deutlich.	  Doch	  nicht	  nur	  Schüler,	  die	  kurz	  vor	  ihrer	  Reifeprüfung	  standen,	  wurden	  

vertrieben.	  Auch	   jüngere	  Schüler	  waren	  betroffen,	  weshalb	   in	  der	   Folge	  ab	  1954	  auch	  

Ostklassen	  ab	  der	  8.	  Klasse	  eingerichtet	  wurden.	  

	  

In	  einem	  Vermerk	  an	  Senator	  Tiburtius	  beschreibt	  seine	  Verwaltung	  im	  Jahr	  1953,	  dass	  

der	  Magistrat	  jedoch	  den	  Zustrom	  von	  Ostschülern	  nach	  West-‐Berlin	  als	  erhebliches	  po-‐

litisches	  Problem	  für	  Ost-‐Berlin	  erkannt	  hatte,	  sodass	  sich	  „die	  Lage	  dieser	  Schüler	  we-‐

sentlich	  geändert“39	  habe.	  Der	  Magistrat	  versuchte	  zu	  verhindern,	  dass	  die	  Schüler	  wei-‐

ter	  im	  Westen	  zur	  Schule	  gingen,	  indem	  er	  das	  Anmelden	  an	  Schulen	  in	  West-‐Berlin	  und	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Sonderlehrgänge	  10.08.54.	  

36
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Aufbauklassen-‐Einrichtung,	  14.11.56.	  

37
	  So	   ist	  der	  Senatsvorlage	  zur	  “Einrichtung	  von	  13	  Klassen	  für	  Ostabiturienten	  „	  vom	  4.8.54	  zu	  entnehmen,	  „dass	  1952	  rund	  200,	  
1953	  rund	  520	  zur	  Anerkennung	  ihres	  im	  Osten	  erworbenen	  Reifezeugnisses	  in	  Westberliner	  Schulen	  eingewiesen	  mussten	  und	  
bereits	  jetzt	  [1954!]	  550	  Anmeldungen	  vorliegen“.	  Der	  Bericht	  erstattende	  Senator	  Prof.	  Dr.	  Tiburtius	  rechnete	  in	  derselben	  Vor-‐
lage	  in	  für	  das	  Jahr	  1954	  mit	  600-‐700	  Schülern.	  Vgl.62.	  

38
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Sonderlehrgänge	  13.10.54.	  

39
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration,	  13.04.53.	  
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das	  Passieren	  der	  Sektorengrenze	  erschweren	  wollte.40	  Darauf	  reagierend	  versuchte	  der	  

Senat	  jedoch,	  diese	  Bemühungen	  des	  Magistrats	  zu	  umgehen,	  indem	  er	  es	  den	  Schülern	  

ermöglichte,	   nach	  West-‐Berlin	   zu	   ziehen.41	   Dieses	   wird	   zunächst	   von	   der	   Bevölkerung	  

und	   vor	   allem	   von	   den	   unmittelbaren	   Nachbarn	   der	   Ostschüler	   nicht	   gutgeheißen42,	  

denn	  sie	  fürchteten,	  in	  der	  Masse	  der	  Flüchtlinge	  aus	  Ost-‐Berlin	  unterzugehen	  und	  des-‐

halb	  vom	  Senat	  vernachlässigt	  zu	  werden.	  In	  den	  späteren	  Jahren	  wird	  jedoch	  eine	  Ver-‐

änderung	  auf	  West-‐Berliner	  Seite	  bei	  den	  Eltern	  aus	  West-‐Berlin	  in	  den	  Quellen	  deutlich.	  

Die	  Ostschüler	  sollten	  doch	  nicht	  länger	  „Ostschüler“	  genannt,	  sondern	  fortan	  als	  „Gast-‐

schüler“	  bezeichnet	  werden43	  und	  nach	  dem	  Mauerbau	  kämpften	  die	  Eltern	  der	  Bertha-‐

von-‐Suttner	  Oberschule	  für	  „ihre“44	  Ostschüler,	  indem	  unter	  anderem	  Spendenaktionen	  

durchgeführt	  und	  Plätze	  in	  Familien	  angeboten	  wurden,	  um	  den	  in	  West-‐Berlin	  verblie-‐

benen	  Ostschülern	  ein	  gutes	  Leben	  zu	  ermöglichen.	  Die	  Ostschüler	  waren	  nunmehr	  zu	  

einem	  festen,	  freundschaftlichen	  Teil	  der	  West-‐Berliner	  Gesellschaft	  geworden	  und	  nicht	  

mehr	  eine	  politische	  Waffe	  wie	  sie	  einst	  durch	  den	  Senat	  geplant	  worden	  war.	  

	  

B. Durchführung	  /	  Entwicklung	  

Jeder	   kennt	   das	   Phänomen,	   dass	   neue	   Mitschüler	   das	   eigene	   Umfeld	   und	   sogar	   die	  

Nachbarschaft	  stark	  beeinflussen	  können,	   indem	  sich	  neue	  Freundschaften	  bilden	  oder	  

Konflikte	  entwickeln.	  Dieses	  wird	  in	  größeren	  Maßstäben	  nur	  noch	  verstärkt.	  Eben	  eine	  

solche	  Veränderung	  durch	  die	  Aufnahme	  neuer	  Ost-‐Berliner	  Schüler	  soll	  am	  Beispiel	  der	  

Einführung	   der	  Ostklassen	   und	   der	   daraus	   folgenden	   Entwicklung	   in	   diesem	  Abschnitt	  

dargestellt	  werden.	  Denn	  es	  gab	  eine	  Vielzahl	  an	  Problemen,	  welche	  im	  Zusammenhang	  

mit	  den	  Ostklassen	  bewältigt	  werden	  mussten.	  Der	  West-‐Berliner	  Senat	  hatte	  sich	  in	  den	  

1950er	   Jahren	   laut	   seiner	   Aktenlage	   in	   diesem	   Zusammenhang	  mit	   folgenden	  Heraus-‐

forderungen	  auseinanderzusetzen.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40
	  „Durch	  die	  in	  letzter	  Zeit	  verschärften	  Zwangsmaßnahmen	  der	  Sowjetzonenregierung	  ist	  es	  den	  im	  sowjetischen	  Besatzungsgebiet	  
wohnenden	   Eltern	   unmöglich,	   der	  Unterhaltspflicht	   gegenüber	   ihrer	   in	  West-‐Berlin	   lebenden	  Kinder	  Nachzukommen.	  Das	  Ost-‐
mark-‐Transverbot	  macht	  eine	  finanzielle	  Unterstützung	  der	  Ostschüler	  unmöglich,	  der	  Entzug	  der	  Lebensmittelkarten	  verhindert	  
die	  Versorgung	  mit	  Sachwerten	  (Lebensmitteln	  und	  Kleidung)“	  Nr	  471,	  13.04.53.	  

41
	  Vgl	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration,	  04.08.52.	  

42
	  Vgl.	  Nr.63,	  Denkschrift	  zur	  Lage	  der	  Ostabiturienten.	  

43
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Aufbauklassen-‐Einrichtung,	  09.07.58	  Brief	  vom	  Vorsitzenden	  der	  Elternausschusses.	  

44
Vgl.	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Aufbauklassen-‐Einrichtung,	  02.11.61	  Brief	  vom	  Vorsitzenden	  des	  Elternausschusses.	  
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Ein	   Problem	   waren	   die	   Unterhaltskosten	   für	   die	   Schüler,	   welche	   gezahlt	   wurden,	   um	  

ihnen	  den	  Besuch	  an	  einer	  Westschule	   zu	  ermöglichen,	  denn	  der	  Magistrat	   stellte	  alle	  

öffentlichen	  Zahlungen	  an	  die	  Schüler	  und	  ihre	  Eltern	  ein	  und	  in	  manchen	  Fällen	  wurde	  

den	  Eltern	  auch	  gekündigt.45	  Doch	   im	  Verlauf	  der	  Zeit	  stellte	  sich	  heraus,	  dass	  der	  Ma-‐

gistrat	  so	  die	  Eltern	  nicht	  wie	  beabsichtigt	  daran	  hindern	  konnte,	  ihre	  Kinder	  im	  Westteil	  

Berlins	  unterrichten	   zu	   lassen.	  Deshalb	  wurden	  die	  Grenzkontrollen	  verschärft,	  um	  die	  

Schüler	   daran	   zu	   hindern,	   im	  Westteil	   der	   Stadt	   am	   Unterricht	   teilzunehmen.	   Darauf	  

reagierte	   der	   Senat,	   indem	   er	   den	  Ostschülern	   ermöglichte,	   in	  West-‐Berlin	   in	   Heimen	  

oder	  bei	  Gast-‐Familien	  unterzukommen.46	  Doch	  so	  entstanden	  wieder	  erhebliche	  Mehr-‐

kosten	  für	  den	  Senat.47	  

	  

Durch	  die	  von	  den	  Eltern	  in	  Ost-‐Berlin	  getrennte	  Unterbringung	  der	  Ostschüler	  im	  West-‐

teil	  der	  Stand	  entstand	  das	  zweite	  Problem,	  das	  es	  zu	   lösen	  galt.	   In	  der	  Nachkriegszeit	  

war	  der	  Wohnraum	  ebenso	  knapp	   in	  der	  Stadt	  wie	  die	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Schul-‐	  

und	  Hochschulplätze.	  Damit	  genügend	  Wohnraum	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden	  konn-‐

te,	   ließ	  der	  Senat	   zwei	  weitere	  Schulheime	  bauen.48	  Aber	  diese	  Maßnahme	  stellte	   sich	  

als	   das	   einfacher	   zu	   lösende	   Problem	  heraus.	   Denn	   durch	   den	   jährlich	   steigenden	   Zu-‐

strom	  von	  Ostschülern	  nach	  West-‐Berlin	  erhöhte	  sich	  die	  Anzahl	  der	  studierfähigen	  und	  

studierwilligen	   jungen	  Menschen	  erheblich.	  Die	  neu	  zugezogenen	  Schüler	  waren	  damit	  

nicht	  nur	  Teil	  der	  nachbarschaftlichen	  Hilfsmaßnahmen	  der	  Stadtregierung.	  Sie	  wurden	  

damit	  auch	  zu	  einer	   zunehmenden	  Konkurrenz	   für	  die	   ‚ursprünglich’	  aus	  dem	  Westteil	  

der	   Stadt	   stammenden	   Abiturienten.	   Diese	   Konkurrenzsituation	   spitzte	   sich	   zu.	   Denk-‐

schriften	   an	   und	   Vermerke	   der	   Senatsvolksbildungsverwaltung	   machen	   deutlich,	   dass	  

diese	   Lage	   die	   Solidarität	   der	   Menschen	   in	   West-‐Berlin	   zu	   der	   politischen	   Nachbar-‐

schaftshilfe	  ihres	  Senats	  belastete.49	  Um	  die	  Nachfrage	  nach	  genügend	  Hochschulplätzen	  

zu	  entschärfen,	  entschied	  sich	  die	  Volksbildungsverwaltung,	  die	  Ostschüler,	  die	  in	  West-‐

Berlin	  ihr	  Abitur	  erhalten	  hatten,	  darüber	  zu	  informieren,	  dass	  sie	  auch	  eine	  Hochschule	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration	  04.08.52.	  

46
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration	  04.08.52.	  

47
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration.20.09.52.	  

48
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration	  18.11.52.	  

49
	  "Die	  besonderen	  Probleme,	  die	  sich	  bisher	  in	  der	  Betreuung	  der	  Ostabiturienten	  abzeichneten	  und	  schon	  des	  Öfteren	  Gegenstand	  
von	  gemeinsamen	  Gesprächen	  waren,	  möchten	  wir	  noch	  einmal	  zusammenfassend	  vortragen,	  da	  wir	  der	  Meinung	  sind,	  dass	  die-‐
se	  einer	  Neuordnung	  bedürften"	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration	  20.09.52.	  
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oder	  Universität	   in	   der	   Bundesrepublik	   besuchen	   könnten.50	   Davon	   versprach	   sich	   der	  

Senat	  eine	  Entspannung	  der	  Lage.	  

	  

Zusammenfassend	  muss	  jedoch	  festgestellt	  werden,	  dass	  die	  Einrichtung	  der	  Ostklassen	  

anfänglich	  offensichtlich	  eine	  eher	  politische	  Unterstützung	  im	  Westteil	  der	  Stadt	  fand.	  

Die	  Eltern	  der	  Westschüler	  hießen	  diese	  Maßnahme	  am	  Anfang	  nicht	  gut,	  denn	  sie	  be-‐

fürchteten,	   dass	   ihre	   Kinder	   durch	  die	  Vielzahl	   von	  Ostschülern	   vernachlässigt	  werden	  

könnten,	   indem	   die	   Ostschüler	   die	   Universitäts-‐	   und	   Hochschulplätze	   besetzen	   könn-‐

ten.51	  Des	  Weiteren	  bekamen	  die	  Ostschüler	  auch	  außerschulische	  Aktivitäten	  wie	  etwa	  

Zeichen-‐oder	  Singkurse52	  durch	  den	  Senat	  finanziert,	  was	  die	  Eltern	  der	  Westschüler	  mit	  

Missgunst	  wahrnahmen.53	  Die	  Landesregierung	  erörterte	  daher	  intern	  und	  entschied	  sich	  

schließlich	   auch	   dafür,	   Hilfen	   für	   die	  Ostschüler	   zum	   Teil	   ohne	   Information	   der	  West-‐

Berliner	  Öffentlichkeit	  zu	  gewähren.54	  

	  

C. Probleme	  /	  Konflikte	  

Die	  Politik	  um	  die	  Ostklassen	  beschäftigte	  den	  Senat	  die	  gesamte	  Zeit	  der	  1950er	  Jahre	  

hindurch.	  Bei	  einem	  so	  großen	  logistischen	  Unterfangen	  ist	  es	  verständlich,	  dass	  dies	  nur	  

mit	  erheblichen	  Herausforderungen	  einhergehen	  konnte.	  So	  beschäftigte	  den	  Senat	  die	  

Frage	   der	   Zurverfügungstellung	   von	   ausreichendem	  Wohnraum	   für	   die	   zuströmenden	  

Ostschüler	  in	  erheblichem	  Maße.	  Aus	  einem	  Bericht	  des	  Senatsdirektors	  für	  Sozialwesen	  

an	  den	  Volksbildungssenator	  vom	  Februar	  195355	  wird	  deutlich,	  dass	  für	  den	  Senat	  kein	  

Weg	  an	  zusätzlichen	  Unterbringungsmaßnahmen	  vorbei	   führte.	  Er	  begründete	  dies	  da-‐

mit,	   dass	  man	   davon	   ausgehen	  müsse,	   dass	   die	   Eltern,	   auch	  wenn	  man	  Druck	   auf	   sie	  

ausüben	  würde,	   ihre	  Kinder	  nicht	   aus	  den	   Schulen	   von	  West-‐Berlin	   zurückziehen	  wür-‐

den.56	   Im	  Weiteren	  erläutert	  er	  die	  Maßnahmen,	  die	  aus	   seiner	  Sicht	  ergriffen	  werden	  

müssten.	  Eine	  Möglichkeit	  die	  Ostschüler	  unterzubringen	  sei	  es,	  ihnen	  in	  Heimen	  oder	  in	  

West-‐Familien	   einen	   Platz	   zu	   geben.	   Dazu	   schreibt	   er	   allerdings	   auch,	   dass	   die	  Unter-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration	  (Datum	  nicht	  vorhanden).	  

51
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration	  (Datum	  nicht	  vorhanden).	  

52
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration,	  08.06	  1953.	  

53
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration	  (Datum	  nicht	  vorhanden).	  

54
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration	  (Datum	  nicht	  vorhanden).	  

55
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration,	  06.02.1953.	  

56
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration	  04.02.53.	  
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bringung	  in	  Heimen	  hohe	  Kosten	  verursachen	  würde.	  Bei	  4000	  Schülern	  würde	  jährlich	  

ein	  Betrag	  von	  12	  Millionen	  Deutsche	  Mark	  fällig	  werden.	  Aus	  diesem	  Grund	  bevorzugte	  

er	  die	  Unterbringung	  in	  Familien	  und	  war	  der	  Meinung,	  dass	  man	  im	  Ernstfall	  einen	  Auf-‐

ruf	  an	  die	  Bevölkerung	   richten	  müsse,	  Ostschüler	   in	   ihren	  Familien	  aufzunehmen.	  Eine	  

weitere	  mögliche	  Konsequenz	   für	  die	  Eltern	  der	  Ostschüler	   sei	   in	  Erwägung	   zu	   ziehen.	  

Wenn	  sich	  diese	  gegen	  die	  Sanktionsmaßnahmen	  der	  DDR-‐Führung	  auflehnten,	  ihre	  Kin-‐

der	  im	  Westteil	  zu	  beschulen,	  bestünde	  die	  Gefahr,	  dass	  sie	  sich	  gezwungen	  sehen	  könn-‐

ten,	   in	  West-‐Berlin	   Zuflucht	   zu	   suchen.	  Dadurch	  würde	  die	   Zahl	  der	   Flüchtlinge	  weiter	  

steigen.57	  Aus	  den	  Unterlagen	  wird	  deutlich,	  dass	  sich	  der	  Senat,	  der	  umgehend	  danach	  

mit	  diesem	  Bericht	  befasst	  wurde,	  ohne	  zu	  Zögern	  und	  entschieden	  um	  die	  Versorgung	  

der	  Ostschüler	  kümmerte.58	  Die	  hohe	  politische	  Priorität	  der	  Ostklassen	  wird	  daran	  er-‐

neut	  deutlich.	  

	  

Um	  die	   Flüchtlinge	   kümmerte	   sich	   allerdings	   auch	   die	   Verbindungsstelle	   für	   kulturelle	  

Betreuung	  beim	  Senator	  für	  Volksbildung.	  Diese	  machte	  bereits	  in	  einem	  Bericht	  eben-‐

falls	   aus	   dem	   Jahr	   1953,	   der	   an	   die	   Senatsverwaltung	   für	   Volksbildung	   weitergeleitet	  

wurde,	  deutlich,	  dass	  die	  West-‐Berliner	  Bevölkerung	  sich	  schon	  darüber	  beschwert	  ha-‐

be,	  dass	  man	  sich	  so	  viel	  um	  die	  Flüchtlinge,	  wozu	  auch	  die	  Ostschüler	  zählten,	  kümmer-‐

te	  und	  dadurch	  die	  eigene,	  West-‐Berliner,	  Bevölkerung	  vernachlässigte.59	  Daraus	  zog	  die	  

Verbindungsstelle	  Konsequenzen	  und	  versuchte,	  die	  Hilfe	   für	  die	  Flüchtlinge	   in	  der	   fol-‐

genden	  Zeit	  nicht	  mehr	  so	  öffentlich	  zu	  machen	  wie	  zuvor.	  Die	  Entscheidung	  für	  die	  Zu-‐

kunft	  war	  es,	  die	  Hilfsleistungen,	  wie	   zum	  Beispiel	  die	  Finanzierung	  von	  Besuchen	  von	  

„künstlerischen,	  wissenschaftlichen	  und	  kulturellen	  Darbietungen	  [...]	  mit	  einem	  gewis-‐

sen	  Prozentsatz	  Arbeitsloser,	  Rentner	  und	  Sozialunterstützter	   zu	  untermischen“.60	  Dies	  

zeigt,	   dass	  man	  den	  Plan,	  Ostschüler	   in	   das	  westliche	   System	  einzugliedern,	   auf	   jeden	  

Fall	  umsetzten	  wollte	  und	  belegt	  auch	  die	  besondere	  politische	  Bedeutung,	  die	  die	  staat-‐

lichen	   Stellen	   im	  Westen	   dieser	  Maßnahme	   im	  Nachbarschaftskonflikt	  mit	   dem	  Osten	  

beigemessen	   haben.	  Wenngleich	   die	   dieser	  Arbeit	   zu	  Grunde	   liegenden	  Quellen	   keine	  

Auskunft	  darüber	  geben,	  wie	  sich	  die	  Eltern	  der	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule	  –	  oder	  

auch	  einer	  anderen	  Schule	   in	  West-‐Berlin	  –	  Anfang	  der	  1950er	   Jahre	  zu	  den	  Hilfsmaß-‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration	  04.02.53.	  

58
	  Ebd.	  

59
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Ostschüler-‐Integration,	  08.06	  1953.	  

60
	  Ebd.	  
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nahmen	  des	  Senats	  gegenüber	  den	  Ostschülern	  gestellt	  haben,	  nutzen	  die	  Ausführungen	  

der	   Verbindungsstelle	   für	   kulturelle	   Betreuung.	   Sie	   machen	   deutlich,	   dass	   die	   West-‐

Berliner	   ihren	  neuen	  –	  politisch	  eingeladenen	  –	  Nachbarn	  nicht	   in	  der	  Weise	  offen	  be-‐

gegnet	  sind	  wie	  der	  Senat	  es	  auf	  politischer	  Ebene	  tat.	  Von	  Partnerschaft	  oder	  Freund-‐

schaft	   ist	   in	  diesen	  Ausführungen	  auch	  keine	  Spur.	  Kritische	  Distanz	  zu	  den	  zugeström-‐

ten	  Menschen	  scheint	  die	  Stimmung	  der	  Menschen	  in	  West-‐Berlin	  dagegen	  besser	  wie-‐

derzugeben.61	  	  

D. Bertha	  von	  Suttner	  Oberschule	  /	  Eltern	  

Die	  Eltern	  der	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule	  waren	  von	  der	  Aussicht,	  dass	  Schüler	  aus	  

dem	  Osten	  in	  ihre	  Schule	  integriert	  würden,	  nicht	  begeistert.	  So	  schrieb	  der	  Vorsitzende	  

des	   Elternausschusses	   der	   Bertha-‐von-‐Suttner-‐Oberschule,	   Otto	   Stirnemann,	   in	   einem	  

Brief	  an	  den	  Reinickendorfer	  Bezirksstadtrat	  am	  14.	  Juni	  1958	  rückblickend:	  „Ehrlich	  ge-‐

sagt	  haben	  wir	  Eltern	  der	  B.v.S-‐Schule	  uns	  lange	  dagegen	  gesträubt,	  daß	  ein	  Fremdkör-‐

per	  [!]	   in	  unsere	  Schule	  kommt	  und	  zwar	   in	  der	  Befürchtung,	  daß	  es	  zu	  Lasten	  unserer	  

Kinder	   ginge“.62	   Die	   Eltern	   waren	   der	   Meinung,	   dass	   Schüler	   aus	   dem	   Osten,	   welche	  

nicht	  nur	  eine	  vollkommen	  andere	  Schulausbildung,	  sondern	  auch	  eine	  komplett	  andere	  

Erziehung	  in	  einem	  andersartigen	  ideologischen	  System	  erhalten	  hatten,	  eine	  Gefahr	  für	  

ihre	  Kinder	  darstellen	  könnten.	  Sie	  selber	  wollten	  und	  ihre	  Kinder	  sollten	  offensichtlich	  

von	  Beginn	  an	  kein	  gutes	  Verhältnis	  zu	  den	  Ostschülern	  aufbauen,	  obwohl	  sie	  die	  Ost-‐

schüler	  vorher	  nicht	  genauer	  kennengelernt	  hatten.	  Sie	  hatten	  keinerlei	  Verständnis	  für	  

die	  Einrichtung	  solcher	  Klassen.	  Dieser	  Meinung	  waren	  nicht	  nur	  die	  Eltern	  der	  Bertha-‐

von-‐Suttner	  Oberschule.	  Kaum	  eine	  Schule	  war	  daran	  interessiert,	  solche	  Klassen	  in	  das	  

Schulkonzept	  mit	  aufzunehmen.63	  An	  aufrichtige	  Hilfe	  für	  Nachbarn	  aus	  dem	  Osten	  dach-‐

te	  kaum	  einer.	  Jeder	  war	  fixiert	  auf	  seine	  Kinder	  und	  wollte	  das	  möglichst	  Beste	  für	  sie.	  

Dazu	   gehörten	   keine	   „Fremdkörper“64.,	   Außerdem	   hatten	   sie	   die	   Angst,	   dass	   die	   Ost-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61
	  Der	  Umgang	  mit	  den	  Ostschülern	  blieb	  in	  Berlin	  auch	  darüber	  hinaus	  kontrovers.	  Innerhalb	  der	  Senatsverwaltung	  für	  Volksbildung	  
war	  bereits	  1954	  der	  Umgang	  mit	  den	  Ostschülern	  in	  West-‐Berliner	  Schulen	  so	  strittig,	  dass	  sich	  für	  die	  Senatsverwaltung	  die	  Fra-‐
ge	  stellte,	  ob	  die	  Ostschüler	   in	  die	  West-‐Berliner	  Schulen	   integriert	  oder	   in	  eigens	  geschaffenen	  Lehranstalten	  beschult	  werden	  
sollten:	  „Es	  ist	  selbstverständlich,	  daß	  keine	  Schule	  ihren	  eigenen	  Ruf	  in	  Gefahr	  bringen	  will“	  (Aus	  dem	  hausinternen	  Vermerk	  über	  
die	  „Gründung	  von	  selbstständigen	  Unterrichtseinrichtungen	  in	  Form	  von	  Lehrgängen	  für	  Abiturienten	  aus	  der	  Sowjetzone“,	  ab-‐
weichend	  dazu	   im	  gleichen	  Vermerk	  „	   [...]eine	  solche	  Zusammenballung	  von	  Ostschülern	  an	  einer	  Stelle	  verhindern	  sollen“	  Vgl.	  
LAB.	  Senatsverwaltung:	  Sonderlehrgänge.	  

62
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Aufbauklassen-‐Einrichtung	  14.06.58.	  

63
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Aufbauklassen-‐Einrichtung	  15.11.56.	  

64
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Aufbauklassen-‐Einrichtung	  14.06.58.	  
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schüler	  die	  Schulplätze	  in	  West-‐Berlin	  belegen	  könnten65	  und	  es	  so	  zu	  einer	  Überfüllung	  

der	  Klassen	  kommen	  könnte.	  Die	  Eltern	  wussten	  nicht,	  dass	  nur	  Schüler	  zugelassen	  wur-‐

den,	  die	  politisch	  verfolgt	  wurden,	  weil	  sie	  zum	  Beispiel	  nicht	  Mitglied	  der	  FDJ	  waren.	  So	  

könnte	  hier	  ein	  nachbarschaftliches	  Vorurteil	  ersichtlich	  werden.	  Man	  kennt	  seine	  Nach-‐

barn	  gar	  nicht	  und	  hat	  dennoch	  ein	  Meinungsbild	  von	  ihnen.	  	  

	  

Doch	   im	  weiteren	  Verlauf	  der	  Geschichte	   lernten	  die	  Eltern	  die	  neuen	  Mitschüler	   ihrer	  

Kinder	   schätzen.	   Bei	   genauerer	   Auseinandersetzung	   mit	   den	   Ostschülern	   entwickelte	  

sich	  offensichtlich	  auch	  eine	  engere	  Beziehung.	  So	  kam	  es,	  dass	  manche	  Westeltern	  Pa-‐

tenschaften	   für	  Ostschüler	   übernahmen	  und	   ihnen	   zum	  Beispiel	   einen	  Heimplatz	   oder	  

Nachhilfestunden	   bezahlten.66	   Die	   Quellenlage	   für	   den	   Zeitraum	   zwischen	   1952	   und	  

1958	   ist	   sehr	   dürftig,	   sodass	   der	  Brief	   von	  Herrn	   Stirnemann	  der	   einzige	  Beleg	   für	   die	  

Meinung	  der	  Eltern	  in	  diesem	  Zeitraum	  ist.	  

	  

Ausgehend	  von	  dieser	  Quellenlage	  war	  es	  daher	  notwendig,	  auf	  Spurensuche	  mit	  Hilfe	  

eines	  Zeitzeugen	  zu	  gehen.	  Durch	  die	  Zeitzeugengespräche	  an	  unserer	  Schule	  lag	  es	  na-‐

he,	  Kontakt	  mit	  einem	  Ostschüler	  aufzunehmen.67	  Für	  die	  Zeitzeugenschilderungen	  stand	  

uns	  Frau	  Karin	  Albert	  zur	  Verfügung.	   In	  dem	  Gespräch	  mit	   ihr	  wurde	  deutlich,	  dass	  sie	  

über	  die	  Frage	  der	  Elterngefühle	  für	  die	  Anfangszeit	  auch	  keine	  Informationen	  beisteu-‐

ern	  konnte,	  weil	  sie	  erst	  1958	  Schülerin	  wurde.	  Ihre	  Schilderungen	  haben	  jedoch	  andere	  

wichtige	  Erkenntnisse	  gebracht.	  Für	  die	  zweite	  Hälfte	  der	  50er	  Jahre	  war	  die	  Beschulung	  

von	  Ostschülern	  der	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule	  ein	  absolut	  übliches	  Verfahren.	  Be-‐

sondere	  Einschulungsfeiern	  gab	  es	  nicht:	  „Das	  ging	  beim	  Schulamt	  alles	  ganz	  flott.	  ...	  An	  

der	  Schule	  sagte	  der	  Schulleiter:	  ‚Das	  ist	  Deine	  Klasse’	  und	  dann	  ging	  es	  schon	  los.	  ...	  Wir	  

waren	  ja	  auch	  viel	  zu	  viele	  für	  eine	  besondere	  Begrüßung.“68	  

	  

In	  der	   zweiten	  Hälfte	  der	  1950er	   Jahre	  kooperierte	  die	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule	  

mit	  der	  benachbarten	  Engels-‐Schule.69	  Zeitweise	  wurde	  diskutiert,	  ob	  unsere	  Schule	  auf-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65
	  Ebd.	  

66
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Aufbauklassen-‐Einrichtung,	  08.11.61.	  

67
	  Das	  Gespräch	  fand	  in	  Vermittlung	  durch	  unseren	  Tutor	  statt.	  Frau	  Karin	  Albert,	  die	  bei	  uns	  in	  der	  Schule	  schon	  öfter	  zu	  Gast	  war,	  
haben	  wir	  zu	  der	  Situation	  der	  Ostschüler	  befragt.	  Frau	  Albert	  kam	  allerdings	  erst	  1958	  an	  die	  Schule,	  hatte	  jedoch	  Kontakte	  zu	  
Schülern,	  die	  bereits	  früher	  an	  unsere	  Schule	  kamen.	  

68
	  Zeitzeugengespräch,	  Mitschrift,	  Februar	  2013	  mit	  Frau	  Karin	  Albert.	  

69
	  Ebd.	  
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gelöst	  werden	  sollte:	  „Es	  war	  ja	  noch	  eine	  ganz	  kleine	  Schule	  mit	  einem	  jungen	  Kollegi-‐

um.“70	   Die	   Schilderungen	   der	   Zeitzeugin	   bestätigt	   die	   Aktenlage.	   So	   schreibt	   Otto	  

Stirnemann	  für	  die	  Elternvertretung	  am	  Anfang	  seines	  bereits	  zitierten	  Briefes	  aus	  dem	  

Jahr	  1958,	  dass	  er	  den	  Verlauf	  eines	  früheren	  Gesprächs	  mit	  dem	  Stadtrat	  Zylka,	  zu	  ei-‐

nem	  möglichen	  Neubau	  der	  Schule,	  aber	  auch	  zu	  Gerüchten	  über	  eine	  vorgesehene	  Auf-‐

lösung	  der	  Schule	  bestätigt	  wissen	  will	  und	  die	  besprochenen	  Themen	  noch	  einmal	  zu-‐

sammenfassen	  möchte.	  Er	  nutzt	  die	  Frage	  zu	  Gerüchten	  über	  eine	  vorgesehene	  Auflö-‐

sung	  der	  Schule,	  um	  auf	  die	  an	  der	  B.v.S.	  untergebrachten	  Ostklassen	  einzugehen.	  Der	  

Stadtrat	  hatte	  den	  Vorsitzenden	  des	  Elternausschusses	  davon	  in	  Kenntnis	  gesetzt,	  „daß	  

man	  höheren	  Ortes	  plane,	  die	  Ostklassen	  von	  unserer	  Schule	  wegzunehmen“.	  Nach	  an-‐

fänglichen	  Vorbehalten	  gegenüber	  den	  Ostschülern	  nimmt	  er	  als	  Elternverteter	  eindeu-‐

tig	   Stellung	   für	   die	  Ostklassen	   an	   der	   Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule.71	   Er	   befürwortet	  

weiterhin	   eine	   Schule,	   in	   der	   auch	  Ostschüler	   einen	   Platz	   haben	   und	   betont,	   dass	   die	  

Beziehungen	  zwischen	  West-‐	  und	  Ostschülern	  sehr	  gut	  seien.	  Die	  Ostschüler	  seien	  in	  die	  

Schulgemeinschaft	  aufgenommen	  worden	  und	  seien	  nun	  Teil	  der	  Schule	  wie	  jeder	  ande-‐

re	  Schüler	  auch.	  Weiterhin	  argumentiert	  er,	  dass	  die	  Eltern	  der	  Ostschüler	   ihre	  Kinder	  

schweren	  Herzens	   in	   den	  Westen	   gegeben	   hätten	   und	   sich	   der	   Sache	   sicher	   gewesen	  

seien,	   dass	   sie	   hier	   gut	   untergebracht	   seien.	   72	   Die	  Westschüler	   boten	   ihren	  Nachbarn	  

aus	  dem	  Osten	  eine	  neue	  Heimat.	  Auch	  aufgrund	  der	   schwierigen	  Umstände	  wuchsen	  

Ost-‐	  und	  Westschüler	  zusammen.	   	  

In	  den	  darauffolgenden	  Tagen	  verfasst	  Otto	  Stirnemann	  weitere	  Schreiben	  an	  Personen,	  

die	   in	  dieser	   Sache	  Einfluss	  haben.	  Darunter	  an	  den	  Oberschulrat	  und	  an	  einen	  Regie-‐

rungsrat	  beim	  Senator	   für	   Finanzen.	   In	  einem	  Brief	   an	  den	  Oberschulrat	  betont	  er	   zu-‐

dem,	  dass	  er	  als	  Vorsitzender	  des	  Elternausschusses	  auch	  die	   Interessen	  der	  Eltern	  der	  

Ostschüler	   zu	  vertreten	  habe.	  Für	  die	  Verfasser	   ist	  dies	  ein	   Indiz,	  dass	  er	  damit	  weiter	  

eine	  Nachbarschaft	  plant,	  die	  sich	  von	  seinen	  Standpunkt	  aus	  in	  vielen	  Bereichen	  zu	  ei-‐

ner	  gelebten	  Nachbarschaft	  entwickelt	  hat.	  Verdeutlicht	  wird	  dies	  auch	  durch	  die	  Bitte	  

an	  die	  Schulbehörde,	  den	  wertenden	  Begriff	  „Ostschüler“	  durch	  „Gastschüler“	  zu	  erset-‐

zen.	  
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	  Ebd.	  

71
	   Im	   Jahr	  1958	  war	   im	  Gespräch	  die	  Ostklassen	  von	  der	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule	   zu	  entfernen	  und	   in	  externen	  Gebäuden	  
unterzubringen.	  Stattdessen	  sollten	  Westschüler	  aus	  dem	  Friedrich-‐Engels-‐Gymnasium	  die	  Plätze	  der	  Ostschüler	  einnehmen.	  

72
	  Vgl.	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Aufbauklassen-‐Einrichtung	  14.06.58.	  
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Dennoch	  bliebe	  ein	  Vorschieben	  der	  Ostschüler	  durch	  die	  Eltern	  möglich,	  um	  die	  eigene	  

Schule	  zu	  retten.	  Die	  Lehrerschaft	  und	  der	  Schulleiter	  waren	  jedoch	  ein	  sehr	  engagiertes,	  

politisches	   Kollegium	  und	   sie	   unterstützten	   die	  Ostschüler.73	   Allerdings	  waren	   die	  Ost-‐

schüler	   nach	   den	   Schilderungen	   unserer	   Zeitzeugin	   eine	  willkommene	  Möglichkeit	   für	  

die	  Schulleitung	  [!],	  sie	  gegen	  die	  Schulschließung	  anzuführen.74	  

	  

Eine	  weitere	  wichtige	  Zäsur	  war	  der	  Mauerbau.	  Dieses	  Ereignis	  stärkte	  den	  Zusammen-‐

halt	  und	   löste	  großes	  Mitgefühl	  aus.	  Vielen	  Ostschülern	  war	  nun	  der	  tägliche	  Gang	  zur	  

Schule	  nicht	  mehr	  möglich.	  Andere	  steckten	  in	  West-‐Berlin	  fest	  und	  hatten	  kein	  festes	  zu	  

Hause	  mehr.	  Dieses	  Ereignis	  stärkte	  den	  Zusammenhalt	  enorm.	  Inzwischen	  nahmen	  sich	  

Familien	  elternloser	  Ostschüler	  an,	  boten	  ihnen	  ein	  Heim	  und	  versuchten,	  sie	  in	  die	  Fa-‐

milie	  einzugliedern.	  Zudem	  wurde	  zu	  Spendenaktionen	  aufgerufen,	  um	  den	  Ostschülern	  

zum	  Beispiel	  warme	  Kleidung	  für	  den	  Winter	  zu	  besorgen.	  	  

Die	  Verfasser	  neigen	  zu	  der	  Aufassung,	  dass	  sich	  die	  Elternschaft	  der	  Bertha-‐von-‐Suttner	  

Oberschule	  aufrichtig	  für	  die	  Ostschüler	  an	  ihrer	  Schule	  eingesetzt	  hat.	  Ein	  Indiz	  ist	  jenes	  

Schreiben	  des	  Vorsitzenden	  des	  Elternausschusses,	  Otto	  Stirnemann,	  an	  den	  Senator	  für	  

Finanzen75,	  in	  welchem	  er	  ausführlich	  und	  ausschließlich	  zu	  den	  „	  Ostklassen	  an	  der	  Ber-‐

tha-‐von	  Suttner	  Schule“	  [!]	  Stellung	  nimmt.76	  

Die	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule	  war	  von	  großer	  Bedeutung	  bei	  der	  Entwicklung	  der	  

Ostklassen.	  Sie	  stellte	  1956	  knapp	  25%	  nämlich	  7	  von	  29	  aller	  Ostklassen	  in	  Berlin.	  Dem-‐

nach	  könnten	  die	  Eltern	  auch	  die	  Bedeutung	  der	  Bertha-‐von-‐Suttner	  Oberschule	  gese-‐

hen	  haben.	  Daraus	  könnte	  man	  ableiten,	  dass	  sich	  auch	  deshalb	  die	  Initiative	  der	  Eltern	  

zur	  Unterstützung	  der	  Ostschüler	  entwickelt	  hat.	  
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	  Zeitzeugengespräch,	  Mitschrift,	  Februar	  2013	  mit	  Frau	  Karin	  Albert.	  
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	  Ebd.	  

75
	  LAB,	  Senatsverwaltung:	  Aufbauklassen-‐Einrichtung	  09.07.58.	  

76
	  Demgegenüber	  könnte	  für	  die	  These	  eines	  inszenierten	  Nachbarschaftsengagements	  der	  Eltern	  für	  die	  Ostklassen	  das	  Schreiben	  
Stirnemanns	   an	   den	   Reinickendorfer	   Bezirksstadtrat	   Zylka	   vom	   14.06.58	   angeführt	   werden.	   In	   diesem	   zweieinhalb-‐seitigen	  
Schreiben,	  in	  welchem	  sich	  Herr	  Stirnemann	  auf	  ein	  Gespräch	  mit	  jenem	  Bezirksstadtrat	  bezog,	  stellt	  er	  zwei	  Fragen	  in	  den	  Mittel-‐
punkt,	  die	  nichts	  mit	  den	  Ostschülern	  zu	  tun	  haben.	  Im	  weiteren	  Verlauf	  geht	  er	  jedoch	  in	  Zusammenhang	  mit	  der	  Frage	  nach	  ei-‐
ner	  möglichen	  Schließung	  ausführlich	  auf	  die	  Ostschüler	  ein.	  In	  einem	  späteren	  Brief	  an	  den	  Oberschulrat	  überreicht	  er	  diesem	  die	  
Abschrift	  des	  Briefes	  an	  den	  Bezirksstadtrat,	  allerdings	  diesmal	  mit	  dem	  Hinweis,	  dass	  in	  dem	  Brief	  die	  Frage	  nach	  den	  Ostklassen	  
thematisiert	  wird.	  
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V. FAZIT	  

In	  dieser	  Wettbewerbsarbeit	  galt	  es	  zu	  untersuchen,	  ob	  es	  sich	  bei	  den	  Ostklassen	  von	  

1950	  bis	  1961	  um	  eine	  geplante	  Nachbarschaft	  handelt	  und	  wie	  sich	  diese	  im	  Verlauf	  der	  

Zeit	   in	   Wirklichkeit	   entwickelte.	   Dazu	   haben	   die	   Verfasser	   verschiedene	   Quellen	   und	  

Literatur	  durchgelesen	  und	  im	  Hinblick	  auf	  ihre	  Fragestellung	  analysiert.	  

	  

Für	  die	  Arbeitshypothese	  spricht	  der	  1.	  Unterpunkt	  in	  der	  Einführung.	  Dort	  wird	  deutlich,	  

dass	   das	   Einrichten	   der	  Ostklassen	   politisch	  motiviert	  war	   und	   dass	   der	  West-‐Berliner	  

Senat	   auch	   im	   Hinblick	   auf	   eine	   mögliche	   Wiedervereinigung	   gehandelt	   hat,	   um	   das	  

westliche	   ideologische	   System	  durchzusetzen.	  Die	  Motive	   zur	  Planung	  dieser	  Nachbar-‐

schaft	   –	  die	  Beschulung	  der	  Ostschüler	   an	  West-‐Berliner	   Schulen	  –	   sind	  daher	   auf	  der	  

nationalen	  Ebene77	   anzuordnen.	  Die	  Beschulung	   von	   Schülern,	   die	  häufig	   in	   Elternhäu-‐

sern	  aufwuchsen,	  die	  dem	  östlichen	  System	   ideologisch	   fern	  standen,	  und	  die	  darüber	  

hinaus	   gute	   bis	   sehr	   gute	   Leistungen	   zeigten,	   stellte	   eine	   Auslese	   dar.	   Diese	   Auslese	  

diente	  direkt	  der	  Stärkung	  des	  Westens	  durch	  die	  Qualifizierung	  der	  jungen	  Menschen.	  

Darüber	  hinaus	  bot	  die	  Förderung	  dieser	  (Ost-‐)Schüler	  die	  Möglichkeit,	  westlich	  gepräg-‐

te	  und	  ausgebildete	  Arbeitskräfte	  für	  den	  möglichen	  Zeitpunkt	  einer	  Wiedervereinigung	  

in	   größerem	  Maße	   zur	   Verfügung	   zu	   haben.	   Die	   so	   ausgebildeten	   Ost-‐Schüler	   hätten	  

dann	  auch	   (aus	  westlicher	  Sicht)	  geeigneter	  an	  politisch	  entscheidenden	  Stellen	  einge-‐

setzt	  werden	  können.	  

	  

Die	   Ergebnisse	   der	   Durchführung	   dieser	   Maßnahme	   sprechen	   ebenfalls	   für	   diese	   Ar-‐

beitshypothese.	  Hier	  kommen	  die	  Verfasser	   zu	  dem	  Schluss,	  dass	  die	  Bevölkerung	  von	  

der	  Einrichtung	  solcher	  Ostklassen	  zunächst	  nicht	  begeistert	  war.	  Doch	  im	  weiteren	  Ver-‐

lauf	  wurden	  die	  Ostschüler	   von	   der	   Bevölkerung	   akzeptiert.	   Ähnlich	   verlief	   es	   bei	   den	  

Eltern	   der	   Bertha-‐von-‐Suttner	   Oberschule.	   Sie	   hatten	   zu	   Beginn	   der	   Einrichtung	   noch	  

Zweifel	   und	   sogar	   Angst,	   dass	   sich	   die	   Einrichtung	   solcher	   Klassen	   zu	  Ungunsten	   ihrer	  

Kinder	   auswirken	   könnte.	  Doch	   auch	  hier	  wichen	  die	   anfänglichen	   Zweifel	   aufrichtiger	  

Hilfe.	  So	  kam	  es	  zu	  Spendenaktionen	  und	  Patenschaften	  für	  die	  Ostschüler	  und	  der	  Vor-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77
	  Politisch	  bedeutsam	  war	  bei	  den	  Entscheidungen	  natürlich	  die	  stadtpolitische	  Ebene	  durch	  den	  Senat.	  Die	  Auswirkungen	  waren	  
allerdings	  auf	  der	  nationalen	  Ebene	  angedacht.	  Würde	  man	  sogar	  noch	  betrachten,	  dass	  die	  beiden	  deutschen	  Staaten	  in	  die	  je-‐
weiligen	  politischen	  Blöcke	  eingebunden	  waren,	  so	  stellt	  man	  fest,	  dass	  für	  den	  Senat	  auch	  die	  internationale	  Ebene	  in	  Ansätzen	  
mitgedacht	  wurde.	  
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sitzende	  des	  Elternrates	  unserer	  Schule	  machte	  deutlich,	  dass	  sich	  eine	  enge	  Beziehung	  

zwischen	  Ost-‐	  und	  Westschülern	  entwickelt	  habe.	  	  

	  

Gegen	  die	  Arbeitshypothese	  spricht	  die	  Überlegung,	  dass	  Herr	  Stirnemann	  und	  mit	  ihm	  

die	  Elternvertretung	  der	  Schule,	  die	  Ostschüler	  benutzte,	  um	  einer	  möglichen	  Schließung	  

der	  Schule	  vorzubeugen.	  Allerdings	  konnte	  man	  dies	  nur	  zwischen	  den	  Zeilen	  lesen	  und	  

es	  gab	  keine	  eindeutigen	  Quellen	  als	  Beleg	   für	  diese	  These.	  Wären	  die	  Ostschüler	  zum	  

Ende	  der	  1950er	  Jahre	  außerdem	  in	  West-‐Berlin	  weiterhin	  so	  kritisch	  betrachtet	  worden	  

wie	   zu	  Beginn	  –	  als	  der	   Senat	   sogar	   seine	  Hilfsleistungen	   für	  diese	  Schüler	  nicht	  offen	  

verbreiten	  wollte	  –	  so	  wäre	  es	  unvorstellbar,	  dass	  die	  West-‐Berliner	  Elternschaft	  mit	  den	  

dargelegten	  Begründungen	  der	  ans	  Herz	  gewachsenen	  Ost-‐	  /	  „Gastschüler“	  den	  Versuch	  

unternommen	  hätte,	  die	  Schule	   ihrer	  Kinder	  zu	  retten.	  Diese	  Begründungen	  hätten	  als	  

vorgeschoben	  erkannt	  werden	  müssen.	  

	  

Die	  Verfasser	  sehen	  ihre	  Arbeitshypothese	  damit	  als	  belegt	  an.	  Die	  Einrichtung	  der	  Ost-‐

klassen	  war	  eine	  vom	  Senat	  geplante	  Nachbarschaft,	  die	   sich	   jedoch	   im	  Laufe	  der	  Zeit	  

durch	   die	   Bevölkerung	   zu	   einer	   gelebten	   Nachbarschaft	   der	  Menschen	   in	  West-‐Berlin	  

entwickelte.	  Wenn	  auch	   viele	   der	   damaligen	  Ost-‐Schüler	   nicht	  mehr	   ausschließlich	   für	  

den	   Aufbau	   nach	   der	  Wiedervereinigung	   der	   beiden	   deutschen	   Staaten	   im	   Jahr	   1990	  

eingesetzt	  werden	  mussten,	  da	  das	  Ende	  der	  deutschen	  Teilung	   lange	  auf	   sich	  warten	  

ließ,	   so	   bildeten	   sie	   allein	   durch	   ihre	   Identität	   und	   ihren	   Lebenslauf	   einen	   Stachel	   in	  

West-‐Berlin	  und	  in	  der	  Bundesrepublik.	  Sie	  hielten	  damit	  auf	  der	  politischen	  Ebene	  ganz	  

persönlich	  lebendig,	  dass	  die	  Deutsche	  Frage	  bis	  1990	  ungelöst	  blieb.	  In	  ihrer	  Familien-‐

geschichte	   lebt	   allerdings	   auch	   die	   Botschaft	   der	   Solidarität	   und	   der	   Freiheit	   weiter:	  

Schulen	  sollen	  dafür	  da	  sein,	  dass	  die	  Schüler	   ihren	  eigenen	  Lebensweg	  gehen	  können.	  

Eine	   Einschränkung	   oder	   Behinderung	   auf	   Grund	   der	   politischen	   Überzeugung	   gehört	  

heute	  in	  Deutschland	  erfreulicher	  Weise	  der	  Vergangenheit	  an.	  
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VI. ARBEITSBERICHT	  (REFLEXION	  DER	  ERFAHRUNGEN	  IM	  
ZUSAMMENHANG	  MIT	  DEM	  FORSCHUNGSPROJEKT)	  

Das	  erste	  Mal	  sind	  wir	  mit	  dem	  Thema	  Ostklassen	   in	  Kontakt	  gekommen,	  als	  vor	  etwa	  

anderthalb	  Jahren	  einige	  Zeitzeugen	   in	  unsere	  Schule	  kamen	  und	  uns	   ihre	  Geschichten	  

im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  50.	  Jahrestag	  des	  Mauerbaus	  erzählten.	  Sie	  haben	  uns	  be-‐

richtet,	  dass	  sie	  alle	  Schüler	  unserer	  Schule	  gewesen	  seien,	  doch	  nicht	  aus	  West-‐Berlin,	  -‐	  

wo	  unsere	  Schule	  liegt	  und	  wie	  es	  damals	  üblich	  war,	  -‐	  sondern	  aus	  Ost-‐Berlin.	  Das	  war	  

für	  uns	  Schüler	  schwer	  vorstellbar,	  denn	  im	  Unterricht	  wird	  das	  damalige	  Verhältnis	  zwi-‐

schen	  dem	  Ost-‐	  und	  dem	  Westteil	  der	  Stadt	  und	  den	  Blöcken	  als	  sehr	  schlecht	  und	  kon-‐

frontativ	  dargestellt.	  Doch	  diese	  Zeitzeugen	  gehörten	  zu	  den	  damals	  so	  genannten	  Ost-‐

klassen	   unserer	   Schule.	   Im	   Zentrum	   der	   Zeitzeugengespräche	   stand	   damals	   die	   Über-‐

siedlung	   nach	   West-‐Berlin	   und	   die	   Auswirkungen	   auf	   die	   Schullaufbahn	   der	   Schüler	  

durch	  den	  Mauerbau	  vom	  13.	  August	  1961.	  

	  

Als	   dann	   letztes	   Jahr	   das	   Thema	   des	   Geschichtswettbewerbs	   bekanntgegeben	   wurde,	  

haben	  wir	  lange	  Zeit	  überlegt	  und	  gesucht,	  was	  denn	  ein	  geeignetes	  Thema	  für	  uns	  sein	  

könnte.	  Schnell	  wurde	  uns	  bei	  der	  Vorstellung	  des	  Themas	  durch	  unsere	  Lehrer	  und	  die	  

Archivarin	   Frau	  Rothschenk	   im	   Landesarchiv	  Berlin	   klar,	   dass	  man	   in	  Berlin	   eine	  Reihe	  

von	  Themen	  findet,	  welche	  im	  Zeitraum	  des	  20.	  Jahrhunderts	  einzuordnen	  sind	  und	  zum	  

Wettbewerbsthema	  passen	  könnten	  –	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  Deutsch-‐Französische	  Nach-‐

barschaft	  am	  Beispiel	  der	  Alliierten	  in	  Berlin.	  Das	  20.	  Jahrhundert	  war	  für	  uns	  beide	  als	  

Zeitraum	  schnell	  klar,	  weil	  wir	  unterschiedliche	   Interessen	  unter	  einen	  Hut	  bekommen	  

mussten.	  Max	  war	  mehr	  am	  Geschichtlichen	  interessiert,	  während	  Jannik	  eher	  das	  Politi-‐

sche	  reizte.	  Doch	  alle	  zuvor	  genannten	  Themen	  waren	  uns	  zu	  unpersönlich	  und	  hatten	  

wenig	  mit	  uns	  zu	  tun.	  Deshalb	  suchten	  wir	  weiter	  bis	  wir	  beim	  Ausleihen	  eines	  Buches	  

für	  den	  Deutschunterricht	  in	  der	  Schulbibliothek	  durch	  Zufall	  über	  das	  Buch	  der	  Zeitzeu-‐

gen	  stolperten,	  das	  sie	  anlässlich	  ihres	  50jährigen	  Abiturs	  geschrieben	  hatten.78	  Zunächst	  

war	  die	  Motivation	  groß,	  weil	  wir	  glaubten	  nun	  –	  endlich!	  –	  ein	  Thema	  gefunden	  zu	  ha-‐

ben,	  was	  uns	   interessierte.	  Um	  zu	  klären,	  ob	  es	   zu	  diesem	  Thema	  überhaupt	  Material	  

gibt,	  sind	  wir	  zu	  Frau	  Rothschenk	  ins	  Landesarchiv	  Berlin	  gefahren	  und	  haben	  sie	  gefragt,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78
	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  des	  Abiturjahrganges	  1961	  der	  Bertha-‐von-‐Suttner-‐Oberschule	   in	  Berlin-‐Reinickendorf:	   Immer	  auf	  der	  
Hut.	  Ost-‐Schüler	  in	  Westberlin.	  Als	  die	  Mauer	  dazwischen	  kam,	  Berlin	  2011.	  
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ob	  Quellen	  über	  „Ostklassen“	  existieren.	  Als	  sie	  uns	  das	  nach	  Recherchen	  bestätigte,	  war	  

die	  Erleichterung	  groß.	  Damit	  war	  unser	  Thema	  gefunden.	  

	  

Die	  erste	  große	  Demotivation	  ließ	  allerdings	  nicht	  lange	  auf	  sich	  warten.	  Als	  wir	  das	  erste	  

Mal	  die	  Aktenberge	  des	  Berliner	  Senats	  durchschauten.	  In	  den	  Akten	  wirkte	  das	  Thema	  

plötzlich	  	  langweilig	  und	  auf	  den	  ersten	  Blick	  gab	  es	  nicht	  viel	  herauszufinden.	  Des	  Wei-‐

teren	  war	  es	  schwierig,	  sich	  mit	  den	  teilweise	  komplizierten	  Formulierungen	  der	  Beam-‐

ten	  auseinanderzusetzen.	  Außerdem	  hatten	  wir	  an	  Vieles	  zu	  denken	  und	  mussten	  viele	  

Sachen	  an	  einem	  Tag	  machen.	  Oft	  wussten	  wir	  nicht,	  womit	  wir	  anfangen	  sollten.	  Doch	  

wir	  konnten	  uns	  jedes	  Mal	  wieder	  auf´s	  Neue	  motivieren,	  auch	  im	  Hinblick	  darauf,	  dass	  

wir	   uns	   entschlossen	   hatten,	   den	   Wettbewerbsbeitrag	   im	   Anschluss	   auch	   für	   unsere	  

MSA-‐Präsentation	  zu	  verwenden	  

	  

Nach	  dem	  ersten	  Quelleneinstieg	  hieß	  es	  nun	  also	   sich	  durchzukämpfen.	  Als	  Nächstes	  

mussten	  die	  Quellen	  studiert	  und	  ausgewertet	  werden	  und	  nach	  brauchbaren	  Informa-‐

tionen	  geforscht	  werden,	  was	  einige	  Nachmittage	   im	  Archiv	   in	  Anspruch	  nahm.	  Dieses	  

war	  mit	  Abstand	  der	  anstrengendste	  Teil	  der	  Arbeit,	  denn	  so	  viele	  Akten	  zu	   lesen	  war	  

sehr	   kräftezehrend.	   Informationen,	   die	  wir	   gerade	   noch	   vor	   uns	   hatten,	   haben	  wir	   im	  

nächsten	  Augenblick	  nicht	  mehr	  wiedergefunden.Aber	  nicht	  nur	  die	  Masse	  bereitete	  uns	  

Sorgen,	  sondern	  auch	  die	  ungewöhnlichen	  Formulierungen	  und	  Abkürzungen,	  in	  den	  uns	  

bis	   dahin	   unbekannten	   Verwaltungsakten,	   machten	   uns	   Probleme.	   Um	   einen	   groben	  

Überblick	  über	  die	   Informationen	  zu	  erhalten,	  haben	  wir	  einen	  Zeitstrahl	  angelegt	  und	  

zu	  Beginn	  einer	  Akte	  immer	  den	  Inhalt	  zusammengefasst.	  Die	  Sicherung	  der	  Erkenntnis-‐

se	  haben	  wir	  mit	  Hilfe	  von	  Kopien,	  Notizen	  und	  Markierungen	  festgehalten.	  Des	  Weite-‐

ren	  haben	  wir	  unsere	  Informationen	  in	  Tabellen	  bestimmten	  Kategorien	  zugeordnet.	  

	  

Um	  an	  Fachliteratur	  zu	  kommen,	  sind	  wir	  mit	  unserem	  Klassenlehrer,	  der	  zugleich	  unser	  

Tutor	   in	  dem	  Wettbewerb	  war,	   zur	   Zentral-‐	   und	   Landesbibliothek	  Berlin	   gefahren	  und	  

haben	  unsere	  Recherchen	  fortgesetzt	  und	  alles	  zusammengetragen.	  Dazu	  sind	  wir	  an	  ein	  

Regal	  für	  einen	  bestimmten	  Zeitabschnitt	  gegangen	  und	  haben	  nach	  Büchern	  zum	  Hin-‐

tergrundwissen	  gesucht.	  Dabei	  wurde	  uns	  klar,	  wie	  lange	  wir	  schon	  nicht	  mehr	  in	  einer	  

Bibliothek	  waren,	  unsere	  Bibliotheksausweise	  waren	  schon	  abgelaufen	  und	  wir	  mussten	  

uns	  erst	  neue	  erstellen	  lassen.	  Diese	  Arbeit	  im	  Archiv	  und	  der	  Bibliothek	  war	  für	  uns	  ei-‐
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nerseits	   interessant,	   neues	  Wissen	   auf	   anderem	  Wege	   anzuhäufen,	   aber	   andererseits	  

auch	  sehr	  ermüdend	  und	  mit	  der	  Zeit	  auch	  langweilig.	  Die	  Akten	  aus	  dem	  Archiv	  waren	  

auch	  ganz	  neue	  Quellen,	  die	  wir	  zum	  ersten	  Mal	  nutzten.	  Denn	  wenn	  man	  heute	  in	  der	  

Schule	   die	   Aufgabe	   bekommt,	   einen	   Vortrag	   zu	   schreiben,	   sucht	  man	   als	   Erstes	   nach	  

Quellen	  im	  Internet,	  doch	  bei	  dieser	  Arbeit	  war	  das	  Internet	  als	  Quelle	  nicht	  so	  nützlich.	  

Unser	   Verständnis	   von	   Recherche	   von	   Literatur	   würden	   wir	   heute	   als	   umfangreicher	  

bezeichnen.	   Es	  wurden	   uns	   größere	  Möglichkeiten	   zur	   Recherche	   aufgezeigt,	  wie	   zum	  

Beispiel	  das	  Nachschlagen	  in	  Quellen	  und	  Zeitungen	  aus	  einem	  Archiv.	  

	  

Mit	  dem	  Ende	  der	   grundlegenden	  Recherchen	   fing	  die	  Arbeit	   aber	  erst	   richtig	   an.	  Wir	  

verbrachten	  viel	  Zeit	  im	  Archiv	  -‐	  doch	  jetzt	  zum	  Schreiben.	  Am	  Anfang	  hatten	  wir	  einige	  

Probleme.	  Obwohl	  wir	  eine	  Gliederung	  und	  einen	  Titel	  mit	  Fragestellung	  hatten,	  wuss-‐

ten	  wir	  nicht	  genau,	  wie	  wir	  anfangen	  sollten.	  Wir	  saßen	  vor	  einem	  leeren	  Blatt	  Papier	  

und	  wollten	  voller	  Tatendrang	   loslegen,	  hatten	   jedoch	  das	  Gefühl,	  dass	  wir	  nach	  einer	  

halben	   Seite	   bereits	   alles	   geschrieben	   haben.	   Erst	   im	   Laufe	   der	   Zeit	   und	   nach	   einigen	  

Gesprächen	  mit	  Herrn	  Koch	  wurde	  uns	  klarer,	  wie	  wir	  besser	  an	  die	  Sache	  heran	  gehen	  

können.	  Bis	  jetzt	  mussten	  wir	  noch	  nie	  eine	  Arbeit	  in	  dieser	  Größenordnung	  schreiben,	  

was	  eine	  komplett	  neue,	   gewinnbringende,	   aber	  auch	  ernüchternde	  Erfahrung	   für	  uns	  

war.	  Es	  ist	  wichtig,	  dies	  vor	  der	  Oberstufe	  zu	  machen,	  damit	  man	  schon	  Übung	  hat	  und	  

die	   oben	   genannten	   Probleme	   nicht	   unter	   Zeitdruck	  während	   einer	   Klausur	   hat.	   Auch	  

das	  vielfache	  Überarbeiten	  von	  Texten	  hat	  bis	  jetzt	  in	  unserem	  Schulalltag	  keine	  wichtige	  

Rolle	  gespielt.	  Wir	  hatten,	  wie	  die	  meisten	  Schüler,	  die	  zum	  ersten	  Mal	  an	  einem	  solchen	  

Wettbewerb	   teilnehmen,	   unsere	   Hoch-‐	   und	   Tiefpunkte,	   doch	   der	   stetige	  Wissensfort-‐

schritt,	  über	  den	  man	  sogleich	  stolz	  und	  froh	  ist	  und	  der	  Zeitdruck	  der	  näher	  kommen-‐

den	  Prüfungen79	  halfen	  uns,	  immer	  weiter	  zu	  arbeiten.	  

	  

Wir	  haben	  Einiges	  gelernt,	  was	  wir	  in	  der	  Zukunft	  nutzen	  werden,	  wie	  zum	  Beispiel	  das	  

Wissen,	  dass	  Nachbarschaft	  mehr	   ist	  als	  die	  Leute,	  die	  ein	  Haus	  weiter	  wohnen.	  Nach-‐

barn	  können	  auch	  andere	  Städte	  oder	  Staaten	  sein.	  Hinter	  einem	  Wort,	  was	  man	  häufig	  

benutzt,	   kann	   so	   viel	  mehr	   stecken.	   Des	  Weiteren	   hat	   uns	   die	   ganze	   Arbeit	   geholfen,	  

einen	  besseren	  Einblick	   in	  die	  Verhältnisse	   zwischen	  Ost	  und	  West	   zu	  bekommen.	  Wir	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79
	  Wir	  haben	  uns	  entschlossen	  das	  Thema	  der	  Ostklassen	  gleichzeitig	  als	  Präsentationsprüfung	  ins	  MSA	  einzubringen.	  
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konnten	  besser	  nachvollziehen,	  was	  für	  Spannungen	  zwischen	  den	  beiden	  Blöcken	  her-‐

schten	  und	  wie	  man	  mit	  der	  jeweiligen	  anderen	  Seite	  umgegangen	  ist.	  Wir	  haben	  auch	  

viele	  verschiedene	  methodische	  Schritte	  zum	  Aufbau	  einer	  so	  großen	  Arbeit	  gelernt.	  

	  

Ein	  großer	  Dank	  geht	  an	  Frau	  Rothschenk,	  die	  uns	  beim	  Heraussuchen	  der	  Quellen	  und	  

bei	  der	  richtigen	  Zitierweise	  half.	  Außerdem	  einen	  großen	  Dank	  an	  Herrn	  Koch,	  der	  uns	  

bei	  vielen	  Treffen	  den	   roten	  Faden	  aufzeigte,	  uns	  bei	  der	  methodischen	  Herangehens-‐

weise	  und	  beim	  Korrekturlesen	  unterstützte. 	  
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