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Úvodní slovo k rozhovor�m

Vá�ení �tená�i,

p�edstavujeme Vám �ivotní p�íb�hy a�vzpomínky na��ivot v�Sudetech v�obdobích mezi 
sv�tovými válkami, ale i�v�letech následujících tak, jak nám byly našimi partnery v�roz-
hovorech vypráv�ny. S�pam�tníky jsme vzpomínali na�období jejich d�tství, dospívání, 
ale i�dosp�losti, která za�ívali v�r�zných místech �esko-n�meckého p�íhrani�í v�oblas-
tech Tachovska, St�íbrska, Stodska, Horšovskotýnska, resp. �eského lesa. Dovolujeme 
si Vám nabídnout soubor rozhovor� s�pam�tníky, se kterými jsme se setkávali v�pr�-
b�hu roku 2010.

Na�po�átku našeho sna�ení byla prvotní pot�eba reagovat na�zvláštní ráz �ivota a��ivot-
ních podmínek obyvatel ve�venkovských oblastech západních �ech. S�kolegy z�Cen-
tra pro komunitní práci západní �echy �adu let zam��ujeme svou pozornost práv� 
do� t�chto míst a�nacházíme nekon�ící mo�nosti, jak napomáhat p�i jejich obnov� 
a�rozvoji. Všímáme si, �e i�po�šedesáti letech od�odsunu v�tšiny p�vodního n�mec-
kého obyvatelstva a�zp�etrhání rodových vazeb k�domovu, je stále vliv t�chto skute�-
ností zásadní a�ur�ující pro �ivot dosídlených obyvatel, ale i�starousedlík�. Dosídlenci 
p�icházející z� r�zných míst �eskoslovenska, ale i�Ukrajiny, Rumunska nebo Polska 
vytvá�eli unikátní sm�s adapta�ních technik napomáhajících identi�kovat se s�novým 
domovem. Avšak obecn� lze �íci, �e se jim navázání na�p�edchozí zp�sob zacházení 
s��ivotním prostorem p�íliš nezda�ilo, v�podstat� ani nemohlo. V�dy� �ada vesnic byla 
zcela vysídlena, n�které i�zanikly, a�noví obyvatelé se s�ívali nejen s�krajinou, ale p�e-
devším se sebou navzájem.

Pozitivním jevem však je, �e také u��ady sou�asných obyvatel sílí pot�eba se s�tímto sta-
vem vyrovnávat a�aktivn� jej p�ekonávat. Sna�íme se tak p�ispívat a�podporovat �ino-
rodé jednotlivce, ob�anské iniciativy �i sdru�ení, ale i�samosprávu, tedy všechny, kte�í 
mají zájem na�obnovení znalosti minulosti a�vztahu k�tradicím, ke�krajin�. Obnovené 
památky, kostely, upravená ve�ejná prostranství a�návsi slou�ící jako místa setkávání, 
zp�ístup�ování zapomenutých p�írodních zajímavostí, vytvá�ení partnerství jsou kon-
krétní projevy spojené s��inností t�chto aktivních jedinc�, a�Centrum pro komunitní 
práci se sna�í tyto snahy podporovat.

Pot�eba upozornit na�spole�nou minulost obyvatelstva n�mecké a� �eské národnosti 
a�její potenciál pro budoucnost nás vedla k�zám�ru zachytit obraz ka�dodenního �ivota 
ve�vesnicích a�m�stech Sudet p�ed druhou sv�tovou válkou. Cht�li jsme zachytit popis 
ka�dodennosti prost�ednictvím autentických výpov�dí lidí, bez d�razu na�politické 
a�národnostní konotace tématu.
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S�tímto zám�rem jsme oslovili našeho partnera Volkshochschule im Landkreis Cham 
e.V. a�spole�n� p�ipravili jednoduchý plán, jak se dozv�d�t více o�minulosti �esko-
-bavorského p�íhrani�í. Vznikl tak projekt �ivé pam�ti Sudet.

V�pr�b�hu roku 2010 se nám poda�ilo zrealizovat 25 rozhovor� s�pam�tníky z�r�zných 
míst západních �ech a�také z�bavorského p�íhrani�í. Rozhovory jsme vedli s�p�vod-
ními n�meckými obyvateli p�edvále�ného p�íhrani�í; pam�tníky pocházejícími z��ist� 
n�meckého prost�edí �i smíšených �esko-n�meckých rodin. Další skupinou pak byli 
pam�tníci, jejich� zázemí bylo ryze �eské. Hovo�ili jsme také s� lidmi, kte�í v�dob� 
povále�ných zm�n opustili své domovy, nap�. u�polské Vratislavy �i na�Opavsku a�sou-
hrou okolností se usídlili v�západních �echách.

Vypráv�ní byla vedena tak, aby bylo mo�né zachytit osobitý zp�sob interpretace 
a�vyjad�ování vlastní minulosti prost�ednictvím konkrétních témat (školní docházka, 
vztahy v�rodin�, vztah k�nábo�enství �i zp�sob trávení volného �asu a�další). Pomocí 
t�chto vodítek jsme cht�li zachytit sice subjektivní, p�esto �i práv� proto však cenný 
obraz ka�dodenního �ivota pam�tník� v�místech, ze kterých pocházeli oni, ale také 
jejich p�edci. Nicmén� témata spojená s�vypjatými (p�ed)vále�nými léty, a�p�edevším 
povále�nými událostmi v�p�íhrani�í, nemohli pam�tníci obejít a�v�p�íb�zích se p�iro-
zen� objevují.

Jsme si v�domi, �e titul �ivé pam�ti Sudet, ale i�zam��ení na�téma Sudet m��e být 
vnímáno kontroverzn�. V�pr�b�hu opakovaných návšt�v u�pam�tník� jsme si stále 
více uv�domovali, �e zcela otev�ené vypráv�ní o�spole�ném �ivot� N�mc� a� �ech� 
v�mezivále�ných a�p�edevším povále�ných letech vy�aduje d�v�ru na�stran� vyprav��e, 
ale i�na�stran� poslucha�e, resp. �tená�e. U�našich pam�tník� se p�irozen� objevovaly 
obavy vyvolané nejistotou z�reakcí, které by mohla jejich vypráv�ní vyvolat mezi p�í-
buznými, sousedy, lidmi, kte�í se do�popisovaných míst p�ist�hovali a� po�válce. Pro-
jevilo se to i�tak, �e n�kte�í pam�tníci s�námi hovo�ili (a�je t�eba jim za�to pod�kovat), 
ale zatím s�uve�ejn�ním svých vzpomínek váhají.
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Ze sebraných rozhovor� Vám zatím p�edkládáme šest z�nich, a�další budou navazovat. 
Naší snahou bylo rozhovory zaznamenat v�co „nejsyrov�jším“ podání a�poskytnout 
�tená��m k� vlastnímu posouzení plnou hloubku autenticity výpov�dí pam�tník�. 
V�pr�b�hu zpracovávání jsme z�pot�eby sjednocení p�ístupu k�jednotlivým rozhovo-
r�m p�ikro�ili k�úpravám, provád�ným v�dy s�pam�tníkem. Dosáhli jsme tak lepší 
srozumitelnosti, odstranili nadbyte�ná opakování a�text stylisticky upravili pro lepší 
�tivost.

Ka�dý p�edstavený rozhovor je odlišný od� ostatních. Ka�dý z� nich vypovídá �ást 
jedine�ného �ivotního p�íb�hu vyprav��e a�nabízí nám, vedle samotných faktických 
a�popisných informací, mo�nost porozum�t zp�sobu, jak pam�tník vzpomíná na�udá-
losti, které se odehrávaly v�období d�tství, dospívání i�dosp�losti tak, jak je vnímá 
a�chápe dnes.

Publikace nás zavede do�obcí �eského lesa, které dnes ji� není mo�né nalézt, neexis-
tují – Lísková a�osada Pila. Další p�íb�h je spojený s�hornickou oblastí v�okolí Chot�-
šova na�Stodsku a�je vypráv�n pam�tnicí pocházející z��eské rodiny. P�íb�hy zasazené 
do�obcí Srby a�Nemanice nám vypráví n�me�tí rodáci. Poslední p�íb�h nás zavede 
do�oblasti Tachovska, do�St�íbra.

P�áli bychom si, aby �tená�i samotní mohli t�mto p�íb�h�m naslouchat, jako se to 
poda�ilo nám. Stejn� tak si p�ejeme, abychom tyto jedine�né a�dramatické p�íb�hy 
vnímali v�plnosti jejich sd�lení a�našli v�nich pou�ení.

Za�realiza�ní tým projektu

Daniel León 
Centrum pro komunitní práci západní �echy
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Vá�ené dámy a�pánové,

ji� dlouhá léta realizuje Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS) 
mezinárodní vzd�lávací projekty s�partnery z�celé Evropy a�dalších zemí. 
Prost�ednictvím kancelá�e Europe Direct VHS poskytuje VHS informace 
pro všechny obyvatele okresu Cham.

V�rámci projektu „�ivé pam�ti Sudet“ jsme v�našem za�ízení poprvé zpra-
covávali téma, jeho� snahou je zdokumentovat historické a�politické udá-
losti a�zachovat je pro další generace.

S�velkým zájmem jsme p�ijali pozvání Centra pro komunitní práci západní 
�echy v�Plzni stát se partnerem tohoto projektu. Náš srde�ný dík pat�í 
Monice �eníškové a�Danielu Leónovi za�d�v�ru, kterou vlo�ili do�VHS 
a�všech jejích spolupracovník�. Srde�ný dík pat�í také Zemské vlád� Hor-
ního Falcka, p�edevším panu Ralfu Klingerovi, jeho� prost�ednictvím byl 
projekt podpo�en z�Programu p�eshrani�ní spolupráce �eská republika – 
Svobodný stát Bavorsko.

Velice d�kuji také svým kolegyním a�koleg�m z�VHS, obzvlášt� Sabine 
Gröpel, která se svými odbornými znalostmi a�s�pot�ebnou empatií podí-
lela na�p�evá�né �ásti realizace projektu.

Aktivity v� rámci politického a� kulturního vzd�lávání pat�í k� základním 
úkol�m vzd�lávání pro dosp�lé, a�tím i�k�práci Volkshochschule. Doku-
mentace a�sb�r vzpomínek pam�tník� ze �ivota na� �eské i�na�bavorsko-
-n�mecké stran� p�ed a� po� druhé sv�tové válce jsou d�le�itou sou�ástí 
historie. Je d�le�ité tyto v�domosti zachovat pro další generace a�pou�it se 
z�historie pro budoucnost.

Doufáme, �e se tato publikace dostanou k��etným zájemc�m v�našem regi-
onu uprost�ed Evropy. �tená��m a�návšt�vník�m výstavy se otevírá okno 
do�minulosti, okno do��ivota lidí, do�osud� odsunutých, a��lov�k poznává, 
jak d�le�itý je i�v�dob� globalizace pojem „vlast“.

Winfried Ellwanger 
�editel Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.
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Vá�ení �tená�i,

jako dcera odsunutého sudetského N�mce jsem znala p�íb�hy z� území 
Sudet p�ed odsunem a�po�n�m u� od�d�tství. M�j otec a�také moje babi�ka 
�asto a�hodn� o�své domovin� vypráv�li. U� trochu seznámená s�tématem 
odsunu jsem za�ala pátrat po�odsunutých obyvatelích, kte�í vyrostli a�strá-
vili své d�tství nedaleko sou�asné n�mecké hranice okresu Cham, ovšem 
na� její opa�né stran�. P�t ze sedmi respondent� jsem našla prost�ednic-
tvím Krajanského sdru�ení Horšovskotýnska, zbylé dva pak prost�ednic-
tvím zjiš�ování v�okruhu svých známých. Vzešlo z�toho sedm rozdílných 
�ivotních p�íb�h�, ka�dý z�nich jedine�ný a�napínavý, všem je však spo-
le�né �ivotní období odsunu. Setkávání a� rozhovory s� t�mito lidmi mi 
byly velkým pot�šením. Jejich prost�ednictvím jsem se dozv�d�la mnoho 
nového a�zajímavého o�této dob�, a�dokonce jsem se nau�ila nové slovo 
„paschen“, co� znamená „pašovat p�es hranice“ (dnes se v�n�m�in� pou�ívá 
slovo „schmuggeln“, pozn. p�ekladatele).

Srde�né díky respondent�m a�respondentkám za�jejich osobní a�up�ímné 
p�íb�hy.

Sabine Gröpel 
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.
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Takhle se prost� tehdy �ilo v ka�dé obci. 
�eši, N�mci a hodn� smíšených man�elství…

Pam�ti p�vodních obyvatel �esko-n�meckého p�íhrani�í p�inášejí sv�dectví o�podob� 
�ivota na�venkov� v�okolí Plzn�. Lí�ení za�ínají v�prvních desetiletích dvacátého sto-
letí. Pokra�ují vále�nými roky, lety padesátými a�postupn� se dostávají blí�e k�sou�as-
nosti. Nejv�tší pozornost je v�nována let�m vále�ným a�také let�m, která t�sn� válce 
p�edcházela a�po�válce následovala.

Dramatické období spole�ných d�jin �ech� a�N�mc� v� západních �echách neza-
jímalo tazatele proto, aby mohl lépe rekonstruovat historické události nebo míru 
viny jednotlivých etnických skupin na�vále�né tragédii. Tazatel cht�l ze vzpomínek 
„vyvolat“ obrazy �ivota lidí, kte�í zdejší kraj p�ed mnoha lety opustili. P�esto�e v�t-
šina p�vodního obyvatelstva odešla, v�krajin� a� lidských sídlech z�stal patrný otisk 
jejich p�ítomnosti, jakási zvláštní sm�sice zanedbanosti a� výjime�né zachovalosti 
budov, drobných sakrálních památek a� krajinných prvk�. Tato místa pam�ti jsou 
�asto unikátními dokumenty �ivota lidí na�p�edvále�ném venkov�, které se zachovaly 
paradoxn� práv� díky tomu, �e jejich tv�rci odešli. Noví obyvatelé nem�li znalosti 
ani prost�edky k�tomu, aby modernizovali obytné domy tak, jak k�tomu docházelo 
na�„�eském“ venkov� ve�vnitrozemí. Nezkušenost nových dosídlenc� s�hospoda�ením 
spolu s�nevhodnými zásahy státní politiky do�ekonomického �ivota zdejších oblastí, 
zp�sobovaly postupné zaostávání oblasti za�ostatními �ástmi zem�.

Navzdory prezidentským dekret�m, které právn� legitimovaly odsun n�meckého 
obyvatelstva, p�ibývá dnes dobových i�sou�asných sv�dectví o�tom, �e vlastní pr�b�h 
odsunu nabýval �asto nezákonné �i p�ímo kriminální podoby. Nové vesnické i�m�st-
ské komunity v�dosidlovaných oblastech tak m�ly ve�svých po�átcích kráde�e i�násilí. 
Nakolik tyto „po�átky“ poznamenávaly další osudy nov� vznikajících spole�enství? 
Byla zalo�ena jako spole�enství fungující, udr�itelná, prosperující? Jsou lidé, �ijící 
dnes v�dosidlovaných oblastech spokojení, je jejich kvalita �ivota uspokojivá? Domní-
vám se, �e tyto otázky a�jejich zodpov�zení jsou dnes podstatou problému tzv. �esko-
-n�meckého usmí�ení.
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P�íbuznost k�ivd, ke� kterým došlo po� válce, si uv�domuje také paní J. C., jedna 
z�našich pam�tnic:

„M�j mu� mi vypráv�l, �e n�kte�í s�nimi (s�odsunovanými N�mci – poznámka I. K.) 
jednali strašn� oškliv�. Potom si n�kte�í mysleli, �e všichni �eši jsou takoví, ale nebyli. Ti, 
co tu vyr�stali a�znali se s�t�mi lidmi, tam to bylo jiné. Podobné to bylo, kdy� nám brali 
dobytek, kdy� se zakládalo dru�stvo. To leckdo oplakal. A�to u� si d�lali �eši navzájem. 
A�potom vlastn� taky. V�dru�stvu ze za�átku zastávali funkce lidé, kte�í sem p�išli a�kte�í 
neum�li ani moc hospoda�it. Proto to bylo všelijaké.“

Zde, v�místech odkud odešli lidé pe�ující o�krajinu a�sídla, se pravd�podobn� ode-
hrával ten nejryzejší komunismus v� �echách. Zde nem�l nový �ád �ádné odp�rce, 
zastánce starých po�ádk�. Zde s�odsunem p�vodních obyvatel, zanikla civilizace (a� 
poznamenána strašlivým vývojem za�války) jako taková. Vztahy lidí ke�krajin� i�k�sob� 
navzájem byly nenávratn� zp�etrhány a� nahrazeny státní politikou. Jist� to platilo 
také ve�zbytku republiky, ovšem v�Sudetech prob�hl tento proces rychle a�patrn� a� 
na�výjimky bez odporu.

Soust�ed�ní tazatele na�drobné obrazy z�ka�dodenního �ivota pam�tník�, na� lí�ení 
rodinných setkání, návšt�vy kostela �i d�tských her p�ináší sv�dectví o�nesmírn� boha-
tém a� mnohovrstevnatém �ivot� p�edvále�ného venkova. Takový venkov nez�stal 
zachován nikde, po�válce došlo k� jeho kolektivizaci a�postupnému vysidlování jeho 
obyvatel sm�rem do�m�st. Venkovské obrazy �ivota, zejména r�zných lidových zvyk�, 
jsou však pro v�tšinu �eského obyvatelstva sou�ástí národní kultury. Jsou také sou�ástí 
p�edstav v�tšinového �echa o�tom, jak �ili jeho p�edkové. Na�mnoha místech �eského 
a�moravského venkova jsou n�které z�významných zvyk� ob�adn� dodr�ovány, stále 
p�sobí jako prvek sounále�itosti daných komunit. Podoba ob�ad� a�zvyk� se p�edává 
dalším generacím ústn�, bez pomoci písemného záznamu. Stává se však také látkou 
pro etnology, folkloristy, historiky, kte�í ji zasazují do�kontextu obecných d�jin národa 
a�také kulturních d�jin Evropy.
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Tam, kde nejsou pam�tníci „starých“ �as�, ob�ad� a�oby�ej�, však není nikoho, kdo by 
mohl dalším generacím sv�dectví o�podob� dávných rituál� p�edat. Spole�enství jsou 
tak ochuzena o�podstatnou sou�ást svého kolektivního �ivota. Nejenom, �e se nedo-
stává skute�ných pam�tník�, schází i�práce celých generací badatel�, kte�í by v�dané 
oblasti zmizelé oby�eje zkoumali a�pokoušeli se je dokumentovat. Teprve v�posledních 
letech dochází k�postupnému zájmu o�duchovní kulturní d�dictví oblastí, které byly 
vysídleny po�druhé sv�tové válce. Sou�ástí tohoto hleda�ství je také po�in starosty 
m�sta Bezdru�ic pana Jana Soulka, který inicioval vznik �eského p�ekladu p�edvále�né 
n�mecké kroniky „Náš rodný kraj, Vlastiv�da bezdru�ického soudního okresu a�jeho 
p�ilehlých �ástí“, vydané profesorem Lerchem v�roce 1926. Kniha je unikátním sv�-
dectvím �ivota ve�zdejší oblasti, popisuje lidské oby�eje i�vlastenecké city tehdejšího 
n�meckého obyvatelstva. Sou�asný �tená� m��e pln� pocítit dvojse�nost národnostn� 
vyjad�ované lásky k�vlasti.

„Tajemná je Valpur�ina noc p�ed prvními májovými dny, nebo� tehdy snadno získají 
zlovolnou moc nad �lov�kem a�zví�etem �arod�jnice. Aby se dobytek uchránil u�arování, 
vyrýpnul se ješt� p�ed t�iceti lety kousek trávníku z�cesty nebo louky a�ten se polo�il p�ed 
ka�dé dve�e domu a�chléva, nebo se tam místo trávníku polo�ily obrácené brány, jejich� 
špi�até zuby m�ly �arod�jnici zamezit p�ístup. B�da, jestli se jí to povedlo! Pak – v��ili sta�í 
– dávala kráva místo bílého mléka rudou krev, nezab�ezla, neš�astn� se otelila a�nakonec 
se musela porazit. Není divu, �e v�tento tajemný ve�er chasníci zvláštními bi�i práskali 
a� tím d�lali daleko slyšitelný rámus, aby zastrašili zlé �arod�jky, nacházející se na�cest� 
na�Blocksberg.“ 1

Lerch usiluje ve�své knize o�pozvednutí vlasteneckých cit� ve�venkovské oblasti Bez-
dru�icka. Spolu s�kolektivem autor�, které lze ozna�it za�p�íslušníky tehdejší místní 
inteligence, vytvo�il dílo zprost�edkovávající populárním zp�sobem dobové v�decké 
poznání o� tam�jší krajin�. Uvádí do�souvislostí data z�geologie, zem�pisu, historie, 
nábo�enství, etnogra�e a�dalších obor�, aby vyzdvihl význam a�krásy svého rodného 
kraje. Jeho kniha je ur�ena širokým lidovým vrstvám, typickým obyvatel�m venkova. 
Své �tená�e chce Lerch uv�domit o�jejich d�jinotvorném významu. Oni, sedláci a�rol-
níci, a� nepat�í mezi tv�rce „velkých“ d�jin, které jsou vytvá�eny feudály a�politiky, 
z�stávají tv�rci d�jin „malých“, spojených s�lidskou kulturou, vznikem sídel a�podo-
bou krajiny.

1 Lerch, F. Náš rodný kraj, Vlastiv�da bezdru�ického soudního okresu a�jeho p�ilehlých �ástí, s. 280.
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„Naše vlast je tak zapadlým a�nevýznamným kousí�kem zem�, �e m�styse na�hlavních 
dopravních cestách byly „velkými událostmi“ �asu st��í dot�eny. Je št�stím pro naše blízko 
lesa le�ící vesnice, �e byly jen místy posti�eny ztracenými vále�nými davy a�na�nek�es�an-
ských svárech stát�, národ� a� vyznání se skoro nepodílely. Velcí, kte�í d�lali „sv�tovou 
historii“, odešli do�dáli a�proklínaní nebo �ehnaní �ijí ji� jen v�knihách. Jejich �íše se 
rozpady, jejich zámky a�tvrze se staly ruinami, v�nich� jen vítr hvízdá hr�znou melodii 
o�pomíjivosti vší moci a�nádhery. Ale vy, malá m�sta a�vesnice, vy m�š�ané a�sedláci a�d�l-
níci, kte�í jste v�nich �ili a� ješt� �ijete, vy jste z�stali a�v�dycky z�stanete. I�kdy� velká 
„sv�tová“ historie a�tato kronika domoviny nepodává �ádnou nebo tém�� �ádnou zprávu 
o�vaší minulosti, p�ece je jisté, �e to, co vykonali vaši neznámí p�edkové v�pr�b�hu dlou-
hých století je nekone�n� cenn�jší, ne� všechny �iny „slavných“ pán� a�rytí�� dohromady, 
kte�í vás a�vaše vesnice kupovali a�zase dávali do�zástavy jako n�jaké lhostejné zbo�í. Ty, 
lide malých m�st a�vesnic jsi nepot�eboval �ádné u�ené pisatele historie, proto�e co jste vy 
m�š�ané a�sedláci v�pr�b�hu �asu vytvo�ili, je nesmazateln� vryto do�tvá�e naší domoviny: 
p�vabné obce se svými školami a�kostely, nám�stími a�kaplemi, sm�jící se nivy, zelené louky 
v�údolích a�na�svahu hor, udr�ované lesy a�vodní toky, cesty, ulice – to je vaše hodnota, váš 
odkaz, to jsou pomníky vaší velké historie.“ 2

Lerch se domnívá, �e tato lidská vrstva, sedláci a�obyvatelé venkova, se nedá z�d�jin 
vymazat. Zatímco páni p�icházejí a�odcházejí, lid by m�l v�dy z�stat, a�tím potvrdit 
svou d�jinnou úlohu. Je na� �tená�i našich záznam� pam�tnických vzpomínek, aby 
toto posoudil.

Ida Kaiserová

2 Lerch, F. Náš rodný kraj, Vlastiv�da bezdru�ického soudního okresu a�jeho p�ilehlých �ástí, s. 324.



14

Anne Marie Babl
Anne Marie Babl se narodila v roce 1939 v obci Lískové, 
le�ící prakticky na hranici mezi Bavorskem a �eskem. Lís-
ková byla zalo�ena v první polovin� 16. století a k �echám 
p�ipadla a� po�átkem 18. století. Po 2. sv�t. válce byli n�me�tí 
obyvatelé vysídleni a v 50. letech 20. století p�i z�ízení hra-
ni�ního pásma obec zanikla. Zachovala se pouze sí� starých 
cest a nevýrazné zbytky zdiva.

Rodina paní Babl �ila v dolní �ásti obce, kde �ili �emeslníci 
a �ivnostníci, v horní vsi hospoda�ili sedláci. P�ed válkou 
m�la �ist� n�mecká obec (s výjimkou ú�edník� a pohra-
ni�ník�) asi 50 usedlostí. V historii rodiny bychom našli 
z mat�iny strany sklá�skou tradici (Schwarzbachtal). Otec 
pocházel z Novoseldeských Hutí a v Lískové provozoval 
malí�skou �ivnost. Po válce paní Babl spolu s matkou p�ešla 
tzv. „zelené hranice“ a natrvalo se usadily v obci Höll, vzdá-
lené 2 km od Lískové.

Teprve po zrušení hrani�ního pásma v roce 1990 mohla 
paní Babl Lískovou poprvé navštívit. Spolu s dalšími rodáky 
se pravideln� ka�dý rok v polovin� srpna schází v Lískové 
u obnoveného pam�tního k�í�ku a vzpomínají na rodnou obec.
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Jmenuji se Anne Marie Bablová, rozená Freiová, narodila jsem se 4.� �ervence 1939 
v�Lískové, vesnici le�ící p�ímo na�bavorsko-�eské hranici.

V�Lískové jsem pro�ila zcela bezstarostné a�krásné d�tství. K�Lískové je ješt� t�eba dopl-
nit, �e do�roku 1756 pat�ila k�Bavorsku a�p�ešla k��echám, a�tím pádem k�rakousko-
-uherské monarchii, tedy k�Habsburské �íši, a� v�rámci úpravy hranic za�Marie Terezie 
po� válce o� špan�lské d�dictví. Teprve po� 1. sv�tové válce bylo díky národnostním 
snahám mnoha zemí vytvo�eno �eskoslovensko. Náhle se z�mých p�edk�, prarodi�� 
a�rodi��, stali �eští ob�ané. Naše vesnice le�ící p�ímo na�hranici má opravdu velmi 
pohnutou historii. V�roce 1938 vpochodovaly p�es�hranici n�mecké jednotky a�byl 
ustaven Protektorát �echy a�Morava.

Jak veliká byla vesnice, ve které jste vyr�stala?
Vesnice m�la p�ibli�n� sto �ísel, tedy sto dom�, a�tak�osm set, dev�t set obyvatel. Lísková 
se vlastn� skládala ze dvou vesnic: horní vsi, kde bydleli sedláci, a�dolní vsi, kterou vedla 
silnice s�obchody, pohostinstvími, kavárnou, �emeslníky atd. Lísková byla tehdy p�e-
chod do��ech. A�ta silnice dole, tak�jak�ji te� známe, která po�otev�ení hranic, po�pádu 
�elezné opony, byla otev�ena do�Lískové, tato ulice byla postavena teprve v�roce 1822.

Kde jste bydlela, naho�e nebo dole?
V�dolní vsi! Tedy skoro u�hlavní silnice. Dnes�je tam benzínová pumpa. To byla Lísková 
�. 14. Tam m�l otec malí�skou �ivnost, byl malí�ský mistr. A�rodina mých prarodi�� 
z�mat�iny strany byli sklá�i. Ve�Schwarzbachtalu bylo mnoho brusíren a�leštíren skla. 
M�j otec Wenzel Frei pocházel z�Novosedelských Hutí. To je malá vesnice na�úpatí 
Schauerbergu za�Nemanicemi. V�roce 1939 se moji rodi�e vzali. Vzhledem k�p�ipojení 
k�N�mecké �íši a�vzhledem k�hranici protektorátu by jejich spádový ú�ad byl býval 
v�Bavorské �elezné Rud�, ale oni dostali zvláštní povolení a�byli oddáni na�ú�ad� 
v� Horšovském Týn�. Mám ješt� dokonce schovaný oddací list. Církevní s�atek� se 
konal v�kostele v�Nemanicích.

A pocházeli oba rodi�e odtud? Byli oba z toho místa?
Ano. Maminka pocházela z�brusíren skla ve�Schwarzbachtalu a�tatínek�z�Novosedel-
ských Hutí za�Nemanicemi. Narodila jsem se 4.��ervence. Porod trval dva dny. V�ned�li 
byla v�Nemanicích slavnost, to u� m�lo být všechno za�námi, ale narodila jsem se a� 
v�úterý. Tehdy musel skute�n� p�ijet pan doktor Matthias�Lechner z�Waldmünchenu 
a�musel se o�maminku starat, bylo to toti� docela dramatické.

P�ijel doktor z Waldmünchenu? To bylo p�ece N�mecko. P�ijel p�es hranici? Nebo tam 
nebyla hranice?
Ne. Tehdy tam hranice nebyla. V��íjnu 1938 byl nástup n�meckých jednotek�a�hra-
nice byla posunuta k�Havlovicím respektive k�Nepomuku. Byla to �ást Chodska, �ist� 
�eská, stejn� jako Klen�í. Celá oblast p�ešla pod kraj Waldmünchen. P�ibli�n� deset 
obcí do�n�j bylo za�len�no.
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A m�li rodi�e �eský pas?
N�mecký pas. Ten m�li odjak�iva. Neum�li ani �esky, nebo� Lísková byla �ist� n�mecká 
vesnice. Od�roku 1919 byla �echy obsazena pouze místa u�hrani�ní strá�e a�na�ú�a-
dech. V� roce 1938 pak� bylo obojí zase odstran�no, posunuto více do� vnitrozemí. 
V�roce 1945 se z��ásti vrátili tití� �eši. Nap�íklad náš soused, jistý Horischowski, ten 
byl naší rodin� naklon�n. Moje maminka s�jednou sousedkou byly jedné noci p�isti-
�eny p�i „pašování“, po�roce 1945. Za�to se �asto zavíralo. Horischowski dal p�ednost 
milosti p�ed právem. To opravdu musím �íct.

Do roku 1945 jste se mohli zcela normáln� pohybovat?
Ano, samoz�ejm�. A�hlavn� Lísková nále�ela od�p�íchodu n�meckých vojsk�v� �íjnu 
1938 ke�kraji Waldmünchen. A� pozd�ji byla op�t vyty�ena hranice mezi ob�ma cel-
ními ú�ady Höll a�Lísková.

Bylo to v roce 1945?
Ano. Strá�ní budka se n�kolikrát posunovala. Podle mého názoru nebyli �eši a�Ameri-
�ané v�tomto ohledu za�jedno. V�celnici nalevo, kde byla mate�ská školka, do�které jsem 
chodila, byli Ameri�ané a�napravo �eši. Ameri�ané pak�odešli, kdy� se všechno ustálilo.

A Vaše d�tství, prvních šest let, jak na n� vzpomínáte? Jako na normální d�tství 
n�meckého dít�te?
Ano, úpln� normální. V�ned�li jsme chodili do�Nemanic do�kostela, chodila jsem 
do�mate�ské školy, byla jsem tam ráda. Jednu událost mám dosud v�pam�ti: Mate�ská 

Lísková, pohled od severovýchodu do údolí k celnici, v pozadí Höll.
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škola byla samoz�ejm� ovliv�ována státem. U�vchodu byl velký obraz�Hitlera a�museli 
jsme zdravit „Heil Hitler“. Ale �ekli nám: „Kdy� p�ijde fará�, zdravte: Pochválen bu� 
Je�íš Kristus!“ A�potom p�išel fará� Wittmann, kterého jsme dob�e znali, a� já �ekla: 
„Heil Hitler, pane fará�i“ a�„Pochválen bu� Je�íš Kristus!“. �ekl: „ Ta je mazaná, ta si 
to nechce pokazit u� nikoho!“ O� politických zmatcích, které se d�ly, jsem tedy jako 
dít� nic netušila. Chodila jsem do�mate�ské školy, v�ned�li jsme navšt�vovali praro-
di�e naho�e v�brusírn� nebo v�Novosedelských Hutích. Na�co si ješt� vzpomínám, je 
atentát na�Hitlera 20.��ervence 1944. Ten den se vdávala moje teta Elsa. V�lidovém 
rozhlasovém p�ijíma�i jsme slyšeli o�nezda�eném atentátu na�Hitlera. Na�svatb� vypukl 
velký rozruch. M�j otec nemusel na�frontu, proto�e následkem pracovního úrazu p�i-
šel o�oko. Byl vyškolen radistou, od�roku 1938 do�roku 1945 pracoval jako radista 
na�ho�e �erchov� . Proto mám také k��erchovu zvláštní vztah. Jako dít� m� tla�ili 
nahoru v�ko�árku. Byl to domovský kopec obyvatel Lískové. Ješt� zpátky ke�svatb�: 
Jakmile lidé uslyšeli o�nezda�eném atentátu, �ekl n�kdo: „Mo�ná bychom byli mnohého 
ušet�eni, kdyby se atentát poda�il!“ A�tu se jeden svateb�an z�Vídn� hrozn� roz�ílil a��ekl 
mému tatínkovi, který m�l na� sob� svoji uniformu: „A� to �íkáte Vy a�p�itom máte 
na�sob� šedou uniformu V�dce!“ A�potom se museli všichni spole�n� sna�it, aby nešel 
na�obec a�tatínka neudal. Zneškodnili ho pálenkou, taková byla tehdy situace.

Odsun sám o sob�, poci�ovala jste ho jako odsun nebo jste se prost� pomalu  
vyst�hovali?
Ano. Já u� jsem si celou tragi�nost uv�domovala. Nev�d�li jsme vlastn�, co se d�je. 
O�mém otci jsme u� nic nev�d�li. Ten se z��erchova dostal do�amerického zajetí. To 
bylo hodn� zlé. Vzpomínám si na�noc, kdy jsme si mysleli, �e p�icházejí Ameri�ané. 
Slyšeli jsme bombardování. To p�itom jen jeli SSmani a�n�me�tí vojáci tanky nahoru 
do�Nepomuku. A�dva tanky dokonce vjely do�našeho dvora a�oni pak�v�prázdném 
byt� v�prvním pat�e svítili baterkou. Byli to p�itom N�mci, kte�í tam zastavili, ne� dále 
pokra�ovali na��erchov. Naho�e u� létali výzv�dné letouny Ameri�an�. Ješt� vím, �e 
vojáci mluvili spisovnou n�m�inou. Jeden �ekl: „Necháme je p�ijít hodn� blízko a�pak�je 
odpráskneme!“ Byli opravdu p�ipraveni na�boj s�Ameri�any. Ale kdy� za�alo ost�elování, 
ujeli v�tancích sm�rem k�Nepomuku. Na�dvo�e byla hromada d�eva, pod ní si scho-
vali tanky. Výsledkem bylo to, �e sousedova stáj byla vybombardována a�celá sho�ela. 
A�u�nás�nez�stalo jediné okno celé. A�v�sousedním dom� to utrhlo roh domu. Ame-
ri�ané toti� zpozorovali, �e na�dvo�e je ješt� maskovací sí�. To bylo pro vesnici docela 
nebezpe�né. Potom zmizeli sm�rem k�Nepomuku a� tam se ješt� bojovalo. V� lesích 
byli ješt� werwolfové a�jednotky Volkssturmu. Všichni mysleli, �e válku musejí ješt� 
vyhrát.

Werwolfové?
Werwolfové! To byli mladí mu�i, kte�í se ješt� rekrutovali. Kte�í se schovávali v�lesích. 
Z�ásti byli opravdu nebezpe�ní, proto�e uskute��ovali rychlé p�epady. Ameri�ané p�i-
rozen� nepodstupovali �ádné riziko a�v�dy se znovu stahovali a�st�íleli. Museli jsme 
potom opustit d�m.
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Byl to docela zmatek. Nikdo po�ádn� nic nev�d�l. Nebyly noviny, rádio jsme museli 
odevzdat. Potom Ameri�ané odešli a� pak� teprve napochodovala �eská armáda. To 
potom za�alo být pro n�mecké obyvatelstvo opravdu nebezpe�né. Ješt� si p�esn� vzpo-
mínám na�4. �ervence 1945. To mi bylo šest let. V�Nemanicích probíhaly domovní 
prohlídky, a�p�išli taky k�nám dom�. N�kte�í z�nich u� �íkali: „N�mci musí pry�!“ My 
jsme �ekli: „Kam máme jít? Nikomu jsme nic neud�lali. Pro� máme odejít z� vesnice?“ 
Potom byl podzim roku 1945. Vyu�ování se u� nekonalo. Maminka �íkala: „To d�v�e 
p�ece musí do�školy!“ A�maminka se mnou utekla p�es�„zelenou hranici“ do�Höllu. Tatí-
nek�se mezitím vrátil ze zajetí, ale ten u� nep�ešel. N�mce, kte�í by p�echázeli, by potom 
�eši bývali zatkli. Moje babi�ka m�la takovou touhu setrvat, ta v�bec necht�la z�vesnice 
pry�. Jeden �ech ze sousedství jí ale �ekl: „Paní Bayerlová, pokud nep�jdete, tak�budete 
muset do�tábora.“ A�na�ja�e 1946 jí poradil, aby taky zmizela p�es�„zelenou hranici“! 
A�tak�se babi�ka Bayerlová potom taky dostala do�Waldmünchenu. Jejího mu�e �eši 
zav�eli. Spravoval vdovskou a�sirot�í pokladnu a�v�bec nev�d�l, pro� ho zav�eli. D�vo-
dem mo�ná bylo, �e byl povolán k�hrani�ní strá�i na�protektorátní hranici. P�ibli�n� 
po�jednom roce byl op�t propušt�n. Také m�j druhý d�de�ek, Frei, byl zav�ený. Tém�� 
všichni mu�i byli v�táborech nejprve v�Rakouské vile v�Nemanicích, potom v�táborech 
v�Doma�licích a�Chrastavicích. M�j tatínek�se pak�dostal do�T�emošné.

Vaši prarodi�e potom p�išli do Kolína. A Váš d�m a všechno ostatní, to všechno tam 
z�stalo?
Ano. Nap�íklad moji prarodi�e, rodi�e Wenzela Freie v�Novosedelských Hutích, ti 
m�li d�m a�kus� lesa nebo louky, ti byli p�evezeni z�Holýšova p�es� tábor ve�Furthu 
do�Bádenska do�Elsenz/Sinzheim nákladním vlakem, který se skládal ze 30–40 dobyt-
�ích vagón�. To bylo zejména pro starší lidi velmi, velmi zlé. Ale my bydleli v�Lískové, 
v�dom� �. 14 v�podnájmu. Z�domu prarodi�� v�Novosedelských Hutích z�stala, kdy� 
jsme se tam po�otev�ení hranic jednou zajeli podívat, jen hromada kamení. Ale hruše�, 
která p�ed ním rostla, tam ješt� stála. Byl to toti� takový zvláštní strom, ve�výšce dvou 
metr� se d�lil na�dv� �ásti, m�l pr�m�r kolem jednoho a�p�l metru, byl obrovský.

Jaké bylo na druhé stran� zásobování? Byly tam obchody, kde se dalo nakupovat?
Ano. Byl tam peka�, �ezník�a�jeden obchod, ve�kterém se dalo koupit všechno, od�kyse-
lých okurek� po� slam�né klobouky. To byl sedlák� Michl. Kdy� si �lov�k� pomyslí, 
kolik�je dnes�odpadu z�obal�. Tam �lov�k�zašel se sá�kem nebo talí�em, a�tak�p�inesl 
v�ci dom�. Ale k�dostání tam bylo opravdu všechno.

Tak to jste se v Höllu prakticky hned usadili?
Ano!

M�li jste zde p�íbuzné?
Ne! V�budov� celnice byl jeden malý pokoj, ten dostali moji rodi�e. A�já jsem chodila 
do�jednot�ídky v�Höllu. Do�školy to byla p�kn� dlouhá cesta. Minimáln� p�l a� t�i 
�tvrt� hodiny, pro šestileté dít� pom�rn� namáhavé.
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Lísková, brusírna �.p. 25, zvaná Stich Werk polo�ená v údolí �erného potoka. Pro Stich 
Werk byl charakteristický akvadukt, p�ivád�jící vodu na kolo.

Rozvalené provozovny brusíren a leštíren smutn� p�ipomínají tradici sklá�ského  
pr�myslu.
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A p�edtím jste se znala s �eskými d�tmi, nebo tam �ádné nebyly?
V�Lískové �ádné �eské d�ti nebyly.

Byla to �ist� n�mecká obec?
Ano!

Byla v Lískové �eská škola?
V�letech 1932/1933 byla postavena �eská škola pro dv� nebo t�i �eské d�ti. Potom 
byl zalo�en takový šumavský svaz�a�posílal n�meckým školám u�ební materiál. �eši 
p�irozen� cht�li, aby všechny d�ti chodily do��eské školy.

N�mecké d�ti do �eské školy?
Ano. N�kdy dokonce otc�m slíbili práci a�platili jim sto korun m�sí�n� nebo tak�n�jak. 
Ale p�esto existoval odpor. N�mci �íkali: „Jsme N�mci, chceme chodit do�n�mecké školy.“

Jak jste pro�ívala otev�ení hranic?
Otev�ení hranic v�lednu 1990, to byl jeden z�nejhlubších zá�itk�. Kdy� se tam �lo-
v�k�vrátí a�najde místo vzkvétající vsi jen houští a�zarostlé rozvaliny.

Vy jste mezi roky 1946 a 1990 nikdy nebyla na druhé stran�?
Ne! Nikdy!

Necht�la jste?
Ne, ale bylo to hrani�ní pásmo! Tam se nesm�lo. Jednou jsem jela s� maminkou 
do�Mariánských Lázní. Jako mladá dívka byla v�sezón� v�Mariánských Lázních v�hotelu 
Metropol. To d�lalo v�sezón� mnoho mladých dívek�ze Šumavy. Jely jsme s�cestovní 
kancelá�í, m�ly jsme vízum a�tak, p�es�Furth im Wald do�Mariánských Lázní, Karlo-
vých Var�, Prahy�

Bylo to v 80. letech?
Ano. Bylo to nezapomenutelné!

Potom je tedy z�ejmé, �e poprvé znovu ve vlasti jste byla v roce 1990!
Ano. V�rámci symbolického otev�ení hranic v�lednu! A�byl to tak�hluboký zá�itek…! 
Mamince bylo tehdy sedmdesát p�t let a�byla také u�toho. K�tomuto dni mám záznam 
v�deníku. „Dnes�je velký den symbolického otev�ení hranic. Den, na�který nikdy nezapo-
menu. Ší�í se nejr�zn�jší zv�sti. M��eme prý jen k�brán� a�dál ne. Autem jen k�Hölzwirt 
atd. A�najednou je všechno jinak. Franz�(to je syn) veze babi�ku a�m� k�hranici. Od�p�l 
jedné stojíme v�obrovském davu lidí. Ve�dv� za�ínají proslovy a�z�druhé strany u� proudí 
davy lidí k�brán�. Potom se brána otev�e, davy proudí ven a�my dovnit�. S�babi�kou za�ruku 
jdeme a� k�mostu a�zp�t. Mé pocity nelze popsat slovy. Hluboce dojatí, rozjit�ení, smutní 
a�zárove� radostn� vzrušení jdeme po�silnici p�es�hranici do�Höllu.“ Tedy, to si nedoká-
�ete v�bec p�edstavit. Šli jsme tedy a� k�brusírnám, odkud pochází maminka. Tam u� 
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nic nebylo, všechno je tam zarostlé a�mezi potokem a�cestou nata�ený dvojitý ostnatý 
drát. „Vše je tak�neskute�né! Sotva mohu myslet na�n�co jiného a�mluvit o�n��em jiném! 
Rozrušením jsem nemohla celou noc spát.“ To bylo v�pátek�šestadvacátého! „Kolik�rodin-
ných a�sv�tových d�jin snese �lov�k�najednou. Momentáln� u� víc nezvládnu – to sta�í!“ 
Pozd�ji jsem �asto jezdívala k�hranici, tém�� ka�dý víkend. Mám tém�� plné album 
fotek�z�otev�ení hranice. Zde op�t úryvek�z�mého deníku: „Sotva mohu myslet na�n�co 
jiného a�mluvit o�n��em jiném; tak�m� dojala páte�ní cesta do�Lískové a�k�brusírnám 
ve�údolí �erného potoka!“ Potom se tam mohlo jezdit na�kole, na�kole to šlo mnohem 
rychleji. Jezdila jsem tam tedy tém�� ka�dý den, chodila po�okolí a�dívala se. „Jeden 
celník��íká, �e se v�pátek�smí p�šky nebo na�kole p�es�hranici. Táhne m� to stále k�hranici 
k�závo�e! Mnozí lidé to cítí stejn� jako já. Proudí v�davech do�Höllu. Nechávají nás�zase 
dojít a� k�bílo modré závo�e.“

A jaký jste m�la pocit ze setkání s �echy, t�mi z pohrani�í? Byla to p�eci úpln� jiná 
zem�?
Ano, byla to jiná zem�. To je pravda. To jsme si pak� teprve uv�domili, proto�e 
u� nás� venku bylo všechno tak� �isté a� upravené. V� Nemanicích nap�íklad, to bylo 
tak�sešlé, tak�rozpadlé, rozbitá okna. Bylo to tak�smutné a�zlé. Dve�e do�kostela byly 
otev�ené. To byste ale nev��ili, co všechno bylo uvnit�. Z�ejm� zde neexistoval trh 
se sochami svatých, to nastalo a� potom, po�otev�ení hranic. Nechci te� �íkat, �e to 
byli �eši. Pravd�podobn� to bylo na�zakázku z�N�mecka. V�nemanickém kostele se 
všechno rozkradlo, sochy byly vyrvány ze zdí.

A tehdy bylo ješt� všechno na svém míst�?
Tehdy bylo všechno ješt� uvnit�, a� na�lustr z�Jablonce. Ten sundali vojáci, kte�í byli 
dole v�kasárnách, a�ud�lali z�broušených sklen�ných perel a�kamen� náhrdelníky pro 
své p�ítelkyn� a�milenky. Takhle se to vypráv�lo. Ale tam uvnit� byly dokonce vyšívané 
gobelíny, vlajky, všechny sochy svatých, kostel byl uvnit� nepoškozený a�dve�e byly 
otev�ené.

A ve�ejný �ivot na druhé stran�, bylo to stejné jako v N�mecku?
Ano. Byl tam starosta a�sekretá�ka. Obecní ú�ad byl v�budov� celnice. Vesnice Lís-
ková mívala 88 �ísel, tyto domy byly potom všechny zni�eny. V�roce 1992 jsem našla 
kámen, který byl celý pokrytý hlínou a�zarostlý mechem. Ten jsme vzty�ili. D�íve 
na�n�m stával k�í�. Tam se ka�doro�n� 15. srpna setkáváme ke�slavnostní hodince, 
nebo� 15. srpna 1932 byla vysv�cena místní kaple.

A kdo se tam setkává?
Obyvatelé Lískové, bývalí obyvatelé Oberau, Waldmünchenu…

Máte tam n�jaké p�íbuzné, kte�í z�stali na druhé stran�?
Ne. Mám tam známé. Kdy� se otev�ely hranice, seznámila jsem se nap�íklad s�jedním 
mladým �echem. Cht�l n�jak�po�ád mluvit n�mecky. Byl to Jaroslav�Ruschek�z�Rakov-
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níka. Šla jsem s�ním do�hostince a�koupila mu limonádu. Seznámila jsem se také s�jeho 
rodi�i a�prarodi�i. Vzájemn� jsme se navšt�vovali. Tehdy to byl sedmi nebo osmiletý 
chlapec, dnes�je to mladík, kterému je p�es�dvacet.

Jak jste se s ním bavila?
Zkoušel to n�mecky a�já �esky. U�ila jsem se �esky v�kurzu v�Lidové škole (Volkshoch-
schule), ale pamatuji si jen málo. Bo�e, je to tak�t��ké! D�kuji, prosím, dobrý den, 
nashledanou, bych ješt� �ekla, ale gramatiku a�koncovky! Potom jsem to zase vzdala.

Co myslíte, pro� sudetští N�mci sympatizovali se sociáln�demokratickou stranou, to 
byla SPD, s nacisty?
Ano. U� jsem to �íkala. Akce vyvolává reakci. V�ten moment se N�mci cítili omezováni 
v�praktikování svých tradic. Tak�p�išla p�irozen� reakce. To je automatické. Existuje 
mírumilovná pospolitost, dlouhou dobu to tak�bylo. Kdy� ale N�mci za�ali vyvíjet 
nátlak�na��echy, a��eši byli nalad�ni velmi národnostn�, tak�se to dle mého názoru 
vyost�ilo. Byla jsem tehdy dít�, jinak�si to neumím p�edstavit. Jednou jsem o�tom �etla 
v� jedné vlastenecké knize, potom byl zalo�en šumavský svaz. P�icházely prost�edky, 
aby N�mci mohli projevovat své n�mectví. Aby mohli po�ádat divadelní p�edstavení 
a�slavnosti. �ádné sbrat�ování v�tomto smyslu se nem�lo konat.

S �echy?
Ano, existovaly rodiny, které…

Byly smíšené?
Ano, ty existovaly v�dycky. Jestli�e se p�ihlásily k��eské národnosti, mohly z�stat.

A taky tam z�staly?
A�taky tam z�staly! Ale práv� v�Lískové byla p�evá�ná �ást n�mecká. Ti se také p�e-
vá�n� p�ihlásili k�n�mecké národnosti.

Dob�e, to bylo vaše d�tství!
Ano!

Nábo�enský �ivot – jste katoli�ka?
Ano, v�ned�li jsme chodili do�Nemanic do�kostela. V�Nemanicích byla farnost. V�kapli 
v�Lískové se zvonilo na�mši a�myslím v�poledne a�ve�er k�modlitb�. O�pond�lcích slou-
�il nemanický fará� mši, slou�íval také májové pobo�nosti.

Ješt� jedna otázka: Myslíte si, �e N�mci byli v dob� „první republiky“ 1918 a� 1938 
diskriminováni?
To musí v�d�t n�kdo, kdo je trochu starší ne� já.

Existovala nesnášenlivost mezi �echy a N�mci?
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Je pot�eba doplnit popisek obrázku.
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Ne. Jen kdy� pak��eši všechno zabavovali. Moji prarodi�e nap�íklad bydleli v�n�mecké 
škole a�p�íbuzní z�Norimberka si u�nich ve�sklep� ulo�ili n�kolik�beden se svým nej-
cenn�jším majetkem. Mysleli si, �e to tam bude víc v�bezpe�í ne� v�Norimberku, kde 
se bombardovalo. Kdy� potom �eši d�lali domácí prohlídky, všechno jim zabavili 
a�sebrali. To bylo po�roce 1945. Moje teta dokonce musela táhnout tyhle bedny na��eb-
�i�áku do�Nemanic. Maminka si st��ovala na�celním ú�ad� Ameri�an�m a��íkala: „To 
je p�eci nespravedlnost, to nejsou naše v�ci, u�nás�byly jen ulo�eny!“ A�Ameri�ané �íkali: 
„Od�nás�chcete pomoc, my jsme taky Vaši nep�átelé!“ To bylo potom pro ty lidi strašné. 
V�bec nev�d�li, na�koho se mají obrátit o�pomoc. Oni potom zase zakro�ili, kdy� �eši 
za�ali tak�plundrovat a� �ádit. Potom po�vysídlení nem�l starosta Höllu z� lidí, kte�í 
p�ešli „zelenou hranici“ ilegáln�, v�bec �ádnou radost. Potravinové lístky byly toti� 
p�id�lovány jen osobám, které byly o�ciáln� registrovány. A�najednou byly domy plné 
a� po�st�echu. A�po�ád p�icházeli další i�z�vnitrozemí. Byla to špatná doba, nic jsme 
nem�li. V�lese jsme sbírali d�íví na�zátop, ale hladov�t jsme nemuseli.

Co pro Vás znamená výraz „Sudety“?
Domnívám se, �e je to pojmenováno podle poho�í, podle Sudet. Stejn� jako obyvatelé 
Porýní, Chebska…

Tedy jako regionální p�íslušnost!
Ale n�kdy na�to padá špatné sv�tlo. Nevím pro�.

Byli tedy všichni N�mci, kte�í �ili tehdy v �echách, sudetští N�mci? Existovaly p�ece 
taky jazykové ostr�vky?
Ano, p�esn�. Myslím, �e nap�íklad Jihlava byla takový jazykový ostr�vek. Obyvatelé 
Nemanic byli, kdy� se na�to podíváme z�historického pohledu, povoláni jedním �es-
kým králem jako osadníci do�zem�. A��ili tam stovky let a�neum�li si ani nic jiného 
p�edstavit. Mám ješt� dopisy od�našeho d�de�ka. Kdy� p�išel do�tábora v�Sinsheim-
-Elsenz, ocitl se v�úpln� jiné krajin� ne� na�Šumav�. Neuv��iteln� se mu po�Šumav� 
stýskalo. Umíral ješt� ve�ví�e, �e se vrátí zpátky dom�. Nikomu jsme nic neud�lali, 
tak�e bychom snad m�li sm�t zpátky dom�. Byla to nespravedlnost. Pro� s�t�iceti, �ty-
�iceti kily zavazadel? A�co u� se dá zabalit? Rozkaz�p�išel v��eštin�, ale ti lidé neum�li 
�esky. Proto�e po�1. sv�tové válce, v�roce 1919 byla místa u�hrani�ní strá�e a�na�ú�a-
dech obsazena �echy, byly všechny formulá�e, všechny dotazníky v� �eštin�. Ka�dý 
obyvatel Lískové si tedy musel všechno nechat p�ekládat. To byl skute�n� neúnosný 
stav!

Kdy to bylo?
Únor 1938! Akce vyvolává reakci. Sudetští N�mci si mo�ná mysleli, �e to bude jako 
ve�Švýcarsku! Kde mohou r�zné národnosti �ít vedle sebe. Kde N�mci sm�jí úpln� 
stejn� studovat, nap�íklad. Tak�to ale nebylo v�plánu! Podle mého názoru to bylo p�íliš 
drsné, �e ú�ední jazyk�byla u� jen �eština, v��ist� n�mecké oblasti. To nemohlo dob�e 
dopadnout!
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Hans Laubmeier
Hans Laubmeier se narodil v roce 1941 v osad� Pila, místní �ásti 
obce Lu�ina, v okrese Horšovský Týn.

Pila le�ela 9 km od obce Lu�ina a své jméno získala díky exis-
tenci pil v okolí osady na �erném potoku. V okolí bylo mo�no 
nalézt i sklárny a leštírny skla. Jednalo se o ryze n�meckou 
osadu. V Lu�in� pak byli jedinými �echy �eští celníci a také tam 
byla škola do 3. t�ídy a kostel. V roce 1930 �ilo v osad� 228 
n�meckých obyvatel ve 33 domech. Osada po odsunu n�mec-
kých obyvatel zcela zanikla.

Otec pana Laubmeiera se usadil v osad� Pila, kam se p�ist�-
hoval z obce Remscheid. Matka, rozená Braunová, pocházela 
z obce Lískovec. Pan Laubmeier m�l dva bratry, z nich� mladší 
tragicky zahynul.

Rodina m�la obchod s potravinami se sb�rnou mléka a tra�ku. 
Obchod vedla matka a otec se spíše v�noval obchodu s dobyt-
kem v �echách a Bavorsku. Krom� obchodu se také zabývali 
zem�d�lstvím. Pan Laubmeier spolu s matkou byli odsunuti 
v lét� 1946. Otec a starší bratr byli ve válce, p�i�em� otec se 
ji� nevrátil a bratr šel rovnou ze zajetí k tet� do Treffelsteinu 
v N�mecku.

Po odsunu se dostal pam�tník s matkou do Doma�lic, potom 
do Furth im Wald. Odtud šli do Zwieslu do sb�rného tábora a a� 
pak se nast�hovali k tet� do Treffelsteinu, a�koliv m�la sama 9 
d�tí a velmi malý byt. Odsunutí N�mci m�li velice t��ké za�átky 
a místní obyvatelé jim situaci neusnad�ovali.

Po odchodu bylo t��ko p�edstavitelné, �e se ji� nikdy nepodívají 
zpátky do své domoviny. Poda�ilo se to v roce 1990 a od té doby 
jezdí pan Laubmeier do �ech pravideln� skoro ka�dý týden.
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Jmenuji se Hans Laubmeier, narodil jsem se 20. 06. 1941 v�Pile, místní �ásti obce 
Lu�ina v�okrese Horšovský Týn. P�i odsunu mi bylo 5 let.

�ím byli Vaši rodi�e?
Otec byl obchodník, obchodoval s�dobytkem. Byl z�Pily, pak odešel do�Remscheidu 
a�potom se vrátil zpátky do�Pily. P�vodn� byl z�Remscheidu. V�Pile si otev�el obchod 
s� potravinami, tehdy v� dom� �íslo 7. O�enil se s� jednou paní ze Steinlohe, která 
zem�ela p�i porodu. Potom si postavil v�Pile d�m �íslo 33. Jeho druhá man�elka byla 
moje matka, rozená Braunová z�Lískovce d�m �íslo 1, a�potom spolu provozovali 
obchod. Potom se narodil Georg, první syn, potom Johann, který zem�el v�roce 1940 
a�v� roce 1941 jsem p�išel na�sv�t já. Smrt mého bratra byla pro moji matku velké 
drama, proto jsem pravd�podobn� vyr�stal tak trochu jako mazánek, více ze strany 
tatínky. Maminka byla p�ísn�jší, proto�e m�la strach, �e kdy� budu b�hat po�vesnici, 
tak by se zase n�co mohlo stát. M�j bratr se toti� v�roce 1940 utopil, tady v�rybníku. 
Ona m�la v�dycky velký strach a�ten strach jsem cítil vlastn� a� do�její smrti. Na�ves-
nici jsem byl obklopen samými N�mci. V�Pile bylo 38 dom�, my jsme m�li d�m �íslo 
33. M�li jsme obchod s�potravinami se sb�rnou mléka a�tra�ku. Obchod vedla matka 
a�m�j otec spíš obchodoval s�dobytkem. V�tšinu dobytka vodil p�es hranice, která 
byla velmi blízko: Steinlohe, Waldmünchen, Spielberg, Tre�elstein a�Tiefenbach. Tam 
kupoval dobytek, ten ustájil ve�vlastní stáji a�potom znovu prodal v��esku. Z�toho byl 
nejv�tší výd�lek.

Mohlo se tak lehce p�es hranice?
No, zas tak lehké to nebylo, ale tenkrát byli „pašeráci“ („Pascher“), tak se jim tehdy 
�íkalo, m�li své cesti�ky. Dobytek se na�hranici �asto hnal na�pastviny, nap�íklad to 
d�laly d�ti, a�otec byl n�kde za�k�ovím a�díval se, jestli dobytek b��í p�es hranice. 
Takové v�ci se d�laly. Mimoto m�l m�j otec honáka a�kdy� se op�t dobytek p�evád�l 
p�es hranice, tak jeden šel nap�ed a�díval se, zda je cesta volná, a�kdy� zahvízdal nebo 
dal znamení n�jakým zvukem, tak se honáci schovali s�dobytkem v�k�oví. Pohrani�ní-
k�m to bylo známo a�v�d�li: „Práv� jsou na�cest� pašeráci.“

Jak bylo to slovo?
Pašerák a�pašovat („Pascher“, „paschen“).

Pašovat – „paschen“ neznám.
V�n�m�in� se dnes pro toto pou�ívá výraz „schmuggeln“. V�Schönsee jsou dokonce 
i�hostince pašerák�. V�ka�dém p�ípad� �eši nebo pohrani�níci – v� té dob� to byli 
v�tšinou �eští pohrani�níci – pak do�k�oví st�íleli. Sami se do�k�oví neodvá�ili. Chvála 
bohu, pokud vím, se nic nestalo.

Tak�e jste vlastn� vyr�stal jako sedlák, se vším všudy na venkov�.
To byl jenom venkov. K�obchodu jsme m�li také hospodá�ství. Tam p�es den praco-
vala moje matka, starala se o�zví�ectvo a�ve�er, kdy� byla doba krmení, chodili lidi 
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do�obchodu nakupovat. Nebo chodili ráno, kdy� nosili mléko, proto�e u�nás byla ta 
sb�rna.

M�l jste pocit, �e okolo Vás byli �eši? Nebo to pro Vás jako dít� bylo všechno jako 
N�mecko?
Vlastn� tak jako N�mecko. Ovšem v�roce 1945, kdy� skon�ila válka, p�išli �eši, �eští 
vojáci. To na�m� ur�it� hodn� zap�sobilo. �asto jsem lezl po�stromech. Velmi dob�e si 
vzpomínám na�jednu p�íhodu: Byl jsem na�t�ešni a�kolem šli dva �eši v�uniformách. 
Sundali m� dol� a�odvedli m� dom� k�matce a��ekli jí, aby na�m� dávala pozor, aby se 
mi nic nestalo. �eši byli „takoví i�makoví“.

Mluvily �esky?
To u� dnes nemohu �íci.

To u� nevíte?
Vím jen, jak m� sundali z� toho stromu. Ješt� vím, jak �eši pozd�ji p�išli a�chodili 
od�stájí ke�stájím, od�domu k�domu a�sebrali všechno, co jim p�išlo pod ruku.

To u� bylo na konci války?
Ano.

Potom p�išli a d�lali inventarizace?
D�lali inventarizace, s�ítali zví�ata, která tu byla. P�esto n�která zví�ata utekla. V�dy se 
našla n�jaká výmluva. Vzpomínám si, kdy� jsem byl chlapec, p�inesl jsem si z�obchodu 
blok a�šel jsem k�sousedovi, a�s�tím blokem a�s�tu�kou – ješt� jsem tehdy neum�l psát 
– jsem napodoboval �echy. Soused �íkal: „Co tu chceš?“ A�já jsem �ekl: „Spo�ítám ti 
zví�ata.“

A potom jste byl vysídlen?
Ješt� bych rád n�co dodal. Moc dob�e si ješt� vzpomínám, jak p�ímo p�ed naším 
domem nahán�li kon�. U�toho byl také m�j strýc, ten musel také odevzdat kon�. �eši 
shromá�dili kon�, ješt� dnes p�ed sebou vidím svého strýce se slzami v�o�ích, kdy� 
musel ty kon� odevzdat. Bylo to všechno pro lidi velmi tvrdé.

Tak�e jste musel celý sv�j majetek zanechat zde?
Celý majetek zde z�stal. S�sebou se sm�lo vzít do�jedné bedny jen 50 kg a�ješt� n�co 
málo do�p�íru�ního zavazadla. To bylo vše.

A potom? Víte ješt�, kdy p�esn� to bylo?
Ano, v�roce 1946. Byly to 3 odsuny. My jsme v�tom v�lét�, to byl prost�ední odsun. 
První byl na�ja�e, prost�ední v�lét� a�potom jeden na�podzim. Vím to p�esn�, p�ímo 
p�ed náš d�m p�ijelo nákladní auto. Na�n�m u� byla spousta lidí. To nákladní auto 
nebylo velké. Okolo byla polo�ená prkna, aby se lidé m�li trochu �eho dr�et. Byl jsem 
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pak uprost�ed toho auta. Kdy� jsem se podíval nahoru do�nebe, tak jsem vid�l jen to 
nebe, jinak v�bec nic.

Byli s Vámi oba rodi�e?
Ne, otec byl v�zajetí ve�Francii. On byl ve�válce a�u� se nikdy nevrátil dom�. Moje 
matka musela to všechno zvládnout sama.

M�l jste ješt� sourozence? Jeden bratr zem�el.
Ano, toho jsem ani nepoznal. M�j druhý bratr je o�13 let starší ne� já, ten ješt� musel 
narukovat, ale dostal se pak do�amerického zajetí. Proto�e jsme m�li tetu v�Tre�el-
steinu, mohl se tam p�ihlásit. Ameri�ané u� zajatce do��ech nepoušt�li, z�stávali pak 
v�N�mecku.

Tak�e byl vysídlen jen Vy sám s matkou?
Jen my dva, úpln� sami. Nákladní auto nás odvezlo do�tábora, akorát u� nevím, kde to 
bylo. Ten �ech (�idi� nákladního auta) jel jako blázen. Tehdy nebyly �ádné asfaltové 
silnice. Byla tam spousta d�r a�on rychle vjí�d�l do�zatá�ek, tak�e lidé, co stáli u�okraje, 
m�li strach, �e vypadnou z�auta. Všichni se dr�eli jeden druhého, jen tak bylo mo�né 
tu jízdu p�e�ít. Vzpomínám si také, �e št�kali psi a��valy krávy, dobytek nebyl podo-
jený a�trp�l bolestí. Kolem stála spousta chlév�.

Schovala n�jak Vaše matka cennosti?
M�li jsme to jednoduché. V�našem kraji se toho u� p�ed tím hodn� „propašovalo“. 
Ameri�ané propustili mého bratra do�Tre�elsteinu. On pak jednou sehnal pár koní 
a�povoz, a�s�tím povozem k�nám p�ijel. Sehnal lidi. Prob�hlo to velmi rychle: nalo�ili 
celou lo�nici a�všechno, co se vešlo na�povoz. P�evezl to p�es les, nevím, kterou cestou, 
do�Steinlohe, a�ty v�ci schoval u�n�jakého sedláka.

U� se v�d�lo, �e budete vysídleni, tak jste se na trochu p�ipravili.
Tím, �e moje matka m�la obchod, se v�dycky dov�d�la hodn� v�cí. Musela v�dy ode-
vzdávat v�Pob��ovicích potravinové lístky a�dostávala nové.

Jednou v�noci rozebrala šicí stroj Singer, ješt� dnes ho má moje dcera, a�provazy ho svá-
zala dohromady. A�potom ho p�enesla p�es hranice jako batoh. Po�ád n�co nosila p�es 
hranice. Byl jsem sám doma. Samoz�ejm� u� pak m�la strach, �e se mi m��e n�co stát, 
ne� se vrátí, ale tak kousek po�kousku p�enesla p�es hranici. Do�dneska tady máme 
n�které v�ci, jako nap�íklad skleni�ky nebo hrne�ky z�domova, v�ci plné vzpomínek.

Na kontakty s �echy si nevzpomínáte? Krom� pohrani�ník�?
V�našem kraji bylo jen málo lidí, kte�í m�li kontakt s��echy. V�Pile byla nap�íklad 
jistá rodina Dietl�, která m�la dobrý vztah k��ech�m. To jsem se ale dozv�d�l a� tady. 
U�nás v�Pile bylo všechno n�mecké. V�Lu�in� byli �eští pohrani�níci. V�roce 1918 
po�vzniku �eskoslovenska byli odstran�ni N�mci z�ú�ad� a�nahradili je �eši. Tím 
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se tento kraj z�ásti zalidnil �echy. Kdy� p�išel Hitler, tak to ud�lal znovu obrácen�: 
Hitler �echy z�ú�ad� op�t vyhodil a�ú�ady obsadil znovu N�mci. V�roce 1945 obsadili 
ú�ady znovu �eši.

P�irozen� také školy. Potom u� nic n�meckého nebylo?
U�nás byly jen n�mecké školy, v�Lískovci a�v�Lu�in�. V�Lu�in� byla t�íletá škola a�u�i-
telé byli N�mci. V�Lískové byla postavena jedna �eská škola, ta byla pro 5 �eských 
�ák�, d�ti ú�edník�. Cht�li p�esv�d�it N�mce, aby chodili do� �eské školy. Vlastn� 
cht�li, aby se mluvilo jen �esky.

Naše rodi�e si neum�li v�bec p�edstavit, �e to tak z�stane. Moje matka po�ád myslela, 
�e se zase vrátí, proto�e to prost� nejde, aby nám všechno vzali a�tam na�druhé stran� 
u� to dál nepokra�ovalo . Nap�íklad byl jeden �lov�k, který pocházel z�Lu�iny, ten 
po�odsunu p�išel do�Bádenska. Pokusil se co nejd�ív dostat do�Tre�elsteinu. V�Tre�el-
steinu pak pracoval jako školník a�potom pracoval ve�Waldmünchenu. A�pro� odešel 
z�Tre�elsteinu do�Bádenska? Jen proto, �e si myslel, �e a� zase bude mo�né vrátit se 
do��ech, tak se odsud rychle dostane p�es hranice.

Jak Vám bylo, kdy� se po roce 1989 otev�ely hranice? Jaké pocity máte nyní? Jezdil 
jste hned za hranice �ast�ji?
Moje man�elka a�já jsme jezdili v�roce 1990 nejd�íve na��eské hranice u�Waldmünchen 
Hölle nebo na�druhou stranu do�Lískové. Tam jsme museli nechat auto. P�es hranice 
se mohlo na�kole nebo p�šky. �ekli jsme si, podíváme se, jestli najdeme Pilu nebo 
Lu�inu. P�ed tím jsme sem v�bec nesm�li. Nemohli jsme naši obec v�bec navštívit, 
proto�e to bylo hrani�ní pásmo. P�ímo u�hranic byla všechno uzav�ené. Tak�e jsme 
vyrazili bez mapy, beze všeho, v�d�li jsme jen p�ibli�n� sm�r. Šli jsme do�Nemanic, 
p�es Nemanice a� do�Mýtnice. Potom dole uvid�la moje �ena �erný potok. D�íve 
to byla hrani�ní �eka. Do� roku 1708 pat�ily Lu�ina, Pila a� Lískovec, tedy region, 
kde jsem se narodil, k�Bavorsku,. Pozd�ji vlivem ur�itých okolností, války o�špan�lské 
d�dictví, p�ipadly �esku. Pak jsme šli dál p�es jedno místo, a�sice p�es Mýtnici. To u� 
jsme brzy vid�li cihly a�sklep, do�kterého vedly schody. Domy u� tu nestály. Pak jsme 
p�ešli p�es �erný potok a�já jsem v�d�l, �e jsem doma. Nalevo byla naše louka, na�které 
jsem si jako dít� hrával. D�íve jsem odtud vídal �ervené st�echy Mýtnice. Na�to jsem 
si vzpomn�l.

Ano, to bylo poprvé. �lov�k nev�d�l, jestli tam n�kdo je anebo jestli nás n�kdo zast�elí. 
(�ena pana Laubmeiera)

P�edtím, kdy� jsme byli na�cest�, zastavilo u�nás auto a��ekli nám: „Bu�te opatrní, �eši 
jsou v�lese atd.“ Ale to u� byl rok 1990.

Ano, v�srpnu. Ale ti lidé p�ehán�li. �eši u� nikomu neubli�ovali, naopak. P�išli jsme 
pak do�Pily – u� jsem na�to nemyslel – pak vzh�ru a� do�Bärenlohe, d�íve �ili v�našem 
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kraji medv�di, proto se tento kraj nazýval Bärenlohe (Bär n�mecky medv�d). Potkali 
jsme dva pohrani�níky se dv�ma psy, ka�dý ze ps� m�l náhubek, t�ch jsem se zeptal 
na�obce.

Ani jsme nev�d�li, jak se to místo nazývá �esky. (�ena pana Laubmeiera)

Pak jsem se jich zeptal, jestli nev�dí, kde je Pila. Jen zavrt�li hlavou. Potom jeden �ekl: 
„Napravo Badorf, nalevo Lu�ina.“ To v�d�li n�mecky. Pod�koval jsem a�šli jsme dál. 
Prošli jsme Lu�inou, pak jsme uvid�li z�íceninu. To byl zámek. V�tomto zámku musela 
moje matka krátce p�ed odsunem ješt� podepsat, �e nevlastní �ádné zbran�. Otec cho-
dil na�hony, proto m�l zbran�. Ale matka je zabalila a�hodila n�kam do�studny. Kostel 
tu u� také nebyl, z�stala jen podesta sochy Jana Nepomuckého a�lípy p�ed ní. A�kdy� 
jsem uvid�l h�bitov, tak jsem se rozplakal.

Vzpomn�l jste si na d�ív�jší �asy?
H�bitov m�l postranní vchod. Tam a�potom napravo dop�edu se mnou jednou šla 
moje matka. Stáli jsme p�ed hrobem, ona se modlila a�po�modlitb� �ekla: „Podívej se, 
chlap�e, kdyby n�co, tak tu le�í tv�j bratr.“ Hledal jsem ten hrob, ale do�dneška jsem 
na�tom h�bitov� nenašel jméno Laubmeier. Ale našli jsme hrob prarodi�� z�mat�iny 
strany. Postavili jsme tam také náhrobní kámen. O�ten hrob se staráme dodnes.

A jak to bylo dál po odsunu?
Po� odsunu jsme p�išli do� Doma�lic, nebo do� jiného tábora, potom do� tábora 
ve�Fuhrtu im Wald. Tam nás odvšivili, dostal jsem zdravotní pr�kazku nebo �i podob-
ného, a�odtud jsme šli do�Zwieslu nebo Regenu, zase do�tábora. Vím jen, �e jsme byli 
velmi �asto na�cestách, s�jedním kufrem, bylo horko. Jako malý chlapec jsem ob�as u� 
nemohl jít, tak jsem �adonil, abychom si odpo�inuli. Kdy� jelo n�jaké auto, pokoušel 
jsem se ho zastavit, ale �ádné nezastavilo. Tak jsme p�išli do�Zwieslu. Dob�e si vzpo-
mínám, �e nejhorší pro m� bylo stát s�miskou, abych dostal sb�ra�ku bramborové 
polévky nebo „eintopfu“. V�ka�dém p�ípad� mi to nechutnalo. Jednou p�išel bratr 
s�potvrzením od�naší tety, �e pro nás uvolnila pokoj v�Tre�elsteinu. Tam jsme pak šli, 
a�koli ona sama m�la 9 d�tí. Bylo tam t�sno, ale m�li jsme ubytování.

Byla situace lidí, kte�í bydleli v Treffelsteinu velmi podobná té vaší na druhé stran�, 
anebo byli chudší �i bohatší?
To nedoká�u �íct.

Vy jste ale nebyli cizinci, nebo jste m�li pocit, �e jste cizinci?
Ano.

Tak�e jste opravdu m�li pocit, �e jste cizinci?
Tak se s�námi zacházelo. Byli tam duchovní, ti dokonce hlásali z�kazatelny, �e je to trest 
bo�í za�to, �e jsme se toho ú�astnili. Ale z�jakého d�vodu te� úpln� nemohu pochopit.
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Stalo se dokonce, �e tam na�jednom statku �il sedlák, se kterým otec d�íve obchodoval 
s�dobytkem. Ten byl také �asto u�nás v�obchod� s�potravinami a�v�tra�ce. Kupoval si 
tabák a�p�itom obchodoval s�dobytkem. Potom jako sedlák v�Tre�elsteinu uvid�l mojí 
matku a�pokoušel se jí vyhýbat. Ona musela u�n�ho �ebrat o�p�l kila brambor. Lidé 
se od�nás distancovali.

Jezdíte nyní ob�as do �eska?
Dá se �íct pravideln�.

Dá se �íct ka�dý týden (Paní Laubmeierová).

Spolupracuji nyní s� panem Procházkou, který napsal knihu o� zaniklých obcích, 
na�odkrytí kostela v�Lu�in�, podezdívka je ji� odkrytá.

To je �ech?
To je �ech, �ije v�Doma�licích.

A Váš vztah k �ech�m?
Velmi dobrý. Dokonce tam máme p�átele. Nap�íklad paní Schöntagová, rozená Bret-
lová. Ona jezdí do� �ezna, kdy� tam jsou váno�ní trhy. Byly jsme p�ed nedávnem 
na�poh�bu její matky.

Otev�ení hranic pomohlo znovu udr�ovat kontakty. D�íve se to v�bec nemohlo.

Pana Procházku jsem poznal v�Pile v�roce 1990/1991 v�zim�. Zeptal jsem se n�koho, 
kdo tam zrovna pobíhal, jestli se tu vyzná. On je velice aktivní v�naší oblasti a�hodn� 
o�tom ze svého pohledu napsal, také hodn� vyhledal v�muzeu a�archivech.

Jakým jazykem se s ním bavíte?
N�mecky, já umím jen n�mecky.

A on?
Dorozumívali jsme se rukama a�nohama r�znými znaky. On p�ece jen trochu rozu-
m�l. Dal mi svoji adresu do�Doma�lic. Potom jsme se dlouho nevid�li. Potkali jsme 
se zase v�archivu v�Horšovském Týn� a�od�té doby jsme po�ád v�kontaktu. On potom 
napsal knihu „Putování po�zaniklých místech �eského lesa. Doma�licko“. Tu knihu 
mi daroval.

My se také setkáváme jednou za�m�síc v�Horšovském Týn� a�organizuje to paní Mau-
rerová. To je v�kulturním dom� v�Horšovském Týn�. Jde o�setkání poz�stalých N�mc�. 
My tam také jezdíme a�setkáváme se. Ob�as tam jsou i��eši.

A jsou v �echách ješt� poz�stalí N�mci?
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Ano, nap�íklad kdy� n�jaká �ena byla provdaná za� �echa, tedy lidé ze smíšeného 
man�elství.

A umí ješt� n�mecky?
Ano. Ale jsou mezi nimi n�kte�í, co neumí. Bylo to tak, �e �eši p�i t�etím odsunu zpo-
zorovali, �e v�pohrani�í vzniká vakuum, chyb�jí lidé a�také v�hornictví všude chyb�li 
lidé. Tak zastavovali vlaky na�hranicích, procházeli vlakem a�vybírali ty nejzdatn�jší, 
bylo jedno, zdali jsou to �eny nebo mu�i, a�posílali je zpátky do��eskoslovenska, tehdy 
to bylo ješt� �eskoslovensko. V�tšina z�nich musela pracovat v�dolech nebo jen z�ídka 
v� zem�d�lství, v� kolchozech. R�zní N�mci tam museli z�stat, v�Pile, Lu�in� nebo 
Mýtnici. Museli pást dobytek. Ale v�tšina v�roce 1947/1948 uprchla, proto�e zjistili, 
�e jsou opravdoví otroci. Museli by z�pohrani�í pry� a�pracovat v�kolchozech. To u� by 
m�li jen �eského p�edáka a�to necht�li. Tak najednou utekli p�es hranice, a�koli �eši 
si je tady cht�li nechat.

Škoda, �e sta�í lidé všechno nesepsali. Sice hodn� vypráví , ale �lov�k to zapomene.
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Jaroslava Císlerová
Paní Císlerová se narodila v roce 1927 v Mantov� a pro�ila zde celý 
�ivot. Mantov byl p�vodn� dvorcem chot�šovského kláštera, pozd�ji 
získal samostatnou správu obce a od zhruba 50. let spadá pod správu 
Chot�šova. V 19. století byly v Mantov� a okolí otevírány uhelné 
doly, co� vyvolalo výraznou poptávku po nových pracovnících. Práce 
v dolech byla nabízena i �ech�m p�icházejícím z vnitrozemí, a došlo 
tak k zásadnímu nár�stu obyvatelstva a ke zm�n� národnostního slo-
�ení. V roce 1843 �ilo v Mantov� zhruba 267 obyvatel a v roce 1910 
pak ji� 1147 s tím, �e zhruba p�tinu tvo�ili �eši. Po válce došlo k vysíd-
lení n�meckých ob�an� (i �ást rodiny paní Císlerové i jejího man�ela) 
a do obce p�išli noví obyvatelé ze Slovenska a vnitrozemí.

Prarodi�e paní Císlerové byli �eši a p�ist�hovali se do Mantova v pol. 
19. století z ji�ních �ech a z Rokycanska. Otec paní Císlerové byl celý 
profesní �ivot zam�stnán na šacht� v Týnci a spole�n� s man�elkou 
zajiš�oval ob�ivu rodiny i obhospoda�ováním zem�d�lské p�dy a cho-
vem domácích zví�at. P�edevším díky matce paní Císlerové a jejím 
organiza�ním schopnostem hospodá�ství prosperovalo a rozši�ovalo se. 
Rodina paní Císlerové z�stala v Mantov� i b�hem druhé sv�tové války. 
V padesátých letech pak rodi�e museli vstoupit do jednotného zem�-
d�lského dru�stva a vazba na rodinné hospodá�ství zanikla. V sou-
�asnosti na zem�d�lskou tradici navazuje vnuk paní Císlerové, který 
ve volném �ase chová malé mno�ství hospodá�ských zví�at a obd�lává 
hektar zem�d�lské p�dy.

Paní Císlerová do svých 11 let navšt�vovala �eskou školu a p�i oku-
paci �eskoslovenska musela nastoupit do školy n�mecké, nebo� Man-
tov nebyl sou�ástí Protektorátu �echy a Morava. Po zabrání Sudet 
pak úsp�šn� slo�ila p�ijímací zkoušky na gymnázium v Plzni, avšak 
nezískala od obce propustku oprav�ující p�ekra�ovat hranici Protekto-
rátu, a nemohla tak studium za�ít. Po válce se jí poda�ilo vystudovat 
obchodní školu v Plzni a celý profesní �ivot pracovala jako ú�etní, 
nejd�íve v Plzni, poté v jednotném zem�d�lském dru�stvu v Mantov� 
a nakonec v dru�stvu v obci Vstiš.

Rodina paní Císlerové má �ijící p�íbuzné v N�mecku a jako zástupkyn� 
p�vodních obyvatel je trvale v kontaktu s n�meckými rodáky, kte�í ji� 
od 70. let p�ijí�d�jí na návšt�vy obce.
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Jmenuji se Jaroslava Císlerová, narodila jsem se tady v�Mantov� v�roce 1927 a�z�stala 
jsem tady dodnes.

Moji rodi�e se tady taky narodili. Ale moji prarodi�e sem p�išli, a�sice u� v�19. sto-
letí. Tady se otevíraly šachty. Ve�Zb�chu byly velké šachty, tady v�Mantov� byla taky 
šachti�ka. Tenkrát jich tady bylo víc. P�išlo sem hodn� lidí z�okolí. Jeden m�j d�de�ek 
p�išel z�ji�ních �ech a�pracoval tady jako horník. A�druhý d�de�ek, mat�in otec, p�išel 
z�Rokycan.

�eny tenkrát nechodily do�práce, �e, tak si, alespo� tady na�venkov�, po�izovaly trošku 
domácího zví�ectva a�polí�ka a�pomalu p�i tom za�ínaly hospoda�it. To v�tšinou d�laly 
�eny.

Tady v�Mantov� se moji rodi�e seznámili, tak�e tady z�stali. Otec byl kovorolník: 
chodil na�šachtu, ale p�itom m�l hospodá�ství. A�postupn� ho trochu zv�tšoval. M�l 
celý �ivot no�ní sm�ny, tak�e ráno chvíli spal, pak jel na�pole a�matka se starala doma 
o�dobytek a�pracovala na�poli.

D�de�ek, kdy� sem p�išel, tak stejn� jako v�tšina dalších horník� bydlel v�„kasárnách“. 
To šachta postavila „kasárna“ a�jsou tu dodneška, i�kdy� u� v�hodn� špatném stavu, 
tady p�ímo v�obci na�k�i�ovatce. Te� je opravují. Ale celá osada, tady asi p�l kilometru 
za�námi, to byla samá „kasárna“ pro lidi. Tam se ješt� narodil i�m�j otec. Ale to si p�ed-
stavte, �e tam m�li jednu velkou místnost a�jenom jednu malou chodbi�ku. Ka�dý m�l 
hodn� d�tí. M�j otec byl z�p�ti d�tí. No a�m�j d�da si potom postavil domek tady 
nedaleko a�m�l tam u� malé hospodá�ství. Jenom�e to u� bylo potom mému otci malé 
a�moje matka cht�la zahradu, tak za�ali v�roce 1936 stav�t.

�ili jsme tady v�Mantov�. Bylo tu hodn� N�mc�. �ekla bych mo�ná víc ne� �ech�. 
�eští horníci tu byli, ale �eských zem�d�lc� tu bylo jenom n�kolik málo. Já nevím, 
i�kdy� jsem byla dít�, tak jsem ani necítila n�jakou nenávist. Ani moji rodi�e, stýkali 
se normáln� se všemi. Um�li n�mecky, proto�e tady vlastn� do�první sv�tové války 
bylo Rakousko-Uhersko, tím pádem moji rodi�e museli chodit do�n�mecké školy. 
V�Chot�šov� nebyly �eské školy, jenom v�Ný�anech. Jinak �eši �ili mezi N�mci u� 
odmali�ka, nep�išlo jim to. Um�li n�mecky, proto�e museli chodit do�n�mecké školy, 
a�doma se mluvilo �esky. A�vlastn� tady nikdo ani divn� nekoukal, kdy� tu byla smí-
šená man�elství. A�t�ch tu bylo hodn�.

M�j otec m�l �ty�i sestry, on byl nejmladší z� d�tí. Dv� jeho sestry si vzaly mu�e 
z�n�mecké rodiny. Doma s�rodi�i mluvili �esky, nevím, jestli prarodi�e um�li n�mecky, 
ale p�išli sem z��eských kraj�, tak�e p�ed tím neum�li nic. Takhle se prost� tehdy �ilo 
v�ka�dé obci. �eši, N�mci a�hodn� smíšených man�elství. Potom, u� za�první repub-
liky, zále�elo na�tom, kdo byl v�rodin� siln�jší. N�kte�í posílali d�ti do��eské školy, 
n�kte�í do�n�mecké. Zále�elo na�tom, jak si to kdo z�rodi�� prosadil.
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To je zajímavé. Tak�e u vás se p�irozen� prosadila �eština.
Moji rodi�e byli oba dva z��eských rodin.

Práv�, tam nebylo co prosazovat.
Tam nebylo co. Ale t�eba mu� jedné z�mých tet si pro d�ti prosadil n�mecké školy, tak 
chodily do�n�mecké školy. Ale my jsme se v��eské škole u�ili od�t�etí t�ídy n�m�inu 
a�v�n�mecké škole zase �eštinu. Moje sest�enice v�dycky �íkala: „Ty na�m� mluv �esky 
a�já na�tebe budu mluvit n�mecky,“ proto�e se cht�la zdokonalit v��eštin�. A�pozd�ji, a� 
za�mnoho let, nám to p�išlo vhod. Tak takhle jsme tu �ili. A�pokud se týká t�ch r�z-
ných oslav a�tak: Já u� jsem potom chodila do�té nové školy, která se postavila po�první 
sv�tové válce.

Tu školu postavila Pošumavská jednota?
Ta postavila �eský d�m v�Chot�šov�, dneska se mu �íká Národní d�m. My jsme sice 
byli tenkrát samostatná obec Mantov, ale v�Chot�šov� byly školy, byla tam pošta, 
všechno. Pošumavská jednota tam taky byla. V� �eském dom� jsme vystupovali. 
Ve� škole jsme leccos nacvi�ovali, kdy� byly r�zné oslavy, Masarykovy narozeniny, 
plesy. Bylo tady pom�rn� dost akcí.

Za prací se tedy jezdilo do Zb�chu na šachtu. S tím, �e tady v Mantov� byla také malá 
šachta?
Tady v�Mantov�, kousek pod námi, je to ani ne kilometr, byla šachta a�v�té bylo nej-
lepší uhlí tady v�okolí. D�lali tu dokonce brikety. A�tam ve�Zb�chu bylo normální 
�erné uhlí, ale taky p�kné. Tam pracoval m�j otec. Dojí�d�lo se tam na�kole. I�z�okol-
ních vesnic, tady kolem do�kola, i�dost z�daleka jezdili všichni mu�ští na�kole. Tenkrát 
nebylo �ádné spojení. Ve�Zb�chu byly pom�rn� velké šachty a�slušn� se tam vyd�lá-
valo. V�Chot�šov� byly taky po�první sv�tové válce postaveny Slovany – od�h�bitova 
doprava, a� nahoru na�kopec a�a� dozadu – to byla d�ív pole. Horníci tam za�ali stav�t 
a�šachta jim dokonce pomáhala, leccos jim poskytovala a�i��nan�n� p�ispívala. Tak�e 
celé Slovany byly postaveny hned po�první sv�tové válce.

To se dost nelíbilo N�mc�m, kte�í tady �ili, hlavn� v�Chot�šov�. Tady v�Mantov� to 
ani tak nebylo, tady to bylo klidn�jší. V�Chot�šov�, tam u� za�alo trošku víc prosa-
kovat to henleinovství. M�li tam potom i�r�zné spolky, p�ed rokem 1938, tedy spíš 
o�n�kolik let d�ív. U� ze za�átku se jim nelíbilo, �e šachta takto podporuje horníky. 
Nelíbilo se jim, �e obec roste a�hlavn�, �e sem p�ichází víc a�víc �ech�. N�mecká škola 
byla tehdy toti� mnohem siln�ji obsazena ne� �eská. N�mecká škola m�la všude dv� 
t�ídy, v�ka�dém ro�níku, kde�to �eská jenom v�jednom ro�níku.

A vy jste m�la sourozence?
M�la jsem bratra, ale ten p�išel po�válce o��ivot.

Kolik �ilo v Mantov� p�ed druhou sv�tovou válkou vlastn� lidí?
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Pom�rn� dost. Dneska je to 500, ale já to m�la n�kde napsané a�našla bych to, ale 
musela bych to hledat. My jsme s�man�elem asi tak p�ed deseti lety p�ekládali kroniku 
a�ta byla strašn� zajímavá. To bylo u� od�doby, kdy se zakládal klášter, to u� je 800 let. 
D�íve kroniku psali fará�i a�potom, brzy po�válce, vyšel zákon, �e musí ka�dá obec mít 
kroniku. Tak byl na�obecním ú�ad� pov��en tajemník, aby vedl kroniku. Tento tajem-
ník, i�po�první sv�tové válce, byl v�tšinou n�mecký. Ale on tady byl i�n�mecký starosta, 
ale byl to opravdu dobrý starosta. Ten tajemník tedy psal kroniku, kterou jsme my 
s�man�elem p�ed deseti lety p�ekládali. Tento tajemník to vybíral z�historie, z�kronik, 
které psali fará�i v�klášte�e. Podle nich tady bylo hodn� �ech�, byly tam celé seznamy 
�eských jmen lidí, kte�í zde �ili, �emeslníci všech mo�ných �emesla, i�soudce tady byl. 
Ale pak, za�r�zných válek, byl tu i�mor a�všechno mo�né, lidé um�eli. Opati, kte�í 
byli v�tšinou N�mci, sem za�ali brát lidi z�N�mecka, �emeslníky a�rolníky, a�takhle 
se to tady hodn� pon�m�ilo. Byla strašn� zajímavá práce p�ekládat tu kroniku. Byla 
tam úpln� vyjmenovaná jména a�byla to �eská jména. A�podle t�ch �eských jmen se 
p�ezdívalo i�n�kterým hospodá�stvím. I�kdy� tu pak u� �ili N�mci.

Takhle se to tu tedy pon�m�ilo. Potom sem však zase p�išli �eští horníci, tak to tu 
pomalu za�alo být víc �eské. Tady v� Mantov� si horníci v�tšinou postavili vlastní 
domky. Ve�sm�ru na�Stod byla taková malá osada, samé malé hornické domky. I�tady 
ve�vsi, kde bylo místo. Jenom�e pak p�išel rok 1938 a�nám zav�eli školu, okam�it� 
ten den. To jsem jezdila do�Stoda do�m�š�anky. Okam�it� nám ji zav�eli a�museli 
jsme do�n�mecké školy. Nikdo se neptal, jestli umíme nebo ne. Já jsem trochu um�la, 
proto�e my jsme se n�mecky u�ili od�t�etí t�ídy, ale ti, co byli mladší ne� já, pro ty to 
bylo zlé. M�li jsme mladou u�itelku, která byla dost nacionalistická a�za�ala nám dávat 
n�mecká jména. Já jsem Jaroslava a�to nešlo p�ed�lat. To nenašla, tak to musela nechat. 
Ale t�eba moji sest�enici p�ejmenovala, a�i�další d�ti. Po�roce m� rodi�e cht�li dostat 
na��eskou školu. V�roce 1938 odtud taky hodn� lidí odešlo, i�kv�li d�tem. T�eba moje 
teta m�la dospívající dcery, jedna u� studovala v�Plzni, druhá tam šla d�lat zkoušky 
a��ekala, a� dostane vy�ízení. Strý�ek d�lal tady dole. Ta šachta u� byla zav�ená, ale byla 
tam jiná továrna, �íkali jsme tomu „metálka“, správný název u� si nepamatuji. Tavily 
se tam taky peníze, staré �eské peníze, ale i�r�zné v�ci. Ti také šli odtud pry�, ne� to 
zabrali N�mci. A�takhle šlo hodn� �ech�, tak�e nás tu zbylo pom�rn� málo. Ti, kte�í 
tu m�li domky nebo zajišt�nou práci, nešli. Moji rodi�e tu m�li �erstv� postavené 
hospodá�ství a�dluhy, tak samoz�ejm� odejít nemohli. Po�roce teta z�Plzn� p�ijela tady 
na�hranice, které byly mezi Zb�chem a�Líní, rodi�e m� k�t�m hranicím odvedli a�m� 
jako dít� pustili p�es hranice. Já jsem jela s�tetou do�Plzn�, kde jsem d�lala zkoušky 
na�gymnázium a�byla pozd�ji p�ijata. Jen�e jsem potom nedostala propustku. To zále-
�elo na�obci, jestli dá propustku nebo ne. Já jsem tam jezdit nemohla, tak jsem musela 
dál chodit do�školy tady. Kdy� jsem tady dochodila, tak jsme nesm�li ani do�n�mecké 
m�š�anky. Potom za�války musela být všechna d�v�ata, i�n�mecká, nasazena. Vlastn� 
n�mecká d�v�ata, pouze pokud nechodila n�kam do� školy. Pokud ano, tak mohla 
studovat. Ale na� rok se muselo n�kam, �íkali tomu „povinný rok“. Já jsem mohla 
z�stat doma, proto�e za�války bylo málo lidí v�zem�d�lství. Tak jsem nemusela nikam. 
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Kde�to kdy� to byli chlapci, jako t�eba mí dva bratranci z�Chot�šova, i� kdy� byli 
vyu�ení a�pracovali jinde, museli do�N�mecka, kde byli nasazeni v�továrnách. Pro ty, 
co pracovali v�zem�d�lství a�byli tedy doma, ud�lali z��eské školy pokra�ovací školu. 
No a�tam jsme museli chodit. To bylo ovšem jen tak n�kdy, ne soustavn�. Já jsem šla a� 
potom po�válce hned do�Plzn�, do�obchodní školy. To byla soukromá obchodní škola. 
A�pak jsem d�lala ú�etní a� do�d�chodu.

V jednom podniku?
Ne. Nap�ed, ne� jsem m�la d�ti, jsem byla v�Plzni v� jednom obchod�. A�pak jsem 
byla tady v�Mantov� v�dru�stvu. Ale potom pozd�ji se za�ala dru�stva slu�ovat a�naše 
dru�stvo bylo za�len�no do�statku. Proto jsem šla d�lat ú�etní do�Vstiše. Tam jsem 
byla do�d�chodu.

Jaké byly Vaše povinnosti v hospodá�ství?
Závid�la jsem ostatním d�tem, �e p�išly dom� a�mohly si hrát. Já jsem t�eba p�išla 
dom� a� �ekli mi: „Vezmi si romulrechen.“ My jsme tomu tak �íkali, to je n�mecké 
jméno „romulrechen“. „Rechen“ jsou hráb� a�to „romul“ znamenalo veliké. Kdy� bylo 
posekáno, postavené budky, tak já musela vzít ty veliké hráb� a�jít na�pole a�t�eba a� 
támhle do�Losiny a�celé pole hrabat. Proto�e se šet�ilo, tak se ješt� shrabaly klasy a�ty 
byly pro dobytek. Kdy� se sekalo, tak jsem musela také pokládat pov�ísla. Zase ale 
moji rodi�e nebyli takoví, aby m� zneu�ívali. Lehkou práci ano nebo doma potom 
domácí práci. Pak jsem musela, kdy� u� jsem vyšla školu, dojit nebo krmit, prost� 
všechno, co v�hospodá�ství bylo. Pak za�války k�nám p�išla jedna paní, která m�la malé 
dít�. Byla to N�mka, p�ivdala se sem a�její mu� narukoval. Bydlela u�tchýn� a�cht�la 
mít vlastní byt, tak k�nám p�išla, jestli by jí naši nepronajali kuchy� a�pokoj tam, kde 
byl výminek. Tam bydlel d�da, ne� zem�el. Tenkrát byla ka�dá koruna dobrá, tak jí to 
pronajali. A�ta paní byla zvyklá d�lat u�sedláka. Ona m�la macechu z�domova, tak�e 
jí dali hned po�škole d�lat. A�te� m�la mali�ké dít� a�v�dycky �íkala: „Poj�, vezmi si tu 
mali�kou,“ ješt� byla v�ko�árku, „já p�jdu místo tebe d�lat na�pole.“ Já jsem byla ráda, �e 
ano, mohla jsem si �íst. Tím jsem o�n�jakou t��kou práci p�išla, to bylo pro mne plus. 
Ona byla s�námi, byla taková hodná. Potom s�námi jedla, byla ráda mezi lidmi, tak šla 
hned ráno s�našimi t�eba na�pole a�s�námi se najedla. Te� kdy� byly hranice otev�ené, 
tak sem jezdila skoro ka�dý rok i�se svým mu�em. Prost� byli rádi, �e ona takhle vlastn� 
m�la snazší �ivot, kdy� my jsme s�ní ned�lali �ádné rozdíly nebo ji nevyu�ívali, �e?

A její mu� se tedy vrátil na konci války?
Byl v�zajetí v�Praze. Dostal se do�zajetí a�tu hol�i�ku nevid�l u� n�kolik let. Moje matka 
ji po�válce vzala do�vlaku a�jela s�ní do�Prahy. A�na�ídila jí, �e nesmí mluvit, proto�e 
ta hol�i�ka neum�la nic �esky. Bylo jí asi p�t let. Tenkrát to bylo zlé, kdy� n�kdo mlu-
vil ve�vlaku nebo n�kde n�mecky. Tak to dít� ml�elo a� do�Prahy. No to víte, on byl 
š�astný, �e ji vid�l. Byla to jejich jediná dcera. Víc d�tí u� potom nem�li. A�oni si toho 
vá�ili, �e takhle s�námi byli, a�jezdili sem opravdu �asto a�v�dycky p�ivezli v�ci, které 
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tam byly. Tady nebylo po�válce ješt� dlouho nic, jak v�potravinách, tak v�oble�ení, to 
se nedalo srovnat, co bylo tady a�co tam, tam se všechno rychle zvedlo.

Jak jste trávili volný �as?
V�zim�, kdy� nebylo tolik práce, se dralo pe�í. V�dycky p�išli známí, ty �eny, za�alo 
se odpoledne a�dralo se do�noci. Tam se semlelo všechno, politika a�co je nového 
v�Protektorátu, �e, anebo ti známí, kte�í šli pry�. Chodilo se do�domácností, kde m�li 
husy, ale jenom tady �eši mezi sebou. Tak veliké p�átelství to nebylo, aby se chodilo 
i�do�jiných rodin.

Válka tedy místní �echy a N�mce odcizila?
Tady v�obci �ádné národnostní t�enice nebyly. Mo�ná a� t�sn� p�ed tím záborem bylo 
trochu n�co slyšet. T�eba tady blízko nás byl d�m, �íkalo se mu vila. Bydlel tam d�lní, 
pod kterým d�lal m�j otec. Ten d�lal pozd�ji za�války starostu. Otec i�on byli myslivci, 
a�byli pohromad� v�mysliveckém spolku. Byli tam N�mci a��eši a�byli pohromad� 
a�nic prost� nebylo. A�ten štajgr v�dycky �ekl: „Pane Horák, p�jdeme dneska?“ A�m�j 
otec, místo toho aby šel spát, tak s�ním šel na�hon. M�li takový p�átelský vztah. Pozd�ji 
musel taky do�odsunu. M�l dceru, která se hodn� stýkala s�henleinovci z�Chot�šova 
. Tam ti mladí u� m�li sv�j spolek. Ona se vdala, ale nebydlela tady. Její mu� byl 
narukovaný. Nešli hned do�odsunu, museli n�kam do�vnitrozemí k�sedlák�m a�psali 
tenkrát matce, �e pro své dít� nemají boti�ky a�já nevím, co ješt�. Tak naše matka šla 
a�koupila a�poslala jim to. A�jednou, nevím, v�kterém roce to bylo, ale to já u� m�la 
vlastn� d�ti, to u� tedy bylo po�padesátém roce, u�nás zastavilo auto a�ta dcera d�lního 
s�man�elem se u�nás objevili. Jeho jsme v�bec neznali. P�ijeli a�znovu nám d�kovali 
za�to, �e jim naše maminka poslala n�jaké oble�ení pro to dít�. Ten pán d�lal n�jakého 
zástupce v�továrn� a�jezdil z�N�mecka do�Nejdku, a�od�té doby se sem v�dycky zají�d�l 
na�nás podívat. Naši matku tam i�pozvali a�dlouho jsme s�nimi m�li písemný styk. Tak 
vidíte, �e tu nebyla n�jaká nenávist. Ti lidé tady vyrostli a�znali se odmali�ka. S�nikým 
se nikdy nehádali.

A jak probíhal v Mantov� odsun N�mc� po válce?
Nebylo to p�kné. Ošklivé bylo, �e odsunutí si s�sebou sm�li vzít jenom padesát kilo. 
To museli p�inést dol� do�hospody. Tam byli n�jací lidé, kte�í sem p�išli a�kte�í s�nimi 
nem�li �ádnou vazbu. Ti sem p�išli a�v��ili všemu, co se jim napovídalo, té propa-
gand�. P�išli sem a�nem�li nic. My �íkali, �e m�li jenom pár v�cí v�kuf�íku. Vyházeli 
jim všechno, co m�li, a�plno v�cí jim ješt� z�t�ch padesáti kil sebrali. Anebo kdy� ten 
den, kdy byl odsun, museli N�mci postavit své v�ci ven p�ed vrata, tak i�tam jim to 
�eši ukradli. Tak�e n�kte�í potom m�li špatné vzpomínky.

Oni si tady postavili domky, a�te� museli odejít a�všechno tu nechat. Copak se vám 
vejde do�padesáti kil? Vezmete si ty úpln� nejnutn�jší v�ci, �e ano. Já jsem k�tomu 
nep�išla, i�kdy� u� jsem byla dosp�lá, ale slyšela jsem ledacos. M�j mu� mi vypráv�l, 
�e n�kte�í s� nimi jednali strašn� oškliv�. Potom si n�kte�í mysleli, �e všichni �eši 
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jsou takoví, ale nebyli. Ti, co tu vyr�stali a�znali se s� t�mi lidmi, tam to bylo jiné. 
Podobné to bylo, kdy� nám brali dobytek, kdy� se zakládalo dru�stvo. To leckdo opla-
kal. A� to u� si d�lali �eši navzájem. A�potom vlastn� taky. V�dru�stvu ze za�átku 
zastávali funkce lidé, kte�í sem p�išli a�kte�í neum�li ani moc hospoda�it. Proto to 
bylo všelijaké. No a�lidé, kte�í šli do�odsunu, tam museli nechat domek, taky nábytek, 
všechno, co nemohli pobrat. Bylo to špatné. Mohlo to být ud�láno trošku mírn�ji. Ale 
je pravda, �e tohle všechno zavinilo N�mecko. Ta válka to zavinila. Ale mohlo se s�nimi 
jednat trochu lépe. Ale to zále�í v�dycky na�lidech.

V n�kterých místech, podle dostupných pramen�, byla první fáze odsunu opravdu 
velmi divoká?
Ano, ano. Ale tady to tak úpln� strašné nebylo. M�j otec je taky vozil s�ko�mi do�St�í-
bra (do�sb�rného tábora, pozn. autora). M�l kon� a��eb�i�ák. Ale oni byli rádi, �e kdy� 
u� je to takhle, �e je veze alespo� známý, �e to bude v�pohod�. Jeden mladý chlapec 
u�nás potom, kdy� u� jsme m�li víc polí a�on ješt� nešel na�vojnu, jezdil s�ko�mi. 
Pomáhal u�nás, aby m�l n�jakou práci, proto�e m�l jen matku. Kdy� pak šli s�matkou 
pry�, �íkal: „Nechte m� jet celou cestu.“ Nem��u �íct, �e by se p�ímo na�nás n�kdo 
z�N�mc� hn�val, i�kdy� je tam otec takhle vozil. A�potom pozd�ji, v� roce 1965 se 
trochu otev�ely hranice. Kdy� sem za�ali jezdit, hodn� se jich na�nás p�išlo podívat. 
Podívat se prost� na�sv�j bývalý domov. A�vozili sem d�ti, známé a�ten vztah byl po�ád 
p�kný.

N�kte�í N�mci tady po válce z�stali?
Z�stali. Horníci do�odsunu nemuseli. N�kte�í ale šli, pokud m�li d�ti, prost� proto… 
Bylo to asi tak, jako kdy� Hitler zabral nás. Kdy� potom byla zase republika, tak 
nemohli jít ani do�u�ení. N�mecké školy se pak hned zav�ely. Museli do��eské školy, 
ale do�u�ení ze za�átku nemohli. To a� pozd�ji. D�v�ata musela jít d�lat do�statku. 
Rad�ji tedy, kdy� m�li dospívající d�ti, tak ti horníci šli. N�kolik hornických domk� 
tu tím pádem z�stalo prázdných, tak se tam taky nast�hovali p�ist�hovalci. Ale to je 
následek války. To, co d�lali za�války N�mci, bylo zlé a�v�d�lo se o�tom. N�mci tomu 
necht�li v��it a�n�kte�í to ani nev�d�li. Tohle byl potom následek, to se nedá nic d�lat. 
Bylo to zlé, ale nedá se nic d�lat. Dneska jsou z�jejich d�tí, které tu z�staly, u� �eši. 
N�kte�í u� ani neum�jí n�mecky. Taky se zase ud�lala smíšená man�elství.

Koncem války sem p�išlo taky hodn� N�mc� ze Slovenska z�Handlové. Kdy� tam 
Rusové pokra�ovali, tak ti N�mci utíkali. Byli to v�tšinou horníci, a�tak je dopravovali 
sem a�hodn� jich šlo taky dál na�západ. Kolem Chebska jich prý bylo taky dost. Tady 
z�stalo taky hodn� rodin a�ty u� jsou dneska po�ešt�né. D�lají se tady dokonce ka�dý 
rok maškarní pr�vody. Ti, co p�išli z�Handlové, ne ti p�vodní, ale jejich d�ti, chodí 
v�p�vodních krojích, co tam m�li. Nevím, kde je sebrali. Jeden hraje na�harmoniku 
a�chodí taková skupina s�t�mi maškarami, ale trochu samostatn�. U�ka�dého zahrají 
a��eny musí prob�hnout mezi m�cha�kami. To se vám tu dr�í do�dneška. A��e u� je to 
tolik let. P�išli sem u� za�války.
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To jsou masopustní pr�vody?
Ano, tady je to po�ád silné, na�rozdíl od�Chot�šova, kde u� léta není nic. T�m z�Han-
dlové jsme v�dycky �íkali „Slováci“. U� jsou vym�n�ní, je to u� te� druhá nebo t�etí 
generace. Ale po�ád to dr�í.

A Mantov i po válce z�stal samostatnou obcí?
Ano i�po�válce byl samostatný, a� pozd�ji se obce slu�ovaly. Bylo to tak lepší, proto�e 
ze za�átku tady starostu d�lali ti, co sem p�išli, a�to nebylo dobré. Dneska u� to není, 
co to bývalo d�íve.

Dnes je to lepší nebo horší?
Horší. Te� u� se lidé tak nestýkají. Ani se tak nekamarádí. D�íve v�obci ka�dý ka�dého 
znal. To u� není. �ije se jinak. Víte, oni sem p�išli lidé, kte�í nebyli dob�í, tak nem�lo 
smysl se s�nimi n�jak víc kamarádit. Kdy� to byli slušní lidé, tak zapadli. Ale n�kte�í 
tedy ne. Jejich d�ti u� jsou jiné. Ty u� tady vyrostly a�mají k�obci trochu vztah. Ale 
p�ece jen ne takový, jaké to bývalo. D�ív si ka�dý své obydlí opravoval. Ka�dý rok p�ed 
poutí, to byl zvyk, se bílil domek. Zametala se silnice. My jsme u�nás m�li pom�rn� 
velký dv�r, který jsem musela ka�dou sobotu zametat. To u� se dneska ned�lá. Dneska, 
kdybyste n�komu �ekl, aby p�ed svým domem zametl silnici, tak bude �íkat: Co je 
mi do� toho? Ti, co sem p�išli, nebyli zvyklí si domek opravovat. Taky nebyl mate-
riál. Nebo bílit, takových bylo málo, kte�í to udr�ovali. N�kte�í tak prost� nezapadli. 
Dneska u� jsou ti, co p�išli, v�tšinou mrtví. Jsou tu jenom jejich d�ti. Te� u� je to 
p�ece jenom jiné, ale po�ád jsou tu tací, kte�í na�všechno kašlou a�jenom by všechno 
cht�li. Byli zvyklí, �e všechno dostali skoro zadarmo.

Myslíte, �e ty domy dostali zadarmo?
Strašn� lacino.

A to se projevilo?
Ur�it�, tolik si toho nevá�ili a�nebyli zvyklí. Byli zvyklí jít do�práce a�p�ijít z�práce 
a�být hotoví. M�li jsme tu jednoho, d�lal dokonce ze za�átku p�edsedu. U� nevím, 
jestli d�lal na�statku nebo jinde. Cht�l jenom harmoniku, sednout si do�hospody a�nic. 
�íkal: „A� bude komunismus, nedostaneme �ádné peníze, nemusíme je mít a�dostaneme 
všechno zadarmo, všechny potraviny.“ Prost� si myslel, �e bude všechno mít. Jeho �ena 
musela d�ít, skute�n� d�ít, krmila krávy a�musela d�lat na�poli. Ale on byl takový, �e 
nic ned�lal, ale cht�l všechno. I�jeho syn, d�lal v�dru�stvu, je do�dneška takový. N�kte�í 
takoví byli, taky potom dopadli všelijak. N�kte�í p�išli a�zapojili se. Skute�n�, nebylo 
to tu zas tak zlé, jako to bylo dál v�pohrani�í.

A vy jste jezdila do pohrani�í?
Moc ne, vím to z�doslechu. Po�válce jsme jezdili na�Šumavu a�vid�li jsme, jak to tam 
dopadlo. Ti lidé utekli. Hodn� se o�tom mluvilo, jak odtamtud utíkali. Zabrali to tam, 
jenom�e nebyli zvyklí d�lat. Zabrali v�tšinou hospodá�ství a�tam se d�lat musí. Vid�li 
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jsme taky r�zné �lmy. Kdy� v�tom �ijete a�d�láte v�tom a�potom to vidíte z�lmované… 
Mn� se ty �lmy nelíbily, proto�e nebyly pravdivé, neukazovaly reálný �ivot, byly moc 
idylické. Mo�ná to n�kde tak vypadalo, ale nevím. Ti lidé tam p�išli a�nebyli zvyklí 
pracovat. To musíte o�zem�d�lství v�d�t, dob�e naplánovat, co kam p�ijde, co musíte 
ud�lat, co pat�í do�pole, co pot�ebuje dobytek. To je jedno s�druhým. Kdy� to neznáte, 
tak to dopadne špatn�. Dobytek tam umíral. Ono se to stává ješt� dneska, �e tam jsou 
takoví, kte�í o�to nedbají.

A Vaši rodi�e pak vstoupili do dru�stva?
Museli, to chodili p�esv�d�ovat. Byli tu dva sedláci, kte�í necht�li vstoupit, a�oni je 
zni�ili. Museli tolik odevzdávat, a� jim nic nezbylo. Ti se pak dali taky a�taky, jak bylo 
slyšet, leckde n�kdo vytrval léta, ale nakonec je i�vyst�hovali. Po�válce sem taky za�ali 
chodit lidé a�prohlí�et si, co by si zabrali. K�nám taky p�išli.

Vá�n�?
Nev�d�li, �e jsme �eši. P�išli a� prohlí�eli si to tam, tak je otec hnal. Ti lidé sem 
do�Mantova p�išli, i�kdy� tu N�mci ješt� byli, proto�e tam m�li dobytek. Od�toho 
nemohli odejít a�nechat ho. M�li k� tomu vztah. Ze za�átku to bylo dobré, proto�e 
�eši sem p�išli a� ti N�mci to tam v�hospodá�stvích museli d�lat dál, ale to dlouho 
netrvalo. Kdy� tihle p�vodní majitelé odešli, tak to u� bylo horší, proto�e a� na�pár 
výjimek k�hospodá�ství nem�li vztah. Byli tu takoví, kte�í t�eba d�lali na�statku i�d�ív 
n�kde jinde. Sem p�išli z��eských kraj�, ale v�tšinou v�dycky d�lali jenom to, co jim 
kdo na�ídil. Tady kdy� zabrali hospodá�ství, tak si to musel ka�dý sám rozmyslet a�v�as 
všechno ud�lat. N�kte�í na� to nebyli zvyklí, tak�e to u�nich vypadalo všelijak. Tak 
takoví lidé byli rádi, kdy� se ud�lalo dru�stvo. Sice ta dru�stva ze za�átku byla hodn� 
bídná, strašn� málo se vyd�lalo. A�taky n�kte�í odtud zase odešli, proto�e to prost� 
nešlo. Nebyli zvyklí takhle soustavn� pracovat, proto�e to znamená ráno brzy za�ít 
a�ve�er skon�it a�od�jara do�zimy, �e.

A vy jste se jako dít� mohla rozhodnout, co budete chtít v �ivot� d�lat?
Já jsem hned po�válce odešla do�školy a�pak jsem chodila do�práce. M�j otec cht�l, 
abych byla u�itelkou. To nešlo, proto�e jsem za�války nemohla studovat, musela jsem 
z�stat tady.

A vnímáte to jako k�ivdu?
Pocit k�ivdy jsme tady m�li všichni, kdy� jsme nemohli studovat nebo se vyu�it. Ale 
potom, kdy� jsem si ud�lala školu a�d�lala jsem práci, která m� bavila, tak u� ne.

Vám tehdy nedali propustku, abyste mohla chodit na gymnázium?
Necht�li, aby se šlo do��eské školy. U�mého mu�e to bylo jiné, ten byl o�n�co starší. 
Studoval u� v�Plzni a�taky mu necht�li dát propustku. Tak n�jaký �as jezdil na�pro-
pustku své švagrové. Jeden jeho bratr si vzal koncem války N�mku, která m�la pro-
pustku, tak ji od�ní m�l p�j�enou. Na�jedné stran� m�l svoji fotku a�n�jaký �as tak 
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jezdil. M�j mu� byl ze smíšeného man�elství, ale chodili do��eské školy. Má známého, 
který je odn�kud ze severu a�taky byli zabraní. Tam je nechali chodit do��eské školy 
p�es hranice normáln�, tak�e to nebylo všude stejné.

Nem�l bratr Vašeho man�ela po válce potí�e, proto�e m�l za �enu N�mku?
On d�lal ú�edníka na�šacht�. V�padesátých letech, kdy� to bylo nejhorší, ho sundali 
a�musel fárat do�šachty. Ne na�dlouho, potom ho dali n�kam do�skladu. A�to všechno 
za�to, �e jeho �ena byla z�n�mecké rodiny. D�ti u� taky chodily do��eské školy. Byli 
to �eši. Ale v� t�ch padesátých letech to bylo ošklivé. Do� funkcí se tenkrát dostali 
lidé, kte�í nem�li �ádné vzd�lání. Tím �e byli ve�stran�, mohli všechno. Rozhodovali 
o�v�cech, kterým moc nerozum�li. Mo�ná �e ve�m�stech to takové nebylo, ale na�ven-
kov� to tak bylo hodn�.

Pro Vás bylo období po roce 1948 asi hodn� negativní?
Dostávali jsme dost �asto pocítit, �e nejsme ve�stran�. M�li jsme i�starosti, kdy� cht�la 
první dcera na�vysokou. Našt�stí to bylo v�roce 1968, tak�e se tam dostala krásn�. 
N�jaký �as to tu bylo uvoln�né. V�roce 1968 u� za�alo Pra�ské jaro, tak�e to bylo bez 
problém�. Druhá dcera se tam potom taky dostala, ale to u� bylo hodn� zlé. Kdy� 
cht�ly d�ti studovat, museli jste tenkrát mít posudek i�z�obce, jestli jsou rodi�e zapo-
jení, jestli jsou p�íbuzní v�cizin�, to všechno se muselo zohled�ovat.

A co Vaši rodi�e? Byli p�ed 2. sv�tovou válkou n�jak politicky aktivní?
M�j otec byl u�sociálních demokrat�. Kdy� se ale po�válce slou�ili s�komunisty, vystou-
pil. Byli to vlastenci, po�ád to byli �eši, i�celou válku. A�p�edstavte si, co se stalo, 
kdy� te� po�revoluci za�ali vracet pole. Byl z�ízen pozemkový fond a�pozemkový ú�ad 
a�muselo se za�tím jít. Já a�moje sest�enice jsme se vydaly �ádat o�vrácení polí v�resti-
tuci. Musely jsme na�pozemkový fond a�já pak ješt� na�katastrální ú�ad. Ú�ednice mi 
tam p�inesla takové velké bichle a�za�ala to tam hledat. Dala mi papír, co jsem cht�la, 
a�já jsem to odnesla na�pozemkový fond. Pak jsem tam zase jednou šla n�co vy�izovat 
a�ta in�enýrka mi povídá: „Ale podívejte se, co vy na�tom máte, �e vaši rodi�e byli N�mci.“ 
Na�dokladu, který jsem p�inesla z�katastrálního ú�adu, bylo razítko. Jak po�válce p�išli 
noví lidé, m�li ka�dou obec zvláš� a�tady bylo hodn� N�mc�, co m�li domky nebo 
hospodá�ství, a�na�to dávali razítka. Rodi�e to razítko dostali taky. Já jsem �íkala, �e to 
není mo�né. „Podívejte se, tady je to razítko na�tom výpisu.“ Já jsem �íkala, �e by se m�j 
otec musel obrátit v�hrob�. Potom jsme se ale domluvili, �e jsem nic nemusela. �íkala 
jsem jim: „Jestli chcete, já vám p�inesu kolik chcete podpis�, �e jsme byli �eši.“ Ale jaké 
chyby se ud�laly a�co z�toho mohlo být. Pro m� to byl docela šok.

Vra�me se, prosím, ješt� k Vašim rodi��m. �íkala jste, �e Váš otec chodil na hon. Co 
ješt� d�lali rodi�e ve volném �ase?
Moji rodi�e volného �asu moc nem�li. Otec chodil jedin� na�ten hon anebo jednou 
za�týden do�hospody. Maminka byla zvyklá hodn� �íst. Za�kamarádky m�la své bývalé 
spolu�a�ky, �ešky. Trošku se navšt�vovaly, ale ne moc, proto�e nebyl �as. Dokud jsem 
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chodila do�školy, tak kdy� byla n�jaká oslava, na�které jsme ú�inkovali, šla se na�to 
matka podívat.

A to chodili N�mci a �eši zvláš�?
Jist�. Byl tu Národní d�m pro �echy. N�mci, ti m�li své restaurace. Byly tu �eské 
i�n�mecké restaurace. Ale hádky tu nebyly. To mo�ná v�Chot�šov�, a� n�kolik let p�ed 
zabráním. To u� tam bylo nap�tí a�také nejistota. Po�ád se �ekalo, co bude.

M�li jste t�eba rádio?
Poslouchali jsme rádio. Proto se taky v�d�lo, �e kdo z��ech� mohl jít p�ed záborem 
pry�, tak šel. Ale t��ko se odchází, nechat všeho, �e ano. Ale zase kdy� se to vezme, 
tak dál na�západ� n�kte�í �eši jít museli. N�mci je vyst�hovali. To se sem tam taky 
zaslechlo, ale my jsme to tady u�nás neza�ili. V�Losin�, tam potom za�války musel 
jeden sedlák odejít, nechali ho tam, ale vzali mu hospodá�ství. Tady v�Mantov� p�išel 
ten d�lní, jak jsem vám �íkala, k�mému otci a��íkal: „Pane Horák, nemusíte mít obavy, 
tady to nebude.“

A Losina spadala pod Mantov?
I�kdy� to byly malé obce, m�la ka�dá svou správu.

Ten d�lní pak d�lal starostu?
Kdy� u� ti mladší byli na� vojn�, bylo tu málo mu��, tak pravd�podobn� z� toho 
d�vodu potom d�lal starostu. P�itom byl na�šacht�. Mantov byl malá obec, nebylo to 
celodenní zam�stnání.

Jste v��ící?
Ve�škole jsme m�li nábo�enství, a�kdy� nás potom dali do�n�mecké školy, tak jsme 
se tam museli ráno modlit. Tam bylo taky nábo�enství, potom kdy� u� tu byl jen 
n�mecký fará�, a�v��eské škole ne. Já, kdy� jsem tady skon�ila �eskou školu, šla jsem 
do�Stoda a�u� jsem se na�nábo�enství nep�ihlásila. Tady v�n�mecké škole nás toti� fará� 
nutil ka�dou ned�li chodit do�kostela. A�kdy� jsme potom po�ned�li m�li nábo�enství, 
tak se vyptával, kdo byl v�kostele a�kdo ne. Potom za�války jsme s�mu�em do�kostela 
chodili. I�po�válce jsme n�kdy šli do�kláštera, byl tam takový malý p�kný kostel, v�zim� 
teplý. Jenom�e pak jsme museli p�estat, proto�e m�j mu� byl u�itel, a�tak nesm�l mít 
s�vírou nic spole�ného.

A t�eba rodi�e, maminka a tatínek, byli v��ící?
Ne, ti do�kostela nechodili. Nem�li �as, mému otci taky zem�ela dost brzy matka. 
Moje matka z�toho d�vodu, �e její matka byla hodn� nábo�ná a��e nechala v�hospo-
dá�ství všechno stát a�le�et a�sebrala se a�b��ela do�kostela, a� se doma d�lo, co cht�lo. 
To moje matka neschvalovala, a�proto nechodila. Rodi�e nebyli �ádní fanatici.

A konaly se tady pout�?
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V�Chot�šov� byly slavné pout�. V�dycky byly velké a�slavné. Taky tu bylo bi�mo-
vání, to jsem taky byla. K�bi�mování m� rodi�e poslali. Ne tedy, �e by byli proti ví�e, 
ale matka to m�la z�domova prost� takhle, �e její matka t�eba zanedbala domácnost 
a�všechno. Kdy� je hospodá�ství, tak ráno musíte nakrmit dobytek, všechno ud�lat 
a�va�it pro rodinu. To je potom t��ké odejít a�být skoro p�l dne pry�.

Maminka byla tedy odpov�dná za chod hospodá�ství?
Naše matka se tomu víc v�novala. Taky rozhodovala, co kam p�ijde, co se musí ud�lat. 
Otec se v� tom trochu nechal vést. Chodil do�své práce, ud�lal všechno. Ale matka 
rozhodovala, jaké stroje by bylo t�eba po�ídit a�tak. Byla hodn� se�t�lá. Zajímala se 
o�to, �etla i�hospodá�ské �asopisy. Strašn� ráda po�ád zkoušela nové v�ci. Do�ila se 
89 let a�dlouho, dokud mohla trochu chodit, po�ád aspo� na�zahrad� n�co d�lala. 
Nevím, jak je to mo�né, ale co vzala do�ruky, to jí rostlo, skute�n�. A�to byl její �ivot, 
kdy� mohla být venku, aspo� trošku na�zahrad�, malounko tam plít. Oba dva rodi�e 
se celý �ivot d�eli a�oba dva se do�ili vysokého v�ku, otec 88 a�matka 89. P�itom byla 
dvacet let nemocná. Já jsem nemohla jen tak mezi d�ti, proto�e jsem musela doma 
leccos ud�lat. I�kdy� jsem chodila do�školy a�p�išla jsem dom�, tak jsem musela leccos 
ud�lat. Nemohla jsem být tolik pry�. Ve�škole jsem m�la kamarádky, kamarádily jsme 
se po�cest� dom�. I�kdy� jsme za�války chodili do�školy s�n�meckými d�tmi, tak jsme 
s�nimi dom� nechodili. To jsme chodili jen �eši mezi sebou. S�nimi jsme se moc 
nekamarádili.

A p�ed válkou jste se s n�meckými d�tmi kamarádili?
Znali jsme se, ale nekamarádili jsme se, proto�e oni chodili do� jiné školy ne� my. 
Doma jsem se ven mezi d�ti moc nedostala, a�kdy�, tak jsem chodila k�tet� anebo oni 
k�nám. Já jsem m�la šest sest�enic a�v�Chot�šov� bratrance. Ti byli všichni starší ne� 
já, tak m� v�dycky jenom zlobili. Oni m� museli hlídat, kdy� jsem byla ješt� menší, 
tak�e d�lali samé hlouposti. Se sest�enicemi od�otcovy sestry jsme chodily do�Cho-
t�šova. Tam byla ta druhá teta s�t�mi kluky. Vedle byla �eská d�v�ata, ale všichni u� 
trochu starší. S�t�mi jsme si tam d�lali r�zné hlouposti, voloviny. Ale abychom se víc 
stýkali s�n�meckými d�tmi, to ani ne. Znali jsme se, ale proto�e jsme nechodili spo-
le�n� do�školy, tak jsme se nestýkali. A� potom, kdy� jsme chodili do�n�mecké školy, 
tak jsem je víc poznala. Ale n�jaké velké kamarádství to nebylo. Mo�ná kdyby nás tu 
nebylo tolik, ješt� p�ed válkou, a�taky spoustu t�ch p�íbuzných, tak by to bylo jiné. 
Ale takhle nás bylo dost, proto�e bratranci z�Chot�šova k�nám hodn� chodili. Mohli se 
tam vydovád�t, kdy� tam bylo hospodá�ství, všude lezli, sbírali vejce, d�lali hlouposti, 
pili syrová vejce a�takové v�ci. Prost� všechno prolezli a�prošmejdili. Jenom jsem si 
vzpomn�la, teta bydlela tady v�demo�áku3 a�tam vedle nich bydlela n�mecká rodina 
s�jednou dcerou. Kdy� jsem byla u�sest�enic, tak jsme k�nim �asto zašli, do�té n�mecké 
rodiny, a�tam jsme si hráli. A�ta neum�la �esky.

3  Jedná se o�dvoupatrový d�m s�malometrá�ními byty, jeho� majitel se jmenoval Demuth. Úpravou p�íjmení 
majitele vzniklo ozna�ení „demo�ák“.
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Tak�e jste s ní mluvili n�mecky?
My jsme se ve�škole u�ili a�ve�vsi se taky hodn� mluvilo. M�li jsme dialekt, kterým se 
tu mluvilo.

A co sport. Byly v obci sportovní kluby?
Jist�, fotbal. A�my �eši jsme chodili do� �eské t�locvi�né jednoty a�do�Sokola. M� 
matka dala rovnou, kdy� jsem za�ala chodit do�školy, do�Sokola. M�li jsme tu jednou 
i�slet, v�Chot�šov� na�ostrov�. Tady vzadu u��eky, tomu se �íká ostrov, proto�e kolem 
te�e na�jedné stran� �eka, na�druhé mlýnská strouha. Tady se po�ádal sokolský slet. 
Mám ješt� fotogra�i. Potom za�války tedy ne. N�mci m�li taky svou t�locvi�nou jed-
notu. Za�války toho moc nebylo, proto�e to m�li jiné starosti. Vlastn� ti chlapci všichni 
narukovali. Po�válce byl ze za�átku zase Sokol, ale potom ho v�padesátých letech zru-
šili. Ale byla t�locvi�ná jednota. Tam jsme chodili cvi�it a�jezdili jsme i�na�Slovensko. 
Pozd�ji pak taky za�aly spartakiády. U� p�edtím ale byly takové menší t�lovýchovné 
slavnosti, tak jsme nacvi�ovali a� jezdili. Dneska jsou tu fotbalisti a� jsou mezi nimi 
jak N�mci, tak �eši. Dneska u� je všechno s�ité. Bylo tady h�išt�, jsou tu taky hasi�i. 
Hasi�i tu byli v�dycky a�byli tam �eši i�N�mci. To bylo normální.

A jak se v obci slavily svátky, nap�íklad Velikonoce?
Církevní slavnosti tu p�ed válkou taky byly. Na�Velikonoce jsme jako d�ti chodily 
v�pr�vodu po�obci. Na�Bílou sobotu se muselo do�kostela, to musely být nové šaty. 
A�potom na�r�zná výro�í. Moc si nepamatuji, která to byla. Po�obci šly pr�vody, my 
jsme museli mít koší�ky s�lupením a�házet to. O�Vánocích se šlo do�kostela na�p�l-
no�ní. To se chodí do�dneška. Ale tady m�li lidé dost jiných starostí. Bylo tu dost 
zem�d�lc� a�tam dole byli i�v�tší sedláci. Pak takhle roztroušení ti malí, horníci, kte�í 
m�li kousí�ek pole, t�eba jednu kravku a�kozy a�n�jakou dr�be�, o�kterou se staraly 
�eny. Ty, co m�ly svého málo, musely ješt� chodit s�n�ší pro trávu. Chodily na�meze 
nebo krást. Tenkrát �eny nechodily do�práce. Tady nebyla n�jaká továrna, kde by byly 
zam�stnané. N�které byly zam�stnané ve�statku, ale to málokdo. V�tšinou se staraly 
o� rodinu, d�ti, n�jakou tu drobnou hav�� a�musely se ohán�t. Dneska chodí �eny 
do�zam�stnání. My tu máme velkou továrnu v�Chot�šov�, kde je zam�stnáno p�es tisíc 
lidí. P�evá�n� �eny ze širokého okolí. To je dneska docela jiný �ivot. Dneska u� ty �eny, 
mimo tu svoji práci, mají jenom domácnost, nic jiného. Všechno se hrozn� zm�nilo. 
Zm�nilo se to s�válkou. Za�války musely všechny do�práce, proto�e mu�i nebyli. Tady 
v�Holýšov� vznikla muni�ní továrna. Potom další byla taky u�Ný�an a�nevím, kde 
ješt�. �eny musely za�ít za�války chodit do�práce. I�d�v�ata, kdy� vyšla ze školy a�nešla 
se u�it, tak byla hned nasazena. Takhle si na�to zvykly a�ono je to pro �enu nakonec 
lepší, �e u� není odkázaná na�mu�e. To d�lá hodn�. Tak u� se to v�ilo a�ka�dá hledá 
práci. Jsou doma, jen pokud jsou d�ti nejmenší, a�pro v�tší jsou dneska školky. My 
jsme m�li p�ímo tady v�Mantov� �eskou i�n�meckou školku. Já jsem chodila do��eské. 
Ale to nebyly tak velké školky jako dneska. Nebylo tam takové za�ízení. Byla tam 
jenom u�itelka.
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Na co nejrad�ji z d�tství vzpomínáte?
Bylo t�eba hezké, kdy� jsem chodila do��eské školy, p�edtím ne� sem p�išli N�mci. 
Byl to p�kný �as, proto�e jsem ve�škole m�la kamarádky. S�n�kterými z�nich jsem 
udr�ovala kontakt dlouho, ješt� i�p�es válku, pokud tady byly. Nebo i�kdy� byly pry�, 
tak i�po�válce jsme se sešly. To byly ty nejlepší roky. Potom to bylo špatné, kdy� jsme 
museli do�n�mecké školy. To jsme byli takoví ušlápnutí, nervali jsme se, a�ono to u� 
ve�mn� z�stalo. Pak p�išel komunismus. My jsme ve�stran� nebyli, co� ovlivnilo naši 
pozici v�zam�stnání. Tak�e takové to nejvoln�jší období byly ty roky v�první repub-
lice. Bylo to takové normální, jak by to v�d�tství m�lo být. Potom to pro nás bylo 
zlé. Kdy� jsme p�išli z�n�mecké školy, dívali se na�nás taky všelijak, i�kanto�i. Já jsem 
v��eské škole m�la samé jedni�ky, a�pak jsem p�išla tam, a�to u� byly ty známky hodn� 
pestré. Ani jsem se nesna�ila. M� bavila matematika, to jsem si mohla po�ítat v�hlav� 
po��esku, tam jsem byla po�ád mezi prvními. Ale to ostatní u� bylo horší, t�eba mluv-
nice. Nebyla ani chu�. Nezále�elo na�tom, jaké bude vysv�d�ení.

A rodi��m na tom taky nezále�elo?
Co mohli d�lat? Nic. Nezále�elo na� tom nikomu v�n�mecké škole. Pro nás nebyla 
�ádná perspektiva. �ekali jsme, jestli se to zm�ní a�kdy. Poslouchaly se zprávy, poslou-
chala se Svobodná Evropa, i�kdy� to bylo zakázané a�trestné. Po�ád byla omezení ze 
všech stran.

Váš �ivot tohle období velice poznamenalo?
Je to tak, ve�mn� to z�stalo. M� to poznamenalo strašn�. Proto�e sem nepat�íte. Kdy� 
mi bylo tak 45 let, tak tady zem�el jeden pán, který byl poslancem na�ONV (Okresní 
národní výbor, pozn. autora). Švagr chodil do� rady a� p�išel za� mnou, �e prý tam 
n�koho hledali, �e on navrhl m�. Já jsem nap�ed necht�la, ale doba byla taková divná. 
Nakonec jsem tam šla proto, aby d�ti nem�ly komplikace p�i studiu. Tam to bylo 
strašn� cítit a�vid�t, �e nejsme ve�stran�. I�kdy� jsem tam byla za�nestraníky, proto�e 
zákon byl takový, �e tam museli mít n�jaké nestraníky. Ale bylo cítit, �e s�t�mi straníky 
nem��ete mít bli�ší vztah a��e vás tak trochu p�ehlí�í. To se potom s�vámi táhne celý 
�ivot. I�kdy� musím �íct, �e v�práci jsem byla hodnocená dob�e. Já jsem si své postavení 
opravdu vybudovala. I�se šéfem jsem si dob�e rozum�la, nedal na�m� dopustit. Zastal 
se m� v�práci, proto�e jsem m�la sest�enici v�N�mecku a�d�lali mi s�tím problémy. 
To je ta, která se cht�la u�it �esky, ale dali ji do�n�mecké školy. D�lala za�války ú�ed-
nici v�Plzni, tak�e m�la n�meckou ekonomickou školu. Po�válce by bývala musela jít 
na�statek, tak šla rad�ji sama do�N�mecka a�tam se potom vdala. Celá léta mi psala 
n�mecky a�já jí �esky. Ona to tak cht�la. Já bych jí dokázala psát n�mecky, ale ona 
necht�la. „Piš mi �esky, a� to nezapomenu.“ A�v�práci jsem s�tím taky ned�lala tajnosti. 
Prost� jsem si s�ní dopisovala. Mn� by to bylo trapné, �e jsme celá léta vyr�staly spolu, 
a�pak najednou bych s�ní nem�la mít �ádný kontakt. Po�p�tašedesátém roce, kdy� 
sem za�ali zase jezdit, jsme k�nim cht�li jet na�návšt�vu do�N�mecka. M�j mu� m�l 
taky v�N�mecku p�íbuzné, ti m�li osm d�tí a�taky sem potom za�ali jezdit a�zvali i�nás 
k�nim. Kdy� jsme tam cht�li jet, tak obec musela dát souhlas a�z�práce muselo být 
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taky povolení. M�j šéf v�dycky �íkal: „Dejte to sem.“ Podepsal beze všeho. I�kádrovák. 
V�dycky kolem toho bylo hrozn� propagandy. Tady se �íkalo, jak se v�N�mecku mají 
špatn�. U�nich asi to samé o�nás. Bratranec, kdy� tu byl z�N�mecka poprvé, tak �íkal, 
�e to není pravda. �íkal, a� p�ijedeme, �e nás všechny zve. My jsme m�li dv� d�v�ata 
a�cht�li jsme jet všichni �ty�i. Tenkrát to bylo na�pová�enou, proto�e si hned mysleli, 
�e tam z�staneme. P�išli tajní se na�leccos vyptávat a�cht�li potom i�n�jaké informace 
odtamtud. My jsme �íkali: „Nic nebudeme d�lat.“ Kdy� jsme p�ijeli, tak se zase p�išli 
ptát. Byl to zázrak, �e nám to povolení všem �ty�em dali. V�tšinou dávali bez d�tí.

A nevypráv�li Vám p�íbuzní o tom, jak t��ké to bylo v N�mecku, kdy� tam po odsunu 
dorazili?
T��ké. Ano, to jsme slyšeli hodn�. T��ké to m�li. Ukázali nám i, kde byli ubytovaní, 
kdy� tam dorazili. Na�odsunuté se i�v�N�mecku dívali špatn�. To jsme neslyšeli jenom 
od�jedn�ch, ale od�vícero. Dívali se na�n� jako na�cizince, jako na�p�ít��. P�itom to 
byli lidé, kte�í um�li pracovat. Jeden m�j strýc, N�mec, byl bez práce u� tady za�první 
republiky, a�kdy� to tady zabrali N�mci, tak taky nem�l práci. Tak šel do�N�mecka 
u� p�ed válkou. V�N�mecku lidi pot�ebovali, proto�e se tam zbrojilo, tak tam práci 
m�l. P�ijel na�dovolenou a��íkal: „Tam jsou sto let za�námi, jak v�tom zem�d�lství, tak 
ve�všem.“ Byl strašn� pracovitý a�strašn� šikovný, všechno um�l. �íkal, �e tam lidé tak 
nepracují a�nemají takové vybavení, jako bylo tenkrát tady v��echách. P�itom to tady 
taky nebylo nic moc. Vykládal nám, jaké to tam lidé m�li, kdy� tam p�išli v�odsunu 
po�válce. Ubytovali je, co� museli. N�mci je museli vzít. Kdo m�l v�byt� volné míst-
nosti, tak je musel vzít. Práci nem�li hned, lidé na�n� koukali všelijak. Nem�li ani dost 
jídla. Ale rychle se sna�ili, proto�e byli zvyklí pracovat. Cht�li si rychle našet�it, aby si 
mohli postavit vlastní bydlení. Kdy� jsme tam potom jezdili, poznali jsme hodn� lidí, 
kte�í pocházeli odtud a�byli odsunuti. Potkali jsme je tam a�oni nás zvali, a� se k�nim 
jdeme podívat. Všichni tam u� m�li postaveno a�krásn� za�ízeno. A�šli tam s�ni�ím. 
Vypracovali se tam díky tomu, �e byli vyu�ení z�d�ív�jška a�byli pracovití. V�N�mecku 
to bylo po�válce všechno jiné ne� tady. Všechno tam m�li rozbité. Tak za�ali pracovat 
a�práce tam bylo dost. Zvedlo se to tam strašn� rychle.

Jste ráda, �e Vaše vnuky u� �eká jiná budoucnost?
Já jsem byla jen ráda, �e ob� dcery vystudovaly vysokou školu. Ovšem kdy� nastoupily 
za�komunismu do�práce, m�li vysokoškoláci malé platy. To se skute�n� projevilo a� 
te� po�revoluci, �e si vyd�lávají podle vzd�lání a�podle práce. Já bych �ekla, �e jsme je 
špatn� nevychovali. Sna�í se, jsou pracovité. Co se tý�e vnou�at, ti u� nemají starosti. 
Pokud se u�í, tak mají mo�nost vybrat si školu. A�to nebylo. To bylo nejhorší v�našem 
�ivot�.
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Rozhovor s paní Císlerovou
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Martha K.
Martha K. se narodila v roce 1931 v obci Srby v okrese Hor-
šovský Týn. 

V Srbech �ilo v t�icátých letech 20. století zhruba 500 oby-
vatel ve sto domech. Srby le�í na �ece Radbuza a v obci byly 
v provozu dva mlýny. Srby byly n�mecká obec, kde v pod-
stat� jen u�itel s rodinou a fará� byli �eši. V obci byla obecná 
škola, ve které vyu�oval �eský u�itel n�mecky, a d�ti ji zde 
navšt�vovaly a� do 4. t�ídy. Do dalších ro�ník� a na m�š-
�anku se docházelo do Horšovského Týna. V kostele Sv. K�ti-
tele se nábo�enské ob�ady vedly pouze n�mecky. Po druhé 
sv�tové válce došlo po vysídlení n�meckých obyvatel k cel-
kové obm�n� obyvatelstva a mezi novými dosídlenci byli 
siln� zastoupeni legioná�i a také �eští reemigranti z Volyn�.

Paní Martha �ila v Srbech s matkou a prarodi�i. A�koliv 
nebyli rodi�e paní Marthy man�elé, jezdila pravideln� 
na návšt�vy za otcem a jeho rodinou do otcova rodišt� Schlu-
ditz u Chebu. Maminka paní Marthy pracovala jako kucha�ka 
v Šanov� u Teplic, kde tehdy �ila její sestra, a tak výchovu 
paní Marthy prakticky zajiš�ovali mat�ini rodi�e. Po�átkem 
�ty�icátých let strávila paní Martha jeden rok u další mat-
�iny sestry ve Vídni a po návratu docházela do m�š�anky 
v Horšovském Týn�. Paní Martha byla, jak bylo b��né, �len-
kou Svazu mladých dívek (Bund Deutscher Mädel). Po válce 
a odchodu ze Srb se s rodinou usadila v Neubäu v okrese 
Cham. Dvacet let byla tzv. opatrovnicí obce Srby. Do Srb se 
poprvé vypravila v roce 1964 a do �ech jezdí i nadále.
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Jmenuji se Martha K. a�narodila jsem se 7. 5. 1931 v�Srbech v�okrese Horšovský Týn.

Matka byla rozená Mahac. Nevím, jak to nazvat, jsem dít� h�íchu anebo lásky?

Dít� lásky zní lépe.
Dít� lásky – ale stalo se to tak, �e moje matka byla velmi mladá a�tehdy se mohli lidé 
brát a� v�jednadvaceti, a�babi�ka a�d�de�ek jí nedali souhlas. M�j otec p�išel ze �lutic 
a�cht�l se �enit, ale moje babi�ka �ekla: „Ne, holka je na�vdávání ješt� moc mladá!“ – 
mojí matce bylo sedmnáct. Maminka a�tatínek, Karl ze �lutic, se nesm�li vzít. V�roce 
1931 bylo v�Srbech hotové elektrické osv�tlení a�m�j otec se vrátil zp�t do��lutic. V�té 
dob� nem�li auto a�na�kole by to bylo trochu daleko; tak�e se vídali jen z�ídka. Potom 
se seznámil s�jinou, té se pak také narodilo dít�; no, antikoncepce tehdy nebyla. To byl 
tenkrát prost� problém. Poté, jak to tehdy bylo zvykem, došlo k�soudnímu procesu, 
on uznal otcovství a�staral se pak o�m�.

A ta druhá paní byla také sudetská N�mka?
Ano. Byla z�jeho rodného m�sta. Tu si ale pozd�ji vzal. Moje matka m� pak v�dy brá-
vala do�Chebu, a�tam m� vyzvedávala matka mého otce. A�tak jsem v�dy byla i�se svým 
otcem. Vlastn� se o�m� v�dycky staral. Moje matka musela pracovat, byla kucha�ka. 
Vyr�stala jsem u�prarodi��. Nic mi nescházelo, v�bec nic. D�de�ek byl m�j otec, 
babi�ka moje matka a�moje matka byla moje maminka, a�tak to fungovalo. Proto�e 
jsem m�la také hodn� teti�ek – jednu v�Teplicích a�jednu ve�Vídni – byla jsem vlastn� 
u� tenkrát velmi zcestovalé dít�.

To byly tedy mat�iny sestry?
Ano, sestry mojí matky. Bylo jich 5 d�v�at. Babi�ka porodila deset d�tí. P�t jich 
zem�elo – samí chlapci, a�p�t dívek z�stalo. Tak�e jsem byla jednou ve�Vídni, jednou 
v�Teplicích, jednou tam a�pak zase jinde, a�potom byla škola, pak zase k�otci do��lutic. 
Dá se �íct, �e na�tu dobu jsem byla dost zcestovalá!

Nyní ke�škole; v�Srbech bylo 101 dom�, m�li jsme 500 obyvatel. To poznáte u� jako 
dít�, kdy� jsou starosti, tak si toho všimnete, a�Srby byla �ist� n�mecká vesnice. M�li 
jsme jen �eského fará�e a�ten se pokoušel z�ídit �eskou t�ídu s��eským u�itelem. Fara 
byla vedle našeho domu, a�d�de�ek a�babi�ka m�li s�fará�em dobré vztahy. Ostatn�, 
dokud bylo Rakousko, Rakousko-Uhersko, tak takovéhle problémy v�bec nebyly. 
Za�alo to všechno a� po�sv�tové válce.

Po první sv�tové válce?
Kdy� �eši za�lenili sudetské N�mce do� svého státu. Tehdy se to dalo do�pohybu. 
Bylo znát, kdy� to zase bylo tak, �e sedláci nemohli nic prodat a�na�íkali: „No, tak te� 
všechno máme, a�nezbavíme se toho.“ Proto�e �eši to nekupovali. No ano, potom se to 
vyost�ilo. Jako dít� si pamatuju, jak probíhala mobilizace. V�Horšovském Týn� byla 
jezdecká kavalerie, která projí�d�la vesnicí, a�to bylo: „D�ti, pry� ze silnice, vojáci zase 
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jedou.“ Sice nic ned�lali, ale strach jsme m�li. Pak se to dále vyhrocovalo. �eši provrtali 
v�most� díry a�dali do�nich výbušninu. Na�ja�e roku 1938 bylo jasné, co se d�je. To 
byly volby. Všechno bylo zam��ené na�N�mce. Vím jen, �e jedna nebo dv� rodiny p�es 
noc odešly do��ech. Ale pro�, to nevím. Babi�ka sice n�co vypráv�la, ale jestli to byla 
pravda… A�ty rodiny se zase, kdy� to nedopadlo dob�e, vrátily. Ale kdyby tu z�staly, 
taky by jim nikdo nic neud�lal.

Tak�e ty dv� rodiny, které odešly, byly také sudetští N�mci?
Ano. M�li ve�vsi d�m. Ka�dý v�naší vesnici m�l d�m. A� ti odešli ze strachu, nebo 
kdo ví pro�… Babi�ka pozd�ji �íkala: „To byli komunisti!“ �e odešli proto, �e m�li 
strach. Já si to ale nemyslím. A�potom p�es noc zmizel také fará�. U�itel také p�es noc 
zmizel. Fará� byl ješt� ráno u�nás a�lou�il se s�d�de�kem. D�de�ek �íkal: „Z�sta� tady, 
nikdo ti p�ece nic neud�lá!“ Ale p�esto odešel, prost� byl pry�! Tak�e ob� ty rodiny 
a�oni dva odešli. Ob� ty rodiny se potom vrátily, byl p�evrat; a�všichni byli nadšení… 
„Kone�n� smíme být N�mci.“ Absolutn� se necht�li po�eštit. Nap�íklad moje matka, 
ta se narodila v�Praze. Moje babi�ka dostala v�posledních m�sících t�hotenství zán�t 
kostí. Kdyby z�stala doma, tak by zem�ela. A�tak n�kdo �ekl: „Odvezte ji do�Prahy!“ 
Tak babi�ku odvezli do�Prahy a�maminka se narodila v�porodnici v�Praze. Potom 
následoval nástup n�meckých vojsk, velké nadšení. Kone�n� byli tady, kone�n� byli 
N�mci a�mohli mluvit n�mecky, lidé z�vesnice.

A Vy, Vy jste takhle nesmýšlela? Všimla jste si, �e…
Já jsem si toho všimla; byla jsem dít�, lidé, celá vesnice, dá se �íct, byli nesmírn� nad-
šení! No a�ano, �ivot šel dál; lidé dál pracovali. A�já jsem potom za�ala chodit do�školy 
v��echách. V�roce 1937, v�šesti letech, jsem šla do�školy.

Jak to probíhalo ve škole?
No, moc jsme o�tom nep�emýšleli. Ješt� jsme se sice u�ili �eskou hymnu; n�mecky 
a��esky: Kde domov m�j, kde domov m�j?

Ale vyu�ovací jazyk byla n�m�ina?
Jen n�m�ina!

Tak�e to nebyla smíšená škola?
Ne, jen ta jedna t�ída.

Kterou zalo�il fará�?
Ano, jen tato jedna t�ída, to byla �eská t�ída. Ale nebyly do�ní �ádné �eské d�ti, jen u�i-
telovy… to bylo ale p�íliš málo! Pak to ud�lali tak, �e tomu, kdo poslal d�ti do��eské 
školy, o�Vánocích rozdávali látku na�zást�ry nebo zást�ry, malé dárky. Tak je prakticky 
takhle nalákali. „Vy�nám dáte d�ti do�t�ídy a�my vám na�Vánoce dáme to a�to!“ No ale 
nebylo jich moc. V� �eské t�íd� nebylo ani deset d�tí. Po�nástupu n�meckých vojsk 
zrušenou to zrušilo, a�pak u� byla jen n�m�ina. Nic �eského, v�bec nic. I��eský fará�, 
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který tu byl, vyu�oval jen n�mecky, a�v�kostele kázal také n�mecky. No a�to byla škola, 
�ty�i t�ídy obecné školy, a�potom do�m�š�anské školy v�Horšovském Týn�, co� bylo 
n�co jako druhý stupe�.

Podobn� jako reálka?4

Ano. Potom p�ijela teta z�Vídn� a��ekla: „Ach, chudák holka, 7 km do�školy, vezmu ji 
s�sebou do�Vídn�!“ Byla jsem nadšená – pojedu do�Vídn�, p�jdu do�školy ve�Vídni! 
Nepomysleli jsme ale na�to, �e v�Srbech jsem vlastn� vyr�stala svobodn�. Volná jako 
pták! Jednou tady, jednou tam, všude mo�n�. Moje teta to myslela dob�e, ale zapo-
mn�la, �e nem�la �ádné d�ti a� najednou p�ijde Martha, velmi �ivá bytost, kterou 
nem��e jen tak n�kde zav�ít. Tak�e p�irozen� první t�ída m�š�anské školy vyšla úpln� 
naprázdno. Byla jsem chaotik, jak by se dnes �eklo. A�co ud�lala teta? V�roce 1941 
jsem p�ijela do�Vídn� a�v�roce 1942 m� odvezla zpátky dom�, a�já jsem šla do�školy 
do�Horšovského Týna.

Potom jsem p�irozen� vstoupila do�Svazu mladých dívek. Nebylo to tak, �e by nás to 
net�šilo, podporovali nás, byli jsme n�kdo! Byli jsme „Jungmädel“! Co všechno jsme 
d�laly? Pletly pro vojáky, po�ádaly oslavy, Den matek, vázaly kytice, u�ily se písn� 
a�hrály divadlo. Všechno, co jen bylo mo�né. Co� je pro mladé lidi p�íjemné, �e ano? 
Dívky s� chlapci po�ádali sportovní setkání, bylo to p�kné. Potom, kdy� jsem byla 
starší, mi u� škola šla lépe. Byla jsem zase doma, mezi svými, znovu u�svých p�átel. 
Jezdili jsme se školou z�Horšovského Týna do�Plzn� do�bazénu. To bylo taky v�dy p�e-
krásné. Do�Plzn� jsme jezdili vlakem – p�edstavte si to! Vstávali jsme ve�t�i ráno, aby-
chom se dostali do�bazénu do�Plzn�. Ze Srb� do�Meclova to byly na�nádra�í 3 km…

P�šky?
… P�šky! Samoz�ejm� p�šky – všude p�šky! D�de�ek vstával s� námi a� chodil tam 
s�námi, bylo nás v�dycky víc ze vsi. Dom� jsme se vraceli v�noci. Bylo nás hodn�, a�tak 
jsme se nebáli. Do�toho byla po�ád n�jaká školení, museli nás taky školit, ne politicky. 
Tedy já jsem nechodila na�politická školení… jen na�hudební. Jako mladá dívka jsem 
m�la moc hezký hlas, tak�e jsem musela zpívat. Zpívala jsem v�dy hodn� a�ráda . Moje 
kamarádka také chodila, ale ta se školila spíš sportovn�.

Nem��u tedy �íct, �e to nebylo p�kné. Ale válka pak samoz�ejm� zanechala své stopy. 
Tu zase n�kdo padl, tato �ákyn� p�išla o�otce, tady se stalo to, tam zase ono. To nás 
také poznamenalo. Starosti jiných, nás také poznamenaly. Ano, a� pak p�išel rok 
1944: Ve�škole jsme m�li jen u�itelky, �ádné u�itele, ti byli všichni ve�válce. Dívky 
a�chlapci byli rozd�leni, v�Horšovském Týn� byla dív�í a�chlapecká m�š�anská škola, 
na�na�st�ední škole byli pak studenti spole�n�.

Na st�ední škole jste byli spole�n�?

4 V�N�mecku 5.–10. resp. 7.–10. t�ída všeobecn� vzd�lávací školy (pozn. p�ekladatele).
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Ano! Proto�e jsme byli p�edtím rozd�leni a�m�li jsme u�itelky, které nedbaly tolik 
na�politickou výchovu. Sice jsme brzy zdravili „Heil Hitler“, ale to bylo tak všechno. 
Nemuseli jsme zpívat ur�ité písn�, to jen kdy� byl nástup nebo n�jaká slavnost, spor-
tovní událost nebo p�ijímání nových �ák�. To jsme pak zpívali tyto písn�. Ka�dý m�síc 
byla nová píse� a�tu jsme se museli nau�it. Kdy� jsem nap�íklad byla na�hudebních 
školeních, nau�ili jsme se 12 písní a�ka�dý m�síc pak byla jedna povinná. A�tu jsme 
museli nau�it ostatní d�v�ata ze Svazu dívek. Ale já jsem se t�ch 12 písní nau�ila u� 
p�edtím, a�ti ostatní pak museli… Ale to všechno nebyla �ádná zát��! Ne, �ekla bych, 
�e jsme to d�lali rádi. A�potom byl rok 1944, to p�išel první transport. Na�podzim 
1944 se t�ídy vyklidily, alespo� v�Srbech. Všechny �áky str�ili do�jedné t�ídy, do�ostat-
ních místností dali slámu a�ubytovali tam uprchlíky. Ti první se o�sebe ješt� starali 
sami, ale potom na�ja�e 1945 p�išli další, a�ti nem�li nic k�jídlu.

Ale odkud ti uprchlíci p�išli?
P�išli ze Slezska a�z�východního Pruska. P�išli také Spišští N�mci, a�o�ty se musel n�kdo 
postarat. Tenkrát mi velitelka �enského spolku �ekla: „Víš co, Martho, p�jdeš od�sedláka 
k�sedlákovi, posbíráš, co ti dají, a�pak z� toho uva�íš.“ Proboha ne, va�it ve�13 letech! 
A�to tam bylo nejmén� 50 lidí! Bylo mi 13! No, tak jsem šla: od�jednoho jsem dostala 
mrkev, od�dalšího brambory, tu to, tam ono, tam tuk, tam zase n�co jiného. A�potom 
ta velitelka, m�li hostinec, �ekla: „Já nem��u p�ijít, ud�láš to tak a�tak a�ono to n�jak 
dopadne.“ Tak jsem to tak ud�lala a�ti lidé to jedli!

Ve které kuchyni jste to va�ila?
Ve�školní kuchyni. Tam jsme uva�ili a�pohostili ty lidi, postavili lavice, stoly, uklidili, 
všechno ud�lali, p�inesli velké hrnce z�hostince a�va�ili. Lidem to chutnalo, jedli to – 
kdy� má �lov�k hlad, tak sní všechno!

Pak jsme ty lidi museli také ubytovat. Museli jsme se postarat, aby dostali byty. Nemohli 
tam z�stat, proto�e p�icházeli další. Obstarali jsme byty tady ve�vsi a�ubytovali je tam. 
Potom bylo stále více nálet� a��asto byl letecký poplach. Škola u� také nebyla, nebo� 
nejd�ív jsme t�ch 7 km jezdili autobusem, potom na�kole. Kdy� se mi pak porouchalo 
kolo, musela jsem chodit p�šky. Na�opravu nic nebylo, �ádné duše, plášt�. M�la jsem 
sice poukaz, ale na�ten poukaz u� v�bec nic nebylo! Tak jsem chodila p�šky.

Sedm kilometr�?
Sedm kilometr�! V�zim� jsme tak jako tak chodili p�šky, kdy� byl sníh. Sem tam jel 
n�kdo okolo na�kole, jindy jel zase n�kdo jiný, „nasedej,“ tak m� svezli, nebo jsem šla 
p�šky. Byli jsme zvyklí chodit p�šky a�v�bec to neškodilo. Tak, a�potom p�išel p�evrat. 
Já tedy nevím, jestli je to všechno d�le�ité?

Ano, ur�it�.
Ameri�ané u� byli 10 km od�nás. U�nás ve�vsi byl ješt� jeden esesák, který se sem nast�-
hoval. Ve�škole byli také nast�hovaní vojáci, na�slám�, a�kdy� se to Ameri�ané dozv�d�li, 
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mysleli si, �e je tu b�h ví kolik esesák� a�nepostupovali. Prost� tam z�stali a�nešli dál. 
A�babi�ka mi �ekla: „B�� te� rychle ke�kamarádce a�utíkejte do�Horšovského Týna“… tedy 
t�ch 7 km… „v�Týn� rozdávají cukr.“ Rychle jsem se rozb�hla ke�kamarádce: „Rychle, 
rozdává se tam cukr!“ Pádily jsme. Bylo to 8. kv�tna a�8. p�išli Ameri�ané. Bylo to 8. 
– ráno. B��ely jsme do�Horšovského Týna a�všude jsem se ptaly: „Kde se tady rozdává 
cukr?“ „Tady se �ádný cukr nerozdává!“ A�kdy� jsme b��ely zpátky, u�Haschauské zdi, 
5 km oplocených polností, stáli n�me�tí vojáci: „Kampak vy dv� jdete?“ „My musíme 
dom�!“ „Dom� u� nem��ete, p�icházejí Ameri�ani!“ „Ano, musíme dom�, tady p�ece 
nem��eme z�stat. Musíme dom�.“ „Ne, to nejde!“ Byly jsme bosé, v�kv�tnu bylo teplo. 
Moje kamarádka Anna se na�m� podívala a�dala mi znamení, �ekla jsem: „Jo“ a�za�aly 
jsme utíkat. Nepronásledovali nás. Vidím to ješt� dnes, kdy� tudy jedu, vidím tam stát 
ty vojáky. A�k�tomu hloubkové lety5, jakmile n�jaký let�l, šup do�p�íkopu, a�kdy� byl 
pry�, hned zase dál. Ale dostaly jsme se dom�. Sotva jsme byly doma, tak to za�alo – 
naše vesnice byla ost�elována; proto�e mysleli, �e tam jsou esesáci. P�itom tam byl jen 
ten jeden, ale ten u� mezitím také zmizel. Tak�e u� tu nebyl �ádný. Ale stejn� vesnici 
dál ost�elovali a�zp�sobili dost velké škody. Ale pak p�išli v�míru, nakonec si p�ece 
jen všimli, �e se nikdo nestaví na�odpor. No a�pak tu byli. A�pak to za�alo s�vají�ky: 
Ameri�ané po�ád cht�li vají�ka. Nevím pro�. Ale vlastn� všechno probíhalo v�klidu. 
Lidé za�ali znovu pracovat, první dny byl klid. Lidé byli rádi, �e celý ten chaos, válka 
a�bída jsou pry� – a�potom najednou Ameri�ani odešli; netrvalo to dlouho, jeden nebo 
dva dny. A�potom p�išli ti druzí. P�ijeli v�nákladních autech. Za�al obcházet strach. 
Babi�ka m� schovala. Vzadu ve�stodole byla velká jáma, tam m� v�dycky schovávala, 
proto�e mladé lidi posílali na�práci do��ech. Ano, ale babi�ka m� v�dycky schovala. 
A�potom to za�alo, ale musím �íci, �e naši vesnici celkem ušet�ili. Kdy� se na�to dnes 
podívám. N�kolik mu�� a� �en, mezi nimi velitelka �enského spolku, bylo zat�eno 
a� jednoho zavra�dili, byl to nejv�tší sedlák ze Srb�, toho asi ubili nebo tak n�jak. 
Ostatní byli zav�ení, ale nikdy o�tom nic nevypráv�li. Byli v�pov�stných Chroustovi-
cích. Moje babi�ka m� poslala na�práci k�sedlákovi, abych byla pry� z�ulice. Tam jsem 
pracovala, bylo mi 14 let, vstávala jsem v�p�l páté ráno a�pracovala ve�stáji, potom 
na�pole a�ve�er dom�. Ale m�j Bo�e, tak to bylo, �lov�k to tak bral a�musel všechno 
n�jak zvládnout. Ale p�esto musím �íct, Srby byly p�eci jen ušet�eny. Hodn� mladých 
�ech� d�íve pracovalo u�sedlák�.

Ten sedlák byl ale N�mec?
Ano, všechno bylo n�mecké; všichni tam byli N�mci!

Aha a potom p�išli �eští studenti pracovat k n�meckým sedlák�m?
Ano, b�hem války a�také p�ed válkou pracovali ve�mlýn�, v�horním mlýn�. Studenti 
p�ijí�d�li z�Prahy. O�prázdninách v� roce 1945 m�li pomáhat p�i �ních. M�li jsme 

5 Letadla, která létala v�nízkých letových hladinách a�úto�ila p�edevším na�malé pozemní cíle (pozn. p�ekla-
datele).
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dva mlýny, horní a�dolní. Ale d�íve byly v�Srbech t�i mlýny. Srby le�í na�Radbuze 
a�po�celou dobu tam m�li pomocníka z��ech.

Ten ale mluvil n�mecky?
Ano, mluvil n�mecky; jinak by mu nikdo nerozum�l! V�Meclov�, tam to bylo trochu 
jiné. Tam byl pr�mysl, t��il se tam �ivec, mlel se tam. M�li tam nádra�í a�na�nádra�í 
byli také �eši. A�v�Týn�, tam m�li také nádra�í a�tam to bylo zase jinak. Ale u�nás 
v�okolí �ádní �eši nebyli. A� na�fará�e a�u�itele.

No, a�tak to pokra�ovalo. Po�ád prost� n�co bylo. Rozruch, po�ád dokola byl rozruch, 
potom se muselo odevzdat rádio, potom kolo, nástroje se musely odevzdat. Všechno, 
co jsme m�li, se muselo odevzdat. A�potom jsme dostali bílé pásky, které jsme museli 
nosit, a�pak se také samoz�ejm� nedalo nic koupit a�nebylo nic k�jídlu…

A bílé pásky znamenaly „N�mec“?
Ano. Ozna�ovaly nás N�mce. Tak jsme to nosili a�pracovali jsme. Pak ud�lali obrov-
skou chybu, ti byli hloupí. Beneš byl tak hloupý, jak byl dlouhý. Pro� ty lidi vyhnal? 
V�dy� by pro n�ho pracovali. On je vyhnal – to je t�eba si uv�domit – to bylo tak, 
sedláci museli pracovat, obd�lávat svá pole, museli všechno d�lat a�on potom tyhle 
lidi vy�ene. Ale to se nedá nic d�lat. Lidé to v�bec nechápali, práce byla po�ád a�my 
jsme od�ní museli pry�. To snad není mo�né! Museli jsme odejít ze své zem�, ze svého 
domova. Moje teta byla v�Teplicích, musela okam�it� 8. kv�tna po�nástupu ruských 
vojsk odejít s�rodinou a�dv�ma d�tmi, to menší ješt� v�ko�árku, byl mu rok, spole�n� 
s�mojí maminkou šli p�šky a� do�Neukirchenu-Balbini v�Bavorském lese, na��erno 
p�es hranice (ruská zóna).

Vrátila se ješt� n�kdy k vám?
Ano, ne jednou. Potom nám �ekli: „Je to ú�ední rozkaz, musíte odejít.“ A�koli jsme 
tomu nemohli uv��it. Ale potom pomalu za�ali. Teprve potom, co se sklidila úroda 
a�všechno bylo hotovo, p�išli �eši. P�ijeli, vystoupili, rozhlédli se kolem a��ekli: „Já 
si vezmu tohle, já si vezmu tohle, já si vezmu tohle.“ Tak to bylo. Legioná�i, kte�í poz-
d�ji p�išli, m�li ob� ruce levé a�neum�li pracovat, nebyli to �ádní sedláci. A�potom 
to teprve za�alo, lidé byli šikanováni. Sedláci si nesm�li vzít ani kousek chleba, ani 
trochu mléka. Nesm�li si�vzít nic z�vlastního statku! Všechno bylo pry�. Kdy� uvá�ím, 
�e v�roce 1744 byla u�nás ve�vsi postavena kaple a��e tu u� p�ed rokem 1744 bylo 20 
sedlák�, n�meckých sedlák�, tak se ptám, jak si to p�edstavovali! �esko p�edtím p�ece 
v�bec neexistovalo. Nebylo �ádné �esko; do�roku 1918 to bylo Rakousko. A�pak si 
najednou p�ijdou a… to bylo nepochopitelné. Byla to také velká chyba, co ud�lali. 
Dnes mohli být n�kde jinde, dneska se jim to p�kn� vrací – to je to… ale jak to bylo 
dál se mnou? Pracovala jsem a�pracovala. Jednoho dne stála moje maminka p�ede 
dve�mi – byla u� tady venku – to byl konec �íjna 1945. Maminka byla v�Teplicích, 
musela tam pracovat jako kucha�ka. Ona a�moje teta byly poslány pry�.
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Do Neukirchenu-Balbini?
Šli do� Neukirchenu. Mezitím se moje matka vdala. M�j nevlastní otec – vzali se 
v��ervnu – se v�listopadu vrátil na�východní frontu, byl tam osm dní a�padl. Ale moje 
matka musela tak jako tak pracovat, všechny �eny musely pracovat, a�tak moje teta 
�ekla: „P�ije� do�Teplic, tady dostaneš práci a�budeš blízko u�m�!“ Tak tam šla. Ale potom 
p�išli Rusové! Tam tedy byli Rusové a�u�nás byli Ameri�ané. A�potom se moje matka 
a�moje teta, se dv�ma d�tmi a�strýcem, protloukli a� do�Neukirchenu-Balbini, proto�e 
m�j nevlastní otec z�Neukirchenu-Balbini pocházel. A�najednou stáli p�ede dve�mi 
v�Srbech a�maminka �íkala: „Tak, te� p�jdeš s�námi!“ Šli jsme pry� za�tmy. Nevzali jsme 
s�sebou nic, jen batoh na�záda a�šli jsme. �lov�k m�l strach, kdy� se ráno probouzel 
a�m�l strach, kdy� šel spát. Co bude zítra, co p�ijde zítra, kdy zase p�ijdou, koho sebe-
rou, koho nechají? Co se stane? Byla to zlá doba, velmi zlá doba. Ale co�. Všechno je 
pomíjivé. Ale jak jsem �ekla, Beneš ud�lal velkou chybu. Byl by na�tom lépe, kdyby 
si N�mce nechal. Proto�e oni zase pracovali. Ti, které pak dosídlil, ti nepracovali, ti 
spíš ni�ili. Na�jedné stran� se �íká, dob�e jim tak. No dob�e, v�naší vesnici tak ne�á-
dili. Zatýkali, d�lali to �i ono… ale ne tolik jako v�jiných místech. Kdy� se zamys-
lím, v�Týn� zabili školníka; a�pro�? Pro� zabili školníka? Mého zuba�e zabili. Pro� 
zabili zuba�e? Pro�? Co komu ud�lal? Ten nic neud�lal, spravoval zuby. Nebo tolik… 
v�Týn�, tam strašn� �ádili, to tedy musím �íct. Ale pro� to v�Srbech takové nebylo, to si 
neumím vysv�tlit. Ale ti, kte�í se potom vrátili, ti od�nás, to byli antifašisté, sami sebe 
nazývali antifašisty, ti se pokoušeli kdekoho o�ernit a�pak je zatýkali.

Kdo se nazýval antifašistou?
Ty dv� rodiny, které p�edtím odešly.

Ty, které odešly do �ech?
Jedna rodina se vrátila a�vzala si zpátky sv�j d�m… který se mezitím prodal, a�nast�-
hovali se zpátky do�svého domu.

Ješt� �eknu na vysv�tlenou, �e to jsou ty dv� rodiny, o kterých jste mluvila na za�átku?
Ano, ty které odešly.

Ti údajní komunisté?
Ano, ti komunisté. Ti se vrátili, byl s�nimi jeden chlapec, bylo mu p�ibli�n� mezi 22 
a�25 lety, ti se pokoušeli o�er�ovat: Ten a�ten… n�jací lidé byli pak také zat�eni. Ale 
ptám se: pro�? Sám byl potom nakonec vyhnán. Nesm�l tu z�stat. Tak pro� to d�lal? 
Ale vlastn� se tady ani necítil dob�e. Nikam si netroufal, proto�e kdekoli se objevil, tak 
se �íkalo: Podívej, ten m��e za�to, �e ten a�ten…!

Ano. M�li jste po vysídlení kontakty s lidmi z vaší rodné vesnice?
Vlastn� ne, s�N�mci ano. Ale potom se to p�erušilo, u� jsme nemohli p�es hranice, 
bylo to p�íliš nebezpe�né. Více se to kontrolovalo a� cesta p�šky z�Waldmünchenu 
do��ech, to jsme byli deset hodin na�cest�! Nebylo to jednoduché. Byly tam hlídky 
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a�mohlo se jít jen v�noci. Proto�e pokud by tam n�koho chytli, to by byla vá�ná v�c. 
V�noci se p�išlo, ve�dne se spalo a�v�noci se šlo zase zpátky. V�jednu v�noci jsme vyrá�eli. 
Kdy� je �lov�k mladý, není to �ádný problém. Nebyli jsme rozmazlení, nebyli jsme 
tlustí, jako je tomu dnes, nem�li jsme �okoládu, nepostrádali jsme ji, o�Vánocích, ano, 
upeklo se trochu cukroví, ale to nebylo rozhodující . No ano, a�pak jsem odešla sem.

Odešla jste do Neukirchenu-Balbini?
Ne, ne, do�Rodingu. V�Neukirchenu-Balbini nebylo místo, pane, tam bylo t�sno. 
A�m�j strýc pak dostal práci u�mého nevlastního strýce – v� té dob� se ješt� kácelo 
hodn� d�eva, bylo pot�eba d�evo do�dol� a�na�všechno mo�né. V�Neubäu jsme dostali 
p�id�lený provizorní d�m u�nádra�í. Byli jsme moc a�moc rádi. Domek m�l malou 
kuchy� a�dva pokoje. V�jednom bydlela moje matka a�já jsem tam spala, a�ve�druhém 
byla teta se strýcem a�spali tam také mí bratranci, Werner a�Reiner. Všechno to n�jak 
šlo. Nikomu jsme nebyli na�obtí�.

Kolik Vám v té dob� v Rodingu bylo let?
Kdy� jsem p�išla do�Rodingu, bylo mi 14 let, 14 a�p�l. Ale musím �íci, �e jsme u� 
�ádné d�ti v�pravém slova smyslu nebyli.

Ano, m�li jste u� hodn� za sebou.
No ano, d�ti u� jsme nebyli. Vále�ná léta a� pomocné práce a� to všechno… moje 
kamarádka nap�íklad velmi brzy ztratila otce – a�bylo jich p�t d�tí – matka na�n� 
z�stala sama, a�tak kamarádka taky musela být nápomocná, byla t�etí nejstarší. První 
byl ve�válce, druhý byl v�Plzni na�škole – a�pak se narodila ona a�potom další dva. 
Kdy� jsme cht�li, aby šla s�námi: „Poj� Annie, jdeme se koupat k�Radbuze“ a�um�li jsme 
plavat, m�li jsme všechno, „…nem��u, musím ješt�“ „…tak poj�, pom��eme ti, abys 
mohla jít s�námi!“ Tak to bylo! To byla samoz�ejmost. Kde byla pomoc nutná, tam 
jsme pomáhali. A�proto jsme nebyli jako dnešní d�ti. Ob�as si �íkám: Bo�e m�j, co 
ty jsi u� všechno d�lala? Ale myslím, �e to nebylo na�škodu. Zaprvé �lov�k není tak 
choulostivý. Jsou lidé, kte�í po�ád na�íkají… pane Bo�e! Bude mi u� 80 let a�v�bec mi 
to nep�ijde.

Ale Vy opravdu v�bec nevypadáte na 80 let!
No, nemusí to taky ka�dý v�d�t! Ne, ale mo�ná práv� proto, �e jsme vyr�stali za�války 
a�za�ili bídu, jsme p�ece jen jiného ra�ení.

Ano, a ješt� jedna otázka. Na za�átku jste vypráv�la, �e jste se provdala za mu�e, který 
pocházel z Moravy. Jak a kde jste se seznámili? A pro� mu�e z Moravy?
M�j mu� šel v�šestnácti letech do�války. Cht�l zachránit N�mecko, p�ihlásil se dobro-
voln�, nejd�ív dokon�il druhý stupe� a�uzav�el ho záv�re�nou zkouškou. V�roce 1945 
padl do�ruského zajetí. A�tyhle mladé lidi posílali dom� d�ív. Museli jen uvést kam. 
A�on v�té dob� nev�d�l, kde jsou jeho rodi�e. A�potom jeden jeho kamarád z�NDR 
�ekl: „Víš co, dej jim moji adresu a�poj� se mnou k�nám.“ Tak uvedl tuhle adresu a�šel 
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s�ním do�NDR. Jeho otec u� ho ale hledal p�es �ervený k�í� a�v�roce 1948 mu sd�lili, 
�e je jeho syn v�NDR, v�zón� obsazené Rusy. NDR v�té dob� ješt� nebyla – a��e jeho 
syn �ije. A�potom babi�ka, která byla v�Pösingu, nasedla na�vlak a�dojela pro n�ho. To 
bylo v�roce 1948.

No, a�jak jsme se seznámili? Jak se tak �lov�k seznamuje. �ekla bych: u�razítkování! 
Pracovali jsme, potom jsme razítkovali! Tak to bylo! Ano a�on také razítkoval. M�l 
kamaráda, který v�dycky �íkal: „Bo�e m�j, Erharde, je� p�ece s�Marthou, vezmi ji dom�.“ 
A�on po�ád �íkal: „Ne, ne, ne“ – to neud�lá, nepojede. Tak�e to necht�l. Tehdy byl také 
ješt� mladý – dvacet. No, a�kdy� jsme se pak vídali, d�lali jsme r�zné hlouposti a�tak. 
V�roce 1951 jsem jela do�Arnsbergu ve�Vestfálsku. Tam si jedna rodina zalo�ila �rmu. 
Dostala jsem tam místo, napsali mi, abych p�ijela. Tak jsem tam jela. Na�Erharda jsem 
u� nemyslela. V�roce 1953 jsem na�Vánoce jela na�dovolenou, stála jsem na�nádra�í 
ve�Schwandorfu se svým kufrem a�najednou ke�mn� p�išel on a�vedl za�ruku malého 
chlapce. A��ekl mi: „Kde se tady bereš?“ �ekla jsem: „Jedu z�Arnsbergu!“ „A�kde se tady 
bereš ty?“ „Jedu z�Dortmundu!“ A�pak jsem �ekla: „A�komu pat�í to malé dít�?“ �e není 
jeho, to jsem si mohla myslet! „To je bratrovo; bratr byl taky v�Dortmundu a�já te� vezu 
malého s�sebou k�babi�ce.“ Nastoupili jsme spole�n� do�vlaku a�chvíli p�ed tím, ne� 
jsem m�la vystoupit v�Neubäu, �ekl: „Ty, Martho, vlastn� bychom se n�kdy mohli vid�t!“ 
„Ano,“ �ekla jsem, „m��eme.“ „Dob�e, zítra – u�Zeitlera.“ To bylo v�dycky místo, kde 
se scházela mláde�. Dob�e, tak jsem jela na�kole do�Rodingu k�Zeitlerovi. A�pak jsme 
pili kávu, jak se to tak p�i sch�zce d�lává, a�pak za�alo pršet. �ekla jsem: „Nemusíš 
se mnou jezdit! Je� dom�.“ „Ne, pojedu s�tebou.“ Tak jsme jeli a�dorazili jsme k�nám. 
�íkala jsem mu: „Jsi promoklý, poj� se dovnit� oh�át!“ A�on �íkal: „V�dycky, kdy� jdou 
kluci dovnit�, musí se �enit!“ A�já jsem �ekla: „Ne, to nemusíš! Poj� dovnit�.“ A�on šel se 
mnou dovnit�. �ekla jsem: „Maminko, podívej se, tady ti p�edstavuji tvého zet�!“ O�tom 
ješt� nebylo ani �e�i! Ona se zasmála, on se oh�ál a�pak jsme se vídali. A�tak to z�stalo. 
Byli jsme svoji 52 let.

Tak�e nehrálo roli, �e jste oba byli sudetští N�mci?
Ne, nehrálo, ale bylo to vlastn� p�kné, proto�e jsme m�li spole�né zájmy. Já jsem byla 
u� dvacet let místní opatrovnicí obce Srby a�on pak byl místním opatrovníkem své 
rodné obce, dopl�ovali jsme se. Nikdy to nebylo: „Nesmíš tam“ nebo: „Nep�jdeš tam“ 
nebo: „Co tam d�láš, co tam chceš!“ To neexistovalo.

A kdy jste pak poprvé jeli op�t p�es hranice?
Poprvé jsme tam jeli v�roce 1964. A�to je taky v�c, která m� dodnes tí�í: M�j d�de-
�ek �il tou dobou s�mojí tetou ve�Stuttgartu, proto�e dostala velký byt, byli u�nás 
na�dovolené a�já mu �ekla: „D�de�ku, ot�e, dneska pojedeme do�Srb�.“ A�on �ekl: „Tomu 
nev��ím!“ A�já jsem �ekla: „Ale ano, pojedeme!“ A�kdy� jsme p�ijeli, p�ivezla jsem mu 
�eské pivo a��eskou skleni�ku – a�on tam potom tak sed�l a��íkal: „Tak oni byli opravdu 
v�Srbech!“ Do�dneška m� to tí�í, �e jsme ho nevzali s�sebou. Dob�e, bylo t�eba vízum 
a�muselo se vym�nit b�hví kolik pen�z a�tak, ale m�la jsem ho vzít s�sebou! Kdy� na�to 
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pomyslím, svírá se mi hrdlo. „Pro� jsi ho nevzala s�sebou?“ Byl ješt� tak silný, ješt� by to 
zvládl. Ale kdy� je �lov�k mladý, nep�emýšlí dop�edu. Ale ješt� dnes m� to tí�í. No jo, 
v�roce 1964 jsem byla poprvé za�hranicemi… Vystrašená, velice vystrašená! Kdy� jsem 
�ekla svému man�elovi: „�lov��e, bu� zticha!“ Zeptal se: „Pro� bychom m�li být zticha?“ 
„Aby si nikdo nevšiml, �e jsme N�mci.“ Takový strach – po�ád jsem ho v�sob� m�la!

Potom jste do �ech jezdili �asto?
Ano, Praha, Karlovy Vary, Mariánské Lázn� – tam jsme byli �asto – �asto jsme byli 
v��echách.

Máte tam p�átele?
No, p�átele.

Známé?
Mám ješt� známé, kte�í jsou z�naší vesnice, ale mnozí jsou ji� po�smrti. Ale nesm�li 
ve�vsi z�stat, museli odejít. A�ano, postupn� prost� vymírají.
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Rozhovor s paní Marthou K.
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Josef D.
Pan Josef D. se narodil v roce 1926 Mýtnici, poblí� Novose-
delských Hutí, v okrese Horšovský Týn.

Mýtnice, stávala ve svahu nad Nemanickým potokem podél 
cesty odbo�ující k zaniklé vsi Lu�ina. A� do poloviny 18. 
století le�ela v�c na zemské hranici a vybíralo se tu mýtné, 
odtud pak vznikl název obce. P�ed 2. sv�tovou válkou bylo 
ve vsi 34 usedlostí v nich� �ilo 188 obyvatel n�mecké národ-
nosti. P�i z�izování hrani�ního pásma byla osada v roce 1956 
kompletn� demolována. Z usedlostí se dochovaly p�edevším 
propadlé a �áste�n� dochované sklepy a sklípky. V roce 1990 
byl obnoven pam�tní kovový k�í�ek. s kamenným podstav-
cem, p�ipomínající zaniklou obec.

Rodi�e Josefa D. provozovali v Mýtnici mlýn, m�li hospodá�-
ství a pozd�ji dokonce provozovali pekárnu a tra�ku. Jako 
dít� se do rodinného hospoda�ení zapojoval a vypomáhal. 
B�hem po�áru v roce 1935 rodina o všechno p�išla a otec 
se tak stal d�evorubcem, aby u�ivil rodinu. Josef D. musel 
také za�ít pracovat, nastoupil do továrny v Nemanicích. 
V roce 1941 nastoupil do u�ení a po roce, kdy� dosáhl 18 let 
v�ku, musel za�ít plnit vojenskou slu�bu v n�mecké armád�. 
B�hem války byl nasazen na východn� front� a v Rusku 
mimo jiné p�ekonal r�zná onemocn�ní (nap�. úplavici, zán�t 
mozkových blan). V roce 1945 se dostal do anglického zajetí. 
Po válce se o�enil a usídlil ve Waldmünchenu, který le�í 
jen n�kolik desítek kilometr� od jeho rodišt�. Od roku 1989 
se �asto vrací zpátky do kraje, kde vyr�stal a i díky jeho 
výrazné podpo�e se da�í rekonstruovat kostel v Nemanicích.
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Pocházím z�Novosedelských Hutí, narodil jsem se 8. 7. 1924 v�obci Mýtnice v�okrese 
Horšovský Týn.

Moji rodi�e mleli obilí, d�íve býval u�ka�dé vody mlýn. Pozd�ji si otev�eli peka�ství. 
P�es týden se pekl �erný chléb, v�pátek a�v�sobotu se pekl bílý, lidé tehdy nem�li tolik 
pen�z. Byly jsme �ty�i d�ti, m�li jsme hospodá�ství a�šest kus� dobytka. V�dy bylo 
hodn� práce. Všichni doma se do�práce zapojovali. Já jsem byl malý šestiletý prcek a�u� 
jsem musel pomáhat roznášet chléb. Moje matka byla také stále na�cestách, roznášela 
chléb. A�k�tomu jsme m�li ješt� tra�ku, prodej cigaret a�tabáku. U�nás se po�ád n�co 
d�lo. Hlavn� v�zim�, kdy� bylo více �asu, chodili lidé také k�nám do�sv�tnice, nekupo-
vali si tedy cigarety a�tabák jen u�okénka.

Ve�sv�tnici se také probírala politika. Nap�íklad se mluvilo o�tom, �e �eši d�lají p�íliš 
málo pro N�mce. Jeden z�p�íklad� byl Friedrichshütten: Tam postavili školku pro 
�ty�i �eské d�ti. Potom postavili ješt� �eskou školu pro d�ti dvou nebo t�í d�evorubc�. 
V�Nemanicích bylo tolik d�tí, ale �ádná školka tam nebyla, tam se neud�lalo nic. 
Kdy� to v�roce 1933 p�evzal Hitler, byla v��esku zalo�ena Henleinova strana. Pak bylo 
cítit v�tší nap�tí. Na�vesnici a�takhle blízko hranic to bylo znát mén�, ale za�Hitlera 
a�Henleina se nap�tí zv�tšovalo. Jedna p�íhoda se mi vryla do�pam�ti: Soused, který 
m�l p�t d�tí, šel s�kolegou, který m�l �ty�i d�ti, sekat d�íví. Zrovna ho propustili, 
a�tak šel ráno v�6 hodin jen ve�spodním prádle a�v�košili s�provazem a�cht�l se ob�sit. 
Našt�stí se tomu ješt� dalo zabránit. Jeho �ena to vzala do�svých rukou. Šla do��eské 
školy a�nechala tam zapsat své d�ti. �íkalo se tomu „�eská organizace“. Kdy� �lov�k 
podepsal, �e je �ech a�ne N�mec, a�dal d�ti do��eské školy, tak se mohl vrátit zpátky 
do�práce. To oba ud�lali a�mohli zase pracovat.

Tak�e i n�mecké d�ti chodily do �eské školy?
Ano, ale ostatní lidé je za�to odsoudili, proto�e prakticky p�ešli na�opa�nou frontu. 
U�mého bratrance to bylo nap�íklad tak, �e jeho matka byla nemocná na�plíce a�slíbili 
jí d�chod, kdy� pošle svého syna do��eské školky. Byl ro�ník 1931. A�kdy� p�išel ze 
školky, tak si ho sourozenci dobírali: „Odkudpak jdeš, �echu?“ On pak �íkal, �e u� 
nikdy do�školky nep�jde, to �e se rad�ji ob�sí. Otec ho pak ale uklidnil. Ale tak to 
tehdy bylo. To jsou skute�nosti, které se tehdy staly. V�roce 1934 byly v�Nemanicích 
velké slavnosti, jako ka�dý rok první ned�li v��ervenci. Tam se také v�dycky probírala 
politika. Mu�i si p�ipíjeli „Heil Hitler“. Byl z�toho pak soudní proces. M�j otec byl 
v�obecní rad�, a�tak se k�n�mu všechno doneslo. Mu�, který podal trestní oznámení, 
byl voják, N�mec z�Mýtnice, který se dal k��eské armád�. Obvin�ný byl otec 3 d�tí. 
To udání byla pomsta za�to, �e mu obec odmítla dát stavební parcelu. Obvin�ný byl 
u�soudu v�Plzni odsouzen ke�3 týdn�m v�zení.

V�roce 1935 u�nás všechno sho�elo. A�byl konec i�s�naším peka�stvím. Otec pak šel 
sekat d�íví. Já jsem nastoupil do� továrny v�Nemanicích. Tu továrnu potom p�evzal 
Sto� z�Roidlmühle. A�potom Hossinger. Ten byl sou�asn� i� starostou a�m�l ješt� 
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jednu továrnu. Byla to velká továrna. Tehdy tam pracovalo 300 lidí. �lov�k si tam sice 
vyd�lal málo, ale tak to prost� bylo. Do�roku 1938 tam byl šéfem �id, byl to slušný 
zam�stnavatel. Potom jsme museli k�HJ (pozn. Hitlerjugend). Ze za�átku jsme byli 
úpln� nadšení. Mohli jsme nosit dýku, to byla pro mladého kluka krása. Ale já osobn� 
jsem se tam moc dob�e necítil. Náš vedoucí, v�dycky kdy� byl nástup, lezl do�tehdy u� 
opušt�né vily �idovského �editele továrny, všude se hrabal, nap�íklad rozbil umyvadla, 
rozt�ískal zrcadla. Ptal jsem se ho: „Pro� to d�láš?“ Odpov�d�l: „M�j otec u�n�ho praco-
val a��idé ho hrozn� vyu�ívali.“ Pomyslel jsem si: „Kdyby pracoval jinde, asi by ho tam 
taky vyu�ívali.“ Byl jsem prost� vychován tak, �e se nemají d�lat špatné v�ci. Po�této 
slovní poty�ce s�vedoucím jsem do�Hitlerjugend odmítal chodit. O�t�i týdny pozd�ji 
stála p�ed naším domem policie a�d�razn� mi doporu�ila, abych znovu za�al navšt�vo-
vat Hitlerjugend, nebo budu muset nést následky.

V�roce 1941 jsem šel do�u�ení, ale 20. 10. 1942 jsem musel na�vojnu, to mi bylo 18 
let. Byl jsem pak v�Rusku, tam jsem nic dobrého neza�il. Onemocn�l jsem, nap�ed 
úplavice, potom zán�t mozkových blan, ale v�dycky jsem potkal lidi, kte�í mi pomohli. 
V�roce 1945, po�n�kolika pobytech v�lazaretech, jsem byl zajat Angli�any. A�tam jsem 
se dozv�d�l, �e my sudetští N�mci máme být vysídleni. Angli�ané nás pak rozd�lili 
do�r�zných skupin:

– na�sudetské N�mce, kte�í cht�jí zpátky do�vlasti, 
– na�sudetské N�mce, kte�í necht�jí zpátky do�vlasti, 
– na�Rakušany.

Najednou nás v�naší rot� bylo jen 12 N�mc�, ostatní byli vlastene�tí �eši. V�srpnu 1945 
jsme byli propušt�ni. M�j vojenský pas byl vystaven v��eznu. Proto m� na�n�mecké 
stran� tahali po�r�zných táborech. Potom jsem byl ubytován u�jedné své tety ve�Wald-
münchenu. U�ní pak bydlel i�její bratr, který p�ijel s�jedním�transportem. V�roce 1946 
byli moji rodi�e vysídleni. Do�té doby jsem za�nimi t�ikrát šel p�es hranice, co� bylo 
zakázáno. Jednou jsem p�enesl svou citeru, kterou rodi�e dob�e schovali. Oble�ení u� 
mi �ádné nebylo, proto�e jsem byl �ty�i roky pry� a�za�tu dobu jsem vyrostl. Vlastn� 
jsem tam necht�l chodit, m�l jsem strach, ale moje nevlastní sestra znala bezpe�nou 
cestu, pár oklik.

Jak daleko jste musel chodit?
10 kilometr�, tedy p�ibli�n� 2 hodiny. Se sestrou jsme chodili v�noci. Ale jednou, 
na� Nový rok 1945, jsem šel dokonce p�es celnici. Pohrani�níci byli trochu opilí 
a�nechali m� projít. Ale byl jsem velmi opatrný. Rodi�e byli rádi, �e jsem prošel bez 
úhony. Zatímco jsem bydlel u�tety, hledal jsem si práci. Po�14 dnech jsem ji našel. 
Ve�Waldmünchenu se stav�la nová slavnostní sí� a�já jsem tam pomáhal. 18. �ervence 
1946 p�ijeli moji rodi�e do�Fuhrtu im Wald.

Co víte o odsunu svých rodi��?
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Bylo to pro ty lidi velmi zlé. Babi�ka, které bylo 88 let, p�i transportu spadla z�náklad-
ního auta. P�esto�e všichni lidé na�korb� k�i�eli, jel �idi� dál, ani� by zastavil. Babi�ka 
tam z�stala le�et! Nejd�íve jsme nem�li �ádné informace ani o�jejím zdravotním stavu 
ani o�tom, kde se nachází. O�t�i týdny pozd�ji mému strýci volali z��eské celnice, a� si 
babi�ku vyzvedne sanitkou. B�hem transportu do�Waldmünchenu babi�ka zem�ela. 
Rodi�e byli vysídleni do�okresu Sinsheim. M�li to tam velmi špatné, velmi chudé 
pom�ry. Rodiny na�sebe byly t�sn� nama�kané. N�kolik rodin se muselo d�lit o�jedna 
kamna na�va�ení. Ve�Waldmünchenu to také nebylo o�moc lepší. Byla to tvrdá doba. 
Kdy� �lov�k celý �ivot pracuje a�najednou musí všechno opustit… Mému otci tehdy 
bylo u� 62 let. V�roce 1948 jsem se o�enil s�dívkou z�Waldmünchenu. Moje nastá-
vající tchyn� tehdy �ekla: „Nemám toho �echa ráda.“ P�t let jsme bydleli v� pokoji 
o�vým��e 8,5 m². Potom se nám narodilo dít�. M�j zam�stnavatel zam�stnával p�ed-
nostn� sudetské N�mce, proto�e o�všechno p�išli. Potom jsme dostali byt na�sídlišti 
pro navrátilce.

To bylo speciální sídlišt� pro ty, co se vrátili z války?
Ano, tam bylo ubytování levn�jší. Postavili tam 20 dvojdomk�.

Jezdil jste pak ješt� n�kdy zpátky do vlasti?
Ne, u� nikdy. M�j bratranec tam jezdil �asto. Vypráv�l nám, jak to tam vypadá. Sna�il 
se m� n�kolikrát p�esv�d�it, abych tam s�ním jel, na�vízum. Ale já jsem v�dycky �íkal: 
„Ti ode m� �ádné peníze neuvidí. V�dy� m� vyhodili.“ V�té dob� byly drsné mravy, bylo 
to slo�ité pro ob� strany. Lidé si tehdy mysleli: „To není mo�né, �e to z�stane tak, jak to 
je. To ur�it� vezmou zp�t.“ Up�ímn� �e�eno: To, co se stalo, bylo p�ece nevyhnutelné. 
A��e to zajde tak daleko, �e N�mci budou muset odejít z��eska, to byla politicky jasná 
v�c. Mohlo k�tomu dojít u� v�roce 1919. My jako N�mci jsme m�li zajišt�no jen právo 
na�sebeur�ení. Dnes je to p�ece také tak: ve�všech zemích, ve�kterých spole�n� �ije více 
skupin obyvatel, jsou problémy. �etl jsem v�jedné knize, �e s��echy se za�Rakouska-
-Uherska také nejednalo p�íliš dob�e. O�nás se stát p�eci jen staral. Nap�íklad m�j otec 
šel jako vále�ný invalida d�ív do�d�chodu a�dostával d�chod ve�výši 120 marek. To 
nebylo o�moc mén�, ne� jsem si vyd�lával v�práci. V��ervenci roku 1948 bylo v�Chamu 
setkání uprchlík�. Bylo tam p�es 20.000 lidí, mezi nimi i�mnoho odsunutých. Jeden 
�lov�k tam p�išel k��e�nickému pultu a��ekl: „To, �e jsme byli vyhnáni, jsme si zavinili 
sami.“ M�j zcela up�ímný názor na�v�c je takový: Za�podmínek, které byly v�posled-
ních letech za�hranicemi, bychom tam my N�mci k�ni�emu nep�išli. Nap�íklad tady 
m�j soused má 5 d�tí. Ka�dé z�nich u� má vlastní d�m a�auto. To by tam nebylo 
mo�né. T�m, kte�í tam z�stali, se da�ilo špatn�. Jeden m�j p�ítel se ptal svého obchod-
ního partnera (v�dycky kupoval v��esku d�evo), který tam z�stal, pro� také neodešel. 
Odpov�d�l: „Kdo by mohl jen tak opustit svou vlast?“ I�kdy� se t�m lidem ob�as da�ilo 
hnusn�, �lov�k p�ece jen nerad opouští zemi, ve�které pro�il d�tství.

Také te� �asto jezdím za�hranice a�pomáhal jsem p�i obnov� kostela v�Nemanicích. 
�eši sami by to neud�lali. Starosta po�ád �íkal, �e nemá peníze. Nyní s�prost�edky 
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z�EU se to zlepšilo. Te� dostávají hodn� pen�z z�EU. Tak mohli v�Nemanicích posta-
vit �isti�ku, velmi moderní za�ízení. Také se vybudovaly silnice a�postavily se tabule 
o�zmizelých obcích. �eská mláde� u� neví o�minulosti v�bec nic, stejn� jako n�mecká 
mláde�.
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R��ena Stadelmannová
R��ena Stadelmannová se narodila v roce 1921 ve St�íb�e.

St�íbro le�ící v údolí �eky M�e na staré obchodní trase Plze� – Norimberk 
ze své polohy po celou dobu své existence významn� t��ilo. Se St�íb-
rem se pojí tradice t��by st�íbra a olov�ných rud. P�i op�tovném otev�ení 
dol� v 17. století p�išli do St�íbra n�me�tí horníci, a tak získalo p�evahu 
n�mecké obyvatelstvo. V roce 1930 �ilo ve St�íb�e 4655 N�mc� a 581 
�ech� a m�sto se skládalo z 693 dom�. Po skon�ení druhé sv�tové války 
byla v�tšina n�meckého obyvatelstva odsunuta a do St�íbra se st�hovali 
�eši z vnitrozemí, ale také z Volyn� �i z Polska.

Paní Stadelmannová pochází z �esko-n�meckého man�elství. Otec paní Sta-
delmannové pocházel z okolí Kolína a do St�íbra byl vyslán, kdy� plnil 
vojenskou povinnost. Tady se seznámil s matkou pocházející z n�mecké 
rodiny ze Sytna. Matka paní Stadelmannové zd�dila po rodi�ích malý 
domek ve St�íb�e a spolu s man�elem obhospoda�ovali menší pole a doby-
tek. Otec byl záme�níkem a pracoval u drah. Tímto zp�sobem se da�ilo 
p�ijateln� u�ivit rodinu. Rodi�e vychovávali paní Stadelmannovou i jejího 
bratra dvojjazy�n�, co� pova�uje paní Stadelmannová za velikou výhodu, 
kterou v �ivot� �asto uplatnila. Rodi�e mezi sebou hovo�ili ob�ma jazyky. 
Paní Stadelmannová navšt�vovala �eskou obecnou a m�š�anskou školu 
ve St�íb�e. Poslední ro�ník m�š�anky musela, stejn� jako všechny ostatní 
�eské d�ti z okolí, dokon�it v Touškov�. Následn� vystudovala v Plzni 
obchodní školu a nastoupila ve St�íb�e do zam�stnání v konzumním dru�-
stvu, které pat�ilo n�meckým sociálním demokrat�m. Záhy poté došlo 
k zabrání Sudet, p�evzetí dru�stva novým správcem a paní Stadelmann-
ová p�išla o místo a st�hovala se za prací do Liberce. Zde strávila n�ko-
lik vále�ných let jako �esko-n�mecká korespondentka a po svém návratu 
do St�íbra se v roce 1944 vdala. Man�el byl n�mecké národnosti a pat�il 
do rodiny sociálních demokrat�. Po skon�ení války musela spolu s man�e-
lem odejít vypomáhat na zem�d�lský statek ve vnitrozemí a teprve po roce 
se mohla natrvalo vrátit do St�íbra. Fakt, �e man�elství Stadelmannových 
bylo smíšené, co� bylo v p�edvále�ných letech ve St�íb�e celkem b��né, 
s sebou v povále�né dob� p�inášel �adu situací, na které paní Stadelma-
nnová nevzpomíná ráda. Paní Stadelmanová pracovala v podniku Ohara 
ve St�íb�e jako ekonomka. Nyní pat�í k nejstarším pam�tník�m ve St�íb�e.
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Jmenuji se R��ena Stadelmanová a�narodila jsme se v�roce 1921 ve�St�íb�e.

Moje maminka pochází ze Sytna. Její d�de�ek byl posledním �eským starostou v�Sytn� 
a�byl velký sedlák. Ale jenom jedno z�d�tí mohlo dostat statek, a�tím byl nejstarší syn. 
Mamin�in tatínek byl u�vojenské hudby císa�e pána, na�sedm let. Pak dostal od�císa�e 
pána státní zam�stnání. Ud�lali z�n�ho cestá�e, z�muzikanta, ale byl dob�e placený 
a�m�l dobrý d�chod. D�de�ek um�el v�roce 1925 a�babi�ka brala tento d�chod, tisíc 
dv� st� korun, ka�dý m�síc, �trnáctkrát do�roka. D�de�ek je poh�bený tady ve�St�íb�e 
a�jeho hrob ošet�ujeme do�dneška, nosíme tam kyti�ky a�zaléváme je. Je tam i�babi�ka. 
Tenkrát se �ilo jinak, ne� �ijeme my.

Jednalo se o rodinu, která pocházela ze Sytna?
D�de�ek byl ze Sytna a�jeho �ena pocházela z�Vranova, z�jiné vesnice. D�de�ek hrál 
na�n�kolik hudebních nástroj�, na�klarinet, na�bubny, na�heligon dovedl foukat. Taky 
zem�el na� rozedmu plic, z� toho foukání. Kdy� u� nebyl na�vojn�, chodil pak hrát 
po�muzikách. Já jsem to neza�ila, znám to z�vypráv�ní.

Maminka se narodila v�Sytn� a�pak �ila ve�St�íb�e a�tady také um�ela. Nemusela nikam 
do�slu�by. Vdala se, m�la d�ti, chodila chvíli do�továrny Naschauer, zlatila tam rámy.

Náš tatínek to m�l komplikované. Po�šestém porodu mu um�ela maminka. Pak se 
d�de�ek znovu o�enil. Vzal si vdovu s�dv�ma d�tmi a�ješt� �ty�i m�li spolu. To byla 
rodina! M�li taky chalupu, docela p�knou!

Babi�ka byla sice nevlastní matka mého otce, ale hrozn� hodná. Náš táta si na�ní ani 
jednou nest��oval. Brala je prý jednoho jako druhého. Zlatá babi�ka.

T�i nejstarší tatínkovi sourozenci byli v�Americe a� táta m�l jít taky. V�Americe byl 
d�de�k�v bratr a�m�l velkou farmu a�bezd�tné man�elství. Tak je tam bral jednoho 
po�druhém. A� jeden bratranec byl v� roce 1945 a� v�Norimberku, ale proto�e m�l 
adresu jenom do�Kolína, naši nem�l, tak nás ani nenavštívil. Do�Kolína, do�Nebovid, 
nesm�l, tam byli Rusové, a�st�íbrskou adresu nem�l.

Jsme rozházení po�celém sv�t�. Byla bych toho bratrance ráda poznala, co tady byl jako 
americký voják. Nem�lo to být. Mo�ná �e bych byla dneska v�Americe. A�te� sedím 
ve�St�íb�e a�koukám, jak tu prší.

A �ím byl tatínek? Kde pracoval?
Tatínek byl záme�níkem. Taky d�lal na�trati s�krumpá�em, kdy� sem p�išel. No a�nako-
nec byl skladníkem u�tra�ové správy. Kdy� byli s�krumpá�em venku, tak jsme chodili 
na� tra� s�ob�dem. V�d�li jsme, �e to není daleko, tak nás mamka poslala: „Odneste 
tátovi ob�d, aby nemusel dom�.“ M�li v�poledne hodinu p�estávku.
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Kde jste jako rodina bydleli? A jak vypadala domácnost?
Tady ve�St�íb�e, v�Plze�ské. Po�babi�ce. M�li jsme malé hospodá�ství. Pole si nechávali 
rodi�e obd�lávat, krávy nem�li, aby s�nimi mohli orat, ale �ili jsme a�maminka byla 
s�námi doma.

M�li jsme zahradu, m�li jsme kozu, králíky, slepice, n�jakou tu kachnu, aby bylo taky 
n�co dobrého. Dokud jsme byli malí, tak jsme m�li husy, pon�vad� byla holka, tak aby 
bylo pe�í na�pe�iny. V�zim� se dralo pe�í.

A velké pole jste nem�l ?
Ne, ne, naši m�li 2 ha. Ale na�ob�ivu rodiny to sta�ilo. Všechno, co bylo zapot�ebí 
k�jídlu, jim tam vyrostlo.

M�la jste v oblib� práci na zahrad�, v zem�d�lství?
Práci na�zahrad� ano, ale chodit na�pole… To jsem m�la v�dycky strach o�nehty.

Náš tatínek t�eba nestrp�l, abychom si malovaly obli�ej, rty, lakovaly nehty.

Já jsem m�la kamarádky a�tatínek jedné z�nich byl p�ednosta stanice. Po�škole chodily 
holky k�nám, já k�nim. A�její maminka si lakovala nehty: „Poj�te d�v�ata, já vám je 
nalakuju taky.“ Já s�tím p�išla dom� a�sm�la jsem k�jídlu ke�stolu, a� kdy� jsem si to 
dala dol�.

Tenkrát byl jiný názor na�mládí a�jiný názor na�výchovu d�tí ne� je dneska.

Vyr�stala jsem v�Plze�ské ulici. A�ka�dý den jsem dvakrát chodila z�Plze�ské p�es 
kopec Smute��ák do�školy. P�es poledne byla dv� hodiny pauza, od�jedenácté do�jedné, 
na�ob�d dom� a�odpoledne znova do�školy.

M�la jste sourozence?
M�la jsem bratra, mladšího o�dva a�p�l roku. Do�dneška slyším maminku: „R��enko, 
ohlídej po�ádn� Fanouška.“ Tak jsem musela s�kluky do�party, kdy� jsem ho musela 
ohlídat. Pro m� nebyl �ádný strom dost vysoký. Já jsem m�la sukni v��n� nacpanou 
v�trenýrkách a�lezla jsem s�kluky po�stromech. Hlídala jsem poctiv� Fanouška.

Bratr byl do�mamin�ina rodu, byl fešák – velký, štíhlý, blon�atý, vlnité vlasy, hezký 
kluk; takováhle ramena, takovýhle bok. Holky se po�n�m otá�ely. A�v�dycky m�l dob-
rou náladu. Kde mohl pomoci, tak pomohl.

D�lal mistra ve�tkalcovn�. Vyu�il se záme�níkem a�d�lal v�Oha�e. �enské ho tam m�ly 
rády.

Jak vás rodi�e vychovávali? Jakým jazykem jste doma mluvili?
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Vyjednali si spolu, �e nás budou odmali�ka vychovávat dvojjazy�n�. Já jsem chodila 
do� školky a�mluvila jsem perfektn� jak �esky, tak n�mecky. Tatínek s� námi d�tmi 
mluvil jak �esky, tak n�mecky a�maminka s�námi mluvila n�mecky. Tím pádem jsme 
odmali�ka zvládali dv� �e�i.

Ve�školce jsme m�li paní u�itelku Lojdovou. Její mu� byl okresní hejtman, pan doktor 
Lojda. Ve�školce byly d�ti, které mluvily jen n�mecky a�šly tam proto, aby se nau�ily 
�esky. A�já jsem s�n�kterými mluvila �esky a�s�jinými n�mecky. A�doktor Lojda povídal 
té své �en�: „Podívej se, Maruš, podívej se. Ta je tak malá a�mele si to n�mecky a�te� si to 
mele �esky. A�ty u� chodíš dvakrát do�kurzu a�ješt� neumíš n�mecky.“

A rodi�e spolu mluvili n�mecky?
Tatínek um�l n�mecky, ale s� �eským p�ízvukem, a�maminka mluvila velmi špatn� 
�esky. Tam bylo jasn� vid�t, �e se doma �esky nemluvilo, i�kdy� babi�ka byla rozená 
Hromadová. Tatínek mluvil na�maminku �esky a�ona mu odpovídala n�mecky. Ale 
rozum�li si.

Kdy� maminka nebo tatínek n�co �ekli, tak to platilo. Taky to n�kdy musela �íct dva-
krát. Taky jsme se mezi sebou poprali. Já jsem umyla nádobí a�bratr �ekl: „Hele, tam je 
na�tom ješt� špína. Koukej to po�ádn� umýt.“ Práskl mi to tam znova.

Pak p�išel táta, vid�l, �e se pereme, tak nás nevytrestal v�dycky �emenem nebo výpla-
tou. Víte, co byl nejvyšší trest? M�li jsme takový roh, stála tam sk�í�; p�ed tou sk�íní 
jsme kle�eli na�zemi a�museli jsme se dr�et za�ruku. Víte, jaký to byl trest, kdy� jsem 
se s�ním p�edtím poprala a�te� jsem ho musela dr�et za�ruku a�být tam ticho? To si 
nedovedete p�edstavit.

Maminka šla t�eba obracet trávu na�louku. A�my jsme p�išli ze školy, dala nám najíst 
a��ekla: „Te� tady uklidíte, vy dva, já jdu obrátit seno.“

„R��eno, ty umyješ nádobí a�Franta to ut�e.“ Nebo obrácen�, „Franta to umyje a�ty to 
ut�eš.“ „Nanosíte d�íví ke�kamn�m, sem naskládáte brikety, vedle kamínek.“ M�li jsme 
své úkoly. Nelítali jsme jen tak venku. Nem�li jsme po�íta�, nem�li jsme televizi. Cho-
dili jsme cvrnkat kuli�ky, já fazole, to bylo ješt� t��ší.

Prost� jsme p�išli ze školy, ud�lali jsme, co jsme m�li ud�lat, p�evlékli jsme se a�pak 
jsme m�li pré. Mohli jsme si jít hrát, kam jsme cht�li, kdy jsme cht�li. Ale museli jsme 
�íct doma, kam jdeme nebo ke�komu jdeme. Taky jsme nemohli jít ke�ka�dému. Byly 
taky rodiny, do�kterých nás maminka nepustila.

Já u� jsem chodila do�obchodní školy a�šla jsem na�tu pitomou plovárnu.
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„A�v�osm hodin jsi doma.“ „Jdi si na�odpolední �aje a�v�osm hodin a� jsi doma,“ na�ídil 
tatínek. P�išla jsem o�5 minut pozd�ji a�dostala jsem pohlavek. „Kolik je hodin? V�kolik 
jsi m�la být doma? Máš hodinky nebo nemáš?“ Prost� byla jiná výchova, jiná drezúra.

M��ete mi pov�d�t n�co o tom, jak jste chodila do školy? Chodila jste do �eské školy?
O� Pošumavské jednot� jste n�co slyšel? Pošumavská jednota de facto dosídlovala 
pohrani�í �eskými lidmi. Postavila t�eba v�Sytn� dva dvojdomky – hned jak vjedete 
do�Sytna, tak je nap�ed ZUŠ a�pak jsou tam takové dva menší domky, dvojdomky. To 
bylo pro dv� rodiny. Tam usídlovali mladé lidi s�d�tmi, aby tam udr�eli �eskou školu. 
Aby v�té vesnici byla �eská škola.

A�zrovna tak v�Kladrubech. Kdy� se jde p�šinou, odbo�í se a�vyjde se pak u�h�bitova, 
tak na�pravé stran� je �ada domk�, ty postavila Pošumavská jednota. Jestli postavila 
n�co ve�St�íb�e, to nevím, to bych vám lhala. Takhle se dosídlovalo, aby tu bylo dost 
d�tí, aby se udr�ely �eské školy.

Já Vám m��u �íct, my jsme tady vyr�stali – nechci �íct, jak d�íví v� lese, ale taková 
ur�itá volnost tady byla. Ve�St�íb�e byla �eská škola, tam co je te� ZTŠ. V�p�ízemí byla 
školka a�obecná a�m�š�anská škola. Ale m�š�anky jenom t�i t�ídy, �tvrtá u� tu nebyla. 
To jsme jezdili do�Touškova. A�kdy� jste cht�l na�st�ední školu, tak jste musel mít �ty�i 
m�š�anky. A� pak jste mohl d�lat p�ijíma�ky na�st�ední školu. Tak�e jsem jezdila rok 
do�Touškova. V�Kozolupech vystoupit a�p�es ty louky p�šky do�Touškova.

To znamenalo ráno v�sedm jet a�odpoledne ve��ty�i jsem p�ijela dom�, ze �tvrté m�š-
�anky. Zrovna tak, kdy� jsem jezdila na�ekonomku, na�státní. V�Plzni na�Masarykov� 
nám�stí je �eská obchodní škola, státní a��eská obchodní akademie.

Taky ráno v�sedm. Já jsem mohla jezdit rychlíkem. Dostala bych volnou jízdenku, ale 
to bych tam byla sama. Takhle jsem jela s�kamarády, se známými. Tak jsem vstávala 
o�hodinu d�ív. Prost� kamarádství bylo kamarádství.

Sem chodily d�ti z�celého okolí. Helena sem jezdila z�Konstantinových Lázní, do��eské 
školy, do�m�š�anky. Pak ze Sulislavi, z�Vranova, ze Svinné, z�Kladrub, z�Milíkova. 
Do��eské m�š�anky se chodilo sem. Obecné školy v�t�ch místech p�evá�n� byly, ale 
do�m�š�anky se muselo do�St�íbra. Proto taky byla ka�dá t�ída samostatná, nebyly 
pohromad�.

Chodila sem t�eba Ji�ina Zemanová. Její tatínek byl u� vojska. Hynoušová, tatínek 
listonoš; Bartoš, ti doma neum�li slovo �esky a�chodili do��eské školy.

To je zvláštní. A to chodili do �eské školy, aby se nau�ili �esky?
Proto�e n�co dostali. Proto chodili do� �eské školy. Nau�ili se �esky, proto�e museli 
�esky psát a�m�li �eský pravopis. Taky �esky po�ítali, a�p�i tom se u�ili �esky. N�kte�í 
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u� chodili do� �eské školky z� toho d�vodu, �e Pošumavská jednota chudé d�ti dost 
podporovala.

A �ím se �ivili jejich rodi�e ?
D�lníci nebo hodn� byly maminky doma. Ne všechny maminky chodily tenkrát 
do�práce.

Pošumavská jednota podporovala d�ti rodi��, kte�í nem�li práci nebo byli chudí. 
Na�Vánoce je oblékli, dali jim balí�ek jídla, tedy potravin na�Vánoce.

Zmi�ovala jste, �e jste chodila na obchodní akademii v Plzni. Jaké to bylo?
Kdy� jsem šla na� p�ijímací zkoušky do� Plzn�, tak nás tam bylo asi 240 uchaze�� 
na�ekonomku a�brali do�3 t�íd po�20. Tatínek mi �ekl: „Na�u�itelák nem��eš, proto�e 
neumíš zpívat“ a�já povídám: „Proto�e jste mi nekoupili housli�ky.“

Prost� jsem m�la své poznámky. A�kdy� m� nevezmou, co budu d�lat?

Zrovna u�t�ch Daud�, rodi�e se jmenovali Veštovi. Tatínek mi �ekl: „To je jednoduché, 
p�jdeš pást krávy do�T�chlovic.“ Oh, to m� urazil. A�nešla jsem k�Vešt�m.

Já jsem �íkala: „To vysko�ím z�vlaku, ne� bych šla pást krávy k�Vešt�m.“ Pro výsledky se 
mnou jela maminka. Jeden den se d�laly písemné zkoušky, pak se d�laly ústní zkoušky 
a�v�pátek nebo v�sobotu nám �ekli výsledky. Koho vzali a�koho nevzali. Tak se mnou 
jela maminka do�Plzn�. Nepustili m� samotnou, abych nevysko�ila z�vlaku. A�taky m� 
náhodou vzali. Já jsem tam šla zaprvé se samými jednotkami ze 4. m�š�anky a�za�druhé 
jsem um�la perfektn� n�mecky a�to asi tenkrát hodn� vyvá�ilo. Zkrátka a�dob�e, vzali 
m�.

Maminka se tam potkala s�n�jakou známou bábou a�povídaly o�d�tech a�ta bába se 
oto�ila a�povídala: „To je tvoje holka?“ „Jo, jo, ta je moje.“„ Kolikpak je jí let? U� jí bylo 
10?“ Já myslela, �e jsem sle�na, bylo mi 15. Tak ta m� dorazila. Pak kdy� jsme šly 
s�maminkou, tak jsem �ekla: „Kupte té kamarádce brýle, aby se po�ádn� podívala, ne� 
n�koho urazí.“

A kdy� se vrátíme nazp�t. Jaké byly vaše prázdniny?
Moje první prázdniny. Moje prázdniny spo�ívaly v� tom, �e jsme le�eli dole u� �eky. 
Tenkrát nebyla �eka tak špinavá jako dneska. Nechodila se mnou ani maminka ani 
babi�ka. Prost� ti starší nás vzali a�hodili do�vody a�plav. Tímhle stylem.

A plovárna byla kde?
Plovárna byla a� pozd�ji. Tam jsme pak chodili tancovat. Je tam ješt� dneska. Kdy� se 
podíváte z�Nového mostu proti proudu, tak je tam p�ímo u��eky. Te� u� je tam jenom 
hospoda, ale byla to plovárna.
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A�dole, tam co je �isti�ka, se d�íve b�lilo. Velká louka, b�lidlo, a�tam se taky chodilo 
plavat.

A bratr chodil s vámi? Hlídala jste ho?
Bratr jezdil k�d�de�kovi. Bratr byl Linhart, jezdil tam na�prázdniny. Já jsem byla jenom 
Linhartová… Já jsem o�to ani nestála. On u� tam m�l své kamarády a�známé, on tam 
jezdil na�prázdniny. Já jsem tam jela s�ním, kdy� ho tam tatínek vezl a�zase pro n�ho 
jel, ale jinak ne. Já jsem musela dávat d�dovi pusu a� ten nebyl nikdy oholený a� to 
píchalo.

Po vychození obchodní školy jste za�ala hned pracovat?
Já jsem dod�lala školu a� na� podzim p�išlo obsazení Sudet. Pracovala jsem hned 
po�škole, v�kancelá�i v�konzumním dru�stvu. Ale to pat�ilo sociálním demokrat�m, 
tak�e nás pak hned druhý den vyrazili. Sklad se de facto rozkradl.

Skoro m� ale do�toho konzumu nevzali. Byla jsem holka kde nic tu nic. Konzum pat�il 
sociálním demokrat�m a�moje maminka u�nich byla a�prost� jí to p�edtím slíbili, �e 
m� tam vezmou. Pak se ale cht�li n�jak cukat. Naše maminka jim tam po�ádn� vyprala 
�aludek a��ekla: „To jsi slíbil, Josefe, a�jestli budeš te� tohle bourat, jestli tohle shodíš ze 
stolu, tak já shodím jiné v�ci ze stolu a�budeš se divit.“ Spo�ítala mu ty jeho h�íchy a�já 
mohla prvního nastoupit. Tak�e, všichni jsme h�íšní lidé.

A vy jste tedy byla v kancelá�i v konzumu a pak jste �íkala, �e jste musela odejít…?
A�byla jsem bez práce.

A to bylo rychle? Nebyla jste tam dlouho, dá se �íct asi �ty�i a� p�t m�síc�?
Ne, tam jsem nebyla dlouho. Od�konce školního roku a� do�té doby, ne� sem p�išlo 
n�mecké vojsko.

To jsem taky p�išla dom� vyjukaná, o�i na�vrch hlavy. Konzum m�l asi dvaapadesát 
�liálek po�okrese a�já jsem byla na��editelství v�kancelá�i. „Mami, mami, p�edstav si, 
dneska p�ivezli první tr�by a�u� p�ivezli marky.“ Naši u� v�d�li víc. Já jsem se o�politiku 
nestarala, a� kdy� se tohle d�lo a�mu�i museli rukovat.

Byla vyhlášena mobilizace a�prodava�i museli na�vojnu, tak jsem šla prodávat do�kon-
zumu do�obchodu. Tam si práv� vedoucí s�jiným vedoucím šuškali: „P�edstav si, p�ivezli 
marky odtud a�odtud, tam u� jsou asi N�mci.“ Ale gól byl, �e �ekali N�mce, jak p�ijedou 
p�es �ernošín, tak v�zatá�kách ud�lali obrovské zátarasy, a�oni p�ijeli od�Benešova, 
od�Milíkova, s�tanky.

A�pak jsem si našla práci v�Liberci, jako �esko-n�mecká korespondentka.

A m��ete mi �íct, jak vypadal �ivot ve St�íb�e mezi válkami?
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M��u Vám �íct, �e ne� p�išla Henleinova partaj, tak se tu �ilo v�klidu a�v�míru. Skoro 
p�ed ka�dým bará�kem – paneláky nebyly, televize nebyly – byla lavi�ka. Tam se ve�er 
vysedávalo. Ti, co m�li noviny, d�lali ze sebe chytré a�vypráv�li t�m starým, co všechno 
p�e�etli, kde se co d�je. D�dkové kou�ili, babky pletly. Takhle se tady �ilo… Ne� 
do�toho za�ali š�ourat henleinovci.

Dralo se pe�í, scházeli se sousedi a�drbalo se. Báby, mu�ští u�toho nebyli, jenom �en-
ské, mlely �ivé mrtvé. T�eba kdy� se dralo pe�í pro m�, to jsem nenávid�la. �ty�i 
pe�í�ka musíš drát, aby do�ka�dého rohu bylo alespo� jedno pe�í�ko, které jsi drala ty. 
Já jsem v�dycky dostala kašel, kdy� se dralo, a�pak jsem u� nemusela, proto�e by se to 
rozlétávalo.

�íkala jste, �e jste chodili tancovat…
Tancovat jsme chodili do�Besedy, naho�e za�nám�stím. A�na�plovárnu jsme chodili 
tancovat a� do� Obecního mlýna. Po� cest� na� Kladruby je taková odbo�ka dozadu 
k�obecnímu mlýnu. Tam potom ud�lali tan�írnu a�hrála tam lidová kapela.

Ten mlýn (Gemeindemühle) pat�il soukromníkovi, mlelo se tam obilí, které vozili 
sedláci z�okolních vesnic. M�l ale hlavn� elektrárnu a�dodával proud do�sít�.

M�li tam takovou krytou p�ístavbu, takovou velikou verandu. Hrála tam hudba, v�lét� 
se tam tancovalo, prodávalo se tam pivo, chléb s�máslem a�r�zné ob�erstvení.

A fungovaly tane�ní hodiny?
Za�první republiky fungovaly tane�ní. Ty mi ani nep�ipomínejte. Já jsem si vymyslela, 
�e chci mít na�záv�re�né hodin� taftové šaty, které m�ní barvu. St�ídala by se na�nich 
zelená a�bordó. Záv�re�ná m�la být po�Vánocích, tak jsem si vymyslela, �e je chci 
k�je�íšku, to jsem chodila na�ekonomku. A�hádejte, co jsem dostala od�je�íška?

Taftové šaty?
Jo, povle�ení na�postele. Zkazila jsem Vánoce celému p�íbuzenstvu. S�nikým jsem 
nemluvila, naštvaná jako…

Tatínek mi �ekl: „Máš dlouhou �ernou sukni, máš k�tomu dv� bílé halenky na�st�ídání 
a��ádné jiné vydání na�tane�ní nebude. To sta�í. Jiné holky nesmí ani do�tane�ních.“

Takhle veliká i�s�kloboukem jsem byla.

„Je ti 17, za�chvíli budeš koukat po�klucích a�budeš se chtít vdávat a�nebudeš mít �ádnou 
výbavu. Ale budeš mít taftové šaty.“

A to jste n�kde vid�la, �e n�které p�ítelkyn� m�ly takové šaty?
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Ano, m�ly je u� na�prodlou�ené. A�já tam byla v�jiné halence. Bylo mi �e�eno: „A� já 
budu majorem, tak ti m��u taky koupit takové šaty.“

A co t�eba vaši rodi�e, m�li n�jaké p�átele ve St�íb�e, se kterými se scházeli?
No jist�. M�li jsme dost veliké p�íbuzenstvo. Dokud �ila maminka mé matky, tak se 
u�nás p�íbuzní scházeli ka�dou ned�li. V�ned�li odpoledne se p�išli podívat za�mamin-
kou. Anebo rodina mého mu�e – jeho maminka byla z�11 d�tí, ale ne všechny p�e�ily. 
Tam se v�ned�li po�kostele sešli všechny ty d�ti u�maminky a�pak šli dom� na�ob�d. 
A�n�kte�í s�sebou p�ivedli i�svoje d�ti. To dneska neexistuje. �ivot byl úpln� jiný. Nedá 
se s�tím dnešním v�bec srovnat.

Znám to všechno z�vypráv�ní, jak se sourozenci scházeli u�babi�ky. My jsme �ili s�babi�-
kou v�jednom dom�. P�ece jenom jsme jako d�ti n�co pochytili z�jejího vypráv�ní.

Tak�e podstatou setkávání byla rodina. Jednalo se o soboty, ned�le?
Ned�le za�ínaly ráno – šlo se do�kostela. �enské chodily na�ranní, ta byla v�7 hodin, 
a�my jsme chodili na�devátou, s�tatínkem.

Jednou jsem šla na�první bál Pošumavské jednoty a� tatínek tam sed�l u�pokladny, 
tak tam musel z�stat, dokud nebylo hotové vyú�tování. Šli jsme pak spolu z�bálu 
a�maminka šla do�kostela. Potkali jsme se na�cest� a�zdálky u� na�nás mávala paraple-
tem. Volala na�tátu: „Zbláznil ses? Taková mladá holka a�ty jsi s�ní do�rána v�hospod�.“ 
On �íkal: „Já jsem musel ud�lat vyú�tování, peníze, co se vybraly, se musely odevzdat. 
A�p�ece ji v�noci nepošlu samotnou dom�. Sed�la n�kde v�kout� a�n�co si prohlí�ela.“

„Máš ty rozum?“ Prost�, zrychtovala ho tam jako cigán kobylu.

Tak�e se scházely hlavn� rodiny?
Dokud �ila maminka, tak se u�nás v�ned�li scházela celá rodina.

T�eba p�ed Vánocemi p�icházela ve�er teta s�d�v�aty a�zpívalo se – já neumím zpívat, 
ale maminka a�teta, ty um�ly moc hezky. Tak jsme tam zpívali. U�ili jsme se koledy. 
A�r�zné jiné v�ci.

A širší rodina, p�íbuzenské svazky jsou velice jemné?
Ne všechny se ale udr�ují. To u� je hodn� vzdálené. Maminka paní Dudové a�moje 
maminka byly sest�enice druhého stupn�. Kdy� se v�rodin� n�co d�lo, t�eba úmrtí, tak 
to p�išli �íct. Nebo „toho a�toho bude mít ten a�ten svatbu, bude to ve�St�íb�e v�kostele, 
p�ij�te se podívat.“ Tak�e to se udr�ovalo.

A jak jste se v�bec seznámila s man�elem?
My jsme spolu sed�li v�jedné kancelá�i v�konzumu. Jezdili jsme spolu do�Plzn� do�školy, 
on na�n�meckou ekonomku a�já na��eskou.
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Znala jsem ho u� ve�St�íb�e. M�l 2 sest�enice, které bydlely ob d�m, a�oni tam chodili, 
k�tet� na�návšt�vu. Znala jsem ho tedy odmali�ka. Nikdy jsem ho necht�la, proto�e 
byl malý. Mn� se líbili velcí chlapi, p�kní, urostlí a�on byl o�málo v�tší ne� já. Tak�e 
nep�icházel v�úvahu. A�najednou…

V�kancelá�i jsme se spolu jenom hádali, ka�dý cht�l mít pravdu. Ale co k�sob� pat�í, 
tak se prost� najde, i�kdyby bylo p�eká�ek mo�e.

A abych si dotvo�il sled událostí: Vy se poznáte s man�elem a pak odjedete do Liberce?
Ano, do�Liberce. On nedostal práci. Byl taky v�konzumu, tak šel na�vojnu, aby si 
odbyl vojenskou slu�bu. A�b�hem té doby, co byl v�normální vojenské slu�b�, vypukla 
válka, tak jsem ho dlouho nevid�la. A�ani m� nezajímalo, kde je. A� pak p�ijel jednou 
na�dovolenou.

Pak jsem byla práv� u�našich, kdy� sem p�ijel Stadelmann na�dovolenou. Byt jsem 
m�la v�Liberci a�byla jsem u�našich na�návšt�v�. A�v�roce 1944 jsme se brali s�Pepíkem.

A �ekn�te mi, jak se projevovalo v �ivot� v obci nábo�enství?
Dole, blízko �erpací stanice, je malý kostel U�Matky Bo�í. Jednou za��trnáct dní tam 
byla �eská mše svatá a�druhou ned�li byla v�Sulislavi. Pan fará� chodil p�šky do�Suli-
slavi slou�it mši a�ministranti chodili s�ním

Do Sulislavi jste vy nechodili?
Ne, to jsme nechodili. Šli jsme na�n�meckou mši, v�dev�t, tady. My jsme rozum�li 
n�mecky, co fará� kázal. Ale nešli jsme zas mezi n�mecké d�ti, sed�li jsme s� tátou 
v�lavici.

A docházela tam ješt� n�jaká další �eská rodina?
Jist�, to nebyl problém. Ned�le se dr�ela. Ti, co byli �ímsko-katolického vyznání, cho-
dili i�do�n�meckého kostela, kdy� tu nebyla ned�lní mše.

Ne všichni. N�kte�í t�eba byli nacionální – „Já jsem �ech, já tam nep�jdu.“ Ale jak vám 
�íkám, kn�ze nám sem dávali dobré.

Doktor Bogner, p�ekladatel bible, byl tu 2 roky. Doktor Beumell, ten um�l �esky 
i�n�mecky, ovládal ob� �e�i. Doktor Boukal, ten pak d�lal sekretá�e u�arcibiskupa. 
V�dycky míval bonbóny. Pak ješt� jeden od�b. To byl takový lidový kn�z. Ne� by si 
byl koupil nový klobouk, tak koupil n�jakým chudým d�tem boty, kdy� vid�l, �e je 
pot�ebují, a�ten klobouk si nekoupil.

Lidi byli mezi sebou jako lidi a�ne jako zví�ata. Chovali se úpln� jinak, ne� se chovají 
lidi dneska.
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Vyu�ovalo se nábo�enství i ve škole?
No jist�. Ka�dý týden byla jedna hodina nábo�enství. Ta byla bu� první hodinu odpo-
ledne, nebo poslední hodinu. Aby ti, co nechodili na�nábo�enství – byli tací, co necho-
dili na�nábo�enství – mohli bu� p�ijít pozd�ji, nebo odejít d�ív dom�. Taky jsme pana 
fará�e zlobili.

My jsme tu m�li doopravdy hodné kn�ze. Jako pan doktor Boukal. Ten byl z�domova 
asi dost bohatý. Bez bonbón� na�nábo�enství nep�išel, za�dobrou odpov�� byl v�dycky 
bonbónek. Kdy� tu bylo �eské bi�mování, tak p�ijel, p�esto�e byl u� léta v�Praze jako 
sekretá� u�arcibiskupa. V�dy� nás nebylo pár a�jakpak si nás jako d�ti pamatoval: „Tak 
R��enko, �ekni mi tohle.“ Pamatoval si nás.

Ten do�Sulislavi nechodil p�šky, objednával si taxík. Tady byl jenom jeden taxík, taxi-
ká� se jmenoval Sommer. Doktor Boukal tam tedy jezdil taxíkem, a� to pak cht�li 
všichni ministranti ministrovat.

A souvisela víra s národností?
To nedovedu posoudit. Tenkrát tu byli všichni �ímsko-katoli�tí a��idé, ti m�li svoji 
synagogu.

A dodr�ovaly se církevní zvyky?
Chodili jsme na� Bo�í t�lo, s� kyti�kami a� s� v�ne�kem. Chodili jsme na� p�lno�ní. 
A�po�p�ta�ty�icátém, kdy� tady byli �eši, chodili po�p�lnoci venku s�trubkou a�s�hous-
li�kami a�hráli „Narodil se Kristus pán“. Ale jenom chvilku, pak nábo�enství úpln� 
udupali, udusali, odepsali.

Je pro Vás nábo�enství d�le�ité?
My jsme odmali�ka chodili do�kostela. Ješt� dnes chodím ka�dou ned�li do�kostela. 
Pro m� je nábo�enství d�le�ité, proto�e jsem tak vychovaná, a�doufám, �e v�tom smy-
slu i�um�u.

Ji� jste zmínila, �e po nástupu henleinovc� se vztahy mezi lidmi pon�kud zm�nily. 
Popsala byste jaký, byl vztah mezi �echy a N�mci?
�eští tady byli ú�edníci a�vojáci, jako d�stojníci nebo déle slou�ící. Ale jinak tu �eské 
rodiny nebyly. Bylo tu jen n�kolik smíšených man�elství.

Ale �eské rodiny? Jen ú�edníci na�okrese, a�to tenkrát na�okrese nebylo tolik ú�ad� 
jako dneska. Na�obci byli n�me�tí ú�edníci, ale museli um�t ob� �e�i, proto�e museli 
komunikovat i�s��echy. Nebylo to tenkrát jednoduché.

Moje maminka je ze smíšeného man�elství. Tady se to míchalo. �eští chlapci si brali 
n�mecká d�v�ata a�obrácen�. Lidé tu �ili v�pohod�, ve�vzájemné shod�. Taky jeden 
druhému závid�li, jako závidí dneska, kdy� má jeden o�p�tku víc. To byl normální b�h 
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�ivota, �e si �ech bral N�mku a�N�mec �ešku. Kam láska padla, tam padla. Nehádali 
se kv�li tomu.

A to bylo b��né, �e se tatínek z Kolína dostal do St�íbra?
Tatínek byl tady na�vojn�, u� jako v��eském stát�. P�ísahal na��eskou vlajku a�odslou�il 
si tady vojnu, ale u� to netrvalo 2 roky. Zamiloval se tady. Tam, co je te� škola, míval 
za�jedním oknem postel. Tam chodila maminka z�ejm� na�rande. U� se to stalo a�u� 
jsem tady.

Míchali to asi schváln�. Aby se to roz�edilo, aby se to sešlo, aby man�elství vznikala. 
Aby se nehádali, aby �ili normáln�. Kv�li národnosti u�nás doma nepadlo špatné slovo.

Jak vám �íkám, vychovávali nás dvojjazy�n�. Tatínek s�námi mluvil �esky, maminka 
n�mecky. Kdy� jsem chodila do� školy, mluvila jsem perfektn� �esky i� n�mecky… 
Léka�i, co tady byli, um�li �esky i�n�mecky.

A m�li jste svého rodinného léka�e?
Vlastního �eského léka�e jsme nem�li. Tady byl léka�em �id, doktor Zuntrstein. Cho-
dil k�d�de�kovi. A�kdy� p�išel nevhod, tak ho d�da vyhodil.

�ekli si to na�úrovni, jak to mysleli. Tenkrát se p�i tom nehádali, ti sta�í lidé. „Mat�ji, 
Mat�ji, bu� ticho. V�dy� se ti špatn� dýchá. Babi�ka u�m� byla a� �íkala, �e pot�ebuješ 
pomoc.“ „Ta babi�ka v�dycky všechno ví. A� se nám do� toho neplete, vi�.“ A�zase byl 
s�doktorem jedna ruka, proti babi�ce.

Zmínila jste, �e smíšená man�elství byla ve St�íb�e celkem b��ná. Za�ili jste jako d�ti 
ze smíšených man�elství nep�íjemnosti?
D�ti na�smíšená man�elství doplatily.

M�j bratr nap�íklad musel k�odvodu. Tam byl pan Týce a��íkal: „Copak ty tu chceš? Ty 
jsi �ech, ty jsi Bémák.“ On �ekl: „Dostal jsem lístek, tak jsem tady.“ A�sed�li tam n�me�tí 
léka�i nebo vojáci: „Tak p�jdeš k�tomu odvodu nebo ne? Kdy� nep�jdeš sem, tak p�jdeš 
jinam. Tam se ti to bude líbit ješt� mí�.“

Tak šel?
Musel, nic jiného mu nezbývalo. Maminka byla p�ihlášena k�n�mecké národnosti, 
prost� smíšené man�elství.

Za�první republiky na�to ty d�ti doplatily… Já jsem za�celých t�ch dev�t let, co jsem 
chodila do�školy, m�la jenom jednoho pana u�itele, který se po� tom hrozn� vozil. 
Tomu vadilo, �e mám maminku N�mku.

Jak se to projevovalo?

R
oz

ho
vo

r 
s 

pa
ní

 S
ta

de
lm

an
no

vo
u



87

Jak se to projevovalo? Klasi�kací a�chováním.

I kdy� tam byli N�mci?
Ne. V�mojí t�íd� zrovna, to u� bylo na�m�š�ance v�Touškov�, �ádní �istí N�mci nebyli. 
Jenom ze smíšených man�elství. Tak tomu pánovi vadilo asi nejvíc, �e má n�mecké 
jméno. Ale jak Vám �íkám, jinak jsme m�li dobré u�itele. Od�paní u�itelky Svobodové 
po�pana u�itele Kova�íka jsem si nemohla na�nikoho na�íkat.

A�na�ekonomce jsme m�li jednu paní profesorku, s�tou jsem se taky nedohodla, ale ne 
kv�li tomuto. Prost� jsme m�ly ka�dá jinou krevní skupinu. Ona nebyla sympatická 
mn� a�já zase jí.

Jak ovlivnila válka váš �ivot?
Já jsem se stihla vdát v�devatenácti. Kdybych se nevdala, tak bych musela jít do�N�mecka 
na�práci, jako svobodná.

Vy jste vlastn� jednadvacátý ro�ník.
Ano, jednadvacátý ro�ník v�novali �eši Hitlerovi, ti museli do�N�mecka na�práci.

Já jsem n�mecky um�la. Našla jsem si práci v�Liberci.

A� pamatuji nap�íklad, jak jsem byla v� Liberci a� jela jsem s� �editelem na� veletrh 
do�Prahy. Jela jsem p�es Cheb a�ve�er v�šest hodin, za�tmy jsem p�ijela do�St�íbra. Šla 
jsem k�našim, tam jsem p�espala a�v�p�t hodin jsem šla na�rychlík, abych byla v�sedm 
v�Praze. Ješt� jsem nebyla na�nádra�í a�u� u�rodi�� byli policisté, �e tam p�espal n�kdo 
nep�ihlášený. Takhle rodi�e hlídali, �e byl táta �eské národnosti. Táta tu nebyl, byl 
na�nucené práci, stav�l dálnici.

Ne�ekli, �e jsem u�nich byla já. �ekli jen, �e tam p�espal n�kdo nep�ihlášený. Ráno 
vtrhli na�p�du, tam byly otepi sena a�slámy pro dobytek, který byl dole v�chlív�. To 
všechno propíchávali vidlemi, jestli tam není n�kdo schovaný.

A to byli �etníci nebo kdo?
To byli n�me�tí �etníci. Tady to bylo N�mecko, obsazené Sudety. Nebylo to jedno-
duché.

A vy jste jako rodina nep�emýšleli, �e byste se p�est�hovali do vnitrozemí?
Do� vnitrozemí jsme cht�li, ale nebyl tam byt . Byli by nám dali jeden normální 
nákladní vagón na�nádra�í v�Kolín�. A�tam bychom byli museli �ekat, ne� se n�co 
se�ene.

Tak�e se o tom uva�ovalo.
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Tatínek tam byl, vrátil se a�pak u� se tam nestihl dostat nazpátek. To bylo po�p�evratu, 
kdy� zabrali protektorát. To se prost� musí za�ít, aby �lov�k v�d�l, jak to bylo trpké 
a�ho�ké. Kdy� naposledy bombardovali Norimberk, tak to rudé nebe bylo vid�t a� 
tady, jak to tam rozmlátili. 

Ješt� mám p�íhodu z�války. Se mnou chodila na�ekonomickou školu �idovka, V�ra 
Presslová. Potkala jsem ji za�války v�Plzni. Provdala se za�n�jakého in�enýra, který 
pracoval ve�Škodovce, a�bydleli v�Plzni, m�la�takového vyzáblého chlape�ka. Zasta-
vila jsem se s�ní. A�ona �íkala: „Je�íš, nezastavuj se tu se mnou. Kdyby p�išli…“ Jako 
n�me�tí policisté, to u� byl Protektorát �echy a�Morava, tak tam chodili n�me�tí poli-
cisté… „Kdyby t� n�kdo vid�l, jak se tu stavíš u�nás s�hv�zdou…“ Ten malinký s�hv�zdou 
na�kabátku! Já povídám: „V�ro, v�dy� se známe. Poj�, zalezeme tady za�ta vrata, kdy� si 
netroufneš n�co �íct.“

„To není kv�li mn�, to je kv�li tob�.“ Abych já nem�la potí�e, �e se bavím s��idovkou. 
Já povídám: „Já bych ti ráda dala n�co pro malého. Mám cestovní…“ Tenkrát byly lístky 
na�potraviny. A�kdy� jsem byla u�rodi�� a�nebyla jsem ve�svém byt�, tak jsem ty lístky 
vym��ovala za�cestovní a�ty m�ly stálou platnost. Tak jsem jí cht�la dát n�jaké takové 
lístky, aby si nakoupila, proto�e peníze m�la.

Ona �íkala: „Kdybych p�išla s�t�mi lístky do�obchodu, tak m� okam�it� zav�ou nebo se 
budou pídit po�tom, kdo mi je dal nebo kdo mi je prodal. To bys p�išla do�hrozných t��kostí. 
To si od�tebe nem��u vzít.“

Dovedete si p�edstavit takový �ivot?!

Tak jsem �ekla: „V�ro, tak tady po�kej. Já to p�jdu koupit a�ty tady z�sta� za�vraty. T�eba 
musí malý ��rat, kdyby n�kdo p�išel. Ty tady po�kej.“

Tak jsem šla a�koupila jsem n�jaké v�ci pro toho malinkého. Ta plakala jako malé dít�.

Takový �ivot – to vy si v�bec nedovedete p�edstavit, jak se �ilo. To prost� byl protek-
torát �echy a�Morava a�my tady jsme u� byli N�mecko. To u� byla válka.

A co se d�lo po válce?
Nevím, jak to pro�ívali jiní. Ale nám jako smíšenému man�elství �eši ze za�átku 
hodn� ubli�ovali. A�ubli�ovali i�našim d�tem. Za�prvé, �e m�li tátu N�mce, a�za�druhé, 
�e jsme celá rodina chodili do�kostela. To mým d�tem hodn� zt��ovalo situaci. I�kdy� 
se dob�e u�ili. Nap�. mladší syn cht�l být veteriná�em, tak d�lal p�ijíma�ky a�p�e�adili 
ho na�jiný obor.

Jak se tedy projevovalo to, �e jste byla vdaná za N�mce?
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V�únoru 1944 jsem se vdávala. To nikomu nevadilo, prost� st�íbrský, st�íbrská. Já 
jsem byla p�ihlášená k��eské národnosti. No a�pak po�roce 45 vybírali lidi, pot�ebovali 
do��eska k�sedlák�m, proto�e ti jejich poh�nkové tady zabírali, tak pot�ebovali lidi 
do�práce. Musel jít m�j mu� i�já. Byla jsem tam v��esku 10 m�síc� na�nucených pra-
cích. Kdy� si N�mce vzala, tak a� s�N�mci táhne. A�kdy� jsem p�išla na�obecní ú�ad 
n�co vy�izovat, tak mi ú�edník �ekl: „Váš mu� je n�mecké národnosti?!“ „Ano, ale sociální 
demokrat,“ povídám.

„N�mec jako N�mec, všichni dob�í N�mci padli u�Stalingradu.“

To jsem si pak musela vyslechnout. P�esto�e byl za�první republiky u�sociálních demo-
krat�. Nem�li jsme jednoduchý �ivot. Za�první republiky jsme m�li maminku N�mku, 
v�uvozovkách. Pak jsem zase m�la mu�e N�mce, který um�l perfektn� �esky. M�l eko-
nomické vzd�lání, d�lal v�kancelá�i a�cht�li mu srazit 20 %, proto�e byl N�mec. Tak 
jsem šla na�obecní ú�ad. A�byl tu taky osidlovací ú�ad. Na�obecním ú�ad� jsem nic 
nevy�ídila, tak jsem šla na�ten osidlovací a��ekla jsem: „Na�jedné stran� nám dáváte legi-
timaci jako smíšenému man�elství, �e máme stejná práva, abychom neodešli do�N�mecka, 
abychom tu z�stali, a�na�druhé stran� man�elovi berete 20 % z�platu.“„To není mo�né.“ 
„�e to není mo�né? Je to tak!“ a�ukázala jsem mu výplatní pásku. A� pak mi to ten pan 
in�enýr uv��il a�napsal do�toho podniku. A�p�itom ten, který ten podnik zabral, tady 
byl za�první republiky a�znal m� odmali�ka, já jeho taky.

„Jo holka, kdy� u� sis N�mce vzala,“ mi �ekl, „to se nedá nic d�lat.“

Já povídám: „Tady to máš, podívej se. Stejná práva, legitimaci, na�tu ti kašlu.“

Tak tam pak pan Havlík, ten in�enýr z�osidlovacího ú�adu, napsal a�musel man�elovi 
ty peníze vrátit. Pak dostal vynadáno, �e jsem si na�n�j šla st��ovat. Ale tenkrát jsem 
byla ješt� pr�bojn�jší, ne� jsem dneska.

A jak jste se stýkali s p�íbuznými v zahrani�í? Bylo to mo�né?
Man�el m�l maminku v�Rakousku. Musela jako N�mka do�odsunu a�šla k�man�e-
lovu bratrovi do�Rakouska. Tak jsme jezdili do�Rakouska. V�dycky jsme tam jezdili 
na�m�síc a�jeli se n�kam podívat – do�Vídn�, tam jsme m�li taky p�íbuzné, tam jsme 
m�li kde spát.

My jsme peníze m�li, nem�li jsme jenom t�ch 20 marek, co nám dali s�sebou. Ale 
m��u vám �íct, dostalo se nám tam výborného p�ijetí… Bydleli jsme ve�stanovém 
tábo�e – to byl bývalý velkostatek a�ze zahrady, chlév� a�stodoly ud�lali takové kóje 
na�bydlení pro ty, co necht�li stav�t stany. Byly tam koupelny, kuchy�ky a�za�posta-
vení stanu se platilo, já nevím kolik. Kdy� jsem to šla zaplatit a�vid�li, �e jsem z��eska, 
tak nám �ekli: „Od�vás si peníze nevezmeme, my víme, kolik s�sebou dostáváte kapesného. 
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A�navíc naše babi�ka pochází z�Moravy. V�naší krvi koluje ješt� trošku �eské krve.“ Tak si 
od�nás nevzali peníze.

Taky na� té zahrad� parkovali n�jací Víde�ané s�obytným p�ív�sem. To jsme vid�li 
„Wohnmobil“ poprvé. Koukali jsme na�to vyt�ešt�n�: obývák, lo�nice, kuchy�ka. To 
byli bezd�tní d�chodci, kte�í m�li hotel ve�Vídni. Ten pronajali a�courali se takhle 
po�sv�t�. Kde se jim líbilo, tam zastavili a��ili tam. Ti snad m�li s�sebou sudy vína, 
proto�e ka�dý ve�er m�li p�istavenou verandi�ku a�tam zvali hosty a�vysedávali. Nás 
pozvali taky: „Poj�te si k�nám sednout.“ Man�el byl N�mec a�já um�la taky n�mecky, 
ale vid�li, �e jsme z��eska. Vid�li tam stát naše auto.

Ti lidé v�Rakousku byli tak ochotní, �e bych byla n�kdy a� bre�ela.

Pak jsme jednou cestovali v�Porýní a�tam u� nebyli tak srde�ní. To vycítíte v��e�i, kdy� 
ji ovládáte, tak poznáte, jestli s�vámi n�kdo hovo�í srde�n� nebo jen ze slušnosti, pro-
to�e jste t�eba jeho stanový soused.

Ale nikde jsme se nesetkali s�n�jakou averzí v��i �ech�m… Na�jednom parkovišti 
nám cht�l dát jeden pán 5 marek. „Vy jste z��eska, vy máte málo kapesného.“ Nev�d�l, 
�e mluvíme perfektn� n�mecky. Nev�d�l, �e rozumíme ka�dé slovo.

M��ete mi �íci, jak probíhalo vysídlování St�íbra? Nem�li jste vztahy s n�meckými 
rodinami, které musely taky jít do odsunu?
Vysídlení znamenalo: Byl N�mec, tak musel jít.

Bratr mé tchýn� byl sociální demokrat a�byl �lenem m�stské rady. Ráno p�išla Hitle-
rova armáda a�odpoledne, v�jednu hodinu, u� ho tady zav�eli a�za�chvíli byl v�Dachau 
v�koncentráku. Jenom proto, �e byl �lenem rady obecního ú�adu ve�St�íb�e za�sociální 
demokracii. A�po�cest�, kdy� je vedli tady do�kriminálu, tak po�nich házeli kamení 
a�plivali po�nich. T�i jsou tu pochovaní, kte�í se vrátili z�koncentráku. Pan Kaur tam 
um�el hned ze za�átku, byl u� starý. Tak p�išla urna, tu tady ulo�ili, a�kdy� se vraceli ti 
ostatní, tak dva tém�� táhli za�sebou. Jeden po�14 dnech um�el tady doma, pan Kv�-
to�. A�pan Pechan um�el a� ke�konci války.

Ale i�na�jejich �eny u� koukali jinak. Náš strýc válku p�e�il. M�l dv� dosp�lé dcery. 
Po�osvobození on a� jeho �ena dostali �eské státní ob�anství a� jejich dcery m�ly jít 
do�odsunu. Tak co ud�lali rodi�e? Šli se svými d�tmi.

A jak, myslíte, se na situaci po válce podepsal vývoj v N�mecku po roce 1933 a teh-
dejší situace v �echách?
To bylo všechno politické a�o�politiku já jsem se nestarala.
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M��u vám �íct, �e odsun N�mc� byl n�co tak nespravedlivého, �e jsem se a� styd�la. 
Prost�: Dob�í N�mci jsou mrtví N�mci, ti z�stali u� Stalingradu, a� všichni ostatní 
musejí ven. Všichni ostatní stojí za�houby. Byli tu N�mci, kte�í nikomu nic neud�lali. 
�ili si na�tom svém polí�ku, starý d�de�ek se starou babi�kou a�museli jít taky.

Naproti tomu pan m�stský zahradník, který m�l ne jednu ale ob� ruce naho�e, toho 
nalo�ili Ameri�ané na�nákla�ák i�s�králíkárnou. Odvezli to všecko.

D�ly se takové v�ci. Sta�í lidé, kte�í nikdy „nehajlovali“ a�nikdy pro to nebyli, museli 
jít a�nechat tady svojí kravku, co m�li v�chlív�. Ti tam um�eli steskem a… Nebylo to 
domyšlené. To cht�lo mít n�jaké podklady pro to, jak, kdo, pro co byl a�podle toho je 
odsunout. Dychtil jsi tam? Sbal si �dlátka a�jdi. Ale ti co byli u��labu – jak vám �íkám, 
toho m�stského zahradníka odvezli Ameri�ané i�s�králíkárnou.

N�kdo po t�ch letech vnímá tu situaci a ten stav jako „nep�ehledný“ stav…
Oni na�to sami �asem p�išli, �e vyhnali r�zné odborníky a��e ty v�ci pak nemohli d�lat. 
Vyhodili r�zné sklá�e. Pak u� si tu n�jaké nechali, kdy� na�to p�išli. Ti t�eba nesm�li 
rok nebo dva ven. A�pak je teprve pustili, a� kdy� se to tady n�kdo nau�il d�lat. Nebo 
z�porcelánek, aby namíchali po�ádnou sm�s, aby ty hrne�ky, co se exportovali… V�dy� 
naše sklo je i�v�královských rodinách. A�takovéto odborníky vyhodili. �asem, kdy� 
u� jich tu m�li p�t a�p�l, tak na�to p�išli, �e si tu n�jakého odborníka musí nechat. 
Jenom�e, ti u� tady necht�li z�stat. Cht�li jít sami, dokud je tam volné místo, dokud 
se tam uplatní.

A�tam je taky nevítali s�otev�enou náru�í. V�dy� tam bylo všechno rozbombardované. 
Tam byly t�eba dv� rodiny v�jedné místnosti. Taky to nebylo jednoduché.

Te� k�t�m odsunutým N�mc�m. N�kte�í N�mci tu nechali veliký majetek. N�který 
šel jenom s�rane�kem a�musel tu nechat všechno a�n�který m�l málo, tak šel s�tím 
málem. A�m��u vám �íct, skoro všichni, co tam šli, si tam postavili d�m, byli pracovití 
a�sna�iví. Neo�ekávala je tam otev�ená náru�. Dost se jim vy�ítalo, �e k�i�eli: „Wir 
wollen Heim ins Reich.“

Sbírali t�eba padané ovoce n�kde na�zahrad� a�krmili tím prasata, tak je z�té zahrady 
vyhnali a�nenechali je si to sebrat. Máte své lístky, tak si to za�i�te, abyste s�nimi vysta-
�ili. My jsme celou válku taky nem�li víc. Dost závid�li, ti N�mci venku, �e odsud 
p�icházelo hodn� lidí se školním vzd�láním.

„To je zajímavé, kdekdo p�ijel ze Sudet, tak má n�jakou školu.“ A�šli do�ú�adu d�lat 
ú�edníky. Zrovna ti naši p�íbuzní šli d�lat ú�edníky. Sest�enice mého mu�e m�la eko-
nomku a�provdala se za�právníka. On byl ješt� student, kdy� s�ním chodila. Ale dod�lal 
práva a�byli v�Brémách. Brémy byl stát sám pro sebe v�n�meckém stát�, a�on tam byl 
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tam dokonce „Innensenátorem“, to je jako ministr vnitra. Tak�e se provdala dob�e. Její 
sestra si vzala obchodníka, který si potom, krom� obchodu, vybudoval autodopravu.

Zrušili tam ty malé p�ípojky na�nádra�í, do�zapadlých vesni�ek. On má od�dodávky a� 
po�t��ké nákladní vozy s�vlekem.

Byli pracovití a�vypracovali se. To byli lidé zvyklí pracovat. Nevítali je tam s�otev�enou 
náru�í.

Ti naši byli sociální demokraté, kdy� šli ven, tak�e nevolali: „Wir wollen Heim ins 
Reich.“

Po válce tedy došlo k odsunu a k dosídlení a to vytvo�ilo úpln� nové prost�edí 
a musely se vytvo�it úpln� nové vazby mezi lidmi. Jak toto vnímáte?
Úpln� nové prost�edí. Ti, co sem p�išli, ti dosídlenci, �íkali: „Dokud tady bude jeden 
starousedlík, tak tady nebude klid.“ To �íkali ve�ejn�.

To tady asi zbylo více starousedlík�?
Bylo jich tady víc, jasn�. My jsme v�d�li, s�jakým rane�kem p�išli, co zabrali. My jsme 
jim to nezávid�li. Ale litovali jsme ty lidi, o�kterých jsme v�d�li, �e byli poctiví, �e 
nehajlovali a�museli odejít.

Dosídlenci zabrali majetek a�nevá�ili si ho. Místo, aby vzali sekyru a�šli do�lesa na�d�íví, 
tak vy�ezávali t�eba trámy ve�stodole a�pak ta stodola nebo ten chlév spadly.

Jak by se vám to líbilo? Nic mi do�toho nebylo. Jejich kobyla pod tím byla, kdy� spadla 
ta st�echa z�chléva a�jejich kobylu to zabilo, ne moji. I�takové v�ci se tu staly.

P�išli sem ú�edníci, kte�í n�co byli a�n�co m�li. A�pak sem p�išla v�tšina t�ch, kte�í 
nem�li nic a�najednou m�li velký statek. Za�prvé neum�li hospoda�it; za�druhé nem�li 
p�ehled, co se musí. V�d�li, co se musí ud�lat, proto�e slou�ili jako �eledíni u�jiného 
sedláka. Ale ty jejich �enské t�eba d�ív doma vyšívaly pro ur�ité �rmy nebo pletly 
svetry a�tak. Ta �enská podojila jednu krávu, jí to mléko sta�ilo a�pro� by m�la dojit ty 
ostatní. Asi v�tomhle stylu �ili. To dosídlení nebylo dob�e promyšlené. Ten, kdo doma 
n�co m�l, ten to neopustil a�nešel sem. Šli sem lidi, kte�í nem�li nic.

Je to jako: Jste malý kluk a�máte jeden pytlík bonbón� na�celý týden a�musíte si to 
rozd�lit. Najednou p�ijdete a�budete mít celou tašku bonbón�. Nejd�ív budete rozdá-
vat, pak to t�eba ti druzí nebudou chtít, to, co rozdáváte, ale další nedostanete. Kdy� 
spot�ebujete to, co jste našel v�tom dom�, tak… N�mci mysleli, �e to bude na�krát-
kou dobu, hodn� v�cí zakopali. Cenné v�ci s�sebou vzít nesm�li, tak�e je hodn� v�cí 
v�zemi. To si myslím já.
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Nem��u to odp�isáhnout. Nikoho jsem nevid�la, �e by n�kde n�co kopal. Vím, �e 
jedna milostpaní si do�ko�ichu zašila marky, které m�la, a�oni jí ten ko�ich sebrali. Tak 
šla a�nem�la ani ko�ich, ani peníze.

A jak bylo t��ké se v tom novém r�znorodém spole�enství s�ívat?
My jsme se s�lidmi, co sem p�išli, nehádali. Já jako �lov�k jsem s�nimi nem�la �ádné 
problémy. Ale kdy� jsem vid�la, jak se hospoda�í od�deseti k�p�ti, tak jsem si kolikrát 
�íkala, �e to bylo nepromyšlené.

M�li je sem dát hned. Ne jim dát statky, za�chvíli jim je sebrat a�ud�lat z�toho JZD a�dát 
jim potom jednotky na�tolik a�tolik odpracovaných hodin. To m�li ud�lat na�za�átku 
– n�jakého �lov�ka, který tomu rozumí, obhospoda�ovat to spole�n� a�poctiv� to roz-
d�lovat.

A trvalo to dlouho, ne� jste si mezi t�mi novými našla kamarády, p�átele nebo k tomu 
v�bec nedošlo?
Vrátili se sem n�kte�í lidé, kte�í tady byli za�první republiky. S�t�mi jsme hned auto-
maticky navázali kontakt. Jenom�e oni byli opatrní, kdy� jsem m�la za�mu�e N�mce, 
aby si to nepokazili. Tak�e opatrnost byla na�obou stranách.

Mám k� tomu ješt� p�íhodu. Náš tatínek byl spravedlivý a� hluboce v��ící �lov�k. 
Za�první sv�tové války byl v�ruském zajetí a�byl tam v�n�jaké vesni�ce u�n�jakého sed-
lá�ka – tatínek byl záme�ník. Tam chodili v�lét� sekat ty velikánské louky, které byly 
všech. Jezdilo se tam povozy a�sekali to srpem. Nem�li ani kosu! Tak jim tatínek ud�lal 
kosy. Ti mu byli vd��ní.

Mezitím jeho rodi�e dostali dom� oznámení, �e padl a� �e je pochován tam a� tam. 
P�išel pak dom� a�nikdo ho nepoznal. Stalo se to toti� na�za�átku války a�on p�išel 
dom� a� po�válce, tak ješt� vyrostl a�trochu zmu�n�l. Poznal ho jen pes. De facto vstal 
z�mrtvých.

Ale nejv�tší gól byl, �e po�p�ta�ty�icátém sem z�Volyn� p�išli �eši, kterým tady dávali 
statky za�jejich statky, které m�li tam – ty, co jim je socialismus sebral, a�tatínek p�išel 
dom� a� ve�er. Dlouho nešel z�práce dom� a�pak p�išel celý rozja�ený: „Mámo, mámo, 
mámo, po�ádn� silné kafe! A�ty jsi dneska pekla buchty. Dej sem ten peká�.“ „Ty ses zbláz-
nil, d�dku, co s�tím chceš? V�dy� je všechno na�lístky a�ty nám to odneseš.“ „Nemluv a�dej.“

Tak si p�edstavte, ten sedlák, co u�n�ho celou dobu byl, sem p�išel jako dosídlenec 
z�Ukrajiny.

On se vrátil zpátky z�Volyn� mo�ná práv� proto, �e tam tatínek byl. Um�li �esky, jeho 
syn byl u�itelem, nevrátil se z�války. Mluvil v�dycky jenom o�tom synovi, ale m�l víc 
d�tí.
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Bydlel ve�Svinné, a�dokud tam starý d�doušek bydlel, tak k�n�mu náš tatínek chodíval 
na�návšt�vy. Sv�t je malý. To se všechno m��e stát.
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Centrum pro komunitní práci

Centrum pro komunitní práci (CpKP) je nezisková organizace 
zalo�ená v� roce 1996. V� sou�asné dob� p�sobí na� území �eské 
republiky p�t místních zastoupení organizace. CpKP poskytuje 
slu�by všem zájemc�m z� ve�ejné správy, ob�anských organizací 
a�soukromého sektoru v�následujících oblastech:

– Ú�ast ve�ejnosti a�ob�anských organizací v�rozvoji obcí,  
 m�st a�kraj� 
– Místní udr�itelný rozvoj 
– Regionální politika Evropské unie a�regionální rozvoj �R 
– Vzd�lávání, podpora a�posilování nestátních neziskových  
 organizací

CpKP západní �echy dlouhodob� p�sobí v�oblasti rozvoje ven-
kovských oblastí Plze�ského kraje. Úzce spolupracuje se státními 
i� nestátními organizacemi neziskového charakteru, a� to zejména 
v�regionech le�ících na�území bývalých Sudet. Jedná se p�edevším 
o�oblast Tachovska (St�íbrsko, Plánsko, Bezdru�icko) �i šumavského 
p�edh��í – Nýrsko a�okolí. Tento prostor má speci�cký kulturní, 
sociální a�ekonomický charakter, zcela odlišný od�vnitrozemských 
�ástí kraje. Centrum pro komunitní práci v�t�chto lokalitách reali-
zuje aktivity, jejich� cílem je udr�itelný rozvoj t�chto region�.

Centrum pro komunitní práci  
západní �echy
Americká 29, 301 38 Plze� | Tel.: +420 377 329 558
zapadni.cechy@cpkp.cz
www.cpkp.cz
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Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS)

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. pat�í k� nejv�tším 
„lidovým univerzitám“ v�Bavorsku. Se svými 40 zam�stnanci, 200 
u�iteli a�30 pobo�kami tvo�í nejv�tší vzd�lávací za�ízení v�okrese 
Cham, Horní Falcko: kursy v� oblasti zam�stnání/kariéra, zdraví, 
spole�nost/�ivot, kultura, sociáln�-integra�ní u�ební programy/
projekty; jazykové kursy, kursy pro dodate�né dokon�ení školního 
vzd�lání, u�ební programy, které vedou k�vyu�ení v�oboru uzna-
nému �emeslnickou komorou, a� kursy informa�ních a� komuni-
ka�ních technologií poskytují širokou nabídku získání klí�ových 
kompetencí pro nejr�zn�jší skupiny osob. Na�základ� dlouholetých 
aktivit v� oblasti program� EU disponuje VHS sítí partnerských 
institucí po�celé Evrop�. V�roce 2009 z�ídila VHS informa�ní cent-
rum Europe Direct, v�jeho� rámci také úzce spolupracuje se školami 
a�regionálními sdru�eními a�orgány ve�ejné správy. Skrze Bavorský 
svaz lidových univerzit je �lenem European Foundation for Quality 
Management, je certi�kována spole�ností DQS s.r.o.

Volksschule  
im Landkreis Cham e.V.
Pfarrer-Seidl-Str. 1, 93413 Cham
Tel.: +49 (0)9971 / 8501-0
info@vhs-cham.de | www.vhs-cham.de
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Pod�kování

Srde�n� d�kujeme všem pam�tník�m a�pam�tnicím, ji� se 
rozhodli s�námi trávit sv�j �as a�vypráv�li nám p�íb�hy, které 
pro�ili. Zvláštní pod�kování pak mí�í t�m z�nich, kte�í nám 
dali svolení ke� zve�ejn�ní rozhovor� tvo�ících obsah této 
publikace.

P�i dohledávání respondent� nám pomáhalo mnoho jed-
notlivc� i� organizací, které si také zaslou�í náš dík. Mezi 
prvními je t�eba jmenovat Sdru�ení �eských N�mc� v�západ-
ních �echách, dále pak Krajanské sdru�ení Horšovskotýnska 
(Heimatkreis Bischofteinitz e.V.).

V�oblasti Tachovska a�St�íbrska jsme spolupracovali s�paní 
Jind�iškou Netrvalovou, kroniká�kou m�sta St�íbra, a�s�paní 
Miroslavou Válovou, mana�erkou Místní ak�ní skupiny 
�eský Západ – Místní partnerství. V� oblasti Nýrska jsme 
kontaktovali pam�tníky díky panu Karlu Velkoborském 
z�Muzea Královského Hvozdu v�Nýrsku.

Mezi dalšími zdroji pro získávání informací, doporu�ení 
�i fotogra�í je zapot�ebí zmínit Ob�anské sdru�ení Klášter 
Chot�šov, iniciativu Staré St�íbro, Muzeum Šumavy v�Kaš-
perských Horách, Muzeum �eského lesa v�Tachov�, Okresní 
archív v�Klatovech, Doma�licích i�Tachov�.

Jmenovit� bychom cht�li pod�kovat panu Zde�ku Procház-
kovi a�sle�n� Kamile Angelovové z�Doma�lic a�panu Pavlu 
Polovi.

D�kujeme všem.
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Vorwort zu den Interviews

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir stellen Ihnen Lebensgeschichten und Erinnerungen an das Leben im Sudetenland 
in der Zeit zwischen den Weltkriegen, aber auch in den Folgejahren so vor, wie sie uns 
von unseren Gesprächspartnern erzählt wurden. Mit den Zeitzeugen blicken wir in 
die Zeit ihrer Kindheit, Jugend und Erwachsenalters zurück, die sie in verschiedenen 
Orten des tschechisch-deutschen Grenzgebietes erlebten, im Umkreis von Tachau, 
Mies, Staab, Bischofteinitz, bzw. im Gebiet des Oberpfälzer Waldes. Wir bringen 
Ihnen eine Sammlung von Interviews mit Zeitzeugen, mit denen wir uns im Laufe 
des Jahres 2010 trafen.

Am Anfang unserer Bemühungen war unser primäres Bedürfnis, auf den besonde-
ren Charakter des Lebens und der Lebensbedingungen der Bewohner der ländlichen 
Gebiete Westböhmens aufmerksam zu machen. Zusammen mit meinen Kollegen aus 
dem Zentrum für kommunale Arbeit Westböhmen richteten wir unsere Aufmerksam-
keit auf diese Landstriche und fanden unendliche Möglichkeiten, wie man bei dessen 
Wiederaufbau und Entwicklung helfen könnte. Wir merken, dass auch sechzig Jahre 
nach der Aussiedlung des Großteils der  ursprünglich deutschen Bevölkerung und 
dem Zerreißen der Herkunftsbindungen zur Heimat der Ein�uss dieser Umstände 
auf das Leben sowohl der damals neugekommenen, als auch der alten Bewohner 
grundlegend und bestimmend ist. Die aus verschiedenen Orten der Tschechoslowa-
kei, aber auch aus der Ukraine, Rumänien oder Polen kommenden Siedler fanden 
eine einmalige Mischung auis Anpassungsmechanismen, die ihnen halfen, sich mit 
der neuen Heimat zu identi�zieren. Allgemein kann jedoch gesagt werden, dass ihnen 
die Anknüpfung an die vorherige Art des Umgangs mit der Umwelt nicht besonders 
gelungen ist, im Grunde genommen konnte sie auch nicht gelingen. Eine ganze Reihe 
von Ortschaften wurde ja völlig ausgesiedelt, einige gingen unter, und neue Bewohner 
mussten sich nicht nur in der neuen Umgebung einleben, sondern vor allem auch in 
neue Beziehungen untereinander.

Eine positive Tatsache ist jedoch, dass bei vielen gegenwärtigen Einwohnern der Wille 
zunimmt, sich mit diesem Umstand auseinander zu setzen und ihn aktiv zu überwin-
den. Wir bemühen uns, tatkräftige Einzelpersonen, Bürgerinitiativen und Vereine, 
aber auch ö�entliche Verwaltungen, das heißt alle, die an der Vervollständigung des 
Wissens um die Geschichte und die Beziehung zu den Traditionen und zur Umge-
bung interessiert sind, zu unterstützen. Die wiederhergestellten Denkmale, Kirchen, 
gep�egten ö�entlichen Plätze und Dorfplätze, die als Begegnungsstellen dienen, die 
Verö�entlichung vergessener Naturschätze, das Eingehen von Partnerschaften sind 
konkrete Taten aktiver Menschen, und das Zentrum für kommunale Arbeit Westböh-
men will diese Bestrebungen unterstützen.
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Das Vorhaben auf die gemeinsame Geschichte der Bevölkerung tschechischer und 
deutscher Nationalität aufmerksam zu machen, brachte uns dazu, Bilder aus dem 
Alltagsleben in Dörfern und Städten im Sudetenland vor dem zweiten Weltkrieg auf-
zuzeichnen. Wir wollten ein Abbild des Alltags mit Hilfe von authentischen Aussagen 
der Menschen scha�en, jedoch ohne Betonung der politischen und nationalen Kon-
notationen zu diesem �ema.

Mit dieser Absicht sprachen wir unseren Partnern der Volkshochschule im Land-
kreis Cham e.V. und stellten zusammen einen einfachen Plan auf, um mehr über die 
Geschichte des tschechisch-bayerischen Grenzgebietes zu erfahren. So entstand das 
Projekt „Das lebende Gedächtnis der Sudeten“.

Im Laufe des Jahres 2010 konnten wir 25 Interviews mit Zeitzeugen aus verschie-
denen Orten Westböhmens und auch des bayerischen Grenzlandes realisieren. Die 
Interviews wurden mit ursprünglichen deutschen Bewohnern des Vorkriegsgrenzlan-
des geführt, Zeitzeugen aus rein deutscher Umgebung oder aus gemischten tsche-
chisch-deutschen Familien. Eine weitere Gruppe bildeten dann Augenzeugen, deren 
Umfeld rein tschechisch war. Wir sprachen auch mit Augenzeugen, die in der Nach-
kriegszeit ihr Heim verlassen mussten, zum Beispiel aus dem polnischen Breslau oder 
aus dem Troppauer Raum, und sich durch ein Zusammenspiel von Umständen in 
Westböhmen ansiedelten.

Die Interviewtechnick erlaubt es, individuelle Lebensgeschichten anhand von konkre-
ten �emen (Schulbesuch, Familienbeziehungen, Beziehung zu Religion oder Frei-
zeitaktivitäten und weitere) aufzuzeichnen. Mit Hilfe dieser Anhaltspunkte wollten 
wir zwar subjektive, aber trotzdem oder gerade deswegen wertvolle Bilder aus dem 
Alltagsleben der Zeitzeugen einfangen, in den Orten, aus denen sie und ihre Vorfah-
ren stammten. Nichtsdestotrotz konnten sie in ihren Erzählungen, die mit der drama-
tischen (Vor-)Kriegszeit verbundenen �emen, vor allem die Nachkriegsereignisse im 
Grenzland, nicht umgehen, und in den Geschichten erscheinen diese natürlich auch.

Es ist uns bewusst, dass der Titel „Das lebende Gedächtnis der Sudeten“ und auch 
der Schwerpunkt Sudeten kontrovers empfunden werden kann. Im Laufe mehrerer 
Besuche bei den Zeitzeugen wurde uns immer mehr bewusst, dass das völlig o�ene 
Erzählen über das gemeinsame Leben der Tschechen und Deutschen in den Zwi-
schenkriegs- und vor allem in den Nachkriegsjahren eines Vertrauens auf der Seite des 
Erzählers aber auch auf der Seite des Zuhörers bzw. Lesers bedarf. Unsere Zeitzeugen 
befürchteten, dass ihre Ausführungen bei ihren Verwandten, Nachbarn, Menschen, 
die in die beschriebenen Orte erst nach dem Krieg gezogen waren, negative Reaktio-
nen nach sich ziehen könnten. Es hat sich auch so ausgewirkt, dass einige Zeitzeugen 
mit uns gesprochen haben (und wir danken ihnen dafür), aber noch mit der Veröf-
fentlichung ihrer Erinnerungen zögern.
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Aus den gesammelten Interviews legen wir Ihnen nun sechs vor, weitere werden folgen. 
Unsere Bemühung war es, die Interviews in möglichst „roher“ Form aufzuzeichnen 
und die Beurteilung der vollen Tiefe der Authentizität von den Zeitzeugenaussagen 
den Lesern zu überlassen. Während der Bearbeitung haben wir zum Zweck der Ver-
einheitlichung der Vorgehensweise mit einzelnen Interviews Korrekturen vorgenom-
men, immer in Zusammenarbeit mit dem Zeitzeugen. Das Ziel war, die Aussagen 
verständlicher zu machen,  über�üssige Wiederholungen wurden beseitigt, der Text 
stilistisch lesbar gemacht.

Jedes vorgelegte Interview unterscheidet sich von den anderen. Jedes von ihnen erzählt 
einen Teil der persönlichen Lebensgeschichte des Erzählers und bietet uns, außer Tat-
sachen und Beschreibungen, die Möglichkeit, die Art und Weise zu verstehen, wie der 
Zeitzeuge auf die Ereignisse zurückblickt, die sich in seiner Kindheit, Jugend und im 
Erwachsenalter abspielten, wie er sie heute wahrnimmt und versteht.

Die Publikation führt uns in die Ortschaften des Oberpfälzer Waldes, die heute nicht 
mehr gefunden werden können, sie gingen unter – Haselbach und Seeg. Die nächste 
Geschichte ist mit dem Bergbaugebiet im Umkreis von Chotieschau, unweit von 
Staab, verbunden und sie wird von einer aus einer tschechischen Familie stammenden 
Zeitzeugin erzählt. Geschichten aus Sirb und Wassersuppen werden von deutschen 
Landsleuten erzählt. Die letzte Geschichte führt uns ins Tachauer Gebiet, nach Mies.

Wir würden uns wünschen, dass sich die Leserinnen und Leser die Geschichten selbst 
anhören könnten, so wie es uns ermöglicht wurde. Ebenso wünschen wir uns, dass 
diese einmaligen und dramatischen Geschichten in ihrer Komplexität wahrgenom-
men und wir alle daraus lernen können.

Für die Projektmitarbeiter

Daniel León 
Zentrum für kommunale Arbeit Westböhmen
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Sehr geehrte Damen und Herren,

seit vielen Jahren führt die Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. internationale 
Bildungsprojekte mit Partnern aus ganz Europa und darüber hinaus durch. Mit dem 
Europe Direct Büro unterhält die VHS eine Informationsstelle für alle Bürgerinnen 
und Bürger im Landkreis Cham.

Erstmals wurde mit dem Projekt „Lebendes Gedächtnis der Sudeten“ ein �ema in 
unserer Einrichtung bearbeitet, welches versucht, geschichtliche und politische Ereig-
nisse für unsere Nachwelt zu dokumentieren und zu erhalten.

Mit großem Interesse sind wir der Einladung des Centrums pro komunitní práci 
západní �echy in Pilsen gefolgt und Partner in diesem Projekt geworden. Unser 
herzlicher Dank gilt dabei Frau Monika �eníšková und Herrn Daniel Leon für das 
Vertrauen, das sie der VHS im Landkreis Cham und allen Mitarbeiter/innen entge-
gengebracht haben.  Ein herzlicher Dank gilt auch der Regierung der Oberpfalz und 
hier vor allem Herrn Ralf Klinger  für die Begleitung und fördertechnische Betreuung 
dieses Interreg IV Projektes.

Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen in 
der VHs, allen voran Frau Sabine Gröpel, die einen Großteil der Projektarbeit mit viel 
Sachverstand und dem nötigen Einfühlungsvermögen umgesetzt hat.

Politische und kulturelle Bildungsarbeit gehört zu den Kernaufgaben der Erwachse-
nenbildung und damit der Volkshochschularbeit.  Die Dokumentation und Samm-
lung der Erinnerung von Zeitzeugen über das Leben, sowohl auf tschechischer als 
auch auf der bayerisch/deutschen Seite vor und nach dem zweiten Weltkrieg  ist wich-
tiges Stück Zeitgeschichte. Es ist notwendig, dieses Wissen für die Nachwelt zu erhal-
ten und aus der Geschichte für die Zukunft zu lernen.

Wir ho�en, dass dieses Buch viele interessierte Menschen in unserer Region in der 
Mitte von Europa erreichen wird.  Dem interessierten Leser und  Besucher der Aus-
stellung erö�net sich ein Fenster in die Vergangenheit, ein Fenster in das Leben der 
Menschen, das Schicksal von Vertriebenen und man erkennt, wie wichtig der Begri� 
„Heimat“ auch in Zeiten der Globalisierung ist.

Winfried Ellwanger 
Geschäftsführer der Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Als Tochter eines vertriebenen Sudetendeutschen waren mir schon seit meiner Kind-
heit Geschichten aus dem Sudetenland vor und während der Vertreibung bekannt. 
Mein Vater und auch meine Oma haben oft und auch viel von ihrer Heimat erzählt. 
Etwas vertraut mit dem �ema der Vertreibung machte ich mich auf die Suche nach 
Vertriebenen, die nicht weit weg von der jetzigen deutschen Grenze des Landkreises 
Cham, aber auf der andere Seite aufgewachsen waren und dort ihre Kindheit ver-
bracht hatten. Fünf der sieben interviewten Personen fand ich durch den Heimatkreis 
Bischofteinitz e.V., die anderen beiden durch Herumfragen in meinem Bekannten-
kreis. Herausgekommen sind sieben verschiedene Lebensgeschichten, jede einzelne 
individuell und spannend, allen jedoch gemeinsam der Lebensabschnitt der Vertrei-
bung. Die Begegnung und die Gespräche mit diesen Personen haben mir selbst viel 
Freude bereitet. Durch sie habe ich über diese Zeit viel Neues und Interessantes erfah-
ren und sogar ein neues Wort gelernt, „paschern“, was so viel heißt wie „über die 
Grenze schmuggeln“.

Vielen herzlichen Dank meinen Interviewpartnerinnen und -partnern für ihre per-
sönlichen und aufrichtigen Geschichten.

Sabine Gröpel 
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.
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So hat man damals einfach in jedem Ort gelebt. 
Tschechen, Deutsche und viele gemischte Ehen…

Erinnerungen der ursprünglichen Bewohner des tschechisch-deutschen Grenzgebiets 
bringen ein Zeugnis über die Lebensweise auf dem Lande in der Pilsner Umgebung. 
Die Darstellungen beginnen in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts. 
Daran folgen die Kriegsjahre, die fünfziger Jahre und allmählich kommen sie näher 
an die Gegenwart. Die größte Aufmerksamkeit wird sowohl den Kriegsjahren als und 
der Vorkriegs- und der Nachkriegszeit gewidmet.

Die dramatische Zeit der gemeinsamen Geschichte von Tschechen und Deutschen in 
Westböhmen interessierte den Fragenden nicht um die historischen Ereignisse oder 
den Ausmaß der Schuld einzelner ethnischen Gruppen an der Kriegstragödie besser 
rekonstruieren zu können. Der Fragende wollte aus den Erinnerungen die Lebens-
abbildungen der Menschen, die die hiesige Gegend vor vielen Jahren verließen, her-
vorrufen. Obwohl die meisten ursprünglichen Bewohner fortgingen, blieb in der 
Landschaft und in den menschlichen Siedlungen ein markanter Abdruck ihrer Anwe-
senheit, eine gewisse Mischung aus Verwahrlosung und außerordentlicher Unver-
sehrtheit der Gebäude, kleiner sakraler Sehenswürdigkeiten und landschaftlicher 
Elemente. Diese Gedächtnisorte stellen oft einmalige Dokumente aus dem Leben der 
Menschen auf dem Lande der Vorkriegszeit dar, die nur deswegen erhalten blieben, 
weil ihre Gestalter fortgingen. Die neuen Bewohner hatten weder Kenntnisse noch 
Mittel dazu, die Wohnhäuser so zu modernisieren, wie es dazu auf dem „tschechi-
schem“ Lande im Landesinneren kam. Die Unerfahrenheit der Neugekommenen 
mit der Landwirtschaft zusammen mit ungeeigneten Eingri�en des Staates in das 
Wirtschaftsleben hiesiger Regionen verursachten einen wachsenden Rückstand dieser 
Regionen hinter den anderen Landesteilen.

Trotz Präsidialdekrete, die die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung rechtlich 
legitimierten, nehmen heute zeitgenössische und gegenwärtige Zeugnisse zu, dass 
der eigene Ablauf der Aussiedlung oft rechtwidriger oder geradezu kriminelle Form 
gewann. Die neuen Dorf- und Stadtgemeinschaften in den neu besiedelten Regionen 
hatten in ihren Anfängen Diebstähle und Gewalt. Inwieweit dieser Anfang die nächs-
ten Schicksale der neu entstehenden Gemeinschaften kennzeichnete? Wurden sie als 
funktionelle, haltbare, prosperierende Gemeinschaften gegründet? Sind die in den 
besiedelten Regionen lebenden Menschen zufrieden, ist ihre Lebensqualität zufrie-
denstellend? Ich bin der Meinung, dass diese Fragen und ihre Beantwortung heut-
zutage die Grundlage des Problems der sog. tschechisch-deutschen Versöhnung sind.
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Der Ähnlichkeit der Unrechttaten, zu denen es nach dem Krieg kam, ist sich auch 
Frau J .C., eine unserer Zeitzeugen, bewusst.

„Mein Mann hat mir erzählt, dass einige sie sehr schlecht behandelt haben. Dann haben 
einige gedacht, dass alle Tschechen so sind, aber das waren sie nicht. Diejenigen, die hier 
aufgewachsen sind und die Leute gekannt haben, da war es anders. Ähnlich war es, als 
man uns das Vieh beschlagnahmt hat, als man die Produktionsgenossenschaft gründete. 
Das hat so mancher beweint. Und das taten sich schon die Tschechen gegenseitig an. Und 
dann später eigentlich auch. In der LPG haben am Anfang Leute Posten bekleidet, die 
hierher kamen und nicht wirklich wirtschaften konnten. Daher war es ein Durcheinan-
der.“

Hier, in den Orten, die von Menschen, die sich um die Landschaft und Siedlungen 
kümmerten, verlassen wurden, spielte sich wahrscheinlich der purste Kommunismus 
in Böhmen ab. Die neue Ordnung hatte hier keine Gegner, Vertreter der alten Ord-
nung. Mit der Aussiedlung der ursprünglichen Bevölkerung ging eine Zivilisation 
(obgleich von der schrecklichen Kriegsentwicklung betro�en) an sich zugrunde. Die 
Beziehung der Menschen zur Landschaft und zueinander wurde unwiederbringlich 
unterbrochen und durch Staatspolitik ersetzt. Das galt sicherlich auch für den Rest der 
Republik, allerdings wurde dieser Prozess in Sudetenland schnell und o�ensichtlich 
bis auf ein paar Ausnahmen widerstandlos vollbracht.

Die Konzentration des Fragenden auf kleine Bilder aus dem Alltag der Zeitzeugen, auf 
Schilderung der Familientre�en, Kirchenbesuche oder Kinderspiele, bringt ein Zeug-
nis über ein reiches und vielschichtiges Leben auf dem Lande der Vorkriegszeit. So 
ein Landgebiet blieb nirgendwo erhalten, nach dem Krieg kam es zur Kollektivierung 
und allmählichen Aussiedlung der Einwohner in die Städte. Die dör�ichen Lebens-
bilder, insbesondere die von verschiedenen Volkssitten, sind für die meiste tschechi-
sche Bevölkerung ein Bestandteil der nationalen Kultur. Sie sind auch ein Bestandteil 
der Vorstellungen eines durchschnittlichen Tschechen darüber, wie seine Vorahnen 
lebten. In vielen Orten des böhmischen und mährischen Landes werden manche 
der bedeutenden Sitten feierlich eingehalten, sie wirken ständig als ein Element der 
Zusammengehörigkeit gegebener Gemeinschaften. Die Form der Zeremonien und 
Sitten wird nächsten Generationen mündlich übergeben, ohne Hilfe von schriftlicher 
Aufnahme. Es wird allerdings zum Sto� für Ethnologen, Volkskunstforscher, Histo-
riker, die es in den Zusammenhang der allgemeinen Volksgeschichte und auch der 
Kulturgeschichte Europas einsetzen.
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Dort, wo es keine Zeugen der „alten“ Zeiten, Riten und Sitten gibt, gibt es keinen, 
der den nächsten Generationen das Zeugnis über die Form der vergangenen Riten 
vermitteln könnte. Die Gemeinschaften vermissen dann ein wesentliches Teil ihres 
kollektiven Lebens.

Nicht nur, dass es an den wirklichen Zeitzeugen mangelt, es fehlt die Arbeit der gan-
zen Forschergenerationen, die in bestimmten Regionen die verschwundenen Sitten 
erforschten und versuchten sie aufzunehmen. Erst in den letzten Jahren kommt es 
zum wachsenden Interesse an dem geistigen und kulturellen Erbe der Regionen, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesiedelt wurden. Ein Bestandteil dieses Suchens ist 
auch die Tat des Bürgermeisters der Stadt Weseritz Herrn Jan Soulek, der das Entste-
hen der tschechischen Übersetzung der deutschen Vorkriegschronik „Unsere Heimat, 
Eine Heimatkunde des Weseritzrer Gerichtsbezirkes und seiner Randgebiete“ veran-
lasste, die vom Professor Lerch im Jahr 1926 herausgegeben wurde. Das Buch ist ein 
einmaliges Zeugnis über hiesige Region, beschreibt die Sitten und auch die nationalen 
Gefühle der damaligen deutschen Bevölkerung. Der heutige Leser kann die Doppel-
wertigkeit der national ausgedrückten Heimatsliebe völlig verspüren.

„Geheimnissvoll ist die Walpurgisnacht vor dem ersten Maientage, denn da gewinnen 
leicht die Hexe unholde Macht über Menschen und Tier. Um das Vieh vor dem Verheren 
zu behüten, stach man noch vor 30 Jahren Rasenstücke von Weg oder Wiese und legte sie 
vor jede Haus und Stalltür oder statt des Rasens eine umgekehrte Egge, deren spitze Zähne 
der Hexe den Zutritt wehren solte. Wehe, wenn es doch gelang! Dann – so glaubten die 
Alten – gab die Kuh statt der weißen Milch rotes Blut, sie blieb nicht, kalbte unglücklich 
und musste schließlich geschlachtet werden. Kein Wunder, dass an diesem unheimlichen 
Abend die Burschen mit besonderen Peitschen knallen und damit einen weithin hörbaren 
Lärm verursachen, um die auf der Reise nach dem Blocksberg be�ndlichen Unholdinnen 
zu verschrecken.“ 1

Lerch strebt in seinem Buch die Erhebung der patriotischen Gefühle im dör�ichen 
Gebiet der Weseritzer Region. Zusammen mit einem Kollektiv von Autoren, die 
man als Mitglieder der hiesigen Intelligenz bezeichnen kann, schuf er ein Werk, das 
auf populäre Art und Weise die zeitgenössische Erkenntnis über dortige Landschaft 
vermittelt. Er bringt die Angaben aus Geologie, Geographie, Geschichte, Religion, 
Ethnogra�e und weiterer Bereichen in Zusammenhänge, um die Bedeutung und 
Schönheit seiner Geburtsregion hervorzuheben. Sein Buch ist für breite Menschen-
massen bestimmt, den typischen Bewohnern des Landes. Lerch möchte seine Leser 
über ihre Geschichte gestaltende Bedeutung verständigen. Sie, Bauern und Land-
wirte, obwohl sie nicht zu Gestaltern der „großen“ Geschichte, die von Feudalherren 
und Politikern gescha�en werden, gehören, bleiben die Gestalter der „kleinen“ mit 

1  Lerch, F.: Unsere Heimat, Eine Heimatkunde des Weserizer Gerichtsbezirkes un seiner Randgebiete, s. 280.
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menschlicher Kultur, dem Entstehen der Siedlungen und dem Landschaftbild ver-
bundenen Geschichte.

„Unsere Heimat ist ein so abgelegenes und enbedeutendes Stückchen Erde, dass von dem 
großen Geschehen der Zeiten kaum die Märkte an den Hauptverkehstraßen berührt wur-
den. Ein Glück für unserer waldnahen Dörfer, dass sie nur dann und wann von verlorenen 
Kriegshaufen heimgesucht wurden und an dem unchristlichen Gezänt. der Staaten, Völker 
und Bekenntnisse so gut wie keine Anteil hatten. Die Großen, die Weltgeschichte gemacht 
haben, sie sind dahingegangen und leben, ver�ucht oder gesegnet, nur noch in Büchern. 
Ihre Reiche sind zerfallen, ihre Schlösser und Burgen sind Ruinen geworden, in denen der 
Wind eine schaurige Melodie von der Vergänglichkeit aller Macht und Herrlichkeit pfeift. 
Aber ihr kleinen Städte und Dörfer, ihr Bürger und Bauern und Arbeiter, die ihr darin-
nin gelebt hat und noch lebt, ihr seid geblieben und werdet immer sein. Wenn auch die 
große Weltgeschichte und dieses Heimatbuch nicht oder nicht viel von eurer Vergangnheit 
berichtet, so steht doch fest, dass das, was ihr unbekannten Vorfahren im Laufe der langen 
Jahrhunderte geleistet habt, unendlich wertvoller ist als alle Taten der berühmten Herren 
und Ritter, bei euch und eure Dörfer wie eine gleichgültige Ware gekauft udn wieder ver-
pfändet haben, zusammengenommen. Du Volk der kleinen Städte und Dörfer, brauch-
test keine gelehrten Geschichtsschreiber, denn was ihr Bürger und Bauern im Wandel der 
Zeiten gescha�en habt, das ist unauslöschlich eingeprägt in das Antlitz unserer Heimat: 
Die schmucken Ortschaften mit ihren Schulen und Kirchen, Plätzchen und Kapellen, die 
lachenden Fluren, die grünen Wiesen im Tal und am Bergeshang, die gep�egten Wälder 
udn Wasserläufe, die Wege und Straßen – das ist euer Wert, euer Vermächtnis, das sind die 
Denkmäler eurer großen Geschichte…“ 2

Lerch glaubt, dass diese Menschenschicht, Bauern und Dorfbewohner, nicht aus der 
Geschichte gelöscht werden können. Währen die Herren kommen und gehen, sollte 
das Volk immer erhalten bleiben und damit seine Rolle in der Geschichte bestätigen. 
Der Leser unserer Aufnahmen der Zeitzeugenerinnerungen ist dran, es zu beurteilen.

Ida Kaiserová

2  Lerch, F.: Unsere Heimat, Eine Heimatkunde des Weserizer Gerichtsbezirkes un seiner Randgebiete, s. 324.
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Anne Marie Babl
Anne Marie Babl wurde im Jahre 1939 im Dorf Haselbach, 
das praktisch an der Grenze zwischen Bayern und Böhmen 
lag, geboren. Haselbach wurde in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts gegründet und wurde erst am Anfang des 18. 
Jahrhunderts ein Teil von Böhmen. Nach dem 2. Weltkrieg 
wurden die deutschen Bewohner ausgesiedelt und in den 
50er Jahren des 20. Jahrhunderts bei der Errichtung des 
Grenzgebiets ist das Dorf untergegangen. Es erhielt sich nur 
das alte Wegenetz und geringe Mauerreste.

Frau Babls Familie lebte im unteren Teil des Dorfes, in 
dem Handwerker und Gewerbetreibende lebten, in dem obe-
ren Dorf wirtschafteten Bauern. Vor dem Krieg hatte die 
rein deutsche Gemeinde (mit Ausnahme von Beamten und 
Grenzwächtern) ungefähr 50 Hausnummern. In der Famili-
engeschichte �ndet man mütterlicherseits eine Glasertradi-
tion (Schwarzbachtal). Der Vater stammte aus Neubäuhütten 
und in Haselbach betrieb er ein Malergeschäft. Nach dem 
Krieg überschritt Frau Babel zusammen mit ihrer Mutter die 
„grüne Grenze“ und siedelte sich für immer in Höll an, 2 km 
von Haselbach entfernt.

Erst nach der Abschaffung des Grenzgebiets im Jahre 1990 
durfte Frau Babl Haselbach wieder besuchen. Frau Babl trifft 
sich jedes Jahr Mitte August in Haselbach bei einem wieder-
aufgestellten Feldkreuz mit weiteren Landsleuten zusammen 
und sie gedenken zusammen des Heimatortes.
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Mein Name ist Anna Marie Babl, ich bin eine geborene Frei, am 4. Juli 1939 in Hasel-
bach geboren.

Ich habe in Haselbach, einem Dorf direkt an der Bayrisch Böhmischen Grenze eine 
völlig unbeschwerte und schöne Kindheit verlebt. Zum Ort Haselbach wäre noch zu 
sagen, dass Haselbach bis 1756  zu Bayern gehört hat und erst bei Grenzbereinigun-
gen unter Maria �eresia  nach dem Spanischen Erbfolgekrieg zu Böhmen und damit 
zur österreichisch – ungarischen Donaumonarchie gekommen ist, also zum Habsbur-
ger Reich. Erst nach dem 1. Weltkrieg hat sich durch die nationalen Bestrebungen 
vieler Länder die Tschechoslowakei gebildet. Plötzlich waren meine Vorfahren, also 
meine Großeltern und meine Eltern, tschechische Staatsbürger. Unser Dorf direkt an 
der Grenze hat wirklich eine ganz bewegte Geschichte. 1938 sind deutsche Truppen 
über die Grenze einmarschiert, und es wurde das Protektorat Böhmen und Mähren 
gegründet.

Wie groß war das Dorf, in dem Sie aufgewachsen sind?
Das Dorf hat ungefähr hundert Hausnummern gehabt, also hundert Häuser und so 
um die acht-, neunhundert Einwohner. Haselbach bestand eigentlich aus zwei Dör-
fern: das Obere Dorf  mit den Bauern und das Untere Dorf, durch das eine Straße 
führte, mit Geschäften, Wirtshäusern, einem Cafe, den Handwerkern usw. Der 
Haselbach war ja der Übergang damals nach Böhmen. Und unten die Straße, die wir 
jetzt kennen, die nach der Grenzö�nung, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nach 
Liskova gegründet wurde, diese Straße ist ja erst 1822 gebaut worden.

Wo haben Sie gewohnt, oben oder unten?
Im Dorf unten! Also fast an der Hauptstraße. Heute ist dort eine Tankstelle. Das war 
Haselbach  Nr. 14. Da hatte mein Vater ein Malergeschäft, er war Malermeister. Und 
die Familie meiner Großeltern mütterlicherseits waren Glasmacher. In dem Schwarz-
bachtal waren viele Glasschleifen- und Polierwerke. Mein Vater Wenzel Frei stammte 
aus Neubäuhütten. Das ist ein kleiner Ort am Fuße des Schauerbergs hinter Wasser-
suppen, heute Nemanice. Im Januar 1939 haben meine Eltern geheiratet. Eigentlich 
wäre aufgrund der Angliederung und die Protektoratsgrenze das Standesamt in Bay-
risch Eisenstein zuständig gewesen, aber sie haben eine Sondergenehmigung bekom-
men und haben im Standesamt Bischofteinitz geheiratet. Ich habe sogar noch die 
Urkunde. Die kirchliche Trauung  war in der Kirche in Wassersuppen.

Und waren beide Elternteile von dort? Waren die dort aus dem Ort?
Ja. Die Mama war von der Glasschleifen vom Schwarzbachtal und der Vater von 
Neubäuhütten, hinter Wassersuppen. Ich bin dann am 4. Juli geboren. Die Geburt 
hat zwei Tage gedauert. Am Sonntag war das Wassersuppener Fest und da hätte alles 
schon vorüber sein sollen, aber ich bin erst am Dienstag geboren. Da musste tatsäch-
lich der Doktor Matthias Lechner aus Waldmünchen kommen und musste sich um 
die Mama kümmern, es war nämlich ziemlich dramatisch.
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Der Arzt ist aus Waldmünchen gekommen? Das war ja Deutschland. Ist der da über 
die Grenze? War da keine Grenze?
Nein. Da war damals keine Grenze. Im Oktober 1938 war ja der Einmarsch und da 
wurde die Grenze nach Havlowitz bzw. auf den Nepomuk verlegt. Das war ja ein Teil 
vom Chodenland, rein tschechisch, ebenso wie Klentsch. Das ganze Gebiet ist zum 
Landkreis Waldmünchen gekommen. Ungefähr zehn Orte hat man dem Landkreis 
Waldmünchen einverleibt.

Und hatten die Eltern einen tschechischen Pass?
Einen deutschen Pass. Den haben sie schon immer gehabt. Die haben auch nicht 
Tschechisch gekonnt, da Haselbach ein rein deutsches Dorf war. Da sind bloß 1919 
die Grenzposten und die Behördenposten mit Tschechen besetzt worden. 1938 sind 
die dann wieder entfernt worden, sind mehr ins Innland versetzt worden. 1945 sind 
zum Teil die selben Tschechen wieder gekommen. Unser Nachbar z. B., ein gewisser 
Horischowski, der war meiner Familie wohl gesonnen. Meine Mama ist einmal mit 
einer Nachbarin in der Nacht beim „Paschen“ erwischt worden, nach 1945. Dafür 
wurde man oft eingesperrt. Der Horischowski hat Gnade vor Recht ergehen lassen. 
Das muss ich wirklich sagen.

Bis 1945 konnte man sich da also ganz normal bewegen?
Ja, natürlich. Und vor allem ist Haselbach ab dem Einmarsch im Oktober 1938 zum 
Landkreis Waldmünchen gekommen. Später ist dann erst wieder die Grenze zwischen 
den beiden Zollämtern Höll und Haselbach gezogen worden.

War das 1945?
Ja. Das Grenzhäuschen wurde ein paar Mal verschoben. Meiner Meinung nach waren 
sich die Tschechen und die Amerikaner gar nicht einig. In dem Zollhaus links, wo 
der Kindergarten drin war, in den ich gegangen bin, waren Amerikaner und rechts 
die Tschechen. Die Amerikaner sind dann abgezogen, als sich alles normalisiert hatte.

Und Ihre Kindheit, die ersten sechs Jahre, haben Sie so in Erinnerung wie eine ganz 
normale deutsche Kindheit?
Ja, ganz normal. Wir sind am Sonntag nach Wassersuppen in die Kirche gegangen, 
ich bin in den Kindergarten gegangen, ich war gerne dort. Eine Begebenheit habe ich 
noch im Kopf: Der Kindergarten war natürlich vom Staat gewollt. Da war im Eingang 
ein großes Hitlerbild und wir mussten mit „Heil Hitler!“ grüßen! Und da wurde uns 
gesagt: „Wenn der Pfarrer kommt, dann grüßt mit: Gelobt sei Jesus Christus!“ Und dann, 
kam der Pfarrer Wittmann, den wir gut kannten und ich habe gesagt: „Heil Hitler, 
Herr Pfarrer,“ und „Gelobt sei Jesus Christus!“ Er hat gsagt: „Das ist ja ganz ein Ra�-
nierte, die will es sich mit gar niemanden verderben!“ Ich habe also von den politischen 
Wirren, die da vielleicht waren, als Kind überhaupt nichts mitbekommen. Also in 
den Kindagarten bin ich gegangen, am Sonntag sind die Großeltern besucht worden 
in der Schleife oben oder in Neubäuhütten. An was ich mich noch erinnern kann, ist 
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das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. An dem Tag hat nämlich meine Tante Elsa 
geheiratet. Im hat man von dem missglückten Attentat auf Hitler gehört. Da war 
dann eine große Aufregung auf dem Hochzeitsfest. Mein Vater musste nicht an die 
Front, da er aufgrund eines Arbeitsunfalls ein Auge verloren hatte. Darum ist er zum 
Funker ausgebildet worden und war von 1938 bis 1945 als Funker am Cherkov oben. 
Darum habe ich auch eine besondere Verbindung zum Cherkov. Ich bin als Kind 
schon mit den Kinderwagen hinaufgeschoben worden. Das war der Hausberg der 
Haselbacher. Nochmal zurück zur Hochzeit: Als die Leute das von dem missglückten 
Attentat gehört hatten, sagte einer: „Vielleicht wär’ uns viel erspart geblieben – wenn das 
Attentat geglückt wäre!“ Und da hat sich ein Hochzeitsgast aus Wien so aufgeregt und 
hat zu meinem Vater, der seine Uniform trug, gesagt: „Und Sie sagen das, und tragen 
das graue Kleid des Führers!“ Und dann mussten alle zusammenhelfen, um zu verhin-
dern, dass er nicht auf die Gemeinde gegangen ist, um meinen Vater anzuzeigen. Sie 
haben ihn mit Schnaps unschädlich gemacht, so war die Situation damals.

Die Vertreibung an sich, haben Sie die so als Vertreibung empfunden oder sind Sie so 
langsam ausgewandert?
Ja. Also ich habe die ganze Tragik schon mitbekommen. Wir haben eigentlich nicht 
gewusst, was los ist. Von meinem Vater haben wir nichts mehr gewusst. Der ist 
vom Cherkov aus in amerikanische Kriegsgefangenschaft gekommen. Das war ganz 
schlimm. Ich kann mich noch an eine Nacht erinnern, als wir dachten, die Amerika-
ner kommen. Wir haben Bombardierungen gehört. Dabei sind nur SSler und Deut-
sche Soldaten  zum Nepomuk mit Panzern raufgefahren. Und zwei Panzer sind sogar 
in unseren Hof hineingefahren und haben dann in einer leerstehenden Wohnung im 
ersten Stock mit einer Taschenlampe herumgeleuchtet. Und wir waren angezogen und 
mit Rucksäcken bepackt in der Küche gesessen und dachten, es wären die Amerikaner. 
Dabei waren es Deutsche, die dort Station gemacht haben, bis sie weiter gefahren sind 
auf den Cherkov. Oben sind schon die Aufklärer der Amerikaner ge�ogen. Ich weiß 
noch, dass die Soldaten hochdeutsch geredet haben. Einer hat gesagt: „Lassen wir sie 
ganz nah herankommen und dann knallen wir sie ab!“ Die hatten sich richtig auf einen 
Kampf mit den Amerikanern eingestellt. Aber als dann der Beschuss losging, sind sie 
im Panzer Richtung Nepomuk gefahren. Da war so ein Holzstoß im Hof, darunter 
haben sie die Panzer versteckt. Das Ergebnis war, dass der Nachbarstall bombardiert 
worden und abgebrannt ist. Und bei uns im Haus war kein Fenster mehr ganz. Und 
im Nachbarhaus hat es eine Ecke vom Haus weggerissen. Die Amerikaner hatten 
nämlich gemerkt, dass da noch ein Soldatennest in dem Hof drin war. Das war ziem-
lich gefährlich für das Dorf. Dann sind sie Richtung Nepomuk verschwunden, und 
dort ist noch gekämpft worden. In den Wäldern war ja der Wehrwolf und der Volks-
sturm. Alle meinten, sie müssen den Krieg jetzt noch gewinnen.

Wehrwolf?
Wehrwolf! Das waren junge Männer, die noch rekrutiert worden sind. Die sich dort in 
den Wäldern versteckt hatten. Die waren zum Teil recht gefährlich, weil sie so Kurz-
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überfälle gemacht haben. Die Amerikaner sind natürlich kein Risiko eingegangen und 
haben sich dann immer wieder zurückgezogen und haben geschossen Wir mussten 
dann das Haus verlassen.

Es war ein ziemliches Durcheinander. Niemand wusste so richtig Beischeid. Es gab 
ja keine Zeitungen, das Radio musste man abgeben. Dann sind die Amerikaner 
abgezogen, und das Tschechische Militär ist erst richtig aufmarschiert. Das ist dann 
ganz schön bedrohlich für die Deutsche Bevölkerung geworden. Ich kann mich noch 
genau an den 4. Juli 1945 erinnern. Da war ich 6 Jahre alt. In Wassersuppen wurden 
Hausdurchsuchungen gemacht, und da sind sie auch zu uns ins Haus gekommen. 
Einige sagten schon: „Die Deutschen müssen weg!“ Wir haben gsagt: „Ja, wo sollen wir 
denn hingehen? Wir haben doch niemanden was getan. Warum sollen wir aus dem Dorf 
weg?“ Dann war Herbst 1945. Es gab keinen Schulunterricht mehr. Meine Mama hat 
gesagt: „Das Mädchen muss doch auch einmal in die Schule gehen!“ Und meine Mama 
ist mit mir über „Die grüne Grenze“ raus nach Höll. Mein Vater war inzwischen von 
der Gefangenschaft zurück, aber der ist nicht mehr rübergegangen. Die Deutschen, 
die wieder rübergegangen wären, wären ja dann von den Tschechen verhaftet worden. 
Meine Großmutter hatte so ein Beharrungsvermögen, die wollte absolut nicht weg 
aus dem Dorf. Ein benachbarter Tscheche hat dann aber zu ihr gesagt: „Frau Bayerl, 
wenn Sie nicht gehen, dann müssen Sie ins Lager.“ Und gab ihr also im Frühjahr 1946 
den Rat, auch über die „Grüne Grenze“ abzuhauen! Und so ist die Bayerl-Großmutter 
dann nach Waldmünchen gekommen. Ihr Mann war von den Tschechen eingesperrt 
worden. Der hatte die Witwen- und Waisenkasse geführt und wusste gar nicht, warum 
er eingesperrt worden war. Vielleicht war aber der Grund, weil er zur Grenzwache an 
diese Protektoratsgrenze abgeordnet worden war. Nach ungefähr einem Jahr wurde er 
wieder freigelassen. Auch mein anderer Großvater, der Frei, war eingesperrt. Fast alle 
Männer waren zuerst in der Österreicher Villa in Wassersuppen und dann in Taus und 
in Chrastavice in Lagern. Mein Großvater ist dann nach Tschemoschna gekommen.

�*�I�S�F���(�S�P�•�F�M�U�F�S�O���T�J�O�E���E�B�O�O���O�B�D�I���,�Ú�M�O���H�F�L�P�N�N�F�O� ���6�O�E���*�I�S���)�B�V�T����V�O�E���B�M�M�F�T����J�T�U���E�B�T���B�M�M�F�T��
dort geblieben?
Ja. Zum Beispiel meine Großeltern, die Wenzel Frei Großeltern in Neubäuhütten, 
die hatten ein Haus, und ein Stück Wald oder Wiesen, die wurden mit einem Trans-
porter von 30–40 Viehwaggons von Holleischen über das Lager Furth ins Badische 
nach Elsenz/Sinzheim gebracht. Das war besonders für die älteren Leute ganz, ganz 
schlimm. Aber wir haben ja in Haslbach, Haus Nr. 14 zur Miete gewohnt. Das Haus 
der Großeltern in Neubäuhütten war, als wir nach der Grenzö�nung einmal hingefah-
ren sind, nur noch ein Haufen Steine. Aber der Birnbaum, der davor gestanden hat, 
der stand noch dort. Das war nämlich so ein besonderer Baum, er war in zwei Meter 
Höhe geteilt, mit einem Durchmesser von etwa eineinhalb Meter, ein Riesenbaum.

Wie war damals die Verp�egung drüben? Gab es da Geschäfte, wo man einkaufen 
konnte?
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Ja. Es gab einen Bäcker, einen Metzger und einen Kau�aden, in dem man alles 
gekriegt hat, vom Essiggurkerl bis zu Strohhüten. Das war der Bauer Michl. Wenn 
man bedenkt, was sich heute alles so als Verpackungsabfall angesammelt. Da ist man 
mit einer Tüte oder mit einem Teller hingegangen und hat so die Sachen nach Hause 
transportiert. Aber es hat wirklich alles dort gegeben.

�%�B�O�O���I�B�C�F�O���4�J�F���T�J�D�I���Q�S�B�L�U�J�T�D�I���I�J�F�S���J�O���)�Ú�M�M���H�M�F�J�D�I���B�O�H�F�T�J�F�E�F�M�U� 
Ja!

�)�B�U�U�F�O���4�J�F���I�J�F�S���7�F�S�X�B�O�E�U�F� 
Nein! Im Zollhaus gab es ein kleines Zimmer, das haben meine Eltern bekommen. 
Und ich bin dann in die einklassige Schule in Höll gegangen. Das war ein ganz schön 
weiter Schulweg. Mindestens eine halbe bis eine dreiviertel Stunde, für ein Kind von 
sechs Jahren, ganz schön beschwerlich.

Und hatten Sie vorher Kontakt zu tschechischen Kindern oder gab es dort gar keine?
In Haselbach gab es keine tschechischen Kinder.

Das war rein Deutsch da?
Ja!

�&�T���H�B�C���F�J�O�F���U�T�D�I�F�D�I�J�T�D�I�F���4�D�I�V�M�F���J�O���)�B�T�F�M�C�B�D�I� 
1932/1933 ist eine tschechische Schule gebaut worden, für zwei oder drei tschechische 
Kinder. Dann hat sich so ein Böhmerwaldbund gegründet und hat den deutschen 
Schulen Unterrichtsmaterial zukommen lassen. Die Tschechen wollten natürlich, dass 
alle Kinder in die tschechische Schule gehen.

Die deutschen Kinder in die tschechische Schule?
Ja. Sie haben zum Teil den Vätern Arbeit versporchen und ihnen im Monat hundert 
Kronen oder so gezahlt. Aber trotzdem gab es Widerstand. Die Deutschen sagten: 
„Wir sind Deutsche, wir wollen in die deutsche Schule gehen!“

Wie haben Sie die Grenzöffnungen emtpfunden?
Die Grenzö�nung im Januar 1990, das war eine der tiefgreifendsten Erlebnisse. Wenn 
man da wiederkommt und �ndet dann von einem blühenden Ort nur noch Gestrüpp 
und überwucherte Ruinen. Es war nichts mehr da, alles dem Erdboden gleich gemacht.

Waren Sie denn zwischen 1946 und 1990 nicht mehr drüben?
Nein! Nie mehr!

Wollten Sie nicht?
Nein, aber das war Grenzgebiet! Da durfte man nicht hin. Ich bin mit meiner Mama 
einmal nach Marienbad gefahren. Sie war als junges Mädchen in der Saison in Mari-
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enbad im Hotel Metropol. Das haben viele jungen Mädchen aus dem Böhmerwald in 
der Saison gemacht. Wir sind über Furth im Wald mit dem Reisebüro mit Visum und 
so nach Marienbad, Karlsbad, Prag.

War das dann in den 80er Jahren?
Ja. Das war unvergesslich!

�"�M�T�P����E�B�O�O���J�T�U���L�M�B�S����E�B�T�T���4�J�F�������������E�B�T���F�S�T�U�F���.�B�M���X�J�F�E�F�S���J�O���E�F�S���)�F�J�N�B�U���X�B�S�F�O��
Ja. Bei der symbolischen Grenzö�nung im Januar. Und das war so ein tief greifendes 
Erlebnis…! Meine Mama war damals fünfundsiebzig Jahre alt und auch dabei. Zu 
diesem Tag habe ich einen Tagebucheintrag: „Heute ist der große Tag der symbolischen 
Grenzö�nung. Ein Tag, den ich niemals vergessen werde. Die Gerüchteküche kocht. Man 
darf nur bis zum Tor und nicht weiter. Mit dem Auto nur bis zum Hölzwirt usw. und 
dann ist alles anders. Franz (das ist der Sohn) fährt Omi und mich zur Grenze. Wir stehen 
ab halb ein Uhr in der riesigen Menschenmenge. Um zwei Uhr beginnen die Reden, und 
von drinnen strömen schon Menschenmassen zum Tor. Dann geht es auf, und die Men-
schen strömen heraus, und wir hinein. Mit Oma am Arm gehen wir bis zur Brücke und 
wieder zurück. Meine Gefühle sind nicht zu beschreiben. Tief bewegt, aufgewühlt, trau-
rig und zugleich freudig erregt gehen wir auf der Straße wieder durch nach Höll.“ Also, 
das kann man sich gar nicht vorstellen. Aso bis zur Schleifen sind wir gegangen, wo 
die Mama herausstammt. Da war nichts mehr, da ist alles verwachsen und zwischen 
Bach und Straße der doppelte Stacheldrahtzaun. „Es ist alles so unwirklich! Ich kann 
kaum mehr etwas anders denken und reden! Die ganze Nacht konnte ich vor Aufregung 
nicht schlafen.“ Das war am Freitag, den sechsundzwanzigsten! „Wie viele Familien 
und Weltgeschichte verträgt der Mensch auf einmal. Momentan scha�e ich nicht noch 
mehr – es reicht!“ Später bin ich dann oft zur Grenze gefahren, fast jedes Wochenende. 
Die Bilder von der Grenzö�nung füllen schon fast einen ganzen Ordner. Hier wieder 
ein Auszug aus meinem Tagebuch: „Ich kann kaum etwas denken und reden; so bewegt 
hat mich am Freitag der Weg durch Haselbach und zu den Schleifen im Schwarzbachtal.“ 
Dann hat man mit dem Rad hinter fahren können, mit dem Radl gings viel schnel-
ler. Also, ich bin dann fast jeden Tag hingefahren, bin herum gegangen und habe 
geschaut. „Ein Zöllner sagt, am Freitag dürfe man zu Fuß oder mit dem Rad über die 
Grenze. Es zieht mich immer wieder zur Grenze an den Schlagbaum! Vielen Leuten geht 
es genau so wie mir. Sie pilgern in Scharen nach Höll.Man lässt uns wieder bis zur weiß-
blauen Schranke vorgehen.“

Und was haben Sie für ein Gefühl den Tschechen gegenüber gehabt, den Grenzern 
dort? Es war ja doch ein anderes Land?
Ja, es war ein anderes Land. Das stimmt. Und das ist einem irgendwie so bewusst 
geworden; denn bei uns heraußenen war alles so aufgeräumt und ordentlich. In Was-
sersuppen zum Beispiel, das war so verkommen, so verfallen, mit eingeschlagenen 
Fenstern. Es war so traurig und so schlimm. In der Kirche oben war die Tür o�en. 
Aber Sie glauben nicht, was da alles drin war. Anscheinend gab es dort keinen Markt 
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für Heiligen�guren, das ist erst hernach passiert, als die Grenze auf war. Ich will jetzt 
nicht sagen, dass das Tschechen waren. Wahrscheinlich waren es Auftraggeber aus 
Deutschland. In der Wassersuppener Kirche ist alles herausgestohlen worden, Figuren 
aus der Wand herausgerissen.

Und damals war das alles noch drin?
Da war alles noch drin; bis auf den Kronleuchter aus Gablonz, ein Lüster. Den haben 
die Soldaten, die in der Kaserne unten waren, ausgebaut und haben für ihre Freundin-
nen und Liebchen aus den geschli�enen Glasperlen und Steinen Halsketten gemacht. 
So hat man es erzählt. Aber es waren sogar gestickte Gobelinkissen drinnen, Fahnen, 
alle Heiligen�guren, die Kirche war unversehrt innen und die Tür ist o�en gestanden!

Und des Gemeindeleben drüben, war das praktisch wie in Deutschland?
Ja. Da war ein Bürgermeister und eine Schreibkraft. Das Gemeindeamt war im 
Zollamt. Das Dorf Haselbach hatte 88 Hausnummern, diese Häuser sind dann alle 
eliminiert worden. Ich habe 1992 einen Stein gefunden, der von Erde und Moos 
überwuchert war. Den haben wir aufgestellt. Früher war da mal ein Kreuz darauf. 
Dort tre�en wir uns alle Jahre am 15. August zu einer Feierstunde, weil am 15. August 
1932 die Kapelle eingeweiht worden war.

Und wer trifft sich da?
Haselbacher, ehemalige Oberauer,Waldmünchner..

�)�B�C�F�O���4�J�F���J�S�H�F�O�E�X�F�M�D�I�F���7�F�S�X�B�O�E�U�F�O���E�S�à�C�F�O����E�J�F���E�S�à�C�F�O���H�F�C�M�J�F�C�F�O���T�J�O�E� 
Nein. Ich habe Bekannte drüben. Ich habe zum Beispiel, als damals die Grenze in Neu-
aign aufgemacht wurde, einen jungen Tschechen kennengelernt. Der wollte immer 
irgendwie Deutsch reden. Das war der Jaroslav Ruschek, aus Rakov. Ich bin mit ihm 
ins Wirtshaus gegnagen und habe ihm eine Limo gekauft. Ich habe auch seine Eltern 
und Großeltern kennengelernt. Wir haben uns oft gegenseitig besucht. Damals war er 
ein Junge von sieben oder acht Jahren, heute ist er ein junger Mann über 20.

Wie haben Sie mit dem geredet?
Er hat’s auf Deutsch versucht und ich auf Tschechisch. Ich habe Tschechisch in einem 
VHS Kurs gelernt, aber da ist nur wenig geblieben. Mein Gott ist das schwierig! 
Danke, Bitte, Grüß Gott oder Aufwiedersehen, kann ich gerade noch sagen, aber die 
Grammatik und die Endungen! Ich habe es dann wieder aufgegeben

Was denken Sie, warum haben die Sudetendeutschen mit der Sozialdemokratischen 
Partei, das war ja die SPD, mit den Nazis sympathisiert?
Ja, ich hab es schon gesagt: Druck erzeugt Gegendruck. Und in dem Moment haben 
sich die Deutschen in der Ausübung ihrer Traditionen eingeschränkt gefühlt. Dann 
ist natürlich der Gegendruck gekommen. Das ist automatisch. Es gibt ein friedliches 
Miteinander, das war eine lange Zeit so. Aber als dann die Deutschen so einen Druck 
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auf die Tschechen ausgeübt haben, und die Tschechen sehr national eingestellt waren, 
ist das meiner Meinung nach eskaliert. Ich war ja damals ein Kind, ich kann es mir 
nicht anders vorstellen. Und ich habe das auch in einem Heimatbuch gelesen, da ist 
dann der Böhmerwaldbund gegründet worden. Es sind natürlich auch Mittel ge�os-
sen, damit die Deutschen auch ihr Deutschtum ausleben haben können. Dass sie 
�eaterspielen und Feste feiern haben können. Da sollte keine Verbrüderung in dem 
Sinn statt�nden.

Mit den Tschechen?
Ja, es hat schon Familien gegeben, die…

Die gemischt waren?
Ja, die hat es schon gegeben. Zum Teil durften die, wenn sie sich zum Tschechentum 
bekannt haben, drinnen bleiben.

Und sind auch drin geblieben?
Und sind auch drin geblieben! Aber gerade in Haselbach war der überwiegende Teil 
deutsch. Die haben sich auch überwiegend zum Deutschtum bekannt.

�(�V�U����E�B�T���X�B�S���J�I�S�F���,�J�O�E�I�F�J�U��
Ja!

Religiöses Leben – waren Sie katholisch?
Ja, am Sonntag sind wir nach Wassersuppen in die Kirche gegangen. Wassersuppen 
war die Pfarrgemeinde. In der Haselbacher Kapelle is zum Gebet geläutet worden und 
ich glaube zu Mittag und zu Abend zum Gebet. Montags war Messe, gehalten vom 
Wassersuppener Pfarrer, der auch Maiandachten hielt.

Noch eine Frage: meinen Sie, dass die Deutschen in der „Ersten Republik“ 1918 bis 
1938 diskriminiert wurden?
Das müsste jemand wissen, der ein bisschen alter ist als ich.

Gab es Gehässigkeit zwischen Tschechen und Deutschen?
Nein. Nur als die Tschechen dann alles beschlagnahmt haben. Meine Großeltern 
zum Beispiel haben in der deutschen Schule gewohnt, und die Verwandten in Nürn-
berg draussen haben ein paar Kisten mit ihrer wertvollsten Habe in der Schule, im 
Keller untergestellt. Die dachten, das wäre sicherer als in Nürnberg, das bombadiert 
wurde. Als dann die Tschechen Hausdurchsuchungen gemacht haben, haben sie alles 
beschlagnahmt und ihnen alles wegggenommen. Das war nach 1945. Meine Tante 
musste sogar diese Kisten mit einem Leiterwagen nach Wassersuppen ziehen. Meine 
Mama hat sich am Zollamt bei den Amerikanern beschwert und hat gesagt: „Das ist 
doch Unrecht, das ist ja nicht unsere Ware, die war nur bei uns untergestellt.“ Und dann 
haben die Amerikaner gesagt: „Von uns wollen Sie Hilfe, wir sind auch Ihre Feinde!“ 
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Das war dann für die Leute schon furchtbar. Die haben ja nicht mehr gewusst, an wen 
sie sich um Hilfe wenden sollen. Die sind auch wieder dagegen eingeschritten, dass 
die Tschechen da so geplündert und gewütet haben. Dann nach der Aussiedlung in 
Höll hatte der Bürgermeister mit den Leuten, die so illegal über die „Grüne Grenze“ 
gekommen sind, überhaupt keine Freude. Es gab nämlich Lebensmittelmarken nur 
für die Personen, die o�ziell eingewiesen und zugewiesen worden sind. Und plötzlich 
waren die Häuser gerappelt  voll. Es sind ja auch noch von weiter drin welche illegal 
rausgekommen. Es war ja eine schlechte Zeit, man hatte ja nichts. Wir haben im Wald 
Holz gesammelt zum Einschüren, aber hungern mussten wir nicht.

Was bedeutet für Sie der Ausdruck: „Sudetenland?“
Ich bin der Meinung, das ist nach einem Gebirgszug, nach den Sudeten benannt. 
Genauso wie Rheinländer, oder wie Egerländer…

�"�M�T�P���X�J�F���S�F�H�J�P�O�B�M�F���;�V�H�F�I�Ú�S�J�H�L�F�J�U��
Aber es ist manchmal so in ein schiefes Licht gerückt worden. Ich weiß nicht warum.

Waren also alle Deutschen, die in Tschechien damals gelebt haben, Sudetendeutschen? 
Es gab doch auch so Sprachinseln?
Ja, genau. Ich glaube zum Beispiel Iglau war so eine Sprachinsel

Die Wassersuppener sind, geschichtlich betrachtet, einmal von einem Bömischen 
König als Siedler ins Land gerufen worden. Und haben da Jahrhunderte gelebt und 
haben sich das gar nicht anders vorstellen können. Ich habe noch Briefe von meinen 
Großvater. Als der ins Lager nach Sinsheim-Elsenz gekommen ist, hat er ein völlig 
anderes Landschaftbild als im Böhmerwald vorgefunden. Der hat eine unheimliche 
Sehnsucht nach dem Böhmerwald gehabt. Er ist auch in dem Glauben gestorben, 
dass er wieder nach Hause kommt. Wir hatten ja niemandem etwas getan, also wür-
den wir irgendwann wieder nach Hause dürfen. Es war ja ein Unrecht. Warum mit 
dreißig, vierzig Kilo Gepäck? Und was packt man schon zusammen? Der Befehl kam 
auf Tschechisch, und die Leute konnten ja nicht Tschechisch. Da ja nach dem ers-
ten Weltkrieg 1919 die Grenzposten und die Behördenposten mit Tschechen besetzt 
worden sind, waren alle Formulare, alle Fragebögen auf Tschechisch. Also musste sich 
jeder Haselbacher alles übersetzen lassen. Das war wirklich ein untragbarer Zustand!

Wann war das?
Februar 1938! Druck erzeugt Gegendruck! Die Sudetendeutschen meinten vielleicht, 
dass das so werden wird wie in der Schweiz! Wo also verschiedene Nationalitäten 
nebeneinander leben können. Wo also Deutsche genauso auch studieren dürfen zum 
Beispiel. Das war so aber nicht gedacht! Meiner Meinung nach war das zu krass, dass 
die Amtssprache nur noch Tschechisch war, in einem rein deutschen Gebiet. Das 
konnte nicht gut gehen!
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Hans Laubmeier
Hans Laubmeier wurde im Jahre 1941 in der Siedlung Seeg, einem Ortsteil 
von der Gemeinde Grafenried, Landkreis Bischofteinitz geboren.

Seeg lag 9 km von dem Ort Grafenried entfernt und seinen Namen gewann 
es dank der Existenz von Sägewerken in der Siedlung. In der Umgebung 
konnten auch Glashütten und Glasschleifereien gefunden werden. Es han-
delte sich um eine rein deutsche Siedlung. In Grafenried waren dann die 
einzigen Tschechen die tschechischen Zollbeamten. In Grafenried gab es 
auch eine Schule bis zur 3. Klasse und eine Kirche. Im Jahre 1930 lebten 
in der Siedlung 228 deutsche Einwohner in 33 Hausnummern. Die Sied-
lung ist nach der Aussiedlung deutscher Bewohner völlig untergegangen.

Der Vater von Herrn Laubmeier siedelte sich in Seeg an, nachdem er aus 
der Gemeinde Remscheid wegzog. In Seeg hat er ein Lebensmittelgeschäft 
eröffnet. Die Mutter, geboren Braun, stammte aus dem Ort Haselberg. Herr 
Laubmeier hatte zwei Brüder, von denen einer tragisch verstarb.

Die Familie hatte ein Lebensmittelgeschäft mit einer Milchsammelstelle 
und eine Tra�k. Das Geschäft führte die Mutter, der Vater widmete sich 
mehr dem Viehhandel in Tschechien und in Bayern. Außer dem Geschäft 
beschäftigten sie sich auch mit Landwirtschaft. Herr Laubmeier wurde 
zusammen mit seiner Mutter im Sommer 1946 ausgesiedelt. Sein Vater 
und sein älterer Bruder waren im Krieg, wobei der Vater nicht mehr 
zurückkam und der Bruder aus der Gefangenschaft geradewegs zu seiner 
Tante nach Treffelstein in Deutschland ging. Nach der Aussiedlung kam 
der Augenzeuge mit seiner Mutter nach Taus, dann nach Furth im Wald. 
Von dort aus gingen sie nach Zwiesel in ein Sammellager und erst danach 
zogen sie bei ihrer Tante in Treffelstein ein, obwohl sie selber 9 Kinder 
hatte und eine sehr kleine Wohnung.

Für die ausgesiedelten Deutschen war der Anfang sehr schwer und die 
örtlichen Bewohner machten es ihnen nicht einfacher.

Nach Fortgang war es kaum vorstellbar, dass sie nie wieder zurück in 
ihre Heimat kommen können. Es gelang dann im Jahre 1990 und seit der 
Zeit fährt Herr Laubmeier regelmäßig fast jede Woche nach Tschechien.
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Mein Name ist Hans Laubmeier, ich bin am 20.06.1941 in Seeg Gemeinde Grafen-
ried Kreis Bischofteinitz geboren. Ich war bei der Vertreibung 5 Jahre alt.

Was waren denn ihre Eltern?
Der Vater war Kaufmann, er hat mit Vieh gehandelt. Er war aus Seeg, ist dann nach 
Remscheid gegangen und kam dann wieder nach Seeg. Ursprünglich war er aus Rem-
scheid. In Seeg hat er dann  ein Lebensmittelgeschäft aufgemacht, damals im Haus 
Nummer 7. Er hat dann eine Frau geheiratet aus Steinlohe, die im Kindsbett verstor-
ben ist. Dann hat er in Seeg ein Haus gebaut Nr. 33. Als zweite Frau hat er meine 
Mutter, eine geborene Braun aus Haselberg Nummer 1 geheiratet, und sie haben 
dann das Geschäft geführt. Dann kam Georg, der 1. Sohn, dann Johann, der 1940 
verstorben ist, und 1941 bin dann ich auf die Welt gekommen. Für meine Mutter war 
der Tod meines Bruders ein ziemliches Drama, darum bin ich wahrscheinlich dann 
ein bisschen als Muttersöhnchen aufgewachsen, mehr vom Vater her. Die Mutter war 
strenger, weil die ja auch Angst gehabt hat, dass, wenn ich im Dorf herumrenne, wie-
der was passieren könnte. Mein Bruder ist nämlich 1940 ertrunken, hier im Weiher. 
Sie hat immer sehr viel Angst gehabt, und diese Angst habe ich gespürt, eigentlich bis 
die Mutter verstorben ist. Um mich herum waren im Ort lauter Deutsche. In Seeg 
gab es 38 Häuser, wir hatten die Nummer 33. Wir hatten ein Lebensmittelgeschäft 
mit Milchsammelstelle und ein Tra�k. Das Geschäft hat die Mutter betrieben und 
mein Vater war mehr Viehhändler. Das meiste Vieh hat er über die Grenze gebracht, 
die sehr nahe war: Steinlohe, Waldmünchen, Spielberg, Tre�elstein und Tiefenbach. 
Dort hat er das Vieh gekauft, hat es dann im eigenen Stall abgestellt und wieder in der 
Tschechei verkauft. Da war das meiste verdient.

Konnte man da so leicht über die Grenze?
Na�ja, so leicht war es auch nicht, aber es gab die „Pascher“, wie es damals geheißen 
hat, die hatten ihre Schleichwege. Oft ist das Vieh an der Grenze zur Weide ausge-
trieben worden, z.B. die Kinder haben das gemacht oder der Vater, der war irgendwo 
hinter den Büschen und hat geschaut, dass das Vieh dann über die Grenze läuft. Sol-
che Sachen sind gemacht worden. Allerdings hatte mein Vater Treiber, und wenn da 
wieder ein Vieh über die Grenze getrieben worden ist, dann ist einer voraus gegangen, 
hat geschaut, ob der Weg frei ist, und wenn der gep��en hat oder irgend einen Laut 
von sich gegeben hat, dann sind die Treiber mit dem Vieh ins Gebüsch. Die Grenzer 
haben das auch gekannt, und wussten dann: „Jetzt sind Pascher unterwegs.“

Wie heißt das Wort?
Pascher und paschen.

Paschen kenne ich nicht.
Schmuggeln, das ist das gebräuchliche Wort. Es gibt ja auch in Schönsee die Pascher 
Wirtschaften. Auf jeden Fall haben die Tschechen oder die Grenzer – das sind ja meis-
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tens zu der Zeit tschechische Grenzer gewesen – dann ins Gebüsch rein geschossen. 
Rein getraut haben sie sich nicht. Es ist Gott sei dank, soweit ich weiß, nichts passiert.

Also dann sind Sie eigentlich sehr bäuerlich aufgewachsen, also richtig auf dem Land.
Da ist nur Land gewesen. Wir haben zum Geschäft auch noch eine Landwirtschaft 
dazu gehabt. Da hat meine Mutter tagsüber gearbeitet, die Tiere versorgt und abends, 
wenn dann Futterzeit war, sind die Leute zum Einkaufen ins Geschäft gekommen. 
Oder sie kamen in der Frühe, wenn sie Milch gebracht haben, weil ja bei uns Milch-
sammelstelle war.

�)�B�C�F�O���4�J�F���E�B�T���(�F�G�à�I�M���H�F�I�B�C�U����E�B�T���B�V�•�F�O�I�F�S�V�N���5�T�D�I�F�D�I�F�O���X�B�S�F�O� ���0�E�F�S���X�B�S���E�B�T���G�à�S���4�J�F��
als Kind alles wie Deutschland?
Eigentlich so wie Deutschland. Allerdings sind dann 1945, als der Krieg zu Ende war, 
die Tschechen gekommen, tschechische Soldaten. Das hat mich schon sehr geprägt. 
Ich bin ja oft auf Bäumen herumgeklettert. Ich kann mich noch ganz gut an eine 
Begebenheit erinnern: Ich war auf einem Kirschbaum und zwei uniformierte Tsche-
chen sind vorbei gekommen. Dann haben sie mich runter geholt und zu der Mutter 
ins Haus gebracht und gesagt, sie soll aufpassen, dass mir nichts passiert. Es gab unter 
den Tschechen auch solche und solche.

�)�B�C�F�O���E�J�F���5�T�D�I�F�D�I�J�T�D�I���H�F�S�F�E�F�U� 
Das kann ich heute nicht mehr sagen.

Das wissen Sie nicht mehr?
Ich weiß bloß, wie sie mich von dem Baum herunter haben. Ich weiß dann auch noch, 
wie die Tschechen später dann gekommen sind und von Stallung zu Stallung, von 
Haus zu Haus gegangen sind und aufgenommen haben, was vorhanden war.

Das war dann schon am Kriegsende?
Ja.

Die sind dann gekommen und haben Bestandsaufnahme gemacht?
Die haben Bestandsaufnahme gemacht, die Tiere gezählt, die da waren. Trotzdem ist 
so manches Tier davon gelaufen. Man hatte immer Ausreden. Ich kann mich noch 
erinnern, als ich als Junge mir einmal im Geschäft einen Block geholt habe und zum 
Nachbarn gegangen bin und mit Block und Bleistift – ich konnte damals noch nicht 
schreiben – das den Tschechen nachgemacht habe. Der Nachbar hat gesagt: was willst 
denn du da? Und ich hab gesagt, ich werde jetzt deine Tiere zählen.

Und dann sind Sie ja vertrieben worden?
Vielleicht kann ich eins noch sagen. Ich kann mich auch noch ganz gut erinnern, wie 
die Pferde direkt vor unserm Haus zusammengetrieben worden. Da war auch mein 
Onkel dabei, der musste auch Pferde abgeben. Die Tschechen haben die Pferde einge-
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sammelt, und ich sehe heute noch meinen Onkel vor mir, mit Tränen in den Augen, 
als er die Pferde abgeben musste. Das war alles sehr hart für die Leute.

Also mussten Sie den ganzen Besitz zurücklassen?
Der ganze Besitz ist zurückgeblieben. Man durfte nur 50 kg in einer Kiste mitnehmen 
und noch ein bisschen ein Handgepäck. Das war alles.

Und dann? Wissen Sie noch wann das genau war?
Ja 1946. Da gab es drei Abschübe. Wir sind im Sommer dabei gewesen, das war der 
mittlere Abschub. Der  erste war im Frühjahr, der mittlere im Sommer und dann einer 
im Herbst. Ich weiß noch ganz genau, da ist ein Lastauto direkt vor unser Haus gefah-
ren. Da waren schon ein Haufen Leute darauf. Das Lastauto war nicht groß. Ringsum 
waren noch Bretter aufgestellt, damit die Leute ein bisschen Halt gehabt haben. Ich 
war dann in dem Lastauto mittendrin. Wenn ich in den Himmel hinauf geschaut 
habe, dann habe ich nur den Himmel gesehen, sonst nichts mehr.

Waren da dann beide Elternteile dabei?
Nein, der Vater war in Frankreich in Gefangenschaft. Der war im Krieg und ist auch 
gar nicht mehr heim gekommen. Meine Mutter hat das alles alleine bewältigen müs-
sen.

�)�B�C�F�O���4�J�F���O�P�D�I���(�F�T�D�I�X�J�T�U�F�S���H�F�I�B�C�U� ���%�F�S���F�J�O�F���#�S�V�E�F�S���J�T�U���K�B���H�F�T�U�P�S�C�F�O��
Ja, den habe ich gar nicht mehr gekannt. Mein anderer Bruder ist 13 Jahre älter als ich, 
der musste noch einrücken, ist dann aber in amerikanische Gefangenschaft gekom-
men. Weil wir in Tre�elstein eine Tante gehabt haben, hat er sich dorthin melden 
können. Die Amis haben die Gefangenen nicht mehr in die Tschechei rein gelassen, 
sie sind dann in Deutschland geblieben.

Dann sind Sie mit ihrer Mutter alleine ausgesiedelt worden?
Ganz allein sind wir ausgesiedelt worden. Das Lastauto hat uns dann in ein Lager 
gebracht, ich weiß bloß nicht mehr, wo das war. Der Tscheche (der Lastwagenfah-
rer) ist gefahren wie ein Irrer. Es hat ja damals keine geteerten Straßen gegeben. Da 
waren viele Löcher, und er ist schnell in die Kurven rein gefahren, so dass die Leute, 
die außen gestanden sind, Angst gehabt haben, herunterzufallen. Alle haben sich eng 
aneinander gekrallt, nur so hat man die Fahrt überstehen können. Ich kann mich auch 
noch erinnern, dass die Hunde gebellt und die Kühe geschrieen haben, das Vieh ist ja 
nicht gemolken worden und hatte Schmerzen. Es standen ja volle Ställe herum.

�)�B�U�U�F���*�I�S�F���.�V�U�U�F�S���J�S�H�F�O�E�X�J�F���8�F�S�U�H�F�H�F�O�T�U�Ê�O�E�F���W�F�S�T�U�F�D�L�U� 
Wir haben es ja einfach gehabt. In unserem Gebiet ist sehr viel raus gepascht worden 
schon vorher. Der Bruder wurde ja von den Amis nach Tre�elstein entlassen. Der hat 
dann einmal ein paar Pferde und einen Leiterwagen organisiert und ist mit dem Lei-
terwagen zu uns gefahren. Er hatte Leute organisiert. Das ist ganz schnell gegangen: 
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das ganze Schlafzimmer kam auf den Leiterwagen rauf, und was noch Platz hatte. Er 
ist dann über den Wald rüber, ich weiß nicht, was für einen Weg, nach Steinlohe hin-
aus, und hat dann die Sachen irgendwo bei einem Bauern untergestellt.

Man hat ja schon gewusst, Sie werden ausgesiedelt und Sie haben das schon ein biss-
chen vorbereitet.
Dadurch dass meine Mutter das Geschäft hatte, hat sie immer viel mitbekommen. 
Sie musste immer die Lebensmittelmarken in Ronsperg abgeben und hat dort wieder 
neue Marken bekommen.

Einmal hat sie mitten in der Nacht die Singer-Nähmaschine, die jetzt noch meine 
Tochter hat, zerlegt und mit Stricken zusammen gebunden. Die hat sie dann wie 
einen Rucksack über die Grenze getragen. Sie hat immer wieder etwas über die Grenze 
getragen. Ich war alleine zuhause. Sie hatte dann natürlich schon Angst, dass mir 
etwas passieren könnte, bis sie wieder zurück war, aber so hat sie Stück für stück rüber 
gebracht. Wir haben heute noch einzelne Sachen da, wie z. B. Gläser oder Tassen von 
zuhause, voller Erinnerungen.

Kontakt zu Tschechen haben Sie nicht in Erinnerung? Außer den Grenzern?
In unserem Gebiet hat es nur wenige gegeben, die Kontakt zu Tschechen hatten. Da 
gab es z. B. eine gewisse Familie Dietl in Seeg, die hatte ein gutes Verhältnis zu Tsche-
chen. Das habe ich aber auch erst hier erfahren. Bei uns in Seeg war ja alles Deutsch. 
In Grafenried gab es tschechische Grenzer. 1918 bei der Gründung der Tschecho-
slowakei hat man die Deutschen aus den ö�entlichen Ämtern entfernt und hat dort 
Tschechen eingesetzt. Dadurch hat sich das Gebiet teilweise tschechisch bevölkert. Als 
dann Hitler einmarschiert ist, hat der es wieder umgekehrt gemacht: der Hitler hat die 
Tschechen wieder raus geworfen aus den Ämtern und hat sie wieder mit Deutschen 
besetzt. 1945 sind die Ämter wieder mit Tschechen besetzt worden.

Gut und natürlich auch Schulen. Da hat es dann nichts mehr Deutsches gegeben?
Bei uns hat es nur deutsche Schulen gegeben, in Haselberg und in Grafenried. In 
Grafenried hat es dann eine drei klassige Schule gegeben, und die Lehrer waren Deut-
sche. In Haselbach gab es eine tschechische Schule, die war für 5 tschechische Schü-
ler, Kinder von Beamten, gebaut worden. Sie wollten Deutsche anwerben, damit sie 
in die tschechische Schule gehen. Die wollten eigentlich, dass nur noch Tschechisch 
gesprochen wird.

Und dann haben Sie die Vertreibung…
Unsere Eltern haben sich gar nicht vorstellen können, dass das so bleibt. Meine Mut-
ter hat auch immer gemeint, sie kommt wieder rein, weil es ja nicht sein kann, dass 
uns alles weggenommen wird und dass es da drüben nicht mehr weiter geht. Es hat 
z. B. einen gegeben, der von Grafenried abstammte, der nach der Vertreibung ins 
Badische gekommen ist. Er hat so schnell wie möglich versucht, nach Tre�elstein zu 
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kommen. Er ist in Tre�elstein dann in der Schule Hausmeister geworden, dann als 
nächstes in Waldmünchen. Und warum ist er vom Badischen weg nach Tre�elstein? 
Nur, weil er gemeint hat, wenn es dann wieder rüber geht nach Böhmen, dann ist er 
schnell wieder über der Grenze.

Wie ist es Ihnen jetzt so gegangen mit der offenen Grenze nach 1989? Was haben Sie 
da jetzt für ein Gefühl? Sind Sie da gleich öfter rüber gefahren?
Meine Frau und ich sind 1990 das erste Mal an die tschechische Grenze bei Wald-
münchen Hölle gefahren oder drüben nach Haselbach. Da musste man das Auto 
stehen lassen. Man konnte mit dem Fahrrad rüber oder zu Fuß. Wir haben gesagt, 
schauen wir mal, ob wir Seeg und Grafenried �nden. Wir haben vorher gar nicht 
rüber dürfen. Unseren Ort hat man gar nicht besuchen können, weil das Grenzgebiet 
war. Ganz nahe an der Grenze war alles Sperrgebiet. Wir sind also losgegangen, ohne 
Karte ohne Allem, nur die ungefähre Richtung wussten wir. Wir sind dann nach 
Wassersuppen gegangen, durch Wassersuppen durch, hinauf bis Mauthaus. Dann sah 
meine Frau unten die Schwarzach, Das war der frühere Grenz�uss. Bis 1708 hat ja 
Grafenried, Seeg und Haselberg zu Bayern gehört, also unser Gebiet, wo ich geboren 
bin. Später ist es dann durch bestimmte Umstände, die Spanischen Erbfolgekriege, 
nach Böhmen gekommen. Wir sind dann durch einen Ort gegangen und zwar durch 
Mauthaus durch. Dann hat man schon gleich Ziegelsteine gesehen und einen Keller, 
zu dem eine Treppe runter ging. Häuser standen da nicht mehr. Wir sind dann über 
die Schwarzach drüber, und ich wusste, ich bin daheim. Links war unsere Wiese, auf 
der ich als Kind gespielt habe. Von dort habe ich früher immer die roten Dächer von 
Mauthaus gesehen. An das habe ich mich erinnert.

Ja, das war das erste Mal. Man hat nicht gewusst, ob da jemand drin oder ob vielleicht 
geschossen wird. (Frau von Laubmeier)

Vorher, als wir unterwegs waren, hat noch ein Auto angehalten und hat gesagt: seid 
vorsichtig, die Tschechen stehen im Wald drinnen usw.

Aber es war schon 1990. (Frau von Laubmeier)

Ja im August. Aber die Leute haben das alles hochgespielt. Die Tschechen haben kei-
nem Menschen mehr was getan, im Gegenteil. Wir sind dann in Seeg rein – ich habe 
das nicht mehr im Kopf gehabt –  dann rauf bis Bärenlohe, früher hat es ja in unserem 
Gebiet noch Bären gegeben, und da ist ein Gebiet als Bärenlohe bezeichnet worden. 
Wir haben zwei Grenzer getro�en mit zwei Hunden, jeder  mit einen Maulkorb, die 
habe ich nach den Orten gefragt.

Wir haben nicht mal gewusst wie der Ort auf Tschechisch heißt. (Frau von Laub-
meier)
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Dann hab ich sie gefragt, ob sie wissen, wo Seeg ist Dann haben sie den Kopf geschüt-
telt. Dann sagte der eine: „Rechts Badorf, links Grafenried“. Das haben sie auf Deutsch 
gewusst. Dann habe ich mich bedankt und wir sind weiter gegangen. Durch Grafen-
ried gingen wir durch, dann sahen wir eine Ruine. Das war das Schloss. Im Schloss 
musste meine Mutter kurz vor der Vertreibung noch unterschreiben, dass sie keine 
Wa�en besitzt. Der Vater hatte eine Jagd, darum hatte er Wa�en. Die Mutter aber 
hatte sie eingepackt und irgendwo in einen Brunnen rein geschmissen. Die Kirche war 
auch nicht mehr da, nur der Sockel der Nepomukstatue und die Lindenbäume davor. 
Und als ich den Friedhof  gesehen habe, sind mir die Tränen gekommen.

Da haben Sie sich dann erinnert an damals?
Und der Friedhof hat einen Seiteneingang gehabt. Da ist meine Mutter einmal mit mir 
rein gegangen und dann nach rechts vorne. Dann sind wir vor dem Grab gestanden, 
sie hat gebetet, und als sie fertig war hat sie gesagt: „Schau her Bub, wenn einmal was 
ist, da liegt dein Bruder drinnen.“ Ich habe dann jetzt das Grab gesucht, aber ich habe 
bis heute im Friedhof den Namen Laubmeier nicht mehr gefunden. Allerdings haben 
wir das Grab von den Großeltern mütterlicherseits wieder gefunden. Wir haben auch 
einen Grabstein aufgestellt. Das Grab p�egen wir heute noch.

Und wie ging es dann nach der Vertreibung weiter?
Nach der Vertreibung sind wir nach Taus oder in irgendein Lager gekommen, dann 
nach Furth in ein Lager. Dort sind wir entlaust worden, da habe ich noch ein Gesund-
heitszeugnis oder so ähnlich, und von dort aus sind wir nach Zwiesel oder Regen 
gekommen, auch wieder in ein Lager. Ich weiß bloß noch, dass wir sehr oft unterwegs 
gewesen sind, mit einem Ko�er, heiß ist es gewesen. Als kleiner Junge konnte ich 
manchmal nicht mehr gehen, habe dann meine Mutter angebettelt, zu rasten. Wenn 
ein Auto irgendwo gefahren ist, dann habe ich es versucht anzuhalten, aber es ist kein 
Auto stehen geblieben. Und so sind wir dann nach Zwiesel gekommen. Ich kann mich 
auch noch gut erinnern, dass das Schlimmste für mich war, mit einem Haferl anzu-
stehen, um einen Schöpfer Karto�elsuppe oder Eintopf zu bekommen. Mir hat es auf 
jeden Fall nicht geschmeckt. Irgendwann ist dann mein Bruder wieder gekommen mit 
einer Bestätigung von unserer Tante, dass die in Tre�elstein ein Zimmer frei gemacht 
hat. Da konnten wir dann hin, obwohl meine Tante selber 9 Kinder hatte. Es war halt 
eng, aber wir hatten eine Unterkunft.

War die Situation der Menschen, die in Treffelstein gewohnt haben, sehr ähnlich wie 
bei Ihnen drüben oder waren die ärmer oder reicher?
Das kann ich nicht so sagen.

Sie waren ja keine Ausländer oder haben Sie das Gefühl gehabt, Sie waren Ausländer?
Ja.

Sie haben schon das Gefühl gehabt, Sie waren Ausländer?
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Wir sind da so behandelt worden. Es hat da Geistliche gegeben, die haben sogar von 
der Kanzel runter gepredigt, dass es eine Strafe Gottes war, was wir mitgemacht haben.  
Aus welchem Grund kann ich jetzt nicht nachvollziehen.

Es war sogar so, dass es in einen Bauernhof gegeben hat, und mit diesem Bauern hat 
meinem Vater Vieh gehandelt. Der war auch oft bei uns im Lebensmittelgeschäft 
und im Tra�k. Er hat Rauchwaren geholt und nebenbei ist mit dem Vieh gehandelt 
worden. Und als der Bauer dann in Tre�elstein meine Mutter gesehen hat, dann hat er 
versucht, ihr auszuweichen. Sie hätte ihn ja sonst vielleicht um ein  Pfund Karto�eln 
anbetteln können. Man hat sich also von uns distanziert.

Fahren Sie auch jetzt manchmal noch rüber?
Ja man kann sagen regelmäßig. Man kann sagen jede Woche (Frau von Laubmeier)

Ich bin ja jetzt auch dabei, mit dem Herr Procházka, der das Buch über die Unterge-
gangenen Orte geschrieben hat, die Kirche in Grafenried frei zu legen. Die Grund-
mauern liegen schon frei.

Und das ist ein Tscheche?
Das ist ein Tscheche und der wohnt in Taus.

Und das Verhältnis zu denen?
Sehr gut. Wir haben sogar Freunde drüben. Z. B. Frau Schöntag, das ist eine geborene 
Bretlova. Sie kommt nach Regensburg, wenn der Christkindlmarkt ist. Wir sind vor 
kurzem erst bei Ihrer Mutter auf der Beerdigung gewesen.

Das ist jetzt durch die Grenzöffnung so gekommen, dass man da Kontakte p�egen 
kann. Das hat man ja früher gar nicht können?
Den Herr Procházka hab ich in Seeg kennen gelernt (im Winter) 1990 / 1991. Ich 
habe ja jeden gefragt, der dort herum gelaufen ist, ob er sich auskennt. Er ist gerade in 
unserem Gebiet sehr aktiv und hat auch da sehr viel aus seiner Sicht darüber geschrie-
ben, er hat auch sehr viel aus den Museen und den Archiven rausgeholt.

In welcher Sprache unterhalten Sie sich mit ihm?
In Deutsch ich konnte nur Deutsch.

Und er?
Wir haben uns mit Händen und Füßen Zeichen gegeben. Ein bisschen hat er schon 
verstanden. Er hat mir auch seine Adresse in Taus gegeben. Dann haben wir uns lange 
Zeit nicht mehr gesehen. In Bischofteinitz im Archiv haben wir uns dann wieder 
getro�en, und seitdem sind wir immer wieder beieinander. Er hat dann dass Buch 
„Wanderungen durch die verschwundenen Ortschaften des Böhmischen Walds im 
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Kreis Taus“ geschrieben. Das Buch hat er mir dann geschenkt. Wir tre�en uns ja auch 
einmal im Monat In Bischofteinitz.

Und wo genau dort?
Das macht die Frau Mauerer. Das ist in Bischofteinitz im Kulturraum. Da ist ein 
Tre�en für verbliebene Deutsche. Da fahren auch wir rüber und dann tri�t man sich 
dort.  Es sind manchmal auch Tschechen mit dort.

Gibt es drüben auch noch verbliebene Deutsche?
Ja, z. B. wenn eine Frau mit einem Tschechen verheiratet war, also Mischehen.

Aber können die noch Deutsch?
Ja. Es sind einzelne dabei, die es nicht können. Es war so, dass die Tschechen beim 
dritten Abschub gemerkt haben, es entsteht an der Grenze ein Vakuum, die Leute 
fehlen, und auch in den Bergwerken fehlten überall die Leute. So haben sie vor der 
Grenze die Züge angehalten, sind durchgegangen und haben die Kräftigsten raus 
geholt, ob Frauen oder Männer, das war egal und haben die dann zurück in die Tsche-
choslowakei, damals noch Tschechoslowakei, geholt. Die meisten mussten dann in 
Bergwerken arbeiten oder auch ganz selten in der Landwirtschaft, in Kolchosen. Ver-
schiedene Deutsche mussten drin bleiben, wie auch in Seeg oder in Grafenried oder 
in Mauthaus. Die mussten auf das Vieh aufpassen. Die meisten sind aber damals 
1947/1948 ge�ohen, weil sie dann gemerkt haben, dass sie die reinsten Sklaven sind. 
Sie hätten dann vom Grenzgebiet weg müssen, in die Kolchosen und da arbeiten. 
Da gab es dann nur einen tschechischen Vorarbeiter, und das wollten sie dann auch 
nicht. So sind sie dann ganz plötzlich noch über die Grenze, obwohl die Tschechen sie 
eigentlich behalten wollten.

Es ist schade, dass die alten Leute nicht alles aufgeschrieben haben. Sie erzählen zwar 
vieles, aber das vergisst man auch wieder.
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Jaroslava Císlerová
Frau Císlerová wurde im Jahre 1927 in Mantau geboren und hat hier ihr ganzes 
Leben verbracht. Mantau war ursprünglich ein Gehöft des Klosters Chotieschau, spä-
ter wurde es eine selbstständige Gemeinde und seit den 50er Jahren gehört es zur 
Verwaltung von Chotieschau. Im 19. Jahrhundert wurden in Mantau und der Umge-
bung Steinkohlengruben eröffnet, was eine große Nachfrage nach neuen Arbeitern 
auslöste. Die Arbeit in der Grube wurde auch den aus dem Landesinneren kommenden 
Tschechen angeboten und es kam so zu einem beträchtlichen Bevölkerungszuwachs 
und zur Veränderung der nationalen Zusammensetzung. Im Jahre 1843 lebten in 
Mantau zirka 267 Einwohner und im Jahre 1910 dann schon 1147, darunter zirka ein 
Fünftel Tschechen. Nach dem Krieg kam es zur Aussiedlung der deutschen Bürger 
(auch ein Teil der Familie von Frau Císlerová und ihrem Mann), und in das Dorf 
kamen neue Einwohner aus der Slowakei und aus dem Landesinneren.

Die Großeltern von Frau Císlerová waren Tschechen, sie waren in der Hälfte des 19. Jahr-
hunderts aus Südböhmen und der Umgebung von Rokytzan nach Mantau gezogen. Der 
Vater von Frau Císlerová war sein ganzes Berufsleben lang in der Steinkohlengrube 
Teinitz angestellt, zusammen mit seiner Frau sicherte er den Lebensunterhalt für die 
Familie auch durch Ackerbau und Viehzucht. Vor allem dank der Mutter von Frau Cís-
lerová und ihren Organisationsfähigkeiten gedieh die Landwirtschaft gut. Die Familie 
von Frau Císlerová blieb in Mantau auch während des Zweiten Weltkrieges. In den 50er 
Jahren mussten sich die Eltern der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft 
anschließen, den landwirtschaftlichen Nebenerwerb gaben sie auf. Heutzutage knüpft 
der Enkelsohn von Frau Císlerová an die landwirtschaftliche Tradition an, indem er 
in seiner Freizeit ein wenig Vieh züchtet und einen Hektar Ackerboden bewirtschaftet.

Bis zum Alter von 11 Jahren besuchte Frau Císlerová eine tschechische Schule. Bei 
der Besetzung der Tschechoslowakei musste sie zu deutschen Schule wechseln, denn 
Mantau war kein Bestandteil des Protektorats Böhmen und Mähren. Nach der Beset-
zung des Sudetenlandes legte sie erfolgreich die Aufnahmeprüfung für das Gymna-
sium in Pilsen ab, jedoch bekam sie von der Gemeinde keinen Passierrschein, der sie 
zur Überschreitung der Protektoratsgrenze berechtigt hätte. Somit konnte sie nicht 
auf das Gymnasium gehen. Nach dem Krieg gelang es ihr die Handelsschule in Pilsen 
zu absolvieren und ihr ganzes Berufsleben lang arbeitete sie als Buchhalterin, zuerst 
in Pilsen, danach in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft in Mantau 
und zum Schluss in dem Ort Vstiš.

Die Familie von Frau Císlerová hat Verwandte, die in Deutschland leben, und als 
Vertreterin der ursprünglischen Bewohner von Mantau ist sie dauerhaft in Kontakt 
mit deutschen Landsleuten, die den Ort schon seit den 70er Jahren wieder aufsuchen.
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Ich heiße Jaroslava Císlerová, ich bin hier in Mantau im Jahre 1927 geboren und ich 
bin hier bis zum heutigen Tage geblieben.

Meine Eltern waren hier auch geboren. Aber meine Großeltern sind hierher zuge-
wandert und zwar schon im 19. Jahrhundert. Hier wurden Gruben aufgemacht. In 
Zwug waren große Gruben, hier in Mantau war auch eine kleine. Damals gab es hier 
mehrere. Es sind viele Leute aus der Umgebung hierher gekommen. Einer meiner 
Großväter stammte aus Südböhmen und hat hier als Bergmann gearbeitet. Und der 
andere Großvater, der Vater meiner Mutter, kam aus Rokytzan.

Die Frauen sind damals nicht zur Arbeit gegangen, nicht wahr, so haben sie sich, 
wenigstens hier auf dem Lande, ein wenig Vieh angescha�t und kleine Acker und 
nach und nach haben sie sie bewirtschaftet. Das haben meistens Frauen gemacht.

Hier in Mantau haben sich meine Eltern kennen gelernt und sind hier auch geblieben. 
Mein Vater war Bergmann und Landwirt zugleich: Er hat in der Grube gearbeitet und 
nebenbei hatte er eine Landwirtschaft. Und nach und nach hat er sie ein bisschen 
vergrößert. Das ganze Leben lang hatte er Nachtschichten, daher hat er morgens eine 
Weile geschlafen, dann ist er aufs Feld gefahren und meine Mutter hat sich zu Hause 
um das Vieh gekümmert und hat auf dem Feld gearbeitet.

Mein Großvater, als er hier angekommen ist, hat in der Arbeiterwohnsiedlung 
gewohnt. Die Grube hat diese Siedlung gebaut und sie steht hier bis heute, auch wenn 
jetzt schon in sehr schlechtem Zustand, hier direkt im Ort an der Kreuzung. Jetzt wird 
sie saniert. Aber die ganze Siedlung, hier ungefähr ein halber Kilometer hinter uns, 
das waren lauter Arbeitersiedlungen. Dort wurde auch noch mein Vater geboren. Aber 
stellen Sie sich das vor, sie hatten dort nur einen großen Raum und einen kleinen Flur. 
Jeder hatte viele Kinder. Mein Vater hatte vier Geschwister. Tja und mein Großvater 
hat dann ein Haus nicht weit von hier gebaut und hatte dort schon eine kleine Wirt-
schaft. Nur das war dann meinem Vater viel zu klein und meine Mutter wollte einen 
Garten haben, somit haben sie im Jahre 1936 angefangen zu bauen.

Wir haben hier in Mantau gelebt. Es gab hier viele Deutsche. Ich würde sagen viel-
leicht mehr als Tschechen. Tschechische Bergleute gab es hier, aber tschechische Land-
wirte gab es hier nur einige wenige. Ich weiß nicht, auch in meiner Kindheit, habe ich 
keinerlei Gehässigkeit gespürt. Auch meine Eltern nicht, sie haben sich ganz normal 
mit allen getro�en. Sie konnten Deutsch, weil hier bis zum Ersten Weltkrieg Öster-
reich-Ungarn war, von daher mussten sie zur deutschen Schule gehen. In Chotieschau 
gab es keine tschechischen Schulen, nur in Nürschan. Ansonsten haben die Tschechen 
schon von klein auf unter Deutschen gelebt, es kam ihnen normal vor. Sie konnten 
Deutsch, weil sie zur deutschen Schule gehen mussten, und zu Hause wurde Tsche-
chisch gesprochen. Hier hat sich man auch über gemischte Ehen nicht gewundert. 
Und die es gab hier viele.
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Mein Vater hatte vier Schwestern, er war das jüngste Kind. Zwei seiner Schwestern 
haben Männer aus deutschen Familien geheiratet. Zu Hause mit den Eltern haben sie 
Tschechisch gesprochen, ich weiß nicht, ob die Großeltern Deutsch sprechen konn-
ten, aber sie sind aus tschechischem Gebiet hergekommen, das heißt, vorher konnten 
sie nichts. So wurde damals einfach in jedem Ort gelebt. Tschechen, Deutsche und 
viele gemischte Ehen. Später, schon zur Zeit der Ersten Republik, kam es darauf an, 
wer in der Familie stärker war. Einige haben die Kinder zur tschechischen Schule 
geschickt, andere zur deutschen. Es kam darauf an, wer von den Eltern sich durchge-
setzt hat.

Das ist interessant. Bei Ihnen hatte sich natürlich Tschechisch durchgesetzt.
Beide meine Eltern stammten aus tschechischen Familien.

Genau, da brauchte man nichts durchzusetzen.
Es gab nichts durchzusetzen. Aber zum Beispiel der Mann einer meiner Tanten hat 
für seine Kinder die deutsche Schulen durchgesetzt, so sind sie zur deutschen Schule 
gegangen. Aber wir haben in der tschechischen Schule ab der dritten Klasse Deutsch 
gelernt und in der deutschen Schule wurde wiederum Tschechisch unterrichtet. 
Meine Cousine hatte immer gesagt: „Sprich Tschechisch mit mir und ich spreche mit dir 
Deutsch,“ weil sie sich im Tschechischen verbessern wollte. Und erst viele Jahre später 
ist es uns zugute gekommen. So haben wir hier also gelebt. Und was die verschiedenen 
Feste und so betri�t: Ich bin dann schon zu der neuen Schule gegangen, die nach dem 
Ersten Weltkrieg erbaut wurde.

Die Schule wurde von dem Böhmerwaldbund erbaut?
Der hat das Böhmische Haus in Chotieschau gebaut, heute wird es Nationalhaus 
genannt. Mantau war damals zwar eine selbstständige Gemeinde, aber in Chotieschau 
waren die Schulen, das Postamt, alles. Der Böhmerwaldbund war dort auch. In dem 
Böhmischen Haus sind wir aufgetreten. In der Schule haben wir manches eingeübt, 
wenn es verschiedene Feste gab, Masaryks Geburtstag, Bälle. Es gab hier ziemlich viele 
Veranstaltungen.

Zur Arbeit ist man also in die Grube nach Zwug gefahren, wobei es hier in Mantau 
auch eine kleine Grube gab?
Hier in Mantau, ein Stück unter uns, es ist nicht mal ein Kilometer weit, gab es eine 
Grube, und darin gab es die beste Steinkohle in der Umgebung. Man hat hier sogar 
Briketts hergestellt. Und dort in Zwug gab es normale Steinkohle, aber auch gut. Dort 
hat mein Vater gearbeitet. Man ist dorthin mit dem Fahrrad gefahren. Auch aus den 
umliegenden Dörfern, hier drum herum, auch von ziemlich weit her sind alle Männer 
geradelt. Damals gab es keine Verbindung. In Zwug gab es ziemlich große Gruben 
und man hat dort ordentlich verdient. In Chotieschau wurden auch nach dem Ersten 
Weltkrieg „Slovany“ erbaut – von dem Friedhof nach rechts und oben auf den Berg 
bis nach hinten – da waren früher Felder. Die Bergleute haben dort angefangen zu 
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bauen und die Grube hat ihnen sogar geholfen. Sie hat ihnen einiges zur Verfügung 
gestellt und auch �nanziell unterstützt. Ganz „Slovany“ wurde also gleich nach dem 
Ersten Weltkrieg erbaut.

Das hat den Deutschen, die hier gelebt haben, vor allem in Chotieschau, nicht so gut 
gefallen. Hier in Mantau war es nicht so, hier war es ruhiger. In Chotieschau, dort 
hat schon die Henleinerei ein bisschen mehr angefangen durchzusickern. Man hatte 
dort auch verschiedene Vereine, vor dem Jahr 1938, beziehungsweise ein paar Jahre 
früher. Von Anfang an hat es ihnen nicht gefallen, dass die Grube die Bergleute auf 
diese Weise unterstützt. Es hat ihnen nicht gefallen, dass die Gemeinde wächst und 
vor allem, dass immer mehr und mehr Tschechen kommen. Die deutsche Schule war 
damals nämlich viel mehr belegt als die tschechische. Die deutsche Schule hatte über-
all zwei Klassen, in jedem Jahrgang, während die tschechische nur in einem Jahrgang.

Und hatten Sie Geschwister?
Ich hatte einen Bruder, aber er ist nach dem Weltkrieg ums Leben gekommen.

Wie viele Leute haben eigentlich in Mantau vor dem Zweiten Weltkrieg gelebt?
Relativ viele. Heute sind es 500, ich hatte es irgendwo notiert gehabt und ich könnte 
es �nden, aber ich müsste es suchen. Ich und mein Mann haben vor zehn Jahren 
eine Chronik übersetzt und die war unheimlich interessant. Sie wurde schon seit der 
Zeit geführt, in der das Kloster gegründet wurde, das ist schon 800 Jahre her. Früher 
wurde die Chronik von den Pfarrern geschrieben und dann, bald nach dem Krieg, 
ist ein Gesetz in Kraft getreten, dass jede Gemeinde eine Chronik haben muss. So 
wurde beim Gemeindeamt ein Schriftführer beauftragt die Chronik zu führen. Die-
ser Schriftführer, auch nach dem Ersten Weltkrieg, war meistens deutsch. Aber es 
gab hier auch einen deutschen Bürgermeister und das war ein wirklich guter Bürger-
meister. Dieser Schriftführer hatte also die Chronik geschrieben, die ich zusammen 
mit meinem Mann vor zehn Jahren übersetzte. Dieser Schriftführer hatte sie aus der 
Geschichte zusammengestellt, aus den Chroniken, die die Pfarrer im Kloster geschrie-
ben hatten. Laut ihnen waren hier viele Tschechen gewesen, es gab dort ganze Lis-
ten von tschechischen Namen der Personen, die hier gelebt hatten, Handwerker aller 
möglichen Handwerke, sogar ein Richter hatte hier gewohnt. Aber dann, während 
verschiedener Kriege, es gab hier auch eine Pestseuche und alles Mögliche, waren die 
Leute verstorben. Die Äbte, meistens Deutsche, haben Leute aus Deutschland nach 
sich gezogen, Handwerker und Landwirte, und auf diese Weise wurde es hier sehr 
verdeutscht. Es war eine unheimlich interessante Arbeit die Chronik zu übersetzen. 
Es gab dort ganze Namenslisten mit tschechischen Namen. Und nach diesen Namen 
wurden auch einige Betriebe benannt, auch wenn dort dann schon Deutsche lebten.

So wurde es hier also verdeutscht. Dann sind aber wieder tschechische Bergleute 
gekommen, und so ist es hier wieder langsam mehr tschechisch geworden. Hier in 
Mantau haben die Bergleute meistens eigene Häuser gebaut. In der Richtung Staab 
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gab es eine kleine Siedlung, lauter kleine Bergmannshäuser. Auch hier im Dorf, da 
wo es Platz gab. Dann kam aber das Jahr 1938 und unsere Schule wurde geschlos-
sen, sofort am gleichen Tag. Da bin ich nach Staab zur Bürgerschule gefahren. Sie 
wurde sofort geschlossen und wir mussten zur deutschen Schule wechseln. Keiner hat 
gefragt, ob wir Deutsch können oder nicht. Ich konnte es ein bisschen, weil man es 
ab der dritten Klasse gelernt hat, aber für diejenigen, die jünger als ich waren, war es 
schlimm. Wir hatten eine junge Lehrerin, die ziemlich nationalistisch war und uns 
deutsche Namen gab. Ich heiße Jaroslava, und das konnte man nicht umwandeln. 
Da hat sie nichts gefunden, also musste sie es so lassen. Aber zum Beispiel meine 
Cousine hat sie umbenannt und auch andere Kinder. Nach einem Jahr wollten mich 
meine Eltern an die tschechische Schule ummelden. Im Jahre 1938 sind auch viele 
Leute von hier weggegangen, auch wegen Kinder. Zum Beispiel meine Tante hatte 
heranwachsende Töchter, die eine hat schon in Pilsen studiert, die andere hatte dort 
eine Aufnahmeprüfung gemacht und wartete auf die Ergebnisse. Mein Onkel hat hier 
in der Grube gearbeitet. Der Schacht war schon geschlossen, aber es war dort eine 
andere Fabrik, wir haben sie „metálka“ genannt, an die richtige Bezeichnung kann ich 
mich nicht mehr erinnern. Dort wurde auch Geld geschmolzen, altes tschechisches 
Geld, aber auch andere Dinge. Die sind auch von hier weggegangen, bevor es von 
den Deutschen besetzt wurde. Und so sind dann viele Tschechen gegangen, daher 
sind wir hier ziemlich wenige geblieben. Diejenigen, die hier Häuser oder eine gesi-
cherte Arbeit hatten, sind nicht gegangen. Meine Eltern hatten hier eine neu erbaute 
Landwirtschaft und Schulden, darum konnten sie natürlich nicht weggehen. Nach 
einem Jahr ist meine Tante aus Pilsen an die Grenze gekommen, die zwischen Zwug 
und Lín� lag. Meine Eltern haben mich an die Grenze geführt, und man hat mich als 
Kind die Grenze überschreiten lassen. Ich bin mit meiner Tante nach Pilsen gefahren, 
wo ich die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium gemacht habe und später angenom-
men wurde. Leider habe ich dann keinen Passierschein bekommen. Das hing von der 
Gemeinde ab, ob sie den Passierschein ausstellt oder nicht. Ich durfte nicht hinfah-
ren, musste also weiter hier zur Schule gehen. Als ich hier die Schule abgeschlossen 
hatte, durfte ich nicht einmal an die deutsche Bürgerschule gehen. Dann während 
des Krieges mussten alle Mädchen, auch deutsche, eingesetzt sein. Die deutschen 
eigentlich nur, wenn sie nicht irgendwo zur Schule gegangen sind. Wenn ja, durften 
sie weiter lernen. Aber für ein Jahr musste man irgendwohin, es wurde „P�ichtjahr“ 
genannt. Ich durfte zu Hause bleiben, weil es während des Krieges weinige Leute in 
der Landwirtschaft gab. So musste ich nirgendwohin. Wenn es aber um Jungs ging, 
wie zum Beispiel meine Cousins aus Chotieschau, obwohl sie eine Ausbildung hatten 
und woanders gearbeitet haben, mussten sie nach Deutschland, wo sie in Fabriken 
eingesetzt wurden. Für diejenigen, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben und 
somit zu Hause blieben, hat man aus der tschechischen Schule eine weiterführende 
Schule gemacht. Tja und dort mussten wir hingehen. Das war jedoch nur ab und an, 
nicht kontinuierlich. Ich bin dann erst nach dem Krieg sofort nach Pilsen gegangen, 
an eine Handelsschule. Das war eine Privatschule. Und dann habe ich bis zur Rente 
als Buchhalterin gearbeitet.
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In einem Betrieb?
Nein. Zuerst, bevor ich Kinder hatte, war ich in Pilsen in einem Geschäft. Und dann 
war ich hier in Mantau in der LPG. Aber dann später wurden die LPG zusammenge-
fügt und die unsere wurde in eine andere eingegliedert. Deshalb bin ich als Buchhal-
terin nach Stich arbeiten gegangen. Dort war ich bis zur Rente.

Mussten Sie zuhause in der Landwirtschaft mithelfen?
Ich habe andere Kinder beneidet, dass sie nach Hause kamen und spielen durften. 
Ich bin zum Beispiel nach Hause gekommen und man hat mir gesagt: „Nimm den 
Romulrechen.“ So haben wir es genannt, mit deutschem Namen. „Romul“ hieß groß. 
Wenn gemäht war, die Hocken aufgestellt, musste ich den großen Rechen nehmen 
und aufs Feld gehen, manchmal bis hinten nach Lossin und das ganze Feld rechen. 
Weil man gespart hat, hat man noch die Getreidehalme zusammengerecht, und die 
waren für das Vieh. Wenn gemäht wurde, musste ich auch Heubänder legen. Es war 
aber wieder nicht so, dass mich meine Eltern ausgenutzt hätten. Leichte Arbeit schon 
oder zu Hause dann die Hausarbeit. Später musste ich, als ich schon die Schule abge-
schlossen hatte, melken oder füttern, einfach alles, was es auf einen Bauernhof gab. 
Dann während des Krieges ist eine Frau zu uns gekommen, die ein kleines Kind 
hatte. Es war eine Deutsche, sie hatte hier geheiratet und ihr Mann ist eingerückt. Sie 
wohnte bei ihrer Schwiegermutter und wollte eine eigene Wohnung haben, so ist sie 
zu uns gekommen und hat gefragt, ob ihr meine Eltern eine Küche und ein Zimmer 
vermieten würden, dort, im Austragshäusl. Da hatte mein Opa gewohnt, bevor er 
starb. Damals konnte man jede zusätzliche Krone gut gebrauchen, so haben sie es ihr 
vermietet. Und die Frau war gewöhnt beim Bauern zu arbeiten. Sie hatte zu Hause 
mit ihrer Stiefmutter gelebt, sie wurde gleich nach der Schule zur Arbeit geschickt. 
Und nun hatte sie ein kleines Baby und sagte immer: „Komm, nimm die Kleine,“ sie 
war noch im Kinderwagen, „ich gehe anstatt von dir aufs Feld arbeiten.“ Ich war froh, 
nicht wahr, ich konnte lesen. So bin ich einige schwere Arbeit los geworden, das war 
für mich ein Vorteil. Sie war mit uns zusammen, sie war so gut. Dann hat sie mit 
uns zusammen gegessen, sie war gerne unter Leuten, so ist sie beispielsweise gleich 
am Morgen mit meinen Eltern aufs Feld gegangen und hat dann mit uns zusammen 
gegessen. Jetzt, als die Grenze schon o�en war, ist sie fast jedes Jahr zusammen mit 
ihrem Mann zu uns gekommen. Sie war einfach froh, dass auf diese Weise das Leben 
für sie einfacher war, da wir keinen Unterschied gemacht haben und sie nicht ausge-
nutzt haben, nicht wahr?

Und ihr Mann ist also am Kriegsende zurückgekommen?
Er wurde in Prag gefangen genommen. Er ist in Gefangenschaft geraten und sein 
Mädchen hat er einige Jahre nicht gesehen. Meine Mutter hat sie nach dem Krieg mit 
in den Zug genommen und ist mit ihr nach Prag gereist. Sie hat ihr befohlen, dass sie 
nicht sprechen darf, weil das Mädchen nichts auf Tschechisch sagen konnte. Sie war 
ungefähr fünf Jahre alt. Damals war es schlimm, wenn jemand im Zug oder irgendwo 
anders Deutsch gesprochen hat. So hat das Kind bis nach Prag geschwiegen. Na, das 

In
te

rv
ie

w
 m

it 
F

ra
u 

C
ís

le
ro

vá



45

können Sie sich vorstellen, wie er sich gefreut hat, als er sie gesehen hat. Es war seine 
einzige Tochter. Mehr Kinder hatten sie dann nicht mehr. Und sie haben es geschätzt, 
dass sie so mit uns zusammen leben durften, und sie kamen zu uns wirklich oft, und 
haben immer Sachen mitgebracht, die es drüben gab. Hier war nach dem Krieg noch 
lange nichts, weder an Lebensmitteln, noch an Kleidung, das konnte man nicht ver-
gleichen, was es hier und was es dort gab, drüben ist alles so schnell wieder aufwärts 
gegangen.

Wie haben Sie ihre Freizeit verbracht?
Im Winter, wenn es nicht so viel zu tun gab, hat man Feder geschlissen. Es kamen 
immer Bekannte, die Frauen, man hat am Nachmittag angefangen und es wurde bis 
in die Nacht geschlissen. Dort wurde über alles geklatscht, Politik, was es Neues im 
Protektorat gibt, oder über die Bekannten, die weggegangen sind. Man ging in Haus-
halte, in denen man Gänse hatte, aber nur Tschechen untereinander. So groß war die 
Freundschaft wieder nicht, dass man auch zu anderen Familien gegangen wäre.

Der Krieg hat also hiesige Tschechen und Deutsche entfremdet?
Hier in der Gemeinde gab es keine nationalen Auseinandersetzungen. Vielleicht erst 
kurz vor der Besetzung konnte man ein bisschen etwas hören. Zum Beispiel hier in 
der Nähe von uns war ein Haus, man hat es die Villa genannt. Dort hat der Steiger 
gewohnt, unter dessen Leitung mein Vater gearbeitet hat. Später während des Krieges 
wurde er Bürgermeister. Mein Vater und er waren Jäger und sie waren zusammen in 
einem Jägerverein. Da waren Deutsche und Tschechen zusammen und es gab damit 
keine Probleme. Und der Steiger sagte immer: „Herr Horák, gehen wir heute?“ Und 
mein Vater, statt schlafen zu gehen, ist mit ihm auf die Jagd gegangen. Sie hatten so 
eine freundschaftliche Beziehung. Später wurde er auch ausgesiedelt. Er hatte eine 
Tochter, die sich viel mit den Henlein-Anhängern aus Chotieschau traf. Da hatten die 
Jungen schon ihren eigenen Verein. Sie hat geheiratet, aber sie wohnte nicht hier. Ihr 
Mann war schon eingerückt. Sie wurden nicht gleich ausgesiedelt, sie mussten irgend-
wohin ins Landesinnere zu Bauern und sie haben damals meiner Mutter geschrieben, 
dass sie für ihr Kind keine Schuhe haben und ich weiß nicht mehr, was noch. So ist 
meine Mutter gegangen und hat alles gekauft und hat es ihnen geschickt. Und eines 
Tages, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber ich hatte damals schon Kinder, 
das war also schon nach dem Jahr 1950, hat bei uns ein Auto angehalten, und die 
Tochter des Steigers mit ihrem Mann sind bei uns aufgetaucht. Ihn haben wir gar 
nicht gekannt. Sie kamen zu uns und haben sich noch einmal dafür bedankt, dass 
meine Mutter ihnen Kleidung für das Kind geschickt hatte. Der Herr hat als Vertreter 
in einer Fabrik gearbeitet und ist aus Deutschland immer nach Neudek gefahren, und 
seit der Zeit hat er immer bei uns vorbeigeschaut. Unsere Mutter haben sie zu sich ein-
geladen, und wir hatten lange einen schriftlichen Kontakt mit ihnen. Sie sehen also, 
dass es hier keine Gehässigkeit gab. Die Leute sind hier aufgewachsen und sie haben 
sich von klein auf gekannt. Sie haben nie mit jemandem gestritten.
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Und wie ist in Mantau die Aussiedlung der Deutschen nach dem Krieg verlaufen?
Es war nicht schön. Schlimm war, dass die Ausgesiedelten nur fünfzig Kilo mitneh-
men durften. Das mussten sie unten ins Wirtshaus bringen. Da waren irgendwelche 
Leute, die hierher kamen und keine Beziehung zu ihnen hatten. Sie kamen und haben 
alles geglaubt, was man ihnen erzählt hatte, der Propaganda. Sie kamen und hatten 
nichts. Man hat gesagt, sie hatten nur ein paar Sachen in einem Handko�er zusam-
mengepackt. Sie haben ihnen alles, was sie hatten, rausgeworfen, und viele Sachen 
haben sie beschlagnahmt, von den fünfzig Kilo. Oder wenn an dem Tag der Aussied-
lung die Deutschen ihre Sachen vor die Tür stellen mussten, haben es die Tschechen 
ihnen auch dort gestohlen. Dadurch hatten dann viele schlimme Erinnerungen.

Sie hatten hier Häuser gebaut, und nun mussten sie gehen und hier alles stehen lassen. 
Was passt Ihnen schon in fünfzig Kilo rein? Man nimmt nur die allernötigsten Sachen 
mit, nicht wahr. Ich bin nicht dazu gekommen, obwohl ich schon erwachsen war, 
aber ich habe einiges gehört. Mein Mann hat mir erzählt, dass einige sie sehr schlecht 
behandelt haben. Dann haben einige gedacht, dass alle Tschechen so sind, aber das 
waren sie nicht. Diejenigen, die hier aufgewachsen sind und die Leute gekannt haben, 
da war es anders. Ähnlich war es, als man uns das Vieh beschlagnahmt hat, als man 
die Produktionsgenossenschaft gründete. Das hat so mancher beweint. Und das taten 
sich schon die Tschechen gegenseitig an. Und dann später eigentlich auch. In der LPG 
haben am Anfang Leute Posten bekleidet, die hierher kamen und nicht wirklich wirt-
schaften konnten. Daher war es ein Durcheinander. Na�und Leute, die ausgesiedelt 
wurden, mussten hier ihr Haus, Möbel, alles was sie nicht mitzunehmen vermochten, 
stehen lassen. Das war schlecht. Es stimmt aber, dass das alles Deutschland verursacht 
hat. Der Krieg hat es verursacht. Trotzdem konnte man sie ein bisschen besser behan-
deln. Das kommt aber immer auf die Leute an.

In einigen Orten, laut erreichbaren Quellen, war die erste Aussiedlungsphase wirklich 
sehr wild?
Ja, ja. Aber hier war es nicht so ganz schlimm. Mein Vater hat sie auch mit den Pfer-
den nach Mies gebracht (ins Sammellager, Anm. des Autors). Er hatte Pferde und 
einen Leiterwagen. Aber sie waren froh, wenn es schon so ist, dass sie zumindest ein 
Bekannter fährt, dass es in Ruhe verlaufen wird. Ein junger Mann ist bei uns dann 
später, als wir schon mehrere Felder hatten und er noch nicht zum Militär musste, mit 
den Pferden gefahren. Er hat bei uns ausgeholfen, damit er beschäftigt war, da er nur 
Mutter hatte. Als er dann mit seiner Mutter weg musste, sagte er: „Lassen Sie mich die 
ganze Strecke fahren.“ Ich kann nicht sagen, dass einer von den Deutschen gerade auf 
uns böse gewesen wäre, auch wenn mein Vater sie dorthin fuhr. Und dann später, im 
Jahr 1956 hat man die Grenze ein wenig geö�net. Als sie hierher kamen, haben viele 
bei uns vorbeigesehen, sich einfach ihr ehemaliges Heim angeschaut. Und sie brachten 
ihre Kinder, Bekannte und die Beziehung war immer noch schön.

Einige Deutsche sind hier nach dem Krieg geblieben?
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Ja. Die Bergleute mussten nicht ausgesiedelt werden. Einige sind aber gegangen, wenn 
sie Kinder hatten, einfach deswegen… Es war ähnlich, als Hitler uns besetzt hat. Als 
es dann wieder Republik gab, durften sie nicht einmal eine Lehre machen. Deut-
sche Schulen wurden dann gleich geschlossen. Sie mussten zur tschechischen Schule 
gehen, aber eine Ausbildung konnten sie am Anfang nicht machen. Erst später. Mäd-
chen mussten zur LPG arbeiten gehen. Wenn sie also heranwachsende Kinder hat-
ten, sind die Bergleute lieber gegangen. Einige Bergmannshäuser sind demzufolge leer 
geblieben, so sind auch dort die Zuwanderer eingezogen. Aber das war eine Folge des 
Krieges. Das, was die Deutschen während des Krieges gemacht haben, war schlimm 
und man hat es gewusst. Die Deutschen wollten es nicht glauben und einige haben es 
gar nicht gewusst. Heute sind aus ihren Kindern, die hier geblieben sind, schon Tsche-
chen geworden. Einige können nicht mehr Deutsch. Es sind auch wieder gemischte 
Ehen entstanden.

Am Kriegsende sind auch viele Deutsche aus der Slowakei hierher gekommen, aus 
Krickerhau. Wenn die Russen dort fortgeschritten sind, sind die Deutschen ge�üch-
tet. Es waren meistens Bergleute, so hat man sie hierher transportiert und viele sind 
auch weiter in den Westen gegangen. In dem Umkreis von Eger waren wohl auch 
viele. Hier sind auch viele Familien geblieben, und die sind heute schon tschechisch 
geworden. Man macht hier sogar jedes Jahr Maskenumzüge. Diejenigen, die aus Kri-
ckerhau gekommen sind, nicht die ursprünglichen, sondern ihre Kinder, gehen in 
Trachten um, die sie dort hatten. Ich weiß nicht, wo sie die her haben. Einer spielt 
Ziehharmonika, und es geht so eine Gruppe um, aber ein bisschen von den ande-
ren getrennt. Bei jedem Haus spielt man etwas vor und die Frauen müssen zwischen 
Kochlö�eln durchlaufen. Das hält sich hier bis heute. Wobei es schon sehr lange her 
ist. Sie sind schon während des Krieges gekommen.

Sind es Faschingsumzüge?
Ja, hier ist es immer noch intensiv, im Gegensatz zu Chotieschau, wo es schon seit 
Jahren nichts mehr gibt. Die aus Krickerhau hat man immer „Slowaken“ genannt. Sie 
haben sich schon gewandelt, es ist jetzt schon die zweite oder die dritte Generation. 
Aber sie halten es immer noch.

Und Mantau blieb auch nach dem Krieg eine unabhängige Gemeinde?
Ja auch nach dem Krieg war es unabhängig, erst später wurden die Gemeinden zusam-
mengefügt. Es war besser so, weil am Anfang die Neugekommenen als Bürgermeister 
fungiert haben, und das war nicht gut. Heute ist es nicht mehr das, was es früher war.

�)�F�V�U�F���J�T�U���F�T���C�F�T�T�F�S���P�E�F�S���T�D�I�M�J�N�N�F�S� 
Schlimmer. Heute kommen die Leute nicht mehr so zusammen. Sie sind auch nicht 
mehr so befreundet. Früher kannte in der Gemeinde jeder jeden. Das gibt es nicht 
mehr. Man lebt anders. Wissen Sie, es sind Leute hierher gekommen, die nicht gut 
waren, es hatte also keinen Sinn, mit ihnen groß Freundschaften zu schließen. Wenn 
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es anständige Leute waren, haben sie sich eingelebt. Aber einige wirklich nicht. Ihre 
Kinder sind schon anders. Die sind hier aufgewachsen und haben ein wenig Bezie-
hung zu der Gemeinde. Aber doch nicht so groß, wie es früher war. Früher hat jeder 
sein Haus gep�egt. Jedes Jahr vor dem Jahrmarkt, das war eine Sitte, hat man das 
Haus geweißt. Die Straße wurde gekehrt. Wir hatten einen ziemlich großen Hof, den 
musste ich jeden Samstag kehren. Das macht heute keiner mehr. Wenn Sie heute zu 
jemandem sagen würden, er soll die Straße vor seinem Haus kehren, würde er sagen: 
Was geht es mich an? Diejenigen, die hierher gekommen sind, waren nicht gewöhnt 
ihr Haus zu p�egen. Es gab auch kein Material. Oder weißen, es gab nur wenige, die es 
gemacht haben. Einige haben sich einfach nicht eingegliedert. Heute sind die damals 
Neugekommenen meistens verstorben. Es sind hier nur noch ihre Kinder. Heute ist 
es doch schon anders, aber es gibt hier immer noch welche, die auf alles pfeifen und 
nur alles haben möchten. Sie waren gewöhnt, dass man alles fast umsonst bekommt.

�4�J�F���N�F�J�O�F�O����E�B�T�T���T�J�F���E�J�F���)�Ê�V�T�F�S���V�N�T�P�O�T�U���C�F�L�P�N�N�F�O���I�B�C�F�O� 
Unheimlich günstig.

Und das hat sich ausgewirkt?
Bestimmt, sie haben es nicht so geschätzt und sie waren nicht gewöhnt. Sie waren 
gewöhnt zur Arbeit zu gehen und von der Arbeit nach Hause zu kommen und fertig 
zu sein. Wir hatten hier einen, am Anfang war er sogar Bürgermeister. Ich weiß nicht 
mehr, ob er in der LPG gearbeitet hat oder woanders. Der wollte nur Harmonika, 
sich in die Kneipe setzen und weiter nichts. Er sagte: „Wenn es Kommunismus geben 
wird, bekommen wir kein Geld, wir werden es nicht brauchen und wir bekommen alles 
umsonst, alle Lebensmittel.“ Er dachte einfach, dass er alles haben wird. Seine Frau 
musste schuften, wirklich schuften, sie hat Kühe gefüttert und musste auf dem Feld 
arbeiten. Aber er war so einer, der nichts gemacht hat, aber dabei alles haben wollte. 
Auch sein Sohn, er hat in der Produktionsgenossenschaft gearbeitet, der ist heute noch 
so. Einige waren so, denen ist es dann auch nicht immer gut ergangen. Einige sind 
gekommen und haben mitgemacht. Wirklich, es war nicht so schlimm wie weiter 
außen im Grenzgebiet.

Und Sie sind in das Grenzgebiet gekommen?
Nicht viel, ich weiß es vom Hörensagen. Nach dem Krieg sind wir in den Böhmerwald 
gereist und wir haben gesehen, wie es dort ausgegangen ist. Die Leute sind ge�üch-
tet. Man hat viel davon gesprochen, wie sie von dort weggelaufen sind. Dort ist alles 
beschlagnahmt worden, aber die Leute waren es nicht gewöhnt zu arbeiten. Sie haben 
meistens Bauernhöfe beschlagnahmt und dort musste man arbeiten. Man hat auch 
verschiedene Filme gesehen. Wenn man darin lebt und arbeitet und dann es ver�lmt 
sieht… Mir haben die Filme nicht gefallen, weil sie nicht wahrheitsgetreu waren, sie 
haben nicht das reale Leben gezeigt, sie waren zu idyllisch. Vielleicht hat es irgendwo 
so ausgesehen, aber ich bezwei�e es. Die Leute sind dort angekommen und waren 
nicht gewöhnt zu arbeiten. Da musste man sich etwas in der Landwirtschaft ausken-
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nen, gut planen, wohin was kommt, was man machen muss, was aufs Feld gehört, was 
das Vieh braucht. Da hängt eins mit dem anderen zusammen. Wenn man das nicht 
kennt, kann es schlecht ausgehen. Vieh ist dort eingegangen. Es kommt heute noch 
vor, dass es dort welche gibt, die sich nicht darum kümmern.

Und Ihre Eltern haben sich dann der Produktionsgenossenschaft angeschlossen?
Sie mussten es machen, man ist rumgegangen und hat Druck gemacht. Es gab hier 
zwei Bauern, die sich nicht anschließen wollten, und man hat sie ruiniert. Sie mussten 
so viel abgeben, dass ihnen nichts mehr übrig geblieben ist. Die haben sich dann auch 
hingegeben und auch, wie man hörte, haben einige irgendwo jahrelang ausgeharrt 
und zum Schluss hat man sie ausquartiert. Nach dem Krieg sind auch Leute gekom-
men um sich umzusehen, was sie beschlagnahmen könnten. Zu uns sind sie auch 
gekommen.

Wirklich?
Sie wussten nicht, dass wir Tschechen sind. Sie sind gekommen und haben sich alles 
angeschaut, mein Papa hat sie hinaus gejagt. Die Leute sind nach Mantau gekommen, 
obwohl die Deutschen noch hier waren, weil sie hier Vieh hatten. Das konnten sie 
nicht verlassen. Sie hatten eine Beziehung dazu. Am Anfang war es noch gut, weil die 
Tschechen gekommen sind, aber die Deutschen weiterhin die Höfe bewirtschaften 
mussten. Das hat aber nicht lange gedauert. Als diese ursprünglichen Besitzer wegge-
gangen sind, war es dann schlimmer, weil sie bis auf paar Ausnahmen keine Beziehung 
zur Landwirtschaft hatten. Es gab hier welche, die auch früher woanders auf Bauern-
höfen gearbeitet haben. Sie sind aus tschechischen Gebieten hierher gekommen, aber 
meistens haben sie immer nur das gemacht, was jemand ihnen befohlen hat. Als sie 
dann hier Bauernhöfe beschlagnahmt haben, musste sich jeder alles selbst überlegen 
und es rechtzeitig machen. Einige waren es nicht gewöhnt. Solche Leute haben sich 
dann gefreut, als die LPG gegründet wurde. Die LPG waren zwar am Anfang sehr 
schlecht, es wurde sehr wenig verdient. Und einige sind dann auch wieder weggegan-
gen, weil es einfach nicht ging. Sie waren nicht gewöhnt so andauernd zu arbeiten, 
denn es bedeutete morgens früh anfangen und erst am Abend wieder Schluss machen, 
vom Frühling bis zum Winter, nicht wahr.

Und Sie konnten als Kind entscheiden, was sie im Leben machen wollen?
Ich bin gleich nach dem Krieg zur Schule gegangen und dann bin ich zur Arbeit 
gegangen. Mein Vater wollte, dass ich Lehrerin werde. Das ging nicht, weil ich wäh-
rend des Krieges nicht studieren durfte, ich musste hier bleiben.

Und emp�nden Sie es als Unrecht?
Das Gefühl des Unrechts hatten wir hier alle, wenn wir nicht studieren oder eine Aus-
bildung machen durften. Aber dann, als ich die Schule abgeschlossen und eine Arbeit 
hatte, die mir Spaß gemacht hat, dann nicht mehr.
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Sie haben damals keinen Passierschein bekommen, mit dem Sie das Gymnasium hät-
ten besuchen dürfen?
Es wurde nicht gewollt, dass man zur tschechischen Schule geht. Bei meinem Mann 
war es anders, der war ein wenig älter. Der hat damals schon in Pilsen studiert und 
man wollte ihm auch keinen Passierschein ausstellen. So ist er eine Zeitlang mit dem 
Passierschein seiner Schwägerin gefahren. Einer seiner Brüder hat am Kriegsende eine 
Deutsche geheiratet, die einen Passierschein hatte, so hat er ihn von ihr ausgeliehen. 
Auf einer Seite hatte er sein Foto, und so ist er eine Zeitlang gereist. Mein Mann 
stammte aus einer gemischten Ehe, aber er ist zur tschechischen Schule gegangen. 
Er hat einen Bekannten, der irgendwo aus dem Norden stammte, wo es auch besetzt 
wurde. Dort hat man sie ganz normal über die Grenze zur tschechischen Schule gehen 
lassen, es war also nicht überall gleich.

�)�B�U�U�F���E�F�S���#�S�V�E�F�S���J�I�S�F�T���.�B�O�O�F�T���O�J�D�I�U���1�S�P�C�M�F�N�F���O�B�D�I���E�F�N���,�S�J�F�H����X�F�J�M���F�S���F�J�O�F���%�F�V�U�T�D�I�F��
geheiratet hat?
Er war Beamter in der Grube. In den fünfziger Jahren, als es am schlimmsten war, hat 
man ihn degradiert und er musste in die Grube fahren. Nicht lange, dann wurde er 
ins Lagerhaus verlegt. Und das Ganze nur aus dem Grund, weil seine Frau aus einer 
deutschen Familie stammte. Die Kinder sind auch schon zur tschechischen Schule 
gegangen. Es waren Tschechen. Aber in den fünfziger Jahren war es schlimm. Die 
Posten wurden von Leuten bekleidet, die keine Ausbildung hatten. Dadurch, dass sie 
in der Partei waren, durften sie alles. Sie haben über Sachen entschieden, die sie nicht 
verstanden haben. Vielleicht war es in den Städten nicht so, aber auf dem Lande war 
es oft so.

Für sie war die Zeit nach dem Jahr 1948 wahrscheinlich sehr negativ?
Wir haben oft zu spüren bekommen, dass wir nicht in der Partei sind. Wir hatten 
auch Sorgen, als die erste Tochter an die Uni gehen wollte. Zum Glück war es in dem 
Jahr 1968, also wurde sie glatt angenommen. Eine Zeitlang war es hier lockerer. Im 
Jahr 1968 hat schon der Prager Frühling begonnen, daher war es kein Problem. Die 
andere Tochter wurde dann auch angenommen, aber das war schon sehr schlimm. 
Als die Kinder studieren wollten, mussten wir damals auch von der Gemeinde eine 
Beurteilung haben, ob die Eltern eingebunden sind, ob Verwandte im Ausland sind, 
das alles musste berücksichtigt werden.

Und Ihre Eltern? Waren sie vor dem 2. Weltkrieg politisch aktiv?
Mein Vater war bei den Sozialdemokraten. Als sie aber nach dem Krieg mit den Kom-
munisten zusammengefügt wurden, ist er ausgetreten. Sie waren Patrioten, sie waren 
immer Tschechen, auch den ganzen Krieg lang. Und stellen Sie sich vor, was passiert 
ist, als man nach der Wende mit der Rückgabe der Felder angefangen hat. Es wurden 
der Bodenfonds und das Grundbuchamt errichtet, und man musste dem nachge-
hen. Ich und meine Cousine haben uns auf den Weg gemacht um die Rückgabe der 
Felder in Restitution zu fordern. Wir mussten zum Bodenfonds gehen und ich dann 
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noch zum Vermessungsamt. Die Beamtin hat dort solche großen Bücher hergebracht 
und hat angefangen dort drin zu suchen. Sie gab mir den Beleg, den ich wollte, und 
ich habe es zum Bodenfonds gebracht. Dann später war ich wieder mal dort um 
etwas zu erledigen und die Ingenieurin sagt zu mir: „Aber sehen Sie, was Sie da drauf 
stehen haben, dass ihre Eltern Deutsche waren.“ Auf dem Beleg, den ich von dem Ver-
messungsamt gebracht habe, war ein Stempel. Als nach dem Krieg die neuen Leute 
gekommen sind, hatte man jeden Ort extra geführt und hier gab es viele Deutsche, 
die Häuser oder Landwirtschaften hatten, und auf die gab man einen Stempel. Meine 
Eltern haben den Stempel auch bekommen. Ich habe gesagt, dass es nicht möglich 
ist. „Sehen Sie hier, auf dem Auszug ist der Stempel.“ Ich habe gesagt, dass mein Vater 
sich im Grab umdrehen müsste. Dann haben wir aber abgemacht, dass ich nichts 
tun musste. Ich habe zu Ihnen gesagt: „Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen beliebig viele 
Unterschriften vorbringen, dass wir Tschechen waren.“ Was für Fehler gemacht wurden 
und was daraus werden konnte. Für mich war das ein ziemlicher Schock.

Kommen wir, bitte, noch auf Ihre Eltern zurück. Sie haben gesagt, dass Ihr Vater auf 
die Jagd ging. Was noch haben Ihre Eltern in ihrer Freizeit gemacht?
Meine Eltern hatten nicht viel Freizeit. Mein Vater ist auf die Jagd gegangen und 
einmal in der Woche ins Wirtshaus. Meine Mama war gewöhnt viel zu lesen. Ihre 
Freundinnen waren ihre ehemaligen Mitschülerinnen, Tschechinnen. Sie haben sich 
ab und zu besucht, aber nicht oft, weil es keine Zeit gab. Solange ich zur Schule gegan-
gen bin, wenn es eine Feier gab, bei der wir aufgetreten sind, ist meine Mutter immer 
gekommen und hat sich das angesehen.

Und da sind Tschechen und Deutsche getrennt gegangen?
Sicher. Es gab hier das Nationalhaus für Tschechen. Deutsche, die hatten eigene Res-
taurants. Es gab hier tschechische und deutsche Restaurants. Es gab hier aber keinen 
Streit. Vielleicht in Chotieschau, erst einige Jahren vor der Besetzung. Da gab es dort 
schon Spannung und große Unsicherheit. Man hat ständig gewartet, was kommt.

�)�B�U�U�F�O���4�J�F���[�V�N���#�F�J�T�Q�J�F�M���3�B�E�J�P� 
Wir haben Radio gehört. Daher haben wir auch gewusst, wer von den Tschechen vor 
der Besetzung fortgehen konnte, ist auch gegangen. Aber es ist schwierig fortzugehen 
und alles stehen zu lassen, nicht wahr. Aber zum Beispiel weiter im Westen mussten 
einige Tschechen gehen. Die Deutschen haben sie ausgesiedelt. Das hat man auch ab 
und zu vernommen, aber wir haben es hier nicht erlebt. In Lossin, da musste dann 
während des Krieges ein Bauer weggehen, sie haben ihn dort sein lassen, aber man 
hat ihm die Wirtschaft weggenommen. Hier in Mantau kam der Steiger, von dem ich 
Ihnen erzählt habe, zu meinem Vater, und sagte: „Herr Horák, sie brauchen keine Angst 
zu haben, hier wird es sowas nicht geben.“

Und Lossin gehörte zu Mantau?
Auch wenn es kleine Gemeinden waren, hatte jede ihre eigene Verwaltung.
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Der Steiger wurde dann Bürgermeister?
Als die Jüngeren dann schon beim Militär waren, gab es hier wenige Männer. Aus die-
sem Grund wurde er dann wahrscheinlich Bürgermeister. Dabei hat er in der Grube 
gearbeitet. Mantau war eine kleine Gemeinde, es war kein Vollzeitjob.

Sind sie gläubig?
In der Schule hatten wir Religion, und als man uns dann an die deutsche Schule 
umgesetzt hat, mussten wir dort morgens beten. Da fand auch Religionsunterricht 
statt, als es hier dann nur noch einen deutschen Pfarrer gab, und in der tschechischen 
Schule nicht. Ich, als ich hier die tschechische Schule abgeschlossen habe, bin nach 
Staab gegangen und habe mich nicht mehr zur Religion angemeldet. Hier in der deut-
schen Schule hat uns der Pfarrer nämlich gezwungen jeden Sonntag in die Kirche zu 
gehen. Und als wir dann nach Sonntag Religion hatten, fragte er uns aus, wer in der 
Kirche war und wer nicht. Dann im Krieg bin ich mit meinem Mann schon in die 
Kirche gegangen. Auch nach dem Krieg sind wir manchmal in das Kloster gegangen, 
da gab es eine schöne kleine Kirche, geheizt im Winter. Aber dann mussten wir auf-
hören, da mein Mann Lehrer war und daher mit dem Glauben nichts zu tun haben 
durfte.

Und ihre Eltern, Mama und Papa, waren gläubig?
Nein, die sind nicht in die Kirche gegangen. Sie hatten keine Zeit, die Mutter von 
meinem Vater ist auch sehr früh verstorben. Meine Mutter war nicht religiös, und 
zwar aus dem Grunde, weil ihre Mutter sehr religiös war. Sie lies in der Landwirtschaft 
alles stehen und liegen und ist in die Kirche gelaufen, egal was zu Hause los war. 
Damit war meine Mutter nicht einverstanden und deswegen ist sie nicht in die Kirche 
gegangen. Meine Eltern waren keine Fanatiker.

Und fanden hier Jahrmärkte statt?
In Chotieschau gab es berühmte Jahrmärkte. Immer waren sie groß und prächtig. Es 
gab hier auch Kon�rmation, da war ich auch dabei gewesen. Zu der Kon�rmation 
haben mich meine Eltern geschickt. Es war also nicht so, dass meine Eltern gegen die 
Religion wären, meine Mutter hatte bloß von zu Hause das Erlebnis, dass ihre Mut-
ter vielleicht den Haushalt vernachlässigt hatte und alles. Wenn man eine Wirtschaft 
hat, muss man morgens das Vieh füttern, alles tun, für die Familie kochen. Da ist es 
schwierig fortzugehen und fast einen halben Tag weg zu sein.

Ihre Mutter war also für die Landwirtschaft verantwortlich?
Meine Mutter hatte sich dessen mehr gewidmet. Sie hatte auch entschieden, was 
wohin kommt, was gemacht werden muss. Mein Vater hat sich in dieser Hinsicht 
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ein bisschen leiten lassen. Er ist zu seiner Arbeit gegangen, er hat alles gemacht. Aber 
meine Mutter bestimmte, welche Maschinen angescha�t werden sollten und so ähn-
lich. Sie war sehr belesen. Sie hat sich dafür interessiert, sie hat auch Wirtschaftszeit-
schriften gelesen. Sie hat unheimlich gerne immer wieder neue Sachen ausprobiert. 
Sie wurde 89 Jahre alt und lange, solange sie noch ein bisschen gehen konnte, hat sie 
immer etwas, wenigstens im Garten gearbeitet. Ich weiß nicht, wie es möglich war, 
aber was sie in die Hand nahm, ist gediehen, wirklich. Und das war ihr Leben, wenn 
sie draußen sein konnte, wenigstens im Garten ein wenig jäten. Beide meine Eltern 
haben ihr Leben lang geschuftet und beide haben ein hohes Alter erreicht, der Vater 
88 und die Mutter 89 Jahre. Dabei war sie zwanzig Jahre krank. Ich durfte nicht so 
einfach mit Kindern spielen gehen, da ich zu Hause manches erledigen musste. Auch 
wenn ich zur Schule ging und nach Hause kam, musste ich manches tun. Ich durfte 
nicht so viel weg sein. In der Schule hatte ich Freundinnen, wir haben uns auf dem 
Heimweg ausgetauscht. Obwohl wir während des Krieges mit deutschen Kindern zur 
Schule gingen, sind wir auf dem Heimweg nicht mit ihnen zusammen gegangen. Da 
sind wir nur Tschechen untereinander gegangen. Mit ihnen waren wir nicht besonders 
befreundet.

Und vor dem Krieg wart Ihr mit deutschen Kindern befreundet?
Wir haben uns gekannt, aber wir waren nicht befreundet, weil sie zur anderen Schule 
gingen als wir. Zu Hause bin ich nicht viel unter Kinder gekommen, und wenn, dann 
bin ich zu meiner Tante gegangen, oder sie zu uns. Ich hatte sechs Cousinen und 
in Chotieschau Cousins. Die waren alle älter als ich, und so haben sie mich immer 
nur geärgert. Sie mussten auf mich aufpassen, als ich noch kleiner war, daher haben 
sie lauter Blödsinn gemacht. Mit den Cousinen väterlicherseits sind wir immer nach 
Chotieschau gegangen. Dort wohnte die andere Tante mit den Jungs. Nebenan wohn-
ten tschechische Mädchen, aber alle schon ein bisschen älter. Mit denen haben wir 
zusammen Blödsinn gemacht, verschiedene Streiche. Aber sich mit deutschen Kinder 
tre�en, das taten wir eher nicht. Wir haben uns gekannt, aber da wir nicht gemein-
sam zur Schule gingen, sind wir nicht zusammengekommen. Erst später, als wir zur 
deutschen Schule gehen mussten, habe ich sie besser kennen gelernt. Aber es ist keine 
große Freundschaft entstanden. Vielleicht wenn wir hier nicht so viele gewesen wären, 
noch vor dem Krieg, und auch so viele Verwandte, wäre es anders gewesen. Aber so 
waren wir genug hier, da die Cousins aus Chotieschau oft zu uns gekommen sind. Sie 
konnten sich auf dem Bauernhof austoben. Sie sind überall herumgeschweift, haben 
Eier gesammelt, Blödsinn gemacht, rohe Eier getrunken und solche Sachen. Sie sind 
überall herumgelaufen und haben alles auskundschaftet. Ich habe mich jetzt noch 
erinnert, meine Tante hat hier im Demuth-Haus3 gewohnt und neben ihr wohnte 
eine deutsche Familie mit einer Tochter. Wenn ich bei meinen Cousinen war, sind wir 

3  Es handelt sich um ein zweistöckiges Haus mit kleinen Wohnungen, dessen Besitzer Demuth hieß. Durch die 
Umbildung des Nachnamen ist die in Tschechien verwendete umgangssprachliche Bezeichnung „demo�ák“ 
entstanden.
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oft bei ihnen vorbeigekommen, bei der deutschen Familie, und haben dort gespielt. 
Und die konnten kein Tschechisch.

Sie haben also Deutsch mit ihr gesprochen?
Wir haben es in der Schule gelernt und im Dorf wurde auch viel deutsch gesprochen. 
Wir hatten hier einen Dialekt, den man gesprochen hat.

Und Sport? Gab es in der Gemeinde Sportvereine?
Sicher, Fussball. Und wir Tschechen sind zur Böhmischen Turnbewegung und zum 
Sokol gegangen. Meine Mutter hat mich sofort, als ich zur Schule gegangen bin, beim 
Sokol angemeldet. Einmal gab es hier sogar ein Sokol-Fest, in Chotieschau auf der 
Insel. Hier hinten am Fluss, das nennt man Insel, weil auf der einen Seite der Fluss 
herum�ießt und auf der anderen Seite der Mühlgraben. Dort wurde das Sokol-Fest 
veranstaltet. Ich habe noch ein Foto. Dann im Krieg also nicht mehr. Die Deutschen 
hatten auch ihre Turnbewegung. Im Krieg gab es nicht viel, da hatten sie andere Sor-
gen. Eigentlich waren alle Jungs eingerückt. Nach dem Krieg gab es am Anfang wieder 
Sokol, aber dann in den fünfziger Jahren hat man es abgescha�t. Aber es gab eine 
Turnbewegung. Da sind wir zum Sport gegangen und wir sind auch in die Slowakei 
gefahren. Später haben dann die Spartakiaden angefangen. Schon vorher gab es solche 
kleinere Turnfeste, dafür haben wir trainiert und sind dann dorthin gefahren. Heute 
gibt es hier ein Fussballverein, und es sind sowohl Deutsche als auch Tschechen dabei. 
Es leben hier alle zusammen. Es gab hier einen Sportplatz, es gibt hier auch die Feuer-
wehr. Die Feuerwehr gab es hier schon immer, und es waren Tschechen und Deutsche 
dabei. Das war normal.

Und wie hat man in der Gemeinde Feste gefeiert, zum Beispiel Ostern?
Kirchliche Feste gab es hier vor dem Krieg auch. An Ostern sind wir als Kinder im 
Umzug durch das Dorf gegangen. Am Karsamstag musste man in die Kirche, da 
musste man ein neues Kleid an haben. Und dann verschiedene andere Feste. Ich kann 
mich nicht mehr erinnern, welche es waren. Durch das Dorf sind Umzüge gezogen 
und wir mussten Blumenkörbe haben und Blumenblätter herumwerfen. Zu Weih-
nachten ist man zur Mitternachtmesse gegangen. Das macht man bis heute. Aber 
hier hatte man genug andere Sorgen. Es waren hier viele Bauern und dort unten 
auch größere Bauern. Dann weiter verstreut die kleinen Bauern, also Bergleute, die 
ein Stückchen Acker hatten, vielleicht eine Kuh, Ziegen und ein wenig Ge�ügel, um 
die sich die Frauen gekümmert haben. Diejenigen, die selbst zu wenig hatten, muss-
ten noch mit einer Kiepe Gras holen. Sie sind auf Feldraine gegangen oder haben 
gestohlen. Damals sind die Frauen nicht zur Arbeit gegangen. Hier gab es keinen 
Betrieb, der sie eingestellt hätte. Einige waren in den Bauernhöfen angestellt, aber das 
waren nur einige wenige. Meistens haben sie sich um die Familie gekümmert, Kinder 
oder kleines Vieh und mussten viel Arbeit verrichten. Heute haben die Frauen einen 
Beruf. Wir haben hier in Chotieschau einen großen Betrieb, in dem über tausend 
Leute beschäftigt sind. Überwiegend Frauen aus der weiteren Umgebung. Das ist ein 
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völlig anderes Leben heute. Heute haben die Frauen, außer ihren Berufen, nur noch 
den Haushalt und nichts anderes. Alles hat sich sehr verändert. Es hat sich mit dem 
Krieg verändert. Im Krieg mussten alle Frauen zur Arbeit gehen, weil die Männer weg 
waren. Hier in Holeischen wurde eine Munitionsfabrik gegründet. Eine weitere war 
dann bei Nürschan und ich weiß nicht mehr, wo noch. Die Frauen mussten im Krieg 
anfangen zur Arbeit zu gehen. Auch Mädchen, wenn sie die Schule abgeschlossen hat-
ten und keine Ausbildung machten, wurden gleich eingesetzt. So haben sie sich daran 
gewöhnt und es ist letztendlich besser für die Frau, dass sie nicht mehr auf den Mann 
angewiesen ist. Das macht viel aus. So hat sich das eingespielt und jede sucht heute 
einen Job. Sie sind nur zu Hause, solange die Kinder sehr klein sind, und für größere 
Kinder gibt es heutzutage Kindergärten. Hier in Mantau gab es einen tschechischen 
und einen deutschen Kindergarten. Ich bin zu dem tschechischen gegangen. Aber die 
Kindergärten waren nicht so groß wie die heutigen. Es gab nicht solche Einrichtun-
gen. Es war dort nur eine Betreuerin.

Woran aus der Kindheit erinnern Sie sich am liebsten?
Es war zum Beispiel schön, zur tschechischen Schule zu gehen, bevor die Deutschen 
hierher gekommen sind. Es war eine schöne Zeit, weil ich in der Schule Freundinnen 
hatte. Mit einigen von denen habe ich noch lange Kontakt aufrechterhalten, auch 
noch im Krieg, falls sie hier waren. Oder auch wenn sie weg waren, haben wir uns 
nach dem Krieg wieder getro�en. Das waren die schönsten Jahre. Danach war es 
schlimm, als wir zur deutschen Schule mussten. Da waren wir so verklemmt, haben 
uns nicht gerauft, das ist dann schon in mir geblieben. Dann kam der Kommunismus. 
Wir waren nicht in der Partei, was unsere Stellung in der Arbeit beein�usst hat. Die 
lockerste Zeit waren also die Jahre in der Ersten Republik. Es war so normal, wie es 
in der Kindheit sein sollte. Danach war es für uns schlimm. Als wir aus der deutschen 
Schule kamen, hat man uns komisch angeschaut, auch die Lehrer. Ich hatte in der 
tschechischen Schule lauter Einser, und dann bin ich da angekommen und da wur-
den die Noten dann sehr bunt. Ich habe mir nicht einmal Mühe gegeben. Mir hat 
Mathematik Spaß gemacht, dabei konnte ich im Kopf auf Tschechisch rechnen, da 
war ich immer eine der Besten. Aber das andere war schon schlechter, zum Beispiel 
Grammatik. Und ich hatte auch keine Lust. Es lag mir nicht daran, wie das Zeugnis 
aussehen wird.

Und den Eltern lag auch nichts daran?
Was konnten sie tun? Nichts. Niemandem in der deutschen Schule lag etwas daran. 
Für uns gab es keine Perspektive. Wir haben abgewartet, ob sich etwas ändert und 
wann. Wir haben Nachrichten gehört, man hat Radio Free Europe gehört, auch wenn 
es untersagt und strafbar war. Es gab ständig Einschränkungen von allen Seiten.

Ihr Leben hat diese Zeit wohl sehr geprägt?
Es ist wirklich so, es ist in mir geblieben. Mich hat das unheimlich geprägt. Weil 
ich mich fehl am Platz fühlte. Als ich ungefähr 45 Jahre alt war, ist hier ein Mann 
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verstorben, der Abgeordneter beim ONV (Okresní národní výbor, deutsch Bezirks-
nationalausschuss, Anm. des Autors) war. Mein Schwager war auch ein Mitgleid des 
Rates und ist zu mir gekommen, man hätte dort jemanden gesucht und er hätte mich 
vorgeschlagen. Zuerst wollte ich nicht, aber die Zeit war so komisch. Zum Schluss 
habe ich zugesagt, damit meine Kinder keine Schwierigkeiten beim Studium haben. 
Da habe ich das unheimlich zu spüren und zu sehen bekommen, dass wir nicht in der 
Partei sind. Auch wenn ich dort als Parteilose war, weil das Gesetz es vorsgeschrieben 
hat, dass auch einige Parteilose dabei sein mussten. Aber ich habe gemerkt, dass ich 
mit den Parteimitgliedern keine engere Beziehung eingehen kann und dass man ein 
bisschen über mich hinweg sieht. Das verfolgt einem das ganze Leben lang. Wobei ich 
dazu sagen muss, dass ich in meinem Beruf gut beurteilt wurde. Ich habe dort meine 
Stellung aufgebaut. Ich habe mich auch mit meinem Chef gut verstanden, der hat 
immer die Hand über mich gehalten. Er hat sich für mich im Büro eingesetzt, als man 
mir Probleme machte, weil ich eine Cousine in Deutschland hatte. Das war diejenige, 
die Tschechisch lernen wollte, aber zur deutschen Schule geschickt wurde. Sie hat im 
Krieg in Pilsen als Sachbearbeiterin gearbeitet, sie hatte eine deutsche Handelsschule 
absolviert. Nach dem Krieg hätte sie auf einem Bauernhof arbeiten müssen und da ist 
sie lieber alleine nach Deutschland gegangen und dort hat sie dann später geheiratet. 
Über die ganzen Jahre hat sie mir auf Deutsch geschrieben und ich habe ihr auf Tsche-
chisch geanwortet. Sie wollte es so. Ich hätte es gescha�t ihr Deutsch zu schreiben, 
aber sie wollte es nicht. „Schreib mir auf Tschechisch, damit ich das nicht vergesse.“ Und 
im Büro habe ich auch kein Geheimnis daraus gemacht. Wir haben uns einfach Briefe 
geschrieben. Mir wäre es peinlich gewesen, dass wir die ganzen Jahre zusammen auf-
gewachsen sind, und dann hätte ich plötzlich keinen Kontakt mit ihr gehabt. Nach 
dem Jahr 65, als sie wieder hierher kommen durfte, wollten wir sie auch in Deutsch-
land besuchen. Mein Mann hatte auch Verwandte in Deutschland. Sie hatten acht 
Kinder und haben dann auch angefangen uns zu besuchen und haben uns auch zu 
sich nach Hause eingeladen. Als wir dorthin fahren wollten, musste es die Gemeinde 
bewilligen, und auch von der Arbeit musste man eine Genehmigung haben. Mein 
Chef sagte immer: „Geben Sie es her.“ Er hat ohne Weiteres unterzeichnet. Auch der 
Kaderbeamte. Es gab immer viel zu viel Propaganda drum herum. Hier wurde erzählt, 
wie schlecht es den Leuten in Deutschland ginge. In Deutschland hat man dasselbe 
über uns erzählt. Mein Cousin, als er zum ersten Mal aus Deutschland zu Besuch 
gekommen ist, sagte, dass es nicht stimmt. Er sagte, wir sollen kommen, wir seien alle 
herzlich eingeladen. Wir hatten zwei Mädchen und wollten alle vier verreisen. Damals 
war es schon verdächtig, da man gleich geglaubt hat, wir wollen dort bleiben. Es sind 
die von der Geheimpolizei gekommen um uns auszufragen und wollten dann von uns 
Informationen von drüben. Wir haben gesagt: „Wir machen gar nichts.“ Als wir dann 
zurück gekommen sind, sind sie wieder gekommen um uns zu befragen. Es war ein 
Wunder, dass wir die Bewilligung für uns alle vier erhalten haben. Meistens haben die 
Kinder keine bekommen.
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Und haben Ihnen die Verwandten nicht davon erzählt, wie schwierig es war, als sie 
nach der Aussiedlung in Deutschland angekommen sind?
Schwierig. Ja, das haben wir oft gehört. Sie hatten es schwer gehabt. Sie haben uns 
auch gezeigt, wo sie untergebracht waren, als sie dort angekommen sind. Man hat 
die Ausgesiedelten auch in Deutschland schlecht empfangen. Das haben wir nicht 
von einem gehört sondern von mehreren. Man hat sie als Fremde, als Last betrachtet. 
Dabei waren es Leute, die arbeiten konnten. Ein Onkel von mir, Deutscher, war hier 
schon zur Zeit der Ersten Republik arbeitslos und während der deutschen Besetzung 
hatte er auch keine Arbeit. Daher ist er schon vor dem Krieg nach Deutschland gegan-
gen. In Deutschland hat man Arbeitskräfte gebraucht, da dort für den Krieg gerüstet 
wurde, da hat er also Arbeit gefunden. Er kam in Urlaub und hat erzählt: „Dort ist 
man hundert Jahre im Verzug gegenüber uns, sowohl in der Landwirtschaft als auch in 
dem Rest.“ Er war sehr �eißig und sehr geschickt, er konnte alles machen. Er sagte, 
dass die Leute drüben nicht so viel arbeiten und nicht solche Maschinen haben, wel-
che es damals hier in Tschechien gab. Dabei war es hier auch nichts Besonderes. Er hat 
uns erzählt, wie die Leute drüben aufgenommen wurden, als sie dort nach dem Krieg, 
nach der Aussiedlung angekommen sind. Man hat sie untergebracht, das musste man. 
Die Deutschen mussten sie aufnehmen. Wer freie Räumlichkeiten in der Wohnung 
hatte, musste sie aufnehmen. Arbeit haben sie nicht gleich gefunden, die Leute haben 
sie komisch angeschaut. Sie hatten nicht einmal genug zu Essen. Aber sie haben sich 
schnell bemüht, da sie gewöhnt waren zu arbeiten. Sie wollten schnell etwas sparen, 
um ein eigenes Haus bauen zu können. Als wir dann später dorthin gefahren sind, 
haben wir viele Leute kennen gelernt, die von hier aus stammten und ausgesiedelt 
wurden. Wir haben sie getro�en, und sie haben uns zu Besuch eingeladen. Alle hat-
ten sie schon Häuser gebaut und schön eingerichtet. Und dabei sind sie mit nichts 
gekommen. Sie haben sich hochgearbeitet, weil sie von früher gut ausgebildet und 
�eißig waren. In Deutschland war es nach dem Krieg ganz anders als bei uns. Alles 
war zerstört. So hat man angefangen zu arbeiten, und es gab viel zu tun. Es ist alles 
unglaublich schnell wieder aufwärts gegangen.

Freuen Sie sich, dass Ihre Enkelkinder schon eine andere Zukunft erwartet?
Ich habe mich nur gefreut, dass beide Töchter die Universität absolviert haben. Als 
sie aber in der Zeit des Kommunismus angefangen haben zu arbeiten, hatten Leute 
mit Uniabschluss niedrige Gehälter. Das hat sich erst nach der Wende ausgewirkt, 
dass man nach der Ausbildung und seinem Einsatz verdiente. Ich würde sagen, dass 
wir sie nicht schlecht großgezogen haben. Sie geben sich Mühe, sind �eißig. Was die 
Enkelkinder betri�t, die haben keine Sorgen mehr. Wenn sie gut lernen, haben sie die 
Möglichkeit sich eine Schule auszusuchen. Und das gab es früher nicht. Das war das 
Schlimmste in unserem Leben.
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Interview mit Frau Císlerová
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Martha K.
Frau Martha K. wurde im Jahre 1931 im Ort Sirb im Bezirk Bischoftei-
nitz geboren.

In Sirb lebten in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ungefähr 500 
Einwohner in hundert Häusern, 7 Einwohner sich zur tschechoslowa-
kischen Nationalität bekanten.  . Sirb liegt am Fluss Radbusa und es 
wurden zwei Mühlen in dem Ort betrieben. Sirb war ein deutsches 
Dorf, im Grunde waren nur der Lehrer mit seiner Familie und der Pfar-
rer Tschechen. Im Ort gab es eine Volksschule, in der der tschechische 
Lehrer auf Deutsch unterrichtete und die Kinder besuchten sie bis zur 
4. Klasse. Höhere Klassen und die Bürgerschule wurden in Bischoftei-
nitz besucht. In der St. Johannes-der-Täufer-Kirche wurden die Gottes-
dienste nur in deutscher Sprache gehalten. Nach dem 2.Weltkrieg kam 
es zur Aussiedlung der Deutschen und zum gesamten Einwohnerwan-
del. Unter den Neugekommenen wurden die Legionäre mit Familien  
und die tschechischen Reemigranten aus Wolhynien stark vertreten.

Frau Martha lebte in Sirb mit ihrer Mutter und ihren Großeltern. 
Obwohl Marthas Eltern nicht verheiratet waren, besuchte sie regel-
mäßig ihren Vater und seine Familie im Vaters Geburtsort Schluditz 
bei Eger. Frau Marthas Mutter arbeitete als Köchin in Schönau bei 
Teplitz, wo damals ihre Schwester lebte, daher wurde die Erziehung 
von Frau Martha praktisch von den Eltern ihrer Mutter übernommen. 
Am Anfang der 40er Jahre verbrachte Frau Martha ein Jahr bei der 
nächsten Schwester ihrer Mutter in Wien und nach der Rückkehr ging 
sie zur Bürgerschule in Bischofteinitz. Frau Martha war, wie damals 
üblich, Mitglied des Bundes Deutscher Mädel. Nach dem Krieg und dem 
Auszug aus Sirb siedelte sie sich mit ihrer Familie in Neubäu im Land-
kreis Cham an. Zwanzig Jahre war sie die sogenannte Ortsbetreuerin 
von Sirb. Zum ersten Mal begab sie sich im Jahr 1964 nach Sirb und 
sie fährt nach Tschechien auch weiterhin.
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Ich heiße Martha K. und bin am 07.05.1931 in Sirb, Bezirk Bischofteinitz, geboren. 
Meine Mutter war eine geborene Mahac.

Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, bin ich ein Kind der Sünde oder der Liebe?

Kind der Liebe klingt besser.
Ein Kind der Liebe – aber das kam daher, weil meine Mutter noch sehr jung war und 
damals musste man ja einundzwanzig sein, wenn man heiraten wollte, und meine 
Oma und mein Opa haben die Einwilligung nicht gegeben. Mein Vater kam aus 
Luditz und wollte heiraten, aber die Oma hat gesagt: „Na, des Moidl is no z�jung zum 
Heiratn!“ – meine Mutter war siebzehn. Meine Mutter und mein Vater, der Karl aus 
Luditz durften nicht heiraten. Na� ja, das elektrische Licht war dann 1931 in Sirb 
fertig und mein Vater ist wieder nach Luditz zurückgekommen. Es gab damals kein 
Auto, und mit dem Fahrrad wäre es ein bisschen weit gewesen; so haben sie sich also 
selten gesehen. Dann hat er eine andere kennen gelernt, die hat dann auch ein Kind 
gekriegt; na�ja, es gab ja keine Pille. Das war halt das Problem damals. Dann ist es, 
wie es damals so üblich war, zum Prozess gekommen, er hat die Vaterschaft anerkannt 
und dann für mich gesorgt…

Die andere Frau war aber auch eine Sudetendeutsche?
Ja. Und sie war aus seinem Heimatort. Die hat er dann aber geheiratet. Meine Mut-
ter hat mich dann immer nach Eger gebracht, und dort hat mich die Mutter meines 
Vaters abgeholt. Und so war ich dann auch immer bei meinem Vater. Er hat eigent-
lich immer für mich gesorgt. Meine Mutter musste arbeiten, die war Köchin. Ich bin 
bei den Großeltern aufgewachsen. Ich habe nichts vermisst, überhaupt nichts. Der 
Großvater war mein Vater, und die Oma war meine Mutter und meine Mutter war 
die Mama und so ist das gelaufen.

Da ich auch viele Tanten hatte – ich hatte eine in Teplitzschönau und eine in Wien – 
war ich eigentlich damals schon ein weit gereistes Kind.

Also Schwestern von Ihrer Mutter?
Ja,  Schwestern von meiner Mutter. Das waren fünf Mädchen. Meine Großmutter hat 
zehn Kinder zur Welt gebracht. Fünf sind gestorben – meistens die Jungen, und fünf 
Mädchen sind geblieben. So bin ich einmal nach Wien, einmal nach Teplitz, einmal 
dahin oder dorthin, und dann war Schule, dann nach Luditz wieder zum Vater. Man 
kann schon sagen, zu der Zeit war ich schon weit gereist! Nun zur Schule; in Sirb 
waren es hundertundein Haus, wir hatten 500 Einwohner. Da merkt man als Kind 
schon auch, wenn Sorgen sind, man kriegt ja alles mit und Sirb war an und für sich 
ein rein deutsches Dorf. Wir hatten nur einen tschechischen Pfarrer, und der hat ver-
sucht, eine tschechische Schulklasse zu organisieren, mit einem tschechischen Lehrer. 
Das Pfarrhaus war neben unserem Haus, und der Opa und die Oma hatten ein gutes 
Verhältnis zum Pfarrer. Es war überhaupt, so lange das Österreich war, Österreich-
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Ungarn, gab es da überhaupt nicht diese Probleme. Und das ist dann alles erst so nach 
dem Weltkrieg losgegangen

Nach dem ersten Weltkrieg?
Als die Tschechen die Sudetendeutschen einverleibt haben. Da ist das losgegangen. 
Man hat schon gemerkt, wenn es wieder so gewesen ist, dass die Bauern nichts ver-
kaufen konnten und gejammert hatten: „Mensch, jetzt hamma des Zeug, und man 
krigd’s net los!“ Weil sie es nicht gekauft haben, die Tschechen. Na�ja, dann hat sich das 
so zugespitzt. Ich kann mich als Kind erinnern, wie es dann mit der Mobilmachung 
war. Und dann sind die – in Bischofsteinitz gab es eine Reiterkavallerie – durchs 
Dorf geritten und da hat es dann immer geheißen: „Kinder gait’s von da Strass weg, 
aizad kummas wieda!“ Die haben zwar nichts gemacht, aber die Angst war schon da. 
Dann hat sich das immer weiter zugespitzt. Und in die Brücke haben sie dann Löcher 
gebohrt, und haben da Sprengsto� reingemacht, die Tschechen. Und dann hat man 
gemerkt, 1938 im Frühjahr, was da los ist. Da waren dann die Wahlen. Das war ja 
dann alles auf Deutsche ausgerichtet. Ich weiß nur, dass ein oder zwei Familien über 
Nacht weg sind, die sind in die Tschechei. Aber warum weiß ich nicht. Die Oma hat 
zwar immer was erzählt, aber ob das alles so stimmte… und die sind dann aber nach 
dem Zusam menbruch wieder zurückgekommen. Aber wenn sie da geblieben wären, 
hätte ihnen auch nie mand was getan.

Also die zwei Familien, die weg sind, waren auch Sudetendeutsche?
Ja. Die hatten auch ein Haus im Ort. Jeder hatte ein Haus in dem Dorf. Und die sind 
dann aus Angst weg, oder warum auch immer…, die Oma hat hinterher gesagt: „Des 
warn Kommunisten!“ Dass sie deswegen weg sind, weil sie Angst gehabt haben. Ja, aber 
ich nehme es nicht an. Und dann ist der Pfarrer über Nacht weg. Der Lehrer ist auch 
über Nacht weg: Der Pfarrer war in der Früh noch bei uns und hat sich verabschiedet 
vom Großvater. Da hat der Großvater gesagt: „Bleims hoid do, es dauad eana ja neamad 
wos!“ Aber dann ist er doch weg – einfach weg! Also die zwei und die beiden Familien, 
die weg sind. Die beiden Familien sind wieder gekommen, dann war der Umbruch; 
und alle waren hellauf begeistert… „Endlich dürfen wir Deutsch sein.“ Die wollten 
ja absolut nicht Tschechisch werden. Meine Mutter zum Beispiel, die war ja in Prag 
geboren. Meine Großmutter war hochschwanger, kriegte eine Kno chenvereiterung. 
Wenn sie daheim geblieben wäre hätte sie sterben müssen. Und dann hat irgendwer 
gesagt: „Tun mia de Frau nach Prag!“ Dann haben sie meine Großmutter nach Prag 
gebracht und meine Mutter ist dann im Krankenhaus in Prag geboren. Dann war 
der Einmarsch, große Begeisterung. Sie waren jetzt endlich da und endlich waren sie 
Deutsch und konnten Deutsch sprechen, die Leute im Dorf.

Und Sie, Sie haben nicht so gedacht? Sie haben das gemerkt, dass die…
Ich hab das gemerkt; ich war ein Kind, die Leute, das ganze Dorf, kann man sagen, 
waren ja hellauf begeistert! Und na�ja, das Leben ist weitergegangen; die Menschen 
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haben gearbeitet. Ja und dann bin ich aber noch in der Tschechei eingeschult worden. 
Ich bin ja 1937 mit sechs Jahren eingeschult worden.

Wie lief es in der Schule?
Na�ja, da machte man sich keine große Gedanken. Wir haben zwar noch die tsche-
chische Hymne gelernt; deutsch und tschechisch: Wo ist Dein Land, Dein Vaterhaus?

Aber die Unterrichtssprache war Deutsch?
Nur Deutsch!

Also war das keine gemischte Schule?
Nein, nur diese eine Klasse.

Die der Pfarrer da ins Leben gerufen hatte?
Ja, nur diese eine Klasse, das war eine tschechische Klasse. Aber es waren ja keine 
tschechischen Kinder da, nur die vom Lehrer… das waren ja zu wenig! Und dann 
haben die das so gemacht, dass sie dann an Weihnachten Schürzensto�e oder Schür-
zen, kleine Geschenke verteilt haben an die Leute, die die Kinder in die tschechische 
Schule schickten. Also praktisch so gefangen. „Ia gebts uns de Kinder in die Klasse und 
wir geben Euch Weihnachten des und des!“ Na�ja, es waren nicht viele. Also, es waren 
keine zehn Kinder in der tschechischen Klasse. Nach dem Einmarsch ist das aufge-
löst worden und dann war nur Deutsch. Nichts Tschechisches, gar nichts. Auch der 
tschechische Pfarrer, der da war, hat nur Deutsch unterrichtet, und die Kirche auf 
Deutsch gehalten. Ja, und dann war die Schule, vier Klassen Volksschule und dann 
nach Bischofteinitz in die Bürger schule, was eine Art Mittelschule war.

Ähnlich wie die Realschule?
Ja. Dann war meine Tante von Wien da und sie hat gesagt:  „Ach, das arme Mädchen, 
sieben Kilometer in de Schul, i�nemm se mit nach Wien!“ Na�ja, ich war begeistert – du 
kommst nach Wien, gehst in Wien in die Schule. Wir haben aber nicht bedacht, dass 
ich in Sirb eigent lich frei aufgewachsen bin. Frei, wie ein Vogel! Mal da, mal dort, mal 
überall. Meine Tante hat es schon gut gemeint, aber sie hat vergessen, dass sie keine 
Kinder hatte, und nun kommt die Martha, ein ziemlich lebhaftes Wesen, die kann 
man nicht einsperren. So ist natürlich die erste Klasse Bürgerschule in Wien total 
daneben gegangen. Also ich war ein Chaot, so würde man heute sagen. Und was hat 
die Tante gemacht? Sie hat mich 1942, es war 1941 als ich nach Wien kam, wieder 
zurückgebracht, und dann bin ich in die Schule nach Bischofteinitz gegan gen.

Und dann kam ich natürlich zu den Jungmädeln. Das war ja nicht so, dass man 
sich nicht ge freut hat; man wurde ja gefordert; man war jemand. Man war Jungmä-
del! Was haben wir da alles gemacht? Gestrickt für die Soldaten, Feste organisiert, 
Muttertagsfeste organisiert, Blumensträuße gebunden, Lieder eingelernt und �eater 
gespielt. Also alles, was nur möglich war. Was ja eigentlich für die jungen Leute schön 
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ist, nicht? Die Mädchen mit den Jungen Sportfeste organisiert, für uns war es schön! 
Und dann, ja man wurde ja auch älter, die Schule  lief dann natürlich gut. Ich war 
wieder daheim, wieder unter meines gleichen, wieder bei meinen Freunden. Wir sind 
dann auch von der Schule in Bischofteinitz aus – nach Pilsen gefahren; nach Pilsen 
ins Schwimmbad. Das war auch immer wunderschön. Wir sind mit dem Zug nach 
Pilsen – das muss man sich mal vorstellen! In der Früh um drei sind wir aufgestanden, 
damit wir ins Schwimmbad nach Pilsen gekommen sind. Wir hatten von Sirb nach 
Metzling drei Kilometer zum Bahnhof…

Zu Fuß?
… zu Fuß! Natürlich zu Fuß – alles zu Fuß! Da ist der Großvater aufgestanden, der ist 
mit uns da hingegangen, das waren ja mehr aus dem Dorf. Nachts sind wir dann wie-
der heimgekommen. Wir waren mehrere, darum haben wir uns auch nicht gefürchtet. 
Ja, zwischen durch waren da immer Schulungen, wir mussten ja auch geschult wer-
den, nicht politisch. Also ich wurde nicht politisch,… ich wurde immer musikalisch 
geschult. Ich hatte eine sehr schöne Stimme als junges Mädchen, also musste ich 
singen. Ich habe auch immer gern und viel ge sungen. Meine Freundin, die ging auch 
mit, aber die wurde dann mehr sportlich geschult.

Also, ich könnt nicht sagen, dass es nicht schön war. Aber der Krieg hat dann natür-
lich auch seine Spuren hinterlassen. Da ist wieder einer gefallen, diese Schülerin hat 
ihren Vater verloren und da war dies, da war das. Das hat uns irgendwie schon auch 
geprägt. Die Sorgen der Anderen, das hat uns schon geprägt. Ja, und dann kam 1944: 
In der Schule hatten wir nur Lehrerinnen, keinen Lehrer, die waren ja alle im Krieg. 
Mädchen und Jungen waren geteilt, in Bischofteinitz gab es eine Jungenbürgerschule 
und eine Mädchenbürgerschule; in der Oberschule waren die Schüler zusammen.

In der Oberschule waren Sie zusammen?
Ja! Und denn, nun ja, wir waren geteilt und hatten Lehrerinnen, und die waren wohl 
nicht so auf das Politische aus. Wir haben dann zwar früh gesagt „Heil Hitler“, aber 
das war dann auch schon alles. Aber wir mussten nicht bestimmte Lieder singen nur, 
wenn Antreten war, wenn irgendeine Festlichkeit war, ein Sportfest oder Aufnahmen. 
Dann haben wir auch diese Lieder gesungen. Jeden Monat gab es da ein neues Lied, 
und dieses Lied musste gelernt werden. Wenn ich zum Beispiel bei den Schulungen 
für Musik war, haben wir zwölf Lieder gelernt und jeden Monat gab es ein P�ichtlied. 
Und dieses P�ichtlied musste dann den anderen Jungmädeln beigebracht werden. 
Aber ich hab die zwölf schon vorher gelernt und die anderen mussten die dann… Aber 
das war alles nicht belastend! Nein, ich würde sagen, wir haben das gerne gemacht. 
Und dann war 1944, da kamen die ersten Trecks. Im Herbst 1944 dann die Klassen 
ausgeräumt, in Sirb zumindest. Da wurden alle Schüler in eine Klasse gesteckt, dann 
kam Stroh in die anderen Räume, und dann kamen die Flüchtlinge da rein. Na�ja, 
die ersten haben sich noch selbst versorgt aber dann im Frühjahr 1945, kamen wieder 
Trecks, und die hatten nichts zu essen.
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Aber wo kamen die Flüchtlinge denn her?
Die kamen aus Schlesien und Ostpreußen. Die Zipser, Zipser Deutsche kamen auch, 
und die mussten ja auch verp�egt werden. Da hat die Frauenschaftführerin damals 
zu mir gesagt: „Weißt du was Martha, jetzt gehst Du von Bauer zu Bauer, sammlst, 
sammlst und dann kochst.“ Oh Gott nein, ich koche mit dreizehn! Und das waren ja 
mindestens fünfzig Leute! Dreizehn war ich! Na�ja, und dann bin ich gegangen: von 
einem habe ich Möhren gekriegt, vom anderen Karto�eln, da dies, da Fett, da dies, da 
jenes. Na�ja, und dann hat die Frauen schaftführerin gesagt, die hatten ein Gasthaus: 
„ Ich kann nicht kommen; so und so machst das und dann haut das schon hin!“ Na�ja, und 
dann hab ich des gemacht und die Leute haben es gegessen!

In welcher Küche haben Sie das gemacht?
In der Schulküche. Da haben wir dann gekocht und die Leute verköstigt, Bänke und 
Tische aufgestellt, geputzt, gemacht, getan, große Töpfe aus der Gastwirtschaft geholt 
und gekocht. Den Leuten hat es geschmeckt; sie haben es gegessen – wenn man Hun-
ger hat, isst man alles!

Und dann mussten wir die Leute ja auch unterbringen. Wir mussten ja sehen, dass 
sie Wohnungen kriegen. Die konnten da ja nicht bleiben, weil die andern gekommen 
sind. Also haben wir Wohnungen im Dorf besorgt und haben sie da untergebracht. 
Dann kamen immer mehr Flieger und es gab Fliegeralarme. Schule war dann auch 
nicht mehr, denn erst fuhr ein Bus die sieben Kilometer, dann fuhren wir mit dem 
Fahrrad. Als mein Fahrrad dann kaputt war, musste ich zu Fuß gehen. Es gab nichts, 
es gab keine Schläuche, keinen Mantel. Ich hatte zwar einen Gutschein, ja aber auf 
den Gutschein gab es ja nichts mehr! Also bin ich zu Fuß gegangen.

Sieben Kilometer?
Sieben Kilometer! Im Winter sind wir ja sowieso zu Fuß gegangen, wenn Schnee war. 
Da kam mal der eine mit dem Rad, mal der andere mit dem Rad, „setzt dich drauf,“ 
die haben mich dann mitgenommen oder ich bin gelaufen. Man war es ja gewöhnt zu 
laufen und es hat ja nicht geschadet. So, und dann kam der Umsturz! Also, ich weiß 
ja nicht ob das alles wichtig ist?

Doch, doch…
Also der Ami stand schon zehn Kilometer vor uns. Bei uns im Dorf war noch ein 
SSler, der hatte sich da einquartiert. In der Schule waren auch Soldaten einquartiert, 
in dem Strohlager, und als die Amis das mitbekommen haben, dachten sie, da wären 
weiß Gott wie viele SSler und sind nicht weiter gegangen. Die sind einfach da stehen 
geblieben und gingen nicht weiter. Und meine Oma sagt zu mir: „Du, jetzt gehst du 
schnell zu deiner Freundin und läufst nach Bischofteinitz,“ also die sieben Kilometer… 
„in Bischofteinitz wird Zucker verteilt.“ Und ich bin schnell zu meiner Freundin gelau-
fen: „Schnell, da wird Zucker verteilt!“ Wir rannten. Das war der 8. Mai und am 8. 
kam der Ami. Am 8., morgens – war das. Wir rannten nach Bischofteinitz  und fragen 
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überall: „Wo wird denn der Zucker verteilt? Hier wird kein Zucker verteilt!“ Und als 
wir wieder zurückliefen, stand an der Haschauer Mauer, fünf Kilometer eingezäunte 
Ländereien, deutsches Militär: „Wo wollt ihr beiden denn hin? Ja, wir müssen heim! Ihr 
könnt nicht mehr heim, der Ami kommt! Ja, wir müssen heim, wir können doch nicht 
dableiben. Wir müs sen heim. Nein, das geht nicht!“ Wir waren barfuss, es war ja warm 
im Mai. Die Anna, meine Freundin, guckte mich an und machte so ein Zeichen, ich 
sagte: „ja,“ und wir �ngen an zu rennen. Die sind nicht nachgekommen. Ich sehe das 
heute immer, wenn ich da fahre, sehe ich da immer die Soldaten stehen. Und dann 
die Tie�ieger, sobald einer kam, rein in den Graben, Tie�ieger weg – sofort weiter 
gerannt. Aber wir sind heimgekommen. Kaum waren wir daheim, ging es auf einmal 
los – da wurde unser Dorf beschossen; weil man glaubte, da wären SSler. Aber es war 
ja nur der Eine, und der war ja auch schon verschwunden. Also war niemand mehr da. 
Aber sie haben das Dorf weiter beschossen und auch noch ziemlich viel Schaden ange-
richtet. Aber dann kamen sie friedlich angelaufen, sie haben ja dann doch gemerkt, 
dass da kein Widerstand ist. Na�ja, und dann waren sie da. Und dann ging es los mit 
den Eiern: die Amis wollten immer Eier haben. Ich weiß nicht warum. Na�ja, es war 
eigentlich sehr friedlich. Die Leute haben wieder gearbeitet, es war die ersten Tage 
Ruhe. Und die Menschen waren froh, dass das ganze Chaos, der Krieg und das Elend 
nun endlich vorbei war –  und dann auf einmal zogen die Amis ab; das dauerte nicht 
lange – ein oder zwei Tage. Ja, dann kamen die Anderen. Sie kamen mit Lastautos 
angefahren. Dann ging die Angst um. Meine Oma hat mich versteckt. In der Scheune 
hinten, da war so ein tiefer Graben, da hat sie mich dann immer versteckt, weil die 
jungen Leute geholt wurden, um in der Tschechei zu arbeiten. Ja, aber meine Oma 
hat mich immer versteckt. Und dann ging es los. Aber ich muss sagen, unser Dorf 
ist eigentlich verschont geblieben. Wenn ich das heute so sehe. Einige Männer und 
Frauen und die Frauenschaftsführerin hat man schon verhaftet und Einen hat man 
auch umgebracht, er war  – der größte Bauer von Sirb; den haben sie erschlagen oder 
so. Die Andern waren zwar eingesperrt, aber die haben auch nie etwas erzählt. Die 
waren dann auch in dem besagten Chroustowitz. Meine Großmutter hat mich dann 
zum Bauern verfrachtet, dass ich weg war von der Straße. Ich habe dann da gearbeitet, 
mit vierzehn Jahren, jeden Morgen um halb fünf aufgestanden und im Stall gearbei-
tet, dann aufs Feld und abends nach Hause. Aber mein Gott, es war so, und man hat 
es so hingenommen und alles irgendwie geschluckt. Aber trotzdem muss ich sagen, 
man hatte Sirb irgendwie verschont. Es waren immer sehr viele junge tschechische 
Leute bei den Bauern zum Arbeiten, früher.

Der Bauer war aber Deutscher?
Ja, alles war deutsch; es waren ja alle dort!

Aha, und dann sind die Tschechischen Studenten gekommen, um bei deutschen Bau-
ern zu arbeiten?
Ja, und während des Krieges und auch schon vorher kamen die ja zur Mühle, zur 
oberen Mühle. Die Studenten kamen aus Prag. Es waren 1945 Ferien, sie sollten bei 
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der Ernte helfen. Wir hatten zwei Mühlen, eine obere und eine untere. In den frühen 
Jahren hatte Sirb drei Mühlen. Sirb liegt an der Radbusa, und die hatten schon die 
ganze Zeit, immer einen tschechischen Müllerburschen.

Aber der hat Deutsch gesprochen?
Ja, der hat auch Deutsch gesprochen; es hätte ihn ja sonst keiner verstanden! In Metz-
ling, da war das irgendwie schon wieder anders! Die hatten Industrie, der Feldspat 
wurde da abgebaut, der wurde da gemahlen. Und die hatten auch den Bahnhof, und 
da waren ja auch Tschechen am Bahnhof. Und Teinitz, die hatten auch einen Bahnhof 
und da war es auch wieder anders. Aber bei uns in der Umgebung – da waren keine 
Tschechen. Bis auf den Pfarrer und den Lehrer.

Na�ja, und dann ging das so weiter. Es gab eigentlich immer etwas. Aufregung, immer 
wieder gab es Aufregung, dann musste das Radio abgegeben werden, dann das Fahr-
rad, die Instrumente mussten abgegeben werden. Alles was man hatte, musste abgege-
ben werden. Und dann kriegten wir die weißen Binden; die mussten wir dann tragen 
und dann gab es natürlich nichts zu kaufen und nichts zu essen…

Und die weißen Binden haben gezeigt „Deutscher“?
Ja. Als Deutscher wurden wir gezeichnet. Na�ja, man hat sie getragen und hat gear-
beitet. Die haben ja einen Riesenfehler gemacht, die waren ja dumm. Der Benesch 
war so dumm, wie er lang war. Warum hat er die Menschen rausgeschmissen? Die 
hätten doch für ihn gearbeitet! Dann schmeißt er sie raus – das muss man sich mal 
überlegen – das war ja so, die Bauern mussten ja arbeiten, die mussten ja ihre Felder 
bestellen, die mussten ja alles machen, und dann schmeißt er die Leute raus. Aber da 
kann man nichts machen. Und das, konnten die Menschen auch gar nicht verstehen, 
die Arbeit lief und wir mussten da weg. Das gibt es nicht, das war ja unmöglich! Von 
unserem Land, unserem Zuhause mussten wir weg. Meine Tante war in Teplitz, die 
musste sofort am 8. Mai nach dem Russeneinmarsch mit der Familie und zwei Kin-
der, das Kleinste ein Jahr im Kinderwagen und meine Mutter weg und sind dann zu 
Fuß bis nach Neukirchen-Balbini im Bayr. Wald schwarz über die Grenze (russische 
Zone).

Ist sie dann noch mal zurück zu Euch?
Ja, nicht nur einmal. Und dann wurde uns gesagt: „Es is amtlich, Ihr müsst dort weg!“ 
Obwohl wir das gar nicht glauben konnten. Aber dann �ngen sie langsam an und erst 
dann, als die Ernte eingeholt war, wo alles gearbeitet war, da kamen die Tschechen. 
Dann kamen sie angefahren, stiegen aus, guckten rum und sagten: Ich nehme das, ich 
nehme das, ich nehme das. So war das. Die Legionäre, die dann später kamen, hatten 
zwei linke Hände und konnten nicht arbeiten, sie waren keine Bauern. Und dann 
ging es erst so richtig los, dass die Menschen tyrannisiert wurden. Die Bauern durften 
kein Stück Brot mehr nehmen und kein bisschen Milch. Sie durften nichts mehr von 
ihrem eigenen Hof nehmen! Das war alles weg. Und wenn ich so überlege, dass 1744 

In
te

rv
ie

w
 m

it 
F

ra
u 

M
ar

th
a 

K
.



69

bei uns im Dorf die Kapelle gebaut wurde, und dass vor 1744 schon zwanzig Bauern 
im Ort waren, deutsche Bauern, dann frage ich mich schon, wie die sich das gedacht 
haben! Die Tschechei gab es doch vorher gar nicht. Es gab keine Tschechei; bis 1918, 
das war Österreich. Und dann kommen sie auf einmal und… das war unbegrei�ich. 
Das war auch ein großer Fehler den sie gemacht haben. Die könnten heute anders 
dastehen, heute kriegen sie es ja wieder dicke rein – das ist es ja… aber wie ging es mit 
mir weiter? Ich hab dann gearbeitet und gearbeitet. Eines Tages stand meine Mutter 
vor der Tür – die war ja hier draußen – das war Ende November 1945. Meine Mutter 
war in Teplitz-Schönau, die musste arbeiten, die war Köchin. Und wurde mit meiner 
Tante rausgeschickt.

Nach Neukirchen-Balbini?
Und die sind nach Neukirchen. Meine Mutter hatte inzwischen geheiratet. Mein 
Stiefvater – im Juni haben sie geheiratet – ist im November wieder an die Ostfront 
gekommen, war acht Tage an der Ostfront und ist gefallen. Und da musste meine 
Mutter sowieso arbeiten – da mussten alle Frauen arbeiten und da hat die Tante gesagt: 
„Komm nach Teplitz, hier kriegste ne Anstellung, dann biste da bei mir in der Nähe!“ Und 
da ist sie auch dahin. Aber da kamen dann die Russen! Also waren da die Russen und 
bei uns waren die Amis. Und dann haben sie, meine Mutter und meine Tante mit 
zwei Kindern und Onkel, sich durchgeschlagen bis Neukirchen-Balbini, weil mein 
Stiefvater von Neukirchen-Balbini abstammte. Ja, und dann standen sie vor der Tür 
in Sirb und dann hat meine Mutter gesagt: „So, nu gehst Du mit!“ und wir sind dann 
bei Nacht und Nebel weg. Wir haben nichts mitgenommen, nur einen Rucksack am 
Rücken, und dann ging es weg. Ja Angst hatte man schon, wenn man aufstand, und 
Angst, wenn man ins Bett ging. Was ist morgen, was kommt morgen, wann kommen 
sie wieder, wen holen sie, wen lassen sie? Was passiert? Es war eine schlimme Zeit, 
eine ganz schlimme Zeit. Aber na�ja. Es ist alles vergänglich. Aber wie ich sagte, der 
Benesch hat einen großen Fehler gemacht. Er wäre besser dran gewesen, er hätte die 
Deutschen behalten. Denn die haben wieder gearbeitet. Die, die er nachher holte, 
die haben nicht gearbeitet, die haben vernichtet. Auf der einen Seite sagt man, es ist 
ihnen gerade recht geschehen. Na�gut, in unserm Dorf haben sie nicht so gewütet. Sie 
haben verhaftet, sie haben auch dies und jenes… aber nicht so wie in andern Orten. 
Wenn ich denke, in Bischofteinitz, haben sie den Hausmeister der Schule erschlagen; 
warum? Warum haben sie den Hausmeister erschlagen? Meinen Zahnarzt haben sie 
erschlagen. Warum haben sie einen Zahnarzt  erschlagen? Warum? Wem hat der was 
getan? Der hat nichts getan, der hat Zähne repariert. Oder so viele… in Bischoftei-
nitz, also da haben sie ordentlich gewütet, das muss ich schon sagen! Aber warum in 
Sirb nicht so, das kann ich mir nicht erklären. Doch die, die dann zurückgekommen 
sind, die da aus der Gegend, die waren Antifaschisten, Antifaschisten haben sie sich 
genannt, die haben dann schon versucht, den einen oder andern anzuschwärzen; und 
den haben sie dann auch verhaftet.

Wer hat sich Antifaschist genannt?
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Die beiden Familien, die weg waren.

Die in die Tschechei gegangen sind?
Die eine Familie kam wieder und hat ihr Haus zurückgenommen…, was ja inzwi-
schen verkauft war und ist in ihr Haus wieder eingezogen.

Ich sag es jetzt noch zur Erklärung, das sind die beiden Familien, von denen Sie vor-
hin erzählt haben?
Ja, die weg sind.

Die angeblich Kommunisten waren?
Ja, die Kommunisten waren, die dann wieder zurückkamen, da war dann auch ein 
Junge dabei, schätzungsweise so zwischen zweiundzwanzig und fünfundzwanzig, und 
der hat da schon versucht anzuschwärzen: Der und der… Es sind auch einige verhaftet 
worden. Aber ich frage mich: warum? Er wurde hinterher ja selbst rausgeschmissen. Er 
durfte auch nicht bleiben. Warum hat er das gemacht? Aber er hat sich hier auch nicht 
wohl gefühlt. Er  traute sich nirgendwo hin, denn, immer wenn er irgendwo hinkam, 
haben sie ge sagt: Da schau, der war schuld, dass der und der…!

�+�B�����)�B�U�U�F�O���4�J�F���O�B�D�I���E�F�S���"�V�T�T�J�F�E�M�V�O�H���X�F�J�U�F�S�I�J�O���,�P�O�U�B�L�U���[�V���E�F�O���.�F�O�T�D�I�F�O���J�O���*�I�S�F�N��
�)�F�J���N�B�U�E�P�S�G� 
Eigentlich nicht, zu den Deutschen schon. Aber es ist dann abgebrochen, man konnte 
nicht mehr über die Grenze gehen, das war zu gefährlich. Dann wurde auch mehr 
kontrolliert, und so eine Reise in die Tschechei damals, zu Fuß von Waldmünchen, 
da waren wir schon zehn Stunden unterwegs! Und es war ja nicht einfach. Es waren ja 
Posten und man konnte ja nur nachts gehen. Denn wenn sie einen drin erwischt hät-
ten, das wäre schon ein Ding gewesen. Eine Nacht kamen sie rein, am Tag schliefen sie 
und in der Nacht gingen sie wieder. Um ein Uhr nachts sind wir losgegangen. Na�ja, 
wenn man noch jung ist, ist das alles kein Problem. Wir waren ja nicht verweichlicht; 
wir waren nicht zu dick, wie das heute der Fall ist, wir hatten keine Schokolade die 
haben wir nicht vermisst Weihnachten na�ja, ein paar Plätzchen wurden schon geba-
cken, aber das war nicht so ausschlaggebend. Na�ja, und ich kam dann hier raus.

Sie sind dann nach Neukirchen-Balbini?
Nein, nein; nach Roding. In Neukirchen-Balbini war nicht viel Platz, mein

Gott, da war ja alles beengt. Und mein Onkel konnte dann bei dem Stiefonkel Arbeit 
krie gen – damals wurde noch viel Holz gefällt – Grubenholz wurde gebraucht und 
was sonst noch alles. Und in Neubäu haben wir am Bahnhof eine Baracke zugeteilt 
gekriegt. Und da waren wir sehr, sehr froh darüber. Die Baracke hatte eine kleine 
Küche und zwei Zimmer. Da hat in einem Zimmer meine Mutter gewohnt und ich 
habe da geschlafen, und in einem war ja die Tante und der Onkel, der Werner, mein 
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Cousin und der Reiner hat auch dort geschlafen. Das ging alles. Und wir �elen nie-
mandem zu Last.

Und da waren Sie wie alt, in der Rodinger Zeit?
Als ich nach Roding kam, da war ich vierzehn Jahre alt; vierzehneinhalb. Aber ich 
muss sagen, wir waren eigentlich in dem Sinne keine Kinder mehr.

�+�B����4�J�F���I�B�U�U�F�O���K�B���T�D�I�P�O���W�J�F�M���I�J�O�U�F�S���T�J�D�I��
Na�ja, wir waren keine Kinder. Wir waren durch die Kriegsjahre und durch das Hel fen 
und alles… Meine Freundin zum Beispiel hat sehr früh ihren Vater verloren – und das 
waren fünf Kinder – und da war nur die Mutter, und so musste sie auch mit ran, sie 
war die drittälteste. Der erste war im Krieg, der zweite war in Pilsen in der Schule – 
und dann kam sie; und dann noch zwei. Wenn wir gewollt haben, dass sie mitgehen 
soll: „Komm Anni, gehen wir badn nach Radbusa“ und wir konnten ja schwimmen, 
wir hatten ja alles,… „ich kann nicht, ich muss erst… Na�komm, dann helfen wir dir, 
dann kannst du auch!“ Und so war das! Das war eine Selbstverständlichkeit. Wo Hilfe 
nötig war, da haben wir geholfen. Und deswe gen waren wir eigentlich nicht so wie die 
Kinder heute so sind. Manchmal denke ich: Mein Gott, was hast du da schon alles 
gemacht? Aber ich meine, es hat nicht geschadet. Erstens mal ist man schon nicht so 
zimperlich. Es gibt ja Leute, die jammern ja… mein Gott! Ich werde ja auch 80 Jahre 
alt und ich merke das gar nicht!

�"�C�F�S���4�J�F���T�D�I�B�V�F�O���X�J�S�L�M�J�D�I���O�J�D�I�U���B�V�T����B�M�T���X�F�O�O���4�J�F���B�D�I�U�[�J�H���X�Ê�S�F�O��
Ja, das muss doch nicht jeder wissen! Nein, aber vielleicht dadurch, dass wir eben im 
Krieg groß geworden sind und das Elend so mitgekriegt haben sind wir doch anders 
geprägt.

Ja; und jetzt noch eine Frage. Sie haben ja ganz am Anfang erzählt, dass Sie einen 
Mann geheiratet haben, der aus Mähren stammte. Wie oder wo haben Sie den kennen-
gelernt? Oder warum, einen Mann aus Mähren?
Mein Mann, ist mit sechzehn Jahren in den Krieg gezogen. Er wollte Deutschland 
retten, hat sich freiwillig gemeldet, hatte erst mal die Mittelschule fertig gemacht und 
hatte seine Mittlere Reife. 1945 kam er in russische Gefangenschaft. Und diese jungen 
Leute, die wurden dann schon früher nach Hause geschickt. Die mussten nur ange-
ben, wohin. Und er wusste zu der Zeit ja nicht, wo seine Eltern sind. Und dann hat 
ein Freund in der DDR drüben gesagt: „Weißt Du was, gib meine Adresse mit an und 
Du gehst mit zu uns.“ Und dann hat der das angegeben und ist mit ihm in die DDR 
ausgesiedelt. Sein Vater hat ihn aber schon durchs Rote Kreuz gesucht und er bekam 
dann 1948 die Mitteilung, dass sein Sohn, in der DDR, also in der russisch besetzten 
Zone ist. Die DDR hat es ja damals noch nicht gegeben – und dass er lebt. Und dann 
hat die Oma, die in Pösing war, sich in Zug gesetzt und hat ihn da abgeholt. Das war 
1948. Ja, und wie wir uns kennen gelernt haben? Ja, wie man sich halt kennen lernt 
von Ort zu Ort! Ich würde sagen: beim Stempeln! Wir haben gear beitet, dann haben 
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wir gestempelt! So war das! Ja, und er hat auch gestempelt. Und er hatte einen Freund, 
und der hat dann immer gesagt: „Mein Gott Erhard, fahr doch mal mit der Martha, 
bring se doch mal nach Hause.“ Und er hat immer gemeint: „nein, nein, nein“ – das 
macht er nicht, er fährt nicht mit. Also das wollt er nicht. Er war auch noch jung 
damals – zwanzig. Na�ja, und dann haben wir halt immer wenn wir uns sahen, Blöd-
sinn gemacht und so. 1951 bin ich nach Arnsberg in Westfalen. Da war eine Familie, 
die eine Firma aufgemacht hat. Da bekam ich eine Anstellung, die hatte mir geschrie-
ben, ich solle kommen. Und dann bin ich dahin. Und habe da nicht mehr an den 
Erhard gedacht. Und Weihnachten 1953 fuhr ich in Urlaub und stand in Schwandorf 
am Bahnhof mit meinem Ko�er, und da kam er mit einem kleinen Jungen an der 
Hand. Und er sagte zu mir: „Wo kommst Du denn her?“ Und ich sagte: „Ich komm von 
Arnsberg! Und wo kommst Du her?“ „Ich komm von Dortmund!“ Und dann sagte ich: 
„Und wem gehört das kleine Kind?“ Dass es ihm nicht gehörte, dass konnte ich mir ja 
denken! „Ja, das ist vom Bruder; der Bruder der war auch in Dortmund und ich nehme 
den jetzt mit zur Oma.“ Na�ja, und wir steigen in den Zug und kurz bevor ich in Neu-
bäu aussteige – sagt er: „Du, Martha, wir können uns eigentlich mal tre�en!“ „Ja,“ sagte 
ich, „können wir.“ „Gut morgen – im Zeitler.“ Da war immer Jugendtre�. Gut, dann 
bin ich mit dem Fahrrad nach Roding zum Zeitler. Und dann, wie man sich halt tri�t, 
wir haben Ka�ee getrunken, und dann �ng es an zu regnen. Ja, ich sagte: „Du brauchst 
nicht mit fahren! Fahr Du heim.“ „Nein, ich fahr schon mit.“ Dann sind wir halt gefah-
ren und dann kamen wir bei uns an, Ich sagte: „Klitschenass. Komm mit rein, dass Du 
Dich ein bisschen erwärmst!“ Dann sagte er: „Immer wenn die Burschen reingehen, müssn 
se heiratn!“ Und dann sagte ich: „Nein, das musst Du nicht! Komm mit rein!“ Und er 
kam mit rein. Ich sagte: „Da schau Mama, da stell ich Dir Deinen Schwiegersohn vor!“ 
Da war ja überhaupt noch keine Rede da von! Na�ja, sie lachte dann auch und er hat 
sich dann aufgewärmt, und dann haben wir uns halt getro�en. Na�ja, so blieb das. Wir 
waren zweiund fünfzig Jahre verheiratet.

Also, es war nicht ausschlaggebend, dass Sie beide Sudetendeutsche waren?
Nein, es war nicht ausschlaggebend, aber es war eigentlich schön, weil wir beide die 
gleichen Interessen hatten. Ich war schon zwanzig Jahre Ortsbetreuerin von Sirb, und 
er war dann Ortsbetreuer von seinem Heimatdorf, und wir haben uns ergänzt. Es hat 
da nie geheißen: „Du darfst da nicht hin,“ oder: „Du gehst da nicht hin,“ oder: „Was tust 
Du da – was willst Du da!“ Und das gab es nicht.

Und wann sind Sie dann zum ersten Mal wieder rübergefahren?
1964 sind wir das erste Mal rübergefahren. Und da gibt es auch was, was mich heute 
noch belastet: Mein Großvater, der war dann mit meiner Tante in Stuttgart, weil sie da 
eine große Wohnung bekamen, waren im Urlaub hier und da hab ich zu ihm gesagt: 
„Opa, Vater, wir fahren heute nach Sirb.“ Und da hat er gesagt: „Des glaub i�net!“ Und 
da hab ich gesagt: „Doch, doch, wir fahren!“ Und wie ich wiederkomme, da hab ich 
ihm ein tschechisches Bier mitge bracht und ein tschechisches Glas – und dann hat er 
da gesessen und hat gesagt: „Und jetzt warn de doch in Sirb!“ Und das belastet mich 
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heute noch, dass ich den Mann nicht mitgenommen habe. Gut, man hat ein Visum 
gebraucht und man musste weiß Gott wie viel umtauschen und so, aber ich hätte 
ihn mitnehmen sollen! Wenn ich daran denke, schnürt es mir den Hals zu. „Warum 
hast Du den Mann nicht mitgenommen?“ Der wäre noch so rüstig gewesen, der hätte 
noch gekonnt. Aber wenn man jung ist, denkt man nicht weiter! Aber heute belastet 
es mich immer noch! Aber na�ja, 1964 war ich das erste Mal drinnen… Ängstlich, 
sehr ängstlich! Wenn ich zu meinem Mann gesagt habe: Mensch, sei ruhig! Fragte er: 
„Warum sollen wir ruhig sein?“ Ja, damit keiner merkt, dass wir Deutsche sind! So eine 
Angst – und die saß immer noch in mir drinnen!

Dann sind Sie oft rübergefahren?
Oh ja, Prag, Karlsbad, Marienbad – da waren wir oft – wir waren oft drüben.

Und haben Sie Freunde dort?
Na�ja, Freunde?

Bekanntschaften?
Na�ja, ich hab noch Bekannte, die aus dem Dorf sind, aber viele sind auch jetzt schon 
weggestorben. Aber die durften nicht im Ort bleiben, die mussten ja weg. Und ja, sie 
sterben halt alle weg.
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Interview mit Frau Martha K.
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Josef D.
Herr Josef D. wurde im Jahre 1926 in Mauthaus in der Nähe von Neu-
bäuhütten, Bezirk Bischofteinitz, geboren.

Mauthaus lag im Hang über dem Wassersuppener Bach, dem zum 
erloschenen Dorf Sorghof abzweigenden Weg entlang. Bis zur Hälfte 
des 18. Jahrhunderts lag das Dorf an der Landesgrenze und es wurde 
hier Maut behoben, davon wurde der Ortsname abgeleitet. Vor dem 2. 
Weltkrieg gab es im Dorf 34 Hausnummern, in denen 188 Einwohner 
deutscher Nationalität lebten. Während der Errichtung des Grenzge-
bietes wurde die Siedlung im Jahre 1956 vollkommen zerstört. Von 
den Gehöften wurden vor allem verfallene größere und kleinere Kel-
ler erhalten. Im Jahr 1990 wurde das Metallfeldkreuz mit steinernem 
Sockel, das an den untergegangenen Ort erinnerte, wieder aufgestellt.

Die Eltern von Josef D. betrieben in Mauthaus eine Mühle, sie hatten 
eine Wirtschaft und später betrieben sie sogar eine Bäckerei und einen 
Zeitungsladen. Als Kind half er mit der Bewirtschaftung des Familien-
gutes. Während des Brandes im Jahre 1935 verlor die Familie alles 
und um die Familie ernähren zu können wurde der Vater zum Holz-
fäller. Josef D. musste auch anfangen zu arbeiten, er wurde in einer 
Fabrik in Wassersuppen eingestellt. Im Jahre 1941 ging er in die Lehre 
und nach einem Jahr, als er 18 Jahre alt wurde, musste er die Wehr-
p�icht bei der deutschen Armee antreten. Während des Krieges wurde 
er an der Ostfront in Russland eingesetzt und musste unter anderem 
verschiedene Erkrankungen (z. B. Dysenterie, Gehirnhautentzündung) 
überwinden. Im Jahre 1945 gelang er in die britische Gefangenschaft. 
Nach dem Krieg heiratete er und siedelte sich in Waldmünchen an, 
das nur einige Zehner Kilometer von seinem Geburtsort liegt. Seit dem 
Jahre 1989 kommt er oft in die Gegend zurück, wo er aufgewachsen 
ist und auch dank seiner beträchtlichen Unterstützung gelingt es die 
Kirche in Wassersuppen zu sanieren.
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Ich stamme aus Neubäuhütten geboren am 8.7.1924, Gemeinde Mauthaus, Kreis 
Bischofteinitz Meine Eltern haben gemahlen, bei jedem Wasser war früher eine 
Mühle. Später habe sie dann angefangen mit einer Bäckerei.   Unter der Woche wurde 
Schwarzbrot gebacken, am Freitag und Samstag ist dann weiß gebacken worden, die 
Leute hatten damals ja nicht so viel Geld. Wir waren 4 Kinder, Landwirtschaft war 
mit dabei mit 6 Stück Vieh. Da war immer viel Arbeit.  Alle haben da zuhause mit-
gearbeitet. Ich war ja bloß so ein Knirps von 6 Jahren und musste auch schon das 
Brot mit austragen. Meine Mutter war auch ständig unterwegs mit Austragen. Noch 
dazu hatten wir eine Tra�k, also Zigaretten- und Tabakverkauf. Bei uns war immer 
etwas los. Gerade im Winter, wenn mehr Zeit war, sind die Leute auch in die Stube 
gekommen, haben also Zigaretten und Tabak nicht nur vom Fenster aus gekauft. In 
der Stube wurde dann auch politisiert. Man hat z. B. über das �ema geredet, dass die 
Tschechen zuwenig für die Deutschen tun. Ein Beispiel war Friedrichshütten: Dort 
ist für vier tschechische Kinder ein Kindgarten gebaut worden. Dann wurde noch 
eine tschechische Schule für die Kinder von zwei oder drei Holzhauerfamilien gebaut. 
In Wassersuppen waren so viele Kinder, aber da war kein Kindergarten, da ist nichts 
gemacht worden. Als der Hitler 1933 übernommen hat, ist in der Tschechei die Hen-
leinpartei gegründet worden. Dann gab es mehr Spannung. Im Dorf und so nah an 
der Grenze haben wir das weniger gespürt. Unter Hitler und Henlein wurde dann die 
Spannung größer. Ein Beispiel hat sich mir eingeprägt: Der Nachbar, er hatte 5 Kin-
der, ist mit einem Kollegen Holz hauen gegangen, der hatte 4 Kinder. Der wurde dann 
entlassen, und ist in der Früh um 6 Uhr in der Unterhose und im Hemd mit einem 
Strick zum Aufhängen gegangen. Es konnte noch verhindert werden. Dann hat seine 
Frau das in die Hand genommen. Sie ist in die tschechische Schule gegangen und hat 
ihre Kinder aufnehmen lassen. Das nannte man „Tschechische Organisation“. Wenn 
man unterschrieben hatte, dass man tschechisch war und kein Deutscher, und die 
Kinder in die tschechische Schule schickt, dann hat man seine Arbeit wieder bekom-
men. Das haben dann beide gemacht und konnten wieder arbeiten.

Also sind auch deutsche Kinder in die tschechische Schule gegangen?
Ja, das wurde aber von anderen Leuten verurteilt, weil man ja praktisch die Front 
gewechselt hat. Bei meinen Cousin war es z. B. so, dass seiner Mutter, sie war lun-
genkrank, eine Rente versprochen worden war, wenn sie ihren Sohn in den tsche-
chischen Kindergarten schickt. Er war Jahrgang 1931. Er wurde dann von seinen 
älteren Geschwistern gehänselt, als er aus den Kindergarten kam: „Wo kommst denn 
du Böhme daher?“ Er hat dann zu seinem Vater gesagt, dass er da nicht mehr hingeht, 
eher würde er sich aufhängen. Sein Vater hat ihn dann aber beruhigt. Aber so war das 
damals. Das sind Tatsachen, die passiert sind. 1934 war ein großes Fest in Wassersup-
pen, wie jedes Jahr am ersten Sonntag im Juli. Da wurde auch  immer politisiert. Die 
Männer haben sich zugeprostet mit „Heil Hitler“. Es kam dann deswegen zu einer 
Verhandlung. Mein Vater war Gemeinderat und hat das alles mitbekommen. Der 
Mann, der die Anzeige gemacht hat, war ein Soldat, ein Deutscher aus Mauthaus, 
der sich beim tschechischen Militär verp�ichtet hatte. Der Beschuldigte war ein Vater 
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von 3 Kindern. Die Anzeige war ein Racheakt, weil ihm von der Gemeinde ein Bau-
grundstück verweigert worden war. Der Beschuldigte wurde vom Gericht Pilsen dann 
zu 3 Wochen Gefängnis verurteilt. 1935 ist dann bei uns alles abgebrannt.  Dann 
war auch Schluss mit der Bäckerei. Der Vater ist dann Holz hauen gegangen. Ich bin 
dann 1939 in einer Fabrik in Wassersuppen untergekommen. Die Fabrik hat zunächst 
der Sto� von der Roidlmühle übernommen. Dann der Hossinger. Der war zugleich 
Bürgermeister und hatte noch eine Fabrik. Das war eine große Fabrik. Damals haben 
dort 300 Personen gearbeitet. Man hat zwar wenig verdient, aber das war halt so. Bis 
1938 war ein Jude der Chef, das war ein anständiger Arbeitgeber. Dann mussten wir 
zur HJ (Anm. Hitlerjugend). Zuerst waren wir ganz begeistert. Wir durften einen 
Dolch tragen, schön für einen jungen Kerl. Aber ich persönlich bin da nicht recht 
warm geworden. Der Kameradschaftsführer hat dann, immer wenn Apell war, in der 
jetzt verlassenen Villa des jüdischen Geschäftsführers der Fabrik herumgewühlt, z. 
B. die Waschbecken herunter gehauen und Spiegel zertrümmert. Dann habe ich ihn 
gefragt: „Warum machst du das?“ Er hat darauf geantwortet: „Bei dem hat mein Vater 
gearbeitet und von den Juden ist er so ausgenutzt worden.“ Ich dachte mir: „Wenn er wo 
anders gearbeitet hätte, wäre er wahrscheinlich auch ausgenützt worden.“ Ich bin halt 
so erzogen worden, dass man nichts Unrechtes tut. Nach dieser Auseinandersetzung 
mit dem Scharführer habe ich den HJ-Dienst verweigert. Drei Wochen später stand 
die Polizei vor unserem Haus und hat mir dringend geraten, den HJ-Dienst wieder 
zu besuchen, sonst müsste ich mit Konsequenzen rechnen. Ab 1941 habe ich eine 
Lehre angefangen, aber am 20.10.1942 musste ich zum Militär, da war ich 18 Jahre 
alt. Ich war dann in Russland, dort habe ich nichts Gutes erlebt. Ich wurde dann 
krank, zuerst die Ruhr, dann Gehirnhautentzündung, aber ich habe immer wieder 
Leute getro�en, die mir geholfen haben. 1945, nach mehreren Lazarettaufenthalten, 
haben mich die Engländer gefangen genommen. Und dort habe ich erfahren, dass 
wir Sudetendeutsche ausgesiedelt werden sollen. Die Engländer haben uns dann in 
verschiedene Gruppen eingeteilt:

– in Sudetendeutsche, die wieder in die Heimat zurück wollen, 
– in Sudetendeutsche, die nicht mehr in die Heimat zurück wollen, 
– in Österreicher.

Dann waren wir plötzlich in unserer Kompanie nur 12 Deutsche, die anderen waren 
Nationaltschechen. Im August 1945 sind wir dann entlassen worden. Mein Wehrpass 
war in Regensburg ausgestellt worden. Darum haben sie mich auf der deutschen Seite 
in verschiedene Lager gesteckt. Dann bin ich bei einer Tante in Waldmünchen unter-
gekommen. Bei der ist dann nach einem Transport auch ihr Bruder untergekommen. 
1946 wurden meine Eltern ausgesiedelt. Ich bin bis dahin dreimal verbotenerweise 
über die Grenze zu meinen Eltern gegangen. Einmal habe ich meine Zither geholt, 
die meine Eltern gut versteckt hatten. Kleidung hat mir keine mehr gepasst, da ich ja 
4 Jahre lang weg war und in der Zwischenzeit noch gewachsen war. Eigentlich wollte 
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ich ja nicht reingehen, ich hatte Angst, aber meine Stiefschwester kannte einen unge-
fährlichen Weg, ein paar Schleichwege.

Wie weit mussten Sie da gehen?
10 km, also ungefähr 2 Stunden. Mit meiner Schwester bin ich nachts gegangen. Aber 
einmal am Neujahr 1945 bin ich sogar über das Zollamt hinein. Die Grenzer waren 
etwas betrunken und haben mich hineingelassen. Ich war aber ganz  vorsichtig. Meine 
Eltern waren froh, dass ich dann unbeschadet wieder rausgehen konnte. Während ich 
bei der Tante gewohnt habe, habe ich mir Arbeit gesucht. Nach 14 Tagen hatte ich 
sie gefunden. In Waldmünchen wurde eine neue Festhalle gebaut und da habe ich 
mitgeholfen. Am 18. Juli 1946 sind meine Eltern in Furth im Wald angekommen.

Was wissen Sie von der Vertreibung Ihrer Eltern?
Das war sehr schlimm für die Leute. Die Großmutter, die 88 Jahre alt war, ist beim 
Abtransport vom Lastwagen gefallen. Obwohl die Leute auf der Lade�äche alle 
schrien, setzte der Fahrer die Fahrt fort ohne anzuhalten. Meine Großmutter blieb 
liegen! Wir bekamen zunächst keine Information über den Gesundheitszustand oder 
den Aufenthaltsort unserer Großmutter. Drei Wochen später erhielt mein Onkel 
vom tschechischen Zoll einen Anruf, er solle unsere Oma mit einem Krankenwagen 
vom tschechischen Zollhaus abholen. Während des Transports nach Waldmünchen 
verstarb sie. Meine Eltern sind dann im Kreis Sinsheim ausgesiedelt worden. Die 
haben es dort sehr schlecht gehabt, sehr arme Verhältnisse. Die Familien waren eng 
zusammen-gepfercht. Mehrere Familien mussten sich einen Ofen zum Kochen teilen. 
Das war in Waldmünchen auch nicht viel besser. Es war schon hart. Wenn man sein 
Leben lang gearbeitet hat, und dann muss man alles zurücklassen. Mein Vater war 
damals schon 62 Jahre alt. Ich habe 1948 geheiratet, eine Waldmünchnerin. Meine 
zukünftige Schwiegermutter hat damals gesagt: „Ich mag den Böhmen nicht.“ 5 Jahre 
lang haben wir in einem Zimmer mit 8 ½ m² gewohnt. Ein Kind haben wir dann 
auch bekommen. Mein Arbeitgeber hat bevorzugt Sudetendeutsche eingestellt, weil 
die ja alles verloren hatten. Dann haben wir eine Wohnung in der Heimkehrersied-
lung bekommen.

War das extra eine Siedlung für die Kriegsheimkehrer?
Ja, da ist man dann billiger untergekommen. Die haben dann 20 Doppelhäuser 
gebaut.

�4�J�O�E���4�J�F���E�B�O�O���O�P�D�I���N�B�M���[�V�S�à�D�L���J�O���*�I�S�F���)�F�J�N�B�U���H�F�H�B�O�H�F�O� 
Nein, nie wieder. Mein Cousin war öfter drüben. Der hat dann erzählt, wie es drüben 
zugeht. Er wollte mich öfter überzeugen, mal mit rüber zu fahren, mit einem Visum. 
Aber ich habe immer gesagt: „Die kriegen von mir kein Geld. Die haben mich doch 
rausgeworfen.“ Das waren rauhe Sitten damals, es war für beide Seiten schwierig. Die 
Leute dachten damals: „Es kann nicht sein, dass es jetzt so bleibt, wie es ist. Es wird sicher 
wieder rückgängig gemacht.“ Man muss doch ehrlich sein: Das was passiert ist, war 
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doch unausweichlich. Aber dass es mal so weit kommen würde, d. h. dass die Deut-
schen aus der Tschechei raus sollen, war doch politisch klar. Das hätte ja 1919 schon 
so weit kommen können. Es war uns ja als Deutsche nur ein Selbstbestimmungsrecht 
zugesichert worden. Das ist doch heute auch so: in all den Ländern, in denen meh-
rere Bevölkerungsgruppen zusammenleben, kriselt es. Ich habe auch einmal in einem 
Buch gelesen, dass die Tschechen während der österreichisch – ungarischen Monar-
chie auch nicht sehr gut behandelt worden sind. Der Staat hat dann schon für uns 
gesorgt. Mein Vater z. B. wurde als Kriegsversehrter schon früh verrentet und erhielt 
dann 120 DM Rente. Das war auch nicht viel weniger als ich in meiner Arbeit ver-
dient habe. Im Juli 1948 war ein Flüchtlingstre�en in Cham. Da waren über 20.000 
Menschen da, darunter viele Vertriebene. Das ist einer auf das Rednerpult gegangen 
und hat gesagt: „Wir waren selbst schuld, dass wir vertrieben worden sind.“ Meine ganz 
ehrliche Meinung dazu ist: Unter den Bedingungen drüben, so wie die letzten Jahre 
dort waren, wären wir Deutschen zu nichts gekommen. Zum Beispiel hat mein Nach-
bar hier 5 Kinder. Von denen hat es mittlerweile jedes zu einem Haus und einem Auto 
gebracht. Das wäre drüben nicht möglich gewesen. Die, die drüben geblieben sind, 
denen ging es dann schlecht. Ein Freund von mir hat mal einen Geschäftspartner (er 
hat immer Holz aus Tschechien gekauft), der drüben geblieben ist, gefragt, warum er 
nicht auch weggegangen ist. Er hat gesagt: „Wer verlässt denn schon einfach so seine Hei-
mat?“ Auch wenn es den Leuten manchmal dreckig gegangen ist, verlässt man doch 
ungern das Land, in dem man seine Kindheit verbracht hat. Ich bin jetzt oft auch 
drüben und habe mitgeholfen bei der Wiederherstellung der Kirche in Wassersuppen. 
Die Tschechen allein hätten das nicht gemacht. Der Bürgermeister sagte immer, er 
hätte kein Geld. Jetzt mit den EU Mitteln ist das besser geworden. Jetzt bekommen 
sie ja viele Gelder aus der EU. So konnte auch die Wassersuppener Kläranlage, eine 
ganz moderne Anlage, gebaut werden. Auch Straßen sind gebaut und Tafeln über die 
verschwundenen Dörfer sind aufgestellt worden. Die jungen Tschechen wissen ja gar 
nichts mehr von damals, ebenso wenig wie die jungen Deutschen.
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R��ena Stadelmannová
R��ena Stadelmannová wurde im Jahre 1921 in Mies geboren.

Die in dem Tal des Flusses Mies gelegene Stadt hat in seiner ganzen Geschichte aus 
ihrer vorteilhaften Lage auf dem alten Handelsweg Pilsen – Nürnberg bedeutend 
pro�tiert. Mit der Stadt Mies wird die Tradition der Förderung von Silber und Bleierz 
verbunden. Bei der Wiedereröffnung der Gruben im 17. Jahrhundert kamen deutsche 
Bergleute nach Mies und dadurch gewann die deutsche Bevölkerung Mehrheit. Im 
Jahre 1930 lebten in Mies 4655 Deutsche und 581 Tschechen und die Stadt setzte sich 
aus 963 Hausnummern zusammen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden 
die meisten deutschen Bewohner ausgesiedelt und nach Mies zogen Tschechen aus 
dem Landesinneren, aus Wolhynien oder aus Polen.

Frau Stadelmannová kommt aus einer tschechisch-deutschen Ehe. Ihr Vater stammte 
aus der Nähe von Köln an der Elbe und wurde in Mies im Rahmen seines Wehrdiens-
tes stationiert. Hier lernte er die künftige Mutter von Frau Stadellmannová kennen, 
die aus einer deutschen Familie aus Sittna stammte. Die Mutter von Frau Stadel-
mannová erbte von ihren Eltern ein kleines Haus in Mies und zusammen mit ihrem 
Mann bewirtschaftete sie ein Stück Feld und Vieh. Der Vater war Schlosser und 
arbeitete bei der Bahn. Auf diese Weise gelang es ihm die Familie ziemlich gut zu 
ernähren. Ihre Eltern zogen Frau Stadelmannová und ihren Bruder zweisprachig 
groß, was Frau Stadelmannová als großes Vorteil betrachtet, von dem sie in ihrem 
Leben oft Gebrauch machte. Die Eltern haben miteinander beide Sprachen gesprochen. 
Frau Stadelmannová besuchte die tschechische Volks- und Bürgerschule in Mies. Das 
letzte Jahrgang der Bürgerschule musste sie, wie alle tschechischen Kinder aus der 
Umgebung in Tuschkau abschließen. Nachfolgend absolvierte sie die Handelsschule 
in Pilsen und �ng in Mies in einer Konsumgenossenschaft zu arbeiten, die den deut-
schen Sozialdemokraten gehörte. Kurz danach kam es zum Anschluss des Sudeten-
landes, Übernahme der Konsumgenossenschaft von einem neuen Verwalter und Frau 
Stadelmannová verlier ihren Arbeitsplatz und zog wegen Arbeit nach Reichenberg 
um. Dort verbrachte sie einige Kriegsjahre als tschechisch-deutsche Korrespondentin 
und nach ihrer Rückkehr nach Mies heiratete sie 1944. Ihr Ehemann war deutscher 
Nationalität und kam aus einer sozialdemokratischen Familie. Nach dem Kriegsende 
musste sie zusammen mit ihrem Mann ins Landesinnere wegziehen um auf einem 
landwirtschaftlichen Gut auszuhelfen und erst nach einem Jahr durfte sie für immer 
nach Mies zurückkehren. Die Tatsache, dass Stadelmanns Ehe gemischt war, in den 
Vorkriegsjahren in Mies ziemlich geläu�g, brachte in der Nachkriegszeit eine Reihe 
Vorfälle mit sich, an die sich Frau Stadelmannová nur ungern erinnert. Frau Stadel-
mannová arbeitete in dem Betrieb Ohara in Mies als Betriebswirtin. Heutzutage zählt 
sie zu den ältesten Augenzeugen in Mies.
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Ich heiße R��ena Stadelmanová und ich wurde im Jahre 1921 in Mies geboren.

Meine Mutter stammt aus Sittna. Ihr Großvater war der letzte tschechische Bürger-
meister von Sittna, und er war ein Großbauer. Aber nur ein Kind konnte das Gut 
erben, und das war der älteste Sohn. Mutters Vater war bei der Militärkapelle des 
Kaisers, sieben Jahre lang. Dann hat er vom Kaiser eine Staatsanstellung zugewiesen 
bekommen. Sie haben einen Straßenwärter aus ihm gemacht, aus einem Musikanten, 
aber er wurde gut bezahlt und hatte eine gute Rente. Der Opa ist im Jahre 1925 
gestorben, und die Oma hat diese Rente empfangen, ein Tausend zwei Hundert Kro-
nen, jeden Monat, vierzehn Mal im Jahr. Der Großvater liegt in Mies bestattet, wir 
p�egen sein Grab bis heute, wir bringen dorthin Blumen und gießen sie. Die Groß-
mutter liegt da auch. Damals hat man anders gelebt, als man jetzt lebt.

�)�B�U���F�T���T�J�D�I���V�N���E�J�F���'�B�N�J�M�J�F���H�F�I�B�O�E�F�M�U����E�J�F���B�V�T���4�J�U�U�O�B���T�U�B�N�N�U�F� 
Der Großvater war aus Sittna und seine Frau kam aus Wranowa, aus einem anderen 
Dorf. Der Großvater hat mehrere Musikinstrumente gespielt, Klarinette, Trommel, 
Helikon konnte er auch spielen. Er ist auch an Lungenblähung gestorben, von diesem 
Blasen. Als er nicht mehr beim Militär war, hat er bei Tanzveranstaltungen gespielt. 
Ich habe es nicht erlebt, ich kenne es nur vom Erzählen.

Die Mutter wurde in Sittna geboren, dann hat sie in Mies gelebt und hier ist sie auch 
gestorben. Sie musste nirgendwohin in den Dienst. Sie hat geheiratet, hatte Kinder, 
und eine kurze Zeit hat sie in der Fabrik Naschauer gearbeitet, dort hat sie Rahmen 
vergoldet.

Bei meinem Vater war es kompliziert. Seine Mutter ist nach der sechsten Geburt 
gestorben. Dann hat der Großvater noch einmal geheiratet. Er hat eine Witwe mit 
zwei Kindern geheiratet, und sie hatten noch vier Kinder zusammen. Das war eine 
Familie! Sie hatten auch ein Haus, ziemlich schön!

Die Oma war zwar die Stiefmutter meines Vaters, aber sehr nett. Mein Vater hat sich 
nie über sie beklagt. Sie hat alle Kinder gleich behandelt. Eine prachtvolle Oma.

Die drei ältesten Geschwister meines Vaters waren in Amerika, und der Vater sollte 
auch dort hingehen. In Amerika war der Bruder des Großvaters, er hat eine große 
Farm besessen und seine Ehe war kinderlos. Er hat sie also einen nach dem anderen 
nach drüben genommen. Und ein Cousin ist im Jahr 1945 bis nach Nürnberg gera-
ten, aber weil er nur die Adresse von Kolin hatte, die unsere hatte er nicht, hat er uns 
nicht besuchen können. Nach Kolin, nach Nebowid, durfte er nicht, dort waren die 
Russen, und unsere Adresse von Mies hatte er nicht.

Wir sind auf der ganzen Welt verstreut. Ich hätte den Cousin, der hier als amerikani-
scher Soldat anwesend war, gerne kennen gelernt. Es sollte nicht sein. Möglicherweise 
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wäre ich heute in Amerika gewesen. Und jetzt sitze ich in Mies und schaue, wie es 
hier regnet.

Was war der Vater vom Beruf? Wo hat er gearbeitet?
Mein Papa war Schlosser. Er hat bei der Bahn mit einem Pickel gearbeitet, als er 
hierher gekommen ist. Na�und zum Schluss war er Lagemeister bei der Bahnverwal-
tung. Wenn er mit dem Pickel draußen war, haben wir ihm immer das Mittagessen 
gebracht. Wir wussten, er ist nicht weit, so hat uns die Mama dorthin geschickt: 
„Bringt dem Vater das Mittagessen, damit er nicht heim muss.“ Sie hatten mittags eine 
Stunde Pause.

�8�P���I�B�C�F�O���4�J�F���B�M�T���'�B�N�J�M�J�F���H�F�M�F�C�U� ���6�O�E���X�J�F���I�B�U���E�F�S���)�B�V�T�I�B�M�U���B�V�T�H�F�T�F�I�F�O� 
Hier in Mies, in der Pilsner Straße. Nach der Großmutter. Wir hatten eine kleine 
Landwirtschaft. Die Eltern haben das Feld bestellen lassen, sie hatten keine Kühe um 
mit ihnen p�ügen zu können, aber wir haben gelebt und die Mutter war mit uns zu 
Hause.

Wir hatten einen Garten, eine Ziege, Kaninchen, Hühner, ein paar Enten, damit 
wir auch was Leckeres hatten. Solange wir klein waren, hatten wir Gänse, weil ein 
Mädchen in der Familie war, damit man Federn für die Federdecken hatte. Im Winter 
haben wir Federn geschlissen.

Und war das Feld groß?
Nein, nein, meine Eltern hatten 2 Hektar. Aber zur Ernährung der Familie hat es 
genügt. Alles, was sie zum Essen gebraucht haben, ist dort gewachsen.

�)�B�C�F�O���4�J�F���E�J�F���"�S�C�F�J�U���J�N���(�B�S�U�F�O����J�O���E�F�S���-�B�O�E�X�J�S�U�T�D�I�B�G�U���H�F�N�P�D�I�U� 
Die Gartenarbeit schon, aber aufs Feld gehen… Da hatte ich immer Angst um meine 
Fingernägel. Unser Vater konnte zum Beispiel nicht leiden, wenn wir uns das Gesicht, 
die Lippen geschminkt oder die Fingernägel lackiert haben.

Ich hatte Freundinnen, und der Vater von einer war Stationsvorsteher. Nach der 
Schule sind die Mädchen zu uns gegangen, ich zu ihnen. Und ihre Mutter hat sich die 
Fingernägel lackiert: „Kommt her Mädels, ich lackiere sie euch auch!“

Ich kam damit nach Hause, und durfte mich erst an den Tisch zum Essen setzen, als 
ich den Nagellack entfernt habe.

Damals gab es andere Ansichten über die Jugend und über Kindererziehung als heute.

Ich bin in der Pilsner Straße aufgewachsen. Jeden Tag bin ich zweimal von der Pilsner 
Straße über den Trauerberg zur Schule gegangen. Mittags hat es zwei Stunden Pause 
gegeben, von elf bis eins, Mittagessen zu Hause und nachmittags wieder zur Schule.
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�)�B�U�U�F�O���4�J�F���(�F�T�D�I�X�J�T�U�F�S� 
Ich hatte einen Bruder, zweieinhalb Jahre jünger. Heute noch kann ich meine Mama 
sagen hören: „R��enka, pass gut auf Fanoušek auf!“ So musste ich mich der Clique der 
Jungen anschließen, wenn ich auf ihn aufpassen musste. Für mich war kein Baum 
hoch genug. Ich hatte meinen Rock ständig in der Unterhose gestopft und bin mit 
den Jungen auf die Bäume geklettert. Ich habe sorgfältig auf František aufgepasst.

Mein Bruder war der Mutter sehr ähnlich, er war ein hübscher Junge – groß, schlank, 
blonde, wellige Haare, ein schöner Junge, solche Schulter, solche Hüfte. Mädchen 
haben sich nach ihm umgedreht. Und er war immer gut gelaunt. Wo er helfen konnte, 
hat er auch geholfen.

Er war Meister in einer Weberei. Er lernte das Schlosser-Handwerk und hat bei der 
Ohara gearbeitet. Die Frauen haben ihn da gemocht.

�8�J�F���I�B�C�F�O���4�J�F���*�I�S�F���&�M�U�F�S�O���F�S�[�P�H�F�O� ���8�F�M�D�I�F���4�Q�S�B�D�I�F���I�B�C�F�O���4�J�F���[�V���)�B�V�T�F���H�F�T�Q�S�P�D�I�F�O� 
Sie haben miteinander abgemacht, dass sie uns zweisprachig großziehen werden. 
Ich bin in den Kindergarten gegangen und habe perfekt sowohl tschechisch als auch 
deutsch sprechen können. Mein Vater hat mit uns sowohl tschechisch als auch deutsch 
gesprochen, und meine Mutter hat mit uns deutsch gesprochen. So haben wir von 
klein auf zwei Sprachen beherrscht.

Im Kindergarten hatten wir Frau Lojdová als Betreuerin. Ihr Mann war ein Bezirks-
hauptmann, Herr Dokor Lojda.

Im Kindergarten gab es Kinder, die nur deutsch gesprochen haben und dorthin 
gegangen sind um tschechisch zu lernen. Und ich habe mit einigen Kindern tsche-
chisch und mit anderen deutsch gesprochen. Und Doktor Lojda hat zu seiner Frau 
gesagt: „Schau her Maruš, schau her. Sie ist so klein und schwätzt schon mal deutsch mal 
tschechisch. Und du gehst zweimal in der Woche zum Deutschkurs und kannst das immer 
noch nicht.“

Und die Eltern haben miteinander deutsch gesprochen?
Mein Vater konnte Deutsch, aber mit tschechischem Akzent und meine Mutter hat 
nur sehr schlecht tschechisch gesprochen. Es war dort klar zu sehen, dass zu Hause 
nicht tschechisch gesprochen wurde, auch wenn der Geburtsname der Großmutter 
Hromadová war. Der Vater hat tschechisch mit der Mutter geredet und sie hat ihm 
auf Deutsch geantwortet. Und sie haben sich verstanden.

Wenn meine Mutter oder mein Vater etwas gesagt haben, dann hat es gegolten. Sie 
mussten mal auch etwas zweimal sagen. Wir haben uns gegenseitig verprügelt. Ich 
habe abgewaschen und mein Bruder hat gesagt: „Guck mal, da gibt es noch Schmutz 
drauf. Wasch es noch einmal ordentlich ab.“ Er hat es mir nochmal da rein geschmissen.

In
te

rv
ie

w
 m

it 
F

ra
u 

S
ta

de
lm

an
ov

á



89

Dann kam der Vater, er hat gesehen, dass wir einander prügeln, und hat uns nicht 
immer mit Riemen oder Schlägen bestraft. Wissen Sie, was die höchste Strafe war? 
Wir hatten so eine Ecke, es hat dort ein Schrank gestanden, wir haben auf dem Boden 
vor dem Schrank knien müssen und mussten uns an der Hand halten. Wissen Sie, was 
es für eine Strafe war, wenn ich ihn vorhin verprügelt habe, und jetzt musste ich ihn 
an der Hand halten und leise sein? Das können Sie sich nicht vorstellen.

Meine Mutter ist zum Beispiel auf die Wiese Heu wenden gegangen. Und wir kamen 
aus der Schule, sie hat uns zu essen gegeben und hat gesagt: „Jetzt räumt ihr zwei auf 
und ich gehe das Heu wenden.“

„R��ena, du wäschst ab und Franta wischt es.“ Oder umgekehrt, „Franta, wasch ab und 
du wischst es.“ Ihr bringt das Holz zum Ofen, hier stapelt ihr Briketten, neben dem 
Ofen. Wir hatten unsere Aufgaben. Wir sind nicht nur draußen herumgelaufen. Wir 
hatten weder Computer noch Fernseher. Wir haben Murmeln gespielt, ich Bohnen, 
das war noch schwieriger.

Wir kamen einfach aus der Schule, wir haben gemacht, was wir machen sollten, wir 
haben uns umgezogen und dann hatten wir frei. Wir durften spielen gehen, wohin wir 
wollten, wann wir wollten. Aber wir mussten zu Hause sagen, wohin oder zu wem wir 
gehen. Wir durften auch nicht zu jedem gehen. Es gab auch Familien, deren Besuch 
uns die Mutter verboten hat.

Ich habe schon die Handelsschule besucht und bin in das blöde Freibad gegangen.

„Sei um acht zu Hause.“ „Geh ruhig zum Nachmittagstee aber sei um acht zu Hause,“ hat 
der Vater befohlen. Ich kam 5 Minuten später und habe eine Ohrfeige bekommen. 
„Wie spät ist es? Wann solltest du zu Hause sein? Hast du eine Uhr oder nicht?“ Das war 
eine andere Erziehung, andere Dressur.

Können Sie mir erzählen, wie Sie zur Schule gegangen sind? Sind Sie zur tschechi-
schen Schule gegangen?
Haben Sie etwas über den Böhmerwaldbund gehört? Der Böhmerwaldbund hat de 
facto das Grenzgebiet mit Tschechen besiedelt. In Sittna hat der Bund zwei Doppel-
häuser gebaut – gleich wenn Sie nach Sittna hereinfahren, zuerst sieht man die Kunst-
schule und dann stehen dort zwei kleinere Häuser, Doppelhäuser. Die waren für zwei 
Familien. In die wurden junge Menschen mit Kindern angesiedelt, um die tschechi-
sche Schule aufrecht zu erhalten. Damit in dem Dorf eine tschechische Schule blieb.

Und genauso in Kladrau. Wenn man den Pfad geht, biegt ab und kommt dann zum 
Friedhof, auf der rechten Seite gibt es eine Reihe Häuser, die vom Böhmerwaldbund 
gebaut wurden. Ob der Bund etwas in Mies gebaut hat, das weiß ich nicht, da bin 
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ich mir nicht sicher. So hat man besiedelt, um genug Kinder hier zu haben, damit die 
tschechischen Schulen aufrechterhalten blieben.

Ich kann Ihnen sagen, wir sind aufgewachsen – ich will nicht sagen völlig unbeauf-
sichtigt, aber eine gewisse Freiheit hatten wir schon. In Mies gab es eine tschechische 
Schule, dort wo sich jetzt ZTŠ be�ndet. Im Erdgeschoss war der Kindergarten und die 
Volks- und Bürgerschule. Aber von der Bürgerschule nur drei Klassen, die vierte gab 
es hier nicht. Da sind wir nach Tuschkau gefahren. Und wenn wir an eine Oberschule 
wollten, mussten wir vier Klassen der Bürgerschule abgeschlossen haben. Erst dann 
konnte man Aufnahmeprüfungen für die Oberschule machen. So bin ich ein Jahr 
lang nach Tuschkau gefahren. Ich musste in Kosolup austeigen und zu Fuß über die 
Wiesen nach Tuschkau laufen.

Das hieß morgens um sieben Uhr losfahren und nachmittags um vier nach Hause 
kommen, aus der vierten Klasse der Bürgerschule. Genauso, als ich zur staatlichen 
Handelsschule gegangen bin. In Pilsen am Masaryk-Platz gibt es die tschechische 
Handelsschule, staatliche und tschechische Handelsakademie.

Auch morgens um sieben. Ich konnte mit dem Schnellzug fahren. Ich hätte eine 
Freikarte bekommen, aber ich wäre dort alleine gewesen. So bin ich mit Freunden 
gefahren, mit Bekannten. Deswegen musste ich um eine Stunde früher aufstehen. 
Freundschaft war halt Freundschaft.

Es kamen Kinder aus der ganzen Umgebung hierher. Helena ist aus Konstantinbad 
gekommen, in die tschechische Schule, in die Bürgerschule. Dann aus Solislau, aus 
Wranowa, aus Swinna, aus Kladrau, aus Milikau. Zur tschechischen Bürgerschule ist 
man hierher gegangen. Volksschulen gab es in den Ortschaften meistens schon, aber 
zur Bürgerschule musste man nach Mies. Darum war hier jede Klasse selbstständig, 
sie waren nicht zusammengefügt.

Ji�ina Zemanová ging hier zum Beispiel zur Schule. Ihr Vater war beim Militär. 
Hynoušová, ihr Vater war Briefträger, Bartoš, die haben kein Wort tschechisch zu 
Hause gesprochen und sind zur tschechischen Schule gegangen.

Das ist merkwürdig. Sind sie zur tschechischen Schule gegangen um tschechisch zu 
lernen?
Weil sie etwas bekommen haben. Darum sind sie zur tschechischen Schule gegangen. 
Sie haben dort tschechisch gelernt, weil sie tschechisch schreiben mussten und tsche-
chische Rechtschreibung hatten. Sie haben tschechisch gezählt und dabei haben sie 
tschechisch gelernt. Manche sind schon zum tschechischen Kindergarten gegangen, 
aus dem Grund, weil der Böhmerwaldbund arme Kinder ziemlich viel gefördert hat.

Und wovon haben ihre Eltern gelebt?
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Arbeiter oder die Mütter waren oft im Haushalt. Nicht alle Mütter sind damals zur 
Arbeit gegangen. Der Böhmerwaldbund förderte die Eltern der Kinder, die entweder 
keine Arbeit hatten, oder arm waren. Zu Weihnachten hat man sie eingekleidetet, hat 
ihnen Essenspakete gegeben, Lebensmittel für die Weihnachtszeit.

�4�J�F���I�B�C�F�O���F�S�X�Ê�I�O�U����E�B�T�T���4�J�F���E�J�F���)�B�O�E�F�M�T�B�L�B�E�F�N�J�F���J�O���1�J�M�T�F�O���C�F�T�V�D�I�U���I�B�C�F�O�����8�J�F���X�B�S��
das?
Als ich zur Aufnahmeprüfung nach Pilsen gegangen bin, waren wir dort 240 Bewerber 
für die Handelsschule und man konnte in 3 Klassen jeweils 20 Studenten annehmen. 
Mein Vater sagte mir: „Ans Lehrerinstitut kannst du nicht, du kannst nicht singen.“ Und 
ich habe geantwortet: „Weil ihr mir keine Geige gekauft habt.“

Ich hatte halt meine Bemerkungen. Und wenn sie mich nicht nehmen, was werde ich 
tun?

Gerade bei den Dauden, die Eltern hießen Vešta. Mein Vater sagte mir: „Es ist einfach, 
du gehst nach Tichlowitz Kühe weiden.“ Oh, da hat er mich beleidigt. Und ich bin nicht 
zu Vešta gegangen.

Ich sagte: „Lieber springe ich aus dem Zug, als bei Vešta Kühe zu weiden.“ Meine Mutter 
hat mit mir die Ergebnisse abgeholt. An einem Tag hat man die schriftliche Prüfung 
ablegt, dann die mündliche Prüfung und am Freitag oder am Samstag hat man uns 
die Ergebnisse mitgeteilt. Wen sie angenommen haben und wen nicht. So ist meine 
Mutter mit mir nach Pilsen gefahren. Sie ließen mich nicht alleine fahren, damit ich 
nicht aus dem Zug springe. Und ich wurde zufälligerweise angenommen. Erstens bin 
ich dorthin mit lauter Einsen aus der vierten Klasse der Bürgerschule gegangen und 
zweitens konnte ich perfekt Deutsch und darauf legte man damals viel Wert. Kurz 
und gut, man hat mich angenommen.

Meine Mutter traf dort eine bekannte ältere Frau und sie haben über Kinder gespro-
chen, und die alte Frau hat sich umgedreht und sagte: „Ist das dein Mädchen?“ „Ja, ja, 
sie ist meins.“ „Und wie alt ist sie denn? War sie schon zehn?“ Ich dachte, ich wäre ein 
Fräulein, ich war 15. Die hat mich also fertig gemacht. Als ich dann wieder mit mei-
ner Mama gegangen bin, sagte ich zu ihr: „Kauft eurer Freundin eine Brille, damit sie 
richtig sieht, bevor sie einen beleidigt.“

Wenn wir zurückblicken, wie waren Ihre Ferien?
Meine ersten Ferien. Meine Ferien bestanden darin, dass wir unten am Fluss lagen. 
Damals war der Fluss nicht so schmutzig wie heute. Weder meine Mutter noch die 
Großmutter sind mit mir gegangen. Die älteren haben uns genommen und haben uns 
ins Wasser geworfen und los, schwimm. Auf diese Art und Weise.

Und wo war das Freibad?
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Das Freibad gab es erst später. Dort sind wir tanzen gegangen. Es steht dort heute 
noch. Wenn Sie von der Neuen Brücke stromaufwärts schauen, ist es direkt am Fluss. 
Jetzt ist dort nur noch ein Wirtshaus, aber es war früher ein Freibad.

Und unten, da wo die Kläranlage ist, wurde früher gebleicht. Eine große Wiese, die 
Bleiche, und dort ist man auch schwimmen gegangen.

�6�O�E���*�I�S���#�S�V�E�F�S���J�T�U���N�J�U���*�I�O�F�O���H�F�H�B�O�H�F�O� ���)�B�C�F�O���4�J�F���B�V�G���J�I�O���B�V�G�H�F�Q�B�T�T�U� 
Mein Bruder ist zum Großvater gefahren. Mein Bruder hieß Linhart, er hat dort 
die Ferien verbringen dürfen. Ich hieß nur Linhartová… Ich habe mich auch kaum 
danach gesehnt. Er hatte dort seine Freunde und Bekannte, er hat dort immer die 
Ferien verbracht. Ich habe ihn begleitet, wenn der Vater ihn dorthin gebracht und ihn 
wieder abgeholt hat, aber sonst nicht. Ich musste dem Großvater immer einen Kuss 
geben, aber er war nie rasiert und es hat gestochen.

�/�B�D�I���E�F�N���"�C�T�D�I�M�V�T�T���E�F�S���)�B�O�E�F�M�T�T�D�I�V�M�F���I�B�C�F�O���T�J�F���H�M�F�J�D�I���B�O�H�F�G�B�O�H�F�O���[�V���B�S�C�F�J�U�F�O� 
Ich habe mein Studium abgeschlossen und im Herbst wurden die Sudeten besetzt. Ich 
habe gleich nach der Schule gearbeitet, in einer Konsumgenossenschaft im Büro. Aber 
sie gehörte den Sozialdemokraten, demzufolge wurden wir am nächsten Tag gleich 
rausgeschmissen. Das Lager wurde de facto ausgeraubt.

Im Konsum wäre ich beinahe nicht angenommen worden. Ich war ein Mädchen mit 
nichts auf den Rippen. Aber meine Mutter war bei den Sozialdemokraten, und man 
hatte es ihr vorher einfach versprochen, dass man mich einstellt. Dann wollten sie 
sich aber irgendwie hinausreden. Meine Mutter hat ihnen den Kopf gewaschen und 
sagte: „Josef, du hast es mir versprochen, und wenn du es jetzt brichst und es unter den 
Tisch fallen lässt, dann bringe ich andere Sachen ans Licht, und du wirst dich wundern.“ 
Sie zählte ihm alle seine Sünden auf, und ich durfte am ersten den Job antreten. Das 
heißt, wir alle sind sündige Leute.

Und Sie waren also im Konsum im Büro und dann, sagen Sie, mussten Sie wegge-
hen…?
Und ich war arbeitslos.

Und das ist schnell passiert? Sie waren dort wohl nicht lange, man kann sagen vier 
bis fünf Monate?
Nein, ich war dort nicht lange. Seit dem Schuljahresende bis zu der Zeit, als die deut-
sche Wehrmacht einmarschiert ist.

Ich kam verblü�t nach Hause, mit großen Augen. Der Konsum hatte ungefähr zwei-
undfünfzig Filialen im Bezirk und ich saß in der Direktion im Büro. „Mama, Mama, 
stell dir vor, heute hat man die ersten Erlöse gebracht und man hat schon Marken gebracht.“ 
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Meine Eltern wussten schon Bescheid. Ich habe mich nicht um Politik gekümmert, 
erst als das hier passiert ist und die Männer einrücken mussten.

Es wurde Mobilisierung verkündet, und die Verkäufer mussten zum Militär, so bin 
ich im Konsum in den Laden verkaufen gegangen. Dort tuschelte gerade ein Laden-
leiter mit einem anderen: „Stell dir vor, sie brachten Marken von hier und von da, dort 
sind wahrscheinlich schon die Deutschen.“ Aber das Beste war, dass sie die Deutschen 
erwarteten, wie sie über Tschernoschin kommen, so machten sie in den Kurven mas-
sive Versperrungen, und sie sind dann von Beneschau, von Milikau aus, mit Panzern 
gekommen.

Und dann fand ich eine Stelle in Reichenberg, als tschechisch-deutsche Korrespon-
dentin.

Und können Sie mir sagen, wie das Leben in Mies zwischen den Kriegen ausgesehen 
hat?
Ich kann Ihnen sagen, bevor Henleins Partei gekommen ist, hat man hier in Ruhe und 
Frieden gelebt. Nahezu vor jedem Haus – Plattenbauten gab es nicht, Fernseher auch 
nicht – stand eine Sitzbank. Da hat man abends immer gesessen. Diejenigen, die Zei-
tungen hatten, haben schlau getan und haben den Alten erzählt, was sie alles gelesen 
haben, wo was los ist. Die Alten haben geraucht, die Weiber haben gestrickt. So hat 
man hier gelebt… Bis die Henlein-Anhänger herein zu stochern an�ngen.

Man hat Federn geschlissen, die Nachbarn kamen zusammen und man hat geklatscht. 
Weiber, Männer waren nicht dabei, nur Frauen, haben über dies und jenes geschwatzt. 
Wenn die Federn für mich geschlissen wurden, das habe ich gehasst. Vier Federn 
musst du schleißen, damit in jede Ecke mindestens eine kommt, die du geschlissen 
hast. Ich habe immer Husten bekommen, dann musste ich nicht weiter machen, weil 
es auseinanderge�ogen wäre.

Sie sagten, dass Sie tanzen gegangen sind…
Tanzen sind wir zu Beseda gegangen, oben hinter dem Marktplatz. Und zum Freibad 
sind wir tanzen gegangen und zur Gemeindemühle. Auf dem Wege nach Kladrau ist 
eine Abzweigung nach hinten, zur Gemeindemühle. Dort hat man später ein Tanzlo-
kal erö�net, und eine Volksmusikband hat dort gespielt.

Die Gemeindemühle gehörte einem Privatbesitzer, es wurde dort Getreide gemahlen, 
das die Bauern aus den Nachbardörfern gebracht haben. Die Mühle wurde aber vor 
allem mit einem Kraftwerk ausgestattet und hat Strom ins Netz geliefert.

Man hatte dort einen solchen bedeckten Anbau, eine große Veranda. Es spielte dort 
Musik, im Sommer wurde dort getanzt, es wurden dort Bier, Butterbrot und ver-
schiede Köstlichkeiten verkauft.
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Und gab es Tanzstunden?
In der Ersten Republik gab es Tanzstunden. Erinnern Sie mich bloß nicht daran. Ich 
hatte mir vorgestellt, dass ich bei der Abschlussstunde ein Taftkleid anziehen will, 
das die Farbe wechselt. Es hätte sich grün und bordeaux darauf abgewechselt. Die 
Abschlussstunde sollte nach Weihnachten statt�nden, so habe ich mir vorgestellt, dass 
ich es als Weihnachtsgeschenk will, damals habe ich die Handelsschule besucht. Und 
raten Sie mal, was ich geschenkt bekommen habe?

Das Taftkleid?
Ja, Bettzeug. Ich habe der ganzen Verwandtschaft Weihnachten verdorben. Ich habe 
mit keinem gesprochen, sauer wie…

Mein Vater sagte mir: „Du hast einen langen schwarzen Rock, dazu zwei weiße Blusen 
zum Wechseln, und es wird nichts mehr für deine Tanzstunden ausgegeben. Das reicht. 
Andere Mädchen dürfen gar nicht zu Tanzstunden gehen.“

So groß war ich mit Hut.

„Du bist 17, in einer Weile wirst du dich nach den Jungen umschauen und du wirst heira-
ten wollen und wirst keine Mitgift haben. Aber du wirst ein Taftkleid haben.“

Und Sie sahen, dass Ihre Freundinnen ein solches Kleid hatten?
Ja, sie hatten es schon bei der ersten Feststunde. Und ich war dort in einer anderen 
Bluse. Es wurde mir gesagt: „Wenn ich O�zier werde, werde ich dir auch so ein Kleid 
kaufen können.“

Und Ihre Eltern, hatten sie Freunde in Mies, mit denen sie sich getroffen hätten?
Ja, selbstverständlich. Wir hatten eine ziemlich große Verwandtschaft. Solange die 
Mutter meiner Mama lebte, haben sich bei uns immer sonntags die Verwandten 
getro�en. Sonntag nachmittags kamen sie ihre Mutter besuchen. Oder die Familie 
meines Mannes – seine Mutter hatte 10 Geschwister, aber nicht alle haben überlebt. 
Dort trafen sich alle Kinder sonntags nach dem Gottesdienst bei ihrer Mutter, und 
dann gingen sie nach Hause zum Mittagessen. Und manche haben auch ihre Kinder 
mitgebracht. Das gibt es heute nicht mehr. Das Leben war völlig anders. Das kann 
man mit dem heutigen gar nicht vergleichen. Ich kenne es vom Erzählen, wie sich die 
Geschwister bei der Großmutter trafen. Wir haben mit der Großmutter unter einem 
Dach gelebt. Als Kinder haben wir doch etwas von ihren Geschichten mitbekommen.

�%�B�T���;�F�O�U�S�V�N���E�J�F�T�F�S���5�S�F�G�G�F�O���X�B�S���B�M�T�P���E�J�F���'�B�N�J�M�J�F�����)�B�U���F�T���T�J�D�I���V�N���4�B�N�T�U�B�H�F���V�O�E���4�P�O�O-
tage gehandelt?
Sonntage haben in der Früh angefangen – man ging in die Kirche. Die Frauen sind 
zum Frühgottesdienst gegangen, der war um 7 Uhr, und wir sind um 9 Uhr, mit dem 
Vater gegangen.
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Einmal bin ich zum ersten Ball des Böhmerwaldbundes gegangen und mein Vater 
saß dort an der Kasse, somit musste er dort bleiben, bis die Schlussabrechnung fertig 
war. Wir sind dann miteinander vom Ball nach Hause gegangen, und meine Mama 
ist gerade in die Kirche gegangen. Wir haben uns auf dem Weg getro�en, und sie hat 
schon von weitem mit einem Regenschirm gewunken. Sie hat zum Papa gerufen: „Bist 
du verrückt geworden? So ein junges Mädchen und du bleibst mit ihr bis in die Morgen-
stunden in der Kneipe.“ Er sagte: „Ich musste die Abrechnung machen, das erlöste Geld 
musste abgegeben werden. Und ich schicke sie doch nicht in der Nacht alleine nach Hause. 
Sie hat in der Ecke gesessen und hat sich etwas angeschaut.“

„Hast du den Verstand verloren?“ Sie hat einfach Gift und Galle gespuckt.

Es haben sich also hauptsächlich Familien begegnet?
Solange meine Mutter lebte, hat sich die ganze Familie immer sonntags bei uns getrof-
fen.

Zum Beispiel vor Weihnachten kam abends die Tante mit ihren Mädchen zu uns, 
und es wurde gesungen – ich kann nicht singen, aber meine Mutter und Tante, die 
konnten es sehr schön. So haben wir gesungen. Wir haben Weihnachtslieder eingeübt. 
Und verschiedene andere Sachen.

Und die weitere Verwandtschaft?
Nicht alle Verwandtschaftsbeziehungen werden aber aufrechterhalten. Einige sind 
schon sehr entfernt. Die Mutter der Frau Dudová und meine Mutter waren Cousinen 
zweiten Grades. Wenn in der Familie etwas los war, zum Beispiel Heimgang, sind sie 
gekommen um es uns zu sagen. Oder „an diesem und jenem Tag wird der oder jener 
Hochzeit feiern, es �ndet in der Kirche in Mies statt, kommt vorbei.“ So wurde es auf-
rechterhalten.

Wie haben Sie überhaupt Ihren Mann kennen gelernt?
Wir haben zusammen in einem Büro im Konsum gesessen. Wir sind gemeinsam nach 
Pilsen zur Schule gefahren, er zur deutschen Handelsschule und ich zur tschechischen.

Ich habe ihn schon in Mies gekannt. Er hatte zwei Cousinen, die ein Haus weiter 
gelebt haben und er hat dort seine Tante besucht. Ich habe ihn von klein auf gekannt. 
Ich wollte ihn nie, weil er klein war. Mir haben große Männer gefallen, hübsch, schön 
gebaut, und er war nur ein wenig größer als ich. Das kam nicht in Frage. Und plötz-
lich…

Im Büro haben wir uns ständig gestritten, jeder wollte sein Recht haben. Aber was 
zusammen gehört, �ndet sich auch, auch wenn es einen Haufen Hindernisse gäbe.
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Um die Folge der Ereignisse zusammenzufassen: Sie lernten Ihren Mann kennen und 
gingen dann nach Reichenberg?
Ja, nach Reichenberg. Er hat keine Arbeit bekommen. Er war auch im Konsum 
beschäftigt, so ist er zum Militär gegangen, um die Wehrp�icht hinter sich zu bringen. 
Und im Laufe der Zeit, wo er in der üblichen Wehrp�icht war, ist der Krieg ausgebro-
chen, daher habe ich ihn lange nicht gesehen. Es hat mich auch nicht interessiert, wo 
er ist. Bis er dann mal in Urlaub gekommen ist.

Ich war gerade bei meinen Eltern, als Stadelmann hierher in Urlaub gekommen ist. 
Ich hatte eine Wohnung in Reichenberg und ich war gerade bei meinen Eltern zu 
Besuch. Und im Jahr 1944 habe ich Pepík geheiratet.

Und sagen Sie mir, wie sich die Religion im Dor�eben ausgewirkt hat?
Unten, in der Nähe von der Tankstelle, steht eine kleine Muttergotteskirche. Einmal 
in vierzehn Tagen wurde dort ein tschechischer Gottesdienst gehalten und an dem 
anderen Sonntag war er in Solislau. Der Herr Pfarrer p�egte zu Fuß nach Solislau zu 
gehen Gottesdienst zu halten, und die Ministranten gingen mit ihm zusammen.

Sie sind nicht nach Solislau gegangen?
Nein, da sind wir nicht hingegangen. Wir sind zum deutschen Gottesdienst gegangen, 
um neun, hier. Wir konnten verstehen, was der Pfarrer auf Deutsch predigte. Aber wir 
sind nicht unter deutsche Kinder gegangen, wir saßen beim Papa auf der Bank.

Und kamen dort noch andere tschechische Familien?
Natürlich, das war kein Problem. Der Sonntag wurde gehalten. Diejenigen, die 
römisch-katholischer Bekenntnis waren, gingen auch in die deutsche Kirche, wenn 
es hier keinen Sonntagsgottesdienst gab. Nicht alle. Einige waren national – „Ich bin 
Tscheche, ich gehe nicht hin.“

Aber wie ich Ihnen sage, wir haben hier gute Priester gehabt.

Doktor Bogner, der Bibelübersetzer, er war hier 2 Jahre. Doktor Beumell, der konnte 
tschechisch und deutsch, er hat beide Sprachen beherrscht. Doktor Boukal, der hat 
später als Sekretär beim Erzbischof gearbeitet. Er hatte immer Bonbons dabei. Dann 
noch einer mit B am Anfang. Das war so ein volksnaher Pfarrer. Bevor er einen neuen 
Hut für sich gekauft hätte, kaufte er lieber Schuhe für arme Kinder, wenn er gesehen 
hat, dass sie sie brauchten, und den Hut hat er nicht gekauft.

Die Menschen haben sich wie Menschen verhalten und nicht wie Tiere. Sie haben sich 
völlig anders benommen, als sich die Leute heute benehmen.

Wurde Religion auch in der Schule unterrichtet?
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Na�sicher. Jede Woche war eine Religionsstunde. Es war entweder die erste Stunde 
nachmittags oder die letzte Stunde vormittags. Damit diejenigen, die nicht zu Reli-
gion gingen – es gab welche, die den Religionsunterricht nicht besuchten – entweder 
später kommen oder früher nach Hause gehen konnten. Wir haben den Herrn Pfarrer 
auch geärgert.

Wir hatten hier wirklich gute Pfarrer. Wie z. B. Herrn Doktor Boukal. Er war von zu 
Hause aus wahrscheinlich ziemlich reich. Ohne Bonbons kam er nicht zur Religions-
unterricht, für richtige Antwort gab es immer einen Bonbon. Als es hier dann eine 
tschechische Kon�rmation gab, ist er gekommen, obwohl er schon seit Jahren beim 
Erzbischof als Sekretär tätig war. Wir waren nicht wenige Kinder hier, und trotzdem 
hat er sich immer alle Namen merken können: „R��enka, sag mir das und das.“ Er hat 
sich uns alle merken können.

Der ist nicht zu Fuß nach Solislau gegangen, er hat immer ein Taxi bestellt. Es gab 
hier nur ein Taxi, der Taxifahrer hieß Sommer. Doktor Boukal ist also mit dem Taxi 
dorthin gefahren, und da wollten alle Ministranten Dienst haben.

Und hat der Glaube mit der Nationalität zu tun gehabt?
Das kann ich nicht beurteilen. Damals waren alle römisch-katholisch und die Juden, 
die hatten ihre eigene Synagoge.

Und wurden kirchliche Bräuche eingehalten?
An Fronleichnam sind wir mit Blumen und Kränzchen umgegangen. Wir sind zur 
Mitternachtsmesse gegangen. Und nach dem Jahr 1945, als hier die Tschechen waren, 
sind sie mit Trompete und Geige gegangen und haben „Geboren ist unser Herr Jesus 
Christus“ (tschechisches Weihnachtslied, Anm. des Übersetzers) gespielt. Es hat aber 
nur eine Weile gedauert, dann hat man die Religion völlig zertreten, niedergetrampelt 
und abgeschrieben.

Ist für Sie die Religion wichtig?
Von klein auf sind wir zur Kirche gegangen. Noch heute gehe ich sonntags zur Kirche. 
Für mich ist die Religion wichtig, weil ich so erzogen bin, und ich ho�e, dass ich in 
diesem Sinne auch sterbe.

Sie haben bereits erwähnt, dass sich die zwischenmenschlichen Beziehungen nach 
�E�F�N���&�J�O�N�B�S�T�D�I���E�F�S���)�F�O�M�F�J�O���"�O�I�Ê�O�H�F�S���F�J�O�J�H�F�S�N�B�•�F�O���W�F�S�Ê�O�E�F�S�U���I�B�C�F�O�����,�Ú�O�O�U�F�O���4�J�F��
bitte beschreiben, wie die Beziehungen zwischen den Tschechen und Deutschen 
waren?
Tschechisch waren hier Beamte und Soldaten als O�ziere oder länger Dienende. Aber 
sonst hat es hier keine tschechischen Familien gegeben. Es waren hier nur ein paar 
Mischehen.
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Aber tschechische Familien? Nur Beamten in der Bezirksverwaltung, und da waren 
damals in der Verwaltung nicht so viele Ämter wie heute. In der Gemeindeverwaltung 
hat es nur deutsche Beamten gegeben, aber sie mussten beide Sprachen können, weil 
sie sich auch mit Tschechen verständigen mussten. Es war damals nicht einfach.

Meine Mutter kam aus einer Mischehe. Hier wurde es gemischt. Tschechische Jungen 
haben deutsche Mädchen geheiratet und umgekehrt. Die Menschen haben hier in 
Ruhe gelebt, im Einklang. Man hat einander beneidet, wie es man heute auch tut, 
wenn man um einen Fünfer mehr hat. Ein normaler Lebensablauf, ein Tscheche hei-
ratet eine Deutsche und ein Deutscher eine Tschechin. Wohin die Liebe gefallen ist, 
dorthin ist sie gefallen. Sie haben deswegen nicht gestritten.

Und war es einfach, dass der Vater von Kolin nach Mies gekommen ist?
Mein Vater war hier beim Militär, es gab hier schon den tschechischen Staat. Er hat 
auf die tschechische Fahne geschworen und hat hier den Militärdienst abgeleistet, aber 
es hat keine 2 Jahre gedauert. Er hat sich hier verliebt. Dort, wo jetzt die Schule steht, 
hatte er hinter einem Fenster das Bett. Dort hat meine Mutter wahrscheinlich ihre 
Rendezvous mit ihm gehabt. Es ist schon passiert und ich bin hier.

Man hat es wahrscheinlich absichtlich gemischt. Um es zu verdünnen, um es zusam-
menzubekommen, damit die Ehen entstehen. Damit man nicht streitet, damit man 
normal lebt. Wegen der Nationalität ist bei uns nie ein schlechtes Wort gefallen.

Wie ich Ihnen sage, wurden wir zweisprachig großzogen. Der Vater hat mit uns tsche-
chisch gesprochen, die Mutter deutsch. Wenn ich zur Schule gegangen bin, habe ich 
perfekt sowohl tschechisch als auch deutsch gesprochen… Die Ärzte, die hier waren, 
haben tschechisch und deutsch gekonnt.

�)�B�U�U�F�O���4�J�F���*�I�S�F�O���'�B�N�J�M�J�F�O�B�S�[�U� 
Wir hatten keinen eigenen Arzt. Hier war ein jüdischer Arzt, Doktor Zuntrstein. Er 
hat den Großvater besucht. Und wenn er ungelegen kam, hat ihn mein Großvater 
hinausgeworfen.

Sie haben einander taktvoll erklärt, wie sie es gemeint haben. Damals haben sie nicht 
gestritten, die alten Leute. „Mat�j, Mat�j, sei still. Du kannst schlecht atmen. Die Oma 
war bei mir und sagte, dass du Hilfe brauchst.“ „Die Oma weiß immer alles. Sie soll sich 
nicht einmischen, gelt.“ Und schon haben sie sich verschworen gegen die Oma.

�4�J�F���I�B�C�F�O���F�S�X�Ê�I�O�U����E�B�T�T���E�J�F���.�J�T�D�I�F�I�F�O���J�O���.�J�F�T���[�J�F�N�M�J�D�I���à�C�M�J�D�I���X�B�S�F�O�����)�B�C�U���J�I�S���B�M�T��
Kinder aus Mischehen Unannehmlichkeiten erlebt?
Die Kinder aus den Mischehen waren Schwierigkeiten ausgesetzt.
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Mein Bruder musste zum Beispiel zur Musterung. Dort war Herr Týce und sagte: 
„Was möchtest du denn hier? Du bist Tscheche, Böhme.“ Er hat gesagt: „Ich habe die Karte 
bekommen, so bin ich hier.“ Und dort haben deutsche Ärzte oder Soldaten gesessen: 
„Kommst du zur Musterung oder nicht? Wenn du nicht hierher kommst, gehst du woan-
dershin. Dort wird es dir noch weniger gefallen.“

So ist er gegangen?
Er musste, es ist ihm nichts anderes übrig geblieben. Die Mutter war zur deutschen 
Nationalität angemeldet, halt Mischehe.

In der Ersten Republik haben es die Kinder ausgebadet… In den ganzen neun Jahren, 
in den ich zur Schule gegangen bin, hatte ich nur einen Lehrer, der mich auf dem 
Kieker hatte. Es hat ihn gestört, dass meine Mutter Deutsche ist.

Wie hat es sich geäußert?
Wie hat es sich geäußert? Durch Noten und sein Verhalten.

Obwohl auch Deutsche dabei waren?
Nein, gerade in meiner Klasse, das war schon in der Bürgerschule in Tuschkau, waren 
keine reinen Deutschen dabei. Nur Kinder aus Mischehen. Am meisten hat den Herrn 
wahrscheinlich gestört, dass er einen deutschen Namen hatte. Aber wie ich Ihnen 
sage, hatten wir sonst gute Lehrer. Von der Frau Svobodová bis zum Herrn Kova�ík 
konnte ich mich über niemanden beschweren.

An der Handelsschule hatten wir eine Lehrerin, mit der konnte ich auch nicht zurecht-
kommen, aber nicht deswegen. Jede von uns lag halt auf einer anderen Wellenlänge. 
Sie war mir nicht sympathisch und ich ihr auch nicht.

Wie beein�usste der Krieg Ihr Leben?
Ich habe es gescha�t mit neunzehn zu heiraten. Hätte ich nicht geheiratet, hätte ich 
nach Deutschland arbeiten gehen müssen, als Ledige.

Sie sind eigentlich Jahrgang 1921?
Ja, den Jahrgang 1921 haben die Tschechen Hitler gewidmet, die mussten nach 
Deutschland arbeiten gehen. Ich konnte deutsch. Ich fand eine Stelle in Reichenberg.

Und ich erinnere mich zum Beispiel, wie ich in Reichenberg war und mit unserem 
Direktor zu einer Ausstellung nach Prag gefahren bin. Ich bin über Eger gefahren und 
abends um sechs bei Dunkelheit bin ich in Mies angekommen. Ich bin zu meinen 
Eltern gegangen, dort habe ich übernachtet und um fünf Uhr in der Früh nahm ich 
schon den Schnellzug nach Prag, damit ich um sieben dort war. Ich war noch nicht 
am Bahnhof, und schon war die Polizei bei meinen Eltern, dass jemand unangemel-
deter dort übernachtete. So wurden meine Eltern überwacht, weil mein Papa tsche-
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chischer Nationalität war. Der Papa war gar nicht da, er war auf Zwangsarbeit, er hat 
eine Autobahn gebaut.

Man hat nicht angezeigt, dass ich bei ihnen war. Man hat nur angezeigt, dass dort 
jemand unangemeldeter übernachtete. In der Früh brachen sie im Dachboden ein, 
dort lagen Heu- und Strohbündel für das Vieh, das unten im Stall war. Dort haben sie 
alles mit der Mistgabel durchgestochen, ob dort nicht jemand versteckt ist.

Und es waren Gendarme oder wer?
Es waren deutsche Gendarme. Hier war Deutschland, besetzte Sudeten. Es war nicht 
einfach.

Und Ihr als Familie, habt nicht darüber nachgedacht ins Landesinnere umzuziehen?

Wir wollten schon ins Landesinnere gehen, aber es gab dort keine Wohnung. Sie hät-
ten uns einen gewöhnlichen Güterwagen auf dem Bahnhof in Kolin zur Verfügung 
gestellt. Und dort hätten wir warten müssen, bis man etwas organisiert.

Es wurde also in Erwägung gezogen.
Mein Vater war dort, ist zurückgekehrt und dann hat er es nicht mehr gescha�t dort-
hin zurückzugelangen. Das war nach der Wende, als das Protektorat annektiert wurde. 
Das muss man einfach erleben, um zu wissen, wie herb und bitter es war. Als Nürn-
berg das letzte Mal bombardiert wurde, war der feuerrote Himmel bis hier zu sehen, 
wie sie es dort zertrümmerten.

Ich habe noch eine Geschichte aus dem Krieg. Ein jüdisches Mädchen hat mit mir 
zusammen die Handelsschule besucht, V�ra Presslová. Ich habe sie im Krieg in Pilsen 
getro�en. Sie hat einen Ingenieur geheiratet, der bei Skoda gearbeitet hat und sie 
haben in Pilsen gewohnt. Sie hatte so einen abgemagerten Buben mit. Ich habe ange-
halten, um mich mit ihr zu unterhalten. Und sie sagte: „Um Gottes Willen, halte dich 
nicht mit mir auf. Wenn sie kommen…“ Sie meinte deutsche Polizei, es war schon das 
Protektorat Böhmen und Mähren, es gab hier deutsche Polizei… „Wenn dich jemand 
sieht, wie du dich hier mit uns mit dem Stern unterhältst…“ Der Kleine mit dem Stern 
am Mantel! Ich sage: „V�ra, wir kennen uns doch. Komm, wir verstecken uns hinter die-
ser Tür hier, wenn du dich nicht traust etwas zu sagen.“ „Es ist nicht meinetwegen, es ist 
deinetwegen.“

Damit ich keine Probleme habe, weil ich mich mit einer Jüdin unterhalte. Ich sage: 
„Ich würde dir gerne etwas für den Kleinen geben, ich habe Reiselebensmittelkarten…“ 
Damals gab es Lebensmittelkarten. Und wenn ich bei meinen Eltern war und nicht in 
meiner Wohnung, habe ich die Lebensmittelkarten gegen die Reiselebensmittelkarten 
getauscht und die hatten permanente Gültigkeit. Ich wollte ihr solche Karten geben, 
damit sie einkaufen kann, denn Geld hatte sie.
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Sie sagte: „Wenn ich mit diesen Karten in den Laden käme, würde man mich sofort ein-
sperren oder danach fahnden, wer sie mir gab oder verkaufte. Da würdest du in riesige 
Schwierigkeiten geraten. Das kann ich nicht annehmen.“

Können Sie sich so ein Leben vorstellen?!

So sagte ich: „V�ra, warte mal hier. Ich kaufe das und du bleibst hier hinter der Tür ste-
hen. Falls jemand fragen sollte, musste der Kleine pinkeln. Warte mal hier.“

So bin ich gegangen und habe ein paar Sachen für den Kleinen eingekauft. Sie weinte 
wie ein kleines Kind.

So ein Leben – das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie man gelebt hat. Das war 
halt Protektorat Böhmen und Mähren, und das hier war schon Deutschland. Es war 
schon Krieg.

Und was ist nach dem Krieg passiert?
Ich weiß nicht, wie das andere empfunden haben. Aber uns als Mischehe haben die 
Tschechen am Anfang sehr weh getan. Und sie haben auch unsere Kinder benachtei-
ligt. Erstens deswegen, weil ihr Vater Deutscher war und zweitens, weil unsere ganze 
Familie zur Kirche gegangen ist. Das hat meinen Kindern das Leben sehr schwierig 
gemacht, auch wenn sie gut gelernt haben. Z. B. der jüngere Sohn wollte Tierarzt 
werden, er hat zwar die Aufnahmeprüfungen abgelegt aber er wurde dann auf eine 
andere Fachrichtung verwiesen.

Wie hat es sich also ausgewirkt, dass Sie mit einem Deutschen verheiratet waren?
Im Februar 1944 habe ich geheiratet. Das hat keinen gestört, einfach Mieser, Mie-
serin. Ich war zur tschechischen Nationalität angemeldet. Dann nach 1945 wurden 
Leute gesucht, Sie wurden bei den Bauern in Böhmen gebraucht, weil ihre Knechte 
hier kon�sziert wurden und sie haben Leute zum Arbeiten gebraucht haben. Ich und 
mein Mann mussten gehen. Ich war dort in Böhmen 10 Monate auf Zwangsarbeit. 
Wenn sie einen Deutschen geheiratet hat, soll sie mit den Deutschen auch ziehen. 
Und als ich zum Gemeindeamt gekommen bin, hat ein Beamter zu mir gesagt: „Ihr 
Mann ist deutscher Nationalität?!“ „Ja, aber ein Sozialdemokrat“, habe ich geantwortet. 
„Deutscher ist Deutscher, alle guten Deutschen sind bei Stalingrad gefallen.“

Das musste ich mir anhören. Obwohl er in der Ersten Republik bei den Sozialdemo-
kraten war. Wir hatten kein einfaches Leben. In der Ersten Republik hatten wir eine 
deutsche Mutter, in Anführungsstrichen. Dann hatte ich einen deutschen Mann, der 
perfekt tschechisch gesprochen hat. Er hatte eine wirtschaftliche Ausbildung, hat im 
Büro gearbeitet, und man wollte ihm 20% abziehen, nur weil er Deutscher war. So 
bin ich zum Gemeindeamt gegangen. Es hat hier auch das Besiedlungsamt gegeben. 
Auf dem Gemeindeamt konnte ich nichts erreichen, so bin ich zum Besiedlungsamt 
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gegangen und habe gesagt: „Einerseits geben sie uns den Ausweis für Mischehen, damit 
wir gleiche Rechte haben, damit wir nicht nach Deutschland gehen, andererseits nehmen 
sie meinem Mann 20% vom Gehalt weg.“ „Das kann nicht möglich sein.“ „Dass es nicht 
sein kann? Es ist so.“ Und ich habe ihm den Lohnstreifen gezeigt. Erst dann hat mir der 
Ingenieur geglaubt und hat an den Betrieb geschrieben. Und dabei war derjenige, der 
den Betrieb in Beschlag genommen hat, hier schon in der Ersten Republik und kannte 
mich von klein auf, ich ihn auch.

„Tja Mädchen, wenn du schon einen Deutschen geheiratet hast,“ hatte er zu mir gesagt, 
„kann man da nichts tun.“

Ich sage: „Hier hast du es, schau mal. Gleiche Rechte, Ausweis, darauf pfeife ich dir.“

Herr Havlik, der Ingenieur aus dem Besiedlungsamt, hat dorthin geschrieben und er 
musste meinem Mann das Geld zurückerstatten. Dann wurde er ausgeschimpft, weil 
ich mich über ihn beschwert habe. Aber damals war ich noch tatkräftiger als heute.

Und inwieweit sind Sie mit den Verwandten im Ausland zusammengekommen? War 
das möglich?
Die Mutter meines Mannes war in Österreich. Als Deutsche wurde sie ausgesie-
delt und ist zum Bruder ihres Mannes nach Österreich gegangen. So sind wir nach 
Österreich gefahren. Wir sind dorthin immer für einen Monat gefahren und haben 
Verschiedenes besichtigt – z. B. Wien, dort hatten wir Verwandte, dort konnten wir 
übernachten.

Wir hatten Geld mit, wir hatten nicht nur die 20 Mark, die man mitnehmen durfte. 
Aber ich kann Ihnen sagen, wir wurden dort herzlichst empfangen… Wir lebten in 
einem Zeltlager – das war ein ehemaliger Großbauernhof und aus dem Garten, aus 
den Ställen und aus der Scheune machte man Wohneinheiten für diejenigen, die kein 
Zelt aufschlagen wollten. Es gab dort Badezimmer, kleine Küchen und für das Auf-
stellen vom Zelt wurde, ich weiß nicht mehr wie viel, bezahlt. Als ich es bezahlen 
wollte und sie sahen, dass wir aus Tschechien kommen, sagten sie uns: „Wir nehmen 
kein Geld von Ihnen, wir wissen, wie viel Taschengeld Sie bekommen. Und darüber hinaus 
kommt unsere Oma aus Mähren. Es kreist noch ein bisschen tschechisches Blut in unseren 
Adern.“ Sie nahmen keinen Pfennig von uns.

Dort im Garten haben auch irgendwelche Wiener mit Wohnmobil geparkt. Da 
sahen wir so ein Wohnmobil zum ersten Mal. Wir haben es angestiert: Wohnzim-
mer, Schlafzimmer und Küche. Es waren kinderlose Rentner, die ein Hotel in Wien 
besaßen. Sie haben es gemietet und haben sich durch die Welt treiben lassen. Wo 
es ihnen gut gefallen hat, haben sie angehalten und dort gelebt. Die mussten ganze 
Weinfässer mitgehabt haben, weil sie jeden Abend eine kleine Veranda aufgeschlagen 
und dort Gäste eingeladen und mit ihnen zusammen gesessen haben. Sie haben uns 
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auch eingeladen: „Setzen Sie sich zu uns.“ Mein Mann war Deutscher und ich sprach 
auch Deutsch, aber sie haben gesehen, dass wir aus Tschechien kamen. Sie haben dort 
unser Auto stehen sehen.

Die Menschen in Österreich waren so hilfsbereit, dass ich manchmal fast geheult hätte.

Einmal reisten wir durch das Rheingebiet, und dort waren die Leute nicht mehr so 
herzlich. Das spürt man in der Sprache, wenn man sie beherrscht, erkennt man, ob 
sich jemand mit Ihnen herzlich oder nur aus Hö�ichkeit unterhält, weil man zum 
Beispiel sein Zeltnachbar ist.

Aber nirgendwo sind wir einer Abneigung gegenüber Tschechen begegnet… Auf 
einem Parkplatz wollte uns ein Mann 5 Mark schenken. „Sie kommen aus Tschechien, 
Sie haben wenig Taschengeld.“ Er wusste nicht, dass wir perfekt deutsch sprachen. Er 
wusste nicht, dass wir jedes Wort verstehen konnten.

�,�Ú�O�O�U�F�O���4�J�F���N�J�S���T�B�H�F�O����X�J�F���E�J�F���"�V�T�T�J�F�E�M�V�O�H���J�O���.�J�F�T���W�F�S�M�B�V�G�F�O���J�T�U� ���)�B�U�U�F�O���4�J�F���L�F�J�O�F��
Beziehungen mit deutschen Familien, die ausgesiedelt werden mussten?
Die Aussiedlung hat bedeutet: Er war Deutscher, er musste gehen.

Der Bruder meiner Schwiegermutter war ein Sozialdemokrat und war ein Mitglied 
des Stadtrates. Am Morgen ist Hitlers Armee gekommen und am Nachmittag um 
ein Uhr hat man ihn schon eingesperrt, und danach war er in Dachau, im Konzen-
trationslager. Nur weil er ein Mitglied des Gemeinderates in Mies für die Sozialde-
mokraten war. Und auf dem Weg, als man sie hier in den Knast geführt hat, hat man 
sie mit Steinen beworfen und auf sie gespuckt. Drei von denjenigen, die aus dem 
KZ zurückgekehrt sind, liegen hier begraben. Herr Kaur ist dort gleich am Anfang 
gestorben, er war schon alt. Es kam die Urne, die wurde hier aufbewahrt, und als die 
anderen zurückkehrten, mussten zwei von denen beinahe geschleppt werden. Einer 
ist nach 14 Tagen hier zu Hause gestorben, Herr Kv�to�. Und Herr Pechan ist am 
Kriegsende gestorben.

Und auch ihre Frauen schaute man dann anders an. Unser Onkel hat den Krieg über-
lebt. Er hatte zwei erwachsene Töchter. Nach der Befreiung haben er und seine Frau 
die tschechische Staatsbürgerschaft bekommen, ihre Töchter sollten aber ausgesiedelt 
werden. Was haben also die Eltern gemacht? Sie sind mit ihren Kindern gegangen.

Was meinen Sie, wie wurde die Situation nach dem Krieg durch die Entwicklung in 
Deutschland nach dem Jahr 1933 und die damalige Lage in Böhmen beein�usst?
Das war alles politisch und ich habe mich nicht um Politik gekümmert.

Ich kann Ihnen sagen, dass die Aussiedlung der Deutschen so ungerecht war, dass ich 
mich schämen musste. Kurz und gut: Gute Deutsche sind tot, die sind bei Stalingrad 
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geblieben und alle anderen müssen raus. Alle anderen sind kaum etwas Wert. Es gab 
hier Deutsche, die niemandem was angetan haben. Sie haben auf ihrem kleinen Acker 
gelebt, ein alter Mann mit einer alten Frau, und sie mussten auch gehen.

Dagegen der Herr Stadtgärtner, der nicht eine, sondern beide Hände nach oben gehal-
ten hatte, den haben die Amerikaner mit seinem ganzem Kaninchenhaus auf einen 
Laster geladen. Sie haben alles fortgebracht.

Es sind solche Dinge passiert. Alte Menschen, die nie den Hitlergruß gemacht haben 
und nie dafür waren, mussten gehen, ihre Kuh, die sie im Stall hatten, hier hinterlas-
sen. Die sind drüben an Heimweh gestorben… Es war nicht durchdacht. Man sollte 
irgendwelche Unterlagen dafür haben, wer wofür war und erst danach aussiedeln. 
Hast du dich danach gesehnt? Pack deine sieben Sachen und geh. Aber diejenigen, die 
am Ruder waren – wie ich Ihnen sage, den Stadtgärtner haben die Amerikaner auch 
mit seinem Kaninchenhaus weggebracht.

Jemand betrachtet diese Lage und den Zustand nach den vielen Jahren als einen 
„unübersichtlichen“ Zustand…
Sie sind mit der Zeit selbst darauf gekommen, dass sie verschiedene Fachleute fort-
gejagt haben, und die Sachen selber nicht machen konnten. Sie haben verschiedene 
Glasmacher gefeuert. Dann haben sie hier welche behalten, als sie darauf gekommen 
sind. Die durften ein oder zwei Jahre nicht raus. Und sie entließen sie erst, nachdem 
es hier jemand gelernt hatte. Oder aus den Porzellanfabriken, damit sie die richtige 
Substanz mischten, damit die exportierten Tassen… Unser Glas ist doch auch in 
königlichen Familien. Und solche Fachleute haben sie gefeuert. Mit der Zeit, als hier 
nur noch eine Handvoll geblieben ist, sind sie darauf gekommen, dass sie hier einige 
Experten behalten müssen. Aber die wollten hier nicht mehr bleiben. Sie wollten 
selbst gehen, solange es drüben freie Plätze gegeben hat, solange sie ihre Fähigkeiten 
dort geltend machen konnten.

Aber man hat sie dort nicht mit o�enen Armen empfangen. Es war dort doch alles 
zerbombt. Da haben wohl zwei Familien in einem Zimmer gelebt. Das war auch nicht 
einfach.

Jetzt zu den ausgesiedelten Deutschen. Manche Deutsche haben hier ein Riesenver-
mögen hinterlassen. Einer ging nur mit einem Ranzen weg und musste hier alles 
stehen lassen und ein anderer hatte wenig, so ging er mit dem Wenigen. Und ich kann 
Ihnen sagen, fast alle, die dorthin gegangen sind, haben dort ein Haus gebaut, sie 
waren emsig und arbeitsam. Es haben sie dort keine o�enen Armen erwartet. Man hat 
ihnen oft vorgeworfen, dass sie geschrien haben: „Wir wollen heim ins Reich.“

Sie haben zum Beispiel Fallobst im Garten gesammelt und haben damit Schweine 
gefüttert. Man hat sie aus dem Garten fortgejagt und hat sie es nicht sammeln lassen. 
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Ihr habt eure Lebensmittelkarten, so organisiert es so, dass ihr auskommt. Wir hatten 
den ganzen Krieg auch nicht mehr gehabt. Sie waren sehr neidisch, die Deutschen 
draußen, dass von hier aus viele Menschen mit Schulbildung gekommen sind.

„Das ist interessant, jedermann, der aus dem Sudetenland kommt, hatte eine Ausbildung.“ 
Und sie sind aufs Amt als Beamte arbeiten gegangen. Gerade unsere Verwandten 
haben als Beamte gearbeitet. Die Cousine meines Mannes hatte eine Handelsschule 
absolviert und hat einen Juristen geheiratet. Er war noch Student, als sie mit ihm 
zusammen war. Er hat das Jurastudium abgeschlossen und sie haben in Bremen gelebt. 
Bremen war ein Staat für sich im deutschen Land, und er wurde dort sogar zum 
Innensenator – das heißt so viel wie Innenminister. Sie hat also gut geheiratet. Ihre 
Schwester hat einen Kaufmann geheiratet, der dann später, außer seinem Geschäft, 
eine Speditions�rma aufgebaut hat.

Man hat dort die kleinen Bahnstrecken zum Bahnhof geschlossen. Er hat Autos von 
einem Lieferwagen bis zum schweren Lastwagen mit Anhänger.

Sie waren �eißig, und sie haben sich hochgearbeitet. Diese Menschen waren gewöhnt 
zu arbeiten. Man hat sie dort nicht mit o�enen Armen empfangen.

Die unseren waren Sozialdemokraten, als sie ins Ausland gingen, die haben nicht 
gerufen: „Wir wollen heim ins Reich.“

Nach dem Krieg kam es also zur Aussiedlung und zur anschließenden Besiedlung und 
das schuf ein vollkommen neues Klima. Es mussten ganz neue Bindungen unter den 
Leuten gebildet werden. Wie empfanden Sie das?
Ein vollkommen neues Klima. Diejenigen, die gekommen sind, die Neugekommenen 
sagten: „Solange hier ein alter Bewohner leben wird, wird es hier keine Ruhe geben.“ Das 
haben sie ö�entlich gesagt.

Es sind hier also mehrere ursprüngliche Bewohner geblieben?
Ja, es waren mehrere hier, klar. Wir wussten, mit welchen Ranzen sie gekommen sind, 
was sie kon�sziert haben. Wir haben sie nicht beneidet. Uns haben nur die Menschen 
Leid getan, über die wir wussten, dass sie ehrlich waren und keine Hitlergrüße mach-
ten und nun fortgehen mussten.

Die Neugekommenen haben Vermögen kon�sziert, aber sie wussten es nicht zu schät-
zen. Anstatt eine Axt zu nehmen und Holz in den Wald holen zu gehen, haben sie 
zum Beispiel die Balken in der Scheune ausgesägt und dann ist die Scheune oder der 
Stall eingestürzt.
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Wie würde es Ihnen gefallen? Es ging mich nichts. Ihre Stute war darunter, als das 
Stalldach eingestürzt ist, und es hat ihre Stute getötet, nicht meine. Auch solche Dinge 
sind hier passiert.

Es sind Beamte hierher gekommen, die eine bedeutende Stellung hatten. Und dann 
sind die meisten gekommen, die nichts hatten und plötzlich einen großen Bauernhof 
bekommen haben. Erstens konnten sie nicht wirtschaften, zweitens hatten sie keine 
Ahnung, was man tun muss.

Sie wussten, was man tun muss, weil sie als Knechte bei einem Bauern gedient haben. 
Aber ihre Frauen haben früher zu Hause für große Firmen gestickt oder Pullover 
gestrickt und so ähnlich. Die Frau hat die Kuh gemolken, die Milch hat ihr gereicht, 
und warum sollte sie noch die andere melken. Auf solche Art und Weise haben sie 
gelebt. Die Besiedlung war nicht gut überlegt. Derjenige, der zu Hause etwas hatte, 
der hat es nicht verlassen und ist nicht hierher gekommen. Es sind Leute gekommen, 
die nichts hatten.

Es ist wie: Sie sind ein kleiner Junge und haben eine Tüte Bonbons für die ganze 
Woche und Sie müssen es aufteilen. Plötzlich kommen Sie und haben eine Tasche voll 
Bonbons. Zuerst werden Sie sie verschenken, dann werden das vielleicht die ande-
ren nicht mehr wollen, was Sie verschenken, aber Sie bekommen nichts mehr. Als 
sie aufgebraucht haben, was sie in dem Haus gefunden haben, so… Die Deutschen 
haben gedacht, es wäre für eine kurze Zeit, sie haben viele Sachen vergraben. Wert-
volle Sachen durften sie nicht mitnehmen, es gibt also viele Sachen in der Erde. Das 
denke ich.

Ich kann nicht darauf schwören. Ich habe keinen graben gesehen. Ich weiß, dass eine 
Dame Marken, die sie hatte, in einen Pelzmantel eingenäht hat und man hat ihr den 
Mantel weggenommen. So ist sie gegangen und hatte weder den Pelzmantel noch das 
Geld.

Und wie schwer war es in dieser neuen vielfältigen Gemeinschaft miteinander zu 
leben?
Wir haben mit den Leuten, die gekommen sind, nicht gestritten. Ich als Mensch hatte 
mit ihnen keine Probleme. Aber wenn ich sah, wie sie drunter und drüber gewirt-
schaftet haben, sagte ich oft zu mir, dass es nicht gut überlegt war.

Man sollte sie gleich hier einsetzen. Nicht ihnen die Bauernhöfe verschenken, nach 
einer Weile dann wieder wegnehmen und eine LPG daraus machen und ihnen dann 
Einheiten für so und so viele geleistete Stunden geben. Das sollte man am Anfang 
tun – einen Menschen, der das versteht, einschalten, es gemeinsam bewirtschaften 
und ehrlich aufteilen.
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Und hat es lange gedauert, bis sie unter den Neugekommenen Freunde, Bekannte 
gefunden haben oder ist es überhaupt nicht dazu gekommen?
Es sind manche Leute zurückgekommen, die hier bereits zu der Zeit der Ersten Repu-
blik gelebt haben. Mit denen haben wir sofort automatisch Kontakt aufgenommen. 
Aber sie waren vorsichtig, weil mein Mann Deutscher war, damit sie es sich nicht 
verderben. Vorsichtigkeit war also auf beiden Seiten.

Ich habe noch eine Geschichte dazu. Unser Papa war ein gerechter und tief gläubiger 
Mensch. Im Ersten Weltkrieg war er in russischer Gefangenschaft und war in einem 
kleinen Dorf bei einem kleinen Bauern – mein Vater war Schlosser. Im Sommer haben 
sie die riesigen Wiesen gemäht, die allen gehört haben. Man ist dorthin mit dem 
Fuhrwerk gefahren und es wurde mit Sicheln gemäht. Sie hatten keine Sense! Mein 
Vater hat also Sensen für sie gefertigt. Die waren ihm dankbar. Inzwischen haben seine 
Eltern eine Nachricht erhalten, dass er gefallen ist und an einer bestimmten Stelle 
begraben liegt. Er kam danach nach Hause und keiner hat ihn wiedererkannt. Es ist 
nämlich am Kriegsanfang passiert, und er kam erst nach dem Krieg zurück, so ist er 
noch gewachsen und wurde zum Mann. Nur der Hund hat ihn wiedererkannt. Er ist 
de facto von den Toten auferstanden.

Aber der Hammer war, als nach dem Jahr 1945 den Tschechen aus Wolhynien  hiesige 
Güter für ihre Güter, die sie dort hatten – die ihnen der Sozialismus kon�sziert hat – 
gegeben wurden. Und der Vater ist erst spät nach Hause gekommen. Er ist lange nicht 
von der Arbeit zurückgekehrt und dann ist er ganz aufgeheitert gekommen: „Mutter, 
Mutter, Mutter einen ganz starken Ka�ee! Und du hast heute Kuchen gebacken. Gib das 
Blech her.“ „Du bist verrückt geworden, Alter, was willst du damit? Es ist doch alles auf 
Karten und du bringst es uns weg.“ „Sei still und gib her.“

Stellen sie sich vor, der Bauer, bei dem er die ganze Zeit verbracht hat, ist als Siedler 
aus der Ukraine hierher gekommen. Er ist aus Wolhynien zurückgekommen wahr-
scheinlich gerade deswegen, weil der Vater bei ihm unterbracht war. Sie haben Tsche-
chisch gesprochen, sein Sohn war Lehrer, er ist nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Er 
hat immer nur über seinen Sohn geredet, er hatte aber mehrere Kinder.

Er hat in Swinna gelebt, und solange dort der alte Mann gewohnt hat, hat mein Vater 
ihn besucht. Die Welt ist klein. Das kann alles passieren.
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Interview mit Frau Stadelmanová
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Zentrum für kommunale Arbeit

Zentrum für kommunale Arbeit (CpKP) ist eine im Jahre 1996 gegründete 
gemeinnützige Organisation. Zur Zeit sind fünf regionale Vertretungen auf 
dem Gebiet der tschechischen Republik tätig. Verein für Gemeinschafts-
arbeit bietet seine Dienste allen Interessenten aus ö�entlicher Verwaltung, 
Bürgerorganisationen und Privatsektor in folgenden Bereichen:

– Teilnahme der Ö�entlichkeit und Bürgerorganisationen  
 an der Entwicklung von Gemeinden, Städten und Regionen 
– Lokale nachhaltige Entwicklung 
– Regionale Politik der Europäischen Union und regionale  
 Entwicklung der Tschechischen Republik 
– Bildung, Unterstützung und Stärkung nichtstaatlicher  
 Non-Pro�t-Organisationen

CpKP verbreitet diese Prinziepien langfristig sowohl auf nationaler als 
auch auf regionaler Ebene.

Zentrum für kommunale Arbeit Westböhmen wirkt langfristig im 
Bereich der Entwicklungsmaßnahmen für ländliche Gebiete der Pilsner 
Region. Er arbeitet eng mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen gemeinnütziges Charakters zusammen, und zwar auch in den auf dem 
Gebiet des ehemaligen Sudetenlandes gelegenen Regionen. Es handelt sich 
vor allem um das Gebiet rund um Tachau (Mies, Kuttenplan, Weseritz und 
Umgebung) und das Böhmerwälder Vorgebirge – Neuem und Umgebung. 
Dieser Raum hat einen spezi�schen kulturellen, sozialen und wirtschaft-
lichen Charakter, völlig unterschiedlich von den landesinneren Teilen der 
Region. Verein für Gemeinschaftsarbeit realisiert in diesen Örtlichkeiten 
Aktivitäten, deren Ziel die nachhaltige Entwicklung dieser Regionen ist. 
Das Projekt Das lebende Gedächtnis des Sudetenlandes versucht mit sei-
nen Aktivitäten die letzten „Bilder“ der Vergangenheit aufzufangen, die 
zum Aufbau oder zur Ergänzung der Indentität der Bewohner dieser spe-
zi�schen Gebiete beitragen könnten.

Zentrum für kommunale 
Arbeit Westböhmen
Americká 29, 301 38 Plze� | Tel.: +420 377 329 558
zapadni.cechy@cpkp.cz
www.cpkp.cz
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Volksschule  
im Landkreis Cham e.V.
Pfarrer-Seidl-Str. 1, 93413 Cham
Tel.: +49 (0)9971 / 8501-0
info@vhs-cham.de | www.vhs-cham.de

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS)

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS) zählt zu den größ-
ten Volkshochschulen in Bayern. Mit 40 Mitarbeitern, 200 Dozenten, 30 
Standorten gilt sie als größter Bildungsträger im Landkreis Cham, Ober-
pfalz: Kurse im Bereich Beruf/Karriere, Sprachen, Gesundheit, Gesell-
schaft/Leben, Kultur, sozial-integrative Lehrgänge/Projekte; Sprachkurse, 
Kurse zum nachträglichen Erwerb des Schulabschlusses, Lehrgänge, die 
zur Handwerkskammer geprüften Berufsausbildung führen und IKT-
Kurse bieten breites Angebot zum Erwerb von Schlüsselkompetenzen 
für verschiedenste Personengruppen. Aufgrund langjähriger Aktivität bei 
EU-Programmen verfügt die VHS über ein europaweites Netzwerk an 
Partnerinstitutionen. Seit 2009 Einrichtung eines Europe Direct-Infor-
mationszentrums, in dem die VHS ebenfalls eng mit Schulen und den 
regionalen Verbänden und Behörden zusammenarbeitet. Über den Baye-
rischen Volkshochschulverband Mitgliedschaft in  European Foundation 
for Quality Management; Zerti�zierung der DQS Gmb.
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