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einzurichten, wird abgelehnt (1820) 96
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der Schule, die Lehrerwohnungen und das Rathaus 128

Die elende Lage der Lehrer: Kirche und Pfarrer bestimmten über die Lehrer
und ihren Unterricht 136

Offene Konflikte zwischen Pfarrer und Lehrer 140

Arbeiten amDammwerden wieder aufgenommen und intensiv vorangetrieben.
Die Methoden zu dessen Befestigung sind umstritten 144



Inhalt 15
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Um den Gemüsebau vor weiteren Flächenverlusten zu schützen, soll die weitere
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Ein Beispiel für die Schäden, die durch die wilden Requisitionen in der Zeit
des Aufenthalts der KZ-Insassen auf der Insel entstanden sind 650

Fünfzehntes Kapitel 1945–1955
Die Reichenau zwischen französischer Besetzung, Notzeit, Währungsreform
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