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O s t p o l i t i k h ö h l t G r u n d g e s e t z a u s 101 Jahre danach... 
Dr. Czaja M d B : O s t v e r t r ä g e fordern in Bundestag und Bundesrat v e r f a s s u n g s ä n d e r n d e Mehrhei t 

B o n n / H a m b u r g — D i e O s t - u n d Deu t sch land

po l i t ik der R e g i e r u n g B r a n d t / S c h e e l , bas ie rend 

auf den V e r t r ä g e n v o n M o s k a u u n d W a r s c h a u , 

h ö h l e d ie der B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land v o m 

Grundgese tz aufer legte V e r a n t w o r t u n g für ganz 

Deutschland aus. D i e s e F e s t s t e l l u n g traf der 

P r ä s i d e n t des Bundes der V e r t r i e b e n e n , D r . H e r 

bert Cza j a M d B , i n e i n e m ganzse i t i gen A r t i k e l , 

den die T a g e s z e i t u n g „ D i e W e l t " v e r ö f f e n t 

lichte und der e ine we i t e Beach tung gefunden 

hat. 

Dr. C z a j a ve r t r i t t d a r i n d ie A n s i c h t , d ie V e r 
t r ä g e forder ten in Bundes t ag u n d Bundesra t 
eine v e r f a s s u n g s ä n d e r n d e M e h r h e i t . Seine 
These s t ü t z t er auf V e r f a s s u n g s a r t i k e l . O b w o h l 
das Grundgese tz v o n dem G e b o t ausgehe, . e i ne 
nationale u n d s taat l iche E i n h e i t zu w a h r e n " , 
s p r ä c h e n oberste S taa tsorgane seit z w e i J ah ren 
s t ä n d i g v o n z w e i deutschen Staa ten u n d redeten 
und handel ten dabe i po l i t i s ch an e i n e m T e i l 
der P r ä a m b e l v o r b e i . E i n e G r u p p e „ w i l l f ä h r i g e r 
Hof jur is ten" versuche heute, s ich auf den 
„ d y n a m i s c h e n B e d e u t u n g s w a n d e l " v o n A r t i 
ke l 23 ohne v e r f a s s u n g s ä n d e r n d e s Gese tz 
herauszureden. Der H i n w e i s , d a ß die Rechts
pos i t ionen Deutsch lands nach den V e r t r ä g e n 
u n v e r ä n d e r t b l i eben , w e r d e i m m e r f r a g w ü r d i 
ger. Nicht nur i m Os tb lock , auch i m W e s t e n 
spreche man immer mehr v o n der e n d g ü l t i g e n 
Regelung der deutschen G r e n z e n durch die 
G r e n z v e r t r ä g e und v o n der Pre i sgabe des W e g e s 
zur W i e d e r v e r e i n i g u n g durch freie Selbst
bes t immung des deutschen V o l k e s . 

Der Bundeskanz le r , so betonte D r . C z a j a , 

stelle apodik t i sch d ie V e r f a s s u n g s k o n f o r m i t ä t 

der V e r t r ä g e fest. D i e A b g e o r d n e t e n des B u n 

destages u n d die L ä n d e r i m Bundes ra t aber 

seien verpflichtet , a l l e v e r f a s s u n g s m ä ß i g e n u n d 

legalen M i t t e l z u m Schutze des Grundgese tzes 

und unserer f re ihe i t l i chen L e b e n s o r d n u n g aus

zunutzen. 

A m gle ichen A b e n d , an dem Q u i z m a s t e r K u l e n k a m p f f d ie i n e iner M e i n u n g s u m f r a g e ermit te l te 
Z u s t i m m u n g zu der O s t p o l i t i k de r Bundes reg i e rung offerierte, ger iet e in junges Ehepaar aus 
M i t t e l d e u t s c h l a n d mit se inem K i n d i n den M i n e n g ü r t e l der „ D D R " . D e r 2 4 j ä h r i g e n F r a u (unser 
Foto) m u ß t e n danach be ide B e i n e amput ier t w e r d e n . Foto dpa 

Stufenweise Kapitulation des Außenministers 
Die deutsche A u ß e n p o l i t i k schwenkt auch in der Westpol i t ik auf M o s k a u ein 

Die Reise, d ie der O p p o s i t i o n s f ü h r e r i m B u n 
destag i m Dezember v e r g a n g e n e n Jah res nach 
M o s k a u un te rnommen hatte, ist v o n e i n e m w e i t 
g r ö ß e r e n W e r t gewesen , a ls m a n das z u n ä c h s t 
zu e rkennen vermochte . D i e G e s p r ä c h e , d i e B a r -
ze l i n M o s k a u mit sowje t i schen P o l i t i k e r n führ 
te, l i e ß e n ganz e indeu t ig e rkennen , d a ß für d ie 
Sowjets nur der M o s k a u e r V e r t r a g ex i s t i e r t 
und d a ß sie sich an den W o r t l a u t dieses V e r 
trages hal ten. F ü r d ie Sowje t s e x i s t i e r e n k e i n e 
Nebenabreden und das ist w i c h t i g zu w i s sen 
für den F a l l , d a ß die Bonne r R e g i e r u n g ver 
suchen wol l t e , den V e r t r a g in dem e inen oder 
anderen Sinne z u deuten. 

N i e m a n d w i r d e rwar te t haben, d a ß d ie so
wje t i schen G e s p r ä c h s p a r t n e r dem V o r s i t z e n d e n 
der C D U auch nur d ie M ö g l i c h k e i t e iner A u s 
deu tung geboten h ä t t e n . Im G e g e n t e i l , ganz 
e indeu t ig sagte man in M o s k a u : es steht a l les 
i m V e r t r a g und d a v o n gehen w i r nicht ab. D i e 
se K l a r s t e l l u n g ist n o t w e n d i g , w e i l der V e r 
such un te rnommen w e r d e n k ö n n t e , dem V e r 
t rag e ine die deutschen Interessen wahrende 
P r ä a m b e l be izugeben in der Abs ich t , h ie rdurch 
e in igen A b g e o r d n e t e n der U n i o n es doch m ö g 
l ich zu machen, dem V e r t r a g s w e r k zuzus t immen 
oder aber sich der S t imme zu enthal ten. 

N a c h der M o s k a u r e i s e ist eine solche M ö g 
l ichkei t nicht mehr gegeben, denn B a r z e l w e i ß , 
d a ß e ine solche P r ä a m b e l v ö l k e r r e c h t l i c h w i r 
kungs lo s w ä r e und v o n den Sowjets auch nicht 
akzept ie r t w ü r d e . D i e A b g e o r d n e t e n des B u n 
destages w e r d e n a lso ü b e r den M o s k a u e r V e r 
t rag nach se inem W o r t l a u t zu entscheiden ha
ben und nicht nach In terpre ta t ionen, d ie ihm 
be igegeben w e r d e n k ö n n t e n . 

B a r z e l hat aber i n M o s k a u noch eine wei te re 
E rkenn tn i s gewonnen , n ä m l i c h , d a ß die Sowjets 
erbi t ter te Gegne r jeder po l i t i schen Zusammen
arbei t i n der E u r o p ä i s c h e n Wir t schaf t sgemein
schaft ( E W G ) s ind . D e n Sowje t s schwebt e ine 

e u r o p ä i s c h e L ö s u n g in i h r e m Sinne v o r u n d sie 
haben deu t l i ch z u e rkennen gegeben, d a ß sie 
der derze i t igen E n t w i c k l u n g nicht tatenlos z u 
sehen w o l l e n . M a n gewinn t nun den Eindruck , 
d a ß B o n n auch in der Europafrage auf d ie L i n i e 
M o s k a u s e inschwenkt . W i e anders w ä r e zu 
e r k l ä r e n , d a ß A u ß e n m i n i s t e r Scheel i n e inem 
In te rv i ew die E W G nur „a l s das Fundament der 
wir tschaf t l ichen Zusammenarbe i t und der W o h l 
s t a n d s s c h ö p f u n g i n ganz E u r o p a " bezeichnet, 
es jedoch pe in l i ch ve rmied , ü b e r d ie pol i t i sche 
Zusammenarbe i t i n der E W G auch nur e in W o r t 
zu sagen. Diese r T r e n d l ä ß t sich a l l e rd ings auch 
in v i e l e n anderen of f i z ie l l en Ä u ß e r u n g e n der 
Bundes reg ie rung e rkennen . G a n z offensichtlich 
fü rch te t die Bundes reg ie rung , mit M o s k a u i n 
K o n f l i k t zu geraten, w e n n sie auch nur ü b e r die 
pol i t i sche Zusammenarbe i t im freien Europa 
spricht. 

In zunehmendem M a ß e g e w i n n e n pol i t ische 
Beobachter den Eindruck, d a ß B o n n der schar
fen A b l e h n u n g der pol i t i schen Zusammenarbe i t 
in der E W G durch M o s k a u Rechnung t r ä g t , was 
auch d a r i n zum A u s d r u c k kommt, d a ß die p o l i 
tische E i n i g u n g Wes t -Europas auf die „ n ä c h s t e 
G e n e r a t i o n " vertagt w e r d e n s o l l . 

V o r a l l e m aber s ind a u s l ä n d i s c h e Beobachter 
in Bonn schockiert ü b e r d ie s tufenweise K a p i 
tu la t ion , die der A u ß e n m i n i s t e r und F D P - V o r 
s i tzende Scheel v o r M o s k a u v o l l z i e h t . In d iesem 
Z u s a m m e n h a n g weis t m a n darauf h in , d a ß 
Scheel am 14. 5. 1970 e r k l ä r t e : Es k a n n mit 
n iemandem e in V e r t r a g geschlossen w e r d e n 
ü b e r G r e n z e n und I n t e g r i t ä t , so lange die Ber
l in -Frage nicht gesichert ist . . . V o r seiner 
Reise nach M o s k a u im Sommer 1970 machte 
Scheel nur noch die Ra t i f i ka t i on des Ve r t r ages 
v o n e iner B e r l i n - R e g e l u n g und v o n innerdeut
schen Verbesse rungen a b h ä n g i g . Diese inner
deutschen Verbesse rungen l i e ß der A u ß e n m i n i 
ster dann auch fal len, so d a ß nur das B e r l i n -
J u n k t i m ü b r i g b l i eb . D e m setzte M o s k a u se in 

G e g e n - J u n k t i m entgegen, wonach ke ine Unte r 
ze ichnung des B e r l i n - S c h l u ß p r o t o k o l l s er folgen 
w i r d , ehe nicht d ie O s t v e r t r ä g e ra t i f iz ier t s ind . 
A l s Scheel i m N o v e m b e r 1971 nach M o s k a u 
reiste, hatte er d ie Abs ich t , seine G e s p r ä c h s 
par tner v o n d iesem G e g e n - J u n k t i m abzubr in 
gen. „Der Bundes tag" , so h i e ß es, „dar f nicht 
unter Druck entscheiden." 

In seiner R e g i e r u n g s e r k l ä r u n g v o r dem B u n 
destag am 15. 12. 1971 w o l l t e Scheel u r s p r ü n g 
l ich noch v o m sowjet ischen G e g e n - J u n k t i m 
sprechen und se in M a n u s k r i p t enthiel t berei ts 
d iesen Begriff . J edoch m u ß t e auf E inspruch 
Brandts u n d Egon Bahrs diese Passage gestr i 
chen werden . 

N u n h ie l t Scheel für se inen R ü c k z u g die 
K o m p r o m i ß f o r m e l bereit , d ie Ra t i f i ka t i on des 
M o s k a u e r Ve r t r ages k ö n n e e ingele i te t werden , 
auch ohne d a ß vo rhe r e ine Unte rze ichnung des 
Be r l i ne r S c h l u ß p r o t o k o l l s erfolgt sei . V o n den 
v i e r S i g n a t a r m ä c h t e n des Be r l i ne r A b k o m m e n s 
w u r d e eine b indende E r k l ä r u n g erwartet , w o 
nach das B e r l i n - S c h l u ß p r o t o k o l l nach der B o n 
ner Ra t i f ika t ion des M o s k a u e r Ve r t r ages un
v e r ä n d e r t u n d sofort i n Kra f t tritt . 

Dessen ungeachtet ist aber nun der M o s k a u 
er V e r t r a g inzwischen dem Bundesra t zur E i n 
l e i tung der Ra t i f i ka t i on zugelei te t worden , ohne 
d a ß auch nur dieser letzte V o r b e h a l t der Pos i 
t ion Scheels ü b r i g geb l ieben w ä r e . D i e v i e r 
M ä c h t e haben die erwartete E r k l ä r u n g nicht ab
gegeben. Dadurch ist das deutsche J u n k t i m in 
sein Gegen te i l ve rkehr t worden und es hat sich, 
wie diese n ü c h t e r n e D a r l e g u n g zeigt, das sowje
tische G e g e n - J u n k t i m durchgesetzt. E i n a u s l ä n 
discher d ip lomat i scher Beobachter i n B o n n ä u 
ß e r t e h i e r zu -im G e s p r ä c h , dieses „ t r a u r i g e Re
sultat, n ä m l i c h e in Be i sp i e l da fü r zu geben, w i e 
man nicht ve rhande ln darf, ist die e inz ige . L e i 
stung' , die dieser A u ß e n m i n i s t e r bisher aufzu
weisen hat . . 

H . W . — W e r wollte die richtigen Maßstäbe 
anlegen, wenn all der Daten gedacht würde, 
die eben nicht „rund' sind, also keine Zeit
spanne von 50 oder 100 Jahren umlassen. Im 
vergangenen Jahr wurden die „100" voll — 
hundert Jahre waren vergangen seit der Pro
klamation des Deutschen Kaiserreiches im Spie
gelsaal von Versailles. Dieses Ereignisses wurde 
gedacht: je nach Standort desjenigen, der sei
nen Blick in die Geschichte wandte. Mitunter 
ist wenig Sinnvolles herausgekommen, selbst 
nicht bei Persönlichkeiten, die vom Amt her 
prädestiniert sein könnten, etwas auszusagen. 
Gewiß, 1871 brachte die „kleindeutsche'' Lösung, 
aber dennoch wurde dieses Kaiserreich von der 
überwiegenden Mehrheit der Deutschen bejaht. 
Als die Teilerfüllung eines alten Wunsches, daß 
die Deutschen in einer Nation verbunden sein 
sollten. Die Errichtung des Deutschen Reichs 
im Jahre 1871 ist von der Umwelt nicht immer 
mit Freude begrüßt worden und es iragt sich 
auch heute noch, ob nationale Interessen über
haupt das Aufkommen einer neuen Großmacht 
mit Zustimmung begrüßen lassen. 

Dieses Reich wurde verspielt. Keineswegs mit 
dem Abgang der Monarchie im Jahre 1918, son
dern vielmehr in den Jahren des Zweiten Welt
krieges, dessen Sieger im Jahre 1945 die Aul
lösung des Staates Preußen dekretierten und 
Deutschland in Besatzungszonen aufteilten. 

Erschütterungen solcher oder ähnlicher Art 
hat es in der Geschichte der Völker immer ge
geben. Entscheidend war aber, daß die Völker 
den Willen behielten, ihre Eigenständigkeit und 
Geschlossenheit zu wahren. Die Errichtung des 
Staates Israel ist, wenn auch begünstigt durch 
andere Umstände, nicht zuletzt aber von dem 
unerschütterlichen Willen und der Hoffnung des 
jüdischen Volkes beeinflußt gewesen. 

Sicherlich hätten auch die Deutschen längst 
wieder zu einer staatlichen Einheit gefunden, 
wenn ihnen diese Einheit nicht verwehrt würde. 
Oft fällt es schwer zu glauben, daß unsere 
Freunde im Westen als höchstes Ziel ihrer Poli
tik eine deutsche Wiedervereinigung anstreben. 
Mit Sicherheit aber wissen wir, daß die große 
östliche Macht, die mit über unser Schicksal 
befindet, einer solchen Wiedervereinigung nur 
dann zustimmen würde, wenn ganz Deutschland 
zu einem kommunistischen Staat werden würde. 

Wenn man heute das unter Hitler begangene 
Unrecht und die Verbrechen, die im deutschen 
Namen begangen wurden, dafür heranziehen 
will, daß Deutschland geteilt bleibt und seine 
Ostgebiete an Polen und an die Sowjetunion 
abgetreten werden müssen, dann erscheint uns 
dieser Grund fadenscheinig. 

Hier geht es um ganz brutale Machtpolitik, 
und hier geht es darum, der Sowjetunion die 
Ausgangsstellung für die Hegemonie über 
Europa zu verschaffen. Hitler ist überwunden, 
die Bundesrepublik Deutschland ist ein demo
kratischer Rechtsstaat, was könnte, wenn man 
es ehrlich mit den Deutschen meinte, daran 
hindern, uns auf eigenem Boden selbst bestim
men zu lassen, wie wir leben wollen? Die So
wjetunion konnte zwar dekretieren, bisher je
doch fehlte die Zustimmung der deutschen Re
gierung zu Verträgen, die die deutsche Teilung 
zementieren und in denen aul ein Viertel des 
deutschen Reichsgebiets verzichtet wird. Das 
aber ist nunmehr geschehen und niemand soll 
uns vormachen, die deutsche Frage sei „noch 
offen" — wenn erst der Bundestag diese Ost
verträge ratifiziert haben würde. Für die So
wjets ist dann das Rennen gelaufen. Es gibt 
keine Erklärung des Herrn Gromyko, wonach 
die Deutschen in freier Selbstbestimmung wie
der zu einer freiheitlich — also nicht kommu
nistisch — vereinten Nation werden dürften. 
Alles andere ist Augenwischerei. 

101 Jahre danach — jetzt im Jahre 1972 — 
wird die letzte Entscheidung fallen; unverkenn
bar steht eine harte Kraftprobe bevor. 

Zwar wird niemand in der Welt deutscher 
sein als die Deutschen selbst. Aber wir dürien 
auch wissen, daß wir in der Welt Freunde 
haben, die nicht zuletzt auch aus dem Grunde 
zu uns stehen, weil sie die Zeichen der Zeit zu 
deuten und zu erkennen vermögen, daß, wenn 
die Bundesrepublik Deutschland in den Sog der 
Sowjetunion gerät (oder gar sich freiwillig be
gibt), daß dann auch die Freiheit Westeuropas 
auf dem Spiele steht. 



Politik 

Ostpolitik: 

W a s w i r d d e n n w i r k l i c h g e s p i e l t ? 
MdB Richard Stücklen tragt Regierung nach dem Inhalt der Moskauer Protokolle 

Gehört • gelesen • notiert 

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe i m Bundestag, Richard S t ü c k l e n , mit dem 
„Das O s t p r e u ß e n b l a t t " ein G e s p r ä c h f ü h r t e , das wir in der Folge 51 v e r ö f f e n t l i c h t e n , 
stellt in einem redaktionellen Beitrag die Frage: Was wird zwischen Bonn und Moskau 
wirklich gespielt? Gibt es geheime Abmachungen zwischen den Regierungen? Was 
steht in den Protokollen ü b e r die Verhandlungen, die der Kanzler, der A u ß e n m i n i s t e r 
und der eigentliche „Erfinder" des deutsch-sowjetischen Vertrages, S t a a t s s e k r e t ä r Bahr 
vom Kanzleramt, in Moskau g e f ü h r t haben? 

Die parlamentarische Opposit ion brauchte 
diese sorgenvollen Fragen nicht zu stellen, wenn 
die Sowjetunion nicht s t änd ig auf die V e r 
handlungsprotokolle hinwiese. In den Augen 
der Sowjetunion kommt dem, was die V e r 
tragspartner bei den Verhandlungen e rk lä r t 
haben — und was dann protokolliert wurde 
— ü b e r r a g e n d e Bedeutung zu. Anders kann man 
die Tatsache, daß sich die Kremlführer nicht 
nur auf den Text des Vertrages, sondern auch 
auf die Verhandlungen berufen, nicht deuten. 
Die parlamentarische Opposi t ion und die 
Öffentlichkeit kennen nur den Vertragstext. 
Der ist — höflich ausgedrück t — vie ldeut ig : 
Moskau und Bonn legen ihn denn auch in ent
scheidenden Punkten gegensätz l ich aus. Die 
Protokolle — auf die der Kreml so g r o ß e n Wer t 
legt — kennen wi r nicht. Die Regierung hat es 
bis zur Stunde kategorisch abgelehnt, die Oppo-
siton in die Protokolle Einblick nehmen zu 
lassen. 

Ich frage: W e r oder was hindert den Bundes
kanzler , funsere Forderung nach diesem Einblick 
zu erfül len? K a n n er es nicht wagen, die Unter
lagen zu zeigen? Die Regierung muß jedenfalls 
wissen, daß sie sich einem schlimmen Verdacht 
aussetzt, wenn sie die Verhandlungsprotokol le 
weiterhin unter Versch luß hä l t : dem Verdacht, 
daß es eben doch geheime Zusicherungen dieser 
Bundesregierung an den Kreml gibt. 

W i e k ö n n t e n solche „Zus icherungen" aus
sehen? 

Ich w i l l drei Beispiele nennen: 
1. A l l e We l t we iß , daß der K r e m l die Be

hauptung der Regierung, der Moskauer Ver t rag 
sei ke in e n d g ü l t i g e s Ja zur Tei lung Deutsch
lands und bedeute auch nicht das Ende unserer 
friedlichen Wiedervereinigungspol i t ik , mit ke i 
nem W o r t bes tä t ig t hat. 

Im Gegentei l : Für die Sowjetunion bes t ä t i g t 
der Ver t rag die Endgü l t igke i t und Unver rück
barkeit aller Grenzen in Europa und schließt 
auch eine friedliche V e r ä n d e r u n g der Grenzen 
für immer aus. W i r haben noch das grimmige 
Wor t des prominenten sowjetischen Außenpo l i 
tikers Jurij Schukow im Ohr, der vor Monaten 
auf seiner Tournee durch die Bundesrepublik 
sagte, der deutsche A u ß e n m i n i s t e r solle „seine 
Dolmetscher zum Teufel jagen, falls die deut
sche Seite hinsichtlich des Textes noch irgend
welche Zweifel haben sollte". 

Ich frage: Geht aus den Moskauer Protokol
len hervor, daß die Bundesregierung die sowje
tische Auslegung des Vertragstextes nicht nur 
von Anfang an gekannt, sondern ihr auch zu
gestimmt hat? 

2. A l l e We l t weiß , daß die Sowjetunion ke in 
vereinigtes Europa w i l l . Sie w i l l ein in Nat ional
staaten zersplittertes Westeuropa, we i l ihr ein 
solches Europa der politischen Ohnmacht die 
Mögl ichkei t bietet, es zu beherrschen. W i e ver
hä l t sich die Bundesregierung in dieser für die 
Zukunft des freien Europa so wichtigen Frage? 
Der Bundeskanzler hat das politische Endziel , 
das sich die E W G in den V e r t r ä g e n von 1956 
gesetzt hat — nämlich die Vereinigten Staaten 
von Europa zu schaffen —, mehrmals demon
strativ abgewertet. Der Min i s t e rp r ä s iden t des 
EWG-Beitr i t tsbewerbers D ä n e m a r k , Jens Otto 
Krag , hat nach Gesprächen mit dem Bundes
kanzler eine politische Union in Westeuropa 
sogar öffentlich als „Utopie" bezeichnet. W a r 
das ein Zufall? Oder steckte mehr dahinterl 

Ich frage: Geht aus den Moskauer Protokollen 
hervor, daß die Bundesregierung der Sowjet
führung zugesagt hat, sich nicht weiter um die 
politische Einigung Westeuropas zu bemühen? 

W i e a n d e r e e s s e h e n : 

3. A l l e Wel t we iß , daß die Deutsche Kommu
nistische Partei (DKP1 die Arbei t der vom Bun
desverfassungsgericht für verfassungsfeindlich 
e r k l ä r t e n Kommunistischen Partei Deutschlands 
(KPD) fortsetzt. Ich ü b e r t r e i b e nicht, wenn ich 
von einem Vormarsch der Kommunisten in den 
Betrieben und an den deutschen Un ive r s i t ä t en 
spreche. Die Bundesregierung kennt so gut wie 

w i r die alarmierenden Zahlen und Fakten ü b e r 
die verfassungsfeindliche W ü h l a r b e i t der D K P 
W a s unternimmt die Regierung? Nichts. 

Ich frage: Geht aus den Moskauer Protokollen 
hervor, daß die Bundesregierung der Sowjet
führung versprechen mußte, die DKP niemals 
aufzulösen, sondern ihr volle Freiheit für ihre 
Betät igungen zuzugestehen? 

W e n n die Regierung meinen sollte, diesen 
Fragen das Standardetikett „ U n t e r s t e l l u n g e n " 
anheften zu müssen , so antworte ich: Diese Re
gierung hat es in der Hand, der Unklarhei t ü b e r 
den Ver t rag vom 12. August 1970 und dessen 
Auswi rkungen auf die deutsche A u ß e n - und 
Innenpolitik ein Ende zu setzen. Das Verhal ten , 
das sie bis zur Stunde zeigt, spricht nicht dafür, 
daß sie ein unbedingt reines Gewissen hat. 

Wiedervereinigung' 

Gromyko: „Der Weg ist nicht versperrt I* Zeichnung Party (Copyright „Rheinischer Merkur") 

Gefährdung des gesamten Westens 
Axel Springer warnt vor Trend der Bonner Ostpolitik 

In einem Beitrag, der in der britischen Z eitung „ D a i l y Telegraph" v e r ö f f e n t l i c h t 
wurde und der in England starke Beachtung gefunden hat, f ü h r t e der Verleger A x e l 
Springer, der, wie bekannt, im vergangenen Jahr im Berliner „ H a u s des deutschen 
Ostens" zugleich mit unserem verstorbenen Sprecher Reinhold Rehs die h ö c h s t e Aus
zeichnung des Bundes der Vertriebenen entgegennehmen konnte, aus: „Ich habe die 
ernstesten Sorgen, d a ß die Trends der g e g e n w ä r t i g e n westdeutschen Politik gegen
ü b e r dem kommunistischen Europa nicht nur Deutschland, sondern den gesamten 
Westen g e f ä h r d e n . " 

W e n n diese Pol i t ik fortgesetzt w ü r d e , so 
führ te A x e l Springer aus, werde „das Ergebnis 

„Nu Genossen, nachdem wir mit den'n da driebene Abgommen hab'n, soll'n die sich ooch nich 
mehr über Schüsse an d'r Mauer beschwer'n gönn'n. Ihr griecht jetzt Schalldämpfer, ja!" 

Zeichnung Gerboth 

nicht ein friedliches, wirtschaftlich starkes, ruhi 
ges, vereinigtes Europa als Partner der V e r 
einigten Staaten sein, sondern ein Europa, des
sen gesamte Ressourcen dem K r e m l zur V e r 
fügung s t ü n d e n " . 

Springer ist davon ü b e r z e u g t , „daß die 
Sowjets zwar zeitweise ihre Methoden modif i 
ziert haben, aber an ihren Zie len u n v e r ä n d e r t 
festhalten". W ä h r e n d sie der A b r ü s t u n g und 
dem Gedanken der R ü s t u n g s b e s c h r ä n k u n g 
Lippendienste erwiesen, v e r s t ä r k t e n sie ihre 
S t re i tk rä f te und ihre R ü s t u n g mit einer solchen 
Geschwindigkeit , „daß sie bald die erste Mi l i t ä r 
macht der W e l t sein k ö n n e n " . Der Ver lege r 
untermauert diese Befürch tung mit Sachangaben 
und Zitaten westlicher Verte idigungsexperten, 
darunter aus dem W e i ß b u c h des Bundesverteidi
gungsministeriums. 

Nach dem Absch luß der Ber l in -Vere inbarun
gen werden die Sowjets „e ine Periode der K o n 
solidierung, wahrscheinlich sogar der Koopera
t ion" zulassen, erwartet er. „Danach werden sie 
wieder Druck a u s ü b e n mit dem Z i e l , letztlich 
Ber l in als ein Symbol der Hoffnung und Freiheit 
auszu löschen" . Die V e r t r ä g e von M o s k a u und 
Warschau sind nach Ansicht des Ver legers die 
ersten Anzeichen einer „ k a t a s t r o p h a l e n " U m 
kehrung der Bündn i s se . 

Springers W a r n u n g schließt mit den W o r t e n : 
„Ubera l l in der westlichen W e l t scheinen die 
Menschen den Gefahren g e g e n ü b e r b l ind zu sein 
— so wie ihre V ä t e r vor mehr als 30 Jahren. 
A u f allen Seiten sehe ich Beschwichtiger. W o 
ist ein Churchi l l , der warnt und den Hebel 
herumwirft?" 

Es ist ein Geburtstagsgeschenk, das schwer 

KunWMbeim anläßlich semer Designierung 
zum UN-Generalsekretär am Tage seines 
53. Geburtstages. 

P o s s e n r e i ß e r für die Imper ia l i s ten / ' 
" P / i Ä , sowjetischer UN-Botschafter, über 

die Chinesen. 

Gott sei Dank füh ren wir ke inen K r i e g mit 
dem U N - V e r m i t t l e r Ja r r ing . A l s o brauchen wi r 
mTihm auch keinen Fr ieden zu sch l ießen , 
mit mm a u c n ^ Meir, Israels Ministerpräsidentin 

W i r soll ten beginnen, den V o r t e i l des an
deren auch als eigenen anzusehen. 

Walter Scheel in Moskau 

Der Ä r g e r ü b e r L ö w e n t h a l und Merseburger 
reizt zur Diskuss ion und zum M i t d e n k e n . 

Klaus von Bismarck, Intendant des WDR 

W i r sind in diese W e l t gekommen, nicht nur, 
d a ß w i r sie kennen, sondern d a ß w i r sie be
jahen, -r 
' Iagore 

Die Ehre ist nur ein unsichtbares Wesen , und 
oft besitzt sie der, der sie nicht h a t 

Shakespeare 

Die Br i ten haben drei gute F ä h i g k e i t e n : H u 
mor Ausdauer und Real ismus. Ich glaube manch
mal,' d a ß w i r uns noch in der Humor-Phase be
finden. 

Georges Pompidou 
zu den EWG-Beitrittsverhandlungen 

M a n hat immer zwei G r ü n d e , etwas zu tun: 
einen a n s t ä n d i g e n und den wahren . 

/. P. Morgan 

Sicherheit: 

S t r a u ß warnt 
vor Linksradikalismus 

Der CSU -Vors i tzende Franz Josef S t r a u ß be
fürchtet zunehmende l inks rad ika le Tendenzen 
in der Bundesrepubl ik . 

In einer in M ü n c h e n ve rö f f en t l i ch t en Erklä
rung sagte S t r a u ß : „In 20 Jahren ist der freie 
T e i l Deutschlands ein in sich gefestigter, solider, 
z u v e r l ä s s i g e r und deshalb geachteter Partner 
des westl ichen B ü n d n i s s e s und der Europä i schen 
Gemeinschaft geworden. N u n aber g e f ä h r d e t die 
regierende S P D / F D P - K o a l i t i o n das Erreichte — 
durch ihre Deutschlandpol i t ik , durch ihre W i r t 
schaftspolitik und durch einen innenpoli t ischen 
Kurs , der fast z w a n g s l ä u f i g zum Links rad ika l i s 
mus führen m u ß . " 

„Für die Bundesrepubl ik w i r d 1972 das Jahr 
der P rü fung vor der Entscheidung werden", 
meinte der CSU-Vor s i t z ende . A u f a u ß e n p o l i t i 
schem Gebiet warf er der Bundesregierung vor, 
sie versuche durch ihre — „von M o s k a u be
stimmte" — Ostpo l i t ik Hoffnungen zu wecken, 
„die sich auf G r u n d der u n v e r ä n d e r t e n Macht
posit ionen und Machtstrategie der Sowjetunion 
nicht e r fü l len k ö n n e n " . Diese Po l i t ik m ü s s e „auf 
die Dauer unsere lebenswicht igen Bindungen an 
den Wes ten lockern" . 

Wirtschaftspoli t isch habe die Regie rung «rich
tige und rechtzeitig gegebene Lehren mißach t e t " , 
w e i l sie „der Öffen t l i chke i t das T r u g b i l d g r o ß e r 
Versprechungen und ü b e r z o g e n e r Erwar tungen 
als A l t e rna t ive zu einer in 20 Jahren b e w ä h r t e n 
Po l i t ik vorsp iege ln wo l l t e " . 
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D e r K r e m l i n M o s k a u : deutsche W i e d e r v e r e i n i g u n g nu r i n Rot 

W e r noch den H e r r n K u l e n k a m p f f i m O h r 
hat u n d seine G r a t u l a t i o n an den Bundes
kanz le r , so l l te me inen , i n der B u n d e s r e p u b l i k 
herrsche e i t e l F r ö h l i c h k e i t ob der Er fo lge , d ie 
d ie R e g i e r u n g Brand t u n d Scheel i m abgelaufe
nen J ah re erreicht haben . D e r Q u i z m a s t e r hatte 
das E rgebn i s e ine r Umfrage des Emnid- Ins t i tu t s 
mi tgete i l t , wonach 63 Prozent der bundesdeut
schen B e v ö l k e r u n g die O s t p o l i t i k Brand ts be
jahen . Z w a r ist d ie O s t p o l i t i k nicht der e inz ige 
M a ß s t a b , nach dem e ine R e g i e r u n g gemessen 
w i r d , aber zwe i f e l sohne is t Deutschand- u n d 
O s t p o l i t i k e i n ganz entscheidender F a k t o r u n d 
nach dem v o n E m n i d errechneten Ergebn i s 
m ü ß t e der B ü r g e r e igen t l i ch mi t sehr v i e l O p t i 
mismus i n d ie Z u k u n f t schauen. 

Doch d a v o n k a n n w i r k l i c h k e i n e Rede se in ; 
v i e l m e h r hat e ine Umfrage , d ie d i e sma l das 
A l l e n s b a c h e r Inst i tut z u m Jahreswechse l durch
g e f ü h r t hat (das E rgebn i s v e r ö f f e n t l i c h e n w i r 
am F u ß e d ieser Seite), e rgeben, d a ß noch n ie 
seit dem Jah re des M a u e r b a u s — 1961 — der 
Prozentsa tz der jenigen, d ie der Z u k u n f t m i t 
Hof fnungen e n t g e g ö n s e h e n , so g e r i n g gewesen 
ist w i e b e i m Ü b e r g a n g i n das J a h r 1972. W e n i 
ger als die H ä l f t e der Befragten, n ä m l i c h nur 
44 Prozent , sehen dem neuen J a h r mi t H o f f n u n 
gen entgegen u n d auch der Prozen tsa tz der
j en igen , die für d ie Z u k u n f t B e f ü r c h t u n g e n 
hegen, ist i m Gegensa tz z u den le tz ten J a h r e n 
e rheb l ich angest iegen. A l s o scheint doch e twas 
faul z u se in i m Staate . . . w e n n der B ü r g e r t ro tz 
des bre i t ausgewucher ten H o f Journa l i smus nicht 
berei t ist, den jeh igen bedenken los z u fo lgen , 
die uns e ine bessere Zukunf t versprechen. 

Falsche Z u r ü c k h a l t u n g 
N u n w a r j a auch gerade die Ze i t u m die 

Jah reswende w e n i g angetan, an Ruhe , Sicher
heit u n d W o h l s t a n d z u g l auben . Das Gangs te r 
s tück v o n K ö l n ist dabe i nu r e i n ger inger T e i l 
ausschnitt j ener K r i m i n a l i t ä t , mi t der w i r es 
zu tun haben. V o n Bade r u n d M e i n h o f f u n d 
davon , d a ß selbst e i n Pfar rer s ich noch berei t 
findet, aus Ü b e r f ä l l e n erbeutetes G e l d für die 
Pol i tgangs ter aufzuheben, gar nicht z u sprechen. 
Z w a r v e r d i e n e n die K ö l n e r Beamten Hamacher 
und K r a u s s das i h n e n v o m B u n d e s p r ä s i d e n t e n 
ve r l i ehene B u n d e s v e r d i e n s t k r e u z . Z w e i f e l s o h n e 
haben sie durch Umsich t u n d K l u g h e i t e i n B l u t 
bad ve rh inder t . J edoch h ä t t e n w i r es auch gerne 
gesehen, w e n n „ h ö h e r e n O r t s " auch j enem 
Po l i ze ibeamten aus dem S a a r l a n d Respek t ge
zo l l t w o r d e n w ä r e , der i n E r f ü l l u n g se iner Pflicht 
die Waf fe z i ehen u n d den G a n g s t e r b o ß u n s c h ä d 
l ich machen m u ß t e . U n d dami t mi t dem S p u k 
a u f r ä u m t e . Oft w i l l es uns so scheinen, als se i 
die S t ä r k e der V e r b r e c h e r eben jene Z u r ü c k 
ha l tung , d ie sich d ie Sicherhei tsorgane aufer
legen m ü s s e n — w e n n sie nicht morgen v o n 
e inem nicht une rheb l i chen T e i l der ö f f en t l i chen 
M e i n u n g unter B e s c h u ß genommen w e r d e n w o l 
len D a b e i handel t es sich mehr u m e ine v e r 
ö f f en t l i ch t e M e i n u n g — denn w e r den B ü r g e r auf 
der S t r a ß e fragt, der h ö r t e twas ganz anderes 
als das, was gewisse Z e i t u n g e n schreiben. Es 
ist s icher l ich v o n g r o ß e m W e r t , w e n n sich un 
sere R e g i e r u n g u m den H u n g e r i n der W e l t 
k ü m m e r t , nur darf d a r ü b e r d ie Sicherhei t un
serer e igenen S t a a t s b ü r g e r nicht vergessen oder 
oar v e r n a c h l ä s s i g t we rden . Das bezieht sich nicht 
zule tz t auf den Rauschgif thandel u n d auf d ie 
G e f ä h r d u n g unserer J u g e n d ; es ist e in S k a n d a l , 
w e n n d ie jen igen , die aus dem Rauschgif thandel 
Hunder t t ausende gescheffelt u n d d a f ü r H u n 
derte u n d Tausende junger M e n s c h e n i n den 
k ö r p e r l i c h e n u n d psychischen V e r f a l l ge t r ieben 
haben dann , w e n n sie ih re Strafe abgesessen 
haben , n u n i n B i lde r se r i en vorges te l l t und ihre 
feuda len W o h n s i t z e sozusagen als der L o h n für 
den E insa t z i n d iesem unsauberen M e t i e r dar
ges te l l t we rden . 

A l l e s das e r fü l l t den B ü r g e r mit tiefer und 
berecht igter Sorge, u n d er fragt sich, was aus 
dieser Zukunf t w e r d e n s o l l . D i e auf den U n i 
v e r s i t ä t e n heranwachsende junge Gene ra t i on , 
d ie m o r g e n e inmal die F ü h r u n g ü b e r n e h m e n 
s o l l , ist oft po l i t i sch i n a k t i v oder aber sie be
weg t sich i n v i e l f a r b i g schatt ier ten m a r x i s t i 
schen Z i r k e l n , die heute berei ts an den Hoch
schulen das Heft v o r w i e g e n d in der H a n d haben 
u n d m o r g e n den Staat v e r ä n d e r n w o l l e n . D a 
w i r auf dem S tandpunk t (mit Recht!) s tehen, 
rfaß w i r i n e ine r f re ihe i t l i chen Gesel lschafts

o rdnung leben , diese R e v o l u t i o n ä r e oder R e v o 
luzzer jedoch ganz e indeu t ig e rkennen lassen, 
d a ß sie d iesen Staat „ u m f u n k t i o n i e r e n " w o l l e n , 
fragt m a n sich mi t Recht, w i e lange dieses 
T r e i b e n noch geduldet u n d ob der Fre ihe i t s 
begriff be i uns solange s t rapazier t w e r d e n 
kann , b is d ie F re ihe i t selbst s t rangul ier t ist. 
D i e Z a h l der akademischen Lehrer , die unter 
d iesen U m s t ä n d e n nicht berei t s ind , i h r Lehr 
amt fortzusetzen, ist erschreckend; schon flüch
ten die Professoren v o n e iner an die andere 
U n i v e r s i t ä t , b e k ä m p f t v o n den a k t i v e n k o m m u 
nis t ischen K a d e r n , die ganz e indeu t ig den U m 
sturz p r o k l a m i e r e n . U n d was un te rn immt der 

für die Menschen i n Mi t t e ldeu t sch land , die i n 
dem v o n der Sowje tun ion u n d der S E D geschaf
fenen Zwangss taa t l eben m ü s s e n . Selbst an den 
s t i l l en T a g e n u m W e i h n a c h t e n u n d N e u j a h r 
haben Deutsche versucht, i n d ie F re ihe i t zu 
gelangen, w i e ü b e r h a u p t i m ganzen abgelaufe
nen J a h r Deutsche v o n d r ü b e n g r ö ß t e Gefahren 
auf sich genommen haben, u m dem k o m m u n i 
stischen Zwangss taa t i n Mi t t e ldeu t sch land zu 
entf l iehen. Das e r s c h ü t t e r n d e B i l d der F a m i l i e 
Jahn , die gerade z u zu W e i h n a c h t e n i m M i n e n 
feld l i egen b l ieb u n d gott lob geborgen w e r d e n 
konnte (wo b le ib t das Bundesve rd iens tk reuz 
für die tapferen Helfer?) , g ing um die Presse. 

„ S o t r ü b w i e n i e z u v o r . . . " 
Das Jahr 1972 wird schwere Belastungen bringen 

Staat gegen dieses T re iben? D i e A n t w o r t ist 
l e tz t l i ch : Schweigen! M o r g e n aber w e r d e n die 
R e v o l u t i o n ä r e an den „ S c h a l t h e b e l n der M a c h t " 
s i tzen , s ie w e r d e n Richter u n d S t a a t s a n w ä l t e 
s e in u n d i h r Recht sprechen, s ie w e r d e n 
E rz i ehe r se in u n d i h r e Lehre ve rb re i t en . U n d 
die ü b e r w i e g e n d e M e h r h e i t — sie schweigt 
dazu . 

W a n n ist diese schweigende M e h r h e i t ü b e r 
haupt berei t , aufzuhorchen? N u n , v ie l l e i ch t , 
w e n n es u m die F r a g e n des e igenen W o h l s t a n d s 
geht, da rum, ob der Lebenss tandard gesichert 
is t . A b e r ist d ieser Lebenss tandard , s ind die 
A r b e i t s p l ä t z e gesichert u n d k ö n n e n w i r mi t 
dem g le ichen W a c h s t u m rechnen, w i e i n den 
ve rgangenen Jahren? J e d e r m a n n w e i ß heute, 
d a ß es für unsere Industr ie , d ie so entscheidend 
auf den Expor t angewiesen ist, immer schwie
r iger w i r d . Z w a r hat Bundeskanz l e r Brand t i n 
se iner Neujahrsansprache — die v o r h e r aufge
n o m m e n wurde , w e i l W i l l y Brand t i n K a l i f o r 
n i en U r l a u b macht — versprochen, d a ß es i m 
k o m m e n d e n J ah re ke ine Rezess ion geben 
werde u n d die A r b e i t s p l ä t z e insgesamt nicht 
g e f ä h r d e t w ü r d e n . Doch der K a n z l e r m u ß t e z u 
geben, d a ß die P r e i s e n t w i c k l u n g seine Hof fnun
gen v o n v o r zwöl f M o n a t e n nicht e r fü l l t habe. 
W e n n g l e i c h W i l l y Brand t auch meinte , es gehe 
den meis ten B ü r g e r n besser als v o r e inem Jahr , 
so scheint uns das e i n schwacher Tros t zu se in 
angesichts der Tatsache, d a ß die A r b e i t s g e m e i n 
schaft der Ve rb rauche r die Preisaussichten für 
das J a h r 1972 als „ so t r ü b w i e nie z u v o r " be
zeichnete. W e n n sich, so f ü h r t e d ie V e r b r a u 
chergemeinschaft aus, sich der Preisauftr ieb nicht 
f ü h l b a r v e r s t ä r k e , m ü s s e 1972 mit e iner wei te 
ren V e r t e u e r u n g der Lebensha l tung um v i e r 
bis fünf Prozent gerechnet werden . W a s das für 
unsere Rentner und für die E m p f ä n g e r k l e i n e r 
E i n k o m m e n u n d für a l l e F a m i l i e n v ä t e r bedeu
tet, d ie a l l e i n für den Unte rha l t ih re r F a m i l i e 
au fkommen m ü s s e n u n d ke ine M i t v e r d i e n e r 
haben, braucht nicht he rvorgehoben zu werden . 
Es ist w i r k l i c h sehr t r ü b , w e n n die A r b e i t s 
gemeinschaft der Verb rauche r voraussagen 
m u ß , d a ß die Sparer i m neuen Jah r mit e inem 
„ V e r l u s t v o n mehr als 13 M i l l i a r d e n D M " rech
nen m ü s s e n , u n d z w a r auf G r u n d der fortschrei
tenden G e l d e n t w e r t u n g in der Bundes repub l ik . 

U n d dennoch gi l t die Bundes repub l ik noch 
als e in Hor t der Fre ihe i t und des Woh l s t andes 

H i e r w u r d e deut l ich, w i e es i n u n d u m Deutsch
l and steht. Im Zeichen der „ V e r b e s s e r u n g der 
innerdeutschen Bez i ehungen" v e r m a g z w a r 
Bonns U n t e r h ä n d l e r Bah r i n dem i n O s t - B e r l i n 
ge legenen K r o n p r i n z e n p a l a i s z u ü b e r n a c h t e n , 
u n d se in G e s p r ä c h s p a r t n e r K o h l vermochte i n 
W a l p o r z h e i m an der A h r f röhl ich zu scherzen, 
doch die einfachen Menschen , die v o n Deutsch
l a n d nach Deutschland w o l l e n , laufen w e i t e r h i n 
Gefahr , abgekna l l t z u w e r d e n oder i n e inem 
dichten M i n e n g ü r t e l z u ve rb lu t en . 

Das a l les s o l l anders werden , w e n n das 
B e r l i n - A b k o m m e n i n Kraf t gesetzt ist. B l e i b e n 
w i r e inen A u g e n b l i c k be i d iesem A b k o m m e n , 
das V e r b e s s e r u n g e n für den V e r k e h r v o n u n d 
nach B e r l i n enthal ten s o l l . A b e r daran z u g l au 
ben, d a ß dadurch der V e r k e h r zwischen den 
be iden T e i l e n Deutschlands t ransparenter werde , 
d a ß d ie M e n s c h e n aus Mi t t e ldeu t sch land , w i e 
sie m ö c h t e n — ihre B e k a n n t e n u n d V e r w a n d t e n 
i n der B u n d e s r e p u b l i k besuchen k ö n n e n : w a n n 
u n d w o immer sie w o l l e n — d a v o n k a n n doch 
ke ine Rede se in . N ich t e i n m a l davon , d a ß die 
B e w o h n e r Os t -Ber l in s i n den W e s t t e i l der Stadt 
fahren d ü r f e n . F r e i z ü g i g k e i t , w i e s ie i n demo
kra t i schen Staaten e ine S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t 
ist, b le ib t auch für d ie Zukunf t v e r w e h r t u n d 
es h e i ß t doch dem B ü r g e r Sand i n d ie A u g e n 
streuen, w e n n das G e g e n t e i l behauptet oder 
aber die Tatsache so vernebe l t w i r d , als se i 
h ie r w i r k l i c h e in entscheidender Durchbruch ge
lungen . E i n Durchbruch ist g e w i ß der Sowjet 
u n i o n ge lungen : sie w i r d i n Zukunf t i n W e s t -
B e r l i n i h r e igenes G e n e r a l k o n s u l a t haben, u n d 
das w i r d der H e b e l für die Durchse tzung der 
Dre i -S taa ten-Theor ie se in . D ie jen igen , die v o n 
z w e i deutschen Staaten gesprochen u n d d iesen 
Begr i f f i n der W e l t s a l o n f ä h i g gemacht haben, 
werden auch noch mit der F o r d e r u n g nach der 
dr i t ten s e l b s t ä n d i g e n E inhe i t — W e s t - B e r l i n — 
konfront ier t werden . 

W i r so l l t en uns h ier nichts vormachen u n d 
die S i tua t ion i n B e r l i n mit e iner ganz besonde
ren A u f m e r k s a m k e i t beobachten. In O s t - B e r l i n 
steht man auf dem Standpunkt , d a ß das al les 
eine Frage der Ze i t ist u n d der sowjet ische 
Botschafter in B o n n hat sich doch auch i n d iesem 
Sinne a u s g e d r ü c k t . D ie „ W i e d e r v e r e i n i g u n g " , 
so w i e sie v o n d r ü b e n gesehen w i r d , k a n n nur 
im Zeichen des K o m m u n i s m u s geschehen. W ü r d e 
sie gewal t sam h e r b e i g e f ü h r t , so k ö n n t e das 
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eine Konf ron t i e rung mit den W e s t m ä c h t e n , vo r 
a l l em den U S A , zur Fo lge haben. W a s aber, 
w e n n sie auf „ k a l t e m W e g e " h e r b e i g e f ü h r t 
w i r d — w e n n sich die Bundes repub l ik „an 
gleicht" — u n d h ie r se i w i e d e r an die roten 
K a d e r an den U n i v e r s i t ä t e n er innert ; "die un
seren Staat umfunk t ion ie ren w o l l e n . 

Kürz l i ch hat die Bundes reg ie rung die D i s 
k u s s i o n ü b e r die Deutschland- und O s t p o l i t i k 
mit e in igen B e m e r k u n g e n des sowjet ischen 
A u ß e n m i n i s t e r s G r o m y k o angereichert , der, so 
w o l l t e man uns k la rmachen , i m P r i n z i p nichts 
gegen eine W i e d e r v e r e i n i g u n g e inzuwenden 
habe. D i e Bundes reg ie rung behauptet , durch 
diese E r k l ä r u n g e n G r o m y k o s werde die W i e d e r 
v e r e i n i g u n g Deutschlands nicht a u s d r ü c k l i c h 
ausgeschlossen u n d s o u v e r ä n e Staaten h ä t t e n 
(so G r o m y k o ) das Recht, durch V e r e i n b a r u n g 
ihre G r e n z e n z u l ö s c h e n . Sicher l ich interpret ier t 
man den sowjet ischen A u ß e n m i n i s t e r nicht 
falsch, w e n n m a n sagt, d a ß er bzw. seine Re
g i e rung e iner „ L ö s c h u n g " der G r e n z e n zwischen 
der B u n d e s r e p u b l i k u n d der „ D e u t s c h e n Demo
kra t i schen R e p u b l i k " dann k e i n V e t o entgegen
setzen w i r d , w e n n eine solche „ L ö s c h u n g " zur 
W i e d e r v e r e i n i g u n g Deutschlands unter roter 
Fahne f ü h r t . Jede andere D e u t u n g w ä r e ge
fähr l ich , w e i l s ie an den Tatsachen vorbe iz ie l t . 

Das ist die S i tua t ion i n Deutschland i n diesen 
W o c h e n , da sich die R e g i e r u n g anschickt, dem 
Par lament die O s t v e r t r ä g e zur Ra t i f i z i e rung vo r 
zu legen . A n diesen V e r t r ä g e n k a n n man nicht 
vo rbe i r eden , h i e r hi lf t k e i n Sdinick-schnack und 
k e i n F ina s s i e r en : entscheidender Punk t ist der 
A r t i k e l 3 des M o s k a u e r Ve r t r ages , dessen In
hal t auch i m W a r s c h a u e r V e r t r a g ve ranke r t ist. 
U n d nach d iesem A r t i k e l 3 verpf l ichten sich die 
V e r t r a g s s c h l i e ß e n d e n , d ie t e r r i to r ia le I n t e g r i t ä t 
a l l e r Staaten i n i h r en heu t igen G r e n z e n zu 
achten. S ie e r k l ä r e n , k e i n e G e b i e t s a n s p r ü c h e 
gegen i rgend j emand z u haben u n d diese auch 
i n Zukunf t nicht z u e rheben u n d „s i e betrach
ten heute u n d k ü n f t i g die G r e n z e n a l l e r Staaten 
i n E u r o p a als unver l e t z l i ch , w i e sie am Tage 
der Un te rze i chnung dieses V e r t r a g e s ver laufen , 
e i n s c h l i e ß l i c h der O d e r - N e i ß e - L i n i e u n d der 
Grenze zwischen der B u n d e s r e p u b l i k u n d der 
Deutschen Demokra t i s chen R e p u b l i k " . 

Genug der Diffamierungen 
Es h ä t t e s icher l ich nicht der R e g i e r u n g Brandt / 

Scheel bedurft, u m v o n M o s k a u e inen solchen 
V e r t r a g z u erha l ten . A d e n a u e r , E r h a r d u n d 
K i e s i n g e r h ä t t e n m i t Sicherhei t d iesen V e r t r a g 
auch erreicht. S ie h ä t t e n dami t aber auf e inen 
gerechten F r i e d e n ve rz ich ten u n d e i n w i l l i g e n 
m ü s s e n , d a ß Ostdeutsch land an P o l e n u n d die 
S o w j e t u n i o n abgetreten u n d Deutsch land ge
tei l t b le ib t . H i e r z u hatte sich v o r h e r ke ine 
deutsche R e g i e r u n g bere i t gefunden. K e i n W u n 
der, d a ß sie als F r i e d e n s s t ö r e r bezeichnet 
w u r d e n — ü b r i g e n s e ine V o k a b e l , d ie für jeden 
benutzt w i r d , der s ich den sowjet ischen Z i e l e n 
widerse tz t . 

D i e Debat te , d ie i n den n ä c h s t e n M o n a t e n 
i m Deutschen Bundes tag ü b e r d ie O s t v e r t r ä g e 
g e f ü h r t w i r d , darf nicht e r m ö g l i c h e n , d ie jeni 
gen, die aus gu tem G r u n d gegen diese V e r 
t r ä g e s ind , als Fr iedensfe inde z u diffamieren. 
D i e H e i m a t v e r t r i e b e n e n haben schon z u einer 
Z e i t auf j ede G e w a l t a n w e n d u n g verzichtet , als 
dieses W o r t , w i e das O s t p r e u ß e n b l a t t e inmal 
schrieb, „noch k e i n M o d e a r t i k e l war" . Der V e r 
zicht auf G e w a l t k a n n aber nicht gleichbedeu
tend se in mi t der H i n n a h m e eines Dik ta t s , 
das ü b e r d i e s noch als e i n Fortschri t t gepriesen 
w i r d . W . Gran t 

Wie sehen die Deutschen das neue Jahr? 
Ailensbacher Umfrage ergibt schwindende Hoifnungen bei steigender Besorgnis und Skepsis 
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Kossygin verurteilt Massenaustreibungen 
Eine schwere Unterlassung der bundesdeutschen Ostpolitik wird offensichtlich 

Wenngleich auch der Krieg zwischen Indien und Pakistan zunächst zugunsten Indiens be
endet ist, wobei die Regierung in Neu Dehli sich zumindest auf die politische und moralische 
Unterstützung der Sowjetunion stützen konnte, so steht doch noch eine Rede im Raum, die der 
sowjetische Ministerpräsident Kossygin anläßlich des Besuches des indischen Ministerpräsiden
ten, Frau Indira Gandhi in Moskau gehalten hat. Diese Rede gilt in politischen Kreisen Bonns 

als „ein eklatantes Beispiel für den schizophrenen Umgang der sowjetischen Politik mit dem 
Völker- und Menschenrecht" bezeichnet. In dieser Rede hat Ministerpräsident Kossygin be
sonders scharf die Vertreibung von Millionen von Ostbengalen verurteilt und Widergutma-
chung dieses Unrechts durch freie und unbehelligte Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat 
gefordert. 

Die gleiche Haltung kommt in dem sowje
tisch-indischen Kommunigue aus An laß dieses 
Besuches zum Ausdruck und man braucht in 
beide Dokumente nur die entsprechenden geo
graphischen Bezeichnungen wie z. B. „Ost
deutschland" und „sowjet ische bzw. polnische 
Behörden" einzusetzen, um eine nicht weniger 
zutreffende Verur te i lung der Massenvertrei
bungen von 1945 vor sich zu haben, wi rd be
tont. Kossygin hatte nämlich in seiner am 29. 
September von der „P rawda" veröffent l ichten 
Rede wörtlich e rk l ä r t : „Es ist unmögl ich, die 
Handlungen der pakistanischen Behörden zu 
rechtfertigen, die mehr als acht M i l l i o n e n M e n 
schen gezwungen haben, die Heimat, Land und 
Eigentum zu verlassen und Zuflucht im benach
barten Indien zu suchen. Die Massenflucht der 

Die Siegerin aus „Die Zeit" 

B e v ö l k e r u n g aus Ostpakistan — und acht M i l 
l ionen Menschen, das ist die B e v ö l k e r u n g eines 
mittleren eu ropä i schen Landes — kann man 
nur damit e r k l ä r e n , daß dort für sie u n t e r t r ä g -
liche Existenzbedingungen geschaffen wurden... 
U m die Lage zu entspannen, ist es vor al lem 
notwendig, den Flücht l ingen die Mögl ichke i t zu 
geben, an die heimischen Orte z u r ü c k z u k e h r e n 
und ihnen die vo l le Garantie von seiten der 
pakistanischen B e h ö r d e n darin zu geben, d a ß 
die Flücht l inge nicht verfolgt werden und d a ß 
sie die Mögl ichkei t erhalten, in Ostpakistan ru
hig zu leben und zu arbeiten." 

Das sowjetisch-indische Kommunigue stelle 
sogar eine gute Grundlage auch für die Besei
tigung des Unrechts der Vertreibungen der Ost
deutschen dar, w i r d unterstrichen: „Im Hinbl ick 
auf die Entwicklungen in Ostbengalen seit M ä r z 
1971 vertraten beide Seiten die Auffassung, d a ß 
die Interessen der Erhaltung des Friedens es 

erforderlich machten, dringende M a ß n a h m e n zu 
ergreifen, um eine politische Lösung der dort 
entstandenen Probleme zu erreichen, die die 
W ü n s c h e , die u n v e r ä u ß e r l i c h e n Rechte und die 
legitimen Interessen des V o l k e s von Ostbenga
len berücks icht igen und zu einer schne l l s tmög
lichen und sicheren Rückkehr der F lücht l inge 
in ihre Heimat führen, und zwar unter Bedin
gungen, die deren Ehre und W ü r d e wahren." 

W e n n die Sowjetunion sich aus welchen 
G r ü n d e n auch immer zu einer solchen Hal tung 
g e g e n ü b e r einem Flücht l ings- und Vertr iebenen-
problem bereit findet, dann wi rd damit die 
schwere Unterlassung der bundesdeutschen Ost
pol i t ik offensichtlich, bei den Verhandlungen 
mit M o s k a u nicht beharrlich auf eine gleiche 
Stellungnahme zum deutschen Vertr iebenenpro-
blem gedrungen zu haben. Einem solchen V e r 
langen h ä t t e sich die Sowjetunion nur schwer
lich entziehen k ö n n e n , zumal bereits Chrusch
tschow die Stalinsche Praxis der Vert re ibungen 
verurteil t hatte. Statt dessen enthalte der M o s 
kauer Ver t rag eine Anerkennung der von der 
Sowjetunion und der Vo lks repub l ik Polen w i 
derrechtlich vorgenommenen Annex ionen in 
Ostdeutschland und damit auch der Massen
vertreibungen. 

Diese Massenvertreibungen sind ganz ein
deutig ein Verbrechen gegen die Menschlich
keit und es ist interessant, d a ß erst kürzl ich — 
und zwar aus A n l a ß des 25. Jahrestages des 
Urteilsspruches des Internationalen Mi l i t ä rge 
richts in N ü r n b e r g (IMT) — das Zentralorgan 
der K P d S U , „P rawda" , einen Bei t rag aus der 
Feder des seinerzeitigen C h e f a n k l ä g e r s Ruden-
ko veröffent l ichte , in dem absch l ießend folgen
des ausge führ t wurde: 

„Das N ü r n b e r g e r Ur te i l ist nicht nur Ge
schichte: Es mahnt und warnt . . . Die Pr inz i 
pien des Internationalen Mi l i t ä r t r i buna l s und 
seines Urtei ls m ü s s e n als al lgemein anerkannte 
Normen des V ö l k e r r e c h t s u n e i n g e s c h r ä n k t ge
g e n ü b e r al len denjenigen angewendet werden, 
die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit begehen." 

Diesen A u s f ü h r u n g e n des einstigen sowjeti
schen A n k l ä g e r s i n N ü r n b e r g ist bezu-
pflichten, wobei allerdings darauf hingewiesen 
werden muß , d a ß die Bestrafung der Urheber 
des an Deutschen begangenen Verbrechens der 
Massenaustreibung aus der Heimat g e m ä ß den 
Prinzipien des I M T - N ü r n b e r g immer noch aus
steht. Nach Rudenko m ü ß t e nämlich das noch 
bestraft und g e s ü h n t werden, was das Inter-

Moskauer Vertrag: 

Der »Telegraaf« ist besorgt 
Auch hier die Frage nach „Sche inverpf l i chtungen" Bonns 

Die a u f l a g e n s t ä r k s t e n i e d e r l ä n d i s c h e 
Tageszeitung, „ D e Telegraaf", hat die 
Frage aufgeworfen, welche — bisher ge
heim gehaltenen — Verpflichtungen wohl 
Bundeskanzler Brandt g e g e n ü b e r Moskau 
ü b e r die Bedingungen hinaus eingegangen 
sei, welche der westdeutsch-sowjetische 
Vertrag ü b e r die Anerkennung bzw. „ U n -
antastbarkeit" der Grenzen in Europa ent
h ä l t . 

Es handelt sich dabei insbesondere um die 
Frage nach dem Inhalt jener Protokolle ü b e r die 
Vertragsverhandlungen in der Hauptstadt der 
UdSSR, ü b e r welche die Bundesregierung bisher 
den Schleier des Geheimnisses gebreitet hä l t , ob
wohl von sowjetischer Seite verschiedentlich zum 
Ausdruck gebracht worden ist, daß der Kreml den 
„Moskaue r Ver t rag" u n d die i n den Protokol
len enthaltenen Vereinbarungen als ein untei l
bares Ganzes betrachtet. Die C D U / C S U - O p p o s i -
tion im Bundestag hat b e s t ä n d i g Einsichtnahme 
in diese „ G e h e i m a k t e n " gefordert, was sie damit 
beg ründe te , daß ohne Kenntnis dieser Unter
n i e n eine umfassende Meinungsbi ldung ü b e r 
r*~s westdeutsch-sowjetische Vert ragswerk nicht 
n-örjlich sei. Der Vorsitzende der SPD-Bundes-
' ^sfraktion, Herbert Wehner, hatte dazu öffent-
! ch e rk lä r t , dem Oppos i t i ons füh re r Barzel 
1 "mne vertraulicher Einblick in die Papiere — 
abet nur in gewisse Partien derselben — ge
währ t werden, wenn Moskau dem zustimmen 
sollte. 

„De Telegraaf" schrieb, es handele sich nicht 
um die Frage einer Entspannung zwischen Ost 
und West an sich, sondern es gehe „um den 
Preis, den die Regierung Brandt dafür zu ent
richten bereit ist". Nicht nur die westdeutsche 
Opposit ion, sondern auch erfahrene westliche 
Diplomaten hegten die Befürchtung, der Bundes
kanzler habe der Sowje t füh rung zugesagt, Bonn 
werde sich nicht weiter um die Herstel lung der 
politischen Einheit Westeuropas b e m ü h e n . „Ist 
das denn nicht wenigstens zu einem unserer 
Parlamentarier durchgedrungen?" fragte das 
g roße Amsterdamer Blatt, das abschl ießend 
rüg t e , daß die Bundesregierung bisher derartige 
„e rns t e Beschuldigungen noch nie k la r wider
legt" habe. 

Die Besorgnisse und Vermutungen des „Tele
graaf" dürf ten auch darauf zurückzuführen sein, 
d a ß sich Bundeskanzler W i l l y Brandt bereit er
k l ä r t hat, das sowjetische Projekt der Einberu
fung einer Europä i schen Sicherheitskonferenz zu 
u n t e r s t ü t z e n , die dazu dienen sol l , so etwas wie 
eine „ g e s a m t e u r o p ä i s c h e " Konst rukt ion zu er
richten. Dadurch w ü r d e sich nämlich die M ö g 
lichkeit ergeben, daß die öst l iche Propaganda 
die H e r b e i f ü h r u n g einer politischen U n i o n West-
Europas als eine A r t „ S e p a r a t i s m u s " oder gar 
als „Ausfluß des Ungeistes des kal ten Krieges" 
denunziert. 

nationale Mi l i t ä r t r i buna l in Kap i te l III, A b 
schnitt J der Ank lage gegen Gör ing , Ribben-
trop und Genossen als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit gebrandmarkt hat, indem es fol
gendes aus füh r t e : Die Angeklag ten h ä t t e n sich 
in gewissen, mit Vorbedacht besetzten Gebieten 
bemüh t , den angestammten nationalen Charak
ter dieser Gebiete zu ve.wischen und in Aus 
führung dieser Planung die Bewohner ande
rer V o l k s z u g e h ö gkeit abtransportiert sowie 
Kolonis ten gleicher N a t i o n a l i t ä t wie die Be
satzungsmacht in diese Gebiete gebracht. 

Genau das, was Gegenstand der A n k l a g e in 
N ü r n b e r g war — es handelte sich insbesondere 
um die Ver t re ibung von Polen aus Gebieten, 
die Hi t ler einseitig annektiert hatte — wurde 
bekanntlich zur gleichen Zeit g e g e n ü b e r den 
Ost- und Sudetendeutschen praktiziert , als das 
I M T in N ü r n b e r g tagte, wobei der Sache nach 
der einzige Unterschied dar in bestand, d a ß die 
nazistische Verwa l tung okkupierter polnischer 
Gebiete A u s t r e i b u n g s m a ß n a h m e n gegen E i n 
wohner polnischen Volks tums in einigen zehn
tausend Fäl len ergriff, die Sowjetunion, Polen 
und die CSR aber eben die in N ü r n b e r g als 
Verbrechen charakterisierten Ak t ionen gegen
ü b e r M i l l i o n e n Menschen deutscher Zunge 
durchführ te . 

Kirche: 

Der Frieden im Nahen Osten 
aus „Frankfurter Allgemeine Zeitim*" 

Der neue Besuchsanzug 

Fernsehen widerlegt Präses Scharf 
Bekenntnis zur Kirche ist in Polen mit Nachteilen verbunden 

Eine Ratifizierung des deutsch-polnischen Vertrages kann nach Ansicht des Berliner Bischofs 
D. Kurt Scharf auch zu engeren Kontakten zwischen den evangelischen Kirchengemeinden in 
West-Berlin und den Kirchengemeinden in Polen führen. 

In einem Interview mit der Deutschen Welle, das am Wochenende in polnischer Sprache 
ausgestrahlt wurde, würdigte Scharf nach seiner Privatreise durch Polen die Arbelt der Kirchen 
in diesem Land. Die Kirchen, vor allem die römisch-katholische Kirche, k ö n n t e n in aller 
Freiheit und Öffentlichkeit tätig werden. 

und keineswegs, um, w ie P r ä s e s Scharf den 
Eindruck vermi t te ln w i l l , die Ki rche „zu för
dern". A u c h dü r f t en P r ä s e s Scharf die Motive 
entgangen sein, aus denen die Menschen den 
Gottesdienst aufsuchen. Ve rmu t l i ch w o h l des
halb, w e i l sie in ihrer Kirche e inen H a l t ge
g e n ü b e r dem kommunist ischen Regime suchen. 
Besuche, wie der des P r ä s e s Scharf, der v o n der 
kommunist ischen Propaganda für die Zwecke 
des Regimes benutzt werden kann , s ind letzt
l ich wen ig geeignet, den sich zur katholischen 
Kirche oder zum Protestantismus bekennenden 
Menschen zu dienen. A . Eich 

i. 

Meinung! 

Spionage soll gestoppt werden 
Wie aus einer von der Bundesregierung ver-

anlaßten Umfrage hervorgeht, erwarten die po
litisch interessierten Bundesbürger in ihrer 
Uberwiegenden Mehrheit von ihrer Regierung, 
daß sie bei Spionagefä l l en härtere G e g e n m a ß 
nahmen trifft. 

Im Zusammenhang mit der A u s w e i s u n g der 
105 Sowjetdiplomaten aus G r o ß b r i t a n n i e n an
läßl ich der Londoner Spionageaffaire i m O k t o 
ber l ieß die Bundesregierung ermit teln, wie die 
bundesdeutsche B e v ö l k e r u n g h i e r ü b e r u r t e i l t 
H ie rbe i wurde ermittel t ; 61 Prozent der Bun
d e s b ü r g e r s ind ü b e r die V o r g ä n g e in England 
informiert. V o n dieser pol i t isch interessierten 
B e v ö l k e r u n g s g r u p p e (61 - 100 Prozent) s ind 
53 Prozent der Ansicht , die bri t ische Regierung 
habe vö l l ig zu Recht konseguent durchgegrif
fen, w e i l nur so die Spionage gestoppt werden 
k ö n n e . 

We i t e r e 28 Prozent ver t re ten die Ansicht , die 
M a ß n a h m e n seien zwar gerechtfertigt, doch sei 
man in der D u r c h f ü h r u n g zu wei t gegangen. 
N u r 16 Prozent e r k l ä r t e n sich mit der H a n d 
lungsweise der Londoner Regie rung nicht e in
verstanden, we i l , w ie es he iß t , jede Botschaft 
benutze d ^ G e l e g e n h e i t z u r Spionage 

Durch eine Zusatzfrage hat die Bundesregie
rung ü b e r das Emnid-Insti tut gleich k l ä r e n las
sen inwiewei t man bei der B e v ö l k e r u n g Rück
wi rkungen der Londoner Affäre auf die Ost
po l i t ik v o n Bundeskanzler Brandt erwartet Er-
btalV m ^ e h r z f , h l d I r ^ f o r m i e r t e n Bundes
b ü r g e r 73 Prozent) rechnet nicht mit solchen 
R ü c k w i r k u n g e n . 25 Prozent s ind der M d n u n q 
d a ß der Londoner Spionagefal l nicht ohne Fo l 
gen für die Bonner Os tpo l i t ik sein w i r d 

U N O : 

Zonenregime erhielt Abfuhr 
Sowjetvorstoß wurde abgewiesen 

Wenige Tage v o r dem Jahreswechsel hat -

T c n ? ^ 

T d r " - Ä 
KonferenzabzIeS i T e V o w f J ^ ^ d e T 

osteuropäische L ä n d e r h « h i ^ ° n . U n d a n d e r e 

angedeutet, daß sie die K o n ? d l e Mögl ichke i t 
werden, falls d e D D R - Ä " 5 ? * b o y k ° t t i e r e n  

a Gegen die Tei lnahme der DDR 9 - 6 h ^ " S S 
die Vereinigten Staaten G m R h , h a t 6 n S 1 & \ 
Frankreich mit der B e o r ü n d n n J ? b n t a n m e n " n d 

daß dadurch der i n t e r n * ^ 9 ^ ^ o c h e n . 

. . D D R - . R e g i m e s ' ^ r ä n d e r r ' r r d e u n d ^ 1? 
nerdeutschen V e r h a n d i „ „ ~ u n d d i e i n " 
werden könnten U n g e n beeinträchtigt 

Zur Situation der evangelischen Gemeinde 
i n Polen e r k l ä r t e Scharf: „Sie sind bis etwa vor 
einem Jahr wohlwol lend geduldet worden. Im 
letzten Jahr sind sie sogar ge fö rde r t worden. 
A b e r es sind eben sehr, sehr kle ine Kirchen." 

Scharf, der auf der Polen-Reise auch seine 
Geburtstadt Landsberg an der War the besucht 
hatte, berichtete v o n über fü l l t en Kirchen in 
dieser Stadt. So sei es ihm am 3. A d v e n t un
mögl ich gewesen, in die Kirche, in der er ge
tauft und konfirmiert worden sei, h ineinzukom
men. Die Kirche werde, wie ihm seine po ln i 
schen G e s p r ä c h s p a r t n e r e rzäh l t h ä t t e n , an je
dem Sonntag von morgens 6 Uhr bis abends 20 
Uhr s t ä n d i g v o n G l ä u b i g e n besucht. 

Wen ige Tage nach diesem Interview v o n P rä 
ses Scharf strahlte das Deutsche Fersehen e i 
nen Bericht aus, der sich mit dem re l ig iösen 
Leben in Polen beschäft igt . Bei der an sich be
kannten Einstel lung des Fernsehens zu den 
Problem der Ostpol i t ik ist es um so gewichti
ger, wenn in diesem Bericht nicht verschwiegen 
werden konnte, d a ß die Tei lnahme an re l ig iö 
sen Feiern wie das öffentl iche Bekenntnis zur 
katholischen Kirche allenfalls für die einfachen 
Volksschichten ohne Gefahren oder Schwier ig
kei ten mögl ich ist. In dem Kommentar dieses 
Bildberichtes wurde aber ganz eindeutig er
kennbar, d a ß diejenigen, die auf ein „ V o r w ä r t s 
kommen" W e r t legen m ü s s e n , sich ein öffent
liches re l ig iöses Bekenntnis nicht leisten k ö n 
nen, w e i l sie sonst i n ihrer beruflichen Ent
wicklung benachteiligt werden. 

Die g rundsä tz l i che Einstel lung des Kommunis 
mus zum Christentum und zu den Kirchen dürf
te selbst P r ä s e s Scharf bekannt sein,- es scheint 
ihm aber noch nicht aufgegangen, d a ß e in kom
munistisches Regime sehr w o h l aus taktischen 
G r ü n d e n für bestimmte Zei ten bestimmte Z u 
g e s t ä n d n i s s e machen kann. A n der g r u n d s ä t z 
lichen Auffassung, d a ß Rel ig ion O p i u m für das 
V o l k sei, hat sich seit Lenins Zeiten nichts ge
ände r t . W e n n sich das kommunistische Regime 
in Polen mit den Kirchen engagiert, dann aus
schließlich, um für sich Vor t e i l e zu erlangen, 

„Paßt, aber die komischen Zwangsjackenärmel?" 
Zeichnung Kolfhaus in „Bayern-Kurier" 
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Mitteldeutschland: 

„ R o c k e r " h e i ß e n d r ü b e n „ R o w d y s " 
A u c h in der sozialistischen Gesellschaft wird steigende J u g e n d k r i m i n a l i t ä t festgestellt 

Der Angeklagte Wilfried P. war neun
zehn Jahre alt. Das Delikt, für das er sich 
vor Gericht zu verantworten hatte, hieß vor
sätzliche Körperverletzung mit Todesfolge. 
Stark alkoholisiert hatte er einer Lappalie 
wegen den 34jährigen Rainer L. derart zu
sammengeschlagen, daß dieser den Verlet
zungen erlag. Die Quittung lautete auf acht 
Jahre Freiheitsentzug. Ein mitangeklagter 
Freund erhielt wegen unterlassener Hilfe
leistung ein Jahr und neun Monate Frei
heitsentzug mit Bewährung. Wegen Ver
führung Minderjähriger hat Wilfried P. 
noch ein zweites Verfahren zu erwarten. 
Seine Freundin, zu der er sexuelle Bezie
hungen unterhalten hatte, war erst vierzehn 
Jahre alt. 

'Das Ganze aber trug sich nicht in Ham
burg zu, nicht in München oder West-Berlin, 
sondern in Ost-Berlin, wo der Strafprozeß 
vor dem zuständigen Stadtbezirksgericht 
kürzlich erst stattfand. 

Der Fall ist geradezu exemplarisch dafür, 
daß Roheits- und Gewaltdelikte jugend
licher Rechtsbrecher durchaus kein Monopol 
der „spätkapitalistischen' 1 Bundesrepublik 
ausmachen. Auch in der „sozialistischen Ge
sellschaft" der „DDR" weist die Jugend
kriminalität beängstigend wachsende Ten
denz auf. Nahezu die Hälfte aller Straftaten 
geht zu Lasten junger Menschen. Eigentums

delikte sowie Sexual- und Gewaltdelikte 
sind dabei vorherrschend. Auf 18- bis 21 jäh
rige Täter entfällt der höchste Anteil an 
vorsätzlichen Körperverletzungen. Meist ist 
Alkohol mit im bösen Spiel. 

Gewiß schneidet die Bundesrepublik bei 
einem Vergleich mit der „DDR" noch immer 
wenig günstig ab, aber der Sachverhalt 
selbst ist bemerkenswert genug. Schließ
lich sind die jungen Menschen, die heute 
in Mitteldeutschland straffällig werden, 
samt und sonders schon unter der Herr
schaft der SED geboren und aufgewachsen, 
das heißt, sie sollten eigentlich so erzogen 
sein, daß sie „sozialistisch" denken und 
handeln . . . Die steigende Jugendkrimina
lität der „DDR" entkräftet also die Lieb
lingsthese kommunistischer Juristen, wo
nach das Verbrechen in der sozialistischen 
Gesellschaft seinen Nährboden verliere. 

Ein besonderes Charakteristikum der 
mitteldeutschen Jugendkriminali tät sind 
sogenannte Gruppendelikte — Verbrechen, 
die von jungen Menschen gemeinsam ver
übt werden. Auch das ist eine Erscheinung, 
die westdeutschen Erfahrungen entspricht. 
Nahezu ein Drittel aller Körperverletzungs
und Sexualdelikte in der „DDR" werden 
derzeit als Gruppendelikte begangen. Das 
mitteldeutsche Strafrecht trug dem bereits 

W o uns der Schuh drückt ... 
Steht der B ü r g e r bald vor einem K o n k u r s ohne Masse? 

Sehr v i e l e g lauben , d a ß durch die A u f g a b e 
des F loa t ings u n d dami t d ie R ü c k k e h r zu festen 
W e c h s e l k u r s e n die ve r fahrene Wir t schaf t s lage 
wiede r i m L o t se i . N u r w e n i g e d e n k e n daran , 
d a ß unsere E x p o r t i n d u s t r i e g e g e n ü b e r dem 
D o l l a r - R a u m nunmehr 13,67 Prozent ve rk ra f t en 
m u ß . Es w i r d angenommen, d a ß nunmehr unse
re Wir tschaf t w i e d e r v o l l aufsp ie len k ö n n e u n d 
der Ve rb rauche r v o r w e i t e r e n Pre isauf t r iebs ten
denzen gefeit se i . A b e r we i t gefehlt : D i e Pre ise 
w e r d e n unaufha l t sam ste igen. D i e Wir t schaf t 
m u ß z u n ä c h s t versuchen, der Kos t enschwemme 
des V o r j a h r e s H e r r zu werden . H i n z u k o m m e n 
z u s ä t z l i c h e Lohns te ige rungen und andere h ö h e 
re Eins tandskos ten . Rich tpunkt für die L ö h n e 
ist der T a r i f a b s c h l u ß i n der M e t a l l i n d u s t r i e mit 
e iner E i n k o m m e n s a n h e b u n g u m 7,5 Prozent . In 
w o h l ke ine r anderen Industr iespar te w e r d e n die 
Gewerkschaf ten unter d ieser P rozen tua le b l e i 
ben. A u c h die Gewerkschaf t ö f f e n t l i c h e Diens te , 
T ranspor t und V e r k e h r w i r d zumindes t an dem 
in der M e t a l l i n d u s t r i e ausgehande l ten neuen 
T a r i f festhalten. Das derze i t ige A n g e b o t des 
Bundes innenmin i s t e r s mit e iner E i n k o m m e n s 
anhebung u m 4 Prozent u n d e inem Fes tbe t rag 
mit e inem M e h r v o n 15 D M w i r d g e w i ß nicht 
das letzte W o r t se in ; denn die Ö T V hat berei ts 
mit S t re ik gedroht . 

B a h n u n d Post, die t ief i n roten Z a h l e n stek
ken, folgen. Es w i r d da das gleiche G e r a n g e l 
um h ö h e r e L ö h n e geben. Schon jetzt w u r d e v o n 
Bundespos tminis te r Lebe r ver lau tbar t , d a ß a l l e 
Tari fe nicht u n b e t r ä c h t l i c h angehoben w e r d e n 
m ü s s e n , nicht a l l e i n w e g e n des berei ts beste
henden Defizi ts , das für 1971 auf e twa 2,8 M i l 
l i a rden D M g e s c h ä t z t w i r d , sondern auch w e g e n 
der neu auszuhande lnden Tar i fe . B e i der B u n 
desbahn sieht es noch w e i t sch l immer aus als 
be im „ P o s t h o r n " . A u c h h ie r w e r d e n Fahrpre i se 
und Frachten s teigen, u m die V e r l u s t e w e g e n 
der hohen L o h n i n t e n s i t ä t zu v e r r i n g e r n . 

Der D u r c h s c h n i t t s b ü r g e r steht a l l e i n schon be i 
diesen Sek to ren e iner k la f fenden Preisfront ge
g e n ü b e r . E i n jeder f ä h r t mit der Bahn , schreibt 
Briefe, verschickt Pake te oder telefoniert . A l 
l e i n d ie G e b ü h r für e inen einfachen Br ie f s o l l 
v o n 30 auf 40 P fenn ig zunehmen , a lso u m ü b e r 
30 Prozent . Das aber s i n d nur z w e i Bereiche, 
wo e inen jeden der Schuh noch w e i t s t ä r k e r als 
f r ü h e r d r ü c k e n w i r d . A u c h B r a n n t w e i n , B e n z i n 
und T a b a k w a r e n w e r d e n teuerer. N a c h den 
V o r s c h l ä g e n zur Steuerrechtsreform w i r d e i n 
g r o ß e r T e i l der B e v ö l k e r u n g noch s t ä r k e r als 
b i sher zur K a s s e gebeten werden , selbst w e n n 
das erst A n f a n g 1974 der F a l l s e in w i r d . D i e 
R e g i e r u n g w i l l offensichtl ich erst die W a h l e n 
1973 zu ih ren Guns t en unter Dach u n d Fach 
b r ingen u n d dann erst ihre B ü r g e r s c h r ö p f e n . 

D a d ie Industr ie versuchen m u ß , ihre P re i se 
w e g e n der anha l tenden Kos tenschwemme anzu
heben, w e r d e n auch die Pre ise für den b e w u ß 
ten W a r e n k o r b anziehen. W e n n das Bundes 
wi r t schaf t smin is te r ium für dieses J a h r vo raus 
gesagt hat, d a ß mit P re i s s te ige rungen v o n e twa 
4,5 Prozent zu rechnen sei , so d ü r f t e w o h l d ie 
P rognose e ine Prognose b l e iben . V o n dem W a 
renkorb a l l e i n auszugehen, erscheint ver fehl t . 
B e i e iner Wohls tandsgese l l schaf t w i e der u n s r i -
gen m ü s s e n zudem we i t mehr andere Pre i s re 
l a t i onen herangezogen werden , die d ie w i r k l i 
che Pre isf ront i n v o l l e m Umfange e rkennen 
lassen. D i e A n h e b u n g der B a h n - u n d Post tar i fe 
z B . betrifft d ie Industr ie ebenso w i e den V e r 
braucher. W e n n v o n staat l icher Sei te angenom
men w i r d , d a ß sich d ie Pre ise b a l d w i e d e r sta
b i l i s i e r e n werden , dann h ö c h s t e n s nu r auf ho
hem N i v e a u , vorausgesetz t aber, d a ß der K o 
s tent rend gedrossel t w i r d . O b das jedoch m ö g 
l ich se in w i r d , k a n n heute noch k e i n e r sagen. 

N i c h t nur d ie A r b e i t n e h m e r s ind v o n dem 
Pre isauf t r ieb betroffen, sondern v o r a l l e m i n 
der Hauptsache die Rentner , de ren B e z ü g e i m 
mer v e r s p ä t e t angehoben we rden . D i e Renten 
reichen heute schon nicht mehr aus, u m selbst 

den einfachsten B e d ü r f n i s s e n zu g e n ü g e n . H i n 
zu kommt , d a ß die Ersparnisse der A l t e n durch 
den W ä h r u n g s s c h w u n d v o n J a h r z u J a h r an 
W e r t v e r l i e r e n . Im ve rgangenen J a h r w a r e n es 
nicht wen ige r als 5,8 Prozent . W e n n der G e l d 
wer t s chwund anhal ten sol l te , so stell te, v o n 
heute aus gesehen, d ie getroffene A l t e r s f ü r 
sorge in neun J a h r e n nur noch die H ä l f t e ihres 
W e r t e s dar. A n die S te l le der guten a l ten 
D - M a r k mit ihrer Kaufkraf t ist heute die Infla
t i o n s - M a r k getreten. A u s e iner M a r k i m Jah re 
1962 s i n d inzwischen nur noch 69 Pfennig ge
w o r d e n . 

W i e aber so l l en sich die Sparer dagegen w e h 
ren? E ine r icht ige M e d i z i n als A b w e h r m i t t e l 
gibt es nicht. Es l i egen z u v i e l e V e r a b s ä u m 
nisse unserer Wi r t s cha f t spo l i t i k vo r , die immer 
zu s p ä t schaltete, u m p re i s s t imu l i e r end z u w i r 
k e n . U m aus d iesem D i l e m m a he rauszukom
men, m u ß eine g ä n z l i c h andere Wir tschaf ts 
p o l i t i k e ingeschlagen we rden . Selbst der 
„ S t e r n " , der der R e g i e r u n g nahesteht, war te te 
i n se iner A u s g a b e v o m 26. Dezember auf Sei te 
76 mi t der Schlagze i le „ M u ß Sch i l l e r se inen 
H u t nehmen?" auf. W e n n schon diese W o c h e n 
zeitschrift solche W o r t e findet, so ist damit 
der B e w e i s erbracht, d a ß so manches i n B a h 
nen ver l ie f , was nicht mehr reparabe l ist. 

Herbe r t W e h n e r , die graue Eminenz der S P D , 
hat 1966, b e v o r es zur g r o ß e n K o a l i t i o n k a m , 
g e ä u ß e r t , d a ß die C D U - R e g i e r u n g z u n ä c h s t K o n 
ku r s anmelden m ü ß t e ,ehe man sich an e iner Re
g i e rung bete i l ige . Dama l s l agen die Pre iss te ige
rungen nur be i e t w a z w e i Prozent . W e n n die 
S P D damals d a v o n ausging, die C D U - R e g i e r u n g 
m ü s s e z u n ä c h s t K o n k u r s anmelden , so sei h ie r 
zu gesagt, d a ß noch eine recht ansehnl iche M a 
n ö v r i e r m a s s e zur V e r f ü g u n g stand, d ie z u m i n 
dest, b i l d l i c h nach W e h n e r vers tanden , z u e i 
n e m recht g ü n s t i g e n V e r g l e i c h gereicht h ä t t e . 
B e i e iner G e l d e n t w e r t u n g v o n 5,8 u n d e iner 
Pre i s s te igerung für den b e w u ß t e n W a r e n k o r b 
v o n leicht ü b e r sechs Prozent u n d den stark 
gest iegenen V e r l u s t e n b e i B a h n sowie Post, 
den M o n o p o l b e t r i e b e n des Staates, b le ib t je
doch i m V e r g l e i c h zu W e h n e r s W o r t e n ke ine 
M a s s e mehr ü b r i g , es se i denn, d a ß der Steuer
zah le r w e i t mehr zur Kas se gebeten w i r d . D i e 
O p p o s i t i o n k ö n n t e heute, w e n n sie g e h ä s s i g 
wa te , sogar v o n e inem K o n k u r s ohne M a s s e 
sprechen. Das ist d ie K r u x , mit der sich der 
B ü r g e r herumschlagen m u ß . D e r schon l ä n g s t 
zu eng gewordene Schuh m u ß deshalb um so 
mehr d r ü c k e n . (-ig) 

Rechnung, indem es eigens den Tatbestand 
des „Rowdytums" schuf. 

In der „DDR" wird gemäß § 215 des 
Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren bedroht, „wer sich an einer 
Gruppe beteiligt, die aus Mißachtung der 
öffentlichen Ordnung oder der Regeln des 
sozialistischen Gemeinschaftslebens Ge
walttätigkeiten, Drohungen oder auch Be
lästigungen gegenüber Personen oder bös
willige Beschädigung von Sachen oder 
Einrichtungen begeht". Diese Bestimmung, 
die aus den Erfahrungen bei der Bekämp
fung jugendlicher Kriminalität entwickelt 
wurde, könnte ebenso gut gegen das hiesige 
Rocker-Unwesen gerichtet sein. 

Wie aber steht es mit den Ursachen der 
Jugendkriminalität drüben? Selten genug 
ringt man sich in Ost-Berlin zu jenem 
Quentchen Wahrheit durch, das sich kürz
lich in der „Neuen Zeit" fand, dem Blatt 
der Ost-CDU. „Aus Analysen wird ersicht
lich", las man da, „daß jugendliche Straf
täter auf einem niedrigen Bildungs- und 
Kulturniveau stehen. Ihre geistigen und 
kulturellen Interessen sind häufig einseitig 
auf unmittelbar für sie nutzbare materielle 
Güter und Dinge gerichtet. Zu den sozialen 
Pflichten und Anforderungen der sozialisti
schen Gesellschaft nehmen sie eine pragma
tische Position ein." Welch ein bemerkens
wertes Eingeständnis! 

Jürgen Schmied 

Balkan: 

Ost-Berlin: 

Synagoge und Friedhof 
wurden g e s c h ä n d e t 
Folgen antiisraelitischer Politik 

Eine Tat , d ie a l l e rd ings berei ts in der 
ersten Dezemberwoche des vergangenen 
Jahres begangen w o r d e n se in m u ß , Ist erst 
W o c h e n s p ä t e r bekann tgeworden . Es handel t 
sich darum, d a ß auf das Got teshaus und den 
Fr iedhof der j ü d i s c h e n Geme inde in Os t -
B e r l i n d re ima l inne rha lb ku rze r Zei t v o n 
Jugend l ichen A n s c h l ä g e v e r ü b t w u r d e n . 

G e g e n ü b e r der Tagesze i tung „Die W e l t " 
e r k l ä r t e der Vor s i t z ende der W e s t - B e r l i n e r 
j ü d i s c h e n Gemeinde , H e i n z G a l i n s k i , u . a.: 
„ D i e s e Ta t m u ß ve ru r t e i l t werden , gle ich
g ü l t i g , w o sie geschieht. Das Recht ist un te i l 
bar." W i e i n O s t - B e r l i n ver lautet , s ind die 
A n s c h l ä g e auf das j ü d i s c h e Got teshaus u n d 
den F r i edhof die ersten dieser A r t seit 1945. 
Die S E D hat seit J a h r e n e ine betont an t i -
israel ische P o l i t i k be t r ieben. Rundfunk und 
Fernsehen p ropag ie ren a u s s c h l i e ß l i c h die 
P o l i t i k der A r a b e r gegen Israel . 

Nach den b i she r igen Fes t s te l lungen zer
s t ö r t e n die T ä t e r z w e i m a l zahlre iche G r a b 
steine u n d G r ä b e r v o n j ü d i s c h e n B ü r g e r n 
Os t -Ber l ins , die auf dem Os t -Be r l i ne r F r i e d 
hof i n W e i ß e n s e e bestattet s ind . W e n i g e 
Tage s p ä t e r s t iegen sie ü b e r eine M a u e r i n 
das j ü d i s c h e Gotteshaus e in , z e r s t ö r t e n meh
rere w e r t v o l l e Scheiben, B ä n k e u n d anderes 
M o b i l i a r . A u ß e r d e m w u r d e n G e s a n g b ü c h e r 
zer r i ssen u n d M a u e r w e r k schwer b e s c h ä d i g t . 
D ie Os t -Be r l i ne r V o l k s p o l i z e i nahm die zu 
meist jugendl ichen T ä t e r fest. 

D e m V e r n e h m e n nach verh ie l t sich die 
j ü d i s c h e Gemeinde mit Rücks ich t auf ihr V e r 
h ä l t n i s z u den staat l ichen S te l l en der „DDR" 
ä u ß e r s t z u r ü c k h a l t e n d u n d vermied; jede 
P u b l i z i t ä t . Genaue A u s k ü n f t e ü b e r d i e \ H ö h e 
des angerichteten Sachschadens w u r d e n i n 
O s t - B e r l i n nicht gegeben. 

Steht der Kreml hinter Kroatien? 
Staatschef Tito will sich bei Konflikt auf die A r m e e s t ü t z e n 

W ä h r e n d der jugos lawische Staatschef T i t o 
a l l en Klas se fe inden mi t „ a n g e m e s s e n e n M a ß 
nahmen" gedroht u n d a n g e k ü n d i g t hat, d a ß er 
notfal ls die A r m e e zur V e r t e i d i g u n g der E r r u n 
genschaften des Landes e insetzten werde , findet 
e in Be i t r ag der „ N e w Y o r k T i m e s " besondere 
Beachtung, i n der es h e i ß t , A n f a n g des Jahres 
1971 berei ts h ä t t e n kroat ische Emig ran t en i n 
W e s t e u r o p a p lö t z l i ch die Schaffung eines u n 
a b h ä n g i g e n K r o a t i e n unter sowjet ischer P ro 
tek t ion gefordert . 

Sie l i e ß e n — so führ t das Bla t t aus — a u ß e r 
dem ve r l au ten , d a ß e i n k ü n f t i g e r kroat i scher 
Staat als Gegen l e i s t ung berei t se in w ü r d e , M o s 
k a u strategische Luft- u n d M a r i n e s t ü t z p u n k t e 
zu r V e r f ü g u n g zu s te l len . Dies k ö n n t e das ge
samte m i l i t ä r i s c h e Gle ichgewich t an der S ü d 
f lanke der N A T O s t ö r e n . W e n n M o s k a u i n 
J u g o s l a w i e n dasselbe D i v i s i o n s s p i e l betreibt , 
das sich i n Pak i s t an u n d v i e l e n anderen L ä n 
dern der Erde als erfolgreich für seine Inter
essen e rwiesen hat, k ö n n t e n die F o l g e n für den 
F r i e d e n Europas u n d der W e l t ä u ß e r s t g e f ä h r l i c h 
se in . 

T i t o selbst hebt i n se inen Ä u ß e r u n g e n auf 
eine Zunahme nat ional is t i scher Tendenzen i n 
K r o a t i e n ab, die er als e in W e r k des K l a s s e n 
feindes bezeichnet, der i m Z w e i t e n W e l t k r i e g 
besiegt w o r d e n sei . Diese Elemente h ä t t e n die 
F re ihe i t en i m Lande ausgenutzt, um V e r w i r r u n g 
z u stiften. D i e s e n V e r s u c h e n se i jedoch e i n Ende 
bereitet w o r d e n . 

Blick nach Osten: 

„ W i r k ö n n e n nicht nur s t ä n d i g j ammern , son
dern m ü s s e n sch l ieß l ich eine s tarke H a n d zeigen 
u n d angemessene M a ß n a h m e n gegen die Fe inde 
ergrei fen" , sagte der P r ä s i d e n t . Er betonte, dem 
Klas sen fe ind se i es nicht gelungen, i n die A r m e e 
e inzudr ingen . J u g o s l a w i e n se i stark genug, u m 
ohne die S t r e i t k r ä f t e d ie fr iedliche E n t w i c k l u n g 
z u s ichern. 

Offenbar i n A n s p i e l u n g auf den Zagreber 
Studentenstre ik sagte T i to , e in T e i l der J u g e n d 
sei v o n e in igen E rz i ehe rn des t ruk t iven Einf lüs
sen ausgesetzt worden . 

D i e E n t w i c k l u n g i n J u g o s l a w i e n w i r d u n z w e i 
felhaft i n M o s k a u mit besonderer A u f m e r k s a m 
ke i t beobachtet. Ha t t e m a n v o r M o n a t e n eine 
A k t i o n M o s k a u s unmi t te lbar gegen J u g o s l a w i e n 
nicht für ausgeschlossen gehal ten, so d ü r f t e die 
innerpol i t i sche S i tua t ion geeignet sein, die So
wjets zu e inem gewissen A b w a r t e n zu ve ran
lassen. Beobachter der innerpol i t i schen S i tua t ion 
Jugos l awiens b e f ü r c h t e n , d a ß die G e g e n s ä t z e 
nach e inem A b l e b e n Ti tos erst r ich t ig ausbre
chen u n d die staatliche E inhe i t Jugos l awiens in 
Gefahr b r ingen k ö n n t e n . V o r a l l e m deshalb, 
w e i l man es für m ö g l i c h h ä l t , d a ß die Sowjet
u n i o n dann unter i rgende inem V o r w a n d ver
suchen w i r d , ü b e r jugos lawisches T e r r i t o r i u m 
ans M i t t e l m e e r zu gelangen, u m gle ichzei t ig die 
V e r b i n d u n g e n zu zerschneiden, die zwischen 
B e l g r a d u n d T i r a n a (Albanien) bestehen. 

Giereks neue Position in Polen 
Statt Reformideen jetzt vorwiegend Differenzierungsparolen 

E d w a r d G i e r e k hat auf dem Warschaue r Par
te i tag für die b e s t ä t i g t e M a c h t f ü l l e e inen doppe l 
ten Preis entr ichten m ü s s e n : A n der a u ß e n 
pol i t i schen und ideologischen U n t e r o r d n u n g 
unter die sowjetische G e n e r a l l i n i e ist nicht z u 
r ü t t e l n . Der v o n G i e r e k eingeschlagene W e g 
w i r d weder i n die jugos lawische noch i n d ie 
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K a u m hat man was , was e inen freut, g le ich macht e in anderer Schwier igke i t 
Zeichnung Härtung 

r u m ä n i s c h e Rich tung abweichen. Der patriotische 
E l a n , der nach dem Sturz W l a d i s l a w G o m u l k a s 
die A r b e i t e r m a s s e n e r f a ß t e , w i r d i n realistische, 
durch ideologische D ä m m e abgesicherte Bahnen 
gelenkt . D i e unmi t te lbare Fo lge ist, d a ß nun 
reformerische H ö h e n f l ü g e begrenzt werden . E ine 
Reform v o n Par te i , Reg ie rung u n d Gesellschaft 
an Haup t u n d G l i e d e r n findet — vorers t — 
nicht statt. 

M i t V o r s i c h t u n d Behutsamkei t we rden v i e l 
mehr nur k l e i n e Reformschri t te eingelei tet , die 
an der F ü h r u n g s r o l l e der Par te i u n d am zentra
l e n P l a n nichts v e r ä n d e r n , aber V o l k s p o l e n i n 
e ine moderne sozial is t ische Leis tungsgese l l 
schaft v e r w a n d e l n so l len . G i e r e k w i l l polnischen 
Pat r io t i smus u n d prole tar ischen Internat ional is
mus, Reform und T r a d i t i o n mi te inander ver
schmelzen. D i e inneren W i d e r s p r ü c h e dieses 
Konzep t s hofft er i n e inem dia lekt ischen P r o z e ß 
zu ü b e r w i n d e n . F ü r i hn beginnt nun der schwie
rigste und sicher auch l angwier igs te T e i l seiner 
A u f g a b e n , da sich Theor i e und Prax i s nicht 
immer nach den L e h r b ü c h e r n Lenins en twicke ln 
m ü s s e n . 

D i e Gewerkschaf ten so l l en D y n a m i k entfal
ten, e rha l ten aber ke ine s e l b s t ä n d i g e r e Rol le 
g e g e n ü b e r Par te i und Reg ie rung . N u r Reforman
s ä t z e , nicht aber g r o ß e Reformprogramme wur
den sichtbar. Dami t aber b le ibt die Frage offen, 
ob das B ü n d n i s zwischen der neuen polnischen 
F ü h r u n g und den A r b e i t e r n auch in den n ä c h s t e n 
Jahren hal ten w i r d . D i e A n t w o r t w i r d davon 
a b h ä n g e n , ob und i n welchem Umfang das enge 
V e r h ä l t n i s zwischen W a r s c h a u und M o s k a u noch 
e inen nat ionalen polnischen Sp ie l r aum ü b r i g 
lassen w i r d . Manf red M ü l l e r - W i t t e 
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Liselotte Weber 

K^Laustflzau - kein 73ezu<ß tnekz? 
Die meisten beruf s tä t igen Frauen sehnen sich nach häus l i cher S e l b s t ä n d i g k e i t 

r 
[st „Hausf rau" ke in Beruf mehr? Kann das 

hauptamtliche Wirtschaften, Kinderer-
ziehen, Wohnungsgestalten und Gatten-

betreuen nicht mehr als ausfü l lende Tä t igke i t 
gelten? Vermag sich die gleichberechtigte Frau 
von heute nur in auße rhäus l i che r Tä t igke i t zu 
emanzipieren? 

Prominente Autoren sind dieser Meinung 
Die Sklaverei der b e r ü h m t e n drei K 's (Küche, 
Kinder , Kirche) k ö n n e nur durch die vol le Ein
schaltung der Frau ins Berufsleben ü b e r w u n 
den werden. Zudem gebe es im vollautomati
sierten Haushalt keine ausreichende Beschäf
tigung mehr. So lautet ihre Begründung . 

Im Gegensatz dazu stehen die Ergebnisse re
p r ä s e n t a t i v e r Befragungen, die Wissenschaft 
und Publizist ik in jüngs t e r Zeit unternahmen. 
Danach möchten rund achtzig Prozent deutscher 
Ehefrauen ihre Töchter vor al lem als Hausfrau
en und Müt t e r sehen. Nur eine Minderhei t en
gagierter Karrierefrauen in anspruchsvollen Be
rufen w ä r e unter keinen U m s t ä n d e n bereit, die 
erfolgreiche Tä t igke i t aufzugeben. Die meisten 
der verheirateten Berufs tä t igen dagegen sehnen 
sich heute wie gestern danach, eines Tages der 
eigene Arbeitgeber zu sein. 

Unter der Voraussetzung selbstredend, daß 
man sich dies leisten kannl Daß das Häuschen 
im Grünen , der Bungalow, die Eigentumswoh
nung, oder wie das Z i e l sonst heißt , schon ge
schafft ist. Unter der Voraussetzung weiter, 
d a ß die Kinder , die man sehr wohl haben 
möchte , keinen sozialen Abst ieg bedeuten. Daß 
Platz für sie da ist, und daß die e r t r ä u m t e 
Häus l ichkei t Raum bietet für eine W o h n k u l 
tur, die mehr und mehr zum Statussymbol 
wi rd . 

W i l l h e i ß e n : v ie le s e l b s t ä n d i g e und selbst
b e w u ß t e junge Frauen von heute knüpfen an 
den Ehrgeiz ihrer G r o ß m ü t t e r an, wenn sie 
sich in ihren W u n s c h t r ä u m e n als Mit te lpunkt 
einer Famil ie und eines Heims sehen, die den 
vo l len Einsatz der Person verlangen. Denn es 
liegt auf der Hand, daß die moderne, zeitrau
bende Erziehung nicht nur eines Kindes, d a ß 
die Pflege von Haus und Blumengarten, die Ge
staltung familärer Freizeit und die Organisation 
der wieder hoch im Kurs stehenden Gastlich
keit mehr als nur ein Achtstundentag ausfül
len. 

Für die Mehrhei t der Frauen in Deutschland 
bedeutet Wohls tand die Verwi rk l i chung dieses 
Ideals. Dabei sehen sie sich nicht als die „g raue 
Maus" von einst, als aufopferungsbereiter 
Dienstbote von M a n n und Kindern , sondern 
ganz im Gegenteil als Schlüsself igur und als 
Chefin des Hauses, von deren Talent das W o h l 
befinden aller a b h ä n g t . 

Dieser moderne Hausfrauentyp ist alles an
dere als passiv und lehnt es energisch ab, 
sich etwa nur für Schnittmuster und Einmach
rezepte zu interessieren. Ohne die aufgezwun-
nene Doppelrol le von Beruf und Hausfrau, 
heißt es, haben wir erst die Muße , uns als 
S t aa t sbü rge r in zu orientieren, an neuen Erkennt
nissen teilzunehmen und uns für weiterbilden
de Hobbys zu engagieren. 

Folgerichtig verlangen derzeit die Famil ien
organisationen die „Gle ichberecht igung der 
hauptamtlichen Hausfrau und Mutter" . Sie wen
den sich gegen die Auffassung, d a ß die Au to 
mation den Hausfrauenberuf übe rho l t habe 
und daß sich die Frau von morgen g rundsä t z 
lich darauf einstellen müsse , gleich dem M a n n 
lebenslang außerhäus l i ch tä t ig zu sein. 

Der e rwünsch ten Humanisierung des Daseins 
entspreche es nicht, wenn Emanzipation und 
rechtliche Gleichstellung auf nichts anderes 
hinausliefen, als der Frau die Freiheit zu neh
men, ihr Leben nach eigenen Glücksvors te l lun
gen auszurichten. Insbesondere solle sich die 
müt ter l iche Funkt ion nicht auf das G e b ä r e n und 
die Betreuung der ersten Lebensjahre beschrän
ken, um dann die Kinder beamteter Pädagog ik 
zu übe r l a s sen . Nicht die Abschaffung der Mut -

Lasdehner Keramik — Vasen, Krüge und Teller aus der Werkstatt von Renate Höhrath-Vesper 
in Hagen nach alten Mustern aus der Heimat. 

(Die Abbildung wurde entnommen dem neuen Arbeltsheft 
der Abt. Kultur der Landsmannschaft „Lebendige Volkskunst Ostpreußen") 

Heinke Frevert 

TOintetschßaf 

Ich würd so gern im Winter sdilaien 
Wie es doch manches Tieriem kann. 
Und finge dann, so Mitte Märzen. 
Ein fröhlich neues Leben an. 

Ich würd so gerne selig träumen 
^on Swimmingpool und Sonnenschein, 
Dieweil an schneebedeckten Hangen 
Das Wedeln übet groß und klein. 
Das Christlest, wenn die Glocken läuten, 
Fand schlafend mich, i n lief er Ruh 
Vielleicht kam' eines meiner Kinder 
Und deckte liebevoll mich zu. 

Auch iür die Linie war1 es bestens 
Schlalend zu fasten, w ^ n l a n g ' . 
Dann wäre man zur Frühjahrsmode 
Auf einmal wieder gertenschlank. 

Mein Auto dürfte auch verschnaufen. 
Es haßt den Winter so wie ich 
Und findet Glatteis, Schnee und Nebel 
In jedem Winter fürchterlich. 

Selbst das Finanzamt sah' mich schlummern 
Jedoch bemogeln sich's nicht läßt — 
Bevor ich schliefe, müßt' ich zahlen 
Und beim Erwachen dann den Rest 

So kuschelf ich mich in die Federn 
Und merkf nicht, wenn die Menschheit friert 
Ich gähnte, wenn der Frühling käme 
Zur Sonne hin, ganz ungeniert 

Doch das empört' die Wintermüden 
Sie würden rufen: „Unerhört! 
Wer faul verschläft die dunklen Tage, 
Der ist des Lichtes auch nicht wert!" 

Sie hätten recht, die das gerufen. 
Fort mit der Winterschlaferei! 
Nur wer gefroren im Dezember, 
Der darf sich freuen auf den Mai. 

terrolle, sondern ihre funktionsgerechte Fort
entwicklung sei das von allen wissenschaftli
chen Erkenntnissen ausgewiesene Zeitgebot. 

In der Tat sollte man die Z w ä n g e der V e r 
gangenheit nicht durch neue ersetzen. Eine Ge
sellschaft, welche die Frau nicht nur juristisch, 
sondern auch praktisch gleichberechtigt wünscht , 
m u ß ihr nicht a l le in die zukommende Chance 

gleicher Ausb i ldung und gleichen beruflichen 
Fortkommens g e w ä h r e n , sondern auch die F re i 
heit der W a h l lassen, ob sie als Verheiratete 
eines Tages hauptberuflich eine Fami l ie betreu
en, ein Haus gestalten und Kinde r i n selbstge
w ä h l t e r Zah l erziehen w i l l oder nicht. 

In einer pluralistischen Gesellschaft, die so 
breit gefächer t sein m u ß wie mögl ich, soll te 

jeder B ü r g e r das Recht haben, se inem ganz per
sön l i chen G l ü c k s v e r l a n g e n z u folgen. Ebenso
wen ig w ie es in der Vergangenhe i t richtig war, 
die a u ß e r h ä u s l i c h e B e r u f s t ä t i g k e i t der F rau ab
zuwerten, darf heute das durch die Wohls tands
gesellschaft zu neuer A k t u a l i t ä t gelangte Ideal 
der hauptberuflichen Hausf rau u n d Mut t e r als 
ü b e r h o l t ve rworfen werden. 

Georg Bensen 

TJant J^oekto<p$ zum Schmiede kämmet 
Die Wandlung vom »schönen« zum » g l e i c h b e r e c h t i g t e n « Geschlecht s t ö ß t auf vie l Skepsis 

M 
it der so oft gepriesenen Gleichberechti

gung der Frau ist es in der SBZ nicht 
weit her. Selbst nach offiziellen Statisti

ken verdienen Frauen auch dort weniger als 
ihre männ l i chen Kol legen, selbst wenn sie die 
gleichen Arbei ten verrichten. Dort allerdings, 
wo es zu wenig Arbe i t sk rä f t e i n typisch m ä n n 
lichen Berufen gibt, setzt man die Gleichberech
tigung mit v ie l fä l t igen Mi t t e ln durch: Gegen
w ä r t i g bereiten sich rund 40 000 Frauen auf 
ihren Facharbe i t e rabsch luß vor. Das heißt , d a ß 
sie künf t ig als Dreher, Schlosser und so fort 
t ä t ig sein werden. Für derartige Umschulungs-
kurse werden in allen mitteldeutschen Groß
betrieben enorme Geldmit tel bereitgestellt. 

Die SED hat sich von Anfang an die traditio
nelle marxistisch-leninistische Auffassung v o n 
der Gleichberechtigung der Frau als u n e r l ä ß 
licher Voraussetzung für den Aufbau einer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung zu eigen 
gemacht und diese Gleichberechtigung politisch
propagandistisch und mit praktischen M a ß n a h 
men durchzusetzen versucht. Dabei m u ß sie nach 
wie vor gegen die noch vorhandene traditio
nelle Einstel lung a n k ä m p f e n und in Rechnung 
stellen, daß eine V i e l z a h l realer Schwierigkei
ten, die vor läuf ig nicht zu beheben sind, die 
Frauen daran hindern, ihre Gleichberechtigung 

auch ta tsächl ich und in dem v o n der Partei 
g e w ü n s c h t e n Umfang wahrzunehmen. 

So macht das gestiegene S e l b s t b e w u ß t s e i n der 
mitteldeutschen Frauen — eine Folge der fort
geschrittenen Emanzipat ion — deren M ä n n e r n 
anscheinend nur selten Freude. E i n erheblicher 
T e i l der E h e m ä n n e r und Arbe i t sko l legen mag 
sich noch nicht an die W a n d l u n g v o m „schönen" 
zum „g le ichberech t ig ten" Geschlecht g e w ö h n e n 
oder beurteilt sie sehr skeptisch. Das ergab 
jedenfalls eine Umfrage der mitteldeutschen 
Frauen-Zeitschrift, Für Dich ' i n mehreren S täd
ten der Zone. 

So klagt in einem Leserbrief e in Ehemann aus 
Potsdam: „ W a s he iß t s e l b s t b e w u ß t e Frau? So l l 
ich mich etwa d a r ü b e r freuen, d a ß meine Frau 
dauernd zu irgendwelchen Versammlungen 

läuft , alles organisier t und auch noch behaup
tet, das mache ih r S p a ß ? Sie h ä t t e z u Hause 
genug zu tun." Ä h n l i c h e s meinen auch andere 
E h e m ä n n e r . Sie w ü n s c h e n sich z w a r keine 
„ D ä m m e r n e l k e n " , w o l l e n aber w i e d e r u m auch 
ke ine Frauen mit „ H a a r e n auf den Z ä h n e n " . 
„Die Frauen d ü r f t e n nur nicht so auftrumpfen 
und alles besser wissen w o l l e n " , erhiel t ,Für 
Dich ' zur A n t w o r t . 

Trotz dieser durchaus ernst z u nehmenden 
W i d e r s t ä n d e v o n den M ä n n e r n hier m u ß gesagt 
werden : Der S E D ist die E ing l i ederung der 
Frauen i n den P r o d u k t i o n s p r o z e ß in beacht
lichem Umfang gelungen. Der A n t e i l der weib
lichen Beschäf t ig ten ist seit 1949 kont inuier l ich 
gestiegen, der G r a d F r a u e n b e s c h ä f t i g u n g ist 
einer der h ö c h s t e n der W e l t . 

Josef M ü h l b e r g e r 

ISalm ^PÖaln gc<jitau2att 
G esegnet ward das Jahr mit Fü l l e und G ü t e 

der Trauben, so d a ß der Einundsiebziger 
in künf t igen Zeiten noch in Erinnerung 

sein wi rd , wenn manches Ereignis, das mit gro
ßen Zei len auf der ersten Seite der Zei tung ge
meldet wurde, l ängs t ins Grab des Vergessens 
sank. Im Einundsiebziger wurde wieder e inmal 
das Hexeneinmaleins aus dem „Faus t" , zum 
Weineinmaleins , nämlich: A u s V i e r mach Eins l 
Nach alter Regel m u ß nämlich ein W e i n vier 
Religionen enthalten: Er fl ieße lutherisch lauter 
aus dem F a ß ; er ruhe calvinisch au fgek l ä r t im 
reinen Glas ; er zeige katholisch des Wunders 
S t ä r k e und üb an unserm Leibe seine guten 
W e r k e ; schließlich m u ß er wie ein Jude unge-
tauft sein — so schließt ein guter W e i n vier 
Religionen ein. 

Der W e i n mag allerdings schon nicht schlecht 
gewesen sein, als er erst eine Rel ig ion erhielt . 
Das kam mir zu Bewuß t se in , als ich an einer 
Chorbank im Kloster Mau lb ronn die h ü b s c h e 
Schnitzerei sah, die Vate r N o a h in seinem W e i n 
berg zeigt. E in alter Dichter hat ü b e r jene Be
gebenheit ebenso hübsche Verse gemacht: A u 
gust Kopisch läßt Noah , der eben die Sintflut 
glücklich ü b e r s t a n d e n hatte, Gott bitten: 

„Lieber Herr , das Wasser schmeckt mir gar 
nicht sehr, / D iewe i l darin e r säufe t s ind / A l l 

waren immerhin erst zwei Re l ig ionen enthalten, 
die anderen beiden kamen erst s p ä t e r dazu. 
W i r aber s ind in der g lück l ichen Lage, die ande
ren beiden auch noch im G l a s zu haben. Das 
sind also sogar noch mehr Re l ig ionen , als Na 
than der W e i s e i n seinen Ringen vereinigen 
mochte, näml ich Judentum, Chr is ten tum und 
Mohammedanismus. So fügen wi r , damit der 
W e i n ganz auserlesen sei, kurzerhand noch eine 
fünfte Re l ig ion hinzu, und zwar i n den Versen 
eines alten arabischen Dichters: 

H - h ? 5 1 ' / W w d l e T f l P e t e n ' Des Zimmers sich 
drehten / W i e Sonn und Planeten, / Ist Himmel 
erwacht. 

Vie testenKalender werden ausgeliefert! 

Brigitte-Rezeptkalender 
Mit 730 Rezepten für 365 Tag*. 1 9 2 Seiten. 12.80 DM 
Blumengrüße 
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Ein bekömmliches Abendessen: Portugiesischer Sardinen-Quark 
Zwei Dosen Portugiesische Olsardinen, 200 g Magerquark, 3 Eigelb, 1 Prise Salz, Zitronensaft und 
feinen Schnittlauch mit einer Gabel mischen. Die Paste in eine flache Schüssel füllen und mit 
Scheiben von frischen Gurken sowie Tomatenecken garnieren. Mit Pellkartoffeln eine sehr be
kömmliche Mahlzeit für 2 bis 3 Tischgäste. F o t o contaetpress 

G e t r ä n k e 
han." 

Gott fand diese Bitte b i l l i g und schenkte Noah 
aus dem Paradies einen Weinstock. Es m u ß eine 
vorzügl iche Sorte gewesen sein. Welche W i r 
kung sie auf N o a h gehabt hatte, ist im 1. Buch 
Moses nachzulesen. Der Küns t l e r hat sie für 
das Kloster recht manierlich geschnitzt — wenn
gleich es der Maulbronner Eilf inger auch in sich 
hat! A b e r im W e i n der Maulbronner M ö n c h e 

4,90 Dil 

Kuchen, Torten, Kleingebäck 
Praktische und leckere Re7 Pnt„ 
keit. wie sie in n o r m a i „ n

P t e l n . a l l e i Ausführlich-
flnden sind. - m s t , "~ K°?hbüchern nicht zu 
Ganzfolieband s>-. viele Zeichnungen, farbiger 

nur 4,90 DM 

Roulenbergsche Buchhandlung 
295 LEER-PosHadi 9 0 » . Ruf (0491) 4288 

i 
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43. For t se tzung 

. J a — es ist so : A l s ich das le tz temal v o n dir 
tor tging, hatte ich das Empf inden — ne in — 
— eigent l ich schon f r ü h e r e igent l ich schon 
immer —« schon be im ers tenmal — als sich a l 
les so anders entwickel te , als w i r w o l l t e n 
als w i r es uns vorges te l l t hat ten ich f ü h l t e 
immer : Mar t che ist e in s tarker M e n s c h sie 
ist g r ö ß e r als ich sie w e i ß mit dem Leben 
besser fert ig zu werden 

Damals war ich t ro tz ig . Ich warf al les h in 
und l ie f davon . Ich w e i ß : Ich h ä t t e stark sein 
m ü s s e n , ich h ä t t e war ten k ö n n e n , k ä m p f e n , et
was für uns tun so l l en aber ich l ief einfach 
davon . " 

» W i e sol l tes t d u das auch a l les vers tehen, 
K a r l ? " 

„ Ja , das ist j a eben — das ist meine S c h w ä 
che gewesen — d a ß ich es nicht vers tehen k o n n 
te, d a ß es mir zu hoch, zu g r o ß war . W i e e in 
K i n d w a r ich, das noch nicht auf den Tisch se
hen k a n n und das nun mit ungeschickten H ä n 
den nach den D i n g e n darauf greift u n d sie her
unterz ieht u n d zerbricht . 

A b e r nun w a r der K r i e g zu Ende -— und ich 
w u ß t e : jetzt b in ich frei — jetzt ist der W e g zu 
Mar tche wiede r offen — und da habe ich mich 
gefragt: Z u w e m gehst du nun eigent l ich, wer 
•st es, der auf dich wartet? — Nich t i rgende ine 

Frau , zu der man so k o m m e n k a n n — einfach 
h i n k o m m e n u n d da se in " 

„ W a s ist denn an m i r ? " 
„ W i e du de in Schicksal t r ä g s t v i e l e M e n 

schen gibt es — v i e l e F r a u e n s ind da, die leben 
so d a h i n — sie t re iben einfach so es ist 
leicht, z u ihnen h i n z u k o m m e n und der M a n n 
zu se in und mit ihnen e in Leben zu f ü h r e n ; — 
aber be i dir ist al les — v o n A n f a n g bis Ende 
— schwer. 

N u n w u ß t e ich — w i r s ind da d r a u ß e n a l le 
reifer geworden — aber ich w u ß t e : Es m u ß noch 
etwas anderes se in — es m u ß mehr sein, e ine 
andere G r ö ß e , eine andere Reife , d ie m i r das 
Recht gibt, z u d i r z u k o m m e n u n d zu sagen: 
H i e r b i n ich ." 

„ G u t " , sagt M a r t c h e — „gu t , ich w i l l d i r et
was sagen — k o m m h inab i n die K a j ü t e , aber 
le ise ganz le ise ." 

S ie gehen beide die T reppe h inab . D a l i e g e n 
in ih ren Bettchen die K i n d e r , der k l e i n e J o h a n n 
und das M ä d c h e n . 

Mar t che ist b le ich u n d zittert . „ D a s s ind deine 
K i n d e r , K a r l ! " 

E r sieht sie fassungslos an : „ W i e s o — — 
meine? . . . " 

. J a " — M a r t c h e ist so erregt, d a ß sie k a u m 
sprechen k a n n — „ d a m a l s — als ich be
v o r das al les mi t O t t o war , u n d dann als d i e 
M u t t e r gestorben war , — u n d . . . " 

„Ach, Mar tche , das ist wunde rba r ! N u n be
k o m m t das al les e inen anderen S i n n — e inen 
h ö h e r e n S inn . A l s ob ich es schon immer ge
w u ß t h ä t t e . Ich habe getrauert , nm das L a n d da 
d r ü b e n — u n d ich dachte: D u m u ß t k ä m p f e n 
d a f ü r n u n w e i ß ich, w a r u m ich k ä m p f e n 
m u ß — w e i l da nun j emand da ist, e in neues 
Leben — z w e i neue Leben , d ie nicht he imat los 
se in d ü r f e n ! " 

„Le i se , K a r l , wecke sie nicht! L a ß uns w i e d e r 
ins Roof h inaufgehen." 

D a s i tzen sie w iede r e inander g e g e n ü b e r ; es 
ist w i e d e r so zwischen ihnen w i e damals i m 
W i n t e r , als sie a l l e i n an B o r d der „ A l g i e r " i n 
der K a j ü t e waren . 

. M a r t c h e , w i e ist das a l les m ö g l i c h ? " 
„Du wars t immer g r o ß i n m e i n e m H e r z e n " , 

sagt Mar tche . „Es ist a l les nicht so wich t ig , was 
ich getan und w i e ich gelebt habe. Ich m u ß t e 
das al les tun u n d so l eben — es w a r nicht immer 
leicht. M a n c h m a l w a r d ie V e r s u c h u n g d a — 

Der Strom fließt 
Ein Roman aus der Memelniederung — V o n Paul Brock 

aber dann dachte ich: es geht nicht — ich m u ß 
alles erhal ten, w e i l ich selbst erhal ten w o r d e n 
bin . 

W e i ß t du, K a r l , — es gab e inma l eine Stunde 
in me inem Leben, da w a r ich dem Tode ganz 
nahe, du w e i ß t es auch, damals, als die C h o l e r a 
war und Ot to Szambien gestorben ist: seit der 
Stunde ist mir das Leben so wicht ig und h e i l i g 
geworden ; ich dachte immer, wenn etwas L e 
bendiges in Gefahr w a r : du m u ß t die H ä n d e 
d a r ü b e r hal ten. 

B e i O t to w a r es so: ich durfte ihn nicht ster
bein lassen — ich m u ß t e mich ihm schenken und 
durfte mich nicht versagen, damit er gesund 
wurde . 

U n d dann die K i n d e r : es war e in so sel iges 
Gefüh l , M u t t e r zu we rden — Leben in mi r zu 
t ragen 

Es w u r d e dann immer g r ö ß e r : dieses al les 
h ie r : der K a h n : ich w u ß t e — ich m u ß das al les 
e rha l ten und der W a l d " 

« J a — der W a l d — der V a t e r schrieb mi r 
davon . " 

„Du hast es v ie l le ich t auch nicht vers tanden, 
was ich da tat, aber es m u ß t e geschehen; ich 
konnte es nicht zulassen. 

U n d dann hat Got t immer G r ö ß e r e s i n meine 
H ä n d e gelegt: den Hof, das L a n d — — 
al les 

A u c h me in G l a u b e an Got t ist e in anderer ge
worden , tiefer, — nicht so nach dem Buchstaben, 
nicht so, w i e es uns v o n den E l t e rn gesagt w o r 
den ist . 

D a habe ich etwas er lebt : i m v o r i g e n J a h r — 
ne in , v o r z w e i J a h r e n ich w e i ß nicht mehr, 
w i e lange es her is t : da Lagen w i r auf der W e i c h 
sel , u n d es w a r Hochwasse r . . . " 

„ J a , auch d a v o n hat der V a t e r mi r geschrie
ben, der k l e i n e J o h a n n ist damals beinahe ge
storben m e i n Got t , was du al les durch
gemacht hast!" 

« . . . da w o l l t e ich z u Go t t be ten u n d w u ß t e 
k e i n e n N a m e n für ihn , ich w a r ganz ve rwi r r t . 
Ich f ü h l t e : was de in V a t e r tut, w i e er Got t 
dient, das ist nicht r icht ig , das ist gegen a l le 
Vernunf t . U n d dann f ing ich an, Go t t auf meine 
A r t z u suchen . . ." 

K a r l sitzt be i i h r u n d hat das Ges icht t ief ge
neigt. „ U n d w i e s o l l es n u n werden , w i e so l l 
es sich w e i t e r h i n ich meine " 

„ J a , w i e s o l l es werden? Ich habe al les be
wahr t u n d habe auf dich gewarte t . . . " Ihre 
A u g e n ruhen g r o ß und offen i n se inem Gesicht . 
' N a c h langer Z e i t sagt K a r l : „ K a n n ich h i e r 

b e i d i r schlafen?" 
Mar t che sieht z u m Fenster h inaus , o b w o h l 

d r a u ß e n D u n k e l h e i t ist, und wendet sich i h m 
nicht zu . S ie sagt: „ W e n n du h i n ü b e r w i l l s t — 
v ie l l e i ch t s o l l ich dich ü b e r s e t z e n ? In der D u n 
ke lhe i t ist das am besten." 

K a r l hat s ich e rhoben u n d ist w iede r neben 
sie h inge t re ten — da sieht s ie i h n w iede r an 
mit e inem g r o ß e n Bl i ck . „ W i r haben beide e ine 
A u f g a b e z u e r f ü l l e n — l a ß u n s i n guter O r d 
n u n g beg innen" , sagt sie. 

S ie z ieht e inen ö l r o c k an u n d s t ü l p t den S ü d 
wester auf i h r H a a r ; auch K a r l z ieht se inen 
M a n t e l an, und dann gehen sie h inaus an Deck. 

K a r l ho l t den H a n d k a h n , der ach tem angebun
den ist, l ä n g s s e i t s . E r ist fast b is zur H ä l f t e mi t 

Regenwasser gefü l l t ; K a r l m u ß ihn erst aus
schöpfen . D a n n steigen sei ein. 

„Laß mich r iemen" , sagt K a r l — aber Mar tche 
hat sich schon auf die Ruderbank gesetzt u n d 
die R i e m e n eingelegt . K a r l n immt e inen Stak
r iemen aus dem Gang , um damit zu steuern. 

Immer noch regnet es, und die Nacht ist 
schwarz und undurchsichtig. Sie m ü s s e n sich 
sehr anstrengen, wei t den Strom hinauffahren 
bis zu einer Bucht; dort l ä ß t Mar tche den H a n > 
k a h n ohne Rudersch lag zum anderen Ufer ü b e r 
treiben, damit sie n iemand hö r t . Es gehen v ie l e 
S p ä h e r an den Stromufern ent lang. 

W o die W e i d e n s t r ä u c h e r am dichtesten s ind, 
legt Mar tche für eine Sekunde an; K a r l reicht 
ihr wor t los die H a n d u n d ist im n ä c h s t e n A u g e n 
bl ick v o n der D u n k e l h e i t aufgenommen und 

der A l t e : „Ja, da steht e in S tuhl , setz dich, Karl 
— sieh zu, wie du es dir j a " 

K a r l setzt sich nieder und sieht den V a t e r an; 
seine Gesta l t ist g e b ü c k t , und das H a a r ist fast 
w e i ß geworden . 

„Ja, nun bist du nach Hause gekommen." 
„ H a s t du die Schiffahrt schon aufgegeben, 

V a t e r ? " 
„ D e n B o y d a k habe ich verkauf t ; Mar tche 

meinte, d a ß es so gut w ä r e . " 
„ W i e lebst du — ? " 
„ N u n — ich gehe zu den Bauern ich helfe 

hier und helfe da — ich tue dieses und jenes 
es ist nicht v i e l " 

Der alte Eroms geht zu e inem Schrank, schl ieß t 
die T ü r auf und hol t e in K ä s t c h e n heraus. Dar
i n l i egen v i e l e Geldscheine . 

„S ieh her, das ist de in A n t e i l — ich habe es 
dir aufgehoben — — alles andere habe ich 
Mar tche verschr ieben." 

K a r l n immt die Scheine aus des Va t e r s H a n d ; 
sie haben v i e l v o n ih rem W e r t ve r lo ren . Er 
sieht sie an, e inen nach dem anderen; man kann 
nicht mehr v ie l da fü r kaufen. 

„ J a " — sagt er; „ich danke dir, Vater . " 

Ze ichnung Er ich Behrendt 

ih ren B l i c k e n entzogen. Sie l ä ß t den K a h n s t i l l 
s t r o m a b w ä r t s t reiben, an B o r d der „ A l g i e r " zu
rück . 

Ehe sie schlafen geht, schaut sie noch e inmal 
die K i n d e r an; sie schlummern friedlich, und 
das k l e i n e M ä d c h e n l äche l t im Schlaf. 

K a r l kommt am n ä c h s t e n A b e n d zu Hause an. 
A u f v i e l e n he iml ichen W e g e n ist er gegangen 
und endl ich i m Dorf angelangt. 

D e r alte Eroms öffnet i hm die T ü r . 
„ K a r l — ? " 
„ J a — V a t e r ! " 
„ N u n gut", sagt der — „gu t ! " Sie w i s sen beide 

lange nichts anderes zu sagen; sie s ind beide 
e r s c h ü t t e r t . 

S ie sehen sich s t i l l i n d ie A u g e n ; endl ich 

Der A l t e geht ans Fenster und schaut hinaus, 
er h ä l t die H ä n d e in den Taschen, w ie es die 
Schiffer tun, wenn der W i n d u n g ü n s t i g ist und 
sie an Deck stehen, nach den F laggen hinaufse
hen, ob sie sich nicht in die g e w ü n s c h t e Rich
tung drehen w o l l e n ; er blickt zum Fenster hin
aus. 

„S ieh mal , ich w e i ß ja nicht — was du drau
ß e n so lange getan hast " 

„. . . ich w i l l " 
Der A l t e w ink t mit der H a n d : „Es ist so: die 

Mar tche hat gearbeitet Sie hat alles zusammen
gehalten und hat gearbeitet u n d etwas dazuge-
tan. Sie hat j a nun den H o f — und dann baut 
sie e inen Dampfer " 

Fortsetzung folgt 

r S t e l l e n a n g e b o t j 

Ich habe jetzt nach 40 Jahren genug von dem Großstadttrubel, 
Krach und Luftverschmutzung und gehe aufs Land (Alpen
vorland). 

Wer kommt mit? 

Ich brauche ein Ehepaar 
für Haus- und Gartenpflege 

Geboten werden eine angemessene Wohnung mit Licht, Wasser, 
Heizung, Kleintierhaltung, Gehalt. 

Zuschriften erbeten unter Nr. 20 127 an Das Ostpreußenblatt, 
2 Hamburg 13. 

W e r s e i n K i n d l i e b t 
hilft ihm Schul-Schwierigkeiten, Lern-Unlust und Hemmungen zu beheben. Die 
neue Idea-Erfolgs-Methode (wissenschaftl. erprobt!) macht es wieder froh und 
ungehemmt. Ihr Kind erreicht sein Klassenziel so gut wie andere und bleibt 
vor seelischem Schaden bewahrt. Verlangen Sie sofort Gratis-Prospekt „Wie 
Kinder leichter lernen" von IDEA, Abt. 207 BA, 2 Hamburg 13, Postfach 8065. 

Gelee Royale + Ginseng 
seit Jeher und Immer noch das natürliche Mittel gegen vorzeitges 
Altern zur Vitallsierung. zur Stärkung der Potenz und zur funktionel
len Unterstützung von Herz, Nerven, Kreislauf, Drüsen. Nutzen Sie 
den einmaligen Werbepreis von nur 8,25 DM für 100 Kapseln, portofrei 
von Deutschlands größtem Spezialversandhaus für Heildrogen. Mit 
der Bezahlung können Sie sich ruhig 30 Tage Zeit lassen. 
Roth-Heildrogen. 8013 Haar/München, Abt. 246. 

Hermann Sudermann: 

^ieK dt QliUslt e i s e n a 
Auf Gutshöfen und in Moorkaten 

spielen seine Erzählungen unter sogenannten kleinen Leuten. 
600 Seiten Leinen 19,80 DM 

Raulenbergsche Buchhandlung, 295 Leer, Postfach 909 

U r l a u b / R e i s e n 

Bad Salzuflen/Teutoburger Wald 
Kurheim Haus RENATE 

Moltkestraße 2 a, Tel. (0 52 22) 27 24, 
2 Min. v. Kurpark u. Badehäusern 

entfernt. Ganzjährig geöffnet. 

Ruhe und Erholung im Chiemgau, 
inm. bay. Seenplatte, 1000 m. An
gel- u. Wassersport. Wanderwege. 
Schöne Zimmer m. fl. w. u. k. W. 
Übernachtung mit Frühstück von 
5,70 bis 6,— DM + 1,— DM Hei
zung, frei bis 30. 9. 1972. Land-
und Gasth. Stockmeier. Ulsham, 
8201 Eggstätt (Obb), Tel. (08056) 346. 

Obst, Gemüse- und Südfrüchte 
für Klein- und Großverbraucher 

von Hans S c h l i e n & Sohn 
2 Hamburg 1, Markthalle am Klosterwall 

— ehem. Wehlau. Ostpreußen — 

B e s t ä t i g u n g 

Mein Mann ist plötzlich verstorben! 
Gerhard Bartnick, geb. 13. 4. 1921 
in Lasdehnen. Zum Rentenantrag 
suche ich Landsleute, die ihn 
kannten. Folgende Zeiten müßten 
nachgewiesen werden: bis 1937 
Herzog-Albrecht-Schule in Tilsit, 
bis 1938 RAD Dallwitz, Kr. Inster-
burg, als Vormann entlassen, 3/11 
Lager; anschl. bei Gruppe Ost
land bis 1939, von 1940 bis Mai 1941 
bei Schichau-Werke, Königsberg 
Pr., als Buchhalter. Wer kann mir 
helfen? Herta Bartnick, 8031 
Geiselbullach. Leibiweg 7. 

Staatl. konz. 

Naturheilanstalt 
Leitung: Heilpr. Graffenberg 

früher Tilsit 
3252 Bad Münder a. Deister 

Angerstr. 60, Tel. 0 50 42 — 33 53 
Spezialbehandlung bei chron. 
Leiden, Muskel- und Gelenk
rheuma. Ischias, Bandscheiben, 
Herzleiden, Asthma, Magen- u. 
Darmerkrankungen, Venen

entzündungen, Beinleiden. 
Homöopathie, Biochemie, Roh
kost, Heilfastenkuren, med. Bä
der, Wagra-Packungen gegen 

schmerzhafte Entzündungen. 

Achtung! Kameraden der ehem. 
3. Schwadron Kürassier-Regt. 3, 
Königsberg Pr.! Wer von Euch 
kann mir eine eidesstattl. Er
klärung geben, daß ich am 5. 10. 
1912 zu genannter Truppe ein
gezogen wurde u. anschl. ab 1. 8. 
1914 den Feldzug 1914/18 mitmachte 
u. am 1. 3. 1919 entlassen wurde. 
Ich benötige dringend Zeugen 
weg. Rentenangelegenheit. Arthur 
Rogoisch, 3101 Wietze, Stein-
förder Straße 109 

U n s e r e I n s e r e n t e n 

w a r t e n a u f Ihre Zuschrift . 

05 213: 
Name: J u s c h k a 
Vorname: Helga 
geb.: 29. l . 1942 

in Mädewald, 
Kreis Heydekrug, 
Ostpreußen 

S u c h t ihre Mutter Berta 
Juschka aus Mädewald, Kreis 
Heydekrug, Ostpreußen. 
Zuschr. erb. u. Nr. 20 092 an 
Das Ostpreußenblatt, 2 Hbg. 13. 

In der Nachlaßsacbe der am 25. 8. 
1898 in Debniken, Ostpreußen, 
geborenen Berta J o s w i g , geb. 
Martsch, suche ich die Tochter 
deren im März 1970 verstorbenen 
Schwester Maria Martsch, nämlich 
die 1908 geborene Elise Martsch, 
die angeblich von Pflegeeltern 
großgezogen worden sein soll. 
Auskünfte werden erbeten an 
den Nachlaßpfleger Reinhold 
Mohr, Rechtsbeistand. 65 Mainz, 
Parcusstraße 9. 

03 393: 

Name: unbekannt 
geb.: etwa Nov./Dez. 1944 
Augen: braun 
Haar: braun 

Sie wurde am 26. 1. 1945 in 
einem Zug in Cottbus auf
gefunden, der angeblich aus 
dem Osten kam. 
Zuschr. erb. u. Nr. 20 093 an 
Das Ostpreußenblatt, 2 Hbg. 13. 

K o s t e n l o s 
erhalten Garten* 
freunde den neuen Frühjahrska-
talog 1972 „Der grüneTip"mit 
Uber 650 farbigen Bildern auf 112 
Seiten. Ausschneiden, auf Post
karte kleben (oder nur Gutschein-
Nr. angeben) und einsenden an^-

Gärtner Pötschke I H R V i 
4041 Holzbüttgen 



Unterhaltung 

Agnes Miegel 

SM5 Cflpmif? rnbfaiT 

<^as <JCaninc/ien 
Er erschien nicht mit den ersten Lerchen, 

sondern mit dem ersten Schmorkohl im 
Spä the rbs t und verschwand mit diesem 

um Mittfasten herum Er klingelte über Mi t tag 
— und nur dann — zugleich vorsichtig und 
doch sehr vernehmlich an der F lur tü i . Angetan 
war er mit einer braunkarierten und besonders 
um die Knie sehr weiten Hose und mit einer 
engen grünlichen, sehr hoch geknöpf ten Jacke, 
unter der ein gelber zerfranster Wollschal vor
sah. Er trug eine schiefgerückte Schi rmmütze 
und er schielte auf beiden Augen, sein Schnurr
bart war rotblond wie ein Tornisterfell. In den 
sehr großen knochigen H ä n d e n hielt er einen 
lanr;en, fleckigen, gelben Sack, der am Boden 
schleifte. Er fragte heiser: 

„Hasenfel le zu verkaufen, Kaninchenfelle? 
Zahle fuffzehn Fennig!" 

Seine Ar t war rein geschäftlich, er kam nie 
an die Schwelle heran — aber er erfül l te uns 
und sämtl iche Nachbarn mit übe rna tü r l i chem 
Grauen N i e wurde ihm die Tür weiter als zu 
einem Vier te l geöffnet, wenn ihm der letzte 
Hasenbalg herausgereicht wurde. Und jedes
mal wurde ihm dabei versichert (und trotz aller 
Furcht doch immer mit ü b e r l e g e n e r W ü r d e ) , 
daß wir Kaninchenfelle nicht hä t t en l 

Denn dieser muntere Vetter des sonn täg l i 
chen Lampe existierte damals in leidlich bes-

.Eisblumen' auf dem Wasser 

seren Famil ien nur als lebendiges Kinderspie l 
zeug Unter dem Wildpret nahm er etwa die 
Stelle ein wie der Mann mit der karierten Hose 
unter richtigen Händ le rn . Es h ieß allerdings, 
daß es Leute gäbe , die Kaninchenbraten a ß e n 
— aber das wurde so erzähl t wie die Legende 
von dem in Lehn gebratenen Igel, der laut 
ä l t e ren Romanen bei den Freiluftdiners des 
k ü h n e n Zigeunerhauptmanns den Hauptbestand
teil des Mcnus bilden soll . 

Es h ieß auch, daß ein menschenfreundlicher 
Großagra r i e r , der voi i einer Auslandsreise 
heimgekehrt war, die os tpreußische Mittagsta
fel durch Kaninchen (sprich Lahpäng) verschö
nern wollte, daß aber er oder vielmehr sein 
V e r k ä u f e r mit dem ganzen Lager sitzen blieb 
weil niemand auf dem Al ts tädt i schen Mark t so 
v i e l Mut besaß , um den horrenden Preis von 
einer Mark an diese Delikatesse zu wenden 
M a n blieb bei Klops und Fleck, und ich habe 
nie erfahren, was aus der Kaninchenzucht des 
seinerzeit so sehr Vorausgeeil ten wurde; ich 
habe aber auch keinen seiner Nachbarn ge
troffen. 

A l s ich erwachsen war und es Zeit wurde, 
d a ß ich meine mit so v ie l Seufzen erworbenen 
Sprachkenntnisse bereicherte, kam ich auch 
nach Paris In der Familie, bei der ich wohnte, 
kochte eine alte Verwandte, und sie kochte 
ausnehmend gut. Ich muß gestehen, d a ß zwar 
nicht meine Sprach-, aber meine Küchenkenn t 
nisse rapid zunahmen Eines Tages kam etwas 
auf den Tisch, was ganz besonders gut duftete 
Es schwamm in einer dunklen Rotweintunke 
es war weiß und zart und k le in gehackt wie 
Kalbsragout — aber als Madame ein Stück auf 
meinen Teller tat, erbleichte ich — und sah 
den Mann mit dem Sack wieder vor mir, wie 
den Bräu t igam von Fitgers V o g e l . Ich war zu 
wohlerzogen — und wohl auch zu hungrig, um 
zu danken. Ich würg t e und fand es zuletzt widei 
W i l l e n sehr gut Aber eine G ä n s e h u t kroch mit 
doch den Rücken entlang. 

Auf das Französische folgt das Englische, und 
so kam's dann folgerichtig, daß ich spä te r die 
Sprache und die Kochküns te des Insellandes 
e r g r ü n d e t e . Und auch da, zierlich zwischen 
M o h r r ü b e n und Petersil ienwurzel im irdenen, 

verklebten Topf geschmort, begegnete mir wie
der das Karnickelchen. Jetzt war ich doch schon 
etwas daran g e w ö h n t , aber in einer Stunde ge
genseitigen Vertrauens gestand mir A l i c e , un
ser altes H a u s m ä d c h e n , d a ß der Anb l i ck eines 
Kaninchen „h ' espec ia l ly before it is cooked, 
Mis s " — doch eine Prüfung der moralischen 
Standhaftigkeit w ä r e ; weshalb ich es wohlweis
lich vermied, an den Tagen, wo ich dies Ge
richt drin vermutete, einen Blick in die mich 
sonst zauberartig anziehende Küche zu werfen. 

Aber der Mensch g e w ö h n t sich an alles und 
in u n g e w ö h n l i c h e n Zeiten noch an v i e l mehr. 
Es kamen Jahre, wo der Anbl ick eines w i r k l i 
chen abgezogenen Kaninchens, das rosa und 
lecker auf der Schüssel in dem Schaufenster 
eines Lädchens stand, in dem nichts, aber auch 
gar nichts darauf hindeutete, was f rüher dort 
verkauft wurde — wo der Anbl ick dieses k l e i 
nen Unschuldigen mich bis in den Traum ver
folgte, wie den Oger der Anbl ick des D ä u m 
lings. Bis ich auch wie er aufstand mit der fel
senfesten Absicht, hinzugehen und ihn zu ver
schlingen. Aber D ä u m l i n g war schon verkauft, 
als ich am Morgen hinkam. 

Danach erstand ich zwei seiner A r t zu einem 
Festmahl, das Icii gelegentlich einer Famil ien
feier zu geben hatte. Ich bekam sie preiswert, 
sozusagen durch Konnexionen, denn der Schwie
gersohn einer Frau, von der ich meine G e m ü s e 
(1 Bundchen Pe te r s i l i engrün , 1 Bundchen Pris
loch, ein halb Bundchen Dil l) bezog, war der 
Besitzer dieser Kaninchen. Ich s tö r t e ihn beim 
Abendbrot und erschreckte ihn sichtlich, als 
ich meine Beute gleich bezahlte. Es war ein 
Mann wie ein Ofen, und er stotterte und fuch
telte mit den H ä n d e n , und ich bekam reichlich 
Angst — denn er hatte das Brotmesser in der 
Hand — und ich dachte an den M a n n mit dem 
Sack. 

A b e r dann stellte sich heraus, d a ß er die bei
den Kaninchen — die w e i ß b u n t und ve rängs t i g t 
in einer Kiste hockten und so w u n d e r h ü b s c h 
waren, d a ß ich sehr in Versuchung geriet, mit 
ihnen zu spielen — d a ß also der Riese die bei
den Kaninchen g r o ß g e z o g e n hatte und es nun 
nicht ü b e r s Herz brachte, sie abzumurksen. Er 
rief mehrere M a l e „Anna , A n n a ! " wischte sich 
die Stirn ab und war sehr erleichtert, als A n n a 
kam, die seine kleinere und sehr v i e l ä l t e r e 
Gattin war. A n n a hielt eine kurze Rede ü b e r 
die M ä n n e r und ergriff das Messer und beinahe 
ein Kaninchen. Aber dann versagte auch sie. 
Ich saß dabei und bestand wie Shylock auf mei
nem Schein; innerlich kam ich mir sehr ähnl ich 
vor wie er. Ich lehnte es ab, die Kaninchen 
lebend mitzunehmen; wogegen es auch sprach, 
daß Fritzchen — ein Knabe, von dem ich nur 
einen blonden Wuschelkopf unter seinem ka
rierten Deckbett sah — durchaus das Fe l l der 
Karnickel zu einer M ü t z e mit Ohrenklappen 
brauchte. 

Es fand sich denn auch schließlich eine be
jahrte Nachbarin, die mitsamt der Kiste für 
eine W e i l e davonschlurrte W ä h r e n d d e m ich 
dasaß und mir schwur, nie wieder ein K a n i n 
chen zu kaufen. Obgleich ich von diesen beiden, 
trotz des Schwurs, mit g r o ß e m V e r g n ü g e n ge
gessen habe, als sie, in saure Beize gelegt und 
durch Buttermilchsauce verschön t , endlich bei 
der Familienfeier erschienen. 

Ich habe aber sonst meinen Schwur gehalten 
— wenn auch nur teilweise, denn ich kaufte 
mir jetzt b loß noch ein Kaninchenfell . A b e r 
nicht mehr für „15 Fennig", ach nein, durch
aus nicht. Es war graumeliert und nannte sich 
„Si lberkanin" , es lag in einer k n a l l g r ü n e n 
Schachtel, war mit Muff und Kragen hergerich
tet, auswattiert und mit Schillerseide abgefüt 
tert, es kostete dreimal sowiel als meine alte 
Karakulgarni tur (die mit t lerweile so aussah, als 
ob sie die Staupe hä t t e ) — und war trotz al lem 
ein Kaninchen. Das war nun aber auch so zu 
Ehren gekommen 

Schöne Heimat: Bauernhof im Winter 

Es gab vorsichtige Wesen , die mi r begegne
ten, als ich zum ersten M a l e mit meiner neuen 
Pelzgarnitur spazierenging, die nach den einlei
tenden Wor ten , d a ß „das nichts halten w ü r d e " , 
mir versicherten, d a ß nun der K r i e g gleich 
zu Ende w ä r e und ein echter Zobel dann etwa 
für 50 M a r k (Muff, Boa und Mütze) zu haben 
sein w ü r d e — und l ieß sie reden, w ä r m t e meine 
H ä n d e in dem neuen Muff und schwieg. 

Einmal — aber es ist nun auch schon lange 
her — m ü s s e n ihre Prophezeiungen sich beinahe 
erfüllt haben, nicht was den K r i e g anbetrifft, 
bewahre: b loß den Zobel . Ich wol l te einen ä h n 
lichen Kragen wie den meinen besorgen und 
ging zu dem Kürschner , v o n dem die k n a l l 
g r ü n e Schachtel stammte. Er verkaufte gerade 
einen Skunkskragen und schwor, d a ß er noch 
nie v o n so etwas wie einem Kaninchenfel l in 
seinem Laden g e h ö r t hä t t e . Da fiel mir wieder 
der M a n n mit der karierten Hose ein. 

Es kamen aber wieder andere Zei ten; mit dem 
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Zobe l m u ß es doch nichts gewesen sein. U n d 
wenn auch der letzte Kaninchenbraten, den ich 
jetzt gesehen habe, nur der war, den der brave 
Leutnant Eckdahl i n seinem B o d e n - U r w a l d er
legt (und ich m u ß gestehen, er hatte so eine 
phantatische Form, wie es einem Boden -Kan in 
c h e n b ä r e n zukommt), so habe ich doch in jedem 
Schaufenster, wo H ü t e und Wintersachen l ie -
glen, mindestens eine Garn i tu r aus Kaninchen
fell gesehen, und allesamt zu achtunggebieten
den Preisen. 

Ich schone seither meinen Muf f und K r a g e n 
und bedaure es sehr, d a ß ich nicht eine M a n 
sardenwohnung habe wie Eckdahls , um eine 
Kaninchenzucht anzulegen. U n d al le M a l , wenn 
ich einen beleibten He r rn erblicke, der in einem 
A u t o v o r ü b e r s a u s t , sehr verguer bl ickt und so 
was w ie die Reste eines hasenfel lblonden 
Schnurrbarts besitzt, frage ich mich, ob es nicht 
der M a n n mit dem Sack ist, der fuffzehn Fennig 
fürs Fe l l zahlte und mit dem Schmorkohl kam 
und ging. 

ansahen mit 2ai ~Öezgangenkelt 

Meine Vorfahren stammen aus O s t p r e u ß e n . 
M e i n G r o ß v a t e r b e s a ß G ü t e r und dazu 
noch weite landwirtschaftliche Pachtun

gen in und um einen kleinen o s tp r euß i s chen 
Ort — das Dorf Therwisch. M e i n Va te r und 
seine acht Geschwister sind dort geboren. 

Obwoh l ich bei Kriegsausbruch 1914 im ä u ß e r 
sten Norden O s t p r e u ß e n s , in W i r b a l l e n , war 
und am 1. August 1914, gerade eine Stunde vor 

Vereiste Schilfhalme auf dem Nordenburger See 

der K r i e g s e r k l ä r u n g , aus dem russischen Grenz
gebiet zurück ü b e r die o s t p r e u ß i s c h e Grenze 
kam, hatte ich die wahre Heimat meiner V ä t e r 
nie gesehen — bis zum Zwe i t en W e l t k r i e g . 

Doch da geschah es i m Z w e i t e n W e l t k r i e g , 
d a ß ich als Kommandant eines Minensuchbootes 
für eine Woche in eine Wer f t nach K ö n i g s b e r g 
beordert wurde und den Auf t r ag erhiel t , j e 
e inen V o r t r a g i n A l i e n s t e i n und i n Or te i sburg 
zu halten. Es war W i n t e r mit t iefem Schnee 
und sehr v i e l en hohen Schneeverwehungen. M a n 
hatte mi r e inen Fahrer geschickt, der genau 
eine Woche seinen F ü h r e r s c h e i n b e s a ß . O b w o h l 
es ihm verboten war, l ieß er mich „im Interesse 
unserer beidersei t igen Gesundhei t" ans Steuer. 
U n d so steuerte ich das A u t o am Win te rnach
mittag v o n Or te i sburg Richtung K ö n i g s b e r g nach 
Therwisch. 

Ich war nicht nur erstaunt — sondern wie 
verzaubert. E in kle ines Dorf mit e inem Laden, 
der gleichzeit ig Kne ipe war. Ich gab mich dem 
Ladenbesitzer als E n k e l des ehemal igen G r u n d 
besitzers S. zu erkennen. Er umarmte mich so
fort. U n d dann zeigte er mir den bejahrten G r o ß 
knecht meines G r o ß v a t e r s . Der lachte ü b e r al le 
Backen — und hatte F r e u d e n t r ä n e n i m Gesicht. 
Ich fragte und er e r z ä h l t e . W e i t e r e L o k a l g ä s t e 
und Ladenbesucher kamen h inzu . B a l d war ich 
umgeben von einer Gruppe v o n Leuten, die 
a l le so sprachen wie mein V a t e r gesprochen 
hatte. Ich h ö r t e v i e l . 

Dann ging ich zum alten Gutshauspark. Das 
g r o ß e schmiedeeiserne Eingangstor zur Auffahr t 
stand noch — das Gutshaus war bereits i m 
Ersten W e l t k r i e g abgebrannt. Tro tzdem fühl te 
ich mich wie zu Hause. Ich b in nicht sentimental, 
aber ich. streichelte das g r o ß e Einfahrtstor und 
streichelte den Jungens die Köpfe , die dort 
Schlitten fuhren. Es waren al le ähn l i che Jungen, 
wie ich es e inmal gewesen war. E twas dicke 
Köpfe und etwas breite Backenknochen, ganz 
kurz geschnittenes Haar , munter und unterneh
mungslust ig. Noch mehr füh l te ich mich zu 
Hause — ganz heimatl ich. 

Schl imm war es bei der Wei ter fahr t . Ich 
konnte meine Mischung aus W e h m u t und 
Freude nur leicht im Herzen bewegen -r- denn 
mit dem Ver s t and m u ß t e ich die v i e l en dicken 
o s t p r e u ß i s c h e n Schneewehen auf der Rückfahr t 

Fotos (2) v. sanden-Guja zur al ten o s t p r e u ß i s c h e n Hauptstadt meistern. 
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T^elnkazd jZeibzandt 
Ein Leben für das Laienspiel 

N eben M i r b t u n d Gentges z ä h l t R e i n 
ha rd Le ib rand t zu den W e g b e r e i t e r n 
des deutschen La iensp ie l s der z w a n z i 

ger Jahre . E r hat d ie .Insel O s t p r e u ß e n " i n 
aufopfernder K l e i n a r b e i t mit der L a i e n s p i e l 
schulung durchdrungen u n d schuf eine S p i e l 
ku l tu r , die i n ihre r Tiefe u n d Bre i t e w e i t h i n 
beispielhaf t wa r . A m 28. O k t o b e r ist R e i n 
ha rd Le ib rand t nach schwerer K r a n k h e i t ganz 
p lö t z l i ch i n B r e m e r h a v e n vers torben , u n d sein 
T o d se i e in A n l a ß , e i n m a l auf se in L e b e n u n d 
W i r k e n z u r ü c k z u b l i c k e n . 

A m 14. J a n u a r 1894 w u r d e er i n K u l m s e e / 
W e s t p r e u ß e n geboren . Sei t se iner K i n d h e i t w a r 
das S p i e l E lemen t seines Dase ins . Se lbs tver -
l a ß t e Puppensp ie le sp ie l te er mi t Schu lkamera 
den des G y m n a s i u m s auf dem a l ten Speicher 
seines H e i m a t s t ä d t c h e n s u n d Schi l le rs ,Semele ' 
auf e ine r F r e i l i c h t b ü h n e i m G a r t e n . A u f dem 
Seminar w a r er s t ä n d i g e r Besucher der Theater , 
und a l le e r re ichbaren dramat ischen W e r k e 
w u r d e n versch lungen . Im Ers ten W e l t k r i e g bot 
se in .Fronttheater ' i n der C h a m p a g n e se inen 
K a m e r a d e n Hans-Sachs-Spie le . B e i m K r i e g s e n d e 
v e r l o r er durch die Er r i ch tung des po ln i schen 
K o r r i d o r s seine He ima t . N a c h e inem S t u d i u m 
auf der K u n s t a k a d e m i e in K ö n i g s b e r g trat er 
1921 i n den Schuldiens t als L a n d l e h r e r i n Seu-
bersdorf i m K r e i s M a r i e n w e r d e r . In d iesem 
K r e i s h ie l t er 1922 se inen ersten H a n d p u p p e n 
lehrgang , 1923 den ersten L a i e n s p i e l l e h r g a n g . 
N a c h der V e r b i n d u n g mit der H a u p t w o h l f a h r t s 
s te l le 1924 wei te te sich se in A r b e i t s f e l d aus. 
N a c h e inem ers ten L e h r g a n g für sie i n K ö n i g s 
berg w a r e n seine Schulfer ien nun immer ausge
füllt mi t L e h r g ä n g e n i n den verschiedens ten 
K r e i s e n u n d B e z i r k e n unserer P r o v i n z . D a gab 
es auch schon E i n l a d u n g e n ins .Reich ' , nach 
S c h n e i d e m ü h l , L ü n e b u r g u n d Stet t in . 

A u s M i t a r b e i t e r n u n d F reunden g r ü n d e t e 
Le ibrandt 1926 den O s t p r e u ß i s c h e n S p i e l - und 
Tanzkre i s . In j edem J a h r trafen w i r uns n u n 
in den Sommer lage rn , zu denen auch aus R e i n 
hards zah l re ichen \ e h r g ä n g e n begeis ter te u n d 
b e f ä h i g t e M i t a r b e i t e r ge laden w u r d e n . D i e L a 
ger w u r d e n mit U n t e r s t ü t z u n g des Landesve r 
eins für V o l k s b i l d u n g u n d Woh l f ah r t sp f l ege 
d u r c h g e f ü h r t , u n d es g i n g h ie r u m die Durch 
d r ingung unserer P r o v i n z mit der L a i e n s p i e l 
schulung u n d der W e r t u n g des Spie les als B i l 
dungsauf t rag hohen Ranges , das zur Bere iche
rung u n d Ent fa l tung der P e r s ö n l i c h k e i t i m S i n 
ne wahre r Mensch l i chke i t u n d B r ü d e r l i c h k e i t 
b e i t r ä g t . So w a r ihm und uns jedes S p i e l immer 
e ine K o m p o s i t i o n , in der a l le L e b e n s a u s d r ü c k e , 
Sprache, Bewegung , M u s i k , F o r m u n d F a r b i g -
ke i t bi ldhafter Gesta l tung 1 zürn K l i n g e n gebracht 
w e r d e n . 

A n diese A r b e i t s w o c h e n s c h l ö s s e n sich ö f t e r 
Sp ie l fahr ten an. A l s erste A r b e i t dieses K r e i 
ses hat der Landesve re in (nach Re inhards K a s 
per lespie len) d ie . O s t p r e u ß i s c h e n F i s c h e r t ä n z e ' 
herausgegeben, die i n den D ö r f e r n des S a m -
landes aufgezeichnet w o r d e n s ind . N a c h dem 
ersten Sommer lage r 1927 i n Rosehnen be i C r a n z 
wurde der S p i e l k r e i s z u der Thea te rauss te l lung 
des B ü h n e n v o l k s b u n d e s i n M a g d e b u r g u n d z u 
der E r ö f f n u n g s f e i e r der A u s s t e l l u n g .Das junge 
Deutschland ' im Sch loß Be lvede re i n B e r l i n e in 
geladen, beide M a l e hat er die Sp ie le . W i l h e l m 
T e i l ' , .Europa ist e in Af fenhaus ' u n d unsere 
F i s c h e r t ä n z e dargeboten . 

Im Jah re 1927 begann für R e i n h a r d Le ib rand t 
e ine hauptamtl iche T ä t i g k e i t be i der Haup t 
wohlfahr tss te l le , w o er neben der A r b e i t am 
S p i e l auch als W a n d e r l e h r e r für En tha l t sam
ke i t ( A l k o h o l u n d N i k o t i n ) an o s t p r e u ß i s c h e n 
Schulen g e w i r k t hat. E r lei tete nun e inen S p i e l 
k re i s an der V o l k s h o c h s c h u l e K ö n i g s b e r g u n d 
g r ü n d e t e auch e in K inde r thea t e r mi t e rwerbs
losen Jugend l i chen . D i e E i n n a h m e n der A u f 
f ü h r u n g e n w u r d e n unter die Sp ie le r ver te i l t . Es 
erschien nun sechsmal i ä h r l ; c h das ArbeUsb la t t 

„Sp ie l u n d T a n z " mit Ber ichten u n d A n r e g u n 
gen, das nicht nur i n unseren H e i m a t k r e i s e n , 
sondern auch i m Reich wei te V e r b r e i t u n g fand. 
Genauso w a r es öuch mit Re inhards .Ratgeber 
für Jugendspie l scharen ' , den der Landesve re in 
drucken l i eß . Dor t erschien auch in e in- und 
mehrs t immiger A u s g a b e e in .Liederbuch für 
O s t p r e u ß e n , . Es enthiel t 200 Lieder , zusammen
gestell t v o n W a l t e r Pude lko , dem M u s i k e r un
seres Sp ie lk re i ses . A l s er nach Schles ien ging, 
wurde W i l h e l m Scholz se in Nachfolger . V o n 
ihm erschien n u n mit 6 Hef ten i m J a h r „Die 
S ings tunde" , e in Arbe i t sb l a t t für V o l k s - und 
Schu lmus ik i n O s t p r e u ß e n . E r w a r es auch, der 
unter M i t w i r k u n g unserer Landsmannschaft 
1954 d ie L i e d e r s a m m l u n g ,Der Brummtopf ' her
ausgab, i n der sich so ü b e r z e u g e n d die Bunt
heit o s t p r e u ß i s c h e n Lebens spiegel t . 

E i n besonderes V e r d i e n s t hat sich Re inha rd 
Le ibrandt e rworben durch die Herausgabe der 
. O s t p r e u ß i s c h e n Spie l re ihe ' . Es erschienen meh
rere D ia l ek t sp i e l e . Das erste . V o n n e m Fescher 
un s iener F r u ' ist i n seinen G r u n d z ü g e n v o n 
z w e i M ä d e l n der Q u a r t a der Luisenschule i n 
T i l s i t geschrieben worden , w o H e l l a W i e h e als 
S t u d i e n r ä t i n w i r k t e ; sie w u r d e s p ä t e r R e i n 
hards F r a u . A u c h A g n e s M i e g e l w a r an der 
Ents tehung dieser Sp ie l r e ihe bete i l ig t . Das Heft 
1 der Fes tsp ie le w a r e in We ihnach t s sp i e l v o n 
ihr , das der M e n s c h e n Schuld u n d N o t , aber 
auch den W e g zur E r l ö s u n g zeigt mit den G e 
stal ten A d a m und E v a , T o d und Teufe l u n d den 
K i n d e r n E v a s : Peter u n d Pau l , Chr i s tophorus , 
F ranz i skus , M a g d a l e n a , M a r i a u n d M a r t h a . Z u m 
z w e i t e n S p i e l d ieser Re ihe . W e g zur W e i h 
nacht' hat m i r R e i n h a r d Le ib rand t den Stoff e i 
nes legendenhaften Geschehens auf der Fr i schen 
N e h r u n g geliefert . Das dri t te S p i e l dieser Re ihe 
w a r .He in r i ch v o n P l a u e n ' v o n W e r n e r J ä k e l , 
dessen chorischer A u f b a u m i r das M o d e l l bot 
für das .Luthersp ie l ' z u m G e d e n k e n an den 
4 5 0 j ä h r i g e n Gebur t s t ag i m O k t o b e r 1°33, das 
eine we i t e V e r b r e i t u n g fand be i den Schulfei
ern unserer H e i m a t p r o v i n z . 

A g n e s M i e g e l l ieferte uns dann noch das H e i 
matsp ie l . .Die Schlacht v o n Rudau ' , das 1944 
noch eine neue A u f l a g e er lebte. In dem V o r 
w o r t schreibt s ie : „Es hat mit seit l anger Ze i t 
k e i n Stoff so gepackt u n d bewegt , w i e dieser 
v o n Ihnen vorgeschlagene." Es fand i m F r ü h 
j ah r 1934 eine v i e l beachtete P remie re i m N e u 
en Schauspie lhaus K ö n i g s b e r g unter Le ibrandts 
Regie . In dem Heft, das die Dich te r in i m A p r i l 
1934 an ihn sandte, s tand folgende W i d m u n g : 

„ H e i l i g e He imat , v o n Got t m i r zur M u t t e r 
gegeben! Ihr, dieser M u t t e r zu r Ehre , dieses 
S p i e l schreiben zu d ü r f e n auf Ihre A n r e g u n g 
h in , l i eber H e r r Le ibrandt , es unter Ihren H ä n 
den dann so s c h ö n gestaltet w e r d e n z u sehen, 
w a r eine g r o ß e erregende Freude für 

A g n e s M i e g e l " 

D i e N ä h m a s c h i n e n surren, jeder hat seine A u f g a b e : La iensp ie lgruppe bei den Vorbe re i t ungen . 
— O b e n l i n k s das .Arbei t sze ichen ' v o n Re inha rd Le ibrand t : T a n n e — W e l l e — M ö w e , mit dem 
seine Herausgaben gekennzeichnet w a r e n 

D i e M u s i k zu diesem S p i e l stammt v o n W i l 
he lm Scholz. Das L i e d der K u l m e r da r in ist bei 
uns oft dargeboten w o r d e n : 

Das ist des deutschen Siedlers A r t , 
durch die der Sumpf zu Segen wa rd , 
Brache zu A c k e r , L e h m zu D o m 
u n d U r g e w a l t zu Segensst rom . . . 

Das letzte H e i m a t s p i e l w a r dann .Der Schuß 
des B ü r g e r s N o w a c k ' , e in heiteres S p i e l nach 
der Ne idenbu rge r Sage um den Tatarens te in 
v o n A l b e r t Conrad t . A u c h hier gab es 1956 noch 
e inen u n v e r ä n d e r t e n Nachdruck i m G r ä f e und 
U n z e r V e r l a g . 

M i t dem E ingehen des Landesvere ins 1933 
m u ß t e d ie Zeitschrift .Spiel und Tanz ' ihr Er 
scheinen e ins te l len , und auch das M a r i o n e t t e n 
theater für Erwachsene, mit dessen B a u R e i n 
ha rd Le ibrandt 1923 begonnen hatte, k a m nicht 
zu e iner A u f f ü h r u n g , da das Theater mit dem 
H e i m R i p p e n der S A in die H ä n d e f ie l . So gab 
es für Le ib rand t ab 1933 nur noch Spie la rbe i t 

an seiner Schule in Me tge then u n d e in paar 
L e h r g ä n g e bei deutsch-evangelischen Jugend
v e r b ä n d e n i n Po len . 1939 w a r er wiede r Soldat 
u n d v o n 1945 bis Dezember 1949 i n russischer 
Kriegsgefangenschaft . H i e r entstanden noch dre i 
Spiele , die e in K a m e r a d v o n ihm stenografiert 
und durch die K o n t r o l l e geschmuggelt hat: 
.Freund H e i n u n d die Mut te r ' , .Das k le ine K r i p -
pensp ie l ' und das Ba l l adensp ie l .Die Pr inzes
s in mit dem Berns te inherzen ' . Sie erschienen 
im Deutschen La i ensp i e lve r l ag . H i e r hat er auch 
. K l e i n e Spie le g r o ß e r Me i s t e r ' mi t Sp ie l an le i 
tungen herausgegeben, v o n Goethe .Satyros, 
und .Die Geschwis ter ' und v o n U h l a n d das S ing
sp ie l .Die B ä r e n r i t t e r ' . Der V e r l u s t der He imat 
hat Re inha rd Le ib rand t sehr b e d r ü c k t und auch 
e in w e n i g g e l ä h m t . 

N u n hat der p l ö t z l i c h e T o d e inem so reichen 
Leben u n d Schaffen e in Ende gesetzt. A l l e n , die 
ihn kann ten und sich an seinen Sp ie len ge
freut haben, w i r d er unvergessen ble iben. 

Fr i t z Aud i r s ch 

Stud**enkreis für Kulfurbeziehungen in Mitte l - und Osteuropa: 

K^JEezdezs £lnfduß auf die TJodkez ^utoftas 

Es w a r die zwei te Zusammenkunf t dieser 
A r t , d ie v o r e in igen W o c h e n i m „ H e r z e n 
der ö s t e r r e i c h i s c h e n A l p e n " , w i e der 

Prospek t sich a u s d r ü c k t , auf Sch loß M i t t e r s i l l , 
abgehal ten wurde . Daa fast 900 Jah re al te 
Sch loß gab der T a g u n g des „ S t u d i e n k r e i s e s für 
K u l t u r b e z i e h u n g e n i n M i t t e l - u n d Os teu ropa" 
berei ts e inen g e s c h i c h t s t r ä c h t i g e n Rahmen . V o r 
a l l e m aber gaben d ie Zusammense tzung der 
41 T e i l n e h m e r — P h i l o l o g e n u n d H i s t o r i k e r , 
Professoren und Studenten — , die interessanten 
Themen der 14 Referate sowie die D i skuss ionen 

u n d A b e n d g e s p r ä c h e dieser T a g u n g ihr hohes 
N i v e a u . 

Referenten, Z u h ö r e r und Diskuss ions te i lneh
mer g e h ö r t e n den verschiedenen V ö l k e r n der 
o s t m i t t e l e u r o p ä i s c h e n Staaten an. D a r i n l ag der 
besondere R e i z der Verans t a l t ung , aber auch 
die Gefahr , d a ß es zu K o n t r o v e r s e n und zu Po
l e m i k e n e twa zwischen Tschechen und S l o w a 
ken , U n g a r n u n d R u m ä n e n oder Serben u n d 
K r o a t e n k o m m e n k ö n n t e . Sicher w a r e n sich a l le 
Te i l nehmer dieser Gefahr b e w u ß t . A l l e aber 
vers tanden es, ihr auszuweichen, i ndem sie 
n'^ht e twa verschwienen . was gesagt werden 

Leo Weismantel: ,Das Spiel von Wilhelm Teil* — Der Spielplatz liegt in der freien Natur Fotos privat 

soll te , sondern indem al le auf dem Boden wi s 
senschaftlicher O b j e k t i v i t ä t b l ieben . Dabe i han
delte es sich bei den meisten Te i l nehmern um 
A n g e h ö r i g e der sogenannten Nachfolgestaa
ten u n d u m ehemal ige S t a a t s b ü r g e r der k. und 
k. Mona rch i e . 

H e r d e r und sein E in f luß auf die ostmit te leu
r o p ä i s c h e n V ö l k e r s tand s o w o h l in den Refera
ten als auch be i den Di skuss ionen im M i t t e l 
punkt . Immer w iede r w u r d " sichtbar, w i e die 
geis t igen S t r ö m u n g e n aus Deutschland durch 
Goethe , H e g e l , Herder , Sch löze r oder H e i n e in 
Os tmi t t e l eu ropa aufgenommen, verarbei te t und 
i n na t iona le Inhalte t ransport ier t w o r d e n s ind. 
Gerade d ie o s t m i t t e l e u r o p ä i s c h e n Referenten 
hoben den entscheidenden A n t e i l deutscher Ini 
t ia toren u n d F ö r d e r e r be i der Schaffung etwa 
der s lowakischen , der r u m ä n i s c h e n oder der 
serbischen Schriftsprache sowie deren Gramma
t iken hervor . 

Deutschland als geist ige M i t t e , als Sachwal
ter und M i t t l e r a b e n d l ä n d i s c h e r K u l t u r der F r e i 
heit und P e r s ö n l i c h k e i t des Ind iv iduums w ie der 
V ö l k e r ; d ie o s t m i t t e l e u r o p ä i s c h e n V ö l k e r als 
J ü n g e r und Par tner Deutschlands, als K ä m p f e r 
für gleiche Ideale, trotz unterschiedlicher Indi
v i d u a l i t ä t auch E inhe i t aufgrund wesensver
wandte r M e n t a l i t ä t und — w e n n auch gegen
e inander gerichteter — Zie l se tzungen gleichen 
Ursprungs , das w a r w o h l die Kons te l l a t i on , das 
geis t ige K l i m a seit der Zei t der A u f k l ä r u n g in 
M i t t e l - u n d Os teuropa . Dieser Geis t der Ge
meinsamkei t , der Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t , wurde 
in M i t t e r s i l l beschworen. Zug le ich war die 
W e h m u t s p ü r b a r , d a ß dieser Geis t durch zwei 
v e r h ä n g n i s v o l l e K r i e g e ve rgewal t ig t worden 
ist. Es w u r d e aber auch evident , d a ß man aus 
der I so la t ion heraus w i l l , d a ß man ohne Res
sentiments e inen N e u b e g i n n für e in friedliches 
u n d fruchtbares M i t e i n a n d e r sucht und bereit 
ist, auf Rechthaberei z u verzichten. 

Eins t k a m das Licht aus dem Osten, dann 
jahrhunder te lang aus dem W e s t e n . Heute l iegt 
Europa we i tgehend im geis t igen Zwiel icht 
Lichtsuchende waren i n M i t t e r s i l l zusammenge
k o m m e n und fanden T u c h f ü h l u n g . Es ist k a u m 
n ö t i g zu ve rmerken , d a ß sich die Wissenschaft
ler aus M i t t e l - und Osteuropa , jenem Raum na
t ü r l i c h e r Zweisprach igke i t , bei der Tagung der 
deutschen Sprache bedienten. Es war eine zu
sä t z l i che Freude festzustellen, wie k l a n g v o l l 
und s c h ö n das Deutsche se in kann, wenn es 
exak t u n d k l a r ausgesprochen w i r d , w i e das ge
rade o s t e u r o p ä i s c h e Germanis ten tun. Schebesch 
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A u g u s t 1914 a u f O s t p r e u ß e n s E r d e 
Zum j ü n g s t e n Werk des sowjetischen N o b e l p r e i s t r ä g e r s Solschenizyn — V o n Prof. Dr. Fritz Gause 

August 1914, das j üngs t e W e r k des rus
sischen N o b e l p r e i s t r ä g e r s Solschenizyn, 
gehör t — das kann man wohl schon heu

te sagen — zu den g roßen Romanen der Welt
literatur. Solschenizyn ist 1918 geboren, im So
wjetstaat aufgewachsen. Für ihn waren also 
der Erste Wel tk r i eg und die innere Verfassung, 
mit der das russische V o l k in den Kr i eg eintrat, 
bereits Geschichte, aber er hat sich dieser Ge
schichte mit dem Fleiß des Forschers bemächt ig t 
und mit dem Einfüh lungsvermögen , das das 
Bes tänd ige der russischen Seele über alle Än
derungen der Staats- und Gesellschaftsverfas
sung hinweg erkennt. Das hat ihn davor be
wahrt, Z u s t ä n d e seiner Gegenwart in die Ver 
gangenheit zu übe r t r agen , den August 1914 ge
wi s se rmaßen als ein Vorsp ie l zur Oktoberre
volut ion von 1917 zu betrachten. 

Die Revolution 1905 lag noch kein Jahrzehnt 
zurück, und es gab im russischen V o l k e Geg
ner des Zarismus und „aufgek lä r t e" Anarchi
sten. Solschenizyn schildert eine Szene im Hau
se eines jüdischen Fabrikanten, dessen Kinder 
ihren Vater verurteilen, sich aber an dessen 
reich besetzter Tafel wohl sein lassen, oder eine 
Schulleiterin, für die die Erziehung zum Staats
bürge r h i eß : „zu einer den Machthabern feind
lich gesonnenen Person" (S. 60). Auch unter den 
Studenten gab es Anarchisten, und einer von 
ihnen, der Fähnr ich Lenartowitsch „mit einem 
Univers i t ä t sabze ichen" , wünscht die Niederlage 
Rußlands und tut doch seine soldatische Pflicht. 
Der Zar — in der Ü b e r s e t z u n g ist leider stets 
das Wor t Kaiser gebraucht — ist unbeliebt, 
seine Frau wegen ihrer Verb indung mit Raspu
tin sogar ve rhaß t , aber die Monarchie ist un
angefochten, das russische V o l k von einer my
stischen Größe , und die Armee ist die V e r k ö r 
perung dieses Vo lkes . Auch das Offizierskorps 
ist gesund, wenn es auch unter den Erfahrungen 
der Niederlage gegen Japan leidet und noch 
mehr durch die „höhnische Behandlung seitens 
der fortschirttlichen Schriftsteller" (S. 441). Was 
Solschenizyn ü b e r das Leben, Kämpfen und 
Sterben der russischen Soldaten sagt, ist philo-
sopisch so tief beg ründe t , d a ß es weit ü b e r die 
Situation von 1914 hinaus allgemein gül t ig ist. 

Scharf beobachtet 
Außer diesem philosophischen und moral i 

schen Gehalt sind an dem Roman die Schärfe 
der Beobachtung und Anschaulichkeit der Spra
che zu r ü h m e n . Löschbla t t see le ist e in treffen
des W o r t für einen un fäh igen Offizer i n einem 
hohen Stabe. Der Art i l ler iekutscher statt des 
Fahrer vom Sattel b e r ü h r t einen alten A r t i l l e 
risten allerdings peinlich. Zu r ü h m e n ist auch 
die Kunst der Komposit ion, die das weit ge
spannte Geschehen vom Stab der Heeresgruppe 
(hier für einen deutschen Leser nicht ohne we i 
teres vers tänd l ich Frontstab genannt) im fernen 
Ostrolenka bis zum Schü tzengraben bei Usdau 
oder dem Vormarsch auf Al iens te in und H o 
henstein zusammenfaß t und den Faden auch 
dann nicht verliert , wenn der Gang der Hand
lung durch „Ubers ichten" , Dokumente" und 
„Leinwand" (Filmszene) unterbrochen wi rd . 

Nicht weger seiner literarischen Q u a l i t ä t e n 
soll das Buch hier im O s t p r e u ß e n b l a t t bespro
chen werden, sondern wei l der g röß t e T e i l der 
Handlung auf os tp reuß ischem Boden spielt, in 
den Tagen der Schlacht von Tannenberg vom 
26. bis 31. August 1914. Der Übe r se t ze r hat die 
russische Datierung (13. bis 18. August) beibe
halten, was der deutsche Leser zu beachten hat. 
Anschaulich schildert Solschenizyn das Land 
mit seinen Seen und W ä l d e r n , den sandigen 
Wegen, den Feldern und Dörfern, die alle mit 
den uns wohl vertrauten Namen genannt s ind: 
Usdau, Or lau , Lahna, Darethen, Sch lagamühle 
usw. Auch die S täd te Soldau, Neidenburg, H o 
henstein, Al iens te in und Orteisburg schildert 
Solschenizyn so, als wenn er da gewesen sei. 
Er we iß nichts von Greueltaten zu berichten, 
weder von russischen noch von deutschen. 
Wenn er einmal (S. 476) behauptet, d a ß in A l -
lenstein deutsche Ziv i l i s ten aus den Fenstern 
der H ä u s e r geschossen hä t t en , so unterliegt er 
einem verzeihlichen Irrtum, ebenso wenn er die 
Masuren für deutsche Polen häl t und (S. 574) 
sagt, daß sie den Russen freundlich gesinnt ge
wesen seien. Durchweg lobt Solschenizyn die 
deutsche Tücht igkei t und den hohen Stand der 
Zivi l i sa t ion. 

Bezeichnend ist eine kleine Szene (S. 162): 
„Im nächsten Dorf fanden sie ein Fahrrad. Das 
ganze Batai l lon reckte sich die H ä l s e danach 
aus; viele Soldaten hatten so ein V e h i k e l ihr 
Lebtag noch nicht gesehen. Ein Unteroffizer 
führte vor, wie man darauf fährt, die Menge 
lä rmte und ermunterte ihn." Wei te r he iß t es 
dort: „Dörfer aus zweis töck igen Z i e g e l h ä u s e r n ! 
die aus Stein gebauten Stä l le ! die betonierten 
Brunnenschächte! das elektrische Licht! die Te-

Bauernregeln 
zum Jahresanfang 

Von Weihnachten bis Dreikönigslag, 
auf's Wetter man wohl achten mag. 
Ist's regen-, nebel-, wolkenvoll, 
viel Krankheit es erzeugen soll. 

Leb' mit Vernuntt und Mäßigkeit, 
so bist du vor allem Wetter gefeit! 

Wind in der Silvesternacht 
wenig Hoffnung auf's neue Jahr macht. 

Samssonows Gedenkstein im masurischen W a l d 

lephone! das Fehlen der Fl iegen und des Ge
stanks nach Jauche an he ißen Tagen! diese mu
sterhafte Ordnung hatten die P r e u ß e n «loch 
wohl nicht zum Empfang der Russen herge
stellt!" Sogar im kle inen Soldau gab es (S. 187) 
„g länzende Möbel , Bronze und Marmor wie in 
den besten Petersburger H ä u s e r n " . So lobt So l 
schenizyn auch die Leistungen der deutschen 
Kolonisten in Rußland . Ganz Ruß land sollte 
bei den Deutschen das Wirtschaften lernen" 
(S. 81). Es kommt hier nicht darauf an, ob diese 
Schilderungen in jedem Punkte der Wahrhei t 
entsprechen. Sie bezeugen aber die Achtung, 
die der Russe vor dem Deutschen hatte, die sich 
bes tä t ig t fand, als die russischen Soldaten, in 
der Mehrzah l Bauernjungen in Uniform, in Ost
p r e u ß e n e inrückten . 

Noch g r ö ß e r ist Solschenizyns Hochachtung 
vor der deutschen Armee. Sie war (S. 142) „e ine 
von einem allumfassenden patriotischen Ge
fühl erfül l te Armee mit einem vorzügl ichen 
F ü h r u n g s a p p a r a t , eine Armee, die das Unver
einbare vereinigt hatte: die widerspruchslose 
p reuß ische Disz ip l in mit der f lexiblen e u r o p ä 
ischen Eigenini t ia t ive" . Na tür l i ch freut er sich, 
wenn er v o n der Tapferkeit der russischen Sol 
daten berichten kann, v o n ihrem Ausharren im 
feindlichen Feuer, v o n ihrer Ausdauer bei (oft 
sinnlosen) Märschen , aber dieser Patriotismus 
hindert ihn nicht, dem Gegner Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen. Schuld an der Nieder la 
ge der 2. Armee hat nicht der Soldat, auch nicht 
das Offizierskorps im ganzen, sondern die U n 
fähigkei t der oberen F ü h r u n g , die mit Beden-
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ken und Hemmnissen belastete Na tur Sams
sonows, dessen Psychogramm, um diesen mo
dernen Ausdruck zu gebrauchen, e in Kabinet t
stück der Seelenkunde ist, und seine Korps
kommandeure Klu jew, Ar tamanow und Blago-
westschenskij. Sie waren so unfäh ig , d a ß auch 
der tapfere und ehrenhafte Genera l Mar tos das 
Schicksal nicht wenden konnte. 

Falsch verteilter Ruhm 
Dieses B i l d hat Solschenizyn aus seinen h i 

storischen Studien gewonnen. H ö r e n wi r ihn 
selbst (S. 472): „Von der Absicht erfüllt , das 
Geschehene mögl ichs t genau und ohne Phanta
sieflug zu sammeln und zu erkennen, den H i 
stor ikern weit mehr als den Romanschreibern 
vertrauend, m ü s s e n w i r indessen mit den Ach
seln zucken und ein für a l lemal e r k l ä r e n : eine 
solche d u r c h g ä n g i g e Verfahrenheit h ä t t e n wir 
nicht zu ersinnen gewagt, h ä t t e n der W a h r 
scheinlichkeit zuliebe Licht und Schatten v i e l 
mehr g le ichmäßiger verteil t . Doch v o n der er
sten Schlacht an waren die russischen Gene
ralsabzeichen Signale der Unzu läng l i chke i t , und 
je h ö h e r hinauf, desto hoffnungsloser sah es 
aus, so d a ß es kaum jemanden gibt, auf dem 
der A u t o r seinen dankbaren Blick ve rwei len 
lassen k ö n n t e . " 

Schuld an der Nieder lage hat auch die man
gelhafte Füh rungs t echn ik , das Fehlen moderner 
Nachrichtenmittel und die Sorglosigkeit , mit der 
die hohen S t ä b e F u n k s p r ü c h e u n v e r s c h l ü s s e l t 
durchgaben, so d a ß die deutsche F ü h r u n g von 

den Absichten der russischen F ü h r u n g jeder-
2 e E Ä r d S f i n ? n & i t e beruhen aber nie nur 
a u f ETÄtdern d e ? J ^ « * ^ «S 
^ ZSlS^SZ^l*«. die w u ß t e , da 
sie sich auf die Truppe ver lassen und ihr fast 
Unmenschliches zumuten konnte 

W e n n w i r gewohnt s ind, H indenbu rg und 
Ludendorff eis Sieger anzusehen, so lesenl w i l 
bei Solschenizyn mit Ü b e r r a s c h u n g (S. 456/57), 
Saß s?e ke ine Y geborenen Fe ldher ren" , sondern 
von „feiger M i t t e l m ä ß i g k e i t » waren. .Luden
dorff w u ß t e selber nicht, was er wol l t e . Nur 
darauf kam es ihm an, ohne e in R i s i k o emzu-
nehen unter a l len U m s t ä n d e n se in Prestige 
zu w ä h r e n . " Sol l te hier der russische Patnot 
ü b e r den Geschichtsforscher Solschenizyn ge-
sieqt haben? Eher ist zu vermuten, d a ß er sich 
dieses Ur t e i l aus Schriften des Genera ls Her
mann v. Francois gebildet hat; denn dieser ist 
für ihn der eigentliche H e l d der Schlacht, und 
Francois hat sich w o h l selbst für den Sieger 
von Tannenberg gehalten. Dieser Streit soll 
hier nicht aufgerollt werden. Es ist aber fest
zustel len d a ß Solschenizyn, der sonst die 
Schlacht aussch l ieß l ich v o n der russischen Seite 
her schildert, diesen p r e u ß i s c h e n Genera l als 
e inzigen dre imal auftreten läß t und ihm dabei 
v i e l Sympathie entgegenbringt als einem wa
gemutigen, d r a u f g ä n g e r i s c h e n Gene ra l und un-
beguemem Untergebenen. Ta t säch l i ch hat Fran
cois mit seinem I. Korps entscheidend zum Sie
ge beigetragen, aber ob sein Ruhm nur auf dem 
matten Hin te rgrund einer mangelhaften ober
sten F ü h r u n g erstrahlen konnte, m u ß doch be
zweifelt werden. 

Die T r a g ö d i e geht weiter 
Die Schlacht selbst hat Solschenizyn mit all 

ihren taktischen Z ü g e n und G e g e n z ü g e n zu
treffend geschildert und stimmt, v o n der Be
ur te i lung Francois abgesehen, mit der Darstel
lung im deutschen Genera ls tabswerk ü b e r e i n . 
Wahrhei tsget reu ist auch der Fre i tod des un
glückl ichen Generals Samssonow geschildert. 
W i r fügen hinzu, was Solschenizyn nicht sagt, 
d a ß die Leiche, da sie ohne Rangabzeichen war, 
unerkannt beerdigt wurde . Erst als F r a u Sams-
somow durch die V e r m i t t l u n g des Roten K r e u 
zes 1915, also w ä h r e n d des Kr ieges , nach Ost
p r e u ß e n kam, wurde die Grabs te l le ermittelt, 
die Leiche exhumiert und mit feierl ichem Ge
leit ü b e r Schweden nach R u ß l a n d gebracht. 
Uber dem leeren Grab errichteten der Landrat 
und die Fors tverwal tung ein schlichtes M o 
nument aus Findl ingss te inen mit der Inschrift 
„gefa l len am 30. 8. 1914" Der Sieger ehrte 
den toten Gegner, indem man seine Verzwei f 
lungstat des Selbstmordes zum ehrenhaften 
Soldatentod erhob. 

Die Lei t f igur Solschenizyns auf der russi
schen Seite ist jedoch nicht der Her r füh re r , 
sondern e in junger Generals tabsoberst W o -
rotynzew. Indem er sich aus dem Stabe des Ge
nerals S h i l i n s k i ü b e r das Hauptquar t ie r Sams-
somows zur Front begibt, die Schlacht bis zum 
Ende m i t k ä m p f t e , ohne das Schicksal wenden 
zu k ö n n e n , hä l t er die F ä d e n zusammen, die 
den Leser ü b e r verschiedene S c h a u p l ä t z e des 
weit ausgedehnten Schlachtfeldes füh ren . So 
ist einer der H ö h e p u n k t e des Romans eine frei 
erfundene Szene, in der die beiden He lden Sol
schenizyns, Francois und W o r o t y n z e w , übe r 
raschend aufeinandertreffen und sich mit ge
genseitiger Hochachtung trennen. W o r o t y n z e w 
durchbricht den deutschen E i n s c h l i e ß u n g s r i n g 
und kommt in das Hauptquar t ier des Großfür
sten N i k o l a i N iko la i ewi t s ch . des O n k e l s des 
Zaren und Oberbefehlshabers a l ler russischen 
Truppen. Schonungslos und unbarmherzig 
deckt hier W o r o t y n z e w die G r ü n d e der N i e 
derlage auf, die U n f ä h i g k e i t der Generale , die 
Ver logenhei t ihrer Me ldungen und Ausf lüch te . 
Das Buch schließt mit dieser g r o ß a r t i g e n Szene, 
doch der A n k l ä g e r findet keine Richter. Die 
T r a g ö d i e R u ß l a n d s geht weiter . 

Alexander Solschenizyn: August neunzehnhundert-
vierzehn. Aus dem Russischen übersetzt von Alexan
der Kaempfe. München, Langen Müller 1971. 785 S„ 
Kartenskizzen auf Vor- und Rückdeckel, 29,80 DM. 
(In den Streit zweier deutscher Verlage um das 
Publikationsrecht wollen wir uns nicht einmischen. 
Das Exemplar für die oben stehende Bestechung ist 
nicht vom Verlag gestellt, sondern im Buchhandel 
gekauft worden.) 

Der Neujahrsumzug der Königsberger Fleischer mit der lanaen Wnr<ii im i«ni i tw. f-tr 1" '™gen d le 6 '°M e , e r U n 9 e W u r s i « W Ä i K S ä J S t*ys s ^ s ^ . ^ ' - ^ r s 
Derg, Leer) F . vertag Gerha rd Rauten-
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Ver JLesvr (riujt — 

Vus östfireußenötutt antwortet 

A b l a u f der Antragsirist 
Frage: Ich bin nun 67 Jahre alt und habe bis 

jetzt noch arbeiten können. Ich gehöre zu dem 
Personenkreis der ehemals Selbständigen. Mir 
wurde gesagt, daß ich wegen Ablaufs der An
tragsirist für Kriegsschadenrente (31. Dezember 
1970) keinen Antrag mehr stellen könne, weil 
ich dem Jahrgang 1904 angehöre-, derartige An
träge könne nur noch der männliche Jahrgang 
1906 und der weibliche Jahrgang 1911 stellen. 
Wie sieht die Sache gesetzlich richtig aus? 

Antwort: D ie Ihnen er te i l te A u s k u n f t ist falsch 
In e iner der le tz ten L A G - N o v e l l e n ist Ihr F a l l 
schon pos i t i v g e k l ä r t . Der P r ä s i d e n t des Bundes-
ausgleichsamtes hat aber auch jetzt das K r i e g s 
schadenrente-Sammelrundschre iben g e ä n d e r t 
(Mi t te i lungsb la t t B A A N r . 7 vom 8. September 
1971) ; es he iß t dort w ö r t l i c h : 

„ G e s c h ä d i g t e , denen Kr iegsschadenrente bis 
zum Ende der Ant ragsf r i s t für A l t e r s f ä l l e wegen 
Ü b e r s c h r e i t e n s des E i n k o m m e n s h ö c h s t b e t r a g e s 
aufgrund v o n E i n k ü n f t e n im Sinne des § 267 
A b s . 2 N r . 3 L A G nicht g e w ä h r t werden k o n n 
te, k ö n n e n Kr iegsschadenrente noch z w e i Jahre 
nach A b l a u f des M o n a t s beantragen, in dem 
solche E i n k ü n f t e nicht mehr entgegenstehen D i e 
vors tehende A u s n a h m e r e g e l u n g gi l t nur hinsicht
l ich der E i n k ü n f t e in der in § 267 A b s . 2 N r . 3 
L A G genannten A r t , nicht aber bei sonst igen 
F i n k ü n f t e n , z. B bei Bezug v o n Renten oder 
Pens ionen . Dami t so l l erreicht werden , d a ß Per
sonen, die trotz Ü b e r s t e i g e n s der A l t e r s g r e n z e 
A r b e i t s e i n k ü n f t e e rz ie len , nicht gezwungen s ind, 
aus F r i s t g r ü n d e n auf ihre A r b e i t s e i n k ü n f t e vor 
ze i t i g zu verzichten, um den A n s p r u c h auf 
Kr iegsschadenren te nicht zu ve r l i e r en . 

F ü r den B e g i n n der Ant ragsf r i s t kommt es 
auf den Ze i t punk t an, zu dem erstmals die A r 
b e i t s e i n k ü n f t e die G e w ä h r u n g v o n Kr iegsscha
denrente nicht mehr a u s s c h l i e ß e n ; somit k a n n 
bereits das A b s i n k e n solcher E i n k ü n f t e oder 
die A n h e b u n g des m a ß g e b e n d e n Satzes bzw. 
Einkommen? h ö c h s t b e t r a g e s der Kr iegsschaden
rente die Fr is t in Lauf setzen. Nich t auf den 
W e g f a l l der E i n k ü n f t e , sondern l ed ig l i ch auf 
das Unterschre i ten des E i n k o m m e n s h ö c h s t h e -
trages kommt es somit an. Diese Beu r t e i l ung 
k a n n in W i r k l i c h k e i t nur das Ausg le i chsamt 
vo rnehmen . 

Desha lb werden al le Personen, die m ö g l i c h e r 
weise ü b e r diese Vorschr i f t k ü n f t i g für die G e 
w ä h n u n g v o n Kr iegsschadenrente i n Betracht 
k o m m e n und dem Ausg l e i chsamf bekannt wer
den, i n die j ä h r l i c h e U b e r p r ü f u n g der E i n k o m 
mens- und V e r m ö g e n s v e r h ä l t n i s s e aufgenom
men. E ine entsprechende Rege lung für a l le Fä l 
le der E r w e r b s u n f ä h i g k e i t besteht nicht. Im F a l 
le der Rechtsnachfolge eines ü b e r l e b e n d e n Ehe
gatten, der in Ze i tpunk t des Todes des Berech
t igten das h i e r f ü r geforderte Mindes t a l t e r , be i 
F r a u e n das 45., bei M ä n n e r n das 65. Lebens jahr 
vo l l ende t hat (§ 272 A b s . 2 N r . 2 L A G ) greift die 
obengenannte Zuguns ten rege lunq jedoch im 
Rahmen der Ruhensrege lungen ebenfalls e in . " 

Haftung bei A u t o u n f ä l l e n 

Frage : M e i n e Tochter wurde von Bekann
ten im Auto mitgenommen, dabei passierte ein 
Uniall. Der Fahrer trägt die Schuld. Die Ver
sicherung verweigert die Zahlung des Schmer
zensgeldes. Es wird Klage geführt. Meine Toch
ter hat einen Armenrechtschein, der ihr aber 
entzogen werden soll, da sie angeblich zuviel 
verdient. Sie bekommt 3 5 0 — D M netto, freie 
Kost und Wohnung. Meine Frage: Wie hoch 
darf der Verdienst sein, um Armenrecht zu 
erhalten? 

Antwort: D i e H ö h e der E n k ü n f t e für die 
E r t e i l u n g des Armenrech t s ist i n den e inze lnen 
B u n d e s l ä n d e r n verschieden, je nach H ö h e der 
R i c h t s ä t z e i n der S o z i a l f ü r s o r g e . B e i den G e 
s a m t e i n k ü n f t e n Ihrer Tochter d ü r f t e e in A r m e n 
recht k a u m z u e rha l ten se in . D a Ihre Tochter 
aber berei ts das A r m u t z e u g n i s e rha l ten hat, 
m u ß doch die P r ü f u n g der E i n k ü n f t e berei ts 
erfolgt sein. Sofern Ihre Tochter bei der A n 
t r ags te l lung ke ine unr ich t igen A n g a b e n ü b e r 
ih re E i n k ü n f t e gemacht hat, k ö n n e n w i r nicht 
vers tehen , d a ß nun e in n a c h t r ä g l i c h e r En tzug 
er fo lgen s o l l . D i e Tochter m u ß d a r ü b e r e inen 
schrif t l ichen Bescheid erhal ten, gegen den sie 
dann Einspruch e in legen kann . Es ist aber auch 
denkbar , d a ß eine En tz i ehung des Armenrech t s 
desha lb erfolgen so l l , w e i l die eingereichte 
K l a g e ke ine Auss i ch t auf E r fo lg hat. W e n n 
der schuldige Fahre r ke ine Unfa l l ve r s i che rung 
auch für mi t fahrende fremde Personen abge
schlossen hat, dann w ü r d e eine K l a g e gegen 
die Vers icherungsgese l l schaf t e r fo lg los b l e iben . 
W e n n eine solche V e r s i c h e r u n g nicht besteht, 
dann w i r d der E i g e n t ü m e r des W a g e n s in der 
R e g e l v o r der M i t n a h m e fremder Personen die
sen d a v o n M i t t e i l u n g machen, d a ß er be i U n 
f ä l l e n k e i n e Haf tung ü b e r n i m m t u n d daher die 
M i t n a h m e auf eigene Gefahr erfolgt . 

W i r w e i s e n noch darauf h in , d a ß i n Rechts
s t r e i t i gke i t en mit Vers icherungsgese l l schaf ten 
die M ö g l i c h k e i t besteht, den F a l l dem Bundes
aufsichtsamt für das Ve r s i che rungswesen i n 1 
B e r l i n 15, L u d w i g - K i r c h - P l a t z 3—4, vorzu t ragen . 
Es w i r d dann eine fachgerechte A u s k u n f t kos ten-

Renten Versicherung: 

Wicht iger Termin für Versicherte und Arbeitgeber 
V e r b a n d der Deutschen R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r stellt das neue Versicherungsnachweisheft vor 

Frankfurt/Main — V o m 1. J anua r 1973 ab 
geht die 8 0 j ä h r i g e Geschichte der gel tenden 
Ver s i che rungska r t en in der Rentenvers icherung 
zu Ende . Dami t e n t f ä l l t auch eine V i e l z a h l v o n 
A r b e i t s g ä n g e n , die damit für die be te i l ig ten 
S te l l en ve rbunden war . 

A n die Ste l le der gel tenden Vers icherungs
karte w i r d e in Vers icherungsnachweishef t tre
ten, v o n dem eine Mus te r se i t e erstmals im 
O s t p r e u ß e n b l a t t abgebi ldet w i r d . 

Das mit der U m s t e l l u n g verbundene neue V e r 
fahren führ t für j eden Vers i che r t en zur E i n 
r ichtung eines maschine l l g e f ü h r t e n Ver s i che 
rungskontos . Jedes e inze lne dieser K o n t e n ist 
durch e in Ver s i che rungsnummer unverwechse l 
bar gekennzeichnet . A n fast 20 M i l l i o n e n V e r 
sicherte ist diese Ver s i che rungsnummer berei ts 
ve rgeben worden . Vers icher te , die noch ke ine 
Ver s i che rungsnummer haben, e rha l ten auf A n 
trag v o n ih rem z u s t ä n d i g e n V e r s i c h e r u n g s t r ä 
ger eine Ver s i che rungsnummer zugetei l t Sie 
steht auf e iner Vers icherungskar te , die dann 
noch bis zur E i n f ü h r u n g des neuen Nachwe i s 
heftes in der b i sher igen W e i s e ve rwende t wer
den m u ß . 

D ie neuen v o m 1. J anua r 1973 an gel tenden 
Belege , die für Vers icher te u n d Arbe i t gebe r an 
die S te l le der gel tenden Vers i che rungska r t en 
treten, s i n d in d iesem Nachweishef t zusammen
g e f a ß t . Ende 1972 so l l jeder der e twa 26 M i l 
l i onen Vers i che r t en im Besi tz dieses Heftes 
sein. 

D ie neuen Belege m ü s s e n mit der Schreibma
schine a u s g e f ü l l t werden , damit die E in t r agun
gen ohne maschinel le Zwischenarbe i t unmi t te l 
bar v o m Be leg in das Ver s i che rungskon to bei 
der Vers icherungsans ta l t en e ingelesen -verden 
k ö n n e n . 

Z u d iesem Zweck stehen z w e i Lesecomputer 
zur V e r f ü g u n g , v o n denen der e ine zur Zei t 
erprobt w i r d . 

A b 1. J anua r 1973 k a n n e in A r b e i t g e b e r e inen 
Ver s i che r t en zur K r a n k e n v e r s i c h e r u n g u n d A r 
be i t s losenvers icherung nur noch an- und ab
melden , w e n n der Vers icher te e i n Ver s i che 
rungsnachweisheft vor leg t . V o n der s o r g f ä l t i 
gen B e h a n d l u n g u n d A u s f ü l l u n g dieses Heftes 
w i r d s p ä t e r die H ö h e seiner Le i s tungen aus der 
Soz i a lve r s i che rung a b h ä n g e n . Das Heft darf 
nicht gefaltet, geknick t u n d verschmutzt wer 
den, w e n n die Belege s p ä t e r masch ine l l gelesen 
w e r d e n so l l en . 

Dami t der Br i e f mi t dem neuen Ve r s i che 
rungsnachweishef t die Ver s i che r t en ordnungs-
g e m ä ß ^ e r r e i c h t , so l l t en m ö g l i c h s t umgehend alle 
N a m e n s - u n d A n s c h r i f t e n ä n d e r u n g e n , d ie seit 
A u s s t e l l u n g der le tz ten Ver s i che rungska r t e mit 
Ve r s i che rungsnummer e ingetre ten s ind , der 
Vers icherungsans ta l t unter A n g a b e der V e r s i 
cherungsnummer u n d der e ingetre tenen Ä n d e 
rung angegeben werden , sowei t dies nicht schon 
geschehen ist. 

Ist die be im V e r s i c h e r u n g s t r ä g e r gespeicherte 
Anschr i f t r icht ig , so e r h ä l t jeder Vers iche r t e 
mi t e iner Ve r s i che rungsnummer i n der Ze i t 
v o n M i t t e M ä r z 72 bis Ende Dezember 1972 e in 
Vers icherungsnachweishef t i m Br ie f durch die 
Post zugestel l t . N e b e n dem Heft w i r d der V e r 
sicherte i m Br ie fumschlag e in he l l ro tes H i n w e i s 
blat t mit E r l ä u t e r u n g e n f inden. 

Jedes Vers icherungsnachweishef t besteht aus 
12 d r e i t e i l i gen B e l e g s ä t z e n mi t eingeschosse
nem K o h l e p a p i e r . Im e inze lnen s ind dies der 
T i te lb la t t sa tz mit Vers i che rungsauswei s , 7 V e r 
s i c h e r u n g s k a r t e n s ä t z e , 3 A n m e l d e s ä t z e u n d 1 
Anforderungssa tz . 

U n m i t t e l b a r nach dem Erha l t des Heftes hat 
der Vers iche r t e se inen A u s w e i s ü b e r seine V e r 
s icherungsnummer i n den gesetzl ichen Renten
vers icherungen aus dem Heft h e r a u s z u r e i ß e n . 
D e r A u s w e i s ist die zwei te Durchschrift des 
Deckblat tes . Das H i n w e i s b l a t t e r l ä u t e r t mi t H i l 
fe v o n d re i Ze ichnungen d iesen V o r g a n g . Der 
dem Heft en tnommene Vers i che rungsauswe i s 
ist s o r g f ä l t i g aufzubewahren . N e b e n dem N a 
men i n der ersten Z e i l e ist l i n k s oben die V e r 
s icherungsnummer durch die rote U m r a h m u n g 
besonders deut l ich gemacht. D i e Vers iche rungs 
nummer s o l l der Vers icher te be i a l l en A n s c h r e i -

Wohnungsbau: 

ben, M i t t e i l u n g e n u n d A n t r ä g e n unbedingt an
geben. N u r mit H i l f e dieser N u m m e r w i r d es 
den R e n t e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r n m ö g l i c h sein, 
die für d ie Ve r s i che rung m a ß g e b l i c h e n Daten 
eines Vers icher ten unverwechse lbar zu spei-
i l i i i n und die V e r a r b e i t u n g in den Datenver 
arbe i tungsanlagen s icherzustel len. Der V e r s i 
cherte hat daher a u ß e r d e m diesen A u s w e i s a l 
len Ste l len , w i e zum Be i sp i e l den K r a n k e n k a s 
sen bei K r a n k h e i t , den A r b e i t s ä m t e r n be i A r 
bei ts los igkei t , der Bundeswehr bei A b l e i s t u n g 
des Grundwehrd iens tes usw. vorzu legen , da
mit auch diese S te l l en die Ausfa l l ze i t t a tbe 
s t ä n d e oder die Ze i t en des Grundwehrd iens tes 

den z u s t ä n d i g e n V e r s i c h e r u n g s t r ä g e r n unter 
A n g a b e der Ver s i che rungsnummer ü b e r m i t t e l n 
k ö n n e n . 

Das neue V e r f a h r e n setzt voraus , d a ß am 
1. J anua r 1973 jeder Vers icher te i m Besi tz e i 
nes Vers icherungsnachweishef tes mit maschi
n e l l l esbaren Be legen se in w i r d . Desha lb s ind 
a l le Ver s i che rungska r t en ohne Vers icherungs
nummer bis s p ä t e s t e n s zum 30. J u n i 1972 zum 
Umtausch vo rzu legen . G le i chze i t i g mit der V o r 
lage der Ver s i che rungska r t e ist e in Ve rgabe 
antrag a u s z u f ü l l e n . S o w o h l die Arbe i tgeber 
als auch die Ver s i che r t en m ü s s e n den Te rmin 
30. J u n i 1972 e inhal ten . V . R . 

Entgeltsbescheinigung für Rentenversicherung der Arbeiter 
Abmeldung für Krankenkasse und Arbeltsamt 

Vers Versicherungsnummer 
Beschäftigt gegen Entgelt 
von bis Im 
Tag Monat Tag Monat Jahr 

Beitragspflichtig«« Betriebsnummer 
Bruttoarbeitsentgell eitsentgelt 
In DM ohne Pfennige 

| 1 | 
Beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt In DM In Worten 
Zehntausender Tausender Hunderter Zehner Einer 

thrttit- ZiN t M w oftr kUntmV Namensänderung eintragen 
I 

Angaben zur Tätigkeit Grund der Anschriften-
B Abgebe' änderung: ja 

l ° l • 
Mal (InrJer L brttamsg M M -
Ja Stuart a a r • «D*B • • • • 
Anedtftttenanderung eintragen 

und gleichzeitig Anforderung für neue 
Versicherungsnachwelse einreichen 

* Grund der Abgab« RV-P1 
Ende der Beschäftigung 2 
Jahresentgelt und Unterbrechung bei 
Fortbestehen des Beschaftigungs-
»erhaltnisses 3 
Änderung im Versicherungsverhältnis 
(Beitragsgruppen-, Kassenwechsel, 
sonstige Gründe) 4^ 

Name der Krankenkasse (Geschäftsstelle) Name und Anschrift des Arbeftgebers (FlrrnenstempeO Konto-Nr. bei der Krankenkasse 

AOK LKK BKK IKK EK 

Eingangsstempel der Krankenkasse 

(suis 11 rscht mt der Beinebsnummer Identisch) 

V E R S I C H E R U N G S K A R T E 
Dieses Feld bitte nicht beschreiben und nicht bestempeln 

A b 1. Januar 1973 gü l t ig : Der neue Vers icherungsnachweis der Soz ia lve r s icherung 

Mietrecht: 

F ü r v i e l e 1 9 7 2 k e i n e h ö h e r e M i e t e 
Einseitige E r h ö h u n g e n nicht ohne G e s e t z e s - P r ü f u n g anerkennen 

Köln — In den J a h r e n nach der M i e t p r e i s 
freigabe hat sich be i e iner zunehmenden Z a h l 
v o n p r i v a t e n V e r m i e t e r n die G e w o h n h e i t e inge
b ü r g e r t , zu j edem Jahresbeg inn die M i e t e neu 
festzusetzen. D e r Deutsche M i e t e r b u n d weis t 
daher angesichts des 1. J anua r a l l e M i e t e r i n 
der Bundes r epub l ik daraufhin, d a ß dank der 
neuen Mie tengese tze e insei t ige M i e t e r h ö h u n g e n 
gegen den W i l l e n der M i e t e r (von A u s n a h m e n 
abgesehen) nicht mehr durchgesetzt w e r d e n 
k ö n n e n . D a g le ichze i t ig K ü n d i g u n g e n wegen 
M i e t e r h ö h u n g e n nicht mehr z u l ä s s i g s ind und 
der V e r m i e t e r e in M i e t v e r h ä l t n i s nur noch 
bei berechtigtem, nachzuweisendem Interesse 
k ü n d i g e n kann , empfiehl t der Deutsche M i e t e r 
bund a l l en M i e t e r n , v o n ih ren neuen Rechten 
Gebrauch zu machen u n d sich im Interesse der 
a l l geme inen P re i s s t ab i l i s i e rung gegen unbe
rechtigte M i e t e r h ö h u n g e n zur W e h r zu setzen. 

D i e b isher ige Ü b u n g v i e l e r V e r m i e t e r : „ A b 
n ä c h s t e n Ers ten haben Sie . . . D M mehr M i e t e 
zu zah len" ist durch das neue Mie tengese tz ge
stoppt. 

D e r V e r m i e t e r k a n n v i e l m e h r M i e t e r h ö h u n 
gen nur noch w i e folgt durchsetzen: 

1. E r k a n n v o m M i e t e r die Z u s t i m m u n g z u e i 
ner M i e t e r h ö h u n g ve r l angen , w e n n die gefor
derte neue M i e t e r der o r t s ü b l i c h e n M i e t e für 
verg le ichbare W o h n u n g e n entspricht. E r m u ß 
jedoch mehrere Verg le i chsob jek te benennen, 

los erteilt. O. H . 

A l t e n h e i m b a u s o l l g e f ö r d e r t w e r d e n 
Bund und L ä n d e r stellen weiterhin Geldmittel zur V e r f ü g u n g 

Bonn — Seit J a h r e n stel l t die Bundesreg ie
rung z u s ä t z l i c h e M i t t e l zur Wohnraumbeschaf -
fung für ä l t e r e M i t b ü r g e r bereit . Seit 1966 s ind 
rund 60 000 W o h n h e i m p l ä t z e mit ö f f en t l i chen 
W o h n u n g s b a u m i t t e l n des Bundes u n d der Län 
der g e f ö r d e r t worden , zu denen rund 53 000 
A l t e n w o h n u n g e n h i n z u g e z ä h l t w e r d e n m ü s s e n . 
Das geht aus der A n t w o r t der Bundes reg ie rung 
auf e ine K l e i n e Anf r age v o n C D U / C S Ü - A b g e -
ordneten he rvor . 

D i e R e g i e r u n g weis t auf die Frage der A b 
geordneten, ob e i n V e r s t ä r k u n g der F ö r d e r u n g 
m ö g l i c h sei , darauf h in , d a ß zur F ö r d e r u n g des 
Baus v o n re inen A l t e n p f l e g e h e i m e n ke ine ge
nere l l e K o m p e t e n z des Bundes bestehe. Im R a h 
men der Bundeskompe tenz sei eine F ö r d e r u n g 
v o n W o h n p l ä t z e n i n A l t e n h e i m e n und A l t e n 
w o h n h e i m e n für p f l e g e b e d ü r f t i g e Personen 
m ö g l i c h . 

E i n V e r g l e i c h der K o s t e n g e g e n ü b e r den 60er 
J ah ren , der i n der K l e i n e n Anf r age angeschnit
ten wurde , sei nicht mög l i ch . M a n m ü s s e be
r ü c k s i c h t i g e n , d a ß der W o h n r a u m den gestiege
nen W o h n b e d ü r f n i s s e n s t ä n d i g a n g e p a ß t werde . 
W ä h r e n d v o r zehn J ah ren e in W o h n p l a t z in der 

R e g e l k a u m mehr als zehn Quadra tmete r 
W o h n f l ä c h e gehabt h ä t t e , u m f a ß t e n die W o h n 
p l ä t z e heute 16 Quadra tmete r u n d mehr . „H in 
zu k o m m e n noch die F l ä c h e n für den V o r r a u m 
u n d den S a n i t ä r r a u m " . A u f g r u n d der Erkenn t 
nisse der le tz ten Jah re w ü r d e n , w i e i n der 
A n t w o r t a u s g e f ü h r t w i r d , die H e i m e „ i m m e r 
mehr mit modernen mediz in ischen u n d thera
peut ischen E inr ich tungen ausgestattet". 

Z u r Frage der Kos tenbe la s tung der Rentner 
h e i ß t es, d a ß es ke ine statist ischen A n g a b e n 
d a r ü b e r gebe, w i e v i e l e B e w o h n e r v o n A l t e n 
he imen z u s ä t z l i c h zu ih ren Renten Le i s tungen 
der Soz ia lh i l f e i n A n s p r u c h nehmen m ü s s e n . 
Durch die Ä n d e r u n g des Wohnungsbaugese t -
2es, d ie insbesondere eine wesent l iche E r h ö 
hung der E inkommensgrenze für den öffent l ich 
g e f ö r d e r t e n soz ia len W o h n u n g s b a u vorsehe, 
w ü r d e auch eine Er le ich te rung den Personen 
zugute kommen , „d ie sich u m e inen W o h n p l a t z 
in e inem öffent l ich g e f ö r d e r t e n A l t e n h e i m be
m ü h e n " . D i e L ä n d e r f ö r d e r n ü b e r d i e s mit eige
nen M i t t e l n A l t e n h e i m e , Pf legeheime und A l 
tenwohnungen . W . H . 

u m die Berecht igung seiner M i e t f o r d e r u n g nach
zuwe i sen . 
2. Der M i e t e r hat 6 W o c h e n Zei t , sich die Z u 
s t immung zu der M ; t e r h ö h u n g zu ü b e r l e g e n . 

3. S t immt der M i e t e r nicht zu , k a n n der V e r 
mie ter b innen wei te re r 3 M o n a t e auf Z u 
s t immung zur M i e t e r h ö h u n g k l a g e n . Das Gericht 
hat i m E i n z e l f a l l n a d i z u p r ü f e n , ob die M i e t e r 
h ö h u n g s f o r d e r u n g berechtigt ist u n d setzt e v t l . 
die neue M i e t e fest. 

Der M i e t e r k a n n unter H i n w e i s auf b i l l i g e 
Verg le i chsob jek te den Nachwe i s erbr ingen, d a ß 
die v o n i h m gezahl te M i e t e bereits der orts
ü b l i c h e n M i e t e entspricht oder zumindest d ie 
geforderte M i e t e ü b e r der o r t s ü b l i c h e n V e r 
gleichsmiete l iegt . H i e r b e i k ö n n e n die ö r t l i c h e n 
M i e t e r v e r e i n e behi l f l i ch sein, die Sammlungen der 
ö r t l i c h e n M i e t p r e i s e (sogen. Mie tka tas te r ) auf
s te l len . U m e inen umfassenden Ü b e r b l i c k zu 
erhal ten, w e r d e n a l le M i e t e r aufgefordert, dem 
ö r t l i c h e n M i e t e r v e r e i n n ä h e r e A n g a b e n ü b e r 
ihre M i e t e z u machen. 

4. S t immt der M i e t e r zu , so braucht er die M i e t 
e r h ö h u n g nicht sofort, sondern erst nach A b 
lauf der für i hn i m Ze i t punk t der M i e t f o r d e r u n g 
ge l tenden K ü n d i g u n g s f r i s t zu zahlen . 

B e i s p i e l : D e r M i e t e r wohn t 6 Jah re i n der 
W o h n u n g . Er hat eine 6-monatige K ü n d i g u n g s 
frist. W e n n der V e r m i e t e r v o n i h m eine M i e t 
e r h ö h u n g am 15. Dezember fordert, braucht er 
diese f r ü h e s t e n s erst ab 1. J u l i 1972 zu zahlen . 

W o h n t er wen ige r als 5 Jah re i n der W o h 
nung u n d hat eine 3-monatige K ü n d i g u n g s f r i s t , 
braucht er die e r h ö h t e M i e t e erst ab 1. A p r i l 
1972 zu zah len . 

W o h n t er aber l ä n g e r als 10 Jahre in der 
W o h n u n g , braucht er die geforderte M i e t e r h ö 
hung erst ab 1. J anua r 1973 zu zahlen . 

Das bedeutet für a l l e M i e t e r , die l ä n g e r als 
10 Jahre i n der W o h n u n g wohnen , d a ß sie — 
abgesehen v o n den folgenden A u s n a h m e n — 
i m Jah re 1972 ke ine h ö h e r e M i e t e zu zahlen 
brauchen. 

N u r i n folgenden A u s n a h m e f ä l l e n k ö n n e n 
M i e t e r h ö h u n g e n ab 1. Januar 1972 vorgenom
men w e r d e n : 

1. W e n n es sich um eine S o z i a l w o h n u n g han
delt und die M i e t e aufgrund v o n Kostener
h ö h u n g e n angehoben werden kann . Dabe i hat 
der V e r m i e t e r i m E inze l f a l l seine M i e t e r h ö h u n g 
zu beweisen und dem M i e t e r e inen A u s z u g aus 
seiner Wir tschaf t l ichkei t sberechnunq zur V e r 
f ü g u n g z u s te l len. 

2. B e i M i e t v e r h ä l t n i s s e n auf bestimmte Zeit , 
die v o r dem 31. 10. 1970 abgeschlossen wurden 
u n d in denen eine sog. „ M i e t p r e i s g l e i t k l a u s e l " 
enthal ten ist. 
3. B e i E r h ö h u n g best immter Nebenkos ten (wie 
z. B. Grunds teuern , K a n a l b e n u t z u n g s g e b ü h r e n , 
M ü l l a b f u h r , He izungskos ten , Schornsteinfeger
g e b ü h r e n , Wasserge ld) k ö n n e n diese — falls 
nicht im V e r t r a g a u s d r ü c k l i c h ausgeschlossen 
— e inse i t ig i m t a t s äch l i ch nachzuweisenden 
Umfang auf die M i e t e umgelegt werden. M . B. 
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Emanzipation - für junge Generation? 
Eine kritisdie Betrachtung zum Jahresbeginn 

Hamburg — Das turbulente Jahr 1971 ist vorbei. Seit acht Tagen schreiben 
wir neunzehnhundertundzweiundsiebzig. 358 Tage voller Ungewißhei t liegen 
vor uns. Sie werden voller Probleme sein. Unser Mitarbeiter zählt dazu auch 
die Emanzipation der jungen Leute. Geben Sie ihm recht oder sind Sie an
derer Meinung? Bitte schreiben Sie uns, wie Sie darüber denken. 

begriff) „viel freier" leben als „zu un-Hilf t heute ein angeblich wohlerzo
gener Junge einem Mädchen in den 
Mante l , dann w i r d das so verehrte 
Wesen sauer. Mademoisel le de 1972 
befürchtet latente Un te rd rückung . Sie 
kann sich schon selbst helfen, sagt sie, 
vol lkommen zu Recht. Keiner bezwei
felt das. Ihr S t r ä u b e n hat andere 
G r ü n d e . Sie w i l l emanzipiert sein und 
meint, das k ö n n e sie durch solche 
Äußer l i chke i t en erreichen. Ganz kon
krete Gegenfrage: Ist der Kampf um 
die Emanzipation eine Frage der 
Gleichberechtigung v o n Rüpeln? Oder 
k ö n n t e man nicht darauf hinarbeiten, 
c!nß auch Mädchen Jungen in den M a n 
tel helfen, wenn der nun mal so schwer 
über den Pul lover zu ziehen geht? 

„Wir jungen Leute", so meinte eine 
15jährige aus Dallas (Texas) kürz l ich 

einem Interview, „ b e g e h e n einen 
großen Fehler: W i r sehen eine Pola- den 
r i tä t zwischen Jungen und Mädchen , 
die i n unserer Generation ü b e r h a u p t 
nicht mehr vorhanden ist, und lassen 
uns durch das Emanzipationsgerede 
der 30 jähr igen davon ablenken, d a ß 
der eigentliche Gegensatz erst gar 
nicht ausgesprochen wi rd . Ich spreche 
von der Po la r i t ä t zwischen jungen Leu
ten und ä l t e r en Leuten." Und, s p ä t e r : 
„Es w i r d Zeit, daß w i r die Emanzipa
tion der Jugend durchsetzen." 

Leicht gesagt, schwer getan. Z w a r 
klopfen die Erwachsenen dauernd 
Sprüche da rübe r , d a ß „die jungen 

serer Zeit" . Das w i r d jedoch meistens 
negativ beurteilt, oder, im besten Falle, 
l iberal belächel t , so nach dem Mot to 
„ Jugend hat keine Tugend" oder „Die 
Jugend m u ß sich austoben". D a ß es 
sich bei v ie len — Erwachsenen unver
s tändl ichen — Reaktionen um etwas 
handelt, das an Verzweiflungstaten 
grenzt, bleibt oft unausgesprochen. 
Denn Erwachsene messen mit anderen 
M a ß s t ä b e n . Sie gestehen den J ü n g e 
ren zwar das Recht auf eine eigene 
Me inung zu, aber nicht auf eigene 
Handlungen. Sie haben mit t lerwei le 
gelernt, d a ß „Kinder" (auch solche von 
14 Jahren) „Menschen" sind. Sie ver
halten sich aber mitunter auch immer 
noch so, als h ä t t e n sie es mit einem 
Stück Ho lz zu tun: Das m u ß (nach ihren 
Vorstel lungen) „ge rade gebogen" wer-

Das eigentliche Emanzipationspro
blem unserer Zeit besteht tatsächl ich 
darin, daß Kinder und Heranwachsende 
in den Dingen, die sie betreffen, gleich
berechtigte Partner der heute noch 
recht hochmüt igen Erwachsenen wer
den. Beispiel aus der Arbei tswel t : 
W e n n der Boß seinem Lehr l ing sagt, 
er fände seine langen Haare schlicht
weg unschön, so m ü ß t e der Lehr l ing 
seinem Chef sagen dürfen, seine K r a 
watte passe auch nicht gerade zu dem 
Anzug , den er t räg t . Bevor das soweit 
ist, m ü s s e n beide Seiten noch etliches 

Leute" (ein ziemlich d ü n n e r Pauschal- lernen. Nils Mosbach Junge Generation 1972: W a s w i r d ihr das neue Jahr bringen? 

Kontakte zur Exiljugend 
Erste Tagung der GJO 1972 

Massen — A n diesem Wochenende 
kommt der Bundesarbeitskreis der Ge
meinschaft Junges O s t p r e u ß e n zu 
seinem ersten Lehrgang i n diesem Jahr 
in Massen zusammen. Die Thematik ist 
auf die Jahresarbeit 1972 abgestimmt, 
„in deren Mit te lpunkt die Lebenshilfe 
bei der Eingliederung für junge Spät 
aussiedler steht", wie es i n der E i n 
ladung für die Mi tg l i eder he iß t . Der 
G J O komme es darauf an, d a ß sich 
jedes M i t g l i e d ü b e r die Probleme der 
jungen S p ä t a u s s i e d l e r informiere und If^z-* E*%+m 
ü b e r l e g e , wo und wie geholfen wer- « V e i n Engagement 
den k ö n n e . , _ . 

Z u den weiteren Aufgaben der Jah- Jugendparlament 
resarbeit g e h ö r t die Kontaktaufnahme Stirbt an Auszehrung 

Wtehwugen 

Analysen 

zu den in der Bundesrepublik leben
den Exil-Jugendgruppen der osteuro
pä ischen Vö lke r , die sich zum T e i l 
bereits mit der landsmannschaftlichen 
Jugend i n ihrem Kampf um Freiheit 
und Selbstbestimmung solidarisch er
k l ä r t haben. H . Z. 

Brücke über den Ozean 
Veranstaltung am Wochenende 

Frankfurt (Main) — Seine Arbe i t 
stellt das erste i n allgemeiner, freier 
und geheimer W a h l gebildete deutsche 
Jugendparlament i n der hessischen Ge
meinde Petterweil bei Frankfurt ein. 
A l s das Parlament im Januar 1971 mit 
einer Wahlbe te i l igung v o n 93 Prozent 
gebildet wurde, zeigten 30 deutsche 
S täd te und Gemeinden Interesse für 
das Parlament. Sie werden jetzt er
fahren, d a ß der Versuch gescheitert 
ist. Er sollte dazu dienen, die nicht 
organisierten Jugendlichen zur M i t 
arbeit zu bewegen. Dieser T e i l der 
Jugend zeigt sich jedoch nicht zu einem 
Engagement bereit. np 

ums „ve r s t ä rk t b e m ü h t , Studenten i n 
der Bundesrepublik anzuwerben. Sie 
versuchen, Studenten zu finden, die 
nach Befäh igung und Studienrichtung 
für füh rende politische oder wir t 
schaftliche Stellungen in der Bundesre-

Schülerwettbewerb 
Politik im Klassenzimmer 

Bonn Nach einer z w e i j ä h r i g e n 

Foto Zander 
lerwettbewerb ausgeschrieben. Im Ge
gensatz zu den b isher igen Preisaus
schreiben werden in dem Wet tbewerb 
1971, zu dem al le Schulen mit Klas
sen des achten bis elften Schuljahres 
in der Bundesrepubl ik und West-Ber
l i n sowie in Europa-Schulen und deut
schen B i l d u n g s s t ä t t e n i m A u s l a n d ein
geladen sind, poli t ische Begriffe nicht 
mehr i m Frage- und A n t w o r t - S p i e l 
behandelt. Der S c h ü l e r w e t t b e w e r b 
setzt an den Ste l len an, w o die Schü
ler i n ihrer n ä c h s t e n Umgebung mit 
Po l i t ik und s t a a t s b ü r g e r l i c h e r Verant
wor tung konfrontier t werden , wie sich 
an den beiden Aufgabenthemen 
„Spor t und Pol i t ik ' ' und „Klassen

satzung" deutl ich zeigt. D i e Arbe i t en 
werden nicht mehr nach den Kr i t e r i en 
„r icht ig" oder „falsch" bewertet . E i n 
G r e m i u m von 100 P ä d a g o g e n kr i t is ier t 

Pause, seit dem Regierungsantri t t der und selektiert und ver te i l t schließlich 
SPD, w i r d v o n der Bundeszentrale 510 Preise. Kos ten der ganzen A k t i o n : 

fast e in halbe M i l l i o n M a r k . np 

Düsseldorf — A n diesem Sonnabend, 
dem 8. Januar 1972, findet im Haus 
des Deutschen Ostens in Düsseldorf, 
Bismarcks t raße 90, Eichendorffsaal 
(freier Eintritt), eine Veranstal tung für 
junge G ä s t e aus Ch i l e unter dem 
Mot to „Brücke ü b e r den Ozean" statt. 
Z u den Mi twi rkenden g e h ö r t neben der 

S Ä r Ä - f t Studenten-Anwerbung 
Leitung von Barbara Schoch und den Bemühungen der „DDR" bei uns 
Düsse ldor fer G r a s h ü p p e r n auch die be
kannte Exil-jugoslawische Volks tanz- Bonn — „In letzter Zeit haben sich 
gruppe O R O aus Osnabrück unter der die „DDR-Nachr ich tendiens te" nach 
Leitung von Krs to Todorovic . E. B. Mi t t e i lung des Bundesinnenministeri-

publ ik geeignet erscheinen. Es handelt für politische Bi ldung e in neuer Schü 
sich um sorgfä l t ige und geduldige 
Vorberei tungen auf lange Sicht unter 

tZ — S i e h a b e n sich dem Frieden verpflichtet 
kader'." Neuerdings fö rde r t en die 20 Jahre Deutsche Jugend des Ostens in Baden-Württemberg 
„DDR"-Nachchr ich tendiens te auch die 
„ B e m ü h u n g e n junger B u n d e s b ü r g e r Stuttgart — In der K o n g r e ß h a l l e i n ih r — i n Gefahr sei , v o n extremist i -
um Zulassung zum Studium an ost- Böb l ingen fand der Landesjugendtag sehen Grupp ie rungen und S t r ö m u n g e n 
deutschen U n i v e r s i t ä t e n " . Para l le l des Landesverbandes B a d e n - W ü r t t e m - z e r s t ö r t zu werden. „Das poli t ische Ge-
hierzu setzen die „DDR"-Diens te ihre ^ T ^ f e r

t ^ f U L S * ^ n

0

J

n

u

n

g ^ n c ! d e s ° s t e n s s a m t b i l d der Bundesrepubl ik v o n heute 
. . . , 1 * * * . o * (DJO) statt. Rund 300 Delegierte aus ' 

gez.elten Werbeakt ionen unter Stu- a l l e n ' T e i l e n des Landes trafen sich zu 
denten fort. Das Min i s t e r ium verweist 
in diesem Zusammenhang auf einen 
„DDR"-Ausschuß zur F ö r d e r u n g der 
studentischen Jugend". Betroffenen 
Studenten rä t das Min i s t e r ium, „sich 
von den Ä m t e r n für Verfassungs
schutz beraten zu lassen, auch wenn 
sie sich bereits in eine A b h ä n g i g k e i t s 
situation gebracht haben sollten." 

jpd 

dieser Veransta l tung, der durch die 
Tatsache des z w a n z i g j ä h r i g e n Beste
hens der D J O , sie wurde am 8. A p r i l 
1951 auf der hessischen Jugendburg 
Ludwigs te in g e g r ü n d e t , und durch das 
Mot to „Dem Fr ieden verpflichtet" be
sondere Bedeutung zukam. 

l ä ß t es nach a l l den Ere ign issen und 
A k t i o n e n rad ika le r u n d extremer 
Kräf te , die w i r haben er leben m ü s s e n , 
nicht zu, v o m gesicherten Fortbestand 
dieser demokrat ischen Verfassungs
ordnung als s e l b s t v e r s t ä n d l i c h auszu
gehen." Der M i n i s t e r appel l ier te an 
die D J O , wei te rh in die demokratische 
M i t t e z u s t ä r k e n , „ b e s o n d e r s auch 

e i deshalb, w e i l sich die deutsche Frage, 
In v ie r Arbe i t skre i sen b e f a ß t e n sich ^ ^ s o v e r b u n d e n fühlen, 

die Delegierten mit den - n u r V Q n d e r d e m o k r a t i s c h e n M i t t e her 
l ö s e n l äß t " . 

Der P r ä s i d e n t des Bundes der V e r 
triebenen, der Bundestagsabgeordnete 
Dr . Herber t Cza ja , ü b e r b r a c h t e die 
G r ü ß e und G l ü c k w ü n s c h e seines V e r 
bandes und betonte die Verbundenhei t 
und S o l i d a r i t ä t des B d V mit der Deut
schen Jugend des Ostens. 

In einer Feierstunde am Sonntagvor
mit tag zum 2 0 j ä h r i g e n Bestehen, die 
v o n e inem Streichquartett der Süd
m ä h r i s c h e n Spielschar, einer M i t q l ' c d s -
gruppe der D J O , mus ika l i sch umrahmt 
wurde, ü b e r b r a c h t e der O b e r b ü r g e r 
meister von B ö b l i n g e n die G r ü ß e und 
G l ü c k w ü n s c h e seiner Stadt. D i e Fest
ansprache hiel t H e n n i n g M ü s s i q b r o d t , 
der Bundesvors i tzende der D J O . Er 
bekannte sich nachdrück l i ch zum Mot to 
der Verans ta l tung und zur u n v e r ä n d e r 
ten Zie l r ich tung der D J O , den M e n 
schen mit seinen G r u n d b e d ü r f n i s s e n 
nach physischer und geist iger Exis tenz 
i n den M i t t e l p u n k t a l ler ; 1 

mögl ichen Folgen einer Rat i f iz ierung 
der O s t v e r t r ä g e " ; „Die Z e r s t ö r u n g un
serer Umwel t " ; „Erz i ehung und M a n i 
pulat ion der Jugend im Dienste v o n 
Pol i t ik und Wirtschaft" und „Kul tur 
arbeit — Selbstzweck oder Brücke der 
V e r s t ä n d i g u n g ? " Die Ergebnisse die
ser Arbei t skre ise sol len in einer 
Broschüre des Landesverbandes zu
sammen mit den Ansprachen und Ent
sch l i eßungen des gesamten Landes-
jugendtages vorgelegt werden. 

A u f einer öffent l ichen Ku l tu rve ran 
staltung zeigten Kul turgruppen der 
D J O Ausschnitte aus ihrer Arbe i t . D a 
bei wurde unter Beweis gestellt, d a ß 
sich die Kul turarbei t der D J O nicht 
nur im Bewahren vo lksku l tu re l l e r Gü
ter erschöpft , sondern d a ß polit ische 
Aussage mit den M i t t e l n v o n L ied , 
M u s i k und Spiel ebenso d a z u g e h ö r t 
wie das e i g e n s t ä n d i g e Schaffen neuer 
kul ture l le r W e r k e , v o n dem sich die 
G ä s t e des Abends anschaulich übe r 
zeugen konnten. 

Anlaß l ich dieses Abends sprach K u l -

Exil-Jugend In der Bundesrepublik: Junge Letten bei einer Veranstal tung der Landsmannschaft O s t p r e u ß e n 

. ihrer Arbei t 
zu stel len. Dabe i ble ibe k e i n Raum 

tusminister Prof. Dr . Hahn , der die für Ideologis ierungen a l ler A r t . 
G r ü ß e und G l ü c k w ü n s c h e des Schirm-
herrn der Gesamtveranstal tung. M i n i - Z u ™ Nachfolger des b isher igen Lan-
s t e r p r ä s i d e n t Dr . Hans Fi lbinger , ü b e r - desvorsi tzenden H e l m u t Unger , der 
brachte Er betonte, d a ß die Z ie l e der n a * s e c h s j ä h r i g e r Amtsper iode nicht 
D J O die sie sich bei ihrer G r ü n d u n g mehr kandidier te , wurde der 28 jäh r ige 
oesteckt habe und die noch heute für G e r o l d Reschny aus W e r n a u (Neckar) 
sie qü l t i q s ind „die Z i e l e a l ler auf- g e w ä h l t . Reschny ist Vors i tzender der 
rechten Deutschen Demokraten waren DJO-Kre i sg ruppe E ß l i n g e n und des 
und d a ß sie heute noch ihre vo l l e Gül - Stadtjuq. ndringes W e r n a u . Stel lver-
t iqkeit haben". Er warnte ferner davor, tretender Landes Vorsitzender wurde 
d a ß die Bundesrepubl ik heute — w i e H e , n z Olb r i ch aus Marbach (Neckar), 
schon die We imare r Demokrat ie v o r p . j j . 
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» a b ' i m m e r T r e u u n d R e d l i c h k e i t . . . « HB 

V o r 250 Jahren wurde die Potsdamer Garnisonkirche eingeweiht 
„ ü b ' immer T r e u und Redl ichke i t* k l a n g es 

durch die Jah rhunder t e v o m T u r m der Potsdamer 
G a r n i s o n k i r c h e . Die lus t ige M e l o d i e des Papa-
geno aus M o z a r t s „ Z a u b e r f l ö t e " , der v o m Dich
ter H ö l t y der moral ische Text v o n T r e u und 
Red l i chke i t unter legt wurde , und die G a r n i s o n 
kirche s ind in der E r i n n e r u n g untrennbar mit
e inander ve rbunden . 

Sei t der Potsdamer Bombennacht im A p r i l 
1945 schweigt das b e r ü h m t e G l o c k e n s p i e l , und 
seit dem Sommer 1968 ist auch die R u i n e nur 
noch E r i n n e r u n g . D i e meterdicken Umfassungs
mauern und der T u r m , der auch als Ruine das 
S tad tb i ld noch beherrschte, wurden gesprengt. 

A m 1. J anua r 1722 wurde die erste Potsdamer 
G a r n i s o n k i r c h e e ingewe ih t . K ö n i g F r i ed r i ch W i l 
he lm I. hatte s ie für seine G r e n a d i e r e err ichten 
lassen, aus Fachwerk , mit rechteckigem G r u n d 
r iß und in einfacher Bauwe i se . U b e r dem W a l m 
dach erhob sich e in enggeschossiger T u r m für 
das G l o c k e n s p i e l . A u f dieses h o l l ä n d i s c h e G l o k -
kensp ie l hatte F r i e d r i c h W i l h e l m besonderen 
W e r t gelegt : w e n i g e r zur r e l i g i ö s e n oder mus i 
schen E r b a u u n g als wegen des e x a k t e n Stun
denschlags, nach dem sich fortan die G a r n i s o n 
zu r ichten hatte. 

Im M a u e r w e r k dieser ersten K i r c h e ze ig ten 
sich aber schon nach w e n i g e n J a h r e n bedenk
liche R i s se ; 1730 ordnete F r i e d r i c h W i l h e l m 
deshalb den A b b r u c h an und befahl , an der 
g le ichen S te l le e ine g r ö ß e r e , mass ive K i r che 
zu err ichten. B i s 1735 ents tand die bekannte 
Barockk i rche mit dem fast 90 M e t e r hohen T u r m 
v o n P h i l i p p Ge r l ach . S ie hatte 3000 P l ä t z e im 

Herzog Peter von Holstein 
Dokumentation von Pastor Rüppell 

Pastor H a n n s R ü p p e l l , i n B a d N e n n d o r f der 
Seelsorger unserer A g n e s M i e g e l — er hat ih r 
auch die G r a b r e d e gehal ten —, hat nach seiner 
Pens ion ie rung sich i n O l d e n b u r g , der H e i m a t 
seiner F r a u , mi t geschicht l ichen S tud ien be
schäf t ig t und uns e ine mit zah l re ichen B i l d e r n 
und D o k u m e n t e n versehene A u s a r b e i t u n g ü b e r 
den H e r z o g Peter F r i ed r i ch L u d w i g v o n O l d e n 
burg zum Geschenk gemacht. Dieser H e r z o g — 
er hat v o n 1755 bis 1829 gelebt, w a r unser Lands
mann. Er ist am 17. J anua r 1755 i n R i e s e n b u r g 
( W e s t p r e u ß e n ) geboren. 

Se in V a t e r , der H e r z o g G e o r g L u d w i g v o n 
H o l s t e i n - G o t t o r p , war we i t h e r u m g e k o m m e n , 
hatte als Off iz ie r i n s ä c h s i s c h e n , p r e u ß i s c h e n 
und russischen Diens ten ges tanden u n d es unter 
dem Zaren Peter III. bis z u m russischen Gene 
ra l fe ldmarschal l gebracht. N a c h dessen E r m o r 
dung m u ß t e er R u ß l a n d ver lassen , o b w o h l Z a r i n 
K a t h a r i n a d ie G r o ß e seine N ich t e war , u n d 
sch loß se in Leben als Stat thal ter i n K i e l . A l s 
se in Sohn geboren wurde , w a r er G e n e r a l m a j o r 
und C h e f des neu aufgestel l ten Dragone r r eg i 
ments in Riesenburg . 

Das Leben seines Sohnes k a n n h ie r nicht ge
schildert werden . Es v e r l i e f v o n A n f a n g an i n 
den Bahnen p r e u ß i s c h - r u s s i s c h e r Bez iehungen . 
Taufpaten des K i n d e s w a r e n a u ß e r dem K ö n i g 
v o n Schweden die Z a r i n E l i sabe th , der G r o ß 
fürs t Peter v o n H o l s t e i n - G o t t o r p , der unter dem 
N a m e n Peter III. Z a r wurde , u n d seine G e m a h 
l i n , die Z a r i n K a t h a r i n a . Diese w u r d e nach dem 
f r ü h e n Tode des V a t e r s V o r m u n d des K n a b e n . 
Nach wechse lvo l l em Leben wurde dieser Peter 
1785 H e r z o g v o n O l d e n b u r g als Nachfo lge r se i 
nes O n k e l s u n d b e g r ü n d e t e d ie Dynas t i e , die 
bis 1918 regier t hat. D i e guten B e z i e h u n g e n z u 
R u ß l a n d b l i eben erha l ten . Taufpaten des letzten 
E r b g r o ß h e r z o g s N i k o l a u s F r i ed r i ch W i l h e l m 
(1897—1970) w a r e n Z a r N i k o l a u s II. und K a i s e r 
W i l h e l m II. F - G -

Bundestreffen 

der 

Ostpreußen 

1973 
Professor Dr. Rudoli von Laun 
wurde 90 Jahre alt 
Freiherr von Braun gratulierte 

H a m b u r g — In A h r e n s b u r g be i H a m b u r g v o l l 
endete am Neu jahrs t ag der Staatsrechtler Prof. 
Dr . Dr . h. c. Rudo l f v o n L a u n se in 90. Lebens
jahr. Der g e b ü r t i g e Ö s t e r r e i c h e r lehrte seit 1919 
bis zu se iner E m e r i t i e r u n g im Jahre 1950 an 
der H a m b u r g e r U n i v e r s i t ä t Staats- und V e r w a l -
tungsredit, Rechtsphi losophie und Kirchenrecht . 
Stets setzte er sich n a c h d r ü c k l i c h für die Rechte 
dei H e i m a t v e r t r i e b e n e n e in A n l ä ß l i c h des Ge
burtstages sandte F re ihe r r v o n Braun als 
amt ie render Sprecher dem J u b i l a r folgendes 
T e l e g r a m m : ' 

„ N a m e n s der Landsmannschaft O s t p r e u ß e n 
sende ich Ihnen zu Ihrem e h r w ü r d i g e n Gebur t s 
tag unsere aufrichtigsten S e g e n s w ü n s c h e . S ie 
gel ten e i n e m M a n n e , dem w i r in b le ibender 
D a n k b a r k e i t ve rbunden s ind , w e i l er sein 
reiches W i s s e n stets u n d beispie lhaf t in den 
Diens t des Rechts für V a t e r l a n d u n d Volk 
stellte." 

D i e Potsdamer G a r n i s o n k i r c h e hob sich unter 
a l l en anderen K i r c h e n in P r e u ß e n hervor . Sie 
war die bevorzugte S t ä t t e a l le r g r ö ß e r e n kirch
l ichen Feste und m i l i t ä r i s c h e n Fe ie rn , P r e u ß e n s 
K ö n i g war ihr Pat ron . Im N o v e m b e r 1805 be
k r ä f t i g t e n Zar A l e x a n d e r 1. und Fr ied r i ch W i l 
helm III. sowie die K ö n i g i n Luise i n der Gruft 
vor dem Sarge Fr iedr ichs d ie A l l i a n z zwischen 
P r e u ß e n und R u ß l a n d . E i n Jahr s p ä t e r trat N a 
poleon als Sieger v o n J e n a und A u e r s t ä d t vor 
denselben Sarg, verhar r te i n t iefem Nachdenken 
und sagte dann : „Sic t ransi t g lo r i a m u n d i " (So 
vergeht der R u h m der W e l t ) . 

1817 hat die G a r n i s o n k i r c h e bei der V e r e i n i 
gung der beiden evangel i schen K i r c h e n in Preu
ß e n eine wicht ige R o l l e gespiel t . Zu r 300-Jahr-
Fe ie r der Reformat ion l i eß Fr iedr ich W i l h e l m III 
für die Ga rn i songeme inde das A b e n d m a h l ge
meinsam v o n reformier ten und luther ischen Pre
d igern reichen. Z u r Geschichte der Garn i son
kirche g e h ö r t aber auch, d a ß sie durch A u f s t e l 
l ung v o n S i e g e s t r o p h ä e n i m 19. Jahrhunder t zu 
e iner A r t Zeughaus wurde . H i t l e r benutzte das 
Ruhmesha l l en f lu idum zu e inem Schauspiel , das 
p r e u ß i s c h e T r a d i t i o n e n und Tugenden für einst
w e i l e n noch getarnte pol i t i sche Zwecke m i ß 
brauchte. Reichspropagandaminis te r Goebbe l s 
ordnete an, d a ß die ersten T a k t e v o n „ ü b ' i m 
mer T r e u ' und Red l i chke i t " zum Pausenzeichen 
des Deutschlandsenders w u r d e n . 

Eine Kapel le blieb 

A u c h nach der Z e r ä i o r u j i g b l ieb das Got teshaus 
W a h r z e i c h e n der Stadt 

Schiff u n d auf z w e i umlaufenden h ö l z e r n e n 
Emporen . F r i ed r i ch W i l h e l m I. wurde 1740 i n 
der G a r n i s o n k i r c h e beigesetzt . Z u seiner L i n k e n 
fand i n der ebenerd igen Gru f tkammer h in te r 
dem A l t a r auch F r i ed r i ch d. G r o ß e seine letzte 
R u h e s t ä t t e . Be ide S ä r g e s tanden w ä h r e n d des 
Bombenangr i f fs i n der Nach t v o m 14. z u m 15. 
A p r i l 1945 nicht mehr i n der Gruf t . Sie w a r e n 
v o r h e r i n e in B e r g w e r k nach T h ü r i n g e n i n 
Sicherhei t gebracht w o r d e n u n d bef inden sich 
seit 1952 auf B u r g H o h e n z o l l e r n , d e m s c h w ä b i 
schen S t a m m s c h l o ß der A h n e n . 

W e n i g e Tage v o r Kr i egsende legten dann 
750 Bomber d ie Potsdamer Innenstadt i n Schutt 
und Asche . A l s der M o r g e n graute, w a r die 
G a r n i s o n k i r c h e e ine r a u c h g e s c h w ä r z t e schwe
lende Ru ine . — N a c h dem K r i e g e regte sich 
in dieser R u i n e noch e i n m a l Leben . D i e Z i v i l 
gemeinde schuf sich i m Stumpf des m ä c h t i g e n 
Turmes e ine neue A n d a c h t s s t ä t t e — die H e i l i g -
K r e u z - K a p e l l e mi t 150 P l ä t z e n . Doch i m Herbs t 
1966 wurde ih r — aus S i c h e r h e i t s g r ü n d e n , w i e 
es h i e ß — der Z u g a n g zur K a p e l l e gesperrt. 
U n d z w e i Jah re s p ä t e r w u r d e n die le tz ten ä u ß e 
ren Spuren der G a r n i s o n k i r c h e get i lgt . N u r noch 
i m Pfarrhaus u n d i m Potsdamer H e i m a t m u s e u m 
f inden sich heute noch e in ige E r i n n e r u n g s s t ü c k e , 
„ ü b ' immer T r e u ' u n d Red l i chke i t " aber er
schallt we i t e r s t ü n d l i c h ü b e r d ie H a v e l , i h re 
Seen u n d die benachbarten W ä l d e r u n d H ü g e l : 
i n e lekt romechanischer W i e d e r g a b e v o n St. Pe
ter u n d P a u l auf N i k o l s k o e in W e s t - B e r l i n . 

Werner Schwipps 

D i e Garn i sonk i r che v o r der Z e r s t ö r u n g 
Fotos (2) K K 

Das war unsere Stadt 
E i n neues Büch l e in ü b e r K ö n i g s b e r g erscheint 

i m F r ü h j a h r unter dem T i t e l „Das war unsere 
Stadt". A u t o r i n ist d ie bekannte K ö n i g s b e r g e r 
Schr i f ts te l ler in G e r t r u d Papendiek, die da r in 
anschaul ich u n d farbig v o m K ö n i g s b e r g e r Leben 
u m d ie Jah rhunder twende u n d danach e r z ä h l t . 
Der B a n d erscheint i n der Re ihe Salzers V o l k s 
b ü c h e r . 

l a b »oihhU 

Ein Mondgebirge trägt seinen Namen 
G e o r g Joachim Rheticus war einziger S c h ü l e r des Coppernicus — V o n Inge Schleich-Sdiulz 

LßtiM ;*"=»rv 

fm F r ü h l i n g 1539 macht s ich e in junger 
2 5 j ä h r i g e r M a n n v o n F e l d k i r c h / V o r a r l 
berg, dem sehr a l t en S t ä d t c h e n dicht an 

der Grenze zwischen Ö s t e r r e i c h u n d dem F ü r 
s tentum Liechtens te in , nach F r a u e n b u r g am F r i 
schen Haf f auf den W e g . Es m u ß t e schon e in 
sehr d r ingender G r u n d h in ter dieser langen , be
schwer l ichen Reise stehen. Sch l ieß l ich v e r l i e ß 
er damit auch se inen Lehr s tuh l i n W i t t e n b e r g , 
w o er Professor für M a t h e m a t i k u n d A s t r o n o 
mie war . V o r dieser Reise hatte er seiner H e i 
matstadt F e l d k i r c h e inen k u r z e n Besuch abge
stattet. 

In Ge l eh r t enk re i s en g i n g so manches G e r ü c h t 
ü b e r die neue Erkenn tn i s i m Zusammenhang 
mi t dem P lane tensys tem um, die e in gewisser 
N i k o l a u s C o p p e r n i c u s i m fernen P r e u ß e n ge
w o n n e n haben sol l te . Doch n i emand w u ß t e et
was Genaues , denn Coppe rn i cus , V e r w a l t e r der 
D i ö z e s e E r m l a n d , hatte nichts drucken lassen. 

V o n i h m selbst w o l l t e der junge Ge leh r t e 
G e w i ß h e i t haben. D e n Gepf logenhe i t en jener 
Ze i t entsprechend, hatte er sich e inen l a t e in i 
schen N a m e n zugelegt . Rhet icus , nach dem G e 

b i rgszug , dem R h ä t i k o n , der zwischen dem 
ö s t e r r e i c h i s c h e n Bundes l and V o r a r l b e r g u n d 
dem K a n t o n G r a u b ü n d e n (Schweiz) l iegt . D i e 
Grenze zwischen be iden L ä n d e r n l iegt heute ge
nau auf dem K a m m . 

G e o r g Joach im Rhet icus hatte die typische 
humanist ische A u s b i l d u n g erhal ten , w i e es be i 
dem Sohn eines A r z t e s nicht anders zu e rwar 
ten war . Se in V a t e r , D r . G e o r g Iserin, der aus 
dem V e l t l i n k a m , erh ie l t i m Gebur t s j ah r seines 
Sohnes 1514 Fe lds i rch das B ü r g e r r e c h t . 14 J a h r e 
s p ä t e r starb er unter dem Richtschwert . Se inen 
M i t b ü r g e r n hatte er sich durch Expe r imen te i n 
seiner „ H e x e n k ü c h e " so v e r d ä c h t i g gemacht, 
d a ß er als Zaubere r galt . 

Rhet icus w a r nach dem Besuch der La t e in 
schule in F e l d k i r c h , der F r a u e n m ü n s t e r s c h u l e 
i n Zü r i ch u n d der U n i v e r s i t ä t W i t t e n b e r g , w o 
er sich M e l a n c h t h o n eng a n s c h l o ß , mi t 22 J a h 
ren Professor an dieser U n i v e r s i t ä t geworden . 

ü b e r Rhet icus ' Reise nach F r a u e n b u r g ist 
nichts ü b e r l i e f e r t . V o n der ersten p e r s ö n l i c h e n 
Begegnung zwischen C o p p e r n i c u s u n d i h m ha
ben w i r ebenfalls ke inen Bericht . H ö c h s t w a h r -

Feldkirch in Vorarlberg war die Geburtsstadt des Rheticus Foto Schieich-Schulz 

scheinl ich s i n d die Briefe , i n denen dieses Z u 
sammentreffen geschi ldert w i r d , ve r lo rengegan
gen, denn s icherl ich hat Rhe t icus ü b e r die so 
sehr g e w ü n s c h t e p e r s ö n l i c h e Bekanntschaft se i 
nen F r e u n d e n berichtet. 

D e r A u f e n t h a l t b e i Coppe rn i cus dehnte sich 
auf z w e i J ah re aus. W ä h r e n d dieser Zei t ve r 
tiefte sich Rhet icus i n d ie neue Lehre , erhiel t 
A u f k l ä r u n g ü b e r schwier ige Z u s a m m e n h ä n g e 
u n d w a r der e inz ige S c h ü l e r des Coppern icus . 

Rhet icus , u n t e r s t ü t z t v o n dem K u l m e r Bischof 
T i e d e m a n n Giese , der regen A n t e i l an der A r 
beit be ider M ä n n e r nahm, d r ä n g t e auf eine 
V e r ö f f e n t l i c h u n g der neuen Erkenntn isse . W a r u m 
z ö g e r t e Coppe rn i cus? F ü r c h t e t e er die Ä c h t u n g 
durch K o l l e g e n u n d Ki rche? 

Immerh in gab er se inem S c h ü l e r die E r l aub 
nis , ü b e r se inen Entdeckungen z u schreiben. So 
stammt d ie erste gedruckte D a r s t e l l u n g nicht v o n 
Coppe rn i cus selbst. Rhe t i cus legte sie i n der 
„ N a r r a t i o p r i m a " n ieder u n d l i eß das Buch in 
D a n z i g drucken. Z u n ä c h s t wurde es v o n den 
K o l l e g e n w e n i g f reundl ich aufgenommen. So
w o h l M e l a n c h t h o n als auch Luther lehnten die 
Behaup tung ab, wonach die E rde sich um die 
Sonne bewege. Ze i t seines Lebens l i eß sich 
Rhe t icus nie be i r ren E r g e h ö r t e zu den w e n i 
gen, die sich immer w iede r für Coppe rn i cus 
einsetzten. 

Se in wei teres Leben sei k u r z geschildert : 
N a c h seiner R ü c k k e h r aus F rauenburg lehrte 
Rhe t icus w iede r ku rze Ze i t i n Wi t t enbe rg , dann 
nahm er e ine Berufung an die Le ipz ige r U n i v e r 
s i t ä t an. Diese Stadt m u ß t e er 1550 fluchtar
t ig ver lassen . Seine Schulden waren ins Uner 
m e ß l i c h e gest iegen. A b e r was noch schwerwie
gender w a r : der Fe ldk i r che r wurde der H o m o 
s e x u a l i t ä t beschuldigt , die damals den Tod 
nach sich z iehen konnte . Der P r o z e ß , zu dem 
er s icherhei tshalber nicht erschien, endete mit 
der A u s s c h l i e ß u n g v o n der U n i v e r s i t ä t auf Le 
benszeit u n d der E i n z i e h u n g seines Besitzes. 

Diese Le ipz ige r Erfahrungen scheinen Rhet i 
cus den Schwung genommen zu haben. Nach 
e inem M e d i z i n s t u d i u m in P rag l i eß er sich als 
prakt ischer A r z t i n K r a k a u nieder, w o er 20 
Jahre l a n g z ieml ich z u r ü c k g e z o g e n lebte. K e i n 
noch so ver lockender Ruf an eine U n i v e r s i t ä t 
konnte ihn zum V e r l a s s e n K r a k a u s br ingen. 

D i e Jah re i n W i t t e n b e r g und L e i p z i g waren 
durch zahlreiche Studienre isen unterbrochen 
worden . Seit er in K r a k a u lebte, h ö r t e n wei te 
Reisen v o l l k o m m e n auf. U n d doch erei l te ihn 
der T o d 1574 nicht in dieser Stadt, sondern i n 
Kaschau , w o er auf E i n l a d u n g eines M ä z e n s 
wei l te . V o n Rhet icus ' A b l e b e n nahm k a u m je
mand N o t i z , u n d so ist es nicht ve rwunder l i ch , 
d a ß sein G r a b ba ld verscho l len ist. 

M i t der Beze ichnung eines Gebirgszuges auf 
dem M o n d jedoch, dem „ R h a e t i c u s " , aner
kannten die K o l l e g e n des modernen Zei ta l ters 
seine Verdienste und retteten ihn v o r V e r g e s 
senheit. 
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Aus den ostpreußischen Heimatkreisen . . . 
Die Kartei des Heimatkreises braucht Ihre Anschrift. Melden Sie deshalb jeden Wohnungs

wechsel. Bei allen Schreiben bitte stets den letzten Heimatort angeben. 

H e y d e k r u g 
Kreisvertreler: Walter Buttkereit, 233 Eckernförde. 
Lindenweg 13, Telefon 0 43 51 I 20 49. 

Hermann Baltromejus t — Am 20. Dezember 1971 
verstarb in Kiel, kurz vor Erreichen seines 
85. Lebensjahres, an den Folgen eines Unfalls der 
frühere Oberstraßenmeister Hermann Baltromejus, 
früher Werden/Heydekrug. Als Bauernsohn in 
Kellerischken, Kreis Tilsit/Pogegen, geboren, hatte 
er sich, nachdem er 1908 zur Ableistung seiner Wehr
pflicht bei dem Grenad.-Reg.-Kronprinz in Königs
berg eingezogen war zunächst entschlossen. Berufs
soldat zu werden. An dem Ersten Weltkrieg hat er 
an den verschiedenen Fronten teilgenommen. Wegen 
einer Kriegsdienstbeschädigung schied er 1919 aus 
dem Militärdienst aus und bewarb sich, nachdem er 
die entsprechende Prüfung abgelegt hatte, bei dem 
Merneldirektorlum als Straßenmeister. 1922 wurde 
er als Straßenmeister für die Landesstraßen ein
gestellt und 1928 zum Oberstraßenmeister ernannt. 
Nach der Rückgliederung des Memellandes im März 
1939 wurde er in gleicher Eigenschaft für die 
Provinzlalstraßen übernommen. Nach Kriegsende 
hat er noch zeitweilig in Schleswig-Holstein Dienst 
gemacht und trat 1948 nach 44jähriger Dienstzeit in 
den Ruhestand. 

Während der memelländischen Zeit hat der Ver
storbene sich in1 besonderem Maße und unter 
schwierigsten Verhältnissen um die Erhaltung der 
Landesstraßen verdient gemacht. Daneben war er 
von 1936 bis 1939 als Gemeindevorsteher der Ge
meinde Werden und nach der Rückgliederung des 
Memellandes als Ratsherr in der Stadt Heydekrug 
tätig. Nach der Flucht gehörte er mehrere Jahre 
hindurch dem Kreisausschuß des Kreises Heydekrug 
an und ist wegen seiner umfassenden Kenntnisse der 
Verhältnisse in der Heimat sehr häufig zu Aus
künften und gutachtlichen Äußerungen von Behör
den, besonders von der Heimatauskunftstelle, in An
spruch genommen worden. 

Am 23. Dezember 1971 haben wir ihn zur letzten 
Ruhe auf den Nordfriedhof in Kiel geleitet. Um ihn 
trauern seine Witwe, sein Sohn und Enkelkinder. 
Wir werden das Andenken an diesen pflichttreuen 
und stets einsatzbereiten Beamten in Ehren halten. 

Insterburg Stadt und Land 
Kreisvertreter Stadt: Prof. Dr. Georg-Winfried 
Schmidt. Kreisvertreter Land: Fritz Naujoks. 
Geschäftsstelle: Willy Berming, 4150 Krefeld-Fi
scheln, Kölner Straße 517, Telefon 0 21 51/63 26 55. 

Aufruf zur Wahl — Auf der Jahreshauptversamm
lung am 11. September 1971 wurde einstimmig be
schlossen, die Wahl für den Kreisausschuß der Kreis
gemeinschaft Insterburg Land e. V. gemäß § 8 der 
Satzung durchzuführen. Um unnötige Kosten zu er
sparen, wurde weiter beschlossen, daß mit dieser 
Wahl auch gleichzeitig die erst 1973 fällige Wahl für 
die Ratsversammlung der Kreisgemeinschaft Stadt 
Insterburg e. V. nach § 6 der Satzung durchgeführt 
wird. Die Wahl der nachstehend aufgeführten 
Landsleute gilt als erfolgt, wenn Einsprüche bis zum 
1. März 1972 nicht eingehen. Ein Einspruch ist zu be
gründen und muß einen Ersatzvorschlag enthalten 
mit der schriftlichen Erklärung des Kandidaten, daß 
dieser im Fall der Wahl das Mandat annimmt. Weiter 
muß der Einspruch enthalten Name, Vorname, Beruf. 
Geburtsdatum, Heimatort und jetzige Anschrift des 
Kandidaten und dessen, der Einspruch einlegt. 

Stadt Insterburg: Prof. Dr. Georg Winfried 
Schmidt, 63 Gießen, Karl-Keller-Straße 13; Willy 
Bermig, 415 Krefeld, Wtnfriedweg 1; Gerhard 
Ulrich, 8 München 90, Agilolfingerstraße 33; Wilhelm 
Ramuschkat. 415 Krefeld, Dahlienstraße 41; Robert 
Bethge, 7 Stuttgart-Münster, Moselstraße 87; Erich 
Bangert, 7 Stuttgart 71, Am Sonnenweg 15 B; Alfred 
Zewuhn, 2102 Hamburg 93, Grotestraße 15; Albert 
Zobel, 3 Hannover-Linden, Comeniusstraße 11; Her
bert Stoepel, 61 Darmstadt, Riedeselstraße 43 a; Horst 
Stamm, 5 Köln-Deutz, Benjaminstraße 21; Kurt 
Barth, 1 Berlin 22, Katzwanger Steig 9; Wilhelm 
Haack, 33 Braunschweig. Hedwigstraße 9; Otto 
Hagen, 2 Hamburg 73, Neuköllner Ring 24; Kurt 
Kerschek, 8034 Unterpfaffenhofen, Gautinger Str. 11; 
Günter Lindemann, 415 Krefeld, Alte Gladbacher 
Straße 15. 

Kirchspiel Aulenbach (Aulowönen), (Alt-Lapönen 
lind Weiden) — Kreisvertrauensmann: Benno Teufel, 
4814 Senne I, Max-Planck-Straße 28. — Hengstenberg 
(Klein-Aulowönen Kallwischken und Kemsen); 
Jennen, Klingen (Skadupönen), Swainen, Roßberg 
(Bersziuchen), (Szemlauken), Ossafurt (Mischlauken, 
Rudlauken, Kermuschinen), Ossaquell (Abschruten), 
(Lasdehnen). (Szidlauken), (Wart), Steinacker (Ack-
menischken). Warglauken, Stierhof (Eichhorn), (Rau
ben), (Kiauschicken), Birkenhof (Neu-Lapönen), 
(Berschinen), (Keppurlauken), Wilkenthal (Will
schicken), Schunkern, Groß-Warkau (Adl. Warkau), 
Bernhardseck (Baugokallen) Stagut6chen (Kammer
gut). Mittel-Warkau, Waldfriede (Tabokone = Ger
lauken). (Weidlauken, Gründann), Buchhof (Schui-
ken), Ernstwalde, Tannenfeld (Pappuschinnen), 
(Schuppinnen), Lindenhausen (Naggen), Streudorf 
(Bud wethen), Wasserlauken, Lindenberg, Staggen 
(Kl.-Popelken). 

Kirchspiel Birken (Berschkallen) — Kreis
vertrauensmann: Willi Dubnitzki, 4156 Willich 1, 
Frankenseite 52. — Schnappen (Snappen), Grüneberg, 
Walddorf (Alischken). Burbein, Tricken (Triaken), 
Myrthenhof (Löblauken), Groß-Schunkern. Drogen
tal (Padrojen), Tiesfelde (Tieslauken), Trumlauken 
(Trumplau. Grävenswalde). Timberquell (Klau-
kallen), Gaiden (Gaidealen), Birkenhorst (Patim
berg), Lindenberg (Lindicken), Rauducken. Wasser
lauken. Pesseln, Sprakten. Falkenreut (Wannig-
lauken), Streusiedel (Groß-Lasdehnen), Neuwalde 
(Kl.-Lasdehnen). (Neu-Lasdehnen). 

Kirchspiel nidlacken — Kreisvertrauensmann: 
Herbert Bradin 8631 Unterlauter Nr. 179. — Dittau 
(Uschballen), Siegmundsfelde (Siegmuntinnen) Reh
feld (Platenischken), Kastauen, Amwalde (Pabbeln), 
Jänischen (Jänischken), Schleifenau (Lemkutschen), 
Oberschleifen fScheppetschen) Güldenau (Schwir
beln), Brennersdorf (Ischdagehlen), Peterstal (Peter-
kehnen), (Karlswalde mit Drebolienen), Hutmühle 
(Kehlischken). Fehlbrücken (Skrepstienen). 

Kirchspiel Georgenburg — Kreisvertrauensmann: 
Alfred Bretschneider, 7271 Wart über Nagold. — 
Klein-Georgenburg (Georgenbnrgkelen), Nertlenen, 
Georgental (Leipeninken und Zwion), Starckenicken 
(Starkeninken), Lindenhof, Paggenlienen, Horstenau 
(Kauschen), Blüchersdorf (Rekeitschen), Blumenbach 
(Auxkallen), Schönwaldau (Ischdaggen mit Powarut-
schen), Neugrün, Blumenthal, Rosental (Plein
lauken). Landwehr (Szieleitschen), Insterblick 
(Gillschken), Tarpen (Tarputschen), Roßtal (User
szern), Horsten«« Forstamt (Padrojen Forstamt), 
Schackenau (Szacken). 

Kirchspiel Grünheide (Berszienen) — Kreis
vertrauensmann: Emil Schweinberger, 8832 Weißen
burg i. Bay., Rothenburger Straße 17. — Argenquell 
(Antragen), Bessen, Brachenfeld (Bublauken), 
Dröschdorf Franzdorf, Gaiden (Gaidealen), Ferkuns

felde (Perkunischken). Pladden. Lindenhof (Schrub
ben) Schierheide (Szierandsen), Warten, Seßlaken, 
Eichental (Ranglaken). (Almenhausen), (Dameraul. 
Siegmanten (Simonischken) Walkenau (Schameit-
kehmen), Luisental, Althof. 

Kirchspiel Neunassau (Neunischken) — Gut Stab
laken, Kamscharden. Scherden. Kneiffen, Neuteich, 
Janzenruh. _ . 

Kirchspiel Norkitten (Mangarbe) — Kreis
vertrauensmann: Hans Ulrich Steinwender, 401 Hil
den Cranachweg 3. — Gut Schloßberg, Gut Woynoh-
ten, Staatshausen (Wiepeninken), Gut Paradefeld 
(Gut Paradeninken), Schwägerau, Waldhausen (Kl.-
Bubainen) Revierförsterei Milchbude, Eichenstein 
(Ußbunsen) (Worbillen). (Wenskowehten), Otter
wangen (Uderballen), (Daupelken), Gut Stutterei, 
Försterei Burgdorfshöhe, Gut Albrechtsthal, Groß-
Jägersdorf, Lehwald (Mettschullen). 

Kirchspiel Puschdorf — Kreisvertrauensmann: 
Fritz Bärmann. 48 Bielefeld, Henriettenstraße 2 b.— 
Piaten, Eichenstein (Ranglaken), (Almenhausen). 
Damerau, Pregelau (Stablaken), Försterei Pfeiffer
höh, Jägertal (Rudlauken), Groß-Eschenbruch 
(Moritzlauken). (Klein-Eschenbruch). Ruhfließ. 
Frohnertswalde. 

Kirchspiel Saalau — Kreisvertrauensfrau: Anne
liese Seifert. 213 Rotenburg, Danziger Straße 2. — 
Wirtberg (Wirthkallen). Laschnicken (Gr.-Laszenin-
ken, Kl.-Laszeninken), Auer, Gnottau, Wirbeln. 
Schmackerau Jägersruh, Berschinen, Schönwiese. 

Kirchspiel Schulzenhof — Kreisvertrauensmann: 
Fritz Schwarplies 23 Kiel, Waitzstraße 63. — 
Scheunenort (Skungirren), Kumpchen, Kirschland 
(Ackmenischken), Friedensfelde (Auxkallen). Eschen
hang (Eszeratschen). Mittenwalde (Wittgirren). 
Mattenau (Matheninken). 

Kirchspiel Schwalbental (Jodlauken) — Kreis
vertrauensmann: Fritz Naujoks 415 Krefeld, Hohen-
zollernstraße 17. — Birklacken (Berszienen), Gr.-
Lugau (Lugowen), Schwerfelde (Triaken), Dallwitz 
(Stagutschen), Gravenort, Kampeneck (Kamput
schen), Oberschwalben (Leputschen), Dreibrücken 
(Roßweide), Kranichfelde, Friedrichshuld), Frie
denau (Draupchen), Hasenfeld (Druschlauken), Mul
denwiese (Muldschehlen), Freimannsdorf (Baginski), 
Blocker. (Blockinnen). 

Amtsbezirk Angerlinde — Kreisvertrauensmann: 
Gerhard Abel, 4005 Meerbusch 2. Am Snortplatz 32. — 
Neu-Stobingen Groß-Stobingen. Tannenschlucht 
(Trakinnen), Tammau (Tammerwischken). 

Amtsbezirk Luisenberg (Karalene) — Kreisver
trauensmann Franz Spitzkat. 5043 Gleuel, Am Linden
busch 22. — Eichenberg (Dwarischken), Hoffnungs-
brück, Angermoor (Tarpupp), Angerbrück (Lenkeit-
schen). Jessen. 

gez. Bermig, Wahlleiter 

Ortelsburg 
Kreisvertreter: Max Brenk, 328 Bad Pyrmont, Post
fach 1147, Telefon 0 52 81/47 92. 

Zu Beginn des neuen Jahres gedenken wir der 
Vertrauensleute unserer Heimatgeminden, die in den 
Jahren 1970 und 1971 mitten aus ihrer verdienstvollen 
Arbeit von uns gegangen sind: 

Bienk, Paul, aus Ortelsburg, gestorben am 
21 Februar 1971 in 465 Gelsenkirchen-Horst-Sud, 
Harthorststraße 3/III; Blasey, Gustav, aus Puppen 
gestorben am 21. Juni 1971 in 224 Heide (Holstein). 
Alfred-Dührssen-Straße 24; David, Gustav, aus 
Damerau gestorben am 10. Dezember 1970 in 3321 
Haverlah über Salzgitter-Lebenstedt; Glaß, Wilhelm, 
aus Kleinheidenau, gestorben am 15. April 1970 in 
4996 Heddinghausen Nr. 214; Hof er, Ernst, aus Wehr
berg gestorben am 16. Mai 1971 in 318 Wolfsburg, 
Reislinger Straße 7; Junga, Friedrich, aus Kukuks
walde gestorben am 7. März 1971 in 509 Leverkusen, 
Zündhütchenweg 4; Kniza, Johann, aus Neu-
Schiemanen, gestorben am 23. November 1970 in 6369 
Büdesheim/Oberhessen, Froschbachstraße 4; Kop-
kow Paul, aus Friedrichshof, gestorben am 14. Juni 
1971 in 477 Soest (Westfalen), Schüngelgasse 10; Lipka, 
Wilhelm aus Schwlrgstein, gestorben am 25. Juni 
1970 in 2401 Lübeck-Niendorf. Mittelschlag 23; 
Lumma, Emil, aus Markshöfen, gestorben am 5. Juli 
1970 in 2401 Großsteinrade Nr. 4 über Lübeck, Müh
lenberg 12 a; Pilger. Hugo, aus Ortelsburg, gestorben 
am 7. August 1970 in 75 Karlsruhe, Redtenbacher 
Straße 10; Poploch, Emil, aus Grammen, gestorben 
am 30. Dezember 1970 in 2839 Siedenburg Nr. 220 Uber 
Sulingen; Salfeld, Rudolf, aus Grünflur, gestorben 
am 28 Juni 1970 in 3554 Cappel über Marburg, 
Goethestraße 5; Titz. Adam, aus Ostfließ, gestorben 
am 13. Januar 1970 in 466 Gelsenkirchen-Buer, Valen
tinstraße 51; Zawallich, Johann, aus Höhenwerder, 
gestorben am 16. Juni 1971 in 2905 Edewecht-Süd, 
Kreis Ammerland. 

Wir danken diesen Männern über das Grab hinaus 
für ihr treues Wirken für die Heimat. Sie bleiben 
mit der Geschichte unseres Kreises für immer ver
bunden. Wir werden ihnen stets ein ehrendes An
denken bewahren 

Heimatbote Nr. 9 — Der Ortelsburger Heimatbote 
Nr. 9 ist mit einiger Verspätung zum Versand ge
kommen. Er bringt dafür aber auch eine Erweite
rung die für viele unserer Landsleute von beson
derem Interesse sein dürfte. Sie finden darin die 
Zusammenstellung von Geburtstagen einer Anzahl 
unserer älteren Kreisangehörigen für die Zeit vom 
1 Oktober 1971 bis zum 30. September 1972. Soweit 
Sie noch nicht im Besitz der Nummer 9 des Heimat
boten sind, schreiben Sie uns. Eine Postkarte ge
nügt. Bitte geben Sie neben der genauen Anschrift 
auch den Heimatort im Kreise Ortelsburg an. 

Unsere Ortsvertreter — Von unseren Vertrauens
leuten begehen im Monat Januar besondere Geburts
tage: 

Karweina, Friedrich, aus Materschobensee, jetzt 
in 462 Castrop-Rauxel, Ginsterweg Nr. 66, seinen 
75. Geburtstag am 12. Januar; Bednarz, Wilhelm, aus 
Ostfließ, jetzt in 3146 Grüner Jäger bei Lüneburg, 
Wacholderweg 3, seinen 60. Geburtstag am 25. Januar. 

Beiden Ortsvertretern übermittelt der Kreis
ausschuß herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 
und aufrichtigen Dank für bewährte Mitarbeit. 

Tilsit-Ragnit 
Kreisvertreter: Dr. Hans Reimer, Lübeck. Geschäfts
stelle: Gert-Joachim Jürgens, 314 Lüneburg, 
Schillerstraße 8, Telefon 0 41 31 / 4 23 16. 

Franz Burat 75 Jahre — Am 31. Dezember konnte 
unser Lm. Franz Burat seinen 75. Geburtstag in 
4501 Belm, Heidkampsweg 18, begehen. Dem letzten 
Bürgermeister der Stadt Ragnit, dem Mitbegründer 
unserer Kreisgemeinschaft und Mitglied des Kreis-
ausschuses seit seines Bestehens möchten wir auch 
an dieser Stelle herzliche Glückwünsche zu seinem 
Ehrentag zum Ausdruck bringen. Möge unserem 
Jubilar, der sich noch bis in sein hohes Alter in Liebe 
und Treue zu seiner Heimat, für die Belange seiner 
Landsleute eingesetzt hat, noch ein schöner Lebens
abend in bestmöglicher Gesundheit vergönnt sein. 

Urlaubstermine jetzt schon abstimmen 
Für Familien mit schulpflichtigen Kindern — Ferienplan 1972 

Hamburg — W i e liegen die Sommerferien in 
diesem Jahr? Eine Frage, die schon i m Win te r 
Fami l ien mit schulpflichtigen Kinde rn be
schäftigt. U n d nicht nur sie, denn auch kinder
lose Ehepaare und Alleinstehende reisen nicht 
gerne zur Hauptferienzeit, sondern bevorzugen 
die V o r - und Nachsaison. 

Hat man ein bestimmtes Bundesland als Fe
rienziel , w i r d man nicht gerade jene Tage für 
die Reise w ä h l e n , an denen in diesem Land die 
Fer ien beginnen oder enden. Diese S toßze i ten 
machen sich nicht nur auf den Autobahnen und 
Bundes s t r aßen , sondern auch im Bahn- und Bus
verkehr bemerkbar. 

Be rühr t man nur auf der Durchreise ein Bun
desland, sollte man auch diese Zeiten meiden. 
W i l l man zum Beispiel mit dem A u t o nach 
D ä n e m a r k , w i r d man nicht durch Schleswig-Hol
stein fahren, wenn gerade dort die Ferien be
ginnen. Genauso v e r h ä l t es sich mit Bayern, 
wenn man nach Ös te r re ich w i l l oder mit den 
westlichen B u n d e s l ä n d e r n , wenn man Frankreich 
oder die Bene lux -Lände r als Reiseziel g e w ä h l t 
hat. Verstopfte S t raßen , V e r z ö g e r u n g e n an der 
Grenze, lange Wartezei ten an den Fäh ren , übe r 
füllte P a r k p l ä t z e und vol le Z ü g e mindern die 
Freude am Urlaub erheblich, zumal, wenn man 

schon eine l ä n g e r e Fahrt hinter sich hat oder 
das Z i e l noch weit ist. 

Die G r o ß e n Fer ien eröffnet in diesem Jahr 
Nordrhein-Westfalen. H i e r beginnen die Schul
ferien am 22. Juni und enden am 5. August . Es 
folgen Berlin und das Saarland: Fer ienbeginn 
ist dort am 6. Juli — Ferienende am 19. August . 
In Rheinland-Pfalz beginnen ebenfalls am 6. 
Juli die Sommerferien, sie enden aber bereits 
am 16. August . 

Die Schulkinder v o n Hessen und Schleswig-
Holstein haben am 13. Juli ihren ersten Fer ien
tag, den letzten am 26. August . 

Hamburg beginnt am 17. Juli mit den gro
ßen Ferien, die am 26. August enden. 

Es folgen dann Niedersachsen und Bremen. 
In beiden B u n d e s l ä n d e r n beginnen die Schulfe
rien am 20. Juli. Sie enden in Niedersachsen 
am 30. August , i n Bremen erst am 2. Septem
ber. 

Für Baden-Württemberg s ind die g r o ß e n Fe r i 
en v o m 27. Juli bis 12. September angesetzt. 

A m l ä n g s t e n m ü s s e n die Schulkinder i n 
Bayern warten. Ihr erster Ferientag ist der 
3. August. Die Ferien enden in Bayern am 18. 
September. 

M a n tut also gut daran, diese Termine zu be
rücksicht igen, wenn man jetzt den Ur laub plant. 

G. O. 

Enkelkinder als Reisebegleiter 
Neues Sonderangebot der Bundesbahn für Senioren 

Frankfurt (Main) — V o m 10. Januar an k ö n 
nen Senioren wieder zu stark e r m ä ß i g t e n Prei
sen mit der Bundesbahn verreisen. M i t einem 
neuen Sonderangebot unter dem Mot to „Mit
fahren — Mitsparen" verspricht die Bahn viele 
Vor te i le . Bis zum 27. A p r i l , ausgenommen die 
Zeit des Osterverkehrs vom 24. M ä r z bis 11. 
A p r i l , k ö n n e n Damen ü b e r 60 und Herren ü b e r 
65 Jahre wieder preiswert verreisen. Das neue 
Sonderangebot bringt Rabatte auf die ohnehin 
e r m ä ß i g t e n Preise für Rückfahrkar ten , und zwar 
je nach Entfernung im allgemeinen zwischen 30 
und 43 Prozent. Einzige zusä tz l iche Bedingung 
ist, daß die Reisestrecke ü b e r den Nahbereich 
v o n 50 Ki lometern h inausführ t . Im ü b r i g e n darf 
diesmal ein Begleiter ohne Rücksicht auf sein 
A l t e r zum .Sparpreis" mitfahren, Kinder von 
4 bis 10 Jahren zahlen sogar nur die Hälf te 
dieses Preises, wobei zum Beispiel auch mehrere 

Enkelk inder zur gleichen E r m ä ß i g u n g mitfahren 
k ö n n e n . Auch der H u n d darf diesmal mit, eben
falls zum halben „Spa rp re i s " 2. Klasse . 

Die Deutsche Schlafwagen- und Speisewagen-
Gesellschaft (DSG) bietet a l len „Mi t spa r -Mi t -
fahrern" ein Kännchen Kaffee oder Tee zum 
Vorzugspreis v o n nur einer M a r k an. Ferner 
ist im Sondertarif eine R e i s e g e p ä c k v e r s i c h e r u n g 
von 1500 D M eingeschlossen, die sich nicht nur 
auf Koffer, sondern auch auf die getragene 
Kle idung , M ä n t e l , Schirm, Handtasche und Br i l l e 
erstreckt. Der V o r v e r k a u f für die e r m ä ß i g t e n 
Fahrkarten hat bereits am 3. Januar begonnen. 
A l s Nachweis für das vorgeschriebene A l t e r gilt 
einfach der Personalausweis oder R e i s e p a ß . Die 
Sonderfahrkarten werden für die 1. und 2. K l . 
ausgegeben und gelten in al len Z ü g e n mit A u s 
nahme der T r a n s - E u r o p - E x p r e ß - (TEE) und Inter-
city-Züge (IC). dbp 
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Hallo Partner - Danke s c h ö n 
Appell an die Kraftfahrer: Rücksicht
nahme auf alle Verkehrsteilnehmer 

In einer Ve r l au tba rung dankt der 
D e u S e ' v e r k e h r s i d i e r h e i t s r a t (DVR) allen 
A u t S r e r n , die mit Vors ich t und Umsirf , : ihr 
Fahrzeug unfallfrei durch das Jahr 1971 gelenkt 
haben! Baustel len und Ferienzei t , Berufsverkehr 
und Wet te runb i lden h ä t t e n oft genug höchste 
Anforderungen gestellt. Nach Ans ich t des D V R 
haben d™ meisten Autofahre r sie gemeistert, 
haben sich als K ö n n e r erwiesen. Sie seien am 
Steuer fair, umsichtig und gelassen gewesen, 
sie haben den anderen eine Chance gegeben. 

M i t Befr iedigung stellt der D V R fest d a ß die 
Parole v o m „Kl imawechse l im V e r k e h r vor, 
v ie len verstanden worden sei, „und w i r sind 
sicher d a ß im Jahre 1972 noch v i e l mehr Auto
fahrer zu den Mode rnen g e h ö r e n werden, die 
Rücksicht nehmen, zu den Erfolgreichen d.e 
sicher fahren", h e i ß t es in der Stellungnahme 
zum Jahreswechsel wör t l i ch 

Der Deutsche Verkehrss icherhei ts ra t will in 
seinem B e m ü h e n um den Kl imawechse l im Ver
kehr fortfahren; dazu bittet er alle Verkehrs
tei lnehmer um ihren guten W i l l e n . O. B. 

Neue Kontakte in Luxemburg 
Aktivitäten des Verkehrsamtes 
im Ausland 

B e r l i n — Z u m Jahresende hat das Verkehrs
amt B e r l i n auf einer Werbere i se durch Luxem
burg (Luxembourg und Esch) sowie durch Nord
ostfrankreich (Char lev i l l e , Reims, Epernay, 
Chalons-sur-Marne , Bar- le-Duc, M e t z und For
bach) neue Kontak te zu Reiseveranstal tern auf
genommen, die Ber l in bisher noch nicht in ihrem 
Programm haben. Be i dieser Gelegenhei t wur
den auch Besprechungen mit Reiseveranstal tern 
geführ t , die das I n c o m i n g g e s c h ä f t mit den U S A 
betreiben, um zu erreichen, d a ß die nach Luxem
burg reisenden A m e r i k a n e r auf ihrer Europa
reise auch Ber l in besuchen. W e i t e r e Werbe
reisen s ind für 1972 insbesondere nach Groß
bri tannien, I ta l ien sowie nach M i t t e l - und Süd
amer ika i n Vorbe re i tung . A u f G r u n d von Be
sprechungen mit den Belgischen Staatsbahnen 
werden auch in diesem W i n t e r wieder 4 Eisen
bahn-Pauschalreisen v o n Belg ien nach Berlin 
zum Preis v o n 2410 B F r veranstaltet . V . B. 

13000 V e r t r ä g e ü b e r s c h r i e b e n 
„Schwäbisch Hall" 
übernahm Norddeutsche Bausparkasse 

Stuttgart — Die Bausparkasse Schwäbisch 
H a l l ü b e r n a h m mit W i r k u n g v o m 1. Januar den 
gesamten Bausparvertragsbestand der Nord
deutschen Bausparkasse A G , Hamburg . Die Be
s c h l u ß k a m m e r des Bundesaufsichtsamts für das 
Versicherungs- und Bausparwesen hat die Be
s t a n d s ü b e r t r a g u n g im Dezember 1971 geneh
migt. Für die Bausparer der ehemal igen Nord
deutschen Bausparkasse bedeutet dies, d a ß ihre 
V e r t r ä g e nunmehr v o n „Schwäbisch H a l l " abge
wickelt werden. Es handelt sich um etwa 13 000 
V e r t r ä g e mit 450 M i l l i o n e n D M Bausparsummen. 
Die Ver t rags inhaber werden v o n der Bauspar
kasse Schwäbisch H a l l briefl ich ü b e r die weitere 
Bearbei tung ihrer Ver t ragsunte r lagen infor
miert. Nach Absch luß der notwendigen V e r w a l 
tungsarbeiten so l l dies A n f a n g Februar 1972 
geschehen. p # J . 

Leistungskraft sichern 
Erklärung des Arbeitgeberpräsidenten 

K ö l n — Z u m Jahreswechsel ü b e r g a b der Präsi
dent der Bundesvere in igung der Deutschen A r 
b e i t g e b e r v e r b ä n d e , Ot to A . Fr iedr ich , der Presse 
eine E r k l ä r u n g , in der es wör t l i ch h e i ß t : „Wir 
befinden uns an diesem Jahreswechsel i n einer 
Phase, i n der durch die poli t ische Weichenstel
lung ü b e r das weitere wirtschaftliche Geschehen, 
ü b e r die Fest igkei t unserer W ä h r u n g und Kauf
kraft, ü b e r die Sicherheit der A r b e i t s p l ä t z e und 
ü b e r die S o l i d a r i t ä t unseres soz ia len Sicherungs
systems entschieden w i r d . 

W i r k ö n n e n die A u g e n nicht davor verschlie
ßen , d a ß die deutsche Wirtschaft mit drei schwe
ren H y p o t h e k e n i n das neue Jah r geht. Das 
Gleichgewicht v o n Kos ten und E r t r ä g e n , Auf
tragen und Produk t ion ist bei v i e l e n Unterneh
men empfindlich g e s t ö r t . Die j ü n g s t e n W ä h 
r u n g s m a ß n a h m e n br ingen zwar durch die Fest
setzung neuer Le i tkurse mehr Ruhe in den 
A u ß e n h a n d e l , unsere internat ionale Wettbe
werbsste l lung ist aber durch sie und durch die 
vorausgehende Aufwer tung schwer bee in t räch
tigt Die schon verminder te Inves t i t i ons fäh ig -

^ f r e r r W v ! r t S d i a f t W i r d w e i t e r durch einen 
ü b e r h ö h t e n Lohnkostenanst ieg g e s c h m ä l e r t und 
birgt nach wie vo r akute Gefahren für die Be
schäf t igung in sich. 

n n y ° l r

d e r w e i f t ü n g s k r a f t u n s e r e r Wirtschaft 
S t t f i S D

W

t

e r t s * ö P f u n g h ä n g t ebenso unser 
srh n S a b W i e u n s e r s ° ^ l e r Fort-schritt Die Arbe i tgeber werden ihren Te i l zur 

S Ä ! . n r T f - - d e \ V e r h ä l t n i s s e beitragen. Sie 
eZ 1 1T *,hr S a g e n d Spie l raum für 
b r a u c h v ? ( * G U n t e r n e h m e n s p o l i t i k und sie 
d i S r t S . J a « e ? - , n 6 i n e S t e t l 9 e ' d ] R N o t w e » -
und c Z u % f ? e t n , e b e U t e n d e Wirtschafts
und Gesellschaftspoli t ik." w R . 

5 S s s S I . y . Treuespende für Ostpreußen U n a , n a n ^ £ C £ S 
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Streiks 
Herrn Brandt sind Streiks sympathisch. Vor den 

letzten Bundestagswahlen hat er sie gutgeheißen 
und vor dem letzten Streik hat er die Arbeitnehmer 
dazu ermutigt. Welchen Schaden hat er der deut
schen Wirtschaft, die im Welthandel immer weiter 
zurückfällt, damit zugefügt? Streiks sind Wegberei
ter des Kommunismus. Sie führen direkt zur Dik
tatur des Ostens, wo es weder Streiks noch Wohl
stand und Freiheit gibt. Es ist höchste Zeit, diese 
Gefahr noch rechtzeitig abzuwenden. Für die Preis
gabe des Besitzes der Heimatvertriebenen erhält 
Herr Brandt den Friedens-Nobelpreis, aber unzäh
lige Kleinsparer haben durch die hausgemachte 
Inflation schon jetzt viele Milliarden verloren. Alle 
werden ärmer. Nur diese Regierung deckt durch 
die inflationsbedingten höheren Steuereinnahmen 
unrealistische Reformen. Diese Partei hatte schon 
immer eine Vorliebe für viele Nullen. 

V. U. Gutscbke, 2851 Frelsdorf 

Schicksal eines Namenlosen 
Ich möchte Herrn Dr. Troschke meinen Dank aus

sprechen für den Artikel über das Schicksal eines 
Namenlosen (Jetzt hat Alfred wieder eine Familie) 
in Folge 50 vom 11. Dezember. Wir waren auch 
auf der Flucht mit der Familie getrennt und ich 
war immer dankbar, daß wir heute alle beisammen 
sein dürfen. Es müßten noch viel mehr Bilder von 
jungen Menschen gezeigt werden. 

Helene Dost, Bad Schwartau 

D e r schönste Strauß 
Mit viel Interesse lese ich immer unser Heimat

blatt, und mit besonderer Freude und Überraschung 
las ich am 9. Oktober den Artikel „Der schönste 
Strauß". Ich glaube, in dem Schreiber meinen ehema
ligen Lehrer wiedergefunden zu haben, der mich 
vor 40 Jahren unterrichtete. Bitte vervollständigen 
Sie doch die Adresse und senden Sie ihm den bei
liegenden Brief. 

Ruth Badziong, 7415 Wannweil 

. . . bis zum letzten Punkt 
Als ich mich von der russischen Kriegsgefangen

schaft einigermaßen erholt und Verdienst gefunden 
hatte, wurde ich Bezieher des Ostpreußenblattes, 
bin es heute noch und werde es auch bleiben. Ich 
freue mich jedes Wochenende, wenn das Ostpreu
ßenblatt in meinem Briefkasten ist, fange bei der 
Titelseite an und höre auf der letzten Seite unten 
rechts beim letzten Punkt auf. Mehr kann ich dieser 
so gut gemachten Zeitung nicht entnehmen. 

Dieser Tage kehrte ich nun nach einem längeren 
Spaziergang bei einer Schicksalsgenossin aus der 
Heimat ein. Nach kurzer Unterhaltung erschrak ich 
ziemlich, denn auf meine Bemerkung, daß sie doch 
sicher das Ostpreußenblatt lese, erhielt ich die Ant
wort: „Nein, seit Jahren nicht." 

Daraufhin fragte ich sie, woher sie denn die rieh-

tige politisdoe Aufklärung erhält. Außerdem erfährt 
man ja auch nur durch dieses Blatt Nachrichten über 
die angestammte Heimat, ganz zu schweigen von 
den wunderbaren Erzählungen aus Ostpreußen. 
Meiner Heimatgefährtin, die einst Schülerin meines 
Onkels (Rektor Grzanna in Neidenburg) war, 
wurde klar, daß sie seinerzeit mit der Abbestellung 

einen großen Fehler gemacht hat. Sie bat mich, die 
Zeitung für sie neu zu bestellen. 

Nach der erschreckenden Feststellung bei diesem 
Gespräch werde ich nun auch andere Heimatgefähr
ten ansprechen. Ein Ostpreuße soll seine Zeitung 
halten und lesen. 

Karl-Eugen Balda, 7887 Murg 

Z I E L 
IKATIFIZIERU««' 
ISTABI LiitERuNo 

' I i i Wfttffir 

fr v M f e 

Alle reden vom We t t e r , w i r nicht . . . aus „Die Welt" 

Ostverträge und Selbstbestimmung 
Erst die Reise von Dr. Rainer Barzel brachte 

uns die Gewißheit, daß die Sowjetunion nur eigenen 
Nutzen und Vorteile für sich heraushandeln möchte. 
Weshalb haben die seinerzeitigen Unterhändler 
nicht klipp und klar gesagt, was Dr. Barzel nun 
mutig und ohne Umschweife gesagt hat? Ich hatte 
einen Briefwechsel mit Herrn Bundeskanzler Brandt, 
in dem ebenfalls vom Selbstbestimmungsrecht der 
Deutschen gesprochen wurde. Bei den Verhandlun
gen über den Vertrag mit Moskau wurde jedocl} 
nichts davon erwähnt, die feste Versicherung der 
Selbstbestimmung blieb aus. Erst Rainer Barzel 
hatte den Mut, dieses Wort in der UdSSR zu ge
brauchen. 

Die Sowjetunion will unsere Heimat, doch unsere 
Bauernhöfe gehören grundbuchlich noch den deut
schen Bauern. Was gedenkt die Sowjetunion zu tun, 
um unsere Rechte zu gewährleisten? Wir wollen mit 
unseren Nachbarn, insbesondere auch mit dem pol
nischen Volk, in freundnachbarlicher Zusammen
arbeit in Frieden leben, doch muß auf beiden Seiten 
dazu der Wille vorhanden sein. Sollte solche Nach
barschaft bei gegenseitigem gutem Willen nicht mehr 
möglich sein, nachdem wir jahrhundertelang zusam
men gelebt haben. Nur die Selbstbestimmung aller 
Völker kann in Zukunft den Frieden gewährleisten. 
Vorrechte einzelner Völker müssen abgebaut werden 

Karl Schiller, 4173 Kerken 

Frieden für unsere Zeit 
Im Ostpreußenblatt vom 18. Dezember hieß es 

in dem Artikel „Frieden für unsere Zeit": „Hitler 
ließ sich selbst durch die britische Garantie nicht 
von einem Waffengang mit Polen abhalten. Damit 
fing das Drama an." Das ist nicht richtig. Schon 
seit 20 Jahren haben wahrheitsliebende Historiker 
des Aus- und Inlandes diesen Zeitabschnitt beson
ders erforscht. Den Polen war von Hitler ein über
aus großzügiges Angebot gemacht worden, sie lehn
ten aber jede Verhandlung ab. Hinzu kam der 
polnische Terror, dem die deutsche Bevölkerung in 
steigendem Maße ausgesetzt war. Derartige Artikel 
in landsmannschaftlichen Zeitungen sind mit schuld 
an unserer heutigen Lage. 

Carl-Conrad Goeldel, 6303 Hungen 

Dankbar 
Wir sind dankbar, daß es das Ostpreußenblatt 

gibt. Da keine Partei eindeutig für uns Stellung 
nimmt, ist unsere Heimatzeitung der letzte Halt in 
dieser gegen uns arbeitenden Welle. Es ist das ein
zige deutsche Wochenblatt, das seriös und klar poli
tisch informiert. Wir benutzen oftmals einige 
Artikel in unserem politischen Arbeitskreis der 
Gruppe. 

Laurenz Meik-Lorenz, 46 Dortmund-Wambel 

Kampf für Wahrheit 
Deine Neuigkeiten und Erzählungen aus der lieben 

Heimat, liebes Ostpreußenblatt, erfreuen mich 
immer, aber am meisten bewundert mein altes Ost
preußenherz deinen unermüdlichen Kampf für 
Wahrheit und Gerechtigkeit. Wie auf jede dunkle 
Nacht die Dämmerung folgt, so wird auch deine 
eindringliche Stimme einmal unserer Heimat zum 
Segen werden. Nun geht wieder ein Jahr zur Neige 
und es wird Zeit, dich auch für das kommende Jahr 
wieder als Gast in unser Heim zu bitten. Wenn 
der beiliegende Scheck für 1972 nicht reicht, laß es 
mich bitte wissen. Wenn etwas übrig bleibt, gib es 
bitte der Treuespende. Ich wünsche dir ein geseg
netes neues Jahr mit neuer Hoffnung. 

Frank Lakowitz, BuffalolN.Y., USA 

Treuespende 
Ich freue mich, daß Sie sich so für unsere gemein

same Heimat Ostpreußen einsetzen. Ich wohne nun 
tchon über zwölf Jahre in Alaska. Leider aber kann 
ich von hier aus recht wenig für meine Heimat tun. 
Daher sende ich Ihnen heute einen Scheck über 
500 Dollar als kleinen Beitrag zur Treuespende. 
Bitte lassen Sie mich wissen, wann ich mehr für 
sie tun kann. 

Name und Adresse der Redaktion bekannt 

Liebe Leser des 
Ostpreufeen blaues 

D e m „ V o l k aufs M a u l schauen* — so sagte 
es M a r t i n Luther . Das ist ke ineswegs g le ich : 
dem Leser nach dem M u n d e reden. Das s ind 
v i e l m e h r z w e i e r l e i S t ie fe l . B l e i b e n w i r be i 
Luthers E m p f e h l u n g : ich finde, d a ß gerade i n 
unserer Ze i t e i n enger K o n t a k t zwischen Redak
t ion u n d Lese rn bes tehen m u ß . Das ist e i n G r u n d 
dafür , d a ß ich i m v e r g a n g e n e n J ah re immer 
w iede r den unmi t t e lba ren K o n t a k t zu den L e s e r n 
des O s t p r e u ß e n b l a t t e s gesucht habe. Doch e ine 
Lesergemeinde unseres Umfanges m u ß schon auf 
e iner b re i te ren G r u n d l a g e angesprochen w e r d e n . 

So haben w i r v o r d re i J a h r e n e inma l e ine 
Umfrage unter unse ren L e s e r n gestartet u n d das 
Ergebnis ve rmi t t e l t e uns w e r t v o l l e H i n w e i s e 
für die A r b e i t unserer R e d a k t i o n . D e n n nichts 
w ä r e unserer Sache a b t r ä g l i c h e r als e ine A r b e i t 
i m luf t leeren R a u m — ohne den K o n t a k t z u 
unseren Lese rn . O h n e zu w i s sen , d a ß das, was 
unser O s t p r e u ß e n b l a t t b r ingt , auch das Interesse 
unserer Lese r f indet. 

D i e L i n i e unserer Z e i t u n g ist k l a r . Selbst
bes t immung u n d e in gerechter F r i e d e n — d a f ü r 
treten w i r e in . W o c h e für W o c h e u n d w i r s ind 
dankbar , d a ß sich gerade i n dieser Z e i t immer 
w iede r — v o n M o n a t zu M o n a t — eine statt
liche Z a h l neuer Leser z u m O s t p r e u ß e n b l a t t be
kennt . K e i n e s w e g s nur O s t p r e u ß e n , sondern 
Menschen aus a l l en L ä n d e r n der Bundesrepu
b l i k , die sich zu den G r u n d s ä t z e n bekennen , 
denen sich das O s t p r e u ß e n b l a t t verpflichtet 
fühl t . 

Heu te nun l egen w i r unseren Lesern den 
nebenstehend abgedruckten F r a g e n k a t a l o g vor . 
W i r w o l l e n das U r t e i l unserer Leser , w o l l e n 
h ö r e n , was ihnen an unserer Z e i t u n g ge fä l l t 
und w i e sie g lauben , d a ß man das O s t p r e u ß e n 
blat t noch besser machen k ö n n t e . 

M e i n e Bi t t e ist, d iesen Fragebogen a u s z u f ü l 
len u n d uns bis z u m 31. J anua r 1972 e inzusen
den. Ich b in ü b e r z e u g t , d a ß w i r h ie rdurch wer t 
v o l l e H i n w e i s e für d ie Ges t a l t ung unserer 
Z e i t u n g e rha l ten werden . W e r das O s t p r e u ß e n 
blatt sammel t und deshalb nicht zerschneiden 
m ö c h t e , der fordere e in kostenloses E x e m p l a r 
mit dem Fragebogen an. Schon heute danke ich 
Ihnen recht herz l ich für Ihre M i t a r b e i t , die für 
unser O s t p r e u ß e n b l a t t v o n e inem echten N u t z e n 
se in w i r d . 

Ih r 

rns-; 

^£>tö £>ftprm|imWalt fragt - die Leser antworten 
(Bitte ankreuzen) ( E i n s e n d e s c h l u ß 31. J anua r 1972) 

D e r Leser und se in O s t p r e u ß e n b l a t t 

Ich lese das O s t p r e u ß e n b l a t t 
1. v o n der ers ten bis zur le tz ten Seite ooi • 
2. nur e inze lne T e i l e 0 0 2 • 
3. nicht r e g e l m ä ß i g »03 • 
4. zuerst lese ich folgende Sei ten 

004 • 

5. a u ß e r mi r w i r d das O s t p r e u ß e n 
blat t noch v o n F a m i l i e n a n g e h ö r i 
gen u n d F reunden gelesen (Zahl 
angeben) 005 [j 

6. ich sammle das O s t p r e u ß e n b l a t t 0 0 6 • 
7. ich bewahre nur interessante A r t i 

k e l auf 007 • 

8. ich in formiere mich a u ß e r d e m ü b e r 
das pol i t i sche Geschehen 
durch B e z u g e iner we i t e ren Z e i t u n g 0 0 8 H] 
durch F u n k oder Fernsehen 009 • 

101 • 
102 • 
103 • 
104 r n 
105 [j 
106 n 

Der Inhal t des O s t p r e u ß e n b l a t t e s 

M e i n besonderes Interesse f inden fo l 
gende Se i ten (kreuzen Sie al les an, 
was Sie bevorzugen) : 

1. P o l i t i k 
2. Dokumen ta t i onen 
3. F ü r d ie F r a u 
4. K u l t u r 
5. U n t e r h a l t u n g 
6. S t imme der J u g e n d 
7. Heimatgeschichte und Landeskunde 1 0 ? • 
8. G r a t u l a t i o n e n io« • 
9. Landsmannschaft l iche 

Verbandsa rbe i t 109 • 
10. Sozia les und Lastenausgleich 1 1 0 • 
11. die Anze igense i t en 1 1 1 • 

D e r Leser und die Politik 

A u f den pol i t i schen Sei ten f inden 
meine besondere Z u s t i m m u n g die A b 
hand lungen 

1. ü b e r d ie A u ß e n p o l i t i k 201 • 
2. ü b e r die Innenpol i t ik '<>-' 
3. ü b e r die ak tue l l e Zeitgeschichte 2 °3 r j 
4. ü b e r P o l i t i k aus erster H a n d 204 [TJ 

(Interviews) 
S o l l das O s t p r e u ß e n b l a t t i n Zukunf t 
mehr die Be lange des o s t p r e u ß i s c h e n 
Landes 205 Q 

oder des gesamten deutschen Ostens 
ve r t r e t en? ' 2 0 6 • 
S o l l das O s t p r e u ß e n b l a t t sich mehr 
mit V e r b a n d s p o l i t i k befassen? 
J a 2 0 7 • 
N e i n 2 0 8 • 
W ü n s c h e n Sie landsmannschaft l iche 
V e r l a u t b a r u n g e n ( B d V und L M O ) 
in der b i sher igen F o r m 209 Q 
k ü r z e r 210 Q 

Der Leser u n d die Un te rha l t ung 

A l l e s unter l iegt mit der Ze i t e inem 
W a n d e l , so auch die Sei ten für die 
F rau , für die Fe ie rabendunte rha l tung , 
für die K u l t u r und andere Z w e i g e der 
Pub l i z i s t i k . W a s denkt der Leser dar
ü b e r ? 

l . i c h finde die Frauensei te gut 3 0 1 • 
2. sie sol l te mehr am A l l t a g or ient ier t 

se in 3 0 2 • 
3. die landsmannschaft l iche Frauen

arbeit w i r d g e w ü r d i g t 
ausreichend 3 0 3 • 
k ö n n t e mehr se in 3 0 4 • 

4. ich finde die Unterha l tungsse i te gut 305 • 
5. ich halte sie für ä n d e r u n g s b e d ü r f t i g 306 n 
6. ich w ü n s c h e mehr Kurzgeschichten 307 Q 
7. ich w ü n s c h e mehr H u m o r 308 r~j 
8. Romane lese ich r e g e l m ä ß i g 309 • 
9. die K u l t u r b e i t r ä g e s i n d gut 310 • 

10. k ö n n t e n noch besser se in 311 • 
11. die Seite „ S t i m m e der Jugend* 

finde ich interessant 
312 • 

sol l te ausgebaut w e r d e n 3 1 3 D 
12. die A b h a n d l u n g e n ü b e r He imat 

geschichte und Landeskunde s ind 
interessant 
nicht interessant 3 1 5 • 

13. die Berichte ü b e r landsmannschaft
l iche A r b e i t und H e i m a t k r e i s e lese 
ich r e g e l m ä ß i g 3 1 6 • 
sel ten 3 1 7 • 

14. die Seite mit Gra tu l a t i onen lese ich 
aufmerksam 3 1 8 • 
sel ten 3 » • 

Der Leser u n d d ie Aussprache 

Das G e s p r ä c h zwischen R e d a k t i o n und 
den Lese rn gibt e iner Z e i t u n g die 
Farbe. E ine F o r m des G e s p r ä c h e s ist 
der Leserbrief . 
1. ich lese Leserbr iefe stets 4 0 1 • 
2. sel ten 4 0 2 • 

3. diese Rubr ik sol l te ausgebaut 
werden 

4. ist ausreichend 
5. ich w ü n s c h e mehr K r i t i k 
6. K r i t i k k o m m t nicht z u ku rz 

403 • 
404 r j 
405 Q 
406 • 

7. ich w ü r d e e ine Diskuss ionsspa l te 
bevorzugen 4 0 7 D 

8. ich finde die Ausges t a l t ung des 
O s t p r e u ß e n b l a t t e s mit B i l d e r n und 
K a r i k a t u r e n gut 
k ö n n t e wen ige r se in 

Der Leser und die Sachaussagen 

• 

1. D i e Seite „ S o z i a l e s u n d Lastenaus
gle ich" informier t mich gut « 0 
nicht ausreichend 4 H • 

2. wirtschaft l iche F ragen so l l t en i n Z u - , a 

kunft auch i m O s t p r e u ß e n b l a t t ^ici 

behandel t we rden *12 |~j 
3. ich m ö c h t e mehr ü b e r Wehr f r agen 

lesen « 3 • 
4. das O s t p r e u ß e n b l a t t sol l te mehr 

ü b e r das L e b e n der Lands leu te i n 
Mi t t e ldeu t sch land berichten 4 1 4 • 

5. ich w ü n s c h e e ine r e g e l m ä ß i g e Be
richterstat tung zu fo lgenden F ragen 

415 • 

501 Q 
502 • 

503 • 
504 • 

D i e Pe r son des Lesers 

Ich habe folgenden Fami l i ens t and : 

1. l e d i g 
2. verhei ra te t 

Ich b i n 
1. M a n n 
2. F r a u 

Ich g e h ö r e z u folgender Berufsgruppe 
(letzter Beruf m a ß g e b e n d ) : 
1. A n g e s t e l l t e r (Beamter) 
2. A r b e i t e r 5 0 6 • 
3. S e l b s t ä n d i g 5 0 7 • 
4. L a n d w i r t 5 0 8 • 
5. Rentner 5 0 9 • 
6. Haus f rau 510 • 
7. andere Berufsgruppe 5 1 1 • 

Ich g e h ö r e fo lgender A l t e r s g r u p p e an : 
1. bis 29 Jahre s^2 • 
2. 30 bis 49 Jahre 513 • 
3. 50 bis 69 Jah re 514 • 
4. 70 Jah re u n d mehr 5 1 5 • 

Chefredakteur Einzusenden an Das O s t p r e u ß e n b l a t t , Redak t ion , A b t l g . Umfrage, 2 H a m b u r g 13, Postfach 8047, i m N o r m a l u m s c h l a g mit 0 ,30-DM-Briefmarke. 



Landsmannschaftliche Arbeit 
Das onpminfnblaii 

8 . Tanuar 1972 / Folge 2 / Seite 16 

Aus der landsmannschaftlichen Arbeit in . . 

BERLIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Berlin: Kurt Jur-
kowski, i Berlin 61, Streseniannstr. 90—102 (Europa
haus), Telefon 03 11 2 51 07 11. 

11. Januar. Di., 18 Uhr, Frauenkreis in der LMO e.V. 
Berlin: Zusammenkunft im Haus der ostdeut
schen Heimat, Berlin 61, Stresemannstraße 90, 
Raum 210. 

16. Januar. So.. 16.00 Uhr, Heimatkreis Sensburg: 
Kreistreffen im Restaurant Rixdorfer Krug, 
Richardstraße 31 (U-Bahn Karl-Marx-Straße. 
Busse 4. 65 und 77). 

29. Januar, Sbd., 16 Uhr Heimatkreis Osterode: 
Kreistreffen im Haus der ostdeutschen Heimat, 
Berlin 61. Stresemannstraße 90, Casino. 

30. Januar, So., 15 Uhr, Heimatkreis Allenstein: 
Kreistreffen im Hansa-Restaurant, Berlin 21, Alt-
Moabit 47/48 Busse 1, 90. 23 und 86. 

HAMBURG 
Vorsitzender der Landesgruppe Hamburg: Eberhard 
Wiehe, 2 Hamburg 62, Am Ohlmoorgraben 14, Tele
fon 04 11/5 20 77 67. Geschäftsstelle: 2 Hamburg 13, 
Parkallee 86. Telefon 04 11/45 25 42, Postscheckkonto 
Hamburg 96 05. 

Bezirksgruppen 
Fuhlsbüttel — Montag, 17. Januar, 19.30 Uhr, 

Monatszusammenkunft im Bürgerhaus, 2 HH 63, 
Tangstedter Landstraße 41. Es spricht Hugo Becker 
über das Sudetenland und das Münchener Ab
kommen. 
Heimatkreisgruppen 

Osterode — Berichtigung des Rundschreibens vom 
Dezember: Das Kappen- und Kostümfest findet aus 
besonderen Gründen nicht, wie dort angegeben, am 
12. Februar, sondern Sonnabend, 19. Februar, statt. 
— Preisskat und Preis-Mensch-ärgere-Dich-nicht am 
Sonnabend, dem 11. März (nicht am 13.). 

Frauengruppen 
Hamm/Horn — Montag, 10. Januar, 15.30 Uhr, Zu

sammenkunft in der Rosenburg. Kleines Essen. 
Freundeskreis Filmkunst e. V. Hamburg — Sonn

tag, 16. Januar, läuft im CINEMA-Theater, 2 HH 1. 
Steindamm 45, der Film „Die Geierwally". Eintritts
preis 3,— DM. Bundeswehrangehörige, Schwer
beschädigte, Schüler und Studenten 2.— DM. Beginn 
10.45 Uhr, Kassenöffnung 10.45 Uhr. 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Vorsitzender der Landesgruppe Schleswig-Holstein: 
Günter Petersdorf, 23 Kiel, Professor-Anschütz-
Straße 69. Geschäftsstelle: Kiel, Wilhelminen-
straße 47/49. Telefon 04 31/4 02 11. 

Lensahn — In der örtlichen Presse erschien im 
Dezember ein umfangreicher Artikel unter dem 
Titel „Idee der Landsmannschaften wird überleben", 
in dem die Gruppe der Ostpreußen im Mittelpunkt 
steht, da sie es fertiggebracht hat, nicht nur den 
inneren Zusammenhalt zu wahren, sondern auch die 
Führung in jüngere Hände zu geben. Es heißt dort 
u. a.: .Das selbstgewählte Ziel sollte sich nun nicht 
allein in den üblichen zwanglosen Zusammenkünf
ten erschöpfen. Richtig erkannte man unter junger 
Führung die Notwendigkeit, jenseits der umstrit
tenen Tagespolitik einen neuen Inhalt in der Ver
stärkung der Kulturpflege und der Gewinnung der 
Jugend zu finden. Nicht nur das hergebrachte ost
deutsche Kulturgut, die Kenntnisse um Landschaft 
und Geschichte Ostpreußens sollten lebendig erhal
ten werden . . ." Eine Jugendgruppe ist organisa
torisch in Vorbereitung, so heißt es weiter, eine Aus
stellung ist geplant; die Frauengruppe zeigt erfreu
liche Aktivität, vor allem auf dem Gebiet der Alten
betreuung. 

soll ein Vortrag mit Lichtbildern über die vom Kul
tusministerium mit Preisen ausgezeichneten Arbeiten 
aus dem diesjährigen Schülerwettbewerb gehalten 
werden. 

Mainz — Jahreshauptversammlung der Kreis
gruppe am Sonnabend, 8. Januar, um 16 Uhr im 
kleinen Saal des Hotel Gutenberg Saarstraße 2. An
schließend Diavortrag: Eine Wanderung durch den 
sÜdUcnen Teil Ostpreußens. Es wird um vollzähliges 
Erscheinen aller Mitglieder und der Jugend gebeten. 

BADEN-WÜRTTEMBERG 

Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg: 
Max Voss, 68 Mannheim, Zeppelinstraße 42, Telefon 
Nr. 06 21/3 17 54. 

Heimatpolitische Informationstagung 
Die Tagung in Rottweil brachte erfreulicherweise 

eine noch größere Zahl von Teilnehmern als die 
Tagung in Ludwigsburg, über die in einem beson
deren Artikel auf Seite 21 berichtet wird. Der 
1. Vorsitzende der Landesgruppe, Max Voss, be
grüßte alle Landsleute und den Referenten des 
Tages, Dr. Heinz Burneleit, Mitglied des Bundes
vorstandes der LMO. Der Vortragende stellte sein 
Referat unter das Thema „BRD oder westdeutsche 
Bundesrepublik?". Er legte dar, daß es angesichts 
der neueren politischen Entwicklung für uns nur 
einen Weg gebe: Die Macht der Furchtlosigkeit zu 
erkennen. Dr. Burneleit ging auf die brennenden 
politischen Fragen unserer Gegenwart ein. Das 
Gefährlichste, so legte er dar, sei die Gleichgültig
keit der meisten Mitbürger: „Die Schwäche des 
Guten ist der Vorteil für den Bösen". Zum Schluß 
seines mitreißenden Referates faßte Dr. Burneleit 
zusammen: „Uberdenken wir alles noch einmal, so 
bleibt uns letztlich nur eine klare Entscheidung: Ein 
freies Deutschland in einem freien Europa." -ger 

Stuttgart — Frauengruppe: Freitag, 14. Januar, 
15 Uhr, im Kaufhaus Hertie, 6. Stock, Saal der Gast
stätte, Königstraße 27, gemütliches Beisammensein, 
verbunden mit einer Tombola. Bitte einen netten 
Gegenstand mitbringen. — Kreisgruppe: Donnerstag, 
3. Februar. 19.30 Uhr, im Wartburg-Hospiz, Lange 
Straße/Hospitalstraße. Zusammenkunft. 

BAYERN 

Vorsitzender der Landesgruppe Bayern: Walter 
Baasner, 8 München 23, Clemensstraße 48/IV Ii., 
Telefon 08 11/30 46 86. 

München — Gruppe Nord-Süd: 8. Januar, 19.30 Uhr, 
im Studentenheim Alemania, Kaulbachstraße 20, 
Jahreshauptversammlung mit Fleckessen. 

mm wm s p o r t -

NIEDERSACHSEN 
Vorsitzender: Friedrich-Wilhelm Raddatz, Nieder
sachsen-Nord: F.-W. Raddatz, 318 Wolfsburg, Am 
Stemmelteich 24, Telefon 0 53 61/4 93 45. Niedersach
sen-West: Fredl Jost, 457 Quakenbrück, Hasestr. 60, 
Telefon 0 54 31/5 17. Niedersachsen-Süd: Ernst Rohde, 
338 Goslar, Hubertusweg 45, Telefon 0 53 21/2 39 50. 

Gifhorn — Sonnabend, 5. Februar. 20 Uhr, im 
Bürgerschützensaal, traditionelles Winterfest der 
Gruppe der Ost- und Westpreußen. Die bekannte 
Spielgruppe wird ein heimatliches Unterhaltungs
programm bieten, dem sich ein Festball anschließt. 
Benachbarte Gruppen sind herzlich eingeladen. 
Rechtzeitige Anmeldungen wegen Platzreservierun
gen erwünscht. 

Wilhelmshaven — Nächster Heimatabend als fröh
liches Beisammensein mit Musik und Tanz am Sonn
abend, 15. Januar, 19.30 Uhr, tm Clubhaus „Graf 
Spee", Schellingstraße 11. Gäste herzlich willkommen. 
— Montag, 7. Februar, im Clubhaus „Graf Spee" um 
19.30 Uhr Jahreshauptversammlung. 

NORDRHEIN-WESTFALEN 

Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-West
falen: Harry Poley, 41 Duisburg, Duissernstraße 109. 
Stellvertreter: Erich Grimoni, 493 Detmold, Post
fach 296. Geschäftsstelle: 4 Düsseldorf, Duisburger 
Straße 71, Telefon 02 11/48 26 72. 

Dortmund — Die Januarversammlung findet aus
nahmsweise am Dienstag (12. Januar) statt, um 
19.30 Uhr im neuen Vereinslokal „Zum Afrikaner", 
Rheinische Straße/Ecke Humboldtstraße, Haltestelle 
der Linien 2 und 22, 12, 9 und 19, Ritterstraße, Bus
station Westentor, Am Körnerplatz. Anmeldungen 
für den Theaterabend und den Museumsbesuch wer
den noch in der Monatsversammlung entgegen
genommen. 

Düsseldorf — Donnerstag, 13. Januar, 16 Uhr, Haus 
des deutschen Ostens, Eichendorffsaal. Heiteres und 
Beschauliches aus Ost und West. Ein Altennachmit
tag mit Victor Tietze, Hamburg, früher Neisse. Ver
anstaltung mit dem BdV und allen Landsmann
schaften. Eintritt frei. 

Essen — Bezirksgruppe West: Sonnabend, 
15. Januar 20 Uhr, im Lokal Dechenschenke, Dechen
straße 12, Jahreshauptversammlung. 

Warendorf — Die Frauengruppe trifft sich am 
Donnerstag, 13. Januar, um 15 Uhr in der Kaffee
stube Heinermann. 

RHEINLAND-PFALZ 

Komm. Vorsitzender der Landesgruppe: Albert Bro-
watzki, 6501 Stadtecken, Sandstraße 9. — Landes-
Jugendwart: Horst Jucknat, 5427 Bad Ems, Winters
bergstraße 1 
Delegiertenversammlung der Landesgruppe 

Die Landesgruppe lädt zu ihrer am 16. Januar in 
Bingen Gastwirtschaft „Zum Binger Loch", ab 
10.30 Uhr stattfindenden Delegiertenversammlung 
ein, deren Hauptpunkt die Neuwahl des Gesamt
vorstandes ist. Neben den Berichten der Fach
referenten und Erfahrungsberichten der Gruppen 

Zum Beginn des neuen Jahres erinnern wir uns 
an einen ostpreußischen Leichathleten, den auch 
schon viele der älteren Generation vergessen haben. 
Ottoraar Krupski wurde am 7. Februar 1893 in Stallu-
pönen geboren. Als 20jähriger nach Berlin über
gesiedelt, lief er als Mitglied des SC Charlottenburg-
Berlin lange Strecken und schneller als die meisten 
Berliner. So vertrat er mit dem ostpreußischen 
Dreispringer Karl Baaske zusammen Deutschland 
bei den Baltischen Spielen in Malmö, bei denen 
Baaske den Fünfkampf gewann, wurde mehrfach 
Brandenburgischer Meister über 5000 m, blieb im 
Städtekampf Wien-Berlin siegreich und stellte mit 
seinem Vereinskameraden Michael einen neuen deut
schen Rekord im Halb-Stunden-Paarlauf auf. 1927 gab 
Krupski ein Buch über den Langstreckenlauf heraus 
und starb nur 44 Jahre alt geworden 1937. 

Der frühere Fußballnationalspieler des VfB 
Königsberg und Schalke Herbert Burdenski, der 
als Trainer von Rot-Weiß Essen zu Westfalia Herne 
wechselte hat nach Einigung zwischen Herne und 
Borussia Dortmund die schwere Aufgabe über
nommen, die zur Zeit sehr schwache Bundesliga
mannschaft von Dortmund mit dem ostpreußischen 
Kapitän Kurrat vor dem Abstieg zu bewahren. 

Der Tilsiter Abwehrfußballspieler Jürgen Kufb-
juhn (31) konnte nach seiner Operation doch die 
Weltreise des Hamburger Sportvereins über 33 000 
Flugkilometer zu sechs Spielen in Hongkong, 
Djakarta, Tokio und Yokohama antreten, wenn er 
auch nicht spielen wird. Nach zehn Jahren beim 
HSV in der ersten Mannschaft und fünf Spielen in 
der Nationalmannschaft wird „Kubbi" im Juni bei 
Schluß der Runde 71/72 als Berufsspieler ausscheiden 

Heimat im Win te r : Rastenburg 

und nach Buxtehude zurückkehren. Kurbjuhn wurde 
bereits in den Rat der Stadt berufen und will sich 
der CDU anschließen. 

Die Leserumfrage des „Münchner Kurier" nach 
den Sportlern des Jahres 1971 ergab bei den Männern 
die Wahl des „Fußball-Kaisers" Franz Beckenbauer, 
bei den Frauen im Gegensatz zur deutschen Sport
presse die Wahl der Sportlerin des Jahres 1970 auch 
für 1971 Heidemarie Rosendahl, Tilsit. Die Ehrung 
findet beim Sportlerball des „Münchner Merkur" am 
9. Februar im „Regina-Palast-Hotel" statt. 

In der Europarangliste der Tischtennisspieler ist 
das ostdeutsche Ehepaar Eberhard und Diane 
Schöler, Flatow/Düsseldorf, als beste Deutsche ein
gestuft worden. Diane Schöler nimmt Platz fünf ein, 
während diesmal Eberhard Schöler, der letztens den 
Weltmeister Bengston (Schweden), der auf Platz eins 
steht, besiegte, den achten Rang einnimmt. 

Der langjährige deutsche Eishockeymeister mit nur 
wenigen Unterbrechungen Eislaufverein Füssen mit 
dem sudetendeutschen Nationalspieler Gustav 
Hanig und dem oberschlesischen Trainer Siegfried 
Schubert verlor den Titel gegen die Düsseldorfer EG 
durch zwei verlorene Spiele gegen die schwachen 
Mannschaften von Krefeld und Bad Nauheim und 
besiegte dann den neuen Deutschen Meister ein
wandfrei mit 3:0. 

Küchenpersonal verbreitete Bakterien 
Ferien Zentrum in Nikolaiken wurde deshalb geschlossen 

Die d ie s j äh r ige Saison im Fremdenverkehr 
brachte im Kre ise Sensburg eine bis lang noch 
nicht verzeichnete Sensation. Der Sani tä ts imspek-
für die Wojewodschaft schloß, auf A n t r a g der 
Kreisstation für das Gesundheitswesen in Sens
burg, zwei Ferien- und Fremdenverkehrs-Zen
tren in Hirschen und in N i k o l a i k e n . Ursache der 
M a ß n a h m e n waren a n t i s a n i t ä r e Z u s t ä n d e , die 
jederzeit mit dem Ausbruch einer Epidemie droh
ten. So berichtete die »Gazeta Ols tynska" am 
26. August : 

„In beiden Zentren b e s a ß ein T e i l des arbei
tenden Personals — sogar des Küchenpe r so 
nals (!!!) — keine Gesundheitskarten. Das Per
sonal im der Küche arbeitete in schmutziger K l e i 
dung und lagerte in dem verschimmelten Kühl 
schrank, aus dem schmutziges Wasser sickerte, 
Käse neben Butter und nicht mehr frischem und 
geradezu schon verdorbenem Fleisch. A u ß e r d e m 
lagen Reste verdorbener, übe l riechender Fische 
in der N ä h e der C a m p i n g h ä u s c h e n umher. Nicht 
bessere V e r h ä l t n i s s e stellten Inspektoren des 
Gesundheitswesens i n dem Zentrum in N i k o l a i 
ken fest. 

Im Laufe von 24 Stunden wurden die antisani
tä ren Z u s t ä n d e i n Hirschen beiseitig, und diese 
Rekordeile w ä r e lobenswert, wenn sie nicht un
ter dem Eindruck der rücksichts losen und in v o l 
lem Umfange berechtigten Pression seitens des 
Gesundheitsdienstes erfolgt w ä r e . . . 

Die Sorglosigkeit und Unachtsamkeit der Kü
chenleitung und der Leitung der Ferienzentren 
ist wert, verurteilt zu werden und wi rd sicher 
noch ein g r ö ß e r e s Nachspiel nach dem Abschluß 
der Labor-Untersuchungen der entnommenen 
Lebensmittelproben finden . . . 

D a r ü b e r hinaus sind zwei weitere Fä l l e von 
Vergiftungen durch Lebensmittel bei einem T e i l 
der Urlauber vorgekommen, die in dem gut ge
führ ten „Haus der Chemiker" in N i k o l a i k e n 
ihren Urlaub verbringen. Solche Erscheinungen 
treten und hatten einmal ihre Ursache darin, 
daß jemand aus dem K ü c h e n p e r s o n a l V e r b r e i 
ter v o n Bakter ien war. D ie Ursachen einer we i 
teren Vergif tung werden derzeit untersucht. 

Kriegsgräber: 

Verhandlungen mit der 
Sowjetunion vorgeschlagen 

Der b a d e n - w ü r t t e m b e r g i s c h e M i n i s t e r p ä s i d e n t 
F i lb inger hat Bundeskanzler Brandt aufgefor
dert, die Pflege deutscher K r i e g s g r ä b e r i n den 
Themenkreis v o n Ost -West -Verhandlungen ein-
zubeziehen. 

In einem Brief an Brandt bedauert Fi lb inger , 
daß es bisher nicht mögl ich gewesen sei, mit 
der Sowjetunion und den anderen Ostblock
staaten Vere inbarungen ü b e r eine Betreuung 
der R u h e s t ä t t e n gefallener deutscher Soldaten 
durch den V o l k s b u n d Deutsche K r i e g s g r ä b e r 
fü rsorge abzusch l i eßen . Der V o l k s b u n d habe 
deshalb i n den O s t b l o c k l ä n d e r n bisher nur 
ge r ingfüg ige Arbe i t en in lokalen Bereichen vor
nehmen k ö n n e n . 

In der UdSSR sind nach Schä t zungen im Z w e i 
ten W e l t k r i e g ü b e r zwei M i l l i o n e n Deutsche 
umgekommen. Davon sind 1 400 000 Tote von 
der Deutschen Dienststelle, der ehemaligen 
Wehrmachtsauskunftsstelle in Ber l in , erfaßt 
worden. 

Foto HaUensleben 

Georg Grentz 

Visage ZtinnetunQ 
W e r die l iebe alte Hafenstadt M e m e l , v o n See 

her kommend, eines ersten neugier igen Blickes 
w ü r d i g t e , der war zweife l los beeindruckt von 
einer langen Reihe dickleibiger Ö l t a n k s , die in 
statlicher Zah l das Ufer s ä u m t e n , kaum d a ß das 
Schiff die M o l e n der Einfahrt ins Kurische Haff 
hinter sich gelassen hatte. Z u diesen Tankan
lagen g e h ö r t e n einige, ein Stück ins tiefe Haff 
hineinreichende A n l e g e b r ü c k e n , an denen die 
Tankdampfer festmachten, um ü b e r dicke, s täh
lerne Rohrle i tungen das „f lüss ige G o l d " in die 
mäch t igen Rundtanks h i n ü b e r z u p u m p e n . Diese 
A n l e g e b r ü c k e n hatten besondere Anziehungs
kraft für Jugendliche, die i m W i n t e r Eisschollen 
enterten und in der warmen Jahreszei t waghal
sige K u n s t s p r ü n g e ins hier acht Me te r tiefe Haff 
ü b t e n . 

„Verf l ix t kalt , das Wasser!" , wurde festge
stellt, als v ie r Jugendliche, zu denen auch ich 
g e h ö r t e , vom Ufer aus die F ü ß e ins k ü h l e N a ß 
gesteckt hatten. O h , g räß l i che r E infa l l , den einer 
von sich gab eingedenk der aus füh r l i chen Schil
derung einer damals gerade ak tue l len Ä r m e l -
kanaldurchschwimmung des Deutschen V i e r k ö t -
ter. „ G e g e n W a s s e r k ä l t e m u ß man sich dick ein
fetten", stellte er sachlich fest und wies gleich
zei t ig auf die reichlich vorhandenen b räun l i chen , 
z ä h e n R o h ö l r ü c k s t ä n d e i n den Rohrenden auf 
der Brücke h in . 

D a ß das Zeug keinesfal ls appetit l ich roch, fiel 
uns nicht weiter auf, als w i r unsere Leiber dick 
und immer dicker mi t diesem O'lschlamm ein-
kremten. Tatsächl ich , es w ä r m t e w o h l i g im vie l 
leicht zehn oder zwölf G r a d ka l ten Wasser . Doch 
das W ä r m e g e f ü h l setzte sich auch auf dem Trok-
kenen fort und wurde sehr rasch zu einem teuf
lischen Brennen, das sich wie Feuer i n die Haut 
h ine in f raß . Der i r rs innige Versuch , die schmierig 
g l ä n z e n d e Schicht mit Sand abzureiben, erreich
te das Gegente i l — die Haut wurde noch mehr 
gereizt. 

V o r Schmerz winse lnd wie junge Hunde 
flitzten wir h e i m w ä r t s , um uns dort mittels Ter
pentin, Benzin, Petroleum und was uns sonst 
noch i n die Finger kam, von der Tor tur zu be
freien. W i e die K l e i d e r aussahen u n d wie sie 
rochen! Sie waren restlos h i n ü b e r und landeten 
im Ofen. Dre i Tage haben w i r gewinsel t und vor 
uns hingeduftet, d a ß es k e i n Mensch , weder in 
der Schule noch sonstwo, neben uns aushalten 
konnte. W e r wissen w i l l , wie, der mische nur 
schlichtes He izö l mit Kölnisch Wasser . Das hat
ten wi r näml ich reichlich hinter den Kragen ge
kippt. Grauenhaft, infernalisch! U n d Rohöl ist 
noch schlimmer. 

Seitdem erfül l t der „Duft" v o n Heizö l , das ich 
nun mal in der W o h n u n g b e n ö t i g e , stets meine 
Seele mit Entsetzen und frischt laufend die Er
innerung auf. 
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Ein A d m i r a J 
ü b e r n i m m t das Kommando 
Flottenchef wird Generalinspekteur 

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Ge
neral Ulrich de Maiziere, tritt am 1. Apri l dieses 
Jahres in den Ruhestand. An diesem Tag wird 
zum erstenmal in der Geschichte der Bundes
wehr ein Seeoffizier die Funktionen des ober
sten Soldaten der Bundesrepublik Deutschland 
ü b e r n e h m e n : Neuer Generalinspekteur wird der 
jetzige Befehlshaber der Flotte, Vizeadmiral 
Armin Zimmermann. 

Z I T I E R T : 

„Wir schätzen die Tradition mannhaften Soldaten-
tums, der opferbereiten Vaterlandsliebe und werden 
sie ständig pflegen. Es sind dies unschätzbare Werte. 
Sie fettigen die moralische Kraft der Nation, machen 
den Menschen geistig reicher und edler, befähigen 
ihn zu den höchsten Opfern." 

E d w a r d G i e r e k , Ers ter S e k r e t ä r der K o m m u n i 
stischen Par t e i Polens , auf dem V I . K o n g r e ß 
dieser Par te i i n W a r s c h a u . 

Rote Offensiv-Flotte 
„Einfluß auf Auseinandersetzungen" 

D e r Oberbefeh l shaber der sowje t i schen 
K r i e g s m a r i n e , F l o t t e n a d m i r a l G o r s c h k o w , hat 
k ü r z l i c h e ine bemerkenswer t e Ä u ß e r u n g getan, 
d ie i n k ra s sem W i d e r s p r u c h z u den s t ä n d i g e n 
Be teue rungen der „ F r i e d e n s p o l i t i k " seines L a n 
des steht. G o r s c h k o w e r k l ä r t e : 

„Die Sowjet f lo t te ist i n eine s ta rke Of fens iv 
waffe umgewande l t w o r d e n . S ie ist heute in der 
Lage, e inen entscheidenden E i n f l u ß auf a l l e A r 
ten v o n bewaffneten Ause inande r se t zungen , 
auch g r ö ß t e n S t i l a u s z u ü b e n . " 

Interessant ist in d iesem Zusammenhang , d a ß 
die Sowjet f lo t te zur Z e i t e inen neuen Schiffs
typ testet, der nicht nur das schnellste U b e r 
wasserschiff w e r d e n s o l l , sondern angesichts 
seiner G r ö ß e w o h l auch das am s t ä r k s t e n be
waffnete. D e r 3000 T o n n e n v e r d r ä n g e n d e Z e r s t ö 
rer s o l l 45 Seeme i l en i n der Stunde laufen u n d 
folgende Bewaf fnung aufnehmen: Z w e i V i e r -
fach-Werfer für Ä n t i - U - B o o t - R a k e t e n , sechs 
A n t i - U - B o o t s - T o r p e d o r o h r e , e ine Z w i l l i n q s l a f e t t e 
für F l u g a b w e h r r a k e t e n , z w e i 76 -mm-Zwi l l ingsge-
s c h ü t z e , dazu we i t e re Spez ia lwaf fen u n d mo
dernste E l e k t r o n i k . 

„ L e o p a r d u - P a n z e r im G e l ä n d e : D e r Schutz gegen Tief f l ieger 

D a s g e p a n z e r t e „ M ä d c h e n f ü r a l les" 
Vielseit iger „ L e o p a r d " spielt die Hauptrol le im Panzerkonzept des Heeres 

Der „ L e o p a r d " , nach fast z w a n z i g j ä h r i g e r 
Pause zu B e g i n n der sechziger Jah re als 
erster deutscher Nachk r i egs -Kampfpan -

zer entworfen, hat sich als der „ g r o ß e W u r f " er
wiesen . Er ist heute w o h l unbest r i t ten der beste 
Panzer i n den S t r e i t k r ä f t e n der west l ichen W e l t . 
Nich t nur die Bundeswehr hat ihre Panzerver 
b ä n d e v o l l mi t dem „ L e o p a r d " a u s g e r ü s t e t , son
dern ebenso Be lg i en , d ie N iede r l ande , I ta l ien 
u n d N o r w e g e n . W i e aus dem jetzt v o m V e r t e i 
d igungsmin i s t e r i um als G r u n d l a g e der Rü
s tungsp lanung geb i l l i g t en Panzerkonzep t des 
Heeres hervorgeht , w i r d der „ L e o p a r d " nicht 
nur we i t e r verbessert , er w i r d auch i n abseh
barer Ze i t Fami l i enzuwachs i n Gesta l t des „Leo

ist hoffnungslos vera l te t : Flakpanzer M 42 aus dem Korea-Krieg 
Fotos (2) Archiv 

Bundeswehr-Beat 
Show-Orchester für Werbung 

D a die b i sher ige B u n d e s w e h r - W e r b u n g b e i . 
der heu t igen J u g e n d nicht so rechten A n k l a n g 
z u f inden schien, v a t m a n auf der H a r d t h ö h e 
e inen p rogres s iven W e r b e t r u m p f ausgespie l t : 
D i e Bundeswehr e r h ä l t e in Schauorchester. D i e 
neue M i l i t ä r b a n d mi t 21 M u s i k e r n (Durch
schnit tsal ter 29 Jahre) w i r d jedoch nicht mit 
k l i ngende r M a r s c h m u s i k durch die S t ä d t e z ie
hen, sondern sich i n Jugendk lubs , auf bunten 
A b e n d e n , auf Schulfesten u n d sogar auf Pop-
F e s t i v a l s mus ika l i s ch vo r s t e l l en . 

Ihr C h e f ist der 3 6 j ä h r i g e P ianis t G ü n t e r N o -
ris, der e ine K a s e r n e b isher noch n ie v o n i n 
nen sah. E r ü b e r n a h m d iesen A u f t r a g a l l e i n 
aus k ü n s t l e r i s c h e n und mus ika l i s chen E r w ä 
gungen . F re i e H a n d bei der Zusammens t e l l ung 
des Reper to i res u n d be i den Arangemen t s wur
de i h m v o n v o r n h e r e i n zugesichert . D e r b i she r i 
ge D i r i g e n t des WDR-Tanzorches t e r s , K o m p o 
nist für K n e f - C h r tsons u n d Pla t tenproduzent 
z o g e in ige W o c h e n l a n g durch westdeutsche 
K a s e r n e n , u m sich aus den j e w e i l i g e n M u s i k 
k o r p s d ie besten Ta len te herauszupicken . In
zwischen hat man die 21 A u s e r w ä h l t e n i n Eus
k i r chen z u s a m m e n g e f a ß t , w o die P roben in v o l 
l e m G a n g e s ind . B i s l a n g s i tzen schon 70 h e i ß e 
N u m m e r n , v o n den „Ro l l i ng Stones" bis „Mr 
A c k e r B i l k " . w i 

Personalien 
G e n e r a l m a j o r W e r n e r D r e w s , Befehlshaber 

des T e r r i t o r i a l k o m m a n d o s S ü d , tr i t t am 1. A p r i l 
i n den Ruhes tand . Gene ra lma jo r D r e w s kommt 
aus der 1. o s t p r e u ß i s c h e n K a v a l l e r i e b r i g a d e 
u n d w a r be i Kr i egsausb ruch 1939 C h e f der 5. 
S c h w a d r o n i m Rei te r reg iment 1. 1956 g e h ö r t e 
er b e i der Bundeswehr z u den M ä n n e r n der 
ers ten S tunde u n d w a r s p ä t e r l ä n g e r e Z e i t K o r n 
mandeu r der 2. P a n z e r g r e n a d i e r d i v i s i o n in M a r 
bu rg . 

p a r d 2" bekommen . K o n z i p i e r t w i r d a u ß e r d e m 
der Kampfpanze r 3, v o n dem man aber heute 
noch nicht w e i ß , we lchen N a m e n er f ü h r e n w i r d . 

Das je tz ige Panze rmode l l w i r d nach M e i n u n g 
der Fachleute noch l ä n g e r e Ze i t technisch auf 
der H ö h e sein , nicht zuletz t durch verschiedene 
N a c h r ü s t u n g e n , zu denen unter anderem e in 
s tabi l is ier tes K o m m a n d a n t e n v i s i e r g e h ö r t . W i e 

hoch der Kampfwer t des Leoparden e i n g e s c h ä t z t 
w i r d , geht daraus hervor , d a ß die E n t w i c k l u n g 
des zu seiner A b l ö s u n g vorgesehenen Kampf
panzers 3 bis M i t t e der achtziger J ah re abge
schlossen se in s o l l . 

W e i t f r ü h e r w i r d jedoch der Leopa rd 2 zur 
T ruppe treten, der das noch i m Einsa tz bef ind
liche amer ikanische M o d e l l M 48 a b l ö s e n so l l , 
dessen E n t w i c k l u n g i m wesent l ichen 1953 abge
schlossen wurde . A u c h ü b e r die A u s r ü s t u n g des 
„ L o a p a r d 2" s ind noch ke ine E inze lhe i t en be
kannt , doch versprechen sich d ie Fachleute v o n 
i h m eine wesent l iche S te igerung der Kampf 
kraft der P a n z e r v e r b ä n d e . W e n n nicht a l les 
t ä u s c h t , d ü r f t e dieses F a h r z e u g aus dem ehe
mals deutsch-amerikanischen Gemeinschaftspro
j ek t „ M 70" ents tanden sein, für das eine deut
sche F i r m a e in r e v o l u t i o n ä r e s F a h r w e r k schuf, 
das sich gegen amer ikanische K o n k u r r e n z 
durchsetzte: D e r Panzer e r h ä l t e ine vers te l lba re 
hydropneumat i sche Fede rung w i e e i n C i t r o e n -
Pe r sonenwagen u n d k a n n sich be i Bedar f k l e i 
ner machen, indem et sich auf sei r re 'Boderrwan-
ne setzt. Das h e i ß t : E r k a n n sich aus der D e k -
k u n g erheben, feuern u n d dann sofort w iede r 
abs inken , u n d z w a r u m 40 Zent imeter . B e i e iner 
G e s a m t h ö h e v o n 2,40 m ist das i m m e r h i n e in 
Sechstel w e n i g e r Z ie l f l äche für den Gegner . 

N e u e Fahrzeuge w e r d e n i n n ä c h s t e r Ze i t die 
P a n z e r - A u f k l ä r e r e rha l ten : In d iesem Jah r s o l l 
d ie E n t w i c k l u n g des neuen A c h t r a d - S p ä h p a n z e r s 
2 abgeschlossen werden , der als R ü c k g r a t der 
S p ä h a u f k l ä r u n g gedacht ist. Daneben entsteht 
g le ichze i t ig der V i e r r a d - S p ä h p a n z e r 2, der i n 
den S p ä h z ü g e n der B r i g a d e n eingesetzt w e r d e n 
s o l l . B e i d e M o d e l l e l ö s e n den ve ra l t e ten Ho tch -
k i s s - S p ä h p a n z e r ab. 

F ü r den Kanonen jagdpanze r ist vorers t k e i n 
Nachfo lge typ vorgesehen . Es erscheint w i r t 
schaftlicher, Kampfpanze r ä l t e r e n Typs , den 
M 48 mit 90-mm-Kanone, i n d ie Panzerabwehr 
v e r b ä n d e zu ü b e r f ü h r e n . B e i den Raketen jagd-
panzern ä n d e r t sich nur die Bewaf fnung: S ie 
w i r d ersetzt durch das moderne d e u t s c h - f r a n z ö 
sische Rake tensys tem H O T mit e iner Re ichwei te 
b is 4000 M e t e r u n d halbautomat ischer L e n k u n g . 

D e r S c h ü t z e n p a n z e r „ M a r d e r " schl ießl ich , e ine 
ä h n l i c h he rvor ragende K o n s t r u k t i o n w i e der 
„ L e o p a r d 1", w i r d i n K ü r z e be i a l l en Panzer
g renad ie rba ta i l lonen stehen. Der alte H S 30, der 
seinerzei t so v i e l pol i t i schen Staub aufwirbel te , 
w i r d zum g r ö ß t e n T e i l aus dem Diens t gezogen. 
N o c h ve rwendba re Fahrzeuge so l l en den J ä g e r 
ba t a i l l onen als T r ä g e r für Panzerabwehrwaf
fen zugetei l t werden . 

Absch ied von Wasse r f lugzeugen : Ende letzten Jahres stellte die Bundeswehr die letzten ech
ten Wasse r f lugzeuge a u ß e r Dienst , fünf F lugboo te v o m T y p G r u m m a n - „ A l b a t r o s " , d ie seit 1956 
be im Mar ine f l i ege rgeschwader 5 in K i e l - H o l t e n a u Diens t taten. K ü n f t i o w i r d der f l iegende 
Seenotdienst nur noch v o n Hubschraubern ve r sehen . Foto MFG 5 

Nich t im Panzerkonzept des Heeres, w o h l 
aber i m W e i ß b u c h des Ver t e id igungsmin i s t e r i 
ums v o m 7. Dezember ist die Rede v o n einer 
g e f ä h r l i c h e n Lücke , die endl ich geschlossen wer
den m u ß : Es mangel t an e inem guten F l a k p a n 
zer. W o h l steht das amer ikanische M o d e l l M 
42 i m Dienst , aber dieses Fahrzeug war schon 
i m K o r e a k r i e g nicht mehr ganz neu. 

S i n d F l a k p a n z e r so wicht ig? W e r Pau l C a -
re l l s Buch „Sie k o m m e n " ü b e r d ie Invas ion 1944 
kennt , er inner t sich des e r s c h ü t t e r n d e n K a p i 
tels „Der Todesmarsch der Panzer-Lehr" D ie 
b e s t a u s g e r ü s t e t e u n d e inz ige vo l lgepanzer te D i 
v i s i o n des deutschen Heeres wurde damals auf 
G r u n d eines Irrs innsbefehls verheiz t , i ndem 
man sie ohne den ger ingsten Schutz gegen 
Fl iegerangr i f fe i m Tagesmarsch an die Front 
schickte. 

Bis d ie L ü c k e be i der Bundeswehr geschlos
sen ist, w e r d e n noch z w e i Jah re vergehen , und 
auch h ier m u ß der „ L e o p a r d " in die Bresche 
sp r ingen : In deutsch-schweizerischer G e m e i n 
schaftsarbeit entsteht zur Ze i t der F l a k - L e o p a r d : 
A u f Leopard-Fahrges te l l , mit deutschem Radar 
und Feuer le i t sys tem, automatischer Freund-
F e i n d - E r k e n n u n g u n d e inem schweizerischen 
O e r l i k o n - 3 5 - m m - Z w i l l i n g mit 1100 Schuß pro 
M i n u t e u n d 4000 M e t e r Reichwei te . K o s t e n : 
4,05 M i l l i o n e n für e inen Panzer, gebraucht wer
den 460. 

Schl ieß l ich m u ß das L e o p a r d e n - M ä d c h e n für 
a l les auch noch als B r ü c k e n l e g e r d ienen : 100 
B r ü c k e n l e g e p a n z e r we rden ebenfalls aus dem 
L e o p a r d entwickel t und ab F r ü h j a h r 1973 ausge
liefert. H U S 

N u r Papiertiger 
Umstrittene „Betriebskampfgruppen" 

B e i den g r o ß e n Fes ten des Zonen-Regimes pa
radieren sie unter grauen S tah lhe lmen im 
Kampfanzug , die Masch inenp i s to l en an die 
Brus t g e p r e ß t : D ie M a r s c h b l ö c k e der Betr iebs
kampfgruppen . N a c h a u ß e n h i n w e r d e n die 
V e r b ä n d e als e ine A r t E l i t e verkauf t , die den 
„ B e s t a n d des ersten A r b e i t e r - u n d Bauerns taa
tes auf deutschem B o d e n " g a r a n t i e r t e Im In
neren w e i ß jedoch jeder B ü r g e r , daft ? diese 
Organ i sa t i onen Papie r t iger s ind . W a s da e in -
hermarschiert , ist fakt isch ohne Kampfwer t . 

„ N u n s ind die K a m p f g r u p p e n - H e l d e n m ü d e " , 
m u r r e n die N V A - A u s b i l d e r . Der pol i t ische Ide
a l i smus geht nicht so wei t , d a ß sich die „Hi l fs
w i l l i g e n " nach e iner har ten Arbe i t swoche dar
u m r e i ß e n , auch noch am Wochenende rund um 
die U h r den S t r a ß e n k a m p f zu proben. V i e l e v o n 
ihnen s ind zwischen 50 und 60 Jahre alt, u n d 
e in ruhiges Wochenende mit der F a m i l i e ist i h 
nen l ieber , als wegen s imul ie r te r Tief f l iegeran
griffe i n den Dreck zu m ü s s e n und Haub i t zen 
nach der S toppuhr i n S t e l l ung zu br ingen . 
Statt dem westdeutschen Gewerkschaf tss logan 
„ A m Samstag g e h ö r t V a t i m i r " nachzueifern, 
schickt d ie Par te i Papa wenigstens e inmal , 
w e n n m ö g l i c h ö f t e r i m M o n a t zum Wochenen 
de ans G e w e h r . Doch die rote Wiederaufers te
hung des V o l k s t u r m s hat an A t t r a k t i v i t ä t ver
loren. 

D ie Bet r iebe so l l t en sie s c h ü t z e n , h i e ß es 1952, 
als die Be t r iebskampfgruppen per f r e iw i l l i gen 
Z w a n g ins Leben gerufen wurden . Doch i n z w i 
schen w e r d e n die Wochenendso lda ten wen ige r 
für den Z w e c k des Betriebsschutzes gedr i l l t , 
sondern in erster L i n i e für eine re in m i l i t ä r i s c h e 
V e r w e n d u n g als Hi l fswi l l ig te der r e g u l ä r e n V e r 
b ä n d e der „ N a t i o n a l e n V o l k s a r m e e " . 

Das Unbehagen ist entsprechend. D ie Po-
l i tkommissa re der E inhe i t en haben es nicht 
leicht, mehr als m ü d e s M i t m a c h e n aus den ins
gesamt 320 000 M a n n s tarken Betr iebskamof-
gruppen aus Industrie, Landwirtschaft , Schu'en 
und B e h ö r d e n herauszuholen . Dabe i werden nur 
S E D - M i t g l i e d e r und als z u v e r l ä s s i g geltende 
Par te i lose dienstverpfl ichtet . E i n eigenes M o 
natsblatt so l l die M o r a l heben und e in spe
z i e l l e r V e r d i e n s t o r d e n der Kampfgruppen liegt 
'Tis Brustschmuck für die Eif r igs ten bereit . 

Hans Gebe 



Glückwünsche 

Mit g t a t u l i e c e n . . . 

zum 98. Geburtstag 
Lenzing, Otto, Bundesbahnbeamter i. R., ehemaliger 

Korpsführer der Musikkapelle des Inf.-Reg. 43 aus 
Königsberg, Jetzt 41 Duisburg, Gneisenaustr. 65, 
am 11. Januar 

zum 95. Geburtstag 
Salz, Carl, aus Jarken, Kreis Treuburg, ietzt bei 

seiner Tochter Meta Gusewski, 3167 Burgdorf, Saar
straße 18, am 9. Januar 

zum 93. Geburtstag 
Gutzeit, Fritz, aus Rautenberg, Kreis Tilsit-Ragnit. 

jetzt 24 Lübeck, Knud-Rasmussen-Straße 48, am 
13. Januar 

Neubauer, Emma, aus Quittainen, Kreis Pr.-Holland, 
Revierförsterei, jetzt 6078 Zeppelinheim über Neu
kenburg, Hundertmorgenweg 12, am 27. Dezember 

zum 91. Geburtstag 
Albrecht, Hermann, Betriebsleiter, aus Jorksdort, 

Kreis Labiau, jetzt 598 Werdohl, Wichernhaus 
Arndt, Anna, geb. Kienapfel, aus Labiau, Königsber

ger Straße 27, jetzt 78 Freiburg, Hermannstraße 4, 
Evangelisches Stift, am 24. Dezember 

Karweina, Karl, aus Willenberg, Kreis Ortelsburg, 
jetzt 345 Holzminden, Uferstraße 4, am 9. Januar 

Schoop, Hanna, geb. Elchenbroich, aus Königsberg, 
Lönsstraße 25, jetzt 31 Celle, Schackstraße 6, am 
11. Januar 

zum 90. Geburtstag 
Kirsch, Maria, aus Allenstein, Rathausstraße 10, jetzt 

bei ihrem Sohn, 2211 St. Margarethen, am 23. De
zember 

Plath, Anna, aus Pillau I, Tannenbergstraße 2, jetzt 
5 Köln-Mülheim, Montansstraße 93, am 15. Januar 

Schirrmann, Gustav, Landwirt, aus Schwaigenort, 
Kreis Treuburg, jetzt 2418 Ratzeburg, Möllner 
Straße 13, am 7. Januar 

Willautzkat, Berta, geb. Knapke, aus Haselberg, jetzt 
496 Stadthagen, Glückauf 8, am 29. Dezember 

zum 89. Geburtstag 
Friederlcl, Ida, geb. Broßonn, aus Tawellenbruch, 

Kreis Elchniederung, jetzt 2357 Bad Bramstedt, 
Kantstraße 3, am 4. Januar 

Glinka, Charlotte, aus Willenberg, Kreis Ortelsburg, 
jetzt 5291 Kupferberg-Siedlung über Wipperfürth, 
am 11. Januar 

Sloksnat, Berta, verw. Rudigkeit, aus Dröschdorf, 
Kreis Insterburg, jetzt 2433 Grömitz 2, Cismar, 
Langenkamp 9, am 10. Januar 

Volkmann, Fritz, aus Lindengarten, Kreis Tiisit-Rag-
nit, jetzt bei seiner Tochter Elfriede Stieglitz, 563 
Remscheid, Rudolfstraße 28, am 30. Dezember 

zum 88. Geburtstag 
Boss, Anna, geb. Buttkus, aus Rautenberg, Kreis 

Elchnaederujig, jetzt in Mitteldeutschland, zu er
reichen über Erna Saenger, 7 Stuttgart 70, Straif-
straße 16, aim 15. Januar 

Oppermann, Maria, geb. Wilks, aus Kukoreiten, 
Kreis Heydekrug, jetzt bei ihrer Tochter Anna 
Wallenzus, 401 Hilden, Am Stadtwald 19, am 
4. Januar 

Uredat, Johann, aus Klein-Schollen/Klein-Schilchen 
bei Luidengarten, Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt 469 
Herne, Owerwegstraße 7, am 4. Januar 

Der berühmte 
Magenfreundliche 

zum 87. Geburtstag 
Raabe, Ida, geb. Domnick, aus Buddern, Kreis An

gerburg, jetzt 7753 Allensbach, Strandweg 5, bei 
Hirsch, am 15. Januar 

Strasdat, Anna, geb. Quednau, aus Sdrwalbental, 
Kreis Insterburg, jetzt 2361 Kl. Rönnau bei Bad 
Segeberg, Plöner Straße 16, am 7. Januar 

zum 86. Geburtstag 
Borkowski, Lina, geb. Liedtke, aus Heidenberg, Kreis 

Angerburg, jetzt 2351 Ridcling, Pflegeheim "Kaftan-
Haus, am 15. Januar 

Dedeleit, Heinrich, aus Sammelhofen, Kreis Tilsit, 
jetzt 22 Elmshorn, Drosselkamp 22, am 15. Januar 

Piesczek, Maria, aus Allenstein, jetzt 1 Berlin 44, 
Erkstraße 20, am 5. Januar 

zum 85. Geburtstag 
Burdinski, Minna, aus Mingfen, Kreis Ortelsburg, 

jetzt 2351 Großenaspe über Neumünster, am 9. Ja
nuar 

Konopka, Gustav, Kirchensekretär, aus Lotzen, MaTkt 
Nr. 3, jetzt 8501 Schwarzenbruck, Diakonenanstalt 
Rummelsberg 63, am 10. Januar 

Maluck, Josef, aus Bottau, Kreis Ortelsburg, jetzt 
3338 Schöningen, Am Salzbach 3, am 14. Januar 

Molsner, Fritz, aus Rechenberg, Kreis Sensburg, jetzt 
2175 Cadenberge, Tannenweg 8, am 8 Januar 

Schllewe, Willy, Pfarrer i. R., aus Königsberg, Rats
hof, Christuskirche, jetzt 54 Koblenz, Rizzastr. 8-10, 
am 21. Dezember 

zum 84. Geburtstag 
Dewor, Wilhelm, aus Reimanswalde, Kreis Treuburg, 

Fleischermeister, jetzt 545 Neuwied 13, Friedens
straße 12, am 11. Januar 

Mertins, Betty, aus Ragnit, jetzt 26 Bremen 41, Adam-
Stegerwald-Straße 11, am 8. Januar 

Meyhöfer, Meta, aus Königsberg, Freyastraße 15, 
jetzt 1 Berlin 21, Wilhelmshavener Straße 71, Rotes-
Kreuz-Heim 

zum 83. Geburtstag 
Albrecht, Maria, aus Guhsen, Kreis Treuburg, und 

Königsberg, Hindenburgstraße la, jetzt 4 Düssel
dorf-Nord, Jordanstraße 9, am 14. Januar 

Berger, Paul, Gendarmerie-Meister i. R. und Leutnant 
der Reserve, aus Maldeuten und Göttchendorf, 
Kreis Pr.-Holland, jetzt 5401 Pfaffenheck, Haus Wil
helmsruh, am 9. Januar 

Färber, Minna, aus Angerburg, jetzt in Mitteldeutsch
land, zu erreichen über Kreiskartei Angerburg, 213 
Rotenburg/Wümme, Kreishaus, am 11. Januar 

Hermann, Johannes, Lehrer, aus Lyck, jetzt 286 Oster
holz-Scharmbeck, Gartenstraße 18, am 3. Januar 

Kownatzki, Emma, aus Lissau/Lydc, jetzt 238 Schles
wig, Danewerkredder 14, am 7. Januar 

Schuster, Auguste, geb. Sakowski, aus Neukeykuth, 
Kreis Ortelsburg, jetzt 5438 Westerburg, Kantstr. 7, 
am 14. Januar 

zum 82. Geburtstag 
Funk, Helene, aus Königsberg, Lovis-Corinth-Str. 22, 

jetzt 24 Lübeck, Dürerstraße 32, am 9. Januar 
Rapillus, Friederika, geb. Reich, aus Julienhöhe, Kreis 

Labiau, jetzt 475 Unna-Königsborn, Heinrichstr. 21, 
am 9. Januar 

Reiter, Friedrich, aus Blumenthal, Kreis Schloßberg, 
jetzt 3041 Etelsen, am 3. Januar 

Syttkus, Berta, Leiterin der Webschule Jablonken, 
aus Wildenau, Kreis Ortelsburg, jetzt 45 Osna
brück, Rheiner Landstraße 160, am 6. Januar 

Weiß, Liesbeth, aus Wehlau, Barten und Königsberg, 
jetzt 4426 Vreden, Adelheidstraße 7, am 7. Januar 

Zeep, Anna, geb. Schlicht, aus Wenzken, Kreis An
gerburg, jetzt 2225 Schafstedt/Dithmarschen, am 
i5. Januar 

zum 81. Geburtstag 
Haselein, Minna, geb. Müller, aus Insterburg, Ge

richtsstraße 10, jetzt 7631 Mahlberg, Seeweg 17, 
am 12. Januar 

Pelka, Wilhelmine, aus Schuttschen, Kreis Neiden
burg, jetzt 2404 Dänischburg, Klettenweg 6, bei 
Konetzka, am 3. Januar 

Portenbrelter, Gertrud, geb. Schaak, aus Pillau, jetzt 
2412 Poggensee/Lauenburg, Post Nüsse, am 5. Ja
nuar 

Schiweck, August, aus Allenstein, jetzt 1 Berlin 41, 
Albestraße 20, bei Krieger, am 10. Januar 

Schwoch, Erna, aus Tilsit, jetzt 238 Schleswig, 
Schützenredder 4, am 7. Januar 

Taube, Erich, Tischlermeister i. R., aus Abschwangen, 
Kreis Pr.-Eylau, jetzt 49 Herford, Finkenstraße 8, 
am 5. Januar 

Wiskant, Gertrud, aus Königsberg, jetzt 294 Wil
helmshaven, Rheinstraße 134, am 9. Januar 

zum 80. Geburtstag 
Aschmann, Rudolf, aus Angerburg, jetzt 2851 Wehden 

über Bremerhaven, am 9. Januar 
Eisenblätter, Emil, aus Uderwangen, jetzt 2467 Heili

genhafen, Am Lindenhof 29, am 28. Dezember 
Göllner, Käthe, aus Angerburg, Rademacherstraße 2, 

jetzt 579 Brilon-Stadt, Rixener Straße 2, am 11. Ja
nuar 

Huhn, Julius, aus Heinwikau, Kreis Braunsberg, jetzt 
2202 Bramstedt, Große Gärtnerstraße 64, am 6. Ja
nuar 

Linda, Amalie, geb. Soyka, aus Gehsen, Kreis Johan
nisburg, jetzt 23 Kronshagen über Kiel, Eckern-
förder Chaussee 102a, Eingang Grenzweg, am 
30. Dezember 

Samland, Josef, Bauer, aus Lingladc und Klackendorf, 
Kreis Rößel, jetzt bei Familie Egon Heise, 4714 
Sehn, Wernerstraße 143, am 10. Januar 

Schröter, Gertrud, geb. Sbrzesny, aus Lyck, Danziger 
Straße 15, jetzt 4 Düsseldorf-Nord, Ratherbroich 86, 
am 9, Januar 

Schwarznecker, Johann, aus Köllersdorf, Kreis Lyck, 
jetzt 2309 Loeptin über Kiel, am 14. Januar 

Schwirblies, Hans, aus Gilge, Kreis Labiau, jetzt 3101 
Ahnsbeck, Altenceller Straße 116, am 31. Dezember 

Torreck, Elisabeth, aus Pillau II, Fort Stiehle, jetzt 
2355 Wankendorf, am 15. Januar 

Woskowski, Fritz, aus Wolfsee, jetzt 207 Ahrensburg, 
Wulfsdorfer Weg 128, am 15. Dezember 

zum 75. Geburtstag 
Arendt, Kurt, aus Königsberg, jetzt 242 Eutin-Dun-

kernbek 2, am 8. Januar 
Kasper, Karl, aus Königsberg, Gebauhrstraße 31a, 

jetzt 205 Hamburg 80, Kirschgarten 18, am 8. Ja
nuar 

Lamm, August, aus Landsberg, Pr.-Eylau, jetzt 24 
Lübeck, Dornestraße 65c, am 15. Januar 

Maurischat, Frieda, geb. Hirscher, aus Balzershöfen, 
Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt 3139 Hitzacker, Osterberg
grund I, am 8. Januar 

Müller, Otto, Polizeihauptwachtmeister a. D., aus 
Angerapp-Laukischken, Kreis Labiau, jetzt 497 
Reyme bei Bad Oeynhausen, Auf dem Strüh 31, 
am 9. Januar 

Reichert, Reinhold, aus Galdensee, Kreis Lotzen, 
jetzt 24 Lübeck, Hirtenstraße 9, am 15. Januar 

Rose, Anton, Bürgermeister, aus Launau, Kreis Heils-
berg, jetzt 77 Singen, Theodor-Hauloser-Straße 29, 
am 5. Januar 

Weihs, Anna, geb. Sadowski, aus Nikolaiken, Kreis 
Sensburg, jetzt 24 Lübeck 1, Elswigstraße 66a, am 
13. Januar 

Wessolowski, Willi, aus Montwitz, Kreis Ortelsburg, 
jetzt 527 Kummersbach 2, Kummorstr. 44, am 4. Ja
nuar 

Winkel, Wilhelm, aus Passdorf, Kreis Angerburg, 
jetzt 3419 Ellirode, Kreis Northeim, am 11. Januar 

zur Diamantenen Hochzeit 
Lindenau, Friedrich und Frau Berta, geb. Baltrusch, 

aus Gründann, Kreis Elchniederung, jetzt 4176 
Sonsbeck, Balberg, am 5. Januar 

Schliewe, Willy und Frau Hertha, geb. Muther, aus 
Königsberg, jetzt 54 Koblenz, Rizzastraße 8—10, 
am 19. Dezember 

zur Goldenen Hochzeit 
Diemert, Josef und Frau Agathe, geb. Glomm, aus 

Lansberg, Frankenau, jetzt in Mitteldeutsdiland 
Jährling, Rudolf und Frau Anna, geb. Korth, aus 

Haselberg, Kreis Schloßberg, jetzt 585 Hohenlim
burg, Am Krahenbrieck 4, am 13. Januar 

Matzkuhn, Gustav und Frau Johanna, geb. Schienther, 
aus Insterburg, Wilhelmstraße 4, jetzt 296 Aurich, 
Hoberger Weg 25, am 26. Dezember 

Tiedemann, Kurt und Frau Franzi, geb. Gerigk, aus 
Königsberg, Otto-Reinke-Straße 11, jetzt Löhne-
Bahnhof, Fröbelstraße 5, am 23. Dezember 

zur Beförderung 
Ney, Gerd (Paul Ney, Sparkassenamtmann i. R., und 

Frau Elfrida, aus Allenstein, jetzt 46 Dortmund, 
Markgrafenstraße 62), ist zum Regierungsamtmann 
befördert worden 

Zur Ernennung 
Szallies, Helga (Arthur Szallies, Holzkaufmann, und 

Frau Johanna, geb. Gorny, aus Lyck, Falkstraße 8, 
jetzt 224 Heide, Johann-Hinrich-Fehrs-Straße 50), ist 
zur Studienrätin am Nordsee-Gymnasium, Büsum, 
ernannt worden 

zum Examen 
Ansari, Ingrid, geb. Szallies (Arthur SzaJlaes, Holz

kaufmann, und Frau Johanna, geb. Gorny, aus 
Lyck, Falkstraße 8, jetzt 224 Heide, Johann-Hinrich-
Fehrs-Straße 50), promovierte an der Universitäts
klinik Eppendorf, Hamburg, zur Dr. med. 

Tromnau, Sighard (Fritz Tromnau, Landwirt, und 
Frau Lina, geb. Siegmund, aus Willnau, Kreis 
Mohrungen, und Dt. Eylau, jetzt 478 Lippstadt, 
Unter den Eichen 10), hat das Erste Staatsexamen 
für das Lehramt am Grund- und Hauptschulen an 
der Pädagogischen Hochschule Ruhr, Abteilung 
Dortmund, mit dem Prädikat »gut* bestanden 

Hausbrand und Umweltschutz 
Uber die „Luf tverschmutzer" w i r d v i e l Be

rechtigtes und Unberechtigtes gesagt. Sowohl 
bei den festen Brennstoffen wie bei f lüssigen 
oder gas fö rmigen findet die Technik immer 
neue Verbesserungen, um etwaige schädl iche 
W i r k u n g e n auf die Umwel t auf ein M i n d e s t m a ß 
zu begrenzen. A l s Beispiel seien auf dem 
Kohlensektor die modernen A u t o m a t i k ö f e n ge
nannt. Die Landesregierung N R W hat diese 
H e i z g e r ä t e als umweltfreundlich ausgezeichnet. 
A l l e festen Brennstoffe — auch die als nicht 
raucharm bezeichneten A r t e n — k ö n n e n ver
wendet werden. 

ü b e r h a u p t ist der Hausbrand der geringste 
„Sünder" , sein A n t e i l an der al lgemeinen Luft
verschmutzung ist nach neuesten Untersuchun
gen mit nur sechs Prozent nahezu bedeutungs
los. D e m g e g e n ü b e r nimmt der V e r k e h r mit 
60 Prozent die erste Stelle ein. 

Beim Hausbrand — das ist Heizö l wie Koh le , 
Stadtgas wie Erdgas — hat sich die Legende 
gebildet, daß Erdgas besonders umweltfreund
lich sei. Indessen wi rk t auch Erdgas auf seine 
Weise schäd igend . Dieses energiereiche Gas 
verbrennt mit hoher Temperatur und entwickelt 
g r ö ß e r e Mengen von Stickoxiden, Giftgase also, 
die sich auf den menschenlichen Organismus 
sehr schädlich auswirken. Im Umgang mit den 
gas fö rmigen Brennstoffen ist jedenfalls g r o ß e 
Vorsicht geboten. 

Unsere ganze Aufmerksamkei t m ü s s e n w i r 
aber dem g r o ß e n Luftverschmutzer V e r k e h r w i d -

m e n . N a * d e m d i % ™ 

Einbanddecken 1971 

* n d « lassen » o l l e n , k ö n n e n die ble-HIr ben«. 
Unten Einbanddecken bei nns bestellen. 
. iniTninn wie bisher: Ganzleinen schwarz 

o A d " f d u X % r ü n mi« Weißdruck und Titelblatt. 
Zusendung erfolg nach Einzahlung des Betra-
ges v o H e DM (darin sind 11 Prozent Meto 
wertsteuer und Versandkosten von 1,50 DM 
enthalten) auf un.er Postschedckontc• Hamburg 
84 26 oder unser Girokonto Nr. 19 23 44 bei 
der Hamburgischen Landesbank, Hamburg. Die 
gewünschte Farbe bitten wir auf dem Zahlungs
abschnitt zu vermerken. 
Voreinsendung des Betrages ist leider nicht zu 

" " z S p e i c h e n Betrage sind auch die Einband
decken früherer Jahrgänge zu haben. Der Ver-
sand mehrerer Einbanddecken in einem Paket 
verursacht keine Versand-Mehrkosten. Dem
gemäß sind für die zusätzlich bestellten Decken 
nur 14,50 D M pro Stück zu zahlen. 

Das £X.pmifl(nb.ai. 
Vert r iebsabte i lung 
2000 Hamburg 13, Postfach 8047 

%emmt Sie die &teimat witklich ? 
Die richtige Antwort auf unsere Bildfrage P 68 

Unser He imatb i ld i n Folge 50 v o m 11. De
zember mit der Kennziffer P 68 zeigte die 
evangelische Kirche St. Bartholomaei i n Liebe
m ü h l , Kre i s Osterode. Die umfassendste A n t 
wort auf diese Bildfrage verdanken w i r Pastor 
i . R. Walsdorff, 34 G ö t t i n g e n , Adol f -Siever t -
S t r aße 3, der damit das Honorar v o n 20 D M 
erhä l t . Pastor Walsdorff schreibt zu unserem 
B i l d : 

Es handelt sich um einen Blick auf die Süd
westecke des alten, 1335 g e g r ü n d e t e n S täd t 
chens L iebemüh l . W i r sehen vo r a l lem auf 
die Kirche, die, 1341 geweiht, i n die Stadt
befestigung einbezogen war. Nörd l i ch v o m 
Turm iag das Pfarrhaus, i n dem ich als V i k a r 
gewohnt habe, dann folgte die S t r aße , die zum 
O b e r l ä n d i s c h e n K a n a l führt . Das die Stadt h ier 
einst begrenzende, anmutige Saalfelder Tor ist 
mi r nur noch von einer alten, s chönen Zeich
nung bekannt. — Die eigentliche Kirche m u ß t e 
durch einen Neubau ersetzt werden. Der T u r m 
blieb stehen, v o n ihm führ te ein fünfbogiger 
Kreuzgang zur Kirche, dessen N o r d w a n d die 
alte Kirchenmauer verwertete. Die S ü d w a n d 
war wei th in abgetragen. Ihr unterer T e i l be
grenzte e in Plateau, das auf drei Seiten einge
schlossen war (von dem süd l ichen T e i l der 
Kirche, dem Kreuzgang und dem Turm) und zum 
S ü d e n h in einen wei ten Blick ü b e r das L a n d 
freigab. Unterhalb dieser M a u e r l ag der G e -
k ö c h g a r t e n des Pfarrers. Es w i r d e rzäh l t , d a ß 
in einem Polenkr ieg v o n hier aus e in T r ü p p l e i n 
beherzter Ritter durch die Kirche i n das S t äd t 
chen eingedrungen und es befreit h ä t t e . A n 
einem Gemeindeabend auf der .Insel' haben 
w i r diesen V o r g a n g seinerzeit i n einem k l e inen 
T h e a t e r s t ü c k c h e n bedichtet. Ich w e i ß nur noch, 
d a ß zwischen den einzelnen Szenen die Gescheh
nisse i n einem Cantus nach der M e l o d i e ,Ich 
b in ein P r e u ß e . . . ' besungen wurden. Die erste 
Zei le begann: . I n L i e b e m ü h l einst lagen Po
lens Kr ieger . . ." A l s ich in den Mierauschen 
Garten zur nächs t en Helferbesprechung für den 
Kindergottesdienst kam, wurde ich als poeta 
laureatus gefeiert. 

Im Turm der Kirche stand ü b e r einem ge
walt igen, alten Taufstein ein holzgeschnitztes 
Kruz i f i x v o m Ende des 14. Jahrhunderts. Im 

Kreuzgang h i n g einer der v i e l e n Hirschgeweih
leuchter. A n der W a n d befanden sich u . a. die 
an sich bescheidenen Epi taph ien pomesanischer 
Bischöfe, die einst h ie r res idier ten. Ich nenne 
G e o r g v o n Vened iger , S p r o ß eines preußischen 
Adelsgeschlechtes, gestorben 1574, und Johann 
W i g a n d aus Mans fe ld (gest. 1587). A u c h Paul 
Speratus, bekannt durch sein L i e d ,Es ist das 
H e i l uns kommen h e r . . . ' , w a r Bischof von 
Pomesanien. V o n den A u s s t a t t u n g s s t ü c k e n der 
al ten Ki rche wurde w o h l al les i n den Neubau 
ü b e r n o m m e n , der g r o ß e , 1718 staffierte Altar, 
die reich g e s c h m ü c k t e K a n z e l (als ich die schö
nen Evangel is tenf iguren v o m Schalldeckel foto
grafieren wol l te , h ä t t e ich mi r fast das Genick 
gebrochen, w e i l die Lei ter , die ich reichlich fahr
l ä s s ig angelegt hatte, ins Rutschen k a m , als ich 
gerade den M a t t h ä u s auf dem Bucke l hatte) 
u n d der Taufengel , v o n dem e r z ä h l t wurde, daß 
das T ö c h t e r l e i n des B ü r g e r m e i s t e r s dazu Modell 
gestanden h ä t t e . 

A u f der rechten H ä l f t e des Bi ldes sehen wir 
die ersten langen B ü r g e r h ä u s e r mit Stallungen 
und W i r t s c h a f t s g e b ä u d e n . Es ist gut z u erken
nen, d a ß die Lage dieser G e b ä u d e durch die 
ehemalige Stadtmauer bedingt ist. In diesen 
H ä u s e r n befanden sich auch e in paar Geschäfte. 
A n der Nordsei te der i m K o l o n i a l s t i l regel
m ä ß i g angelegten Stadt b e s a ß die Kirche in 
unmit telbarer N ä h e des M a u e r r i n g s e in altes 
Haus, i n dem der Konfi rmandenunterr icht er
teilt wurde, und in dem w i r auch mit der Ju
gend zusammenkamen. M i t manchen v o n den 
jungen Menschen der Stadt b i n ich damals in 
die s chöne Umgebung gewandert , nach Tharden 
oder P i l l auken , durch den P r i n z w a l d oder an 
einen der v i e l e n Seen, v o n denen nur der 
Eyl ingsee genannt werden s o l l . Der Duzkanal 
l ag auch nicht sehr entfernt, und e inmal waren 
w i r auch i n Sonnenborn, das nach dem Gründer 
L i e b e m ü h l s , dem K o m t u r H ä r t u n g v o n Sonnen
born, genannt war . A l s meine V i k a r s z e i t be
endet war, ü b e r r a s c h t e mich Schwester Friede
r ike , die nach dem letzten Kindergottesdienst 
mit den K i n d e r n anst immte: .Zieht i n Frieden 
eure Pfade . . . ' V i e l e L i e b e m ü h l e r konnten nicht 
im Fr ieden ziehen, aber w i r erfuhren dann doch 
,des g r o ß e n Gottes g r o ß e Gnade 1 i n oft er
staunlicher W e i s e . 
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E r i k a Ziegler-Stege 

V or e i n e m J a h r hatte ich e ine e indrucks
v o l l e Begegnung mi t e inem stat t l ichen 
M a n n s b i l d : e ine impon ie rende Erschei

nung , fasz in ie rend s tark; Gewich t s c h ä t z u n g s 
we i se e in Doppe lzen tner , d e k o r a t i v e Haar fa rbe : 
m a r g u e r i t e n w e i ß , dazu e i n paar S t r ä h n e n Rot 
u n d als besondere A t t r a k t i o n e in w e n i g 
Schwarz . 

Schon b e i m K e n n e n l e r n e n , B l i ck i n Bl ick , 
w a r e n w i r uns sympath isch . „Er" w a r f sich mi r 
an den H a l s , und ich hatte M ü h e , auf den 
F ü ß e n zu b l e iben . Se in K u ß w a r i n n i g u n d 
re ichl ich feucht. M e i n neuer F r e u n d wischte 
se ine L i p p e n auch ü b e r me ine A r m e , l i e ß meine 
H a n d f reundl ich i n se inem Rachen ve r schwinden , 
d r ü c k t e mich bes i tzergre i fend an d ie W a n d u n d 
w a r f mich k u r z e r h a n d auf d ie Couch , als ich 
versuchen w o l l t e , d ie K a m e r a zwischen i h n und 
m i r zu schieben. 

Pausenlos w u r d e ich v o n i h m auf Standfest ig
ke i t getestet u n d g le i chze i t ig geschult. E r ist eben 
e in Nachfahre v o n Spor t skanonen , d ie d a h e i m 
im Hochgeb i rge u n d auch i n der Ebene — be
sonders dann , w e n n sie k l i r r e n d k a l t e W i n t e r 
z u b ie ten hat — ih re spor t l i chen F ä h i g k e i t e n 
unter B e w e i s s te l l t en u n d s te l len . T o l l e K e r l e . 

V o n me inem turbu len ten A b e n t e u e r mi t i h m , 
mit Pascha, dem Bernha rd ine r , erfuhr n a t ü r l i c h 
auch me ine al te F r e u n d i n , Tan te M e t a . A l s ich 
ih r e i n Fo to zeigte u n d ber ichten w o l l t e , unter
brach s ie mich : „ K i n d c h e n , das ist j a Pascha!" 

„Du kenns t i hn?" Ich r i ß d ie A u g e n auf bei 
meine r Frage . (Sie k a n n i h n ja gar nicht kennen , 
g i n g es m i r durch den Sinn.) 

„Es k ö n n t e auch P lu to se in" , f l ü s t e r t e s ie u n d 
l i e ß mich ohne A n t w o r t . 

„ J e t z t vers tehe ich gar nichts mehr!" Ich 
s c h ü t t e l t e den K o p f . 

Tan t e M e t c h e n sah es nicht, i n d i e sem A u g e n 
bl ick w a r sie w i e d e r e i n m a l ganz in i h r e r W e l t . 
„ P a s c h a u n d P lu to —>• damals , auf dem T r o m m e l 
p la tz — i n K ö n i g s b e r g . . . A c h , K i n d c h e n , d u 
hast das a l les nicht mehr mi tgekr i eg t , es w a r 
v o r de iner Ze i t . " 

S ie legte ih re schmale, k l e i n e H a n d auf m e i 
nen A r m u n d e r z ä h l t e v o n den b e i d e n statt
l ichen P a u k e n h u n d e n des 43sten Infanter ie
reg iments : 

„Oft habe ich d ie b e i d e n beobachtet, w e n n 
sie angetreten w a r e n . E ines Tages k a m ich mi t 
dem Bet reuer der H u n d e ins G e s p r ä c h , u n d 
v o n i h m erfuhr ich a l les , was ich gerne w i s s e n 
w o l l t e . . . N e t t e Burschen w a r e n das, d iese 
be iden W e i ß - R o t - S c h w a r z e n , e rgeben u n d t r eu 
u n d s e l b s t b e w u ß t dazu . D e r e ine der b e i d e n 
H u n d e w a r der Unte rof f iz ie r , der andere der 
Gefre i te . G e n a u w u ß t e n sie Bescheid , u n d w i e 
exak t sie s chwenken konn ten , sie g i n g e n n i e 
ve.keVft.''£ie k ann t en ih ren Diens t , aber — 
sie kann ten auch unsere Bro tbeu t e l und h aben 

, uns manchmal hef t ig g e s t o ß e n , von h in ten , 
w e n n sie schon futtern w o l l t e n , wir aber noch 
s t i l l z u s tehen hatten", sagte i h r Bet reuer ." 

T a n t e M e t c h e n e r z ä h l t e . U n d ich war in 
G e d a n k e n w i e d e r i n K ö n i g s b e r g , g i n g w i e d e r 
ü b e r den T r o m m e l p l a t z , den ich hunder t - u n d 
t ausendmal ü b e r q u e r t habe, wenn ich, aus der 
Stadt k o m m e n d , unserem Zuhause zustrebte . 

„ W i r s t d u den Pascha nochmal besuchen?" 
fragte Tan te M e t c h e n . U n d ich an twor te te : 
„ G a n z sicher." 

„ D a s freue mich , K i n d c h e n , und h in t e rhe r 
m u ß t du m i r w i e d e r v o n ihm e r z ä h l e n . " 

E i n J a h r s p ä t e r , als ich m e i n e n s t ü r m i s c h e n 
F r e u n d w i e d e r s a h u n d b e i Erdbeer tor te — 
seinen m a j e s t ä t i s c h e n K o p f auf m e i n e n F ü ß e n 
— v o n den be iden K ö n i g s b e r g e r n sprach, d ie 
es bis zum Gef re i ten , j a sogar bis zum Un te r 
offizier gebracht hat ten, schmunzel ten me ine 
Bekann ten u n d brachten ihres Paschas neue 

Taten ins G e s p r ä c h , und ich erfuhr eine a m ü -
sate, nicht a l l t ä g l i c h e Geschichte: 

Pascha beglei tete se inen H e r r n immer i m 
W a g e n ins B ü r o . A l s Her rchen die Zweizen tne r 
grenze fast erreicht hatte, ve rordne te der A r z t : 
Laufen! J e d e n T a g laufen! 

A u c h Pascha w a r z u stat t l ich geworden , auch 
i h m w ü r d e d ie B e w e g u n g gut tun. Ihr W e g 
f ü h r t e sie t äg l i ch an e inem k l ä f f e n d e n , schwar
zen Spi tz v o r b e i , der v o n der dr i t ten Etage 
herab schimpfte, soba ld er den Bernhard ine r 
sah. J eden M o r g e n dasselbe: Pascha k a m , der 
.Schwarze Peter ' k l ä f f t e . 

Pascha bewahr te v o r n e h m e Z u r ü c k h a l t u n g , er 
antworte te nicht. E r sah nur hinauf, u n d dann 
sah er se inen H e r r n an. Schl ieß l ich , als die 
Sp i tzs t imme e inma l ganz besonders schr i l l 
k l a n g , erboste Her rchen sich u n d drohte leise, 
nur Pascha v e r s t ä n d l i c h : 

„ D e n o l l e n Kläffer , d iesen schwarzen Peter, 
fassen w i r uns ma l . . . D e n fassen w i r uns m a l ! " 

Her rchen w a r ü b e r das a l lmorgend l iche G e 
zeter a rg v e r ä r g e r t u n d das hatte Pascha sich 
gemerkt . 

Inzwischen hat ten H e r r u n d H u n d sich man
ches Pfund abgetrabt u n d abgeschwitzt und 
be ide s t iegen w i e d e r ins A u t o . 

W o c h e n s p ä t e r (Herrchen hatte den schwarzen 
Spi tz u n d se in Geze te r vergessen) ve rschwand 
Pascha p lö tz l i ch v o n seines H e r r n Seite, d rang 
w i e e ine Dampfwa lze v o r und schnappte sich 
e inen schwarzen Spi tz (wie sich s p ä t e r heraus
stel l te , den b e w u ß t e n schwarzen Spitz) und 
s c h ü t t e l t e i hn . G a b i h m die A n t w o r t auf hundert 
schr i l le Boshe i ten . Her rchen s t ü r z t e nach u n d 
b e w o g se inen Pascha, den Spi tz .auszuspucken". 
D e r Sp i t z b l i e b unversehr t , aber d iesen Schock, 
diese N i e d e r l a g e bewahr te er i n se inem G e 
d ä c h t n i s . 

„ N a , hat unser Pascha nicht auch das Z e u g 
z u m Unterof f iz ie r?" , lachte m e i n Gastgeber . 

Se ine F r a u sah i h n v o n der Sei te an und 
sagte: „ V e r s c h w e i g e aber bi t te nicht den le tz ten 
A k t , er g e h ö r t zu der S t o r y . . . L a ß nur, ich 
w e r d e m e i n A b e n t e u e r sch i ldern : M o n a t e da
nach. Ich machte Besorgungen , a l l e i n . V o r e inem 
G e s c h ä f t i n der Stadt w a r e i n schwarzer Sp i tz 
angebunden . A l s ich an d iesem H u n d , den ich 
nicht we i t e r beachtete, v o r b e i g i n g , kn i f f er mich 
ins B e i n . G a n z tück i sch ! E twas s p ä t e r e rkannte 
ich an der Bes i t ze r in , d a ß es j ener schwarze 
Spi tz v o n der d r i t t en Etage war , der Kläf fer . 
E r hat te den Ruch des g r o ß e n Bernhard ine rs i n 

A u f e iner Hundeschau gesehen: Dacke l inchen i n guter H u t be i e inem Bernhard ine r 
Foto Ziegler-Stege 

die N a s e bekommen , der an v i e l e n Ecken, B ä u 
men und an me inen K l e i d e r n h ing . (Die H u n d e 
stecken j a i h r en B e z i r k mi t Duf tmarken ab, je 
g r ö ß e r der H u n d , u m so g r ö ß e r se in G e b i e t ) 
Der k l e i n e Schwarze kann te mich nur aus der 
Entfernung, u n d die erstreckte sich i m m e r h i n 
ü b e r dre i S tockwerke ." 

Ich lachte: „Be ide haben eine v o r z ü g l i c h e 
Nase , Pascha — u n d der schwarze Peter. Diese 
hei tere Ep isode m u ß ich an meine alte F r e u n d i n 
wei te rgeben , sie schmunzelt u n d sie lacht so 
gerne", sagte ich spontan, zog den F u ß aus dem 
Pumps u n d streichelte Paschas se idenweichen 
R ü c k e n . 

A l s ich be i Tan te Me tchen auf dem g e m ü t 
l ichen a l ten Söfchen s a ß (sie hat es selbst neu 
bespannt u n d es v o r dem M ü l l p l a t z gerettet, 
für den ihre Nachbarn es schon bestimmt hat
ten), sagte s ie : „ D a s w a r eine a m ü s a n t e G e 
schichte . . . " und dann nach einer W e i l e : „ Z w e i 
m a l Pascha, und w i e verschieden w a r u n d ist i h r 
L e b e n . . . " 

U n d w i e d e r nach einer Pause: 
„So ist das K indchen . M a n w e i ß nie, w e r oder 

was den A n l a ß gibt, ist es e in G e r ä u s c h , e i n 
Duft, e in W o r t . . . D ie sma l w a r es e in H u n d , 
der uns z u r ü c k f ü h r t e , dor th in , w o w i r so gerne 
s ind , wenigs tens i n Gedanken . " 

Rudolf Naujok ktaines rzJtunbatah an 
K i n d z u b l e iben u n d e w i g v e r h ä t s c h e l t z u w e r 
den. Ei n k l e i n e s H u n d e l e b e n ist i n d iesen k a l 

ten W i n t e r t a g e n zu Ende gegangen, das 
unser H a u s mit F reude u n d U n t e r h a l 

tung, j a , sogar mit N a c h d e n k l i c h k e i t e r fü l l t e . Es 
lohnt s ich w o h l , d a v o n zu e r z ä h l e n . 

Es s i n d schon dre i J a h r e her, als er be i uns 
E i n z u g hie l t , an e inem sonnendurchf lute ten M a i 
entag, u n d er w a r noch so k l e i n , d a ß man i h n 
i n der h o h l e n H a n d t ragen konnte . A u s e inem 
g l ä n z e n d he l l b r aunen F e l l b l i ck ten z w e i k l u g e 
A u g e n . M i t der k l e i n e n Rute bettel te er we 
d e l n d u m T e i l n a h m e , d ie i h m sogle ich re ichl ich er als zu i h m g e h ö r i g g r o ß m ü t i g anerkannte 
entgegengebracht w u r d e . „ , , . „ . o 

a a 3 So k l e i n B i s s y war , so g r o ß w a r e n seine 
V o r s i c h t i g u n d z i t t e rnd k r o c h er am ersten Aben teue r . E r f ie l oft i n R e g e n b ü t t e n , auch 

T a g an den W ä n d e n des Hauses ent lang, u m i n die A b f l u ß g r u b e , b l i eb e inma l auf dem frisch-
sich seine neue H e i m a t zu erschnuppern. W e l c h geteerten Dach des Sta l les k l e b e n und hatte 
e ine F ü l l e v o n Geruchsnuancen m u ß so e ine seltsame Er lebnisse mit Igeln, Rat ten und M ä u -
feuchte Hundenase aufnehmen k ö n n e n ! E r w a r sen, ge legent l ich eines Spazierganges auch mit 
e i n Z w e r g d a c k e l , dazu best immt, stets e ine A r t jungen F ü c h s e n . V o n se inem e w i g e n K a m p f 

D i e Z ä h n e schienen am schnel ls ten be i i h m zu 
gedeihen, denn er war v o n K o p f bis F u ß auf 
B e i ß e n eingestel l t . W e r i h n zä r t l i ch auf den 
A r m nahm, m u ß t e damit rechnen, d a ß er die Fe
s t igke i t seines Anzugs tof fes ausprobier te . A u 
ß e r d e m knabber te er an Teppichen , G a r d i n e n 
und Sofakissen . W e i l das die hervorstechenste 
T ä t i g k e i t seines j ungen Lebens war , nannte 
man i h n B e i ß e r c h e n oder B i s sy , e in N a m e , den 

Kacheln aus einem Neidenburger Ofen, hergestellt im Jahre 1841 von Fr. Karpowitz. (Aus dem Arbeitsheft .Volkskunst in Ostpreußen*) 
Foto Archiv 

mit dem A n g o r a . . jr, der r u h i g u n d m a j e s t ä 
tisch v o r seiner Nase herumspazier te , w ä r e a l 
l e i n schon eine Geschichte zu e r z ä h l e n . 

Im ersten Jahr seines Lebens erschien er 
z ie r l ich , nett und sehr aufgeschlossen. Er 
schlief i n den Betten oder auf dem Sofa und 
konnte nur mit M ü h e an seine Lagerstat t am 
Ofen g e w ö h n t werden . Seine L ieb l ingsspe i se 
w a r W ü r f e l z u c k e r , den er mit den Z ä h n e n so 
zerkna l l t e , d a ß es schon re in akust isch e in Ver
g n ü g e n war , ihm z u z u h ö r e n . B a l d hatte er auch 
das M ä n n c h e n m a c h e n heraus und vers tand es, 
den K o p f b i t tend auf eine Seite zu legen. 

M i t der Zei t wurde er ernst und unfreund
l ich . Er l ag gern a l l e i n in der Sonne, und sein 
S c h n ä u z c h e n bekam ein paar g r a m v o l l e L i n i e n , 
die v o n den O h r e n s c h r ä g zu den M a u l w i n k e l n 
l iefen. W e n n er die K i e s w e g e des Gar tens h i n 
abtrol l te , umwehte ihn die E insamke i t und 
W e i s h e i t des Ph i losophen . 

B i s s y hatte e in Schicksal , und man darf es 
w o h l e in tragisches nennen. E r wurde z w a r ge
h ä t s c h e l t und gestreichelt, aber in seinen mann
baren Jahren schien es i h m w ü r d e l o s , auf dem 
Schoß al ter Tan ten herumzus i tzen . M a n nahm 
ihn nicht so ernst w i e andere Hunde . Der J agd 
hund s c h ü t t e l t e nur den Kopf , w e n n er i hn sah. 
B e i jeder Ba lger ie , gar nicht zu reden v o n ern
stem Kampf , w a r B i s s y z u m U n t e r l i e g e n ver 
urtei l t . 

N i e m a l s , w e i l er so k l e i n war , durfte er die 
Freude des Sieges, die Lust an e iner ü b e r 
schwengl ichen Kraf t auskosten . H ö c h s t e n s K a t 
zen huschten v o r i h m fort, und die Raben auf 
den F e l d e r n erhoben sich gelassen bei se inem 
N a h e n . E r w a r u n d b l i eb in se inem B e m ü h e n 
um Gle ichberecht igung durchaus lächer l ich , eben 
e in armer Zwergdacke l , v o n a l l en mit Le ich t ig
ke i t beisei te geschoben. Sogar die graue W o H s -
h ü n d i n , die er sehr l iebte, fand ihn nur gut zum 
Sp ie l en u n d T ä n d e l n . 

Das w a r w o h l sein g r ö ß t e r Schmerz, diese 
graue W o l f s h ü n d i n . Sie sah auch herr l ich aus 
W e n n sie i n der Has t ihres Blutes mit den 
g r o ß e n H u n d e n ü b e r die Fe lde r jagte und die 
Z ä u n e e i n r i ß , dann sprang er w i e e in l äche r 
liches E twas dazwischen, fast w i e e in Stück 
Papier , mit dem der W i n d spielte. Es lohnte 
sich nicht e inmal , nach i h m zu b e i ß e n . 

So wurde er e in Gr i e sg ram, e in m ü r r i s c h e r 
Gese l le , der oft zi t terte und re izbar war . In 
diesen Tagen m u ß ihn e in g r o ß e r K ö t e r w i r k 
l ich als Nebenbuh le r empfunden haben, denn 
B i s s y k a m mit e iner g r o ß e n W u n d e am K o p f 
he im. W i r ve rbanden ihn, aber nach ku rze r Ze i t 
merkte man, d a ß B i s s y nicht mehr z u helfen 
war . 

Eines M o r g e n s kna l l t e im Gar t en e in woh lge 
meinter G n a d e n s c h u ß . Er legte seinen k l e i n e n 
Ph i losophenkopf mit den k l u g e n A u g e n be
r e i t w i l l i g auf den Schnee, nicht e inmal erstaunt. 
Die W e i t schien ihm nichts mehr vormachen zu 
k ö n n e n . 

Uns ist es, als w ä r e j emand v o n uns gestor
ben. W i r h ä t t e n ihm w o h l e in besseres Leben 
g e w ü n s c h t . A b e r auch k l e ine H u n d e haben e i n 
Schicksal , u n d n iemand k a n n es ä n d e r n . 
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O s t d e u t s c h e i n d e n S p i t z e n g r u p p e n 
Das Sportgeschehen im vorolympischen Jahr — Ein Rückblick aut 1971 

Das vorolympische Sportjahr 1971 war wie 
in den Vorjahren auch für die ostdeut
schen Athleten recht erfolgreich, wenn 

auch nicht mehr so viele wie früher mit an der 
Spitze stehen. Und die nicht mehr in der Heimat 
geborenen Nachwuchskrä f te und besonders die. 
aus dem mitteldeutschen Raum sind längs t nicht 
alle zu erfassen. 

A l l e v ier Jahre ist die Leichtathletik der 
Weltsport Nr . 1 und die Ostdeutschen sind in 
der olympischen Sportart am meisten vertreten 
Die bedeutendsten Erfolge der Ostdeutschen 
waren der Weltrekordlauf übe r 1500 m in 4:09,6 
M i n . von Kar in Burneleit (28) Gumbinnen'Ost-
Berl in , als Europameisterin in He l s ink i , dann 
der Fünfkampfeuropameis te r schaf t s s ieg mit 5299 
Punkten der Wel t rekordler in im Weitsprung 
(6,84) von Heidemarie Rosendahl (24), Tilsi t / 
Leverkusen, in He ls ink i und der Gewinn der 
Weltmeisterschaft im Einer-Canadier über 500 
und 1000 m in Belgrad des 32jähr igen Detlef 
Lewe, Breslau'Schwerte, der den Leistungssport 
schon aus famil iären und beruflichen G r ü n d e n 
aufgeben wollte. 

Die ostdeutschen Leichtathleten nach wie vor 
in der Spitzengruppe gut vertreten, erreichten 
zum Te i l bessere, aber auch schlechtere Leistun
gen. Auße r dem neuen Wel t rekord der Frauen 
über 1500 m waren es Kar in Burneleit mit 2:00,9 
M i n . über 800 m, Heidemarie Rosendahl mit 
11,3 Sek. über 100 m, Klaus-Peter Hennig-Tapi-
au mit 64,02 m im Diskuswerfen, Gunter Spiel-
vogel-Sosnowitz mit 2,18 m im Hochsprung, die 
neue ostdeutsche "ekorde aufstellten und H . J . 
Walde-Gläsersdor f , der seine Zehnkampfbestlei
stung auf 8211 Punkte verbesserte. Die 4,80 m 
im Stabhochsprung von Hans-Georg "chüßler -
Goldap sind os tp reuß i sche Bestleistung, womit 
er den ostdeutschen Rekord um 1 cm verfehlt. 
Ihre Höchs t l e i s tungen erreichten nicht Heide 
Rosendahl Weitsprung = 6,72 (6,84), K a r i n 111-
gen-GreifswaP Diskus = 61,16 (63,66), A m e l i 
Koloska-Zoppot Speer = 59,40 (59,86)), Jos. 
Schwarz-Sudentenland, der Europarekordmann 
im Weitsprung mit 8,35, der mit 8,07 m bester 
Deutscher war, dann Dieter Hoffmann-Danzig, 
der Ex-Europameister im Kuge l s toßen , der seine 
20,60 m nur um 4 cm verfehlte und B i o 
Tümmler -Thorn , der mehrfache Medai l lengewin
ner übe r 1500 m, der über ein Jahr verletzt war, 
so nur 3:42,2 (3:36,5) lief, doch wieder trainiert 
und hofft, sich für München zu qualifizieren. 
Das gilt auch für den Zehnkampf-Europarekord-
man Kurt Bendlin-Thorn, der die Weltbest le i 
stung 1971 von 8244 Punkten (Rekord 8399) er
reichte. 

Einige junge Talente schaffen den Ansch luß 
an die internationale Klasse, so der 18jähr ige 
Peter Saßnink , Asco Kön igsbe rg Kornwestheim, 
d?r über 100 m in 10,4 gestoppt wurde, übe r 
200 m die os tpreußische Bestleistung von Klaus 
Ulonska -Kön igsbe rg mit 20,9 egalisierte und im 
National t r ikot für die Lände rkämpfe der Jugend 
und der Junioren als 200-m- und Staffelläufer 
aufgestellt wurde, weiter Peter Honnef (22), 
Asco Kön igsbe rg Essen, der 1965 in Duis
burg die os tpreußische Jugendstaffel mitgewon
nen hatte, jetzt die 200 m in 21,0 lief und 
Schlußmann der erfolgreichen Essener Staffel 
war. 

Ein weiterer ostdeutscher Zehnkämpfe r der 

„Tor!" — Der Sensburger Udo Lattek trainiert die erfolgreiche und populäre Mannschaft von 
Bayern München 

deutschen Spitzenklasse k ö n n t e der für den 
VfB Stettin startende Guido Kretschmar (18) 
werden, der die deutsche Fünf- und Zehnkampf
meisterschaft gewann und ü b e r 100 m = 10,6, 
110 m H ü r d e n = 14,0, Hochsprung == 1,95, 
Wei tsprung = 7,27 und Kuge l s toßen = 16,04 
erreichte. Weitere Ostdeutsche mit recht guten 
Leistungen waren Hirscht-Breslau und Jurk-
schat-Memel mit 10,3 ü b e r 100 m, Schmidtke-
Kön igsbe rg 100 m = 10,4, Reisch-Insterburg 
800 m = 1:49,4, Schirmeier-Tschentochau 1500 
m = 3:42,3, Gi rke-Glogau 5000 m = 13:45,2, 
Lutz Ph i l ipp-Königsberg 10 000 m = 28:37,2 und 
Marathonlauf = 2:16:39,2 Std., Reimann-Star
rischken 20 km Gehen = 1:28:56,8 Std., Beer-
Lignitz Wei tsprung = 7,78, W e s s e l - K ö n i g s b e r g 
Zehnkampf = 7961 Pkt., Chr is ta Czekay-Schrei-
berhau 400 m = 53,9. 

Im Schatten, jedoch für die Ostdeutschen mit 
guten Durchschnittsleistungen und besonders 
für die fünf Al tersklassen von Wicht igke i t sind 
die ostdeutschen T r a d i t i o n s w e t t k ä m p f e , die 1970 
zu mersten M a l seit 1954 wegen der Hetzen 
des Ostblocks der mitteldeutschen Spo r t füh rung 
im Hinbl ick auf die Olympischen Spiele 1972 
in Deutschland abgesetzt wurden und 1971 ohne 
U n t e r s t ü t z u n g des Deutschen Leichtathlet ikver
bandes in E ß l i n g e n ' a n den Tagen der Deutschen 
Meisterschaften in Stuttgart durchgeführ t wur
den. Besonders die o s tp reuß i sche Betei l igung 
war im Gegensatz zu f rüheren Jahren weit ge
ringer. N u r die Al tersklassen der O s t p r e u ß e n 
gewannen den Hauptantei l der W e t t k ä m p f e 
und m u ß t e n die 4 mal 100-m-Traditionsstaffel 
sowie den Mannschaf ts fünfkampf ohne K o n k u r 
renz beenden. Die Altherrenmannschaft ab 32 

Werner von r A s c Q K o n i g s b e r g , 
Stadt und S c h ^ e ' ^ r

m n a f ü r A l l ens t e in , Junq-
Marchlowi tz und Schon ng nit B e n s i r ^ . 
blut-Darkehmen, KucklicK_ L y t * M ä n n e r k l * 
Ti l s i t V i e r O s t p r e u ß e n in der MannerKiasse 
und zwei Jugendliche v e r v o l l s t ä n d i g t e n das ost-p Ä e Angebot-«figjfi^ 
S 9 Ä 9 Ä - u " d U d o M p h i l i p p - A s c o die 3000 
m 3 Klaus-Dieter H a h n - A s c o den Hochsprung 
u^d be l eg t e7mWei t sp rung , K u g e l s t o ß e n und 
Diskuswerfen zweite P lä t ze . 

In den anderen Sportarten s ind nicht so v iele 
Ostdeutsche zu finden. Ganz a u f g e h ö r t hat der 
g-Europameister der Prof iboxer Gerhard Pias-
k o w v L y c k ' W e s t - B e r l i n , und auch die mehr
fache o s t p r e u ß i s c h e M e d a i l l e n g e w i n n e r i n im 
Ä s t o ß e n Renate Boy-Gar i sch (32), Pillau; 
Rostock, deren Best leis tung mit 17 87 m Jo bald 
von einer ostdeutschen Frau woh l nicht uber
boten werden wi rd . Ob der Segler-Si lbermedai l -
lengewinner U . L ibo r -Cose l , der Schwimmer v. 
Schi l l inq-Stralsund, die o s t p r e u ß i s c h e n Schützen 
K o h n k e - K ö n i g s b e r g und Masura t -T i l s i t , der Ru
derer Weinre ich-Braunsberg zum Olympiaauf-
qebot g e h ö r e n werden, bleibt abzuwarten, doch 
mit Detlef Lewe bei den Kanuten , Zahnnger-
Osterode bei den S p o r t s c h ü t z e n , H . Boldt-In-
sterburg als Dressurreiter, W . Sch rö t e r -He i l i gen -
bei l als Ringer, Ko t ty sch -Gle iwi t z und auch der 
junge o s t p r e u ß i s c h e Boxer Mat tuka t , Hanig-Su-
detenland, als Eishockeyspie ler Kit ts tein-Bres
lau als Hockeyspie le r sowie Jogwer-Schles-en 
und der O s t p r e u ß e J . Schwarz bei den W i l d 
wasserkanuten und e twa 15 Leichtathleten 
kann gerechnet werden. 

In den nichtolympischen Sportar ten ist im 
Tennis Dr . Chr i s t i an K u h n k e , H e y d e k r u g / K ö l n , 
Ranglistenerster, das Ehepaar Eberhard und 
Diane Schöler , F l a t o w ' D ü s s e l d o r f , im Tischten
nis mit an der Spitze, als Berufsboxer der Deut
sche Halbschwergewichtsmeister Rüd ige r 
Schmidtke, Gumbinnen 'Frankfur t , und die Fuß
bal lnat ionalspie ler Weber-Ste t t in , Sieloff-Tilsi t , 
Heidt-Sudetenland sowie der junge Torwar t der 
Junioren-Nationalmannschaft D. Burdensk i , dann 
auch die Ex-Na t iona l sp ie le r Gerwien-Lyck , 
Kurb juhn-Ti l s i t und K u r r a t - O s t p r e u ß e n , die 
Schlesier Bandura und S lomiany . 

In den deutschen S p o r t f ü h r u n g e n findet man 
erfreulicherweise noch meist die alten, b e w ä h r 
ten Kräf te . Der ehemalige Handbal l in te rna t ioa le 
Siegfried Perrey aus K ö n i g s b e r g ist w ie schon 
bei f r ü h e r e n Olympischen Spie len einer der 
wichtigsten M ä n n e r und G e n e r a l s e k r e t ä r des 
Organisat ionskomitees für die Olympischen 
Spiele 1972. A l s Tra iner der deutschen M i t t e l 
streckler ist immer noch der f r ü h e r e 800-m-Mei-
ster Pau l Schmidt -Mar ienwerder t ä t i g , als Bun
destrainer der Kunst turner der O s t p r e u ß e Edu
ard Fr iedr ich und im Raum Schleswig-Hols te in 
Georg B i s c h o f - M T V K ö n i g s b e r g , der für den 
Nachwuchs der Nationalmannschaft sorgt. Leider 
kann er nicht mehr seinen Sohn J ü r g e n betreu
en, der zur deutschen Na t iona l r i ege g e h ö r t e , 
der nach einer an sich harmlosen Achi l lesver -
letzupg eine Opera t ion .schlecht ü b e r s t a n d und 
vielel icht niemals mehr seinen Beruf als Diplom- 1 

Volkswi r t a u s ü b e r w i r d . A l s F u ß b a l l t r a i n e r sind 
eine Reihe f r ü h e r e r o s t p r e u ß i s c h e r und schlesi-
scher Ligaspieler t ä t ig . Be im Pokals ieger Bayern 
M ü n c h e n ist es U d o Lat tek-Sensburg, der als 
Assistent des Bundestrainers zu Bayern Mün
chen ü b e r w e c h s e l t e und dort Erfolg hat. Trainer 
sind auch die ehemaligen K ö n i g s b e r g e r VfB 
Spieler Baluses, H . Burdenski und Krause . 

Aus den Jugendfreunden" entstand der VfL 
Erinnerungen an ein Kapitel K ö n i g s b e r g e r Sportgeschichte - V o n Heinrich Berendt 

Karin Burneleit-Gumbinnen 
Siegeslauf in Helsinki 

(links) bei ihrem 

Der V e r e i n für Le ibesübungen , V f L , ging 
aus dem damaligen kleinen Vere in der 
Jugendfreunde hervor. Es gab schon 

nach Beendigung des Ersten Wel tkr ieges M ä n 
ner mit vorausschauendem Weitbl ick, die die 
Jugend vor schlechten Einflüssen bewahren und 
sie für Sport, Spiel , Gesang und M u s i k inter
essieren woll ten. So war es Rektor Fähr l ing , 
Vorsteher der Goltzschule auf dem Haberberg, 
unter dessen Protektorat der V e r e i n der Ju 
gendfreunde g e g r ü n d e t wurde, dem bald viele 
Jugendliche a n g e h ö r t e n . Ich wurde auch M i t 
glied und s p ä t e r in den Vors tand gewäh l t . Nach 
Rücksprache Fähr l ings mit der Schulverwaltung 
wurde uns ein Klassenzimmer der Schule, mit 
Inventar und Sp ie lge rä t en , und nach l ä n g e r e n 
B e m ü h u n g e n die Benutzung einer Turnhal le und 
auch des F r i e d l ä n d e r t o r p l a t z e s genehmigt. In 
der nun folgenden Zeit nahmen wir an den 
damaligen Schlagballrunden und jeweil igen 
W e t t k ä m p f e n tei l , und auch in der Turnhal le 
fanden sich Interessenten für Turnen, Gymna
stik und Leichtathletik. Es wurden dabei in 
fest al len Sportarten Versuche unternommen 
und eifrig trainiert. In geselliger Hinsicht fan
den Elternabende, Sommer- und Winterfeste 
im Artushof oder im Forsthaus Metgethen statt, 
die reichen A n k l a n g fanden und neue Mi tg l i e 
der brachten. 

Es seien hier Herr Wi t t ke für die Mus ikab
teilung, Herrn G ü n t h e r für die Gesangsabtei
lung und die Herren Schaarschmidt und Kolbe 
für Turnen und Leichtathletik genannt, die sich 
in dieser Zeit g roße Verdienste erwarben. 

Infolge W i d e r s t ä n d e n unter den Mitg l iedern 
und im Vors tand trat der Vorsi tzende, Rektor 
Fähr l ing , zurück und der bestehende Zustand 
führte zur a l lmähl ichen Auf lösung des Vere ins 
in den Jahren 1923/24. Genaue Daten sind mir 
entfallen. 

Nach Aufgabe des Vere ins für Jugendfreunde 
taten sich ungefähr fünfzehn Mi tg l ieder des 
alten Vere ins zusammen und g r ü n d e t e n unter 
Füh rung des Turnlehrers Herrmann Schulz den 
Verein für Le ibe sübungen . Er wurde unter der 
Leitung des bei der G r ü n d u n g g e w ä h l t e n Vor
standes straff aufgezogen und bald nahm dei 
Zugang neuer Mi tg l ieder erheblich zu. In die
ser Zeit lös t en sich die Sportvereine „Hansa" 
und „Balt ic" auf, und viele Mi tg l i eder traten 

zu uns über . Da die Schulverwaltung uns nach 
Auf lösung des Vere ins für Jugendfreunde die 
Benutzung des Klassenzimmers entzogen hatte, 
wurden uns, nach langwierigen Verhandlungen 
mit der Stadtverwaltung, im alten „F r i ed l ände r 
Tor" die ehemaligen W a s c h r ä u m e als Vere ins 
heim gegen eine geringe G e b ü h r ü b e r l a s s e n . 
Der neue V e r e i n nahm nun akt iv an dem Kö
nigsberger Sportgeschehen tei l und warb durch 
seine Breitenarbeit immer neue Mi tg l i eder . Ba ld 
wurde auf An t r ag weiblicher A n g e h ö r i g e r der 
Mi tg l ieder eine Damenabtei lung g e g r ü n d e t . Im 
Handbal l nahmen fünf M ä n n e r - und drei Damen
mannschaften an den Runden tei l . 

Die Gaumannschaft wurde mehrmals Ostpreu
ß e n m e i s t e r und nahm auch an der deutschen 
Meisterschaft te i l . Der Spieler Siegfried Perrey 
wurde dabei in die Nationalmannschaft berufen. 
Eine von Interessenten gebildete F u ß b a l l m a n n 

schaft spielte mit wechselndem Erfolg in ihrer 
Klasse. Bei den Turnern , die in e inem Wett
kampf mit dem M T V Ponarth als Sieger her
vorgingen, zeigte es sich, d a ß auch hier der 
V e r e i n seinen M a n n stel len k ö n n t e . A u c h im 
Tischtennis mit den Spie lern Gebr . Haffke, 
Raum, Piork, K o l b e und anderen wurden be
achtliche Erfolge erzielt . A n den a l l j äh r l i chen 
Stadtmeisterschaften und Sportfesten nahmen 
talentierte Sportler te i l . So errang die O l y m p i 
sche Staffel mit den Läufe rn Gebr . Schirrmacher, 
W i t t k e und K o l b e einen ersten Platz . 

Der g r o ß e wirtschaftliche N i e d e r g a n g und die 
damit steigende Arbe i t s lo s igke i t brachten um
walzende innenpolit ische V e r ä n d e r u n g e n , und 
mit der „ M a c h t ü b e r n a h m e " der N S D A P die be
rüch t ig te „ G l e i d i s c h a l t u n q " a l ler bestehenden 
V e r b ä n d e und Vere ine , so d a ß eine normale 
Vere insfuhrung nicht mehr mögl ich war 

Klaus-Peter Hennig (Tapiau) warf den Diskus 64,2 Meter 
Fotos (3) Horst Müllei 
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Der preußische Anteil an der deutschen Kultur 
Eine bedeutsame Arbeitstagung der Landesgruppe B a d e n - W ü r t t e m b e r g 

Die Landesg ruppen Ost - u n d W e s t p r e u ß e n 
i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g hat ten zur ge
m e i n s a m e n Landesku l tu r re fe ren ten ta 

gung für den 6. u n d 7. N o v e m b e r nach L u d w i g s 
b u r g e inge laden . Prof. Dr . Schienemann, der 
Landesku l tu r re fe ren t be ider Landsmannschaf ten, 
hatte e in V o r t r a g s - und Darb i e tungsp rog ramm 
z u m G e n e r a l t h e m a „ D a s musische Erbgut N o r d 
ostdeutschlands" aufgebaut, a u - dessen B e h a n d 
l u n g den T e i l n e h m e r n e rkennbar w e r d e n s o l l 
te, w a s a l les an w e r t v o l l e n Stoffen ü b e r das 
ü b l i c h e r w e i s e Dargebotene h inaus für interne 
u n d ö f f en t l i che V e r a n s t a l t u n g e n v e r f ü g b a r u n d 
v e r w e n d b a r ist. Im V e r l a u f der be iden Tage 
w u r d e n d ie Kul tu rbeauf t r ag ten u n d sonst igen 
A n w e s e n d e n mit Ers t aunen gewahr , w i e v i e l un
genutztes u n d leicht ak tua l i s i e rba res M a t e r i a l 
im Bere ich v o n A r c h i t e k t u r , M a l e r e i u n d P las t ik 
sowie i n der Dich tung v o r l i e g t u n d d a ß es des
ha lb nicht zu v e r a n t w o r t e n ist, w e n n manche 
G r u p p e n j a h r e l a n g v o n e i n e m e i n m a l ausge
w ä h l t e n K a n o n zehren , w ä h r e n d s ie t a t s ä c h l i c h 
berufen w ä r e n , den ge is t ig-musischen Re ich tum 
der H e i m a t z u v e r l e b e n d i g e n u n d z u v e r k ü n 
den. 

U b e r d ie A r c h i t e k t u r des Deutschen Ri t te r 
ordens i m nordostdeutschen Ordenss taa t u n d im 
A l t r e i c h referierte d ie D o z e n t i n F r a u M a r i e 
Eschner aus Er l angen , ü b e r b o d e n s t ä n d i g e ost-
w e s t p r e u ß i s c h e He ima td i ch tung Dr . Schiene
mann , ü b e r M a l e r e i u n d P la s t i k der o s t p r e u ß i 
sche Landesku l tu r re fe ren t v o n N o r d r h e i n - W e s t 
falen, Dr . H a n s - W e r n e r He incke /Ra t i ngen , ü b e r 
die d re i p r e u ß i s c h e n G r o ß e n i n der Li te ra tur , 
Hof fmann , K l e i s t u n d Fontane , Dr . G e r h a r d 
H a r g u t h / A l t e b u r g (Reutl ingen) . A l s A b e n d v e r 
ans ta l tung w a r eine musika l i sch- rez i ta tor i sche 
H ö r f o l g e e ingegl ieder t w o r d e n , an der die D o 
zen t in für Sprechkunst R o s w i t h a Duracr^Stut t -
gart, H a n n e l o r e S t o r z T u t t l i n g e n am K l a v i e r 
u n d Dr . Sch ienemann mi t Rez i t a t i on u n d K o m 
mentar m i t w i r k t e n . 

Wehrburgen im Ordensstaat 
F r a u Eschner^Erlangen, d ie ih ren V o r t r a g mi t 

zahl re ichen Dia s i l lus t r ie r te , begann mi t e iner 
C h a r a k t e r i s t i k der ersten O r d e n s w e h r b u r g 
„ M o n t f o r t " be i A k k o n , dann w i d m e t e sie sich 
a u s f ü h r l i c h e r der Ordensa rch i t i k tu r i m Bere ich 
des deutschen Ku l tu re in f lu s ses i n Europa . A l s 
m ä c h t i g s t e n S a k r a l b a u errichtete der O r d e n d ie 
El i sabe thk i rche i n M a r b u r g an der L a h n . H i e r 
ve r schmolzen die deutschen T r a d i t i o n e n der 
H a l l e n k i r c h e mi t der K o n z e p t i o n der f r a n z ö s i 
schen Ka thed ra l e . Dennoch herrscht i n M a r b u r g 
t rotz der gotischen Strebepfei ler noch der C h a 
rak te r der romant ischen Go t t e sburg mit wuch
tiger M ä ü e r m a s s e ' vor. U n t e r den zahl re ichen 
O r d e h s w e h r b u r g e n i m Ö r d e h s s t ä a t an Ostsee 
u n d W e i c h s e l ist d ie g r ö ß t e d ie M a r i e n b u r g 
an der Noga t , die als e inz ige der sonst aus 
V o r b u r g u n d H a u p t b u r g bes tehenden T r u t z b a u 
ten dre i T e i l e aufweist . D i e engen H a n d e l s b e 
z i ehungen des Ordens landes zu E n g l a n d führ 
ten zur B e r ü h r u n g mi t engl ischer Baukuns t ; v o n 
ihr k a m die A n r e g u n g zur A u f t e i l u n g v o n G e 
w ö l b e k a p p e n durch R i p p e n i n k l e i n e r e Fe lde r . 
Der O r d e n wendete dieses P r i n z i p , das der 
Technik der Backs te ingot ik sehr en tgegenkam, 
durchaus e i g e n s t ä n d i g an i n K o m b i n a t i o n mi t 
f r a n z ö s i s c h e n S e c h s k a p p e n g e w ö l b e n : er dr i t 
telte d ie G e w ö l b e f e l d e r . D a n k d ie sem R i p p e n 
sys tem ents tanden einersei ts d ie g r o ß z ü g i g e n 
Sternformen, w i e sie das Schiff der M a r i e n k i r 
che der H o c h b u r g ü b e r s p a n n e n , anderersei ts die 
eleganten G e w ö l b e des K a p i t e l s a a l e s u n d i n 
Meis t e r s G r o ß e m Remter . Der g r o ß a r t i g s t e B a u 
t e i l der M a r i e n b u r g aber ist der Hochmeis te r 

palast , der — v ö l l i g a u ß e r h a l b der deutschen 
B a u t r a d i t i o n — dem V o r b i l d der geis t l ichen Re
s idenz des Papstpalastes i n A v i g n o n gehorcht. 
N a c h dem V e r l u s t der M a r i e n b u r g 1456 und 
dem v o n ganz P r e u ß e n b l i eben dem Deutschen 
R i t t e ro rden nur k l e ine re Gebie te in S ü d d e u t s c h 
l and gehal ten . Das B a r o c k s c h l o ß i n E l l i n g e n als 
Si tz des K o m t u r s der B a i l e i F r a n k e n und die 
H o c h - u n d Deutschmeis ter res idenz M e r g e n t h e i m , 
die jederze i t e inen Gruppenbesuch lohnen , 
k ü n d e n noch v o n dem k r a f t v o l l e n W i r k e n des 
Ordens bis z u m Ende des 18. Jahrhunder ts , 
auch w e n n sich be i ihnen nicht mehr v o n einer 
spezif ischen Ordensbauwe i se sprechen l äß t . 

Kulturel le Leistungen 
M a l e r e i u n d P las t ik i n neuerer Ze i t behan

delte Dr . He incke . In lebendiger D i k t i o n deutete 
er nach e inem s o r g f ä l t i g e n h is tor ischen Rück
bl ick, der bemerkenswer te Le i s tungen auch i n 
f r ü h e r e n J ah rhunde r t en aufzeigte, eine F ü l l e 
b i ld l i che r u n d plast ischer Dars te l lungen , d ie i n 
erster L i n i e dem reichen Schaffen v o n L o v i s C o -
r in th u n d K ä t h e K o l l w i t z en tnommen waren . 
W i e es Dr . Schienemann i n einer k u r z e n Sonn
tagmorgenfeier angedeutet hatte, ers tand aus 
den B i l d e r n des Tap iauers eine W e l t gen ia l ge
meister ter Farben , auch gerade noch i n der Pe
r iode nach dem Schlaganfa l l , u n d b e w ä h r t e sich 
e i n Cha rak te r , dem die W a h r h e i t i n der K u n s t 
mehr gal t a ls b i l l i g e Lorbeeren . Gerade d ie 
Durchs t rah lung der Dia s l i e ß e rkennen, w i e 
C o r i n t h als E i d e t i k e r v o r w e g - „ s c h a u t " u n d dann 
eine M i k r o w e i t , der jeder Gegens tand w i l l k o m 
men ist, w e n n er Leben i n der Farbe zeigt, als 
eine l ichtdurchflutete Begegnung mit dem sich 
E re ignenden v o r uns hinste l l t . Ist L o v i s C o r i n t h 
a l les S c h ö n e lebenswert , so fordert i n der A u f 
fassung v o n K ä t h e K o l l w i t z jede N o t Erkenn t 
nis , M i t l e i d u n d H i l f e . N ich t w i e be i i h r e m 
K ü n s t l e r f r e u n d Ernst B a r l a J i ist A b k e h r nach 
innen der A u s w e g der Benachte i l ig ten , sondern 
T r o t z u n d Aufsch re i . Z u m Sch luß versorg te der 
Redner , w i e schon vo rhe r die anderen Referen
ten zu ih ren Themen , d ie Z u h ö r e r ebenfalls mi t 
Li te ra tu rnachweisen . 

D e r Organ i sa to r der Tagung , Prof. Dr . Schie-
mann, sprach ü b e r das l i terar ische Erbe v o n 
Ost- u n d W e s t p r e u ß e n , sowei t es für die G e 
genwar t furchtbar u n d w i r k s a m gemacht w e r d e 

k a n n . V o l l s t ä n d i g k e i t , w e i l nur durch umfassen
de Gemeinschaf tsarbei t m ö g l i c h (der Redner em
pfahl die Schaffung eines o s t - w e s t p r e u ß i s c h e n 
Lesebuchs nach stengen A u s w a h l p r i n z i p i e n ) , 
w u r d e ebensowen ig w i e be i den ü b r i g e n Re
feraten ins A u g e g e f a ß t , sondern die V e r m i t t 
l u n g exemplar i scher E i n d r ü c k e . E i n i g e S c h ä t z e 
u n g e n ü t z t e n Schriftgutes so l l t en ans Licht ge
hoben we rden . N o c h daraufh in z u p r ü f e n se ien 
insbesondere der Thorne r A r n o l d K r i e g e r , der 
K ö n i g s b e r g e r R u d o l f Borchardt , der Graudenze r 
Ernst Hard t , der Johann i sbu rge r Samue l L u -
b l i n s k i . N u r gut gemeinte Gelegenhei tsgedichte , 
s t i l i s t i sch schwach formul ier te , E r inne rungen 
u n d ä h n l i c h e s m ü ß t e n durch W e r t v o l l e r e s ab
g e l ö s t werden , d a ß v o n n i e m a n d ver lacht wer 
den k ö n n t e . ( W i e das le ider heute westdeutsche 
K r i t i k e r immer w iede r versuchen.) 

S c h ö n s t e deutsche Balladen 
V o n A g n e s M i e g e l empfahl der Redner „Die 

Fah r t der s ieben O r d e n s b r ü d e r " u n d die E r 
z ä h l u n g e n i m Dieder ichs -Sammelband „Die 
B l u m e der G ö t t e r " , a l les v o n g r o ß e r , m ä n n l i c h 
anmutender D y n a m i k , dazu das „ R e m b r a n d t " -

Gedicht und „Die M ä r v o m Ri t ter M a n u e l " als 
eine der s c h ö n s t e n deutschen Ba l l aden . H e r 
mann L ö n s k ö n n e man heute nicht mehr al les 
abnehmen, v o r a l l em se inen journa l i s t i schen 
W i t z nicht, ebenfalls manches immer w iede r z i 
t ierte Gedicht nicht, ganz g e w i ß nicht seine 
Tiergeschichten, i n denen er der u n ü b e r t r o f f e 
ne M e i s t e r gebl ieben sei . V o n M a x H a l b e k ö n n 
ten die A u t o b i o g r a p h i e n „ J a h r h u n d e r t w e n d e " 
und „Schol le und Schicksal" als wahre F u n d 
gruben für M a t e r i a l i n bezug auf Begegnungen 
zwischen ostdeutschen G e i s t e s g r ö ß e n und deren 
Wesensda r s t e l lungen angesehen werden . Das 
Drama S t rom" ble ibe a u f f ü h r b a r , auch als Lese
drama und E i g e n a u f f ü h r u n g im K r e i s e v o n 
Gruppen . A u ß e r d e m habe M a x H a l b e , ä h n l i c h 
w i e der W e s t p r e u ß i s c h e G e o r g Fors ter v o r ihm, 
kul turpess imis t i sche W a r n u n g e n ausgesprochen, 
deren Prophet ie sich heute er fü l l t . H e r m a n n Su
dermann, natural is t isch fehlgedeutet, harre e i 
ner besseren W ü r d i g u n g . Der „ K a t z e n s t e g " -
R o m a n und die „L i t au i s chen Geschichten" b ö 
ten, w i e die gleichen Ti te l s v o n Ernst Wieher t , 
Stoff für mancher le i Gruppenabende . Fo lg t 
man der W ü r d i g u n g durch den E l b i n g e r L i t e 
r a rh i s to r ike r P a u l Fechter, so l ä ß t sich Suder
mann sogar mit dem modernen Ex i s t en t i a l i smus 
i n Zusammenhang b r ingen : jeder M e n s c h t r ä g t 
i n sich eine zwei te W i r k l i c h k e i t . Der andere — 
j ü n g e r e — Ernst Wiecher t , der gern als endlo
ser Ti radenmacher abqual i f iz ie r t w i r d , berge 
Gedankengu t i n manchem seiner W e r k e , das 

D r . H a r g u t h setzte die l i te rar i schen Betrach
tungen mit e iner gestrafften Dar s t e l l ung v o n 
Leben u n d W e r k der p r e u ß i s c h e n K l a s s i k e r 
E . T. A . Hoffmann, H e i n r i c h v o n K l e i s t u n d 
Theodor Fontane fort u n d wies deren erstaun
liche Gegenwar t sbezogenhei t nach. E r k r i s t a l l i 
sierte als das Wesen t l i che d ie p r e u ß i s c h e Idee 
heraus, die sich als das V e r h ä l t n i s v o n F re ihe i t 
und Gesetz oder Staat u n d I n d i v i d u u m oder 
G e h o r s a m und W i d e r s t a n d deuten lasse. Der 
A d e l s s p r o ß K l e i s t (1777-1811) u n d der b ü r g e r 
l iche Hoffmann (1776-1822) geraten mit Gesetz 
u n d Staat i n K o n f l i k t , der erstere bis zu dem 
Grade , d a ß er f r e i w i l l i g i n den T o d geht; zu 
v o r hatte er i n se inem D r a m a „Pr inz v o n H o m 
burg" den bis ans Ende durchdachten K o n f l i k t 
u n d die nur p e r s ö n l i c h er le idbare L ö s u n g s r e i f e 
gestaltet u n d den P r e u ß e n und Deutschen nach 
i h m als besseres Erbe denn a l le Staats theor ien 
heute h in ter lassen . A l s besonders gut auswert
bar für die Gruppenarbe i t bezeichnete der R e d 
ner i m Zusammenhahg 'm i t dem "gleichen Pro 
b l e m den „ S a n d h ä u f e n b r i e f " Y o r k s v o m 30. De
zember 1812, a u ß e r d e m e in ige Kle i s t sche A n e k 
doten. V o m „ G e s p e n s t e r - H o f f m a n n " k ö n n e 
man, be i ausreichender K o m m e n t i e r u n g , Passa
gen zu Demagogenver fo lgungen im „ M e i s t e r 
F l o h " zu modernen Frages te l lungen in Para l l e 
le setzen u n d durch V e r g l e i c h z u s ä t z l i c h e E r 
kenntn i s schaffen. Ze i t l i ch sch l i eß t sich als dri t
ter der p r e u ß i s c h e n K l a s s i k e r Theodor Fontane 
(1819-1898) an, der Bismarck und die Reichs
g r ü n d u n g miter lebte . A u s dem W e r k e k a n n 
man besonders v i e l für die Gruppenarbe i t 
s chöpfen , aus der V i e l f a l t der Ba l l aden , aus 
mehreren Bekenn tn i s sen z u m P r e u ß e n t u m 
( „ F e s t e r Befeh l" , „Die p r e u ß i s c h e Idee" 1884 
mit dem markan ten Satz „Nicht nur in Gehor 
sam lebt die p r e u ß i s c h e Idee, sie lebt auch i n 
der A u f l e h n u n g " ) , aus den „ W a n d e r u n g e n 
durch die M a r k " mi t v i e l e n E x k u r s e n i n die 

he i l s am gegen die F e h l e n t w i c k l u n g der Gegen
war t w i r k e n d ü r f t e : Unfre ihe i t der S ü c h t i g e n , 
Schwund v o n Takt , I r rungen und W i r r u n g e n 
be i der aufbegehrenden Jugend , die denen v o n 
heute sehr ä h n l i c h sehen u n d deren A n a l y s e er
leichtern k ö n n t e n . ( „ W ä l d e r und Menschen") . 

Dr . Schienemann sprach, i ndem er auch Be
z iehungen v o n e inem A u t o r zum anderen her
stellte, ü b e r Ernst Wieher t u n d seinen Roman 
„ H e i n r i c h v o n P lauen" (das Gegenmi t t e l gegen 
den „ K r e u z r i t t e r " - H e t z r o m a n v o n H e n r y k Sien-
k iewiez ) , ü b e r P a n l Fechters „Der Zauberer 
Got tes" u n d a b s c h l i e ß e n d noch e inma l ü b e r die 
G e f ä h r d u n g eines Erbgutes, das den Nordos t 
deutschen u n d dem ganzen deutschen V o l k e 
ve r lo rengehen m ü s s e , w e n n man immer nur N a 
men registr ierte , statt dieses Gu t zum besseren 
S e l b s t v e r s t ä n d n i s s i n n v o l l und ak tua l i s i e rend 
auszuwer ten . A u c h dieses g e h ö r e dazu, w o l l e 
man seiner He ima t die Treue hal ten. 

D e r K u l t u r a b e n d brachte Rez i ta t ionsproben 
aus den i m Nachmi t t agsvor t r ag a n g e f ü h r t e n 
A u t o r e n , deren Z a h l u m den Danz ige r L y r i k e r 
M a r t i n D a m ß vermehr t wurde . D i e bis zu den 
zarten N u a n c e n geschulte Rez i t a to r in R o s w i t h a 
Durach u n d Dr . Schienemann, der a u ß e r d e m 
komment ier te , te i l ten sich die Aufgabe , w o b e i 
die r o l l e n m ä ß i g gesprochene hei tere Szene aus 
dem „ Z a u b e r e r Got tes" mit ih re r vers teckten 
Tiefe herausragte. In monate langer Lese- u n d 
Sucharbeit hatte der Referent Tex te auf rund 
30 Schreibmaschinensei ten zusammengestel l t , 
die berei ts e inen T e i l des g e w ü n s c h t e n Lese
buchs b i lden k ö n n t e n . D e n mus ika l i schen R a h 
men u m die Rez i ta t ionen lieferte Dor l e Storz 
in ausdrucksvo l lem, f l ü s s i g e m S p i e l am K l a v i e r . 
S ie t rug wesent l ich dazu bei , die A b e n d v e r a n 
s ta l tung auf hohem N i v e a u zu hal ten. 

p r e u ß i s c h e Geschichte u n d schl ieß l ich aus der 
z e i t g e n ö s s i s c h e n K r i t i k i n seinen Romanen . D r . 
H a r g u t h erbrachte den Beweis , d a ß eine ge
machte Fontane-Renaissance heute, die nur die 
K r i t i k an Degener ierungserscheinungen i m 
P r e u ß e n t u m be i dem Dichter herauspickt , ihm 
als Bejaher p r e u ß i s c h e r E th ik i n ke ine r W e i s e 
gerecht w i r d ; gerade aber solches pos i t ive 
P r e u ß e n t u m brauchen w i r . 

D ie Nachbargruppe H e i l b r o n n half mit Fahne, 
P ro jek to r mit V o r f ü h r e r aus u n d baute für den 
Sonntag eine k l e ine , doch geha l tvo l l e A u s s t e l 
l u n g auf, i n der B i l d e r v o n A u t o r e n u n d aus der 
Deutschordensarchi tektur die aus den V o r t r ä 
gen gewonnenen Eins ichten festigen halfen. 
D e m V o r s i t z e n d e n der G r u p p e H e i l b r o n n und 
seinen M i t a r b e i t e r n sei a u s d r ü c k l i c h für diese 
H i l f e gedankt . E r g ä n z t wurde die A u s s t e l l u n g 
durch zahlre iche Büche r und Arbei tshef te . 

W i r d der E r f o l g der T a g u n g wen ige r an der 
Z a h l der T e i l n e h m e r (der für die Bre i t enwi r 
k u n g eine V o r a u s s e t z u n g bildet) , dagegen mehr 
an der inneren Be te i l i gung der A n w e s e n d e n ge
messen, die die F ü l l e des Gebotenen u n d V e r 
wendba ren dankbar qui t t ie r ten — der 2. V o r 
si tzende der Landesgruppe, E r w i n Seefeldt, l i eh 
dem in se inem S c h l u ß w o r t herz l ichen Ausdruck 
—, so d ü r f e n die Verans ta l t e r , Referenten und 
musisch M i t w i r k e n d e n mit dem Echo zufrieden 
sein. Der n o r d o s t d e u t s c h - p r e u ß i s c h e A n t e i l an 
der gesamten deutschen K u l t u r w u r d e i n v i e l e r 
l e i Ausschn i t t en ü b e r z e u g e n d verdeut l icht , das 
heimat l iche S e l b s t b e w u ß t s e i n g e s t ä r k t ; w e r 
aufmerksam z u g e h ö r t und zugeschaut hatte, 
nahm n ü t z l i c h e F ingerze ige genug mit nach 
Hause , u m auch k ü n f t i g ö r t l i c h e Ku l tu rabende 
mit Substanz zu e r fü l l en , ebenso u m hei 
matpol i t ische und kul turpo l i t i sche K r i t i k und 
A r g u m e n t a t i o n g r ü n d l i c h e r zu untermauern . 

D r . W . Sch. 

Klassiker für Gruppenarbeit wertvoll 

Ihre Begleiter für 1972 fast vergriffen! 
S i c h e r n S i e s i c h I h r E x e m p l a r ! 

£ Der redliche Ostpreuße 1972 
Ein Haus- und Jahrbuch für Ostpreußen . . 4,80 DM 

£ Ostpreußen im Bild 1972 
Bildpostkartenkalender mit Text 4,80 DM 

Rautenbergsche Buchhandlung, 295 Leer, Postfach 909 

laSS S d T Rasierklingen 
1 f i n Ct i lnfr 0,08 mm 1.70, 4,90. 5,40 
1UU MIM 0,06 mm 5,60 
Kein Risiko Röckqaberecht, 30 Tage Ziel 
KONNEX-Versandh. 29 Oldenburg i. 0. Abt. IS 

Volles Haar verjüngt 
und wirkt sympathisch anziehend. Haar
nährpflege, besonders bei Schuppen, 
Ausfal l usw., mit meinem „Vitamin-Haar
wasser" auf Weizenkeimölbasis gibt 
Ihnen wieder Freude an Ihrem Haar. 
Kunden schreiben: .Erfolg großart ig", 
„Überraschender Erfo lg" etc. Flasche 
7 60 DM. Heute bestel len, in 30 Tagen 
bezahlen. Otto Blocherer, Abt. 60 HD 

8901 Stadtbergen bei Augsburg 

# LECKERE SALZHERINGE O 
5-ttr.-Postdose, Fischeinw ft200 g, n. Gr. b. 60 Stck. 

nur 15,75 DM. Nachnahme ab 
H Schuh, Abt. 37, 285 Bremerhaven-F 33 

Liefere wieder wie in der Heimat 

K e n - 1 1 1 6 1 1 H O N I G 
5 Pfd. Lindenhonig 18,— 
9 Pfd. Lindenhonig 31,— 
5 Pfd. Blütenhonig 18,— 
9 Pfd. Blütenhonig 31,— 
5 Pfd. Waldhonig 23,— 
9 Pfd. Waldhonig 38,— 
1 Normalkur 

Königinnen-Futtersaft 54,— 
Porto und Verpackung frei 

Großimkerei Arnold Hansch 
6589 Abentheuer b. Birkenfeld/Nahe 

Jedes 
Abonnement 

stärkt 
unsere Gemeinschaft 

Bei uns alle Schreibmaschinen. 
Riesenauswahl, 
stets Sonderposten..- Kein 
Risiko, da Umtauschrecht -1 
Kleine Raten. Fordern Sie 
Gratiskatalog 85 B 

N 0 T H E L 
3 4 G O T T T N G E N , Postfach 6011 

Heimat-Dias aus Ostpreuften 
(farbig und schwarz-weiß) 

und jetzt auch die schönsten 
Farbdias aus aller Welt 
liefert H. Heinemann, 
2111 Nindorf am Walde 

Rheumakranke 
wurden schmerzfrei durch An
wendung von Dr. B o n s e s 

Pferde-Fluid 88. 
Verlangen Sie Gratisprospekt. 

BB, Minck, 237 Rendsburg, Postf. 

Als Redner bei Vereins- u. Familien
festen, 2,50 DM, 112 S. Ackermann, 
Buchversand. 2101 Lindhorst. 

Bekanntschaffen 

SIE, schuldlos geschieden, su. Part
ner b. 70 J. Zuschr. u. Nr. 20 043 
an Das Ostpreußenblatt, 2 Hbg. 13. 

NORDDEUTSCHLAND: Komm' 
mit auf die Reise ins Eheglück! 
Bin KAPITÄN, 29/1,83, led., 
humorvoll, bestens dastehend 
(Mercedesfahrer), o. Vermögens
wünsche; Liebe u. Zärtlichkeit 
vermisse ich sehr. Näh.: „73 55" 
Inst. Dipl.-Kfm. Horst BAUR, 
7 Stuttgart 1, Landhausstraße 6. 

Ist die Uhr 100 Jahre alt, 
die BISTRICK-Meister läßt das kalt: 
Reparaturen auch kompliziertester 
und antiker Uhren! 

8011 München-VATERSTETTEN 
Original-Ersatzteil-Dienst all. deut
schen u. Schweizer Uhrenfabriken 

Witwer aus d. Gemeinde Palm
nicken. 62/166, br. Augen, m. Auto, 
mö. nette Frau o. Anh., etwa 50 J . 
alt, zw. spät. Heirat kennenl. Zu
schr. u. Nr. 20 108 an Das Ost
preußenblatt, 2 Hamburg 13. 

Ihre F a m i l i e n e r ä g n i s s e 

werden weltweit bekannt 

durch Anzeigen im 

Ostpreußenbla t t 

Am 12. Januar 1972 feiert unsere 
liebe Mutti, Schwiegermutter 
und Großmutti. Frau 

Minna Gabriel 
geb. Ross 

Gerdauen, Königsberg Pr., 
Gumbinnen und Eydtkau, 

Brauereistraße 1 
ihren 7 0. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren von Herzen und 
wünschen auch weiterhin Ge
sundheit und Gottes Segen 

ihre dankbaren Töchter 
Eva und Marianne 

mit ihren Familien 

4292 Rhede bei Bocholt, 
Krommerter Weg 44 

511 Alsdorf/Ofden, 
Lerchenweg 8 

Am 10. Januar 1972 feiert unsere 
liebe Mutti und Omi, Frau 

Auguste Braun 
aus 

Frögenau, Kr. Osterode, Ostpr. 
jetzt 

2051 Dassendorf, Mühlenweg 16 
Ihren 7 0. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlich 

ihre dankbaren Kinder 
und Enkelkinder 

Seinen 80. GEBURTSTAG feiert 
am 8. Januar 1972 der ehemalige 

B ü rgermeister 
von 

Memelwalde (Neu-Lubönen), 
Kreis Tilsit-Ragnit 

Otto Hölzler 
jetzt 3559 Oberasphe 
über Frankenberg/E. 

Es gratulieren von Herzen 
die Kinder Oskar, Gerta 
mit Familien 

Unserer lieben Mutti und Omi 
Liesbeth Weiß 

Kreis Wehlau, Barten 
und Königsberg Pr. 

zum 8 2. G e b u r t s t a g e am 
7. Januar 1972 herzliche Glück
wünsche, weiterhin Gesundheit 
und Gottes Segen. 

Ihre Kinder 
Siegfried und Familie 
Gerhard und Familie 
Edith und Familie 

4426 Vreden (Westfalen). 
Adelheidstraße 7 

Am 12. Januar 1972 feiert unsere 
liebe Mutter, Frau 

Auguste Ott 
geb. Riemann 

aus Königsberg Pr.-Ponarth, 
Borsigstraße 

ihren 8 5. G e b u r t s t a g . 
Es gratulieren herzlichst mit 
den besten Wünschen 

die Kinder 
Enkel und Urenkel 
Im Namen aller Angehörigen 
Frieda B a r t z . geb. Ott 

638 Bad Homburg v. d. H.. 
Stedterweg 17 

Mein lieber Mann, unser guter 
Vater, Schwiegervater und 
Großvater 

Fritz Molsner 
aus Rechenberg, Kr. Sensburg 
feiert am 8. Januar 1972 seinen 

8 5. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren herzlichst 
seine Frau 
Kinder, Enkel 
und Geschwister 

2175 Cadenberge, Tannenweg 8 
V — J 

Am 7. Januar 1972 feierte mein 
lieber Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater und Großvater, 
der ehemalige 

Landwirt 

Gustav Schirrmann 
Schwaigenort. Treuburg 

seinen 9 0. G e b u r t s t a g . 

Es gratulieren recht herzlich 
und wünschen noch viele 
schöne Jahre in bester Ge
sundheit 

seine Frau Friedericke 
die Kinder 
Helmut, Gerda und Ella 
seine Schwiegerkinder 
Herbert und Irmgard 
sowie seine Enkelkinder 
Hartmut, Antje und Kerstin 

2418 Ratzeburg. 
Möllner Straße 13 
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Sei getreu bis in den Tod. 
so will ich dir die Krone 
des Lebens geben. 

Offb. 2, 10 

Nach einem schicksalsvollen 
und arbeitsreichen Leben nahm 
Gott der Herr nach kurzer, 
schwerer Krankheit meine liebe 
Mutter, Schwieger- und Groß
mutter. Schwägerin und Tante 

Martha Deufschkämer 
geb. Fuleda 

geb. 14. 7. 1875 gest. 3. 9. 1971 
aus Upalten, Kreis Lotzen 

zu sich In sein Reich. 

In stiller Trauer 
Hans Deutschkämer 
und Frau Helene, 

geb. Kuberka 
Alfred. Ursula 
und Bernhard 

als Enkel 

4901 Oetinghausen, Kr. Herford, 
Birkenstraße 127 

Unser lieber Vater und Groß
vater, mein guter, treuer 
Lebenskamerad 

Max Kukat 
Landwirt 

aus Diersen Kreis Tilsit 

ist nach kurzer, schwerer 
Krankheit im Alter von 75 Jah
ren sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 
Siegfried Kukat 
Ruth Daues, geb. Kukat 
Friedrich Daues 
3 Enkelkinder 
Traute Wischnewski 

früher Insterburg 
und alle Angehörigen 

3338 Schöningen, Salinentritt 25, 
den 10. Dezember 1971 
Trauerhaus: 
Daues. 3161 Clauen über Lehrte 

Am 13. Dezember 1971 verstarb 
im 82. Lebensjahre meine 
Mutter 

Ida Günther 
geb. Gramatke 

aus Tilsit. Gartenstraße 6 

Herta Piest 

2 Norderstedt 2, 
Mittelstraße 8 

t 
Karl Paul Dumschat 

geb. 8. 1. 1924 gest. 9. 10. 1971 
Lorenzen und Hensken. 

Kreis Schloßberg 

Im Namen aller, 
die um ihn trauern 
Anna Adaniczevvski. 

geb. Dumschat 

545 Neuwied 22, 
Rommersdorfer Straße 28 
In Bottrop fand er seine letzte 
Ruhestätte. 

t 
Herr, dein Wille geschehe! 

Gott der Herr nahm am 19. De
zember 1971 meinen lieben 
Mann, unseren guten Vater, 
Schwiegervater, Opa, Bruder, 
Schwager und Onkel 

Emil Alexander 
aus Sensburg, Ostpreußen, 

Königsberger Straße 29 
zu sich in sein Reich. 
Er starb plötzlich und uner
wartet im Alter von 76 Jahren. 

In stiller Trauer 
Ida Alexander, geb. Laszig 
sowie Kinder, 
Enkelkinder 
und alle Anverwandten 

58 Hagen-Kabel, 
Memeler Straße 6 a 

Anzeioentexte bitte deutlich schreiben 

t 
Die Liebe höret nimmer auf. 

Nach einem erfüllten Leben ist 
heute mein lieber Mann, unser 
guter Vater, Schwiegervater, 
Großvater und Onkel 

Franz Kohlhaw 
aus Königsberg Pr.-Kohlhof, 

Straße 1054 Nr. 28 

im Alter von 68 Jahren in 
Frieden heimgegangen. 

In stiller Trauer 
Helene Kohlhaw, geb. Szillat 
Kinder und Angehörige 

58 Hagen-Haspe. 
Auf dem Wichterbruch 1, 
den 27. Dezember 1971 

Nach einem Leben liebevoller, selbstloser Sorge für die Ihren 
entschlief am 7. Dezember 1971 plötzlich nach kurzem, schwerem, 
mit rührender Geduld getragenem Leiden meine liebe Frau, 
unsere gut stets fürsorgliche Mutter, meine einzige Tochter, 
Schwester, unsere Großmutter und Schwiegermutter, Frau 

Erika Schwarz 
verw. von Ciaer, geb. Schaefer 

im Alter von 64 Jahren. 

In tiefer Trauer 

Dr. Heinrich Schwarz und Sohn Hartmut 
Frau Angelika Goerke, geb. von Ciaer 
Frau Irmgard Schaefer-Posorten 
Harald Schaefer und Frau 
Manfred Goerke, Rechtsanwalt und Notar 

6 Nieder-Eschbach Limesstraße 6 

Die Trauerfeier hat am Montag, dem 13. Dezember 1971, auf 
dem Frankfurter Hauptfriedhof stattgefunden. 

tu 
Meine geliebte, nur für mich lebende Mutter, unsere 
liebe Schwester 

Frieda Adelhöfer 
geb. Pusch 

ist nach einem leidgeprüften Leben heute nach 
kurzer Krankheit im 75. Lebensjahre von uns 
gegangen. 

In tiefem Leid 
Heinz-Dietrich Adelhöfer 
Margarete Ankennann, geb. Pusch 
Hedwig Pusch 

3548 Arolsen, Lindenstraße 3, den 21. Dezember 1971 

Nach langem, mit großer Geduld ertragenem Leiden entschliei 
am 21. Dezember 1971 unsere liebe Mutter, Oma. Schwieger
mutter. Schwester und Schwägerin 

Magdalene Perkuhn 
geb. Burgenieister 

im 73. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
die Töchter 
Alice Perkuhn. Lindau/B. 
Wilma Saare mit Familie, USA 
Herta Albrecht mit Familie, 

Balingen 
die Söhne 
Werner Perkuhn, Bitz 
Willi Perkuhn mit Familie. 

Bremerhaven 
Ernst Perkuhn mit Familie, 

USA 

7474 Bitz, Goethestraße 5 

Die Beerdigung fand am 24. Dezember 1971 um 13.00 Uhr statt 

Am 11. Januar 1972 jährt sich zum 25. Male der Tag, an dem 
meine liebe Frau, meine liebe Mutter Frau 

Bertha Böhnke 
geb. Springer 

in Königsberg Pr.. Hippelstraße 1, wohnhaft 
im Alter von 59 Jahren in unserer Heimatstadt den Hungertod 
sterben mußte. 

Ferner geben wir bekannt, daß Frau 

Luise Böhnke 
verw. Kruppa, geb. Springer 

nach längerer Krankheit am 31. August 1970 im Alter von 
80 Jahren in Kassel gestorben ist. 

Wir gedenken ihrer in Liebe. 
Emil Böhnke 

35 Kassel, Kölnische Straße 178 
Gerhard Böhnke 

45 Osnabrück, Belfortplatz 1 

Gott der Herr hat unsere gute und tapfere Mutter 

Gertrud Brandt 
geb. Friedrich 

aus Königsberg Pr.. Luisenhöh 5 
• " . . . . I 

nach vollendetem 85. Lebensjahre am 4. Dezember 1971 während 
kurzer Krankheit in Bad Pyrmont unerwartet und in Frieden 
zu sich genommen. 
Unsere Dankbarkeit und Liebe werden ihr immer erhalten 
bleiben. 

Hildegard Brandt 
33 Braunschweig, Petritorwall 24 

Irmgard Brandt 
7 Stuttgart 1, Alexanderstraße 70 

Für zugedachte Blumenspenden bitten wir, auf Wunsch der 
Entschlafenen, den Betrag auf das Postscheckkonto Hannover 
Nr. 483 33 der Stadtverwaltung Bad Pyrmont zugunsten 
Berliner Kinder zu überweisen. 

Am 20. Dezember 1971 entschlief unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter und Oma 

Anna Fleiß 
geb. Wallukat 

aus Tilsit. Heinrichswalder Straße 33 

im 72. Lebensjahre. 

Im Namen aller Angehörigen 
Horst Fleiß 

1 Berlin 47. Heideläufer Weg 93 

Frau Rosina Pohl 
geb. Sommer 

aus Königsberg Pr. 
verstarb am 16. Dezember 1971 in Krefeld im Alter von 
81 Jahren. 

Im Namen aller Angehörigen 
Grete Priedigkeit, geb. Pohl 

415 Krefeld. Canisiusstraße 33 

Fern seiner geliebten ostpreußischen Heimat entschlief nach 
einem erfüllten Leben unser herzensguter Vater, Schwieger
vater und Opa, unser lieber Onkel und Vetter 

Julius Szauties 
geb. 23. 10. 1883 gest. 17. 12. 1971 

aus Langendorf-Hohenbruch 

In stiller Trauer 
Rosa Krümmel, geb. Szauties 
Gretel Peters, geb. Szauties 
Hans Peterg 
Hans-Joachim Krümmel als Enkel 
und Anverwandle 

415 Krefeld, Gladbacher Straße 644 

„oi-ctarh unsere herzensgute 
Plötzlich und völlig unerwartet ve.starb un e r * 
Mutter und Großmutter, meine liebe uiomi. 
Schwägerin, Frau 

Helene Frost 
geb. Weißschnur 

aus Zinten. Ostpreußen. Birkenallee 6 

im gesegneten Alter von fast 81 Jahren. 

Wir nehmen Abschied in Liebe und Dankbarkeit 

Helmut Perband und Frau Gertraut, 
geb. Frost 

Klaus Böhne und Frau Heide, 
geb. Perband 

Kirsten Ulrike Böhne 
Marie Kollberg, 

Weggefährtin seit vielen Janien 

404 Neuß, den 27. Dezember 1971 
Trauerhaus: Am Kivitzbusch 12 

Ein arbeitsreiches Leben voller Liebe und Sorge für seine 
Familie ist vollendet. Am 30. November 1971 entschlief unerwar
tet im Alter von 73 Jahren mein lieber Mann und treuer Lebens
gefährte, unser guter Vater, Schwiegervater, Großvater 
Bruder und Schwiegersohn, der 

Landwirt 

Helmut Klatt 
Gut Carlsfelde. Kreis Angerburg 

Obwohl es ihm vergönnt war, eine neue Existenz aufzubauen, 
hat er den Verlust der Heimat nie verwinden können. 

In stiller Trauer und Dankbarkeit 
Annelise Klatt, geb. Neumann 
Ulrich Klatt und Frau Leoni 

mit Helge Nils 
die Geschwister Elsa, Erna, Ilona. 
Ernst. Eitel und Heinz 

mit Angehörigen 
Kurt Neumann, Reg.-Rat a. D. 

2407 Travemünde. Kurgartenstraße 131. im Dezember 1971 

Mein lieber MaHn'trtia guter Brüder: unser treusörgender 
Onkel und Großonkel 

Hans Fest 
geb. am 5. 1892 in Rößel. Ostpreußen 

ist kurz vor Vollendung seines 80. Lebensjahres heim
gegangen. 

In tiefer Trauer 
Olga Fest, geb. Gabriel 
Erwin Fest 
Gertraud und Urte Gabriel 
Jürgen Gabriel und Familie 
Ilse Schiemann 
Christian Schiemann und Familie 
Friedrich-Carl Schiemann 

und Frau Ingeborg, geb. Silbernagel 
Rüdiger Fest und Familie 
Marlene Fest 
Gerd Fest und Familie 
und Anverwandte 

5787'Bigge-Olsberg 1, Schloß Schellenstein, den 17. Dezember 1971 
früher Rößel und Pobethen 

3202 Bad Salzdetfurth, den 31. Dezember 1971 
Breslauer Straße 12 

Heute entschlief unser lieber Vater, Schwiegervater Groß
vater, Bruder, Schwager und Onkel, der l C B e r v d i e r - ^ r o u 

Landwirt 

Richard Gehrmann 
aus Löpen, Kreis Mohrungen, Ostpreußen 

im 83. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
seine Kinder 

Nach kurzem, schwerem Leiden entsrhiw „ _ _ _ 
ber 1971 im Alter von 77 Jahren unser HPHIIL 3N? D E Z E M " 
Onkel und Großonkel " r e n u n s e r l i e b « r Bruder, Schwager. 

Otto Kunz 
aus Herzogswalde. Kreis Mohrunepn r w „ 

zuletzt wohnhaft!™ Berlin ° S t p r e u ß e n 

Er folgte seiner lieben Frau 

Pauline Kunz 
jjSSgSr d r C i i m R h e n e n Söhnen nach in die 

In stiUer Trauer 
un Namen aller Angehörigen 
Berta Schmiske, geb. Kunz 

l Berlin 62. Hauptstraße 47 (bei Mittelstadt) 
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31 Celle, den 17. Dezember 1971 
Spörckenstraße 85 

Nach Jahrelanger tückischer Krankheit erlöste der Tod heute 
meine liebe Frau, meinen besten Kameraden in guten und 
schweren Tagen unsere liebe Schwägerin. Tante und Nichte 

Friedel Segatz 
geb. Staschewski 

aus Lotzen 

Sie folgte ihrer am 29 November 1971 verstorbenen Schwester 

Lena Schulz 

In stiller Trauer 
im Namen aller Verwandten 

Walter Segatz 

Am 24. Dezember 197. entschlief nach schwerer Krankheit im 
Alter von 62 Jahren mein lieber Mann, unser guter Vater 
Schwiegervater und Opa 

Hans Reinhardt 
aus Schloßbach. Kreis Ebenrode. Ostpreußen 

In stiller Trauer 
( hristel Reinhardt, geb. Fuchs 
Georg und Katarina Günther. 

geb. Reinhardt 
Wolfgang und Christa Eben, 

geb. Reinhardt 
Fred und Steffani Maxwell, 

geb. Reinhardt 
Enkel und Anverwandte 

6411 Niesig Reichenberger Straße 26. den 27. Dezember 1971 

Mein geliebter Mann unser guter Vater, Schwiegervater, Opa. 
Uropa, Bruder. Schwager und Onkel 

Bruno Damerau 
geb. 27. 5 1890 gest. 23 12. 1971 

Gerdauen/Tapiau. Ostpreußen 

ist nach einem erfüllten Leben für immer von- uns gegangen. 
Seine Heimat hat er nie vergessen. 

Helene Damerau, geb. Haarbrücker 
Ruth Barth, geb. Damerau, mit Familie 
Erika Barth, geb. Damerau, mit Familie 
Helga Dannhauser. geb Damerau. 

mit Familie 
Bruno Damerau mit Familie 
Ilse Dauner, geb. Damerau, mit Familie 

7927 Giengen (Brenz), Richard-Wagner-Straße 11 
Die Beerdigung hat am 28 Dezember 1971 in Bolheim statt
gefunden. 

Am 20. Dezember 1971, kurz vor Erreichen seines 85. Lebens
jahres, nahm Gott der Herr meinen lieben Mann unseren treu
sorgenden Vater und Schwiegervater, unseren guten Großvater, 
Schwager und Onkel 

Hermann Baltromejus 
aus Heydekrug/Werden 

In stiller Trauer 
Mucke Baltromejus, geb. Kaszemek 
Reinhold Baltromejus und Frau Luise, 

geb. Repp 
Wilhelm, Karl-Heinz und Bernd 

23 Kiel. Arnold-Heller-Straße 2—6 
Die Beisetzung hat am 23. Dezember 1971 auf dem Nordfriedhof 
in Kiel stattgefunden 

Völlig unerwartet starb am 12. Dezember 1971 Im 92. Lebens
jahre mein lieber Mann. Vater, Schwiegervater, Groß- und 
Urgroßvater 

Gustav Broehl 
German. Kreis Samland 

In tiefer Trauer 

seine Ehefrau Margarete Broehl, 
geb. Budnick 

7131 Enzberg, den 27. Dezember 1971 

Am 16. Dezember 1971 verstarb, für uns alle unfaßbar, mein 
geliebter Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Bruder 
Neffe, Cousin, Schwager und Onkel 

Franz Danowski 
Regierungsdirektor 

geb. 24 11 1914 in Königsberg Pr. 

Er war ein treuer Sohn seiner Heimat, der er sich stets ver
pflichtet fühlte. 

In tiefer Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Irma Danowski. geb. Schittig 
Christoph Bauer und Frau Heidi. 

geb. Danowski 
JUrgen Danowski 

88 Ansbach, Eichendorffstraße 16 
Wir haben unseren lieben Entschlafenen am 18. Dezember 1971 
unter großer Anteilnahme auf dem Waldfriedhof in Ansbach 
zur letzten Ruhe geleitet 

Kurz vor Vollendung seines 100. Lebensjahres ent
schlief sanft nach kurzer Krankheit unser lieber 
Vater Schwiegervater Großvater, Urgroßvater und 
Onkel, der 

Altbauer 

Friedrich Sobottka 
aus Suleiken, Kreis Treuburg 

In stiller Trauer 
Wilhelm Sobottka und Familie 
Gustav Sobottka und Familie. 

Canada . 
Richard Sobottka und Familie. 

Canada 
Ernst Sobottka und Familie, 

Wattenscheid 

• 

206 Bad Oldesloe 3. Neufresenburg 25 den 26. Dezember 1971 

Nach langer Krankheit entschlief am 22. Dezember 
1971 mein lieber Mann, unser guter Vater und 
Schwiegervater, lieber Opa. Bruder. Schwager 
Onkel und Cousin 

Erich Lindenblatt 
aus Saalfeld, Ostpreußen 

im 74. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Marie Lindenblatt, geb. Weiss 
Kinder und Enkelkinder 

46 Dortmund-Eichlinghofen. Hinter Holtein 41 

DAS OSTPREUSSENBLATT 

auch für 

IHRE FAMILIEN ANZEIGE 

Wilhelm Wilkening 
• 26. 1. 1878 t 12. 12. 1971 

Di r ek to r i . R. des I r ü h e r e n Kre i swoh l fah r t samtes M o h r u n g e n O s t p r e u ß e n 

W i r m u ß t e n v o n unserem l ieben, g ü t i g e n V a t e r , G r o ß v a t e r und 

U r g r o ß v a t e r A b s c h i e d neh.nen. 

Dr . Rena G ö h l i d i - W i l k e n l n g 

Regina und Kai Haferkamp 

R in t e ln und O s n a b r ü c k , den 16. 12. 1971 

A u f W u n s c h des V e r s t o r b e n e n fand die Beise tzung 

in a l ler S t i l l e statt. 

V o n Bei le idbesuchen bi t ten w i r abzusehen. 

Am 21. Dezember 1971 entschlief plötzlich und unerwartet 
mein lieber, herzensguter Mann, mein lieber Bruder, unser 
lieber Schwager, Onkel und Großonkel 

Walter Windszus 
aus Karkeln am Kurischen Haff, Kreis Elchniederung 

im 78. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Paula Windszus, geb. Bajohr 
Werner Windszus und Frau Erni 
Helene Bajohr 
Max Bajohr und Frau Elma 
Emma Bajohr 
Meta Bajohr. geb. Zander 
und alle Anverwandten 

2056 Glinde. Havtghorster Weg 15 

Die Beisetzung fand am Montag, dem 27. Dezember 1971, auf 
dem Glinder Friedhof statt. 

Heute entschlief im Alter von 93 Jahren unser lieber Groß
vater 

Studienrat 1. R. 

Rudolf Clemens Ludwig Klug 

In stiller Trauer 

Rudolf Martin Klug 
und Frau Ingeborg 

355 Marburg, Friedrichstraße 16 den 22. Dezember 1971 

Die Trauerfeier fand am 27. Dezember 1971 um 14 Uhr in 
der Friedhofskapelle Marburg statt. 

Gott der Herr nahm am 14. Dezember 1971 nach kurzer Krank
heit meinen lieben Mann, meinen guten Vater, Schwiegervater, 
Großvater und Bruder 

Adolf Skodlerak 
aus Klingen, Kreis Insterburg 

im 69. Lebensjahre zu sich in sein Reich. 

In stiller Trauer 
Hilda Skodlerak, geb. Jurat 
Werner Etzel und Frau Sigrid, 

geb. Skodlerak 
Enkelsohn Jürgen 
Franz Skodlerak als Bruder 

6148 Heppenheim a. d. Bergstraße, Roseggerstraße 20 

Die Beisetzung fand am 17. Dezember 1971 statt. 

D u hast für uns gesorgt, geschafft, 
j a oft ü b e r deine Kraf t , 
nun ruhe aus du treues H e r z . 

Nach e inem Leben selbst loser L iebe und A u f o p f e r u n g nahm Got t der 
H e r r nach e inem arbei tsreichen Leben p lö t z l i ch und u n f a ß b a r für uns 
a l le unseren gel iebten, t reusorgenden M a n n und V a t e r , Schwieger
va te r u n d O p i 

Kaufmann 
und früheren Landwirt 

Willy Barflick 
aus B i l l s ee , K r e i s Lo tzen 

im A l t e r v o n 77 J a h r e n zu sich i n sein Reich. 

In s t i l l e r T raue r : 

Hedwig Bartlick, geb. G o d l i n s k i 
Werner Bartlick und Frau Ursula 
Erhard Bartlick und Frau Rita 
Winfried Bartlick und Frau Karin 
Enkelkinder Peter, Frank und Maik 
und Anverwandte 

432 Ha t t ingen , H e b b e l s t r a ß e 24, den 30. Dezember 1971 

Die Trauerfe ier fand am M o n t a g , dem 3. Januar 1972, um 15 U h r in der K a p e l l e 
des ev. Fr iedhofes , Ha t t ingen , Bredenscheider S t r a ß e , statt. 
A n s c h l i e ß e n d erfolgte die Beise tzung. 
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China — k e i i Land ist so geheimnisvoll , 
so abweisend und so fremd; ü b e r kein 
anderes herrschen so vie le falsche V o r 

stellungen und V o urteile. Colette Modiano, die 
weitgereiste französische Journal is t in, bezieht 
ihre Kenntnisse von China nicht aus zweiter 
Hand , sie baut nicht auf flüchtige Eindrücke 
Sie hat das kommunistische Ch ina bereist, von 
Peking nach Schanghai, von N a n k i n g nach Kan
ton. Sie hat Fabriken besichtigt und V o l k s 
kommunen, U n i v e r s i t ä t e n und Teeplantagen, 
die K u l t u r d e n k m ä l e r der Vergangenheit und 
die W a l l f a h r t s s t ä t t e n der roten Revolut ion. Sie 
hat mit Bauern gesprochen und mit F u n k t i o n ä 
ren, mit Gelehrten und Arbei tern, mit Kindern 
auf der S t r aße und mit M ü t t e r n im Kre i s ihrer 
Famil ie . W a s sie am meisten interessierte: W i e 
leben die Menschen in Maos Reich? Welchen 
W e g geht dieses Land, von dem wi r so wenig 
wissen? 

Die folgende Episode ist Colette Modianos 
Buch „Maos Land des Lächelns" entnommen, 
erschienen im Albe r t -Mül l e r -Ver l ag . 

A m nächs ten Morgen sollte ich Dr. W o n g 
treffen. Schon in der Erwartung dieser Begeg-
nu j war ich m e r k w ü r d i g aufgeregt. Shu hatte 
ein "Taxi für mich bestellt, besser gesagt für 
uns beide. Es war eine ganz neue Shu, die mit 
mir in das Auto stieg, eine läche lnde , freund
liche Shu. Sie hat die H ä n d e aus den Taschen 
genommen und plaudert heiter und unbe
schwert. Sie e r z ä h l t e mir, d a ß sie vierundzwan
zig Jahre alt und verlobt sei und in e in 
paar Monaten heiraten werde. U m die Bevöl 
kerungsexplosion e i n z u d ä m m e n , sagte sie, trete 
der Vorsi tzende M a o nicht nur für die Gebur
tenkontrolle ein, sondern empfehle auch den 
Mädchen , nicht zu heiraten, ehe sie fünfund
zwanzig, und den Burschen, nicht bevor sie 
dre iß ig sind. U n d wie es dann mit den vorehe
lichen Geschlechtsbeziehungen sei, wol l te ich 
wissen. Das k ä m e ü b e r h a u p t nicht in Frage, 
erwiderte sie, das sei absolut verboten. Ä u 
ßerl iche und öffentliche Zurschaustellung von 
Gefühlen a u ß e r h a l b der Ehe war ebenfalls 
untersagt und galt für Eheleute als unziemlich. 
Im alten China war man sittsam. Unterm neu
en Regime ist man p r ü d e . 

Shu und ihr Ver lobter trafen sich jeden 
Abend i n ihrem K l u b , wo sie Fi lme sahen 
oder an politischen Bildungskursen teilnah
men. A n manchen Abenden wurde im K l u b 
auch getanzt, aber Shu gestand mir, d a ß sie 
keinen Spaß daran hatte. A l s ich sie fragte, 
ob ihr B r ä u t i g a m sie durch sein Äußeres an

drückte mir herzlich die Hand und entschul
digte sich, d a ß er mich hatte warten lassen. 
Er habe sehr v i e l zu tun, sagte er, und setzte 
sich neben mich auf das Sofa. Er sprach fran
zösisch und erkundigte sich nach Penelope, 
unserer gemeinsamen englischen Bekannten, 
und ihren fünf Kindern . Ich antwortete auf eng
lisch, we i l ich w u ß t e , d a ß Shu ke in Englisch 
verstand. Dr. W o n g ging sofort darauf ein 
und plauderte mit mir englisch ü b e r seine eige
nen drei Kinder . A l s er beim zweiten war, 
unterbrach ihn Shu mit ein paar halblauten 
Worten. Er h ö r t e sie höflich an und sagte dann, 
immer noch englisch zu mir : 

„Ich fürchte, Ihre Übe r se t ze r in versteht ke in 
Englisch." 

Ein wenig bes tü rz t wol l te ich wissen, ob das 
wohl he ißen solle, w i r m ü ß t e n französisch 
sprechen. Dr W o n g ü b e r g i n g meine Frage und 
setzte läche lnd die Unterhaltung fort, al lerdings 
nun auf französisch. Seine fröhliche A t t i t ü d e 
stand i n m e r k w ü r d i g e m Gegensatz zum Ernst 
in seinen Augen . Ich fand ihn ä u ß e r s t liebens
wert und empfand seine u n g e w ö h n l i c h e inten
sive pe r sön l i che Ausstrahlung. 

Dr. W o n g lud mich für den gleichen Tag zum 
Abendessen ein. Ziemlich übe r r a sch t erwiderte 
ich, d a ß ich seine Einladung reizend fände , aber 
nicht w ü ß t e , ob ich sie annehmen dürf te . W o 
möglich brauchte ich eine Genehmigung dazu. 
Fast etwas v e r ä r g e r t ü b e r meine k l e i n m ü t i g e 
Reaktion rief er aus: „Lieber Himmel , nein! 
K ö n n e n Sie schon um sieben U h r kommen? 
W i r gehen näml ich früh schlafen." 

Ich war hocherfreut. In eine chinesische Fa 
mil ie eingeladen zu werden, war für einen 
westlichen Touristen ziemlich einmalig, ü b e r 
dies war ich ü b e r z e u g t davon, d a ß mit diesem 
M a n n ein interessanter und vor al lem freimüti
ger Dia log möglich sein w ü r d e . Offenbar war 
Dr. W o n g , der ja auf Grund seiner Ausb i ldung 
im Westen und durch seine Stel lung als promi
nenter Mediz iner s t ä n d i g e n Kontakt mit west
lichen Kol legen hatte, nicht in gleichem M a ß e 
ü b e r w a c h t wie andere Leute. Er g e n o ß sicher 
g r ö ß e r e Freiheiten. So weit war ich mit mei
nen scharfsinnigen Ü b e r l e g u n g e n gekommen, 
als ich Shu aufstehen und leise hinausgehen 
sah. 

Das Gespräch begann schleppend zu werden. 
M i r kam es so vor, als habe sich die Hal tung 
des Arztes v e r ä n d e r t , als sei sie etwas ange
spannt und steifer geworden. Tapfer schwatzte 
ich aufs Geratewohl weiter, w e i l ich dachte, 

Du*!. 

Er fuhr auf. „ W a s ! " riet er. „Sie kennen X ! " 

A u f der Uferpromenade v o n Schanghai treten 
Arbei ter , Angestel l te und Studenten morgens 
zum F r ü h s p o r t an. V o r b i l d für diese Gymnas t ik 
ist das tradit ionelle chinesische Schattenboxen. 

kunft machte ihn zweifellos sein Leben lang in 
den A u g e n der Volks reg ie rung suspekt. W i e 
groß auch immer seine Tüch t igke i t und H i n 
gabe sein mochten, er w ü r d e immer des A b 
weichens v o n der Partei l inie und des b ü r g e r 
lichen Revisionismus v e r d ä c h t i g bleiben. Eine 
A r t geistige Klaust rophobie ü b e r k a m mich, als 
mir plötzl ich aufging, d a ß sie v o n ihrem 
Standpunkt aus gesehen, ja recht hatten. West 
liche B i ldung und kosmopolit ische Erziehung 
disponierten einen M a n n bestimmt nicht für 
bedingungslose intel lektuel le Unterwerfung, 
selbst wenn dieser M a n n sein Leben und seine 
Arbe i t f r e iwi l l ig i n den Dienst der Revo lu t ion 
gestellt hatte. 

Ich fühlte, d a ß Dr. W o n g meine Gedanken 
erriet. Er fuhr mit sanfter Stimme fort: „Regen 

C o l e t t e M o d i a n o b e r i c h t e t a u s 

MAOS Land des Lächelns 
gezogen h ä t t e , antwortete sie wie ein K i n d , das 
eine vertraute Lekt ion hersagt: „Das Ausse
hen ist unwichtig. M e i n zukünf t ige r M a n n fiel 
mir auf, w e i l er die vom Vorsi tzenden M a o 
festgelegten Regeln befolgt, w e i l er die Schrif
ten des Vorsi tzenden M a o auswendig weiß , 
und w e i l er ein guter S t a a t s b ü r g e r ist." 

W ä h r e n d ich Shu z u h ö r t e , dachte ich an 
meine Tochter, die nicht ganz vierzehn und 
ver rück t nach Popmusik und langhaarigen 
Jungen war. Shus Mut ter hatte jedenfalls mei
ne Probleme nicht I 

Ich beschloß, ihr noch n ä h e r auf den Pelz zu 
rücken. „Das verstehe ich, Shu, aber daneben 
m u ß es doch auch noch etwas anderes geben, 
oder nicht?" 

Sie schwieg, aber aus dem A u g e n w i n k e l be
obachtete ich, wie ein verborgenes Lächeln die 
Linien ihres ausdruckslosen Gesichtchens weich 
machte. Da war sie wieder, die tradit ionelle 
Schamhaftigkeit der Chinesen, eine Schamhaf-
tigkeit der Gefühle , nicht nur der Wor te und 
Taten. Ich drang nicht weiter in sie. 

W i r v e r l i eßen Pek ing ü b e r neue, nach der 
Revolut ion gepflanzte A l l e e n mit neuen Apar t 
m e n t h ä u s e r n . Das T a x i bog in den H o f eines 
modernen dre i s töck igen G e b ä u d e s ein, das mit
ten in einem g r o ß e n Park stand: das 1958 er
baute Krebsspital . Ich wartete ein paar M i 
nuten in einem blitzsauberen, g e l b g e t ü n c h t e n 
Saal mit einem Linoleumboden. Dutzende v o n 
Patienten gingen an mir vorbei , alle peinlich 
sauber und ordentlich in marineblaue Baum
wollblusen und Baumwollhosen gekleidet. E i n 
hochgewachsener, bebril l ter junger M a n n , der 
graue Hosen und einen beigefarbenen Pul lover 
ü b e r einem offenen w e i ß e n Hemd trug, kam 
mich holen. Er sah aus wie ein amerikanischer 
Student. Zuvorkommend führte er mich durch 
hellbrau gestrichene G ä n g e in einen kle inen 
Salon mit einem Sofa, ein paar tiefen Leder
sesseln und einem niedrigen Tisch mit Tee
schalen. V o n der W a n d lächel te wohlwol lend 
der Vorsi tzende M a o auf uns herab. Shu folgte 
mir auf den Fersen und setzte sich in einen 
Fauteuil , w ä h r e n d ich mich auf dem Sofa nie
der l i eß . E in Pfleger in w e i ß e m Ki t t e l schenkte 
uns den übl ichen blassen Tee ein, in dem ein 
leicht ü b e l k e i t s e r r e g e n d e s g r ü n e s Kraut 
schwamm. 

In diesem Augenblick trat Dr. W o n g auf. 
Er trug den w e i ß e n Mante l und das Chirurgen-
k ä p p d i e n ; unter seinem K i n n hing die Gaze
maske. Er war von stattlicher Gestalt, hatte 
eine gesunde Hautfarbe, lächel te gewinnend 
und verbreitete Energie und Fröhl ichkei t . Er 

wenn ich das G e s p r ä c h erlahmen l ieße , h ä t t e 
ich ke inen Grund mehr zum Bleiben, und un
sere Begegnung w ä r e allzuschnell zu Ende. 

E i n paar M i n u t e n s p ä t e r kehrte Shu zurück 
und sagte etwas auf chinesisch. Dr . W o n g 
nickte kurz und wandte sich mit leicht gerun
zelter St irn an mich. „Es tut mi r furchtbar l e id 
wegen heute abend", sagte er. „Ihre Dolmet
scherin teilt mir eben mit, d a ß Sie i n die Oper 
gehen m ü s s e n . Das w i r d für Sie sicher sehr 
interessant sein." 

A l l e schwiegen. Ich fühlte W u t i n mir auf
steigen, als ich Dr . W o n g so vo r mir stehen sah, 
einen kul t iv ier ten, hochgebildeten M a n n , der 
sich solch aufreizende F r e i h e i t s b e s c h r ä n k u n g e n 
gefallen lassen m u ß t e . Seine bü rge r l i che Her-

W i e hier in der Kunsthalle Fushan bei Kanton 
ist überall in China der Vorsitzende Mao das 
immer wiederkehrende Werk kunstgewerblicher 
Tätigkeit. 

Sie sich nicht meinetwegen auf. M e i n Leben 
hier ist na tü r l i ch ganz anders, als es i n England 
war. In England lebte ich wie e in englischer 
Gentleman. Ich leitete eine K l i n i k , hatte um 
v ie r U h r meinen Tee und um fünf Feierabend. 
A b e r als der K r i e g gegen Japan zu Ende war, 
herrschte hier e in so katastrophaler Ä r z t e 
mangel, d a ß ich z u r ü c k k e h r t e und mich mei
nem Va te r l and zur V e r f ü g u n g stellte. Das 
Tschiang-Kai-schek-Regime war so korrupt, 
d a ß jede Ans t r j ngung eines einzelnen nicht 
mehr bedeutete als e in Tropfen Wasse r i n e i 
nem M e e r v o n Elend, das C h i n a bedeckte. Seit 
der Befreiung haben w i r bereits ungeheure 
Fortschritte gemacht, wie Sie sicher gesehen 
haben. Se lb s tve r s t änd l i ch bleibt noch eine M e n 
ge zu tun. Sie sehen, es ist eine g r o ß e Que l l e 
der Befriedigung, vielleicht die g r ö ß t e , wenn 
man sieht, d a ß man seinem V o l k nütz l ich sein 
kann." 

A u f g e w ü h l t v o n der Leidenschaft in seinen 
Wor ten , konnte ich nur zustimmend nicken. 
Im Lichte dieses g l ü h e n d e n Glaubens m u ß t e n 
die Ü b e r w a c h u n g durch einen Dolmetscher 
und andere A r t e n v o n Restr ik t ionen einem 
M a n n , der f re iwi l l ig e in angenehmes, sorgen
freies Leben aufgegeben hatte, unwicht ig er
scheinen. 

Dr. W o n g bat den M a n n , der mit der diskre
ten Geschäf t igke i t eines englischen Butlers den 
Tee servierte, den diensthabenden Fotogra
fen hereinzurufen, um unsere Zusammen
kunft zu verewigen. Dann stand er unvermit
telt auf und erbot sich, mir sein Büro zu zeigen. 
Vermut l i ch wol l te er damit Shu für einen A u 
genblick abschü t t e ln . Vergebl ich . M e i n e D o l 
metscherin trottete uns nach w ie e in treuer 
H u n d und bezog i n der T ü r eines k le inen A r 
beitsraumes Posten, w ä h r e n d Dr . W o n g hinter 
einem mit Ordnern und Papieren bedeckten 
Schreibtisch Platz nahm. Ich l i eß mich auf 
dem einzigen Fauteui l nieder. Dr . W o n g zog 
zwei k le ine Papierrol len aus einer Schublade 
Bi lder eins modernen Küns t l e r s , die er mir 
mit der Bitte übe r r e i ch t e , eines davon meiner 
Bekannten i n England zu geben, die mich zu 
ihm geschickt hatte. Dann lehnte er sich i n 
seinem Sessel zurück und nahm das Gespräch , 
immer noch französisch, wieder auf. Er wol l te 
wissen, ob viel leicht zufäl l ig Mediz ine r unter 
meinen Bekannten seien, die auch er kenne 
M i r kam sogleich e in reizender M a n n in den 
Sinn, den ich ab und zu in Saint-Tropez treffe 
wo er ein Haus besitzt. Ich w u ß t e , d a ß dieser 
M a n n Kommunis t ist, und nannte aufs Gerate
woh l seinen Namen, in der schwachen Hoff
nung, Dr. W o n g habe i hn viel le icht e inmal qe-
bört. 3 

ürrd' ^ S h u gewandt fügte ei r M n j « : . E r is, 
ein bedeutender f r anzös i sche r Spezial is t-

Shus Gesicht hell te sich auf. Sie sah mich 
respektvol l an. Etwas ver legen erzahlte ich, 
d a ß ich Dr X auf der Jacht eines Bekannten 
kennengelernt hatte, und nannte einen in der 
kommunist ischen W e l t b e r ü h m t e n ^ e n 
W o n g h ö r t e mir mit einem m a l i z i ö s e n Lachein 
zu und wiederhol te : „Auf Y s Jacht? 

D a fragte ich ihn geradeheraus: „Machen Sie 
nie Ferien?" 

Sein Gesicht wurde wieder ernst. „Nein , nie", 
erwiderte er. „Ich habe v i e l z u v i e l Arbei t , und 
vorderhand gibt es noch nicht genug Ärz te in 
China . W i r k ö n n e n unsere Patienten nicht im 
Stich lassen." 

W i r p lauderten eiter wie z w e i alte Freunde 
Ich gestand ihm, C h i n a sei für mich ein so 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e s Er lebnis , d a ß ich manche 
Ereignisse der internat ionalen Pol i t ik künftig 
in e inem ganz anderen Licht sehen w ü r d e . Dar
auf bekannte er, w i e sehr i hn die intensive 
r e a k t i o n ä r e Propaganda in Europa e m p ö r e , die 
C h i n a als eine aggressive, k r i e g s l ü s t e r n e Macht 
hinstell t . 

„In W i r k l i c h k e i t " , sagte er. „g ib t es nur ein 
Problem, das uns heute beschäf t ig t , die Auf
gabe, für 700 M i l l i o n e n Menschen Nahrung , Un
terkunft, F ü r s o r g e und B i l d u n g zu schaffen. 
E i n K r i e g w ü r d e a l l unsere gigantischen A n 
strengungen zunichte machen. Es w ä r e eine 
Katastrophe." 

Das W o r t Katastrophe wiederhol te er mehr
mals. Ich versuchte ihn zu beruhigen. „Nein" , 
sagte ich, „Europa hat ke ine Angs t vo r China. 
Ihr L a n d erregt v ie lmehr enormes Interesse 
bei uns. Zahl lose Büc'.ier, A r t i k e l und V o r t r ä g e 
beschäf t igen sich mit C h i n a . N u r unsere hart
gesottenen Rechtsextremisten glauben, daß 
C h i n a einen dri t ten W e l t k r i e g v o m Zaum bre
chen möch te . In den V e r e i n i g t e n Staaten aller
dings sieht es anders aus." 

K a u m hatte ich die U S A e r w ä h n t , als sich 
Dr. W o n g s H a l t u n g versteifte. Seine Z ü g e wur
den abweisend. Offenbar war das e in heikles 
Thema, zumindest i n Gegenwar t Dri t ter . Ich 
redete schnell v o n etwas anderem und fand, es 
sei Ze i t zu gehen. In Shus Anwesenhe i t war es 
unmögl i ch , das G e s p r ä c h fortzusetzen. Dr. 
W o n g begleitete mich aus dem Sp i t a l und ver
sicherte mi r be im Absch ied , d a ß er sich über 
meinen Besuch und „die frische Brise aus der 
wei ten W e l t " , die unser G e s p r ä c h zu ihm ge
tragen h ä t t e , sehr gefreut habe. Er schüt te l te 
mir herzl ich die H ä n d e , bevor ich ins T a x i 
stieg, d r ü c k t e s in Bedauern aus, d a ß er mich 
nicht zum Abendessen e in laden konnte, und 
bat mich, i hn wieder zu besuchen, wenn ich 
e inmal nach C h i n a z u r ü c k k ä m e . Dann winkte 
er mi r nach, bis das T a x i das T o r passiert hatte. 

Z ieml ich e r s c h ü t t e r t v o n diesem A u s f l u g in 
eine W e l t , die der meinen so nahe und doch so 
fremd war, sagte ich spontan zu Shu : „ W a s für 
ein interessanter M a n n ! " 

„Ja", w a r ihre einzige A n t w o r t . 

Hatte sie ke ine eigene M e i n u n g ? Oder war 
dies die Ha l tung , die ihr befohlen war? Galt 
W o n g als unentbehrlich, aber nicht vertrauens
w ü r d i g ? 

A u f dem R ü c k w e g zum H o t e l g ing ich noch 
rasch be i M a d a m e Fayet vo rbe i , die mi r lie
b e n s w ü r d i g e r w e i s e e in paar leichte K l e i d e r für 
die n ä c h s t e Etappe unserer Reise i n den Süden 
le ihen wol l te . 

i o n U d v , ^ l e n d e r K i n d e r i n Pfingstrosen-
farbigen Kle idchen folgte m i r lachend und 
w i n k e n d und „ n i k a o - ha l lo !" rufend. Shu re
dete nut ihnen und e r k l ä r t e m i r dann, die K i n -
ri^oSeJL a u s l ä n d i s c h e F reund in des 
S S , Ä ° l k ^ S " b e 9 r ü ß e " - Ich ä rge r t e 
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