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Dönitz rettete Hunderttausende 
Der Auf ru f des G ö t t i n g e r Arbei tskreises 

„ G e b t Dön i t z frei!", den w i r i n N r . l / I I u n 
serer Zeitschrif t ve rö f f en t l i ch t en , hat i n w e i 
ten K r e i s e n lebhafte Zus t immung gefunden. 
Gerade unsere o s t p r e u ß i s c h e n Landsleute s ind 
von t iefem Dank g e g e n ü b e r dem O b e r k o m 
mandierenden der ehemaligen K r i e g s m a r i n e 
e r fü l l t , w i e aus zahlreichen Zuschrif ten, die 
uns erreichten, hervorgeht. Hunderttausende 
O s t p r e u ß e n konnten durch das von G r o ß a d m i 
r a l D ö n i t z eingeleitete Ret tungswerk ü b e r 
See evakuier t werden und so vor dem siche
ren Untergang und der Vern ich tung bewahrt 
werden. 

Die O s t p r e u ß i s c h e Landsmannschaf t i m 
Kre i se D ü s s e l d o r f - M e t t m a n n r i c h 
tete nunmehr an den B u n d e s p r ä s i d e n t e n u n d 
Bundeskanzler eine Resolut ion, i n dem sie 
gebeten werden, be i den Reeierungen der 
U S A . Englands u n d F rankre ichs die erforder
l i che n Schri t te zu unternehmen, u m eine 
Fre i lassung des f r ü h e r e n G r o ß a d m i r a l s D ö n i t z 
zu erreichen. In der Resolut ion, die auch von 
den landsmannschaft l ichen K r e i s v e r b ä n d e n 
der Schlesier. Danziger und P o m m e r n unter
zeichnet ist. w i r d hervorgehoben, d a ß die 
Heimatver t r iebenen das G e f ü h l der D a n k 
barke i t g e g e n ü b e r Dön i t z zu diesem Schr i t t 
bewege, habe doch Döni tz i n den letzten T a 
gen und Wochen des Kr ieges alles daran ge
setzt, u m mög l i chs t viele Menschen aus den 
abgeschnittenen Ostgebieten nach dem W e 
sten zu retten. F ü r d i e s e T a t d e r 
M e n s c h l i c h k e i t g e b ü h r e i h m 
h ö c h s t e A n e r k e n n u n g . 

San . -Ra t D r . G e r d e s, D o r t m u n d schreibt: 
„ D e r A p p e l l „ G e b t Dön i t z f re i ! " i n der O s t 
p r e u ß e n w a r t e v e r a n l a ß t mich , mi tzute i len , 
d a ß ich mich unter den letzten o s t p r e u ß i 
schen F l ü c h t l i n g e n befand, d ie am 2. F e 
bruar 1945 mi t dem Dampfer „ S t e u b e n " des 
N o r d d . L l o y d den Hafen P i l l a u v e r l i e ß e n 
u n d a m 4. Februar nach schwerer F a h r t 
i n S w i n e m ü n d e landeten. W ä h r e n d die ost
p r e u ß i s c h e n F l ü c h t l i n g e schon vor der A n 
kunf t i m Hafen an der Boje mi t ih rem G e 
p ä c k abgesetzt wurden, brachten mich zwei 
Matrosen, w e i l ich k r a n k und b e t t l ä g e r i g 
war , auf Deck inmi t ten zahlreicher V e r 
wundeter unter, wo ich nach den erl i t tenen 
Strapazen vorb i ld l i ch versorgt wurde. N a c h 
dem ich mit e inem A u t o ins Krankenhaus 
gebracht worden war, setzte das Schi f f seine 
Fah r t mi t dem Z i e l K i e l fort. A u f dieser 
Fah r t ereilte das Schiff* mit seinen s ä m t 
l ichen Insassen, Schiffspersonal und V e r 
wundeten schon am 6. Februar d ie K a t a 
strophe. Nach M i t t e i l u n g der L e i t u n g des 
Norddeutschen L l o y d an mich , wurde es 
von 10 Torpedos getroffen u n d ging i n der 
Ostsee unter. Es soll hierbei n iemand ge
rettet worden sein. Neben dem Personal 
des s c h ö n e n Schiffes gedenke ich dankbar 
der H i l f e der Obersten Mar ine le i tung i n 
K i e l , der ich meine Ret tung verdanke. A u c h 
die mitfahrenden Z iv i l i s t en aus R a s t e n -
b ü r g , S e n s b u r g und L o t z e n sind 
durch die vorherige Abse tzung an der M o l e 
vor dem Tode bewahrt worden. 

A u c h in ih rem Namen darf ich deshalb 
G r o ß a d m i r a l Döni tz für sein tapferes V e r 
halten, uns u n g l ü c k l i c h e n O s t p r e u ß e n , die 
zwar P i l l a u noch erreichten, hier aber nicht 
wei terkonnten, durch Entsendung des R e t 
tungsschiffes „ S t e u b e n " die Fre ihe i t v e r m i t 
telt zu haben, den t i e fge füh l t en Dank aus
sprechen und hiermit den Wunsch v e r b i n 
den, i h m b a l d i g s t d i e F r e i h e i t 
w i e d e r z u g e b e n " 

In einem anderen Schreiben berichtet Obe r -
amtmann C a r l S t r e h l aus Neuendorf, K r e i s 
L y c k . ietzt Freschenhausen ü b e r Winsen /Luhe 
ü b e r die l iebevolle Aufnahme, die er und 
seino A n g e h ö r i g e n auf einem Eisbrecher ge
funden hatten und von P i l l a u aus Gotenhafen 
erreichten. Zahlre iche Kriegsschiffe a l ler A r t 
sicherten dann d ; e Weiterfahrt der F l ü c h t -
lin^sschiffe nach S w i n e m ü n d e . In dem Br i e f 
he iß t es wei ter : 

„ H u n d e r t t a u s e n d e F l ü c h t l i n g e gelangten 
so durch die aufopfernde H i l f e und die 
groß« Ta i d » Kriegsmarine nach Swine

m ü n d e bzw. nach D ä n e m a r k . S i e a l l e 
w ä r e n s o n s t d e m R u s s e n u n w e i 
g e r l i c h i n d i e H ä n d e g e f a l l e n , 
w e n n D ö n i t z n i c h t g e h o l f e n 
h ä t t e . Das w a r eine Tat der M e n s c h 
l ichkei t und der Liebe . A l so , helft H e r r n 
Döni tz mi t Gottes H i l f e ! " 

Nachstehend m ü s s e n w i r uns mit einem 
Schreiben aus füh r l i ch befassen, das uns von 
a l l i i e r t e r Seite zugegangen ist und fo l 
genden Wort lau t hat: 

„ Ich haben Ihren Le i t a r t i ke l Ihrer A u s 
gabe der O s t p r e u ß e n w a r t e Nr . 1 vom Jan 
1951 gelesen, der den T i t e l t r ä g t : „Geb t 
Dön i t z frei!" 

Nachdem Sie Herausgeber und verant
wor t l i cher Hauptschrif t le i ter der Ostpreu
ß e n - W a r t e sind, m ö c h t e ich es Ihnen an 
empfehlen, e inmal d a r ü b e r nachzudenken, 
welche M a ß n a h m e n Her r Döni tz getroffen 
hat, um die unmenschlichen Schandbarke i 
ten, die i n deutschen Konzentrat ionslagern 
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begangen wurden, zu verhindern . A l s ame
r ikanischer Soldat ist es m i r bekannt, d a ß 
H e r r Dön i t z speziell sehr genau vertraut 
war , w ie es i n Bergen-Belsen, Oranienburg 
u n d ä h n l i c h e n nazi-deutschen K u l t u r s t ä t t e n 
zuging. H e r r Dön i t z hat n ä m l i c h diese euro
p ä i s c h e n K u l t u r s t ä t t e n selbst besucht und 
kann sich nun nicht hjnter die Ausrede v e r 
stecken, „e r h ä t t e davon nichts g e w u ß t ! " 
Da es sich aber meistens u m u n g l ü c k l i c h e 
Polen. R u m ä n e n , Juden, Russen etc h a n 
delte, die dann s p ä t e r i n A u s c h w i t z sogar 
durch Giftgase ums Leben gebracht worden 
sind, meinte H e r r Döni tz , d a ß iso etwas f ü r 
ihn nicht so wich t ig sei. 

W e n n S i e M u t und Ans tand besitzen, 
dann ve rö f f en t l i chen Sie doch bitte diesen 
Br i e f i n Ihrer Zei tung. Dann w ü r d e ich an 
eine bessere Zukunf t Europas glauben, 
nicht vorher. 

Hochachtungsvol l 
J o h n M c D o n a l d 

c o . Amer ikan i sch . Generalkonsulat Hamburg 

W i r haben uns die M ü h e gemacht, die „ P r o 
z e ß a k t e n gegen die Nachkriegsverbrecher vor 
dem Internationalen Mi l i t ä rge r i ch t shof . N ü r n 
berg 1948. B d . I, X I I I , X V I I I . " durchzusehen 
und haben festgestellt, d a ß die A n s c h u l d i g u n 
gen von M r . M c D o n a l d gegen G r o ß a d m i r a l 
Dön i t z i n keiner Weise den Tatsachen ent
sprechen. 

Döni tz wurde wegen der Anklagepunkte I 
(Gemeinsamer P l a n oder V e r s c h w ö r u n g ) , II 
(Verbrechen gegen den Frieden) u n d III 
(Kriegsverbrechen) vor Ger ich t gestellt und i n 
den P u n k t e n II und III für schuldig befunden. 
I m P u n k t I V (Verbrechen gegen die H u m a n i 
t ä t — Konzentrat ionslager. Judenvernichtung 
usw.) ist ü b e r h a u p t k e i n « A n k l a g « 
g e g e n D ö n i t z e r h o b e n worden. Dön i t z 
war also nicht betroffen. 

In dem V e r h ö r (XI I I . 378) durch M a x w e l l -
Fyfe sagte Döni tz eindeutig aus. d a ß ihm nu r 
die Exis tenz der Konzentrat ionslager D a 
c h a u und O r a n i e n b u r g der E r z ä h l u n g 
nach bekannt waren. 

Im Ver l au f des V e r h ö r s gab Dön i t z •-\«,<r«c^ 
folgende E r k l ä r u n g ab. „Ich habe bei Ende 
des Kr ieges die Aufgabe gehabt, i n der Os t 
see g r o ß e Transporte d u r c h z u f ü h r e n . A l l 
m ä h l i c h ergab sich die Notwendigkei t , d ie 
Masse Hundert tausender von armen F l ü c h t 
l ingen, d i e i n O s t - u n d W e s t p r e u ß e n 
a n d e r K ü s t e s t a n d e n , dort ve rhun 
gerte, Seuchen unterlagen u n d beschossen 
wurden, nach Deutschland zu bringen. Ich 
habe aus diesem Grunde mich u m Handels 
dampfer g e k ü m m e r t , die an sich nicht m i r 
unterstanden, und habe dabei festgestellt, dafl 
von acht Dampfern , die i n D ä n e m a r k i n A u f 
t rag gegeben waren, sieben ku rz vo r der F e r 
t igstel lung durch Sabotage vernichtet worden 
waren. Ich habe dann eine Si tzung e inberu
fen von a l l denen Stel len, die mi t den H a n 
deisdampfern zu tun hatten, u n d ich habe sie 
gefragt: „Wie kann ich Ihnen helfen, d a ß w i r 
schneller zu Schif fsraum k o m m e n und v e r 
schiedene Dampfer schneller reparieren k ö n 
nen. 

Dabei s ind m i r dann von diesen Seiten, die 
a u ß e r h a l b der M a r i n e standen. V o r s c h l ä g e ge
macht worden, zur Beschleunigung der A r 
beit, der Reparaturen usw. K Z - H ä f t l i n g e e i n 
zusetzen, mi t der k la ren B e k u n d u n g , d a ß 
diese B e s c h ä f t i g u n g bei sehr m t e r Verp f l e 
gung sehr gern gemacht w ü r d e . U n d d a 
i c h w e d e r v o n M e t h o d e n u n d Z u 
s t ä n d e n i n K o n z e n t r a t i o n s l a g e r n 
w u ß t e , so war es für mich s e l b s t v e r s t ä n d 
l i ch , d a ß ; ch in meiner Sammlung diese V o r 
schläge , dieses Angebot mi t aufgenommen 
habe, zumal eine S c h l e c h t e r s t ^ ' i ' " ^ dieser 
Leute ia unter keinen U m s t ä n d e n i n Frage 
k a m . da zweifelsohne bei der Arbe i t ihre V e r 
pflegung besser war . 

Die Sammlung von V o r s c h l ä g e n , auf die sieh 
Döni tz bezieht, ist von Dezember 1944 und i n 
B a n d X X X I V . p 783 ff. abgedruckt. Dieses 
Dokument wurde von der Anklagever t re tung 
benutzt, um Döni tz der Mitwisserschaft und 
M i t t ä t e r s c h a f t bei den Konzentrat ionslager
verbrechen zu bezichtigen. 

B e i dem V e r h ö r durch seinen Verte idiger 
wurde nochmals auf die eben zitierte E r k l ä 
rung Döni tz zu rückgegr i f fen . Verte idiger 
K r a n z b ü h l e r fragte Döni tz . ab er Beziehungen 
zu irgend welchen Insassen der Konzen t r a 
tionslager hatte, worauf Döni tz aussagte: „Ich 
hatte zu niemand Beziehungen, zu keiner P e r 
son, d'o in das Konzentrat ionslager gekommen 
war. bis auf Pfa r re r Niemöl le r . Pfarrer N i e 
möl l e r w a r e in Mar inekamerad von mir . A l s 
mein l e t z t e r Sohn gefallen war . sprach er 
m i r s^in Be i l e id aus. und bei dieser Gelegen
heit fragte ich ihn dann, wie es ihm ginge". 
Daraufhin frnfte K r - m z b ü h l e r , wann das ge
wesen sei. Dnnitz: ..Das w a r i m Sommer 1944. 
Ich bekam darauf di« An twor t , es ginge i h m 
put". Die Fraee des Verteidigers, auf welchem 
Wette Döni tz d\n Nachr ich t bekommen habe, 
beantwortete Dön i t z : „Diese Nachr icht habe 
Ich ü b e r eine dritte Person bekommen." Die 
a b s c h l i e ß e n d e Frage seines Verteidigers, ob 
f r noch zu anderer Zeit Nachrichten au« Koo» 1NSTERBURG, Brücke über die Angerapp 
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zentrationslagern bekommen habe, verneinte 
Döni tz . 

In seiner Verteidigungsrede (XVIII. 399if) 
sagte Kranzbühier: „ . . d a ß A d m a r i a l Dönitz 
nach P u n k t 4 der Anklage wegen direkte; 
Begehung von Humanitätsverbrechen nicht 
angeklagt ist. In der Einzelanklage w i r d nicht 
e inmal Tei lnahme an der Verschwörung zur 
Begehung von H u m a r r i t ä t s v e r b r e c h e n behaup
t e t . . . Trotzdem hat die A n k l a g e einige D o 
kumente vorgelegt, die anscheinend eine 
Mi tve ran twor tung für gewisse H u m a n i t ä t s 
verbrechen b e g r ü n d e n sollen . . . d a ß dem 
Oberbefehlshaber der Kr iegsmar ine ebenso 
w i e seinen Mitarbeitern und dem ü b e r 
w ä l t i g e n d e n T e i l d e » d e u t s c h e n 
V o l k e s die in den Konzentrat ionslagern 
vorgekommenen M i ß h a n d l u n g e n und T ö t u n 
gen unbekannt waren, hat er hier bezeugt. 
A l l e s , was die A n k l a g e dagegen vorgebracht 
hat. sind V e r m u t u n g e n , aber keine B e 
weise." 

In der gleichen Rede kommt K r a n z b ü h i e r 
auch auf die Judenvernichtung und f ü h r t da 
bei aus: „Der P l a n zur Vern ich tung des J u 
dentums w a r Döni tz ebenso u n b e k a n n t 
wie dessen A u s f ü h r u n g . Bekannt war ihm die 
Umsiedlung der in Deutschland ansäs s igen 
Juden nach dem Generalgouvernement. Ich 
glaube nicht, d a ß man eine solche Umsiedlung 
verdammen kann in einer Zeit, wo i n noch 
v i e l g r ö ß e r e m A u s m a ß e Austreibungen von 
Deutschen stattfinden vor den Augen einer 
ruh ig zuschauenden Welt ." 

K r a n z b ü h i e r wies dann auf eine Urte i l sbe
g r ü n d u n g h in , die Döni tz gegeben hat. Es 
handelte sich u m die Verur te i lung von zwei 
Seeleuten, die gemeinsam mit Franzosen bei 
Juden g e p l ü n d e r t hatten und zu hohen Zucht 
hausstrafen verurtei l t worden waren : „Daß 
sich die Taten gegen Juden richteten, kann die 
Angeklagten in keiner Weise entschuldigen". 

In der U r t e i l s b e g r ü n d u n g \l, 535) durch das 
Ger ich t h e i ß t es: . .Er gibt jedoch zu. d a ß er 
von den Konzentrat ionslagern w u ß t e . E i n 
M a n n seiner Stel lung m u ß t e notwendiger
weise wissen, d a ß Bewohner aus den besetz
ten L ä n d e r n i n g r o ß e r A n z a h l i n K o n z e n t r a 
tionslagern gefangen gehalten waren". 

Daran ist die B e m ü h u n g bemerkenswert, 
Döni tz ü b e r dem U m w e g des Anklagepunktes 
III (Verbrechen gegen Z i v i l b e v ö l k e r u n g des 
Feindgebietes) der Mitwisserschaft an der 
Exis tenz und Arbe i t der Konzentrat ionslager 
zu beschuldigen, ferner die durch keinen e i n 
deutigen Beweis g e s t ü t z t e Behauptung, d a ß 
e in M a n n dieser Stel lung unbedingt von den 
Details der Lager g e w u ß t haben müsse . 

Absch l i eßend weisen w i r noch auf eine 
V e r ö f f e n t l i c h u n g der Wochenzeitschrift 
„ C h r i s t und Wel t " vom 8. 2. 1951 h in . in der 
es h e i ß t : 

„Vom 1. bis 23. M a i 1945 amtierte i n P lön , 
dann i n Flensburg unter der P r ä s i d e n t s c h a f t 
des G r o ß a d m i r a l s Döni tz eine Regierung, de
r en R e c h t m ä ß i g k e i t nicht zu bezweifeln w a r 
und ist. Nachdem diese Regierung durch aus
l ä n d i s c h e Rundfunksender und Zeitungen er
fahren hatte, d a ß Deutschland beschuldigt 
werde, vielfache Greueltaten i n Konzen t r a 
tionslagern v e r ü b t und Verbrechen bei der 
K r i e g f ü h r u n g begangen zu haben, unterzeich
nete Döni tz auf den Vorschlag des Grafen 
S c h w e r i n von Kros igk am 16. M a i 1945 eine 
V e r f ü g u n g , die das Reichsgericht anwies, U n 
tersuchungen anzustellen. A n k l a g e n zu e r 
heben und jeden Rechtsbruch abzuurteilen. 
Diese M a ß n a h m e konnte z u n ä c h s t nichts mehr 
als eine Geste sein: die machtlose Regierung, 
v o n deren Bestehen nur wenige Deutsche 
w u ß t e n , war auf eine Enk lave b e s c h r ä n k t , u n d 
ke iner der M ä n n e r i n Flensburg ahnte, wie 
es um den Personalbestand des Reichsgerichts 
i n jenen Tagen bestellt sein mochte. Dennoch 
l ieß es Döni tz nicht bei einer Geste bewenden. 
E r ü b e r g a b seine V e f ü g u n g dem amer ikan i 
schen Botschafter M u r p h y mt der Bit te , sie 
an Genera l .Eisenhower weiterzulei ten und 
unverzügl iche" Vorkehrungen zu treffen, die 
es e r m ö g l i c h e n sollten, das Reichsgericht für 
seine wichtige Aufgabe a k t i o n s f ä h i g zu m a 
chen. E i n e a l l i i e r t e o d e r a m e r i k a 
n i s c h e A n t w o r t i s t n i e e r f o l g t , " 

O s t p r e u ß e n - W a r t e 

Ohne den Osten nfcbt lebensfähig 
In diesen Wochen, da u m die Gestal tung des 

Lastenausgleichs gerungen w i r d , hat erneut 
die Sorge in die Haushalte der Vertriebenen 
— und insbesondere der vie len Arbeitslosen 
unter ihnen — ihren Einzug gehalten. Diese 
Heimatvertriebenen tragen besonders schwer 
an der Last der verteuerten Lebenshaltung. 

Es sind ernste Nachrichten, die uns errei
chen: Die v e r f ü g b a r e n Dol larreserven der 
Bundesregierung s ind bis auf einen kleinen 
Rest zusammengeschmolzen. Die Verschuldung 
g e g e n ü b e r der E u r o p ä i s c h e n Zahlungsunion 
n ä h e r t sich der halben M i l l i a r d e Dol lar . M a n 
spricht von zehn M i l l i a r d e n D M ..Verteidi
gungsbeitrag", lies: Besatzungskosten. Dabei 
sank infolge Kohlenmangels und aus anderen 
Gründen die Produkt ion . U n d M i t t e des J a h 
res geht der Mar sha l l p l an zu Ende. M a n 
spricht von E r h ö h u n g ..der Preise und Löhne''. 
Was w i r d aber aus denen, die zwischen diese 
Schere geraten — und das werden gerade auch 
die Heimatvertriebenen sein? 

Die Folgerung, die sich nahelegt, daß also 
der Lastenausgleich beschleunigt unter Dach 
gebracht werden muß. Aber sogleich erheben 
sich neue Fragen: W i r d der Lastenausgleich 
gerade i m H i n b l i c k auf die E n t w i c k l u n g noch 
das sein, was man von seifen der He imatver 
triebenen erhofft und erwartet? Niemand 
kann das sagen. Es bleibt zu hoffen, daß die 
B e f ü r c h t u n g e n sich als gegenstandslos e r w e i 
sen. A b e r es zeigt sich deut l ich, d a ß die 
V e r z ö g e r u n g des Lastenausgleichs sich e i n 
deutig zu Ungunsten der Vertr iebenen aus
wirkte. 

Außerdem zeigt sich, auf welch s c h m a l e r 
B a s i s das G e b ä u d e der westdeutschen Wirt
schaft steht, nachdem Jalta und Potsdam die 
K o r n k a m m e r n und die Absatzgebiete der 
westdeutschen Industrie jenseits der Oder und 
Ne iße abtrennten und nachdem ein Eiserner 
Vorhang geschaffen wurde, der quer durch 
Rumpfdeutschland ver läuf t . W e n n jetzt z. B. 
das P rob l em der Getreideimporte mi t i m Vor

dergrund steht, so er innere man sich d a i a n 
d a ß die G e t r e i d e p r o d u k t i o n P o m 
m e r n s . S c h l e s i e n s u n d O s t P r e " 
B e n s zusammen fast so g roß w a r wie d . -
Getreideerzeugung des fünf ten Ei'dteü:-, 
Austra l iens . U n d man bedenke auch, dai i aie 
von A p r i l 1948 bis M ä r z 1950. also i n zwei 
Jahren, mit Marsha l lp l anmi t t e ln bezahlten 
Einfuhren in die Bundesrepubl ik den Wert 
der ostdeutschen l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e n P roduk t ion eines e i n z i g e n J a h 
res nur u m 16 v. H . ü b e r s t i e g e n . U n d w i e 
bit ter die Koh lenp roduk t ion Oberschlesiens 
Deutschland und Europa fehlt, d a r ü b e r g ib t 
die Kohlennot dieses doch recht mi lden W i n 
ters h inre ichend Auskunf t . 

Diese Zi f fe rn erhalten angesichts der gegen
w ä r t i g e n E n t w i c k l u n g e n auf dem Wirtschaf ts
sektor e in besonderes Gewicht , verdeut l ichen 
sie doch ihrerseits ind i rek t den Gesamtum
fang des Vertr iebenenproblems. Gerade unter 
Hinwe i s hierauf w i e auch auf das Er fordern is 
eines wahrhaf t gerechten Lastenausgleichs 
aber besteht nicht nu r für die Bundesregie
rung, sondern insbesondere auch fü r die Sp re 
cher der Heimatver t r iebenen die N o t w e n d i g 
keit , darauf hinzuweisen, d a ß Westdeutsch
land durch das Tragen der B ü r d e der K r i e g s 
folgelasten bereits hinreichende Vor le i s tungen 
für Europa vol lbr ingt , so d a ß es von z u s ä t z 
l ichen Besatzungskosten befreit werden m u ß . 

Zugleich aber macht e in B l i c k in die eigent
l ichen Ursachen der ernsten wir t schaf t l ichen 
Lage Westdeutschlands deut l ich, von Welch 
z e n t r a l e r B e d e u t u n g nicht n u r das 
Ver t r iebenenproblem als solches, sondern ins 
besondere auch das der ostdeutschen Gebiete 
für Deutschland und Europa ist. 

Deutschland ist nicht lebensfähig ohne seine 
unter fremder Verwaltung stehenden Gebiete. 
Dieses sollte man auch auf der Pariser Vor
konferenz gebührend würdigen , wenn man 
dort die Deutschlandfrage erörtert. 

Königsberg, vorgeschobene Bastion Rußlands 
In einem für die Studenten der Wirischafts-

geo&raphischen Fakultät der Universi tät Mos
kau herausgegebenen „Wirtschaftshandbuch" 
der Sowjetunion wird die Bevölkerungszahl 
in dem unter sowjetischer Verwaltung stehen
den Nordostpreußen auf 750 000 sowjetische 
Staatsangehörige beziffert. Von der rund 1,2 
Millionen zählenden deutsehen Bevölkerung 
waren bei der Besetzung durch die sowjeti
schen Truppen etwa ein Drittel im Lande ge
blieben, das wähend der vergangenen Jahre 
in das Innere der Sowjetunion abtranspor
tiert wurde. Der Bericht des Handbuches 
schließt mit den Worten: „ H e u t e i s t d i e 
P r o v i n z K a l i n i n g r a d e i n e d e r 
s t ü c k s t e n F e s t u n g e n E u r o p a s , d i e 
v o r g e s c h o b e n e B a s t i o n R u ß l a n d s 
i m V e r t e i d i g u n g s s y s t e m g e g e n 
d e n W e t t e n " . 

Allenstein 
soll Mittelpunkt „Westpolens" werden 

Während Allenstein 1939 rund 50 400 deut
sche Einwohner zählte, leben jetzt nur noch 
etwa 500 Deutsche unter primitiven Verhält 
nissen in der ehemaligen Regierungsbezirks
hauptstadt. Seit 1945 sind 40 000 Polen nach 
Allenstein eingewandert, das zu einem Mittel
punkt Westpolens gemacht werden soll, w ä h 
rend der Aufbau auf dem flachen Land weit 
zurückbleibt. Dabei wird Allenstein in erster 
Linie zu einem polnischen Propagandazen
trum entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf 
kulturellen Veranstaltungen liegt. Dadurch 
soll einerseits für Polen geworben und ande
rerseits der Fremdenverkehr intensiviert 
werden. So spielt im einstigen „Treudank-
Theater" jetzt ein polnisches Ensemble; So
listenkonzerte finden regelmäßig statt, ferner 
wurden dreißig s tändige Dorfkinos eingerich

tet, die mit russischen Vorführapparaturen 
ausgestattet sind. 

* 
In der Wojewodschaft Allenstein soll ein 

„ D e n k m a l d e r R o t e n A r m e e " errich-
*tet werden, für das von der Bevölkerung „fre i 

w i l l i g " 25 Mil l ionen Zloty gesammelt sein »ol
len. Bei den "Trümmern des vor dem Rückzug 
der deutschen Truppen gesprengten Tannen
berg-Denkmals haben die Sowjets bereits ein 
großes Holzkreuz aufgestellt. 

Ostpreußen siedeln in der Eitel 
In einigen Nebentälern der oberen Ahr wur

den jetzt 66 Familien aus dem Ermland ange
siedelt. Sie bezogen eingerichtete Zweizimmer
wohnungen, die später in ihr Eigentum über
gehen. Nach einer Flurbereinigung und Neu
planung werden 70 Höfe von je 8 bis 14 Hektar 
sowie 120 Waldarbeiter- und Handwerkerstellen 
mit jeweils etwa 4 Hektar zur Verfügung ge
stellt. Die heimatvertriebenen Ostpreußen 
haben sich zu einer Genossenschaft zusammen
geschlossen, die nicht nur den Warenverkehr 
ihrer Mitglieder regelt, sondern auch Saatgut
bewirtschaftung, Bullenhaltung, Pflügen und 
Dreschen in Gemeinschaftsarbeit betreiben will. 
Weitere Arbeitsplätze «ollen durch die Ansied-
lung von Industriebetrieben eingerichtet wer
den, «o hat eine Gablonzer Glasfabrik bereits 
ihre Tätigkeit aufgenommen. Die Leitung der 
ganzen Ansiedlung liegt beim Siedlungswerk 
Rheinland-Pfalz. 

Trakehner Pferde nach Amerika 
Kürzlich haben 28 Warmblutpferde Trakehner 

Abstammung im Alter von drei bis fünf Jahren 
die Fahrt nach Südamerika (Columbien) ange
treten. Damit ist ein weiterer Verlust an dem 
nach Westdeutschland geretteten Bestand Tra
kehner Zucht eingetreten, nachdem im Vor
jahre 90 Tiere an Polen veräußert wurden. Doch 

Auf, Sthaepfen stand 
Zahllose Abende meiner Jugend habe ich 

auf dem Schnepfenstand verbracht, mehr als 
zehn Jahre lang, und immer war es das 
gleiche Erlebnis: die langsam fallende D ä m 
merung, der Abendstern flimmert und glim
mert über den dunkler werdenden Schäften 
der Bäume, der leise Wind al« ein gläserner 
Ton in dem vorjährigen oder gilbenden Laub; 
das Bellen des Uralkauzes über die Gründe 
hinweg, der süße und geheimnisvolle Gesang 
der Drossel und in die Stelle hinein der un
verkennbare, gurrende und zischende Laut 
der Schnepfe, das Flattern und Taumeln der 
Flügel über die Schneise hin und dann das 
Donnern des Schusses, der süßliche und bei
ßende Geruch des Rauches, das weithin in 
Wellen über das Revier hinlaufende und wie 
am Ende der Welt ersterbende Echo, das Bel
len des Hundes, und am Ende der Anblick des 
toten Vogels, der aus dem Netz über der Jagd
tasche herabhängt und mich mitunter er
schaudern läßt. 

E i ist alles noch in ein natürliches Ge
schehen auch in meiner Empfindung einge
ordnet, ich bin nicht sentimental, ich bin mit 
allen Sinnen den großen und unveränder
lichen Gesetzen der Jagd hingegeben, und nur. 
wenn wir auf dem Rückweg zwischen den 
schwarzen Tannen gehen, fürchte ich midi, 
zur Jagdtasche hinüberzusehen. wo nun die 
Beute hilflos baumelt. 

Schöne unvergeßl iche Abende in den tie
fen Forsten meiner Heimat, wenn das Echo 
der Schüsse von überall her herüberhallte . 
wenn die Dämmerung wie ein Mantel lang
sam über den Wald sich legte, wenn wir 

stundenlang in die Stille horchten und daa 
Flimmern der ersten Sterne wie Musik aus 
der Höhe erklang: was alles habe ich euch zu 
danken, wie tief seid ihr in mein Wesen über
gegangen, wie kommt mir euer Bild jeden 
Abend vor dem Einschlafen zurück nach 
einem unruhigen Tag, wenn Sorge und Not 
mich zerquält haben und ich keinen Schlaf 
finde. Eine Tempelstät te seid ihr mir gewe
senen Bild fast aus dem Ur- und Vorwelt
lichen und sicherlich das Größte von allem, 
was in der Natur mir zur Offenbarung wurde. 
Ich habe bei euch gewußt , wir groß und still 
und unerforschHch das Wesen sein muß, das 
unser aller Leben umföngt . und ich we iß , 
daß es Gnade war. wenn ich den Saum seines 
Schoßes manchmal zu berühren glaubte. 

Gerhard Kamin: Aus einem werdenden 
Erinnerungsbuch. 

Wesentlicher Anteil am 
Wiederaufbau 

Von den mit leeren Händen nach West
deutschland gekommenen Heimatvertriebenen 
ging ein wesentlicher Tei l der Initialzündung 
zum Wiederaufbau der w e s t d e u t s c h e n 
W i r t s c h a f t aus, stellt das „Hamburger 
Echo" unter Hinwels auf wirtschaftsstatistische 
Erhebungen fest. So stellen die von Heimatver
triebenen neugegründeten Betriebe In manchen 
Gewerbezweigen bereits einen beachtlichen An
teil dar, z. B. in der westdeutschen Spielwaren
industrie 35 Prozent, Musikinstrumenten 35 
Prozent, T e x t ü - und Bekleidungsindustrie 

12 Prozent, holzverarbeitende Industrie 10 Pro
zent, lederverarbeitende Industrie 5 Prozent 
Insgesamt befinden sich in Westdeutschland 
etwa 50 000 derartige .Betriebe mit rund 300 000 
Beschäftigten, wobei Bayern, Niedersachsen 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen an 
der Spitze stehen. In der Land- und Forstwirt
schaft des Bundesgebietes sind rund 400 000 
Heimatvertriebene beschäftigt. In den Besitz 
eigener Höfe ist bis jetzt aber nur ein kleiner 
Teil der vorwiegend aus der Landwirtschaft 
kommenden Heimatvertriebenen gekommen. 

Ein „Remter Im Kleinen" 

Die Landsmannschaft der Ost- und Westpreu
ßen in H a n n o v e r weihte i m Rahmen einer 
kleinen Feier ihr Geschäftszimmer im Leine-
schloß ein. Ratsherr Walter M o e l l e r wies 
in seiner Ansprach* auf die dem Remter der 
Marienburg ähnliche Bauweise des Raumes 
hin: Auch hier ist ein einzelner Bogenpfeiler 
Mittelpunkt des Ganzen. - Das neue Ge
schäftszimmer dient auch der gemeinsamen 
Jugendgruppe der Landsmannschaften der Ost-
und Westpreußen „Ordensland", als Heim. 

Arn 22. März vereinte «ich die Landsmann
schaft Ostpreußen, Gruppe Hannover, zu ihrer 
Jahreshauptversammlung. Der 1. Vorsitzende 
Reg-Insp. K e h r , konnte In seinem Jahres
bericht vor allem auf die Verdoppelung der 
Mitgliederzahl und den sehr erfolgreichen Ver
lauf des „Ostpreußen-Tages 1950" im Juli in 
Hannover verweisen. - Der bisherige Vorstand 
wurde im wesentlichen wiedergewählt l Vor
sitzender K e h r , 2. Vorsitzender P i e p e r 
Kassenwart M a t z k i , Schriftführer Z o b e l 

reiter 2N%u?ö/ k

I/ dp e r i C h U n d 

i m ä ! £ i f # u?A Presaewart B e d n a r s k i . 
Am Himmelfahrtstage, dem 3. Mai, trifft sich 

die Landsmannschaft um 15 Uhr auf dem L i n -
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An unsere Leser! 
Die zur Zeit herrschende außerordentliche 

Papierknappheit zwang auch uns zu e j n e r 

vorübergehenden E inschränkung , so daß wir 
die Ausgaben vom März und April zusammen, 
legen mußten . Wir dürfen hoffen, daß unsere 
Leser für diese zeitbedingte Maßnahme Ver. 
s tändnis haben werden. 

ü b e r d i e s sind wir bestrebt, trotz der ständig 
steigenden Papierpreise den niedrigen Be-
zugspreis von 0.35 D M im Monat (1,05 DM. i m 

Vierteljahr) unbedingt beizubehalten. Wir 
wissen genau, wie schwer es dem weüaus 
größten Teil unserer Landsleute fällt, auch 
nur diesen niedrigen Bezugspreis aufzubrin-
gen. Es ist jedoch unser Bestreben, möglichst 
allen Ostpreußen den Bezug eines Heimat-
blatte« zu ermögl i chen . 

Deshalb richten wir an alle Leser die herz, 
liehe Bitte, weiterhin für die Ostpreußen-
Warte zu werben und sie Uberall bekannt zu 
machen. Je mehr Landsleute die Ostpreu-
ß e n - W a r t e lesen, um so eher ist es uns mög
lich, den bisherigen Bezugspreis beizubehal. 
ten und den Inhalt unserer Zeitschrift noch 
besser zu gestalten. 

Elchland-Verlag. 

sind auch Bestrebungen im Gange, die ver
bliebenen edlen os tpreußischen Warmblutpferde 
zu- erhalten. Aus Mit te ln der „Sankt -Georg-
Olympla-Spende" sol l ein ostpreußisches Pferd 
zur Ausbildung für die nächsten olympischen 
Spiele vom Deutschen Olympischen Komitee 
erworben und „St. Georg" getauft werden. Die
ser Ankauf soll zugleich die Öffentlichkeit für 
die Wiederaufzucht der Trakehner interessieren. 
Sämtl iche 6 gold. Medai l len und auße rdem eine 
silberne wurden auf der Olympiade 1936 von 
deutschen Pferden gewonnen, f ü n f d a v o n 
durch Trakehner. 

Helgoland wird frei! 
Nach der mil i tär ischen Kapi tula t ion Deutsch

lands wurde auch die Bevö lke rung Helgolands 
ausgetrieben und konnte kaum die dürft igste 
Habe mitnehmen. Die politische Gemeinde 
Helgolands wurde aufgelost. 

Weihnachten 1950 unternahmen die beiden 
Heidelberger Studenten von Hatzfeld und 
Leudesdorff, ein Westfale und ein Os tpreuße , 
den bekannten gewaltlosen Protest gegen die
ses Unrecht. P r inz zu Löwens te in und viele an
dere gesellten sich zu ihnen, und nun erging 
von Helgoland der Ruf an ganz Deutschland 
und die ganze freie Welt, dieses Unrecht zu be
seitigen. Helgoland wurde zum Prüfs te in euro
päischer Sol idar i tä t . 

Heute wissen wir , Helgoland wi rd frei! Heute 
dürfen w i r uns für die Helgoländer freuen und 
für uns selbst neue Hoffnung schöpfen, denn 
der Westen hat sich zum Recht des Menschen 
auf seine Heimat bekannt. 

O b m ä n n e r 
für den Unterricht „Ostdeutscher R a u m " 

Zu der Meldung übe r die Berücksicht igung 
Ostdeutschland« im Unterricht an den Schulen 
Schleswig-Holsteins liegt jetzt ein Er l aß des 
Kultusministers vor, in dem es heißt , daß es 
die Aufgabe der Schule sei, in Zeiten ä u ß e r e r 
und innerer Zerrissenheit unseres Volkes den 
Blick der Jugend auf das Ganze unseres ge
meinsamen Schicksals zu lenken. Deshalb ge
hö re nach wie vor das ganze Deutschland zum 
Unterrichtsstoff aller Schulen. Jedem K r e i s 
schulrat wird ein Obmann für den Unterricht 
„Ostdeutscher Raum" zugeteilt, der in Zusam
menarbeit mit den landsmannschaftlichen O r 
ganisationen vorgeschlagen und dann vom Mi 
nister bestellt wi rd . Dieser Obmann soll den 
Schulrat und die Lehrerschaft ü b e r die Mög
lichkeiten und einschlägigen Fragen beraten. 
Ferner wi rd auch an jeder Oberschule vom 
Lehrerkollegium ein solcher Obmann bestellt 
werden. 

Eigene Hausbank 
Der Landesverband Niedersachsen des ZvD, 

die Landsmannschaften sowie die Berufsver-
bä26tder Vertriebenen in Niedersachsen haben 
sich durch Ü b e r n a h m e einer Spar- und Dar-
lehnskasse im Bezirk B r a u n s c h w e i g eine 
eigene Hausbank geschaffen. Sie führt den Na 
men „Wiederaufbau-Kred i t , e. G . m b H . " , 
und g ründe t »ich auf den Gedanken der tradi
tionellen genossenschaftlichen Selbsthilfe Der 
Genossenschaftsanteil be t räg t 200 D M Die 
G r ü n d u n g der „ H a u s b a n k ' w i r d als ein be-
S Ü S L r s u u b e r z e u g e n d e r Schritt zu produktiver 
Einschaltung der Vertriebenenorganisationen 
J l J e T J ? e u i r ü n d u n * von Existenzen ange-
haben. W i r d i h r e n S i t z i n Hannover 

Ostdeutsches Pfingsttreffen in Detmold 

i n A r S ! J M e i n f 8 °»Weutsclien Pfingsttreffen« 
k r ö ^ n T T d ' W i E s e i n e ^ e i t bei der Königs-
^ h ^ i / ™ K ° n ' 8 s b e r g . ein Ochse am Spies 
untrlTr D , ^ S ? S S e U e n e S c h ' ™ s p i e l dürf te viele 
SdMcnen Ä , e U , V U S ^ W e s t f a l e n und dem 
Jahr e i n . ^ n f r S a c : h s e n ^ " n ^ s e n , in diesem 
S ö n e n l , a H r f l T n ? S , a U 8 f l u g n a c n der wunder
schönen Stadt Lippe-Detmold am Fuße des 
i m t e T n l ' ,

1 ? S d e n k m a l s i m Teutoburger Wald zu 
« n d e S ' J n " R . a h m e n der Veranstaltung 
Anfragen J i n H P r e u ß ' S ? e H e i m a t t r e f f e n statt. 
PnnesMrerfPn ZXk . n d U e n a n ..Ostdeutsches 
pfingsttreffen in Detmold", Postfach 43. 

Ostpreußen-Warte 

P t s t f a * " ^ 1 ^ ^ S i n g 0 n ' L g - Geismars*. 22, 
Postfach 522, Postscheckkonto H. K . Wander, 
iia- . Hannover 25 991 
Herausgeber und verantwort). Hauptschriftleiter 
Die O . t n « " e , m u t h K«rt Wander. 
E i n z e l u m m ? C n « W a r t e e r s c h e i n t monatl. einmal. 
B e s t e l l u 5 P f g - v i e r t e l j ä h r l i c h 1.05 D M . 
Ver a J A*n • ^ j e d c r p ^ t a n s t a l t oder beim 
marst f £ n z < : l g e n v e ™ a ! t u n g : Gotting., Lg . Geis-
M i i n L t ^ , n Z e , l g € , l p r e l s « i r die 46 mm breite 
Millimeterzei le 30 Pfg., f ü r p a m i l i e n a n Z e i g e n 
des V p H o ^ N l c h t b e l i e f e r u n g ohne Verschulden 
«es Verlages , n Fällen h ö h e r e r Gewalt kein 

Druck- b ^r^digungsanspruch. 
Druck; Bohrßen & Co , G m b H . , Göttingen. 
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£tVt Jteuitd unsecec 3ieimat 
Zum Ableben des letzten Kurators der 

Alber tus-Univers i tä t , Dr. h. c. Friedrich H o f f 
m a n n , schreibt Landgerichtsdirektor a. D. 
Dr. Car l S c h i e m a n n als letzter Univers i 
t ä t s ra t der Alber tus-Univers i tä t : 

M i r , seinem langjähr igen amtlichen Vertreter 
und persönlichen Freunde, der als Rechts- und 
Univers i tä t s ra t in s tändigem Verkehr mit ihm 
stand, sei es gestattet, e rgänzend allen Heimat
vertriebenen, insbesondere allen Univers i t ä t s 
angehörigen die Persönl ichkei t und die Leistun
gen Hoffmanns für unsere Heimat in Erinne
rung zu rufen. 

Er sah seine Lebensaufgabe in der s tändigen 
Fürsorge für unsere ostpreußische Hochschule 
und ihre Angehörigen. A l s Vorgesetzter und 
Leiter seiner Behörde brachte er allen, die ihm 
unterstanden, ein weitgehendes Wohlwollen und 
ein mit Herzensgüte gepaartes Vers tändnis für 
ihre Sorgen entgegen. 

In dieser Hinsicht war er unübertreff l ich. , 
Trotz der beschränkten Mit te l , die er zur 

Verfügung hatte, verstand er es, viel Not und 
Elend zu mildern. Zahlreiche Dankesbriefe, die 
mir durch die Hände gegangen sind, legen 
Zeugnis für seine warmherzige Hilfsbereitschaft 
ab. Zahlreichen Doktoranden, die hilfsbedürft ig 
waren , wurden in großzügiger Weise die Ge
bühren erlassen. Beamte und Angestellte, die 
fähig und tüchtig waren, wurden nach Möglich
keit gefördert . Hierbei galt nur charakterliche 
und fachliche Eignung. A l l e anderen Gesichts
punkte schieden aus. Vereinzelte Versuche, die 
politische Zugehörigkei t in den Vordergrund zu 
schieben, blieben erfolglos. 

So war es denn auch kein Wunder, daß er 
ganz allgemein die Liebe und Verehrung der 
Univers i tä tsangehör igen, insbesondere derjeni
gen des Kuratoriums genoß. Bei kleineren fest
lichen Behördenverans ta l tungen , die regelmäßig 
auch nach 1933 stattfanden, wurde er, wie ich 
selber öfters gehört habe, als Vater seiner Be
tr iebsangehör igen bezeichnet und gefeiert, und 
zwar von allen ohne Unterschied ihrer sonsti
gen politischen oder religiösen Einstellung. 

Die Univers i tä t zu modernisieren und aus
zubauen, war ihm ein besonderes "Herzens
bedürfnis. Mit Hilfe des hochverdienten Ober
baurates Gerlnch entstanden neue moderne 
K l i n i k e n und Institute. Es sei hier nur an die 
neue Anatomi^, die Pol ik l in ik für innere 
Krankheiten, die Zahnkl inik, die K l i n i k für 
Haut- und Geschlechtskrankheiten, den E r w e i -
lerungsbau der Frauenklinik usw. erinnert. 

Und doch genügte dieses alles dem Nimmer
müden und Nimmerrastenden nicht. Er plante 
für Königsberg eine völlig neue Univers i tä t , 
die ein Vorb i ld für ganz Osteuropa werden 
sollte. Auf dem Gelände des vor den Toren 
von Königsberg gelegenen Gutes Beydritten 
sollte diese Univers i tä t mit den wichtigsten 
Kl in iken , einem modernen Hörsaa l - und V e r 
wal tungsgebäude , mit Studentenheimen, Sport
plätzen und vielen Grünan lagen entstehen. Die 
ersten Zeichnungen für diese Schöpfung ganz 
großen Stils lagen bereits vor, und er kämpf te 
auch schon um die Mit te l zur Verwirkl ichung. 

Der unglückliche Ausgang des Krieges hat 
alledem ein Ende gemacht. K e i n Wunder, daß 
dieser nur auf das Allgemeinwohl bedachte 
Mann, der selbst von vorbildlicher preußischer 
Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit war, und 
dessen Dienstraum so einfach ausgestattet war, 
wie ich es bei keinem andern Behördenchef ge
funden habe, eine Reihe ihm ergebener Freunde 
hatte, zu denen auch ich mich zählen durfte. 
Und er selber war der zuverläss igste und 
treuste Freund, den man sich denken konnte. 
Vielen von uns hat er mit seinem klugen Rat 
und seiner großen Welterfahrenheit geholfen 
und Mißgeschicke, die den einen oder andern 
trafen, gemildert und in ihren Folgen abge
bogen. 

ö f t e r s bis in die letzten Jahre in Königsberg 
unterhielt er im Verein mit seiner Gattin eine 
gepflegte Geselligkeit. Hier kamen Menschen 
der verschiedensten Berufe zusammen, lernten 
einander kennen und erleichterten auch denen, 
die von auswär t s nach Königsberg kamen, we
sentlich das Einleben. Bei solchen Gelegen-
hpit wurden geistige Gespräche aller Ar t ge
führt, oft verschönt durch musikalische Darbie
tungen, so daß jeder reiche Anregung mit nach 
Hnuse nahm. 

Sein B i l d w ä r e nicht vollständig, wenn sein 
vorbildliches Familienleben nicht e r w ä h n t 
würde . In seiner Gattin hatte er eine an allen 
seinen Interessen teilnehmende Lebensgefähr -

Ein Brief aus der Schweiz 
L i e b ? O s t p r e u ß e n - W a r t e ! 

E ine L a n d s m ä n n i n a u ß e r h a l b Deutsehlands 
w i l l D i r h iermit ihre F^eud^ und herzl ichen 
Dank sagen, einfach da fü r , d a ß es D i c h gibt. 
Wiev ie le besinnliche und auch heitere S t u n 
den bereitest D u oft. Immer wieder liest man 
Al tver t rau tes und fast Vergessenes: ostpreu
ß i sche Sit te und o s t p r e u ß i s c h e A r t . D u gibst 
alles so getreu wieder, d a ß man plö tz l ich 
H e i m w e h nach diesem fernen L a n d v e r s p ü r t 
und das fremde Bro t hart e r«ch° in t . Deine 
parteipoli t ische U n a b h ä n g i g k e i t ist bezeich
nend dafür , d a ß D u „ H e i m a t - W a r t e " i m ge-
treuesten Sinne des Wortes bist. D ie A u f 
s ä t z e werden mehrmals gelesen, u m ja alles 
gut zu behalten und weitergeben zu k ö n n e n . 
L i n e Bekannte erwartet D i c h jeden Mona t m i t 
g r o ß e r Ungeduld , und dann an freien W o 
chentagen, nach al ler Arbe i t , treffen w i r uns 
zur Lesestunde. Immer wieder h e i ß t es dann : 
„ W e i ß t D u noch, damals?" 

N u n w ü n s c h e ich D i r , l iebe O s t p r e u ß e n -
Warte, e in erfolgreiches Fortbestehen und 
recht dankbare Leser! 

M i t herz l ichem H e i m a t g r u ß ' 
Deine Charlot te T., Base l -Schweiz . 

Treffen der Heimatkreise 
Die meisten ostdeutschen L a n d s m a n n 

schaften veranstal ten i n den kommenden 
Monaten al lgemeine Bundestreffen ih re r M i t 
glieder, deren Te rmine zum g r ö ß t e n T e i l be
reits festgesetzt sind. In den Pfingsttagen 
treffen s ich die W e s t p r e u ß e n i n Hamburg . Die 
O s t p r e u ß e n veranstal ten statt eines a l l 
gemeinen Bundestreffens i m Laufe des S o m 
merhalbjahres Treffen der einzelnen He ima t 
k r e i s « 

tin, die ihm ein Heim geschaffen hatte, in dem 
er nach der Arbeit Entspannung, Ruhe und E r 
holung finden konnte. Von den vier Kindern 
(3 Söhne und 1 Tochter) sind 2 Söhne als F l i e 
geroffiziere im letzten Kriege geblieben. Die 
Kinder liebten und verehrten ihn, kamen auch, 
als sie erwachsen waren, immer wieder, so oft 
sie es konnten, ins Vaterhaus. 

Jetzt ist er schneller, als wi r es gedacht 
haben, von uns gegangen. Wi r werden ihn sehr 
vermissen. Seine Arbeiten in Gött ingen in der 
stark beanspruchten Meldestelle, die einzig in 
ihrer Ar t ist, und im Gött inger Kreise waren 
noch lange nicht abgeschlossen und beendet. 

Immer aber werden wi r seiner in tiefer Liebe, 
Verehrung, Dankbarkeit und Anhänglichkei t 
gedenken. 

Möge er nach einem Leben, reich an Erfolgen, 
aber auch reich an Mühe, Arbeit und mancher
lei Le id sanft und in Frieden ruhen. 

Tlachcul 
des „Qöttutgec AckzUshceises." 

Seinem Vorsi tzenden, K u r a t o r Dr . h. c. 
H o f f m a n n , widmet „Der G ö t t i n g e r A r 
beitskreis" folgenden Nachruf. 

M i t F r i e d r i c h H o f f m a n n ging eine jener 
P e r s ö n l i c h k e i t e n von uns, die i n verehrungs
w ü r d i g e r Gestal t T r ä g e r ostdeutschen Geistes 
und ostdeutscher Lebensform waren . Sein 
Leben w a r g e p r ä g t v o n der Liebe zur H e i 
mat und v o n der P f l i c h t e r f ü l l u n g an jedem 
Orte, an dem i h m ein wechselvolles Schicksal 
Aufgaben stellte. Seine Verdienste u m die 
U n i v e r s i t ä t K ö n i g s b e r g und u m die ostdeut
schen Hochschulen sind unvergessen. 

In der dunkels ten Zei t des Zusammen
bruchs w a r er es, der a l le die K r ä f t e der 
Ü b e r l i e f e r u n g ostdeutscher Wissenschaft und 
ostdeutschen Geisteslebens sammelte. So ent
stand unter seiner M i t w i r k u n g i m Jahre 1946 
„Der G ö t t i n g e r Arbe i tk re i s " , in dem w i r 
uns unter seiner F ü h r u n g aus dem gleichen 
Gefüh l der Heimat l iebe und in dem B e w u ß t 
sein zusammenfanden, d a ß es Rechte zu w a h 
ren und Werte zu verteidigen gilt , deren V e r 
lust fü r die Deutschen und das Abend land 
dem Verzicht auf eine eigene Zukunf t gleich
k ä m e . Es geschah dies i n einer Zeit , i n der 
selbst eine re in wissenschaftliche und objek
t ive B e s c h ä f t i g u n g m i t den Problemen des 
deutschen Ostens und der Heimatver t r iebe
nen bereits als ge fähr l i ches P o l i t i k u m galt. 
B e w u ß t nahm er diese G e f ä h r d u n g i m Inter
esse einer freien Wissenschaft und i m Dienste 
der Heimat auf sich. D a m i t wurde — wie i n 
seiner ganzen Lebensarbeit — verdeutl icht, 
d a ß die Wissenschaft sich niemals durch p o l i 
tische S t r ö m u n g e n und Beeinflussungen be
hindern lassen darf. 

Der G ö t t i n g e r Heimatkre is betrauert i n dem 
Heimgegangenen eine P e r s ö n l i c h k e i t , d ie uns 
V o r b i l d , deren W i r k e n uns Verpf l i ch tung be
deutet. W i r glauben i h m fü r seine u n e r m ü d 
liche A r b e i t nicht besser danken zu k ö n n e n 
als i n treuer Fortsetzung dessen, was er f ü r 
V o l k u n d He ima t getan hat. 

F ü r den G ö t t i n g e r Arbe i t skre i s und seine 
Mi ta rbe i t e r 

gez. D r . F r e i h . v . W r ä n g e 1-W a 1 d b u r g 

G ö t t i n g e n , im März 1951 

A m '7 März 1951 verschied in Lugano im 77. Lebensjahre der Kurator der Albertus-
Universi tät zu Königsberg in Preußen 

Dr. phil. h. c. Regiomontanus 

Friedr ich Hoffmann 
Ehrensenator der Technischen Hochschule Danzig 

Ehrenbürge r der Georg - August - Univers i tä t Göttingen 
Ehrenmitglied der Gesellschaft der Freunde Kants 

Vorsitzender des Gött inger Arbeitskreises. 

In Goldberg in Schlesien geboren, besuchte er Vorschule und Gymnasium in Görli tz 
und studiert? an den Univers i tä ten Heidelberg, Berl in und Breslau. 1896 trat er 
in den Justizdienst im Bezirk des Oberlandesgerichts Breslau und wurde 1905 
zum Landrichter ernannt. Bereits im Jahr darauf trat er in den Verwaltungsdienst 
über und war bis zum Jahr 1922 in den Regierungen von Posen, Bromberg und 
Schr.eidtrr.ühl ti'.tig. 1919 wurde er Oberregierungsrat und ständiger Vertreter des 
Regierungspräs identen . Mi t Wirkung vom 1. Oktober 1922 wurde er zum Kurator 
der Alber tus-Univers i tä t in Königsberg ernannt. 

Mit Friedrich Hoffmann war der erste vollamtliche Kurator an ' die Albert ina 
gekommen Die Preußische Staatsregierung wollte mit dieser Ernennung zum 
Ausdruck bringen welche e rhöhte Bedeutung sie dieser an äußers te r und gefähr
deter Stelle des Randes gelegenen Hochschule beimaß. Die Erwartungen, die man 
dem neuen Kurator entgegenbrachte, sollten in vollem Maße erfüllt werden. Friedrich 
Hoffmann, selbst ein Sohn des deutschen Ostens, begriff sofort die große Aufgabe, 
vor die er sich gestellt sah. Bereite beim Wiederaufbau der Danziger Hochschule 

griff er ta tkräf t ig ein, man dankte ihm durch die Verleihung der Würde eines 
Ehrensenators. Denn keineswegs beschränkte sich Hoffmanns Denken und Planen 
auf die engere Tätigkeit in der Univers i tä t sverwal tung . Das trat deutlich hervor, 
als es darum ging, die Königsberger Albert ina von innen heraus neu aufzubauen, 
im Sinne Jahrhunderte alter Uberlieferung, als eine Pf lanzstä t te deutschen Geistes, 
die ihre Kraft nach Osten ausstrahlt, und die ihren Sinn fand als Mit t ler zwischen 
Ost und West. Wer die mannigfach gespannten Fäden hier verfolgt, der sieht, daß 
sie in irgendeiner Form, wenn auch nicht immer sichtbar, in der Persönl ichkei t 
Friedrich Hoffmanns sich verknüpfen. Die hier von ihm geleistete Arbeit — die 
Univers i tä t dankte ihm durch Verleihung der Würde des Dr. phi l . honoris causa — 
hat ihre Wirkung ausgeübt bis weit in das vierte Jahrzehnt, das ihm freilich 
manche Anfeindungen gebracht hat. Indes hat er der Königsberger Univers i t ä t s 
verwaltung bis zum Ende vorgestanden, bis er selbst ihre Pforten im Januar 1945 
schließen mußte . 
E in neuer Abschnitt des Lebens begann für Friedrich Hoffmann, und dies zu einer 
Zeit, in der andere sich der wohlverdienten Ruhe des Alters hingeben. Friedrich 
Hoffmann, dem der Kr i eg selbst schwerste Wunden geschlagen hatte, trat als erster 
und einziger bald auf den Plan und rief zur Sammlung der Geister und der 
Menschen auf, die da dem Chaos entronnen waren. Nunmehr weithin für jeden 
sichtbar, begründe te er die allen Königsbergern bekannte Meldestelle der Albertus-
Universi tät , an die sich ein jeder wenden konnte, der da in Not und Bedrängn i s 
geraten war. Zum zweiten Male in seinem Leben stand er vor einer Aufgabe, 
an die wohl niemand gedacht hatte, die aber, einmal i n ihrem Wesen erkannt, 
ostpreußisch, ostdeutsch im reinsten Sinne des Wortes war. Zum zweiten Male in 
seinem Leben wurde Friedrich Hoffmann zum Mittelpunkt der alten Albert ina, 
wenn diese auch jetzt nicht mehr sichtbar war. E in Helfer, ein Berater, ein Freund 
wurde er uns allen, die wi r von Königsberg kamen, ein getreuer Ekkehard, wie 
man von ihm gesagt hat. Und heute, wo wi r i n tiefer Trauer dieses erfüll te Leben, 
das ein reiches war, überblicken, da bedenken wir , aus welchen Wurzeln dieses 
Dasein seine Kraft nahm, und wir sind dankbar, uns eines Wortes erinnern zu 
dürfen, das er selbst in einem seiner Rundbriefe zu uns gesprochen hat: „Die 
innere Wahrheit eines Geschehens liegt nicht in den äußeren Ereignissen, sondern 
im Menschen selbst, in der Reinheit und der Kraf t seines Herzens, im Charakter, 
in seiner innersten Persönlichkeit" . 

Für die Angehörigen der Albertus-Universität 
Königsberg / Preu ßen 

P r o f e s s o r Dr . G ö t z v o n S e i l e 

U w'vcd TcüIMhq, im Vxeyettal I 
Carla 
v. Bassewitz 

I m Westen ist der Ü b e r g a n g z u m F r ü h l i n g 
nicht so p lö tz l i ch w ie bei uns i n O s t p r e u ß e n , 
wo die F r ö s t e s c h ä r f e r sind, u n d die K ä l t e 
periode l ä n g e r ist. W e l c h ' e i n Aufa tmen geht 
durch die ganze Natur , wenn zum ersten M a l 
der T a u w i n d mi t seinem hohlen, gewalt igen 
T o n ü b e r die F e l d - und W a s s e r f l ä c h e n , du rch 
die G ä r t e n u n d Fors ten donnert! 

A n den w e i t l ä u f i g i n den Niederungen und 
h ü g e l i g e n F l u ß t ä l e r n verstreuten Gehöf t en 
kleben w ie g r o ß e Vogelnester winzige, pa rk 
art ige A n l a g e n — meist von einem gerade 
verschnit tenen L indengang umgeben, — 
hinter dem sofort der A c k e r beginnt. Je nach 
der G r ö ß e des Besitzes staffeln sie sich bis 
zu den pf lanzenkundl ichen S e h e n s w ü r d i g 
kei ten u m re in barocke Sch lösse r . 

Der alte Pa rk , an den ich denke, liegt auf 
der H ö h e am Rande des P r e g e l t a l s bei 
K ö n i g s b e r g . Ebenso gut k ö n n t e er ü b e r a l l 
in O s t p r e u ß e n liegen — „ ü b e r a l l w ä r e er e in 
S t ü c k Heimatgeschichte. E r liegt oberhalb 
des Dorfes und etwas abseits v o m W i r t 
schaftshof — mi t dem Wohnhaus verbunden 
durch t e r r a s s e n f ö r m i g nach dem Pregel zu 
abfallenden R a s e n f l ä c h e n mi t b laus i lbr igen 
Koni fe ren zwischen denen noch k lamme, 
b r ä u n l i c h e Schneewehen festsitzen. 

E r ist wa lda r t i g gehalten — mi t lauter 
k le inen H ü g e l n — alte „ F l i e h b u r g e n " oder 
„ S c h l o ß b e r g e " — oder auch E n d m o r ä n e n 
diesese Urs t romtals — mi t dichtem U n t e r 
holz, so rgfä l t ig beschickten W i l d f ü t t e r u n g e n , 
w i n t e r g r ü n e n F ich teng iuppen und einigen 
Rotbuchen. Diese k ö n n e n hier" von Rechts 
wegen garnicht stehen, denn K ö n i g s b e r g ist 
B u c h e n g r e n z e , und w i r sind schon 
ös t l ich davon. A b e r die l iebevolle H a n d der 
Besitzer, die ü b e r a l l s p ü r b a r ist, hat sie 
trotzdem hochbekommen 

Zwischen ihren s i lbr igglat ten S t ä m m e n , an 
,der „ G r o ß m u t t e r " vorbei , einer ural ten Eiche, 
die immer noch k n o r r i g und fest da steht, 
soviel Ä s t e sie auch j ä h r l i c h den W i n t e r 
s t ü r m e n opfern m u ß , steigen w i r einen 
steilen, schmalen P fad zum „ L u i s e n b e r g " 
hinauf. H i e r hat d ie K ö n i g i n L u i s e 
mit i h rem Gefolge auf der F l u c h t v o r Napo
leon Rast gemacht. 

N u n erinnert an dies Ereignis nur noch 
e in m ä c h t i g e r F ind l ingsb lock mi t der I n 

schrift „ K ö n i g i n Lu i se" , und der Jahreszahl . 
Sonst nichts. 

M a n k a n n von hier oben durch die unbe
laubten B ü s c h e so recht ins Herz des alten 
Parkes hineinsehen — bis auf die Wiese m i t 
z a r t w e i ß e n B i r k e n s t ä m m c h e n , die vor einen 
„ H u s c h " g r ü n e r F ich ten gepflanzt s ind . 
K u p f e r n leuchtende Blu tbuchen vol lenden 
im Sommer dies s chöne Farbenspiel . — 
Jetzt haben sie erst ihre feinen spitzen 
Knospen angesetzt. 

V o r uns ist i n den Bestand e in D u r c h b l i c k 
auf den Pregel geschlagen. A n seinen U f e r n 
t ü r m e n sich Eisschollen, die das gurgelnde 
Wasser m i t f ü h r t — nicht mehr b l ä u l i c h g r ü n 
und g lasklar w ie i m Win te r — sondern etwas 
schmuddelig-gelb, wie es ihnen zukommt i n 
einer Zeit, i n der schon wieder die ersten 
Dampfer von T i l s i t her nach K ö n i g s b e r g 
streben. D a zieht unsere gute, wohlbekannte 
„ G e r m a n i a " gerade vorbei , F r a c h t k ä h n e 
mit b l ö k e n d e m V i e h , flatternder W ä s c h e und 
fröhl ich winkendem Schiffsvolk i m Schlepp
tau. 

Die Pregelwiesen sind bis ans Dor f spiegel
blank vom Hochwasser, das bei S tauwind 
ü b e r die Sommerdeiche tritt. Sel ig patschen 
Enten und G ä n s e d a r i r herum. V o r den 
w e i ß g e k a l k t e n , niedrigen H ä u s e r n kake ln 
die H ü h n e r , durch die blasse Sonne angeregt, 
wie v e r r ü c k t . D i e Omas binden ein warmes 
Kopf tuch u m und machen sich auf. im w i n d 
g e s c h ü t z t e n P a r k etwas Strauch zu sammeln. 
A u f der D o r f s t r a ß e laufen die K i n d e r mi t 
Zweigen si lbergrauer W e i d e n k ä t z c h e n und 
singen: „Wi r traten auf die Ket te — und die 
Ket te k l ang —". 

L i n k e r H a n d sehen w i r auf der H ö h e j en 
seits der k le inen Schlucht das 300 Jahre alte 
Haus mi t seinem sandfarbenen Putz und dem 
roten Dach aus „ M ö n c h e n " u n d „ N o n n e n " — 
den wetterfesten, o s t p r e u ß i s c h e n Dachziegeln 
— h e r ü b e r l e u c h t e n . Dahinter liegtj der Hof. 
Dor t toben jetzt Foh len und Jungvieh mit 
g e s t r ä u b t e n Win te rhaar i n den Aus l äu fen , 
d a ß erdige Schneebrocken in die L u f t fliegen 
— und alle Menschen sind fieberhaft mi t 
Ü b e r h o l u n g der Masch inen und G e r ä t e für 
die F r ü h j a h r s b e s t e l l u n g beschäf t ig t . 

Umjube l t v o m Gesang der Meisen und 
Rotkehlchen und beim K l o p f e n der Spechte 
und K l e i b e r steigen w i r zwischen m ä c h t i g e n 

Kas tan ien und A h o r n s t ä m e n den „ L u i s e n 
berg" hinunter . E i n herber Duf t von B a u m 
rinde, w e l k e m L a u b und Reis ig steigt zu uns 
auf. H i n t e n zwischen den Kas tan ien leuchtet 
g r ü n der Winterrungsschlag. Durch e in 
schmales Torchen an der S ü d s e i t e des Parkes 
bl icken w i r ü b e r die Saat zum „ M ü h l e n b e r g " 
h e r ü b e r , w o unter L ä r c h e n und einem w i l d e n 
Rosenbusch ein moosbewachsener Mah l s t e in 
liegt — „schon immer" , w i e die Dorfleute 
sagen. 

U n d sieh — u m die G r ä b e r herum zieht 
sich an der dunk len Thujahecke ent lang e in 
weißer , strahlender K r a n z : Die S c h n e e g l ö c k 
chen sind heraus! Hier , auf dem kleinen ge
s c h ü t z t e n Fr iedhof i m P a r k b l ü h e n sie jedes 
Jah r zuerst. B e i den G r ä b e r n und dem 
K r e u z steigt zuerst das neue Leben aus der 
Erde . . . 

B a l d werden ihnen mi t leuchtendem B l a u 
die Sc i l l a folgen — die Lerchen werden ü b e r 
der Wintersaat jubeln, und der ganze P a r k 
w i r d v o l l l ichter Anemonensternchen sein 
und v o l l gelber K ä t z c h e n an den H a s e l 
büschen . Sch l ieß l ich w i r d auch der w i l d e 
Rosenbusch auf dem „ M ü h l e n b e r g " wieder 
b lühen , und das ganze, geliebte L a n d w i r d 
a u f b l ü h e n i n goldener Sommersonne. Das 
kommt immer wieder, — in der Heimat und 
in der Fremde . . . 

U n d wenn auch in unseren Herzen wieder 
g r ü n e n und Fruch t tragen so l l , was an F ä h i g 
keiten i n der Heimat da r in lebendig war , 
s o m u ß d a z u a u c h i h r B i l d i n u n s 
l e b e n d i g b l e i b e n . D a n n sind w i r 
wahrhaft „ge t reu" , ü b e r a l l und in al lem. 

So lasse ich denn ein L i e d aus der an A u s 
druck und Melodie so reichen Zeit der R o 
mant ik hier folgen, welches meine Mut t e r 
sang, als w i r K i n d e r waren : 

In meiner Heimat wirr' es jetzt Frühling — 
Der aber grünt auf den ältesten Gräbern sogar. 
Da springen die Brunnen, da locken die 

Lieder — 
Da wandert mit Kätzchen die Kinderschar. 

In meiner Heimat — lachen die Mädchen — 
Die ttnlden Rosen erblüh'n am Gesträuch. 
Und nachts die Sterne — die leuchten viel 

goldener, 
Viel tausendmal goldener . - «f<? hior  

b«ei Euch! 
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Jetzt K o m m e n u n s e r e S t ü r m e 
O s t p r e u ß e n w u r d e wohl vor a l len anderen 

P r o v i n z e n v o n den S t ö r c h e n a m meisten be
vorzugt , u n d besonders das zwischen H a f f 
und See gelegene Samland m i t seinen sa f t i 
gen Wiesen u n d g r o ß e n W e i d e f l ä c h e n w a r e i n 
wahres Paradies fü r Meis te r Adeba r . 

A u c h das Dorf , i n dem unser G u t lag, w a r 
bei den S t ö r c h e n w o h l besonders beliebt; 
hatte es doch 24 Storchennester, d a v o n ent
fielen auf unseren Hof, als dem g r ö ß t e n und 
mi t den meisten G e b ä u d e n . 15 Nester. 

Morgens galt me in erster B l i c k den S t ö r 
chen. U n d m e i n M o r g e n - u n d A b e n d g r u ß 
war Storchengeklapper. D e r Storch w a r m i r 
fast e in liebes Haus t ie r geworden. E i n 16. Nest 
hatte sich e in Storchenpaar i n unserem G a r 
ten auf e inem sehr hohen L ä r c h e n b a u m ge
baut und hatte da r in v ie le Jah re g e b r ü t e t . 
Es w a r immer e in h ü b s c h e r A n b l i c k , diesen 
s c h w a r z - w e i ß e n V o g e l i n dem hel len G r ü n 
der L ä r c h e zu sehen. L e i d e r w a r f e in schwe
rer Novembers tu rm dieses Nest wieder her 
unter. A n der Auf fah r t zu dem H o f unseres 
Nachbarn hatte sich auf e inem g e k ö p f t e n 
L i n d e n b a u m (etwa fünf Me te r ü b e r dem E r d 
boden) auch e in Storchenpaar angesiedelt. 
Der rege Verkehr , der dicht an diesem Nest 
vorbei ging, s t ö r t e die S t ö r c h e nicht i m ge
ringsten. A u f dem Wege zum Nachbardorf 
thronte auf einer Telegrafenstange e in a n -
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Birke im Frühling 
Der B i r k e ga 'denschimmernd G r ü n 
Wiegt sich i m lauten F r ü h l i n g s w i n d e . 
Vie lhunder t zarte K ä t z c h e n b l ü h n , 
U n d s trahlend lacht die w e i ß e Rinde . 

Wie w e i ß g e l o c k t e S c h ä f c h e n treibt der W i n d 
Die W o l k e n auf die blaue Himmelswe ide , 
E r h ü t e t jede w i e e in liebes K i n d 
U n d k ü ß t die B i r k e i n dem F r ü h l i n g s k l e i d e . 

U n d auf der L ä m m l e i n leuchtend F e l l 
Wie auf den leis ' gewiegten Zweigen , 
D a tanzt das G o l d der Sonne he l l , 
U n d alle Vögel F r ü h l i n g s l i e d e r geigen. 

O t t o L o s c h 
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deres Nest. In der Regel baut der Storch sein 
Nest auf den Giebe l des Hauses, aber zwe i 
Nester auf ein Dach. N u r selten kommt es 
vor, d a ß er noch e in drit tes Nest auf die 
M i t t e des Daches baut. A u f unserem H o f 
waren zwei Scheunen u n d e in V iehs t a l l m i t 
je dre i Nestern besetzt. 

Z i eml i ch p ü n k t l i c h zwischen d e m 25. M ä r z 
und 6. A p r i l t rafen i m F r ü h j a h r d ie S t ö r c h e 
e in ; nicht al le zusammen, sondern i n e inze l 
nen Paa ren wurden die Nester beflogen. 
D a n n hub e in g r o ß e s F reuen i m Dorfe an ; w a r 
doch der Storch der sicherste F r ü h l i n g s b o t e ! 
A u c h w a r es nach al tem Aberg lauben sehr 
wich t ig , w i e der einzelne Mensch den Storch 
zuerst sah. Wer ihn stehend sah, w a r i n dem 
J a h r e fau l ; wer i hn zuerst fliegen sah, f l e i 
ß ig ; wer i hn k lappern h ö r t e , w ü r d e v i e l P o r 
zel lan zerbrechen. 

E i n anderer, ganz g e g e n s ä t z l i c h e r S p r u c h 
lautet: 

„ W e r den Storch sieht stehen, dem w i r d 
die A r b e i t gehen, 

Wer den Storch sieht fl iegen, der l ä ß t die 
A r b e i t l iegen." 

B a l d nach ih rem Ein t re f fen fingen die 
S t ö r c h e an, ihre Nester auszubessern. Junge 
Storchenpaare, d ie noch ke in eigenes H e i m 
hatten, bauten sich i n kurzer Zei t e in Nest 
auf. D e r Storch baut sein Nest i n der H a u p t 
sache aus d ü r r e m Reis ig , t r ä g t aber auch 
R a s e n s t ü c k e , Te i l e a l ter S ä c k e oder Packpap ie r 
in sein Nest. B ö s e Zungen bezichtigen i h n 
sogar des Diebstahls an W ä s c h e s t ü c k e n v o n 
der Bleiche. S c h l i m m erg ing es e inem M a n n , 
der sich einen Haufen B i r k e n r e i s i g k le inge
macht hatte. In k a u m dre i Tagen w a r dieser 
Reisighaufen verschwunden u n d stand als 
stattliches Storchennest auf dem n ä c h s t e n G e 
b ä u d e . 

A u c h etwas ganz Seltenes habe ich erlebt. 
B e i uns i m Dorfe ist auf jedem g r ö ß e r e n H o f 
— auf e inem S t a l l g e b ä u d e — eine Glocke a n 
gebracht, durch welche zur A r b e i t gerufen 
w i r d . D i e Glocke h i n g i n e inem Eisengestell . 
Unmi t t e lba r hinter diesem baute der Storch 
ein Nest und f ing gleich zu b r ü t e n an . A n 
fangs erhob er sich, w e n n die Glocke ge
l ä u t e t wurde und g ing e in paar Schri t te aufs 
Dach, kehrte aber gleich wieder zu rück . B a l d 
aber w a r er so an diese T ö n e g e w ö h n t , d a ß 
er ruh ig sitzenblieb, obgleich ihn die Glocke 
bei ihren Schwingungen fast b e r ü h r t e . A u c h 
den E i e r n hatte die k le ine E r s c h ü t t e r u n g 
n ich t geschadet, denn es s c h l ü p f t e n v ie r junge 
S t ö r c h e aus. 

I m F r ü h j a h r f ä n d e n auch h ä u f i g erbit terte 
S t o r c h k ä m p f e statt. Oft versuchte e in fremder 
S torch e in bewohntes Nest anzufliegen. Un te r 
Zischen und Fauchen fuhr dann der recht
m ä ß i g e Besi tzer auf i h n los. M i t S c h n ä b e l n 
und F l ü g e l n entbrannte e in h e i ß e r K a m p f . 
W a r der Gegner i n d ie F luch t geschlagen, 
kehrte der Storch stolz zu seinem Nest z u 
rück und l ieß langanhaltendes K l a p p e r n h ö 
ren, i n das nun auch die S tö rch in m i t e i n 
stimmte, die dem K a m p f teilnahmslos z u 
schaute. 

Be i den J ä g e r n erfreute sich der Storch 
keiner g r o ß e n Bel iebthei t , denn er n a h m nicht 
nur F rösche , M ä u s e , Fische und Eidechsen, 
sondern auch Junghasen, junge R e b h ü h n e r 
und Fasanen. Sogar d ie i n der N ä h e des 

Nestes weidenden G ä n s c h e n v e r s c h m ä h t e er 
nicht. S o haben w i r e i nma l zugesehen — 
ohne es ä n d e r n zu k ö n n e n — w i e der Storch, 
i n seinem Neste stehend, eines m#iner 14 
Tage a l ten G ä n s c h e n verspeiste. 

B a l d nach dem 20. Augus t fingen die 
S t ö r c h e an, sich zu sammeln, denn die Stunde 
des Abschieds nahte. A u f leeren Fe lde rn oder 
Wiesen sah m a n sie zusammestehen, t r au r ig 
mi t eingezogenen K ö p f e n ! Eines Morgens , 
Ende Augus t , wa ren die Nester leer; alles 
f röh l iche Gek lappe r vers tummt. 

D u r c h den K r i e g haben auch unsere S t ö r c h e 
v i e l zu le iden gehabt, denn es kamen m i t 
jedem Kr i egs j ah r weniger auf den Hof, so 
d a ß i m Sommer 44 nu r noch die H ä l f t e der 
Nester beflogen waren . 

Z w e i Versuche m ö c h t e ich noch e r w ä h n e n , 
die d ie Voge lwar te R o s S i t t e n mehrere 
Jahre vo r dem K r i e g e d u r c h f ü h r t e . 

Der erste Versuch sollte feststellen, ob der 
junge Storch bei seinem Z u g nach dem S ü 
den auch ohne F ü h r u n g den rechten Weg f i n 
det. Z u diesem Zweck wurden aus unseren 

A u f der K u n s t s t r a ß e B r a u n s b e r g - K ö n i g s 
berg nahe der Kreuzungss te l le mi t der Ost 
bahn, liest m a n auf e inem M a r k s t e i n : 

„ W a s s e r s t a n d 31. 3. 1888" (etwa 20 cm). 
E i n ebensolcher Ste in stand an der K ö n i g s 

berger S t r a ß e . D i e damal ige Ü b e r s c h w e m 
mung erstreckte s ich ü b e r das ganze A l l u 
vialgebiet der Passarge. Das Wasser ü b e r 
s p ü l t e das Gle i s auf dem Eisenbahndamm, 
der zwischen den beiden W ä r t e r h ä u s e r n an 
der K ö n i g s b e r g e r u n d Mehlsacker K u n s t 
s t r a ß e e twa 1,5 k m hor izonta l ve r l äu f t . E r 
w u r d e d re i Jahre s p ä t e r e r h ö h t . Diese H o c h 
wassergefahr hatte jeder Einheimische v o r 
ausgesehen. 

Der W i n t e r 1887—88 hatte ununterbrochen 
dre i Mona te eine Durchschni t ts temperatur 
von 15 G r a d . Zehn Wochen h indurch brachten 
schreckl iche S c h n e e s t ü r m e oftmals den E i 
senbahnverkehr z u m St i l l s tand , i m Z u s a m 
menhang dami t den Pos t - und Zei tungsbe
tr ieb. A u f d ie damals nur d re ima l w ö c h e n t 
l i c h erscheinende „ E r m l ä n d i s c h e Ze i tung" 
m u ß t e n d ie a u s w ä r t i g e n Bezieher oft genug 
recht lange war ten . Das Brennmate r i a l w a r 
f rühze i t i g verbraucht , Kohlen t ranspor te 
trafen s p ä r l i c h e in , und mancher, der es sonst 
nicht nö t ig hatte, m u ß t e jetzt frieren, v o n 
der a rmen B e v ö l k e r u n g schon garnicht zu 
reden. 

Gegen Ende des Monats M ä r z l ieß d ie 
K ä l t e nach, und e in paar Tage Tauwet ter ge-

Es w a r u m Ostern des jungen J a h r h u n 
derts 1901. M e i n e F r e u n d i n hatte m i c h ü b e r 
die Feiertage nach T i l s i t eingeladen, aber 
als die Ostern v o r ü b e r waren , e r k l ä r t e sie, 
zusammen m i t der ganzen Fami l i e , es f ü h r e 
i m F r ü h l i n g niemand aus T i l s i t , o h n e „ d a s 
g r o ß e Wasser" gesehen zu haben, das jeden 
T a g zu e rwar ten sei. U n d ich blieb. — ' loh 
bl ieb 3 Wochen l ä n g e r als ich eigent l ich ge
wol l t hatte. Oft genug wander ten w i r beide 
auf d ie Lu i senbrück ' e , von deren H ö h e aus 
w i r i n d ie wei te Niederung schauten. G r ü n 
l ichgrau dehnten sich Wiesen u n d Fe lde r aus, 
geteilt d u r c h die Doppelre ihen der B ä u m e , w o 
die L a n d s t r a ß e n zu D ö r f e r n u n d g r o ß e n H ö 
fen f ü h r t e n . D o r t zeichneten sich die G e h ö f t e 
mi t G ä r t e n . Scheunen und Staken ab, einige, 
von alters her auf H ü g e l n erbaut, oder v o n 
s c h ü t z e n d e n W ä l l e n umgeben. D ie B ä c h e , 
deren Wel l chen sonst dem S t rom entgegen 
eilten, schliefen noch ih ren eisigen W i n t e r 
schlaf, w ä h r e n d die harte Decke der M e m e l 
sich schon senkte. Dennoch v e r g n ü g t e sich 
Jugend darauf m i t Schl i t tschuhlaufen, auch 
wenn man auf schiefer Ebene dah in gli t t . D i e 
Fischer unten a m Ufer eisten m i t Ä x t e n ih re 
fesfcgefrorenen K ä h n e los und schleppten sie 
h ö h e r an L a n d , Le i t e rn wurden an D ä c h e r 
gestellt, alles was for t schwimmen k ö n n t e , be
festigt und geboren. A b e r das Hochwasser 
l ieß auf s ich war ten . 

U n d w i r warteten. — 
Die blauen Dragoner r i t ten, den jungen 

M ä d c h e n zunickend, durch die Hohe S t r a ß e , 
w ä h r e n d „ d e r alte Berger" vo rnvoran zum 
Rossegetrappel sein F r ü h l i n g s l i e d aufspielen 
l ieß, taktfest in Marschtempo gesetzt: „Al le 
Vögel sind schon da . . ." O, sie waren noch 
lange nicht da, sie kamen nach und nach ü b e r 
die Stadt gezogen: ganze W o l k e n von Staren, 
Rotkehlchen, Lerchen , w ie Schleier sah m a n 
sie ziehen: nach Osten, nach Osten! U n d z u 
l e t z t z o g e n d i e S t ö r c h e e i n , oft 
paarweise, von den Bachstelzen begleitet. 
Wenn i n den N ä c h t e n die w i lden G ä n s e 
schrieen, ganz niedr ig ü b e r die D ä c h e r zogen, 
ei l ten w i r ans Fenster und b l i ck ten hinaus 
gegen den Sternenhimmel . Ja , das waren die 
Vögel der Kass iopeia . die w i r so liebten — 
sie zogen h a f f w ä r t s . U n d die B i r k e n dufteten 
schon du rch unser offenes Fenster, es roch 
nach F r ü h l i n g . D r a u ß e n hal l ten Schri t te , 
S t immen r iefen: „ D a s E i s k o m m t ! " 
oder „ H o c h w a s s e r ! " oder „Die M e m e l ist 
hoch"! — Uns w a r es, als w ä r e m i t einem 
M a l der F r ü h l i n g da. — 

U n d wieder standen w i r a n e inem der 
hohen Bogen auf der B r ü c k e . J a — das rus
sische E i s w a r da . Immer mehr Schol len 

Storchennestern junge S t o r c h » entnommen. 
Die J u n g s t ö r c h e w u r d e n zur Voge lwar te ge
bracht, dor t m i t F u ß r i n g e n gezeichnet, In 
k ü n s t l i c h e Nester gesetzt und mi t Fischen 
g r o ß g e f ü t t e r t . A l s die Zugzei t herankam, 
w u r d e n sie eingesperrt und erst freigelassen, 
als a l le S t ö r c h e i m wei ten U m k r e i s fortge
zogen waren . Tagelang sind sie dann noch i m 
Samland umhergekreuzt , als ob sie A n s c h l u ß 
suchten. D a n n waren sie verschwunden. 

D e n r icht igen Weg nach dem S ü d e n haben 
sie doch gefunden, denn mehrere Wochen s p ä 
ter bekamen w i r von der Voge lwar te d ie 
Nachricht, d a ß einer unserer S t ö r c h e i n G r i e 
chenland, w o h l auf dem Wege nach Ä g y p t e n , 
gefangen worden war . 

Der zweite Versuch galt, S t ö r c h e aus 
storchreichen Gegenden in storcharme oder 
sogar storchleere Gegenden zu verpflanzen. 
D i e J u n g s t ö r c h e wurden bis zum Rhe in ge
bracht, dort auch in k ü n s t l i c h e Nester gesetzt 
und g r o ß g e f ü t t e r t . D ie S t ö r c h e wurden auch 
a m Rhe in g r o ß , lernten fliegen und kehr ten 
abends in ihre Nester z u r ü c k . I m S p ä t s o m m e r 
waren sie p lö tz l ich verschwunden und kehr ten 
i m n ä c h s t e n F r ü h j a h r nicht wieder zu rück . 

O b sie w o h l mi t anderen G e f ä h r t e n i n die 
alte He imat nach O s t p r e u ß e n geflogen waren? 

W . Bloech 

n ü g t e n , u m das Wasser der Passarge in nie 
dargewesenem M a ß e anschwel len zu lassen. 
Das Wasser d rang ü b e r a l l i n die K e l l e r der 
S t a d t b ü r g e r e in und vernichtete dor t K a r 
t o f f e l v o r r ä t e und Fut te rmi t te l . Manche m u ß 
ten sogar ihre Schweine i n Sicherhei t b r i n 
gen. B i s zum Nachmi t t ag des folgenden Tages 
stieg das Wasser a l l m ä h l i c h , von da ab einer 
Spr ingf lu t g l e i ch^ Es w a r der Kar f re i t ag . 
Ostersonnabend morgens w a r rechtsseitig der 
Passarge alles ü b e r f l u t e t . D e n ganzen T a g 
ve rnahm man ein Rauschen, ä h n l i c h w i e a m 
Ostseestrand. W o i n der B a h n h o f s t r a ß e ( f rü 
her E r m l ä n d i s c h e S t r a ß e ) d ie A n l a g e einen 
freien Durchgang bot, hatten die Wogen 
Grani tpha t ten des B ü r g e r s t e i g e s ausgehoben 
und die G iebe lwand eines Hauses z u m E i n 
s t ü r z e n gebracht. D i e S t r ö m u n g w a r so stark 
d a ß nur e in sehr k r ä f t i g e r M a n n imstande 
war . seinen K a h n v o r w ä r t s zu bringen. Das 
in den S t ä l l e n stehende V i e h konnte nicht i n 
A c h t genommen werden. 

Noch mehrere Jahre konnte m a n an den 
A u ß e n w ä n d e n der g e s c h ä d i g t e n H ä u s e r d ie 
H ö h e des Wasserstandes a m 31. 3. 1888 e r k e n 
nen. Das kal te A p r i l w e t t e r l ieß den Schnee 
nu r langsam schmelzen. In den W ä l d e r n l ag 
er stellenweise noch bis M i t t e M a i . N o c h 
Jahre s p ä t e r dachten die Braunsberger B ü r 
ger m i t Schrecken an die Schreckenstage i m 
M ä r z 1888. 

Ernst Kluckert 

schoben s ich n ä h e r k o m m e n d ü b e r e i n a n d e r , 
t ü r m t e n sich an den P fe i l e rn auf, s chwam
men einander folgend h indurch . Das Wasser 
stieg h ö h e r und h ö h e r , bedeckte das L a n d 
weiter und weiter , T a g u n d Nacht wurde die 
B r ü c k e bewacht. 

W o an Mark t t agen die Stadt von l ä n d l i c h e n 
Wagen belebt war . herrschte St i l le , denn die 
Wege waren v o m Hochwaser gesperrt, auch 
die Dampfer m u ß t e n ihre r e g e l m ä ß i g e n F a h r 
ten einstellen. Nachts donnerte und krachte 
die platzende Eisdecke und an jedem M o r 
gen w a r das Wasser mi t schwimmenden 
Schol len wei ter und h ö h e r gestiegen. G r a u i n 
grau dehnte sich die Ferne, gleich ob H i m 
mel oder Wasser, s i lbern schimmerten die 
Weidenkronen, die s ich von der bewegten 
F l ä c h e schaukeln l i eßen . 

E n d l i c h h i e ß es, der Dampfer ginge w i e 
der. U n d da w a r auch schon e in E in ladung , 
die uns abenteuerl ich begeisterte, der a l te 
H e r r W e i ß w ü r d e uns beide i m K a h n v o m 
Dampfer abholen — mit ten auf der M e m e l . 
Der Anlegesteg w a r freigelegt worden und die 
R inne der Dampferstrecke w a r k lar . M e h r 
oder weniger ä n g s t l i c h e F a h r g ä s t e unter 
hiel ten einander, mancher prahl te m i t seinen 
Erlebnissen. I rgendwo w a r eine K u h fort
geschwemmt worden. D e m Lehre r seine 16 
B i e n e n v ö l k e r seien m i t der B a n k losgerissen 
und fort. D i e F r a u Buttgerei t h ä t t e keine 
Hebamme gehabt. B e i P luschkes i n I x t u p ö -
nen sei G r o ß m u t t e r s Schwester du rch den 
Schornstein auis Dach gefallen und das D a c h 
sei schon unter Wasser gewesen. H ü f t e zer
schlagen — k e i n Dok to r da. W i r h ö r t e n die 
E z ä h l u n g e n an, w ä h r e n d w i r i n das gurgelnde 
Wasser, i n die rauschenden Schol len schau
ten, auf denen a l le r le i mitgefahren k a m : 
Stroh, Ho lz , e in Kan inchen stal l , e in R o d e l 
schlit ten. 

D a k ä m p f t e sich e in K a h n durch den 
St rom, bog den g e f ä h r d e n d e n Schol len aus. 
„Da ist er!" r ief meine F reund in , „ H e r r 
W e i ß , H e r r W e i ß ! " und g r ü ß t e h i n u n 
ter. E r hatte den G r u ß w o h l n icht v e r n o m 
men oder nicht Ze i t d a f ü r . M i t k r ä f t t i g e n 
H ä n d e n arbeitete er rudernd dem Dampfer 
entgegen. Dann legte er die Rude r h in , w i r 
stiegen — u n g e ü b t , ungeschickt — die S t r i c k 
leiter hinab, da hoben mich zwei starke 
A r m e und l i eßen m i c h auf die Bootsbank 
gleiten, ebenso folgte meine G e f ä h r t i n , u n d 
schon hatten die festen H ä n d e wieder die 
Ruder ergriffen. Das Boot brachte uns zu 
Hofe. Unterwegs hatten w i r erst Ze i t zu r B e 
g r ü ß u n g u n d dann e r k l ä r t e unser Schif fs 
k a p i t ä n : „ J e t z t fahr ich ü b e r unsere Chr i s to r 
beeren, jetzt ü b e r d ie Himtbeeren — und nun 

p l a t t d e u t s c h e J U d m s a c t e n 

V o n D r . K . B i n k 

Dat d r ä ä n t m ö t . 
Dat ös so e Fingerhoot v o l l . 
Dat ös man so e K i k e l . 
Dat ös man so e Noschroapsel. 
D a ös a l l een Opwasche. 
Dat ös man so e Natzke . 
M i geit e L ich t , e Ta lg l i ch t op. 
Dat ös een o p g e t ä ä m t P r ö m m e l . 
Das ös een StÖckke Mast . 
Dat ös een ol Steenpilz. 
Dat sönd domme Nuschte. 
Da t ös een ganz ander V e r k i e k . 
Dat ös een grot P u n g e l Nuscht . 
H e deelt S p ö t z e ut. 
H e seekt dem Eergistr ige. 
H e t i t t L i c h t . 
Se fanterseert ö m H ö p p . 
Da t stett m i re in dat H a r t av. 
Dat o n g e s c h ö c k t e Fleesch mott weg. 
H e w ö l l ene h indre B i n d , op e L a m p gete. 
Oek m u ß t m i re in de T u n g avbite. 
De K o lett n ich meer to. 
M ö t Gewa l t lett sök n ich emoal e K a t t sattele. 
M a n da rv n ich dem D i v e l a n e W a n d moale. 
Dat schmeckt foarts tom Huckeb l ive . 
Dat ös re in F i n g e r k e dano to locke. 
H i e r ös tom Opflege. 
E t ös tom K o a p p k e stoane. 
E t geit so dorch e B o o m . 
Se knepelt m ö t em M u u l . 
H e g r ö p p t dem wi t te W u l f h indre K a c h e l . 
Se backt D w a r g ut Peerdschiet. 
W i beide hebbe noch keine Dutzkie lkes gegä te . 
Se ös doov op beide Backe . 

Ostpreußischer Humor 
A l s es i m K ö n i g s b e r g e r Hafen noch keine 

K r ä n e gat , mi t denen die Schiffe entladen 
wurden , trugen die K ö n i g s b e r g e r S a c k t r ä g e r 
die G e t r e i d e s ä c k e i m A k k o r d v o m Schiff auf 
den Speicher. Der Aufseher stand a m S p e i 
chereingang u n d machte s ich seine St r iche i n 
sein B u c h . D ie S a c k t r ä g e r aber wa ren m i ß 
trauisch und hatten i h r e eigene K o n t r o l l e m i t 
K r e i d e . Der eine machte seine St r iche an der 
B o r d w a n d des Schiffes, der andere a m S p e i 
cherbalken u n d der K o a r l hatte seine K o n 
t rol le am Bords te in . A l s n u n der Augus t ge
rade oben auf dem Speicher ist u n d sich so 
ein b i ß c h e n „ v e r p u s t e t " , d a sieht er aus d e m 
Fenster, w ie a n K o a r l s Bords te in e in k le iner 
H u n d s ich zu schaffen macht. D a ruft er mi t 
Stentors t imme herunter: „Du, K o a r l , r enn 
rasch emoal henn, da radeert eener i n D i n e m 
Hauptbook!" 

* 
U n d noch e inma l is t d ie G r ü n e B r ü c k e 

hochgezogen. Neben Augus t steht e i n Genera l . 
D a ruf t Augus t dem B r ü c k e n w ä r t e r e m p ö r t 
ob des langen Wartens z u : „Du K o a r l , lot rasch 
emoal de B r u g g runner , i c k u n d de H e r r G e 
neral , w i e stoahne hier w i e die Oappes!" Sch . 

ü b e r Ca ro seine Hundsbud . Ausbiegen!" D a 
fuhr eine F r a u i n den K u h s t a l l . "Aukstatsche, 
Vors icht , fahr sie n icht gegen den W ä s c h e 
pfahl , der steht grad unter ih r !" N u n bogen 
w i r u m Obstbaumkronen. „Da oben is t e in 
Eichkaternest . A r m e s Paarchen! Hoffent l ich 
hat es sich genug eingehamstert." 

W ä h r e n d des Mittagessens e r z ä h l t e unser 
Gastgeber a l l e r l e i lustige Erlebnisse aus sei
ner F a m i l i e : „Me in U r g r o ß v a t e r hatte so u m 
Ostern geheiratet. B a l d darauf setzte der 
Schacktarp e in — nicht biegen, nicht bre
chen. K e i n e Post — kein Schiff . N u r Wasser 
— Wasser — Wasser. A u c h die A u g e n der 
jungen F r a u werden schon w ä ß r i g . A l s sie 
eines Morgens aufwachte, i n die rosa W u s c h -
eften s ch lüp fen wol l te , fuhr sie m i t den 
Zehen i n kaltes Wasser. Autsch , schrie sie 
auf. D a schwammen zwe i rosa K ä h n c h e n u n d 
zwei graue g r ö ß e r e Di to daneben lust ig u m 
her und sahen so spie ler ig aus, d a ß die junge 
Hausfrau w i r k l i c h laut lachen m u ß t e , u n d 
der Ehemann lachte mit ." — „Noch e in G e 
schichtchen!" baten w i r . — „Noch eins? Das 
Hochwasser kommt meist i n der Nacht u n d 
zieht p lö tz l ich durch die Fundamente e in . D a 
wacht meine G r o ß m u t t e r auf: „Sebas t i an , was 
ist das fü r e in G e r ä u s c h ? Immerzu — i m m e r 
zu." — „Sei ruhig, L i n c h e n , das macht gar-
nuscht. Das ist der Pendel von der g r o ß e n 
Standuhr, d e r s p i e l t m a n b l o s b i s 
c h e n i m W a s s e r , s c h l a f , m a n 
r u h i g w e i t e r . " 

Nachmit tags wurde i n die S t ä l l e gefahren, 
neben jeder T ü r w a r e in R i n g angebracht, an 
dem man den K a h n festmachen konnte, die 
F u ß b ö d e n waren mi t Bre t te rn e r h ö h t . „Me in 
Bestand hat sich i n diesen Tagen der E i n 
samkeit recht vermehrt ," sagte H e r r W e i ß 
„h i e r zwei frische K ä l b e r , Z w i l l i n g e , dort e in 
gutes Fohlchen von der besten Stut und e inem 
Vo l lb lu t -T rakehne r — und nun kommen Sie 
i n den Schafstal l . A u ß e r meinen O s t e r l ä m -
mern sehen Sie i n die d r e i ß i g e r Junghasen. 
A l s das Wasser stieg, nahm i ch die Dor f 
jungens zusammen, kahnte mi t ihnen auf die 
hohen Himpels , da hatten sich die Hasen 
hingerettet. D ie stopften w i r koppheister i n 
S ä c k e — dann eingebootet — a u s g e s c h ü t t e t 
— eingesperrt. U n d nun haben sie sich i m 
S ta l l verjungt — w i e die K a n i n c h e n ! Ich 
glaube, es werden noch mehr kommen. Das 
V e r g n ü g e n , sie nachher wieder in Fre ihe i t 
zu setzen! N u n fahren die Dorfjungens alle 
Tage auf die hohen Himpels Kieb i tze ie r 
suchen." 

Ja , Abends gab es Kieb i tze ie r hartgekocht, 
aber der alte H e r r verlangte, d a ß man sie sich 
g e g e n d i e S t i r n aufklopfen m ü ß t e ! — 

S C H A C K T A R P / Von Erminia v. Olfers-Batocki 

Braunsbergs Hochwasserkatastrophe 
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Von Herzogswalde zum Kurfürsfendamm 
Wir besuchen den Maler Karl Kunz in Berlin 

Der M a l e r K a r l K u n z , S c h ü l e r von Prof. 
Pfuhle-Danzig , lebte bis 1945 in H e r z o g s 
w a l d e , einem der s chöns t en und ä l t e s t en 
B a u e r n d ö r f e r O s t p r e u ß e n s . 1904 wurde er dort 
als Sohn eines Stel lmachers geboren. — Nach 
seinen Studienjahren in Danzig. B e r l i n . Dres
den und Florenz ging er z u r ü c k in sein H e i 
matdorf und erwarb sein elterliches Haus. In 
den hohen Giebel baute er ein g r o ß e s F e n 
ster, d a r ü b e r wurde der alte Bibelspruch in 
den Jahi-hunderte alten B a l k e n gehauen: „Der 
Her r unser Gott sei uns freundlich und för
dere das Werk unserer H ä n d e . " 

Gottes Segen ruhte ü b e r diesem Haus, und 
viele der in alle Winde verwehten Ostdeut
schen werden sich an dieses Dorf und an 
dieses Malerhaus er innern. A u c h a u s l ä n 
dische G ä s t e aus fernen L ä n d e r n betraten das 
von a u ß e n so schlichte Bauernhaus und fan
den dar in eine Perle deutscher Bauernkul tu r 
vor. denn K a r l K u n z pflegte die alte ostpreu
ß i sche Volkskuns t unter diesem tiefen S t roh 
dach. E r hatte sich ein Ate l i e r geschaffen, 
wie es in solch einer Raumst immung nur ganz 
wenige M a i e r ihr Eigen nennen konnten. 

Ich erinnere mich, als w ä r e es heute, wie 
ich mit dem M al e r in einer h ö c h s t behag
lichen Ecke am Fenster saß , von wo der B l i c k 
auf die H ä u s e r des Dorfes und die B ä u m e vor 
dem hellen F r ü h l i n g s h i m m e l ging und hinab 
in den Arbe i t s raum. Die Landschaft und die 
Staffelei, das waren die Pole, um die diese 
Ma le rwe l t kreiste loh erinnere mich noch 
ganz genau an ein g roßes B i l d , das gerade auf 
der Staffelei stand: „Bl ick ins Memel ta l " . G e -
hemnisvol l ver loren sich die braunen und 
grauen E r d t ö n e in der Unendl ichkei t des R a u 
mes, ü b e r dem ein schwerer H i m m e l wie eine 
schicksalhafte Bedrohung stand. A u c h e in an 
deres B i l d : „ D a s L a n d der dunklen W ä l d e r " 
gab das Er lebnis des Ostens i n ä u ß e r s t e r V e r -
inner l ichung und Abs t r ak t ion wieder. W i e 
aus Urelementen schien diese Landschaft ge
baut, w ie e in gewaltiger Orge lakkord b r a u 
sten die W o l k e n ü b e r sie h in . 

Ehe es A b e n d ward , gingen w i r noch e i n 
ma l hinaus auf die Felder, ü b e r den eigenen 
G r u n d und Boden des Malers . Welch e in 
Glücksge füh l , diese F r ü h l i n g s e r d e mit den 
Augen zu umfangen. Hoch und gewalt ig stand 
der H i m m e l ü b e r uns. immer v o l l grauer 
Wolkenfetzen, die sich da u n d dort i n R e 
genschleiern lös ten. Himmelsberg und T e u 
felsberg standen als h ö c h s t e Erhebungen ü b e r 
dem gewellten, g r ü n e n d e n Erdteppich, t r au 
l i ch kuschelten' sich die H ä u s e r von Herzogs
walde davor, und am Horizonte webten in 
Dunst und Nebel die Sehnsuchtsfarben des 
F r ü h l i n g s . Ich ahnte, was von solchen B i l d e r n 
in den Augen eines Malers haften bleibt! 
Glück l i ch die H ä n d e , die sie an uns wei ter 
geben k ö n n e n , beseelt und ver inner l icht durch 
die geheime Sprache der Natur , die immer 
nu r die A u s e r w ä h l t e n zu e n t r ä t s e l n wissen. 

V o r 5 Jahren m u ß t e K a r l K u n z mit seiner 
Fami l i e mi t u n z ä h l i g e n Anderen seine Heimat 

verlassen. Ich ver lor den K ü n s t l e r aus den 
Augen . Da begegneten mi r i m Sommer 1950 
auf der Auss te l lung der Landsmannschaft 
O s t p r e u ß e n in Hamburg wieder B i lde r von 
K a r l K u n z ! Die ganze herbe S c h ö n h e i t Ost
p r e u ß e n s k a m bei diesen B i l d e r n wieder ü b e r 
mich, so d a ß ich ganz stark an jenen F r ü h 
lingstag damals i m Malerhaus denken m u ß t e . 

Dann erfuhr ich. d a ß K a r l K u n z sei 1945 
sein Ate l i e r in B e r l i n am K u r f ü r s t e n d a m m 
hat. M i t eigenartigem Gefüh l stieg ich nun 
eines Tages die breiten Treppen des Hauses 
188/189 zu K a r l K u n z hinauf, kl ingelte und 
dachte: „Wie anders ist alles!" Die T ü r ging 
auf, und ebenso strahlend w i e damals steht 
der M a l e r vor mir . als w ä r e es die w e i ß e G a r 
t en tü r , an der mi r dort entgegenkam. Ich ver
gesse ganz, wo ich b in! Das große , wiederum 
sehr schöne Ate l ie r u m f ä n g t uns. und wieder 
sitzen w i r in einer behaglichen Atelierecke. 
V o n d r a u ß e n rauscht g e d ä m p f t durch die 
H ö h e der Verkehr herauf. K a r l K u n z sagt 
lachend: „Das ist der W i n d für mich." V o n 
den Staffeleien g r ü ß t mich heimatliches Land , 
einsame Felder, ü b e r die der P f lug geht. Die 

strahlend farbige B i l d der I^cht reklame her 
unter, auf das G e w ü h l der G r o ß s t a d t . Es 
regnet und u n z ä h l i g e L i c h t e r spiegeln sieb 
wieder. K a r l K u n z ist begeistert davon und 
sagt: „Ich liebe B e r l i n und die Be r l i ne r deren 
H u m o r m i r eine Quel le der K r a f t ist. Ich liebe 
aber vor a l lem die s chöne m ä r k i s c h e L a n o -
SCheft von ganzem Herzen! A u c h hierne. 
habe ich meinen Hausspruch mitgenommen^ 
U n d wenn es auch keinen eichenen Ba lKen 
gibt u m ihn e i n z u s c h ä t z e n , in meinem H e r 
zen w i r d er imme<- bleiben." — W i r k l i c h . icn 
sehe es an seinen ' Hdern. d a ß der alte H a u s 
spruch sich b e w ä h r t ! 

Trotzdem K a r l K u n z auch am K u r f ü r s t c n -
damm in St i l le und Z u r ü c k g e z o g e n h e i t lebt 
und die Schwere des K ü n s t l e r d a s e i n s heute 
zu s p ü r e n bekommt finden seine B i lde r w i e 
der in Ausstel lungen und bei Kuns t f reunden 
große Beachtung. Die Bundesregierung in 
Bonn und B e r l i n erwarben in letzter Zeit A r 
beiten des K ü n s t l e r s A u f der g roßen A u s s t e l 
lung in B e r l i n ..Der deutsche Osten' ist er mi t 
mehreren sehr guten B i l d e r n vertreten ge
wesen. Die f röhl ichen Eis läufer auf dem h e i 
matlichen Dorfteich, die er auf einem der 
schöns ten Winterb i lder festhielt, waren be
sonders e indrucksvol l . 

A u c h der Volkskuns t g e h ö r t weiter seine 
Liebe. Unter seiner Le i tung ist in einem 
Voror t Ber l ins eine W e r k s t ä t t e der Inneren 

Prot. Dr. Walter Sloeckel 

A m 14 März wurde Geheimrat Prof. Dr. med. 
Walter S t o e c k e l in Be r l i n 80 Jahre. Sein 
Vater K . M . Stoeckel, hat im letzten Viertel 
des vorigen Jahrhunderts als Genera l sekre tä r 
den Landwirtschafl l . Zentralverein in Inster-
burg übe r 25 Jahre lang geförder t und zu einer 
Bedeutung ausgebaut, die, wie sich die alten 
Os tp reußen sicher erinnern, weit ü b e r die Pro
vinz hinausging. E r hat das Ostpreüßische Stut
buch für Warmblut gegründe t und organisiert. 
Der Sohn wurde auf dem Gut S t o b i n g e n 
bei Insterburg geboren, seine große Passion 
durch ein langes Leben waren die Pferde, 
Pferdezucht und Pferdesport. 

Aus dieser Passion heraus woll te er in jun
gen Jahren Tierarzt werden und wurde dann 
aber ein an der Spitze der Gynäko logen stehen
der und übera l l verehrter und geachteter; 
Frauenarzt und Lehrer, der zuletzt 25 J a h r « 
lang Leiter der Un ive r s i t ä t s f r auenk l in ik fotö 
Be r l in war. Er häng t mit ganzer Liebe an se i 
nem Geburts- und Kinder land O s t p r e u ß e n und \ 
ist, so oft es ihm möglich war, seiner begei-
ten Freude am os tpreußischen Pferd nach--! 
gegangen und hat die alten Erinnerungen alt;' 
das os tpreußische Landleben aufgefrischt, wenn 
er seine dort verheirateten Töchter besuchte. 
(Kar l Rothe in Samonienen und Oberforst- I 
meister Frevek in Nassawen). E r hat im Herbst 
1950 seine klinische und Lehr t ä t igke i t beendet 
und lebt in körper l icher und geistiger Frische 
und Tatkraft weiter in Be r l i n N W 7, A r t i l l e r i e -
s t r aße 18. 

„An der Memel" Ölgemälde von Karl Kunz-Herzogswalde 

Es lenzt! 
Soll es schon wirklich lenzen? 
O Frühling, kommst du bald? 
Wie deine Augen glänzen, 
mein lieber, heil'ger Wald! 
Wie hell die Quellen lachen 
so schäumend übervoll; 
o Welt, was wirst du machen 
nun lust- und freudenvoll? 

Der Spatz trägt Stroh zum Neste, 
hell jauchzt der Fink vom Baum; 
die schlanken Zweig1 und Äste 
erwachen aus dem Traum. 
Wie sanft die Abendröte 
die Wasser rings beglänzt — 
ich stehe stumm und. bete: 
Ks lenzt, mein Herz, es lenzt! 

Johanna Ambrosius t 1939 

B i lde r atmen eine E r d n ä h e , die man förmlich 
zu riechen glaubt und die sich wie eine r ä t 
selhafte Bek lemmung aufs Herz legt. Das ist 
der Osten, s p ü r t man aus iedem dieser B i l 
der, m ö g e n es nun Aquare l l sk izzen sein oder 
i n ö l oder Tempera gemalte Bi lder , ba ld 
f läch ig aufgebaut, bald scharf kontur ier t aus 
der A t m o s p h ä r e herausgehoben ernst und 
e indr ing l ich von einer wunderbaren K r a f t df r 
Mi t t e i lung . A l l e malerische Technik ist e in 
geschmolzen in e in Geistiges, i n das als Ganz 
heit empfundene Erlebnis , das durch Farben 
und Fo rmen h indurch zum Seelischen vo r 
stößt . Ich m u ß wieder sagen, wie damals an 
dem F r ü h l i n g s t a g : K a r l K u n z i s t e i n e r 
d e r g r o ß e n L a n d s c h a f t e r , d i e d a -
zu b e r u f e n s i n d , d i e h e r b e S c h ö n 
h e i t d e r h e i m a t l i c h e n E r d e u n <•' 
d i e E i g e n a r t d e s O s t e n s z u k ü n 
d e n . 

Getreue Kunstfreunde hatten den M a l e r gu' 
beraten, wie er m i r e r zäh l t , und somit hat er 
einen wahren Schatz an Skizzen und A q u a 
rellen retten k ö n n e n . Da oben am K u r f ü r 
stendamm stehen w i r nun und sehen auf da^ 

Miss ion entstanden, i n der F l ü c h t l i n g e l o h 
nende Arbe i t gefunden haben. Wer tvo l le H o l z -
i 'nd Binsenarbei ten entstehen hier, S t ü h l e mi t 
Binsensitz, s chöne Teppiche. 

Durch alles, was ich gesehen und g e h ö r t 
hatte, wurde m i r b e g l ü c k e n d k l a r : Der i n 
n e r e Re ich tum ist be i s tarken P e r s ö n l i c h 
kei ten durch keinen ä u ß e r e n Ver lu s t u n d die 
Ä n d e r u n g ä u ß e r e r U m s t ä n d e zu z e r s t ö r e n . 

H . L . 

100 000 Danziger starben 
Wie der „Bund der Danziger" ermittelte, fie

len von den rund 400 000 Einwohnern der Fre ien 
Stadt Danzig ü b e r 100 000 dem großen Sterben 
zum Opfer, das in den Tagen und Wochen nach 
der Besetzung Danzigs durch sowjetische Streit
kräf te begann. Viele Tausende Danziger M ä n 
ner und Frauen, die in die Weiten des Ostens 
verschleppt wurden, müssen noch heute in 
Rußland Sklavenarbeit verrichten. 

Die Danziger, die jene furchtbare Zeit ü b e r 
lebten oder der Verschleppung entgingen, w u r 
den sämtl ich aus ihrer Heimat vertrieben. Sie 
gelangten vorwiegend in das nordwestliche 
Deutschland, verstreut auch in die südl ichen 
Landesteile Westdeutschlands. 

AdaBect Jbtzsm&ttatz zum Qedmkm 
A m 14. März j äh r t e sich der Geburtstag des 

Indogermanisten A d a l b e r t B e z z e n b e r -
g e r zum hundertsten Male. Bezzenberger 
stammt aus Hessen, hatte sich in Göt t ingen 
habilitiert und war schon 1880 nach Königsberg 
gekommen, wo er bis zu seinem 1922 erfolgten 
Tode gewirkt hat. E r hat nicht nur in seinem 
engeren Fächgebiet , das damals einen großen 
Aufschwung erlebte, in vorderster Reihe ge
standen- sondern er erwarb sich besondere V e r 
dienste um die Erforschung des Litauischen. E r 
erschließt die eigentliche wissenschaftliche B e 
handlung dieses Gebietes und wird der Be
gründer der Baltischen Philologie, die er im 
weitesten Sinne aus dem Volkstum heraus ent
wickelt. Das Land Ostpreußen hat er wie we
nige gekannt zu seinen Pflichten als Unive r 
s i tä t s lehrer übe rnahm er 1391 das Amt des 
Landesarchäologen. Dem Prussia-Museum galt 
seine besondere Aufmerksamkeit. E r war ein 
universaler Geist. Das zeigte sich auch in sei
ner Tätigkeit in der Verwaltung der Univers i tä t , 
der er zweimal als Rektor vorstand In schwie
rigster Zeit, als Ostpreußen durch den K o r r i -
dor vom Reich getrennt war, hat er dieses Amt 
zum größten Segen der Univers i tä t verwaltet. 
Wie wenigen war ihm bewußt , welch* hohe 
Rolle die Albertina zu spielen berufen war. 

Prof Dr Götz v o n S e i l e schreibt in sei
ner „Geschichte der Alber tus-Univers i tä t zu 
Königsberg in P r e u ß e n " (erschienen 1944) über 
Adalbert Bezzenberger: 

Selten in der Gochichte war das Rektorat der 
Aioertina wohl schwieriger zu verwalten als 
I n J f r ^ d l m r m Ostpreußen vom Reiche 
losgelost hatte, dieses selbst aber, in schwerste 
zentrale Sorgen verstrickt, kaum die Zeit fand 

doppelt notwendige Augenmerk auf 
richten. Bezzenberger 

•unter die Kraf t 

das 
Grenzmark zu 
seine Tät igkei t 

die 
stellte 

eines Gedan-

Burg Heilsberg I Gemälde von Karl Kunz-Herzogswalde 

n? ' J C r S e l b M G i n m a l d i e s e Worte gab-
„Die Stimme unserer Geschichte gilt uns mehr 
als eine politische Doktr in" . Er rief zur G r ü n 
dung emes Univers i tä t shundes auf. wie er wohl 
an anderen Hochschulen bereits fcSJnd! aber 
gerade in Ostpreußen eine besondere Notwen
digkeit sein mußte . woiuen-

Immer wieder betonte Bezzenberirer 4 1 . 
Universi tä t Königsberg nicht an denen des Re 
ches gemessen werden dürfe. Ihre Isoliertheit" 
die Armut der Bevölkerung be s t imm/ i ! ^ 
Sonderstellung. Der Gedanke rtni ? i t * u ^ r e 

der der Entafehung te^,,^ 

Univ.-Prof. Geheimrat Bezzenberger 

S i n n d A h ^ R ' h a U e h i e r a l s o e » n e n besonderen 
um w A l a U C h d e r S t a a t m u ß t e sehen lernen, 
um was es ging. 
z u ' ^ i n e S f r i e f er aus, „Königsberg 
für % n

0 ^ p h B

A n z , e h " n R s n , , n k « ^ d Sammelplatz 
Grade " * 6 r u u n d L e h r e i i n weit höherem 
so l a n f ^ m a c h e n - als es bisher der Fal l war, 
ton Do Z e„7en d a ß ^ r a d e die tüchtig-

demen Jon h « - S ° d i e n e , ß i * « * e n S t U " 
M a l % u r ^ ^ w a n d e r n " Und ein anderes 
ers t rangig JEd ^ - i g s b e r g e r Univer,ifät 
D e u t s c h l a n d s 

ein . B o l l w e r k 
entgegentrPteV'x^ .Re iben und der Gefahr 
G r ü n d u n g d !e s i n 2 " ? U r C h R i g a s u n d W Ü n a f l 

censchaft aus d « » I U c d e r deutschen Wis-
" aus der Hand schlagen soll." 
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Walter Schlusnus erzählt von heimischer Volkskunst 

Ostpreußen besaß eine .jahrhundertalte Teppichknüpfkunst . Einen Schatz von 31 
Knüpfteppichen, 2 Wirketeppichen und 10 Doppelgeweben — Restbestand eines hochent
wickelten und einst b lühenden vo lkskünst ler i srhen Hausgewerbes — hatte die Volks
kunstforschung in mühevo l l er Such- und Sammelarbcit zusammengebracht. Die ein
zelnen aufgefundenen Exemplare stammen alle aus der Zeit zwischen 1706 und 1827. 

M a n darf es w o h l bedauern, d a ß auch diese 
ebenso seltenen wie prachtvol len Zeugnisse 
einer b o d e n s t ä n d i g e n Hausku l t u r und hand
werk l i chen V o l k s k u n s t spurrlos v e r s c h w u n 
den sind. A b e r v ie l le icht hat der eine oder 
andere diese Teppiche gesehen, als sie i m 
Jahre 1935 i m Deutschen Vo lkskundemuseum 
in B e r l i n a l l e zu einer Auss te l lung vereint 
waren , v ie l le icht er inner t sich mancher noch 
an die P rach t der Fa rben und Bi lde r , die 
einem von den g r o ß e n F l ä c h e n entgegen
leuchteten, v ie l le icht hat einer die Technik 
des K n ü p f e n s und die Webeart der g r o ß e n 
Doppelgewebe an den alten Or ig ina len damals 
studiert. A u c h i m Pruss iamuseum in K ö n i g s 
berg w a r ein T e i l dieser kuns tvo l len Tep 
piche und Decken ze i twei l ig ausgestellt, und 
viel le icht hat mancher Ferienreisende in der 
o s t p r e u ß i s c h e n T e p p i c h k n ü p f e r e i i n L y c k 
Neuanfert igungen gesehen, w i e sie dor t den 
al ten S t ü c k e n getreu nachgearbeitet wurden 
und von wo aus sie ihren W e g i n die H ä u s e r 
ku l t iv ie r t e r u n d heimatverbundener M e n 
schen nahmen. 

B e i der m i ß l i c h e n Lage, die uns H e i m a t 
vertriebene ebenso wie unsere K u l t u r s c h ä t z e 
betroffen hat, s ind w i r g lück l i ch , wenigstens 

Ein neuer Teppich mit alten Ornamenten 
der ostpreußischen Volkskunst 

die B i l d e r jener o s t p r e u ß i s c h e n Teppiche zu 
besitzen. Betrachtet man diese B i lde r , so e r 
staunt man nicht nur ü b e r die Gediegenheit 
der A r b e i t der handwerk l i chen T e p p i c h 
k n ü p f er, sondern vor a l l em ü b e r die abge
wogene Farbzusammenste l lung und die s y m 
metr ische Kompos i t i on einer F ü l l e von O r 
namenten und B i ldmot iven , deren Gehal t und 
Bedeutung nur der K u n d i g e e r s c h l i e ß e n 
kann , der u m die seelischen V o r g ä n g e des 
heimatverbundenen Menschen Bescheid w e i ß 
und ihren A u s d r u c k i m B r a u c h t u m und 
Volksg lauben kennt. 

D ie o s t p r e u ß i s c h e n Bi ld tepp iche und G e 
webedecken s ind V o l k s k u n s t i m besten S inne 
des Wortes. Sie s tammen aus einer uns schon 
ferner l iegenden Zeit , i n der es noch selbst
v e r s t ä n d l i c h und e in al ter B r a u c h war , d a ß 
m a n zur Auss ta t tung des Hauses Tepp iche 
und Decken selbst herstellte und sie zu be
s t immten, an die Stufen des Lebenslaufes ge
bundenen, festlichen Z w e c k e n i m G e b r a u c h 
hatte. Sei tdem aber u m die M i t t e des vor igen 
Jahrhunder ts die h a n d w e r k s m ä ß i g e A r b e i t 
du rch die maschinel le Webindus t r ie z u m A b 
sterben verur te i l t wa r . geriet auch die ost
p r e u ß i s c h e T e p p i c h k n ü p f k u n s t a l l m ä h l i c h 
fast i n Vergessenheit, und erst unsere Ze i t 
hatte sie vor dem drohenden g ä n z l i c h e n V e r 
fa l l bewahrt . Ihre T r a d i t i o n nach r ü c k w ä r t s 
aber reicht ü b e r d ie Ordenszei t h inweg bis 
i n die a l t p r e u ß i s c h e , d ie p r ü ß i s c h e Z e i t 
h ine in . Diese standhafte Ü b e r l i e f e r u n g e iner 
V o l k s k u n s t stellt nach Techn ik u n d F o r m e n 
gehalt e in seltenes Zeugnis da r f ü r den u n 
unterbrochenen Zusammenhang des a l ten 
p r e u ß i s c h - b a l t i s c h e n Ku l tu rbodens Os tp reu 
ß e n mi t dem germanisch-bal t ischen Ostsee
ku l tu rk re i s seit e iner Zeit , i n der S l awen i m 
west l ichen Osteuropa ü b e r h a u p t noch gar -
nicht aufgetaucht waren . 

Die M e h r z a h l der uns im B i l d e erhal tenen 
alten o s t p r e u ß i s c h e n Teppiche und Gewebe -
Decken stammt aus den K r e i s e n L y c k und 
T r e u b u r g . In a l t p r e u ß i s c h e r Ze i t e r 
streckte sich das Gebie t der Teppichkuns t 
weit ü b e r die Grenzen O s t p r e u ß e n s hinaus 
um u m f a ß t e das ganze al tsudauische Gebiet 
bis zum M e m e l k n i e und i n die Gegend von 
Grodno. Dies entsprach dem Siedlungsbere ich 
des a l t p r e u ß i s c h e n Stammes der Sudauer, die 
bei der Eroberung P r e u ß e n s d u r c h den Deut
schen Ritterorden am l ä n g s t e n Widerstand 

leisteten und der i n diesem Zusammenhang 
erfolgenden Zeitteilung des a l t p r e u ß i s c h e n 
Kul turgebietes am l ä n g s t e n standhielten. D a ß 
aus der Ze i t vor 1700 ke in S t ü c k der ostpreu
ß i s c h e n Teppichkunst erhal ten blieb, e r k l ä r t 
sieh aus der V e r g ä n g l i c h k e i t a l le r mate r ie l 
len Werte und besonders aus der Tatsache, 
d a ß u m 1700 in O s t p r e u ß e n die Pest w ü t e t e , 
die die Grenzkre ise fast restlos e n t v ö l k e r t hat. 
So werden w o h l die Menschen al le Webe
s t ü c k e haben verbrennen m ü s s e n , um der 
Seuche H e r r zu werden. 

Folgt man den Fasern der V o l k s k u n s t -
Über l i e fe rung bis in die Gegenwart , so k a n n 
man feststellen, d a ß die alten o s t p r e u ß i s c h e n 
K n ü p f t e p p i c h e nur bis gegen 1850 hergestellt 
wurden. N a t ü r l i c h w u ß t e n einige Liebhaber 
die wenigen Rest- und E r b s t ü c k e wegen ihrer 
Seltenheit und ihres s c h ö n e n Aussehens z u 
senä t zen . Sie gaben sie nicht aus der H a n d 
und vererbten sie nur ih ren K i n d e r n . In a n 
deren F ä l l e n hatte m a n fü r diese W e r t s t ü c k e 
heimat l icher K u l t u r ke ine A c h t u n g mehr. 
D i e S a m m l e r und Heimatforscher fanden sie 
auf den M ä r k t e n als unscheinbare Pferde-
und Wagendecken. D i e Teppiche gingen den 
Weg alter, abgelegter K l e i d u n g s s t ü c k e he r 
unter bis z u m Aufwisch lappen . D i e L y c k e r 
L e h r e r i n E r n a K o l l e r s p ü r t e eine A n z a h l 
solcher S t ü c k e auf, u n d Profesor H a h m v e r 
v o l l s t ä n d i g t e d ie S a m m l u n g a l ler i n Ost 
p r e u ß e n und i m Re i ch verstreuten S t ü c k e . 

N u n hatte s ich d ie Stadt L y c k das V e r 
dienst e rworben, die T r a d i t i o n der a l t he imi 
schen T e p p i c h - K n ü p f k u n s t wieder belebt zu 
haben. M a n hatte r i ch t ig erkannt , d a ß es 
h ierbe i n icht so sehr auf eine m ö g l i c h s t tech-
dinsier te P r o d u k t i o n ankam, sondern auf das 
E r l e r n e n der ü b e r l i e f e r t e n h a n d w e r k l i c h e n 
Techn ik , das Wiederver t rau twerden mi t den 
a l ten Mus t e rn u n d F ä r b u n g s w e i s e n , d ie zu 
erweckende L i e b e z u m heimat l ichen K u n s t 
gewerbe und zur w i r k l i c h e n Volkskuns t . So 
erhie l ten junge geschickte M ä d c h e n in der 
L y c k e r T e p p i c h k n ü p f e r e i und i n der W e b -
s c h u l e L y c k eine so rg fä l t i ge A u s b i l d u n g , 
u n d v ie le dor t hergestellte Teppiche 
s c h m ü c k t e n wieder das H e i m deutscher F a 
m i l i e n . I n der G ü t e w a r e n sie nicht du rch 
t ü r k i s c h e Teppiche zu ü b e r t r e f f e n , w e i l bei 
den o s t p r e u ß i s c h e n Teppichen die K n o t e n 
v i e l d ic h t e r geschlagen wurden . D ie W e r k 
stoffe waren heimische Erzeugnisse: F l a c h s -
H a n f u n d W o l l e . F r ü h e r w a r das M a 
te r i a l du rch Pflanzenfarbstoffe g e f ä r b t w o r 
den, wozu besondere, ü b e r l i e f e r t e Kenntnisse 
n ö t i g waren , neuerdings versuchte man d ie 
selbe G ü t e und Dauerhaf t igkei t der F ä r b u n g 
du rch Chemika l i en zu erreichen. 

F r e i l i c h bahnte sich das V e r s t ä n d n i s fü r die 
S i n n b i l d - O r n a m e n t i k der ostpreu
ß i s c h e n Teppiche i n wei teren Kre i s en nur 
langsam seinen Weg In b ä u e r l i c h e r Urhge-
bung hatte sich ledig l ich die E r inne rung be
wahrt , d a ß diese Teppiche besonderer A r t 
gewesen waren und zu besonderem Gebrauch 
gedient hatten. M a n konnte sie z w a r noch be
schreiben, aber die Bedeutung der Ornamente 
w a r i m V o l k e nicht mehr lebendig. Es ge
h ö r t eine umfassende Kenn tn i s der deut
schen und n o r d - e u r o p ä i s c h e n V o l k s k u n s t 
dazu, heute die Sprache dieser Teppiche zu 
verstehen und ihren Sinnbi ldgehal t r i ch t ig 
zu deuten. D ie Ü b e r e i n s t i m m u n g der Schmuck
formen der Vo lkskuns t mi t den einzelnen 
M o t i v e n des Brauchtums gibt uns den 
Sch lüsse l dazu. 

So kann man beispielsweise das S i n n b i l d 
des Schwans nicht naiv und v o l l Phantasie 

Webmeister Klein beim Scheren eines fertigen 

als f romme Unschu ld deuten, den Rei ter als 
Tapferkei t , den B a u m als Lebenskraf t oder 
d ie Sterne als G l ü c k s b r i n g e r . D i e S i n n b i l d -
F i g u r e n spiegeln auch weniger den U m k r e i s 
des t ä g l i c h e n Lebens wieder, sondern es h a n 
delt s ich bei fast a l len M u s t e r n und F igu ren 
u m a l t e r e r b t e S i n n b i l d e r des v o l k s 
t ü m l i c h e n Glaubens und Brauchtums, die uns 
von der hohen Gesi t tung unserer Vor fah ren 
reiche K u n d e geben. So erscheint i n der 
Reihe der T ie r s innb i lde r der Schwan i n der 
Bedeutung des Seelengeleitvogels, der Storch, 
der Adebar , als K inde rb r inge r . Ebenso be
kannt w ie dieser, ist aus dem B r a u c h t u m der 
Schimmelre i ter , gleichbedeutend m i t dem 
Wodansrei ter i n den hei l igen 12 N ä c h t e n . Das 
P fe rd ü b e r h a u p t als heiliges T i e r kul t i scher 
Bedeutung, v o n dem man sagt, d a ß es den 
T o d zu sehen v e r m ö g e , ist oft vertreten. Der 
H i r s c h , meist e in Z w ö l f e n d e r , ist m i t dem 
Jahreslauf v e r k n ü p f t , was auch aus verschie
denen Ste l len der E d d a hervorgeht. I m Z u 
sammenhang mi t i h m steht der Lebensbaum, 
der i n sehr zahlreichen Beziehungen u n d 
Fo rmen i m B r a u c h t u m und in der V o l k s 
kunst vorkommt . Sein B i l d beruht auf dem 
Begr i f f der germanischen Weltesche als des 
tragenden G e r ü s t e s der Welt . Sehr h ä u f i g 
sind auch die paarigen Vögel am Lebens
baum vertreten. S ie haben i m Volksg lauben 
die Bedeutung der T r ä g e r des Lebens, nach 
weisbar an v ie len Heimatsagen. Un te r den 
geometrischen Ornamenten k o m m e n a m 
h ä u f i g s t e n vo r die Raute, das s c h r ä g e K r e u z , 
der Ach t s t e rn und besonders der Sechsstern 
als Schutzzeichen. Daneben fehlen auch nicht 
die bekannten Zeichen der Sonnen
darstel lung. 

Diese S innbi ld-Dars te l lungen fügen sich 
ganz i n die b r a u c h t ü m l i c h e Verwendung der 
Teppiche als Hochzeitsteppiche. K e i n M ä d 
chen heiratete f r ü h e r ohne einen solchen 
Teppich. E r w a r der wicht igste T e i l der A u s 
steuer und bildete d a r ü b e r hinaus den feier
l ichen Hin te rg rund für al le wich t igen F a m i 
lienereignisse: bei der Hochzeit , der Gebur t 
des Kindes , der Taufe und sch l ieß l ich be im 
Tode. Noch meine M u t t e r deckte m i t solch 
e inem Teppich i m g r o ß v ä t e r l i c h e n Hause 
Jakob K r i s c h , i m Dorfe Goldensee, K r s . L o t 
zen, den Hausal tar für d ie s o n n t ä g l i c h e n 
A u ß e n - G o t t e s d i e n s t e des Pfarrers . Der H o c h 
zeitsteppich t r ä g t die In i t ia len des Namens 

Teppichs in der Lycker Teppichknüpferei 
Aufn. (3) Haro Schumacher 

der B r a u t und die Jahreszahl der Hochzeit . 
Die Dars te l lung der U h r zeigt mi t den auf 
12 gestellten Zeigern den H ö h e p u n k t des 
Lebens an. A u c h das Brau t to r ist dargestellt , 
die goldene B r ü c k e des bekannten K i n d e r 
spiels. Der ganze Segen, der dem Brau tpaa r 
auf den Lebensweg mitgegeben w i r d , ist in 
der Sinnbi ldsprache auf diesem Hochzei ts 
teppich a u s g e d r ü c k t . Selbst das B rau tpa r ist 
dargestellt. B r a u t und B r ä u t i g a m werden also 
i m wahrs ten Sinne des Wortes d u r c h den 
Teppich fü r s Leben v e r k n ü p f t . Es liegt e in 
ernster u n d tiefer S i n n da r in , A u s d r u c k einer 
hohen Gesi t tung, d a ß bei einer Ehet rennung 
der Teppich , der u r s p r ü n g l i c h als Bettdecke 
gebraucht wurde , i n zwei H ä l f t e n zerschnit ten 
wurde . W i r kennen die A n w e n d u n g dieses 
Brauches noch be im Tischtuch , das i n einer 
symbolischen H a n d l u n g zerschnitten wurde , 
w e n n eine Lebensgemeinschaft zerfiel . E i n 
Spr i chwor t sagt uns das Gleiche, d a ß m a n 
nach al tem Sippenrecht „zu Bet t u n d T i s c h " 
getraut wurde . 

I n diesem besonderen S inn , nicht a l le in als 
b l o ß e r Wertgegenstand hatte der ostpreu
ß i s c h e Hochzeitsteppich seine hohe und ü b e r 
lieferte Bedeutung. E r ist uns heute mehr 
denn je e in S y m b o l f ü r a l l das, was i n dem 
Worte „ H e i m a t " beschlossen ist. 

Ostpreußische Webschule 
bekommt neue Wirkungsstätte 
Der „Vere in Webschule L y c k i n O s n a b r ü c k 

e. V . " w i r d jetzt die G e b ä u d e der ehemaligen 
Kondensatorenfabr ik i n Hagen, die seit l ä n g e 
rer Zei t unbenutzt standen, zu einer H e i m 
schule ausbauen. In dieser Schule sollen die 
S c h ü l e r i n n e n i n der Handwebere i , N ä h e r e i 
u n d Schneiderei und i n der H a u s - u n d G a r 
tenarbeit ausgebildet werden. Ferner so l l 
auch der internationale Jugendaustausch zur 
F ö r d e r u n g des e u r o p ä i s c h e n Gedankens ge
pflegt werden. V o m Hauptamt fü r Soforthi lfe 
wurden bereits insgesamt 3,3 M i l l i o n e n D M 
zur V e r f ü g u n g gestellt. 

Ein ostpreußisches Mädel beim Knoten schlagen in der Teppichknüpferei Lyck 

Heimat im Osten 
Waldemar Kuckuk, Band 1: Ostpreußen 

— Westpreußen — Danzig, Kul turver lag 
„Uni tas" , K i e l - W i k , Zehn-Sprachen-Ver
lag. Preis D M 2.40. 

Es sind in den Jahren nach unserer Ver t re i 
bung bereits mehrere Ostpreußenbücher er
schienen. Dennoch bedeutet das vorliegende 
Büchlein „Heimat im Osten", das der den mei 
sten Ostpreußen noch von seiner f rüheren T ä 
tigkeit beim Reichssender Königsberg bekannte 
Rundfunksprecher Waldemar K u c k u k ver
faßt hat, etwas Besonderes. Diese geschickte 
Darstellung unserer Os tpreußenhe imat mit 
ihrer einzigartigen Landschaft, ihren Menschen, 
der Kul tu r , den Sehenswürd igke i ten usw. m u 
tet wie ein meisterhafter Reiseführer durch die 
alte Heimat an. Aber die Sprache, die der A u 
tor spricht, ist so wohltuend heimisch, so ty
pisch ostpreußisch und die Schilderungen sind 
so voller Würze und Humor, daß man das Büch
lein, innerlich losgelöst von aller Al l tags
schwere, wenn man es einmal zu lesen begon
nen hat, nicht gern wieder aus der Hand legt. 

Man hat fast die Gegenwart in der Fremde 
vergessen: Königsberg, die herrliche Samland-
küste , zu der w i r f rüher so oft und gern zu den 
Möwen an die See fuhren, die einzigartige K u 
rische Nehrung, das Große Moosbruch, Ti l s i t 
und die reiche Mememiederung, Trakehnen, 
das Paradies der Pferde, die masurischen Seen 
mit den dunklen Wäldern , Elbing, das Ermland 
und Oberland, die Marienburg und das alte, 
historische Danzig, — der ganze deutsche Osten 
der entrissenen Heimat spiegelt sich hier w i e 
der! 

Viele Bi lder und Strichzeichnungen ergänzen 
den Text. Die Broschüre kann allen Lands
leuten nur w ä r m s t e n s empfohlen werden. Sie 
soll ein Dokument von gestern und ein Ruf 
nach morgen sein! Der alte und bekannte ost
preußische Rundfunksprecher hat noch einmal 
sein Mikrophon zur Hand genommen und bringt 
hier eine g r o ß a r t i g e R e p o r t a g e von 
der unvergeßlichen Ostpreußenheimat. wdx-
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ild'West im Städtchen B 
Das k le ine S t ä d t c h e n B . . . , i n dem sich 

folgende e rgö tz l i che Geschichte zugetragen 
hat, liegt z ieml ich i n der M i t t e O s t p r e u ß e n s , 
n icht wei t „ v o n der Grenze der K u l t u r , wo 
der Mensch w i r d zum Masur" . Es w a r die 
kleinste Stadt O s t p r e u ß e n s , es wurde sogar 
behauptet, Deutschlands. Böse Zungen sagten, 
es g ä b e dort mehr Schweine als Einwohner . 
Mehrma l s sollte es schon zum Flecken degra
dier t werden, aber d ie E inwohner verteidigten 
heftig u n d mi t Erfo lg i h r Stadtrecht, das aus 
der Zei t des Ritterordens stammte, da B. die 
Hauptstadt des gleichnamigen Gaues war . Die 
Stadt bestand aus der H a u p t s t r a ß e , dem 
M a r k t p l a t z und dem anliegenden „ F l i n s e n -
w i n k e l " , einer beschaulichen Ecke, i n der es 
eigentl ich immer nach fr isch gebackenen 
Funsen roch. (Hierzulande nennt man sie 
Pfannenkuchen.) Jedes der kle inen f reund
l ichen H ä u s e r hatte n a t ü r l i c h seinen „Sp ion" 
am Fenster. A l s der Sohn eines prominenten 
B ü r g e r s sich einst verlobt hatte, f ü h r t e er 
eines Sonntagsvormittags seine B r a u t durch 
die um diese Zeit ganz menschenleere Haupt 
s t r a ß e und sagte dann zu i h r : „So, nun habe 
ich D i c h der Stadt vorgestellt". 

In diesem S t ä d t c h e n regierte e in gestrenger, 
treu zur Weimarer Repub l ik haltender B ü r 
germeister. I h m zur Seite stand sein dito 
Stadtwachmeister, beide e r fü l l t von der 
W ü r d e ihrer Ä m t e r und der Las t der V e r 
antwortung, die sie für ihre Stadt zu tragen 
hatten. A u s verschiedenen G r ü n d e n hatten 
sie sich bei den umliegenden Gutsbesitzern 
und Bauern unbeliebt gemacht. Der H e r r 
Stadtwachmeister — i m Gegensatz zu seinem 
l ä n d l i c h e n Kol legen , der auf al len G ü t e r n 
und B a u e r n h ö f e n gern gesehen war , schrieb 
jedes unbeleuchtete F u h r w e r k und ebenso 
jeden Mi lchwagen , der an der S t r a ß e mi t 
..Parkverbot" vor einem Laden hielt , auf, wo 
dieser doch für das halbe Dorf die E i n k ä u f e 
machen m u ß t e ! M a n nahm das damals noch 
nicht so tragisch, es w a r doch immer so ge
wesen, und man ä r g e r t e sich ü b e r diese 
„ n e u e n Moden" . Ein ige junge Leute aus der 
Nachbarschaft sannen nun auf Rache. 

Eines Nachts, es regnete i n S t r ö m e n und 
w a r stock dunkel , bewegte s ich eine K a v a l 
kade von fünf Rei tern gen B . A l l e s schlief i n 
s ü ß e r Ruh , als p lö tz l ich auf dem M a r k t p l a t z 
e in wildes Gesch i eße losging. Es knal l te nach 
al len Seiten, — n a t ü r l i c h i n die Luf t , aber 
das konnten die erschreckten B ü r g e r ja nicht 
wissen, — und dann h ö r t e n die so unsanft 
aus der w o h l verdienten Ruhe Gerissenen 
e in wildes Getrappel von auf der Haup t 
s t r a ß e entlang .galoppierenden Pferden, ver 
bunden mit w ü s t e m Geschrei und Sch i eßen . 
Ehe der B ü r g e r m e i s t e r noch in seinen Schlaf
rock s t ü r z e n und ans Fenster e i len konnte, 

Humor der Heimat 
Der sehr bekannte Rittergutsbesitzer von 

Sch. hatte sich bei Glatteis * e in B e i n ge
brochen, E r telegraphierte an den A r z t : „Be in 
gebrochen, bitte u m Besuch!" U m sich zu 
orientieren, welche Verbandsmater ia l ien usw. 
notwendig w ä r e n , k a m die R ü c k f r a g e des 
Arztes : „Wo B e i n gebrochen," U n d v. Sch 
drahtete z u r ü c k : „ H i n t e r m Schaf s tal l ." 

A n einem Fahrkartenschalter einer k le inen 
o s t p r e u ß i s c h e n Stadt verlangt e in biederer 
Landsmann eine Fahrkar te zu seinem etwa 
40 k m von seiner A r b e i t s s t ä t t e entfernt l i e 
genden Wohnor t : „E ine A r b e i t e r r ü c k f a h r 
kar te nach P l imba l lk i schkonowken!" B e a m 
ter: „ W o h i n ? " Landsmann : „E ine Arbe i t e r 
r ü c k f a h r k a r t e nach P l imba l lk i schkonowken!" 
Beamter : „Wohin , nach P l imba lkon i schken?" 
Landsmann : ( w ü t e n d und ä rge r l i ch ) „Schie t , 
dann goä ick eben to F o o t ü " U n d dami t ver 
schwand er. O .P . 

war der ganze Spuk verschwunden. A l s nun 
wieder d r a u ß e n alles ruh ig geworden war , be
gab er s ich revolverbewaffnet und vorsicht ig 
i n Deckung zum Stadtwachtmeister, i n dessen 
Wohnung der Schalter für die S t r a ß e n b e 
leuchtung war , und fragte ihn, w a r u m er 
nicht wenigstens L i c h t gemacht h ä t t e , damit 
man die S t ö r e n f r i e d e h ä t t e erkennen k ö n n e n . 
Der lehnte aber noch bleich in einer Ecke 
und meinte, dadurch w ä r e die Gefahr nur 
noch g r ö ß e r geworden. In al len H ä u s e r n war 
es nun inzwischen hel l geworden, und ver
ä n g s t i g t e Menschen lehnten zu den Fenstern 
heraus und fragten, was eigentl ich los w ä r e . 
Nachdem festgestellt war , d a ß Niemand ein 
L e i d geschehen war, beruhigten sich die G e 
m ü t e r a l l m ä h l i c h . A m n ä c h s t e n Tage ging 
n a t ü r l i c h gleich eine gewaltige M e l d u n g zum 
Landratsamt und die ganze Pol ize i der U m 
gegend wurde alarmiert , um die A t t e n t ä t e r 
zu suchen. In der Zei tung stand ein gehar
nischter A r t i k e l „ W i l d - W e s t in B " und die 
B e v ö l k e r u n g wurde zur Mi ta rbe i t aufgerufen. 
A b e r alles blieb ohne Erfolg . Wer die W i l d -
West-Roi ter gewesen sind, ist nie herausge
kommen. Es ging nur ein ungeheures G e 
l ä c h t e r durch den ganzen Kre i s . 

N u n hatte diese Episode noch e in e r g ö t z 
liches Nachspiel . E i n junger Gutsbesitzer k a m 
bald danach s p ä t abends mit seinem F u h r 
werk durch B . gefahren. D a der V o l l m o n d 
taghell schien, wol l te er die damals auch 
schon knappen Wagenlichte sparen, und fuhr 
unbeleuchtet. P lö tz l ich stand der H e r r Stadt
wachtmeister vor ihm. E r schrieb i hn auf, 
und nach einigen Tagen erschien das fäll ige 
Strafmandat ü b e r R M 5.00. Darauf schrieb er 
einen Beschwerdebrief an den B ü r g e r m e i s t e r , 
als oberste P o l i z e i b e h ö r d e der Stadt, und er
k l ä r t e ihm, da laut Pressemeldungen ja in B . 
W i l d - W e s t - Z u s t ä n d e herrschten, k ö n n e n ie 
mand von i h m verlangen, d a ß er sich als be-

leuchtete Zielscheibe durch 0 1 b e w e g * 
E r d ä c h t e nicht daran, d » H M 100 j u bc 
zahlen. N u n ging e in Pap ie r k r i eg * * * * 
her. der a l l m ä h l i c h e in dickes A k t e n b ü n d e l 
fül l te . Sch l i eß l i ch ging die Sache bis zum 
Gericht , das den Gutsbesi tzer t rotz seiner 
donnernden Verteidigungsrede seinerseits zu r 
Zah lung der Strafe verur tei l te Der H e r r 
B ü r g e r m e i s t e r sonnte sich i m G l ä n z e dieses 
gerechten Urte i l s . E r meinte, die Ange legen
heit w ä r e nun erledigt. A b e r so schnell gibt 
ein echter O s t p r e u ß e nicht k l e i n bei! N a c h 
einigen Tagen erschien der M i l c h f a h r e r 
dieses Gutes und brachte ein woh lve r schnur -
tes P ä c k c h e n , das er dem H e r r n B ü r g e r 
meister gegen Qui t tung abgeben sollte. Dem 
ahnte nichts Gutes. E r öffne te es erst und 
fand einen K a r t o n mit 1- und 2-Pfenn ig -
S ü c k e n mit einem Beglei tschreiben „ A n b e i 
die 5 R M " . 

Wutschnaubend packte er das P ä c k c h e n 
wieder ein u n d schickte es mit dem Bemerken 
zurück , er d ä c h t e nicht daran, das anzu
nehmen. „ N u n gut", sagte der diabol isch 
grinsende Landmann , als der M i l c h f a h r e r B e 
richt erstattet hatte, „ d a n n bleibt es eben 
hier". N u n ging das H i n und H e r wieder los 
zum G a u d i u m der ganzen Umgebung. M e h r 
mals wurde nun der Amtsvors teher , e in O n k e l 
dieses betreffenden Gutsbesitzers, der v ie l 
S inn für H u m o r hatte und dem die Sache 
einen R i e s e n s p a ß machte, v o m La nd ra t be
auftragt, die 5 R M einzuziehen. A b e r jedes 
M a l h ieß es, „b i t t e , da stehen sie ja . ich 
weigere mich j a gar nicht zu zahlen". S c h l i e ß 
l ich wurde dem guten alten O n k e l das aber 
doch zu vie l , und er bat seinen Neffen, i h m 
zu liebe v e r n ü n f t i g zu sein. E r w ü ß t e w i r k l i c h 
nicht mehr, was er dem Landra t berichten 
solle. Da gab der sch l ieß l ich nach u n d be
zahlte seine Schu ld i n Scheinen, besonders, 
da i h m von z u s t ä n d i g e r Seite gesagt worden 
war, d a ß n iemand verpfl ichtet sei, eine de r 
artige Summe i n P f e n n i g s t ü c k e n anzunehmen. 
Aber belacht wurde diese Geschichte noch 
jahrelang i m Kre ise . I. K . 

Abendliches !Besuchsaesptäch 
Nachbar: G o n D a g ok! 
Bauer : G o n Dag, Noawer! 
Nachbar. N a , w ie jeiht? 
Bauer : N a , et jeiht, et jeiht 
Nachbar: Na , denn jeiht et joa. 

Pause 
Bauer : Scheenet W ä d d e r hiede. 
Nachbar: Joa, de Schwoalke fleeje hoch. 

Pause 
Bauer : B ä t k e R ä j e k u n n nuscht schoade. 
Nachbar : Ne, fam K i e w e r nich, awer fat 

K o o r n es nicht needig. 
Pause 

Bauer : Dien Rogge steiht got, d i tmoal . 
Nachbar: V ä r c h t e t Joahr weer b ä t e r . 
Bauer : K i c k moal de Toffles, de stoahne god. 

Lange Pause 
Nachbar : De ok. — Pause. — Wie jeiht d ie 

nern Schwoager? 
Bauer : Minsch , de v ä r k e h r t doch goar nich 

mehr met m i . 
Nachbar : Woso? 
Bauer : Siet de von sienem Kuseng de t w i n -

t ig Mor je gearwt hadd. doa denkt he doch, 
he steiht mettem lewe Gottke op du on du. 
De k a n n nich mehr groadut k icke v ä r Hoch
mut. H e lett nich moal sienem H u n d mienem 
Koate r schichre. 

Nachbar: Joa . joa. so jeiht et, wenn utem 
Schiorr e Pareeske wa rd . 

Pause 
Bauer : Hettst doch sull t d ien Olsche met

bringe. 
Nachbar: Se w u l l nich, de K l u c k bringt ge-

road Gisselkes ut. F l i e t i g es se on klok. Wat 
es secht, hewt H a n d on Foot. Denk d i d i t ! 
V ä r c h t e M i d d w ä k , K l o c k tie. l ieg eck noch 

enne Bedd, — wie weere e b ä t k e lang b i de 
Gemeinderoatssi tzung geblewe, — doa heer 
eck se brisle mette K a r l i n , w o emmer noch 
nich dem loahme Schnieder genoahme hewt. 
Eck dank, se s c h ö m p t op m i . Odder ne! „ K o r -
l i n , " secht se. „spod d i , nemm em! M a n n es 
M a n n ! Es doch e Stetz, es doch wa t to berede, 
on wenn he em Bedd licht on k i c k d noa d i . " 
— Sittst! — 

Pause 
Heer emoal, wat eck w u l l segge: G e w t d ien 

Schwartbunte emmer noch so wen ig M e l k ! 
Bauer : T o wat wel ls t weete? 
Nachbar: Eck red m a n so. 
Bauer : Egentl ich, so schlecht es se nich. Oder 

wenn eener se w o hebbe w i l l , v ä r k e e p e m i c h d 
eck se em. Doa leet seck d r ä w e r rede — 
Scheenet Stick — fleeschig. — W i l l se w e r 
hebbe? 

Nachbar: Ne . geroads hebbe nich. De F lee -
scher ut Niehasteburg s ä d . he k u n n een bruke, 
man eh eck se dem Lun t rus genn, da nehm 
eck se lewer sü lws t . 

Bauer : N a , wa t wel ls t gewe? 
Nachbar: Na , wat dankst? 
Bauer : E Pries mott se hebbe. Dem Ogor -

reck sien Scheck hewt 80 Doaler ingebrocht. 
On dat es man e V ä r t e l k e von miener. 

Nachbar: P roah l se man nich so ut. De 
Jingste es dien Schwarzbunte ok nich mehr. 

Bauer : Na , fer 100 Doaler kannst se nehme. 
Nachbar: Minsch , wel ls t m i a m hi l l ige S i n n -

dach-Noahmiddag bedreeje? 
Die F r a u kommt aus dem Hause: Oler . 

koam, de Kaffee es prat, Noawer koame Se 
ok e Schluckske dr inke . E m m e r met dem 
dammlLge K o h h a n d e l ü ü ' Peter Heydeck 

„De Hund helft Mönscheverstand!" 
Heute wol len w i r e inmal d ie Schar unserer 

unvergessenen vierbeinigen Kameraden i n 
der Er inne rung Revue passieren lassen. W e l 
che p r ä c h t i g e n Burschen und C h a r a k t e r k ö p f e 
waren darunter! Z w a r waren sie nicht immer 
re i f und geeignet fü r Z u c h t p r ü f u n g e n auf 
R a s s e s c h ö n h e i t oder gar Rasseeinheit. Dies 
t raf besonders auf den ersten H u n d meiner 
Er innerung zu. 

V o n diesem H u n d pflegte Guste, d ie B e -
treuenin unserer Kindhe i t , immer zu sagen: 
„De H u n d hefft M ö n s c h e v e r s t a n d , dem fehld 
b loß de Reed!" E r w a r speziell uns K i n d e r n , 
zugeeignet und f ü h r t e daher den s y m b o l i 
schen Namen „ W ä c h t e r " . Nomen est Omen! 
E r nahm seinen Auf t r ag sehr ernst! N u r w e 
n i g j ü n g e r als w i r , w a r er uns haushoch ü b e r 
legen, da ja ein Hundejahr f ü r 7 Menschen-
jahre zähl t . E r l ieß sich n ie dazu herab, 
unsere t ö r i c h t e n tollen Spiele mit«? unachen 
Unsere Versuche, ihn daran zu beteiligen, 
trugen uns, wenn sie a l lzu aufdr ingl ich waren, 
recht empfindl iche K r a t z e r und Eisse e in. 
Ich habe noch jetzt eine deutliche Narbe da
von, d a ß w i r i hn e inmal zum . . S a c k h ü p f e n " 
m i t uns zwingen wol l ten . Aber er begleitete 
uns auf Schr i t t u n d Tr i t t . U n d er b e s c h ü t z t e 
un . ! W i e oft hat er g r ö ß e r e K i n d e r , die uns 
verhauen wol l ten , i n die F l u c h t gebellt und 
Schlachten zu unsern Gunsten entschieden 
Ich m u ß noch heute lachen, wie schnell er 
e inmal auf modischem Gebiet erfolgreich 
war : E i n g r o ß e s etwa 14jähriges M ä d e l hatte 
uns K n i r p s e gehauen, worauf W ä c h t e r w ü 
tend der .F lüch tenden n a c h s t ü r z t e und s ich in 
den k n ö c h e l l a n g e n , erwachsen-sein-wollenden 
wei ten Rock verbiß . Mit aller Kraft, wie er 

sonst den Rat ten die Wärbe i säu le brach, schlug 
er mi t den Ohren u m sich, sodaß i m H a n d 
umdrehen das M ä d e l i m kniefreien R ö c k c h e n 
dastand, rundherum sauber „ a w j e k r e e s t " . 

Z u unserer Mut ter , einer v i e l b e s c h ä f t i g t e n 
ü b e r a u s f le iß igen F rau , dlie snch nie mi t den 
Hunden abgab, hatten diese ein ü b e r a u s re
spektvolles A c h t u n g s v e r h ä l t n i s . A b e r selbst 
diese sonst ä u ß e r s t von ihm respektierte D i 
stanz wurde mut ig von unserm B e s c h ü t z e r 
ü b e r w u n d e n , sobald er uns angegriffen 
glaubte. 

Meine Mut t e r w a r immer v i e l zu ange
spannt, u m mi t unsern Kinders t re i t igke i ten 
viel Federlesens zu machen, sondern verfolgte 
das probate P r inz ip , bei unsern K l a g e n der 
ganzen Gesellschaft eine handfeste A b r e i b u n g 
zu verabsfolgen. Wenn nun aus solchen oder 
sonstigen G r ü n d e n eine Exeku t ion drohte, er
hoben w i r prompt und e i n m ü t i g ein ü b e r 
lautes Wehgeheul, worauf u n g e s ä u m t , selbst 
aus weitester Entfernung, unser Schützer her
b e i s t ü r m t e , sich auf das lange K l e i d unserer 
Mut te r s t ü r z t e , s ich heftigst dar in v e r b i ß und 
sie unwiders tehl ich r ü c k w ä r t s i m Kre i se her
umzerrte. M i t k luger Berechnung r ü c k w ä r t s , 
w e i l es vo rn ja S c h l ä g e setzte! Die Si tua t ion; 
die strafende Gerecht igkei t sozusagen am" 
Schwanz von solch k le iner roher Gewa l t 
machtlos i m Kre i se herumgezerrt zu werden, 
war v o n so zwingender K o m i k , d a ß meine 
humorbegabte M u t t e r meist wider W i l l e n 
lachen m u ß t e und die S ü n d e r laufen l ieß . 

In ganz schweren F ä l l e n aber befreite sie 
sich von der hemmenden Gewa l t m i t »o hef
tigen S c h l ä g e n , die unsern getreuen E c k a r d 
unter ein Sofa oder einen Schrank trieben, 
aus welchem Hin te rha l t er jedes M a l von 

neuem mut ig hervorbrach, sobald die E x e k u 
t ion u n d unser m a r k e r s c h ü t t e r n d e s Wehge
heul ih ren For tgang nahmen. A u f jeden F a l l 
zog er so den Hauptzorn der r ä c h e n d e n N e m e 
sis mu t ig und unerschrocken auf sich — u n d 
auch die heftigsten Sch l äge . W i r haben bi t te r 
lichst tagelang u m i h n geweint bei seinem 
Tode, denn ein so treuer S c h ü t z e r , selbst ge
gen die m ü t t e r l i c h e „ s c h l a g e n d e " P ä d a g o g i k , 
erwuchs uns le ider n ich t mehr. 

A b e r sein g r ö ß t e s B r a v o u r s t ü c k folgt noch, 
eines Tages geschah das g r o ß e Ereignis , das 
unsern W ä c h t e r zum gefeierten H e l d des 
Tages machte, s o d a ß er sogar „ ö n n e Ze i tung 
keem". 

Es w a r i m f r ü h e n F r ü h j a h r w ä h r e n d des 
g r o ß e n Eisgangs, und die graue morsche E i s 
decke w a r grad wieder ma l „von jen Sied 
t r igg jekoame" Me ine E l t e rn waren verreis t 
— aber lassen w i r l ieber unsere alte Gus te 
e r z ä h l e n , wie sie es u n z ä h l i g e M a l e zum B e 
sten gab, noch von den ausgestandenen 
Schrecken und Ä n g s t e n g e s c h ü t t e l t u n d d a 
bei doch v o l l die Wonne auskostend, al le 
Augen v o l l Spannung auf sich gerichtet zu 
sehen und dm M i t t e l p u n k t des al lgemeinen 
Interesses zu stehenm: 

„ J u weere doch a l le r ö n n e Woold un eck 
mi t em Jungke" (mein j ü n g s t e r B r u d e r w a r 
ihr besonderer L i e b l i n g , e in lust iger Sche lm 
— jetzt modert er wahrsche in l i ch i rgendwo 
in den wei ten Steppen R u ß l a n d s ) „ w e e r e ganz 
al leen oppe Hoff . E c k w u l l em groads tom 
Vespereete hoale on roop on roop. On k i c k 
on k i c k —. K e i n S t ö m m on A n d w o o r d ! E c k 
teh de Schlor re ä w e r on go ä w r e H o f f on k i c k 
ön a l le D ä r e — nuscht! W i e ö n n e Rötz j e -
schorrt on* mit em Schiorr tojedeckt' Op 
eenmoal, — Herrjemersch nä, — miene Öarms 
wurde w i M ä h l s t e e n on mine K n e e w i Wass 
— sull de Jungke vleicht?? — Eck r ennd a l l 

Nummer }/| 

Lachendes Ostpreußen 
A n e inem s c h ö n e n Sommerabend saß eine 

Gesellschaft o s t p r e u ß i s c h e r Landwir te mit 
K ö n i g s b e r g e r B e k a n n t e n be im Glase Biet 
f röh l ich zusammen; Stadt und L a n d hänselten 
sich D a machte der eine die bösart ige B*. 
m e r k u n g : „ M a n sagt, w e n n auf einem osU 
p r e u ß i s c h e n G u t etwas K l e i n e s geboren wird, 
dann wi r f t man es zuerst auf den Dung, 
h ä u f e n und war te t ab. "Bekommt es Borsten, 
k o m m t es in den Schweines ta l l , bekommt es 
Haare, dann in die Kinder s tube . " Der WiU 
wurde entsprechend belacht u n d als eine Er
s c h ö p f u n g s p a u s e eintrat , sagte F r a u Gutsbe
sitzer P . zu i h r e m M a n n : „ M i r scheint, bei 
d i r haben sie nicht lange genug gewartet." 

In e iner k l e inen Stadt ist der Kantor ge-
storben u n d in der K i r c h e aufgebahrt. Von 
der Fe i e r l i chke i t k o m m t die alte Mine ganz 
aufgeregt nach Hause : „ M a d a m c h e , ich ha i r 
gesehn, w ie dem H e r r n K a n t o r seine Seel» 
m 'n H i m m e l fuhr". . .Aber M i n e red' doch 
nicht solchen U n s i n n ! " „ M a d a m c h e , es ist 
w i r k l i c h w a h r ; i ch w a r m i t de Lehmannsche 
schon ganz f r ü h hingegangen, de K i r c h war 
noch leer. M i t ein M a l k a m aus'm Herrn 
Kan to r e B l i t z und e d i c k e r R a u c h und weg 
w a r se." U n d als „ M a d a m c h e " immer noch 
zweifel t : „ M a d a m c h e , ich w a r dabei und de 
Lehmannsche — und der Fotograf war auch 
inne K i r c h ! " 

A u f e iner A u k t i o n der Os tp reuß i schen 
H o l l ä n d e r Herdbuch-Gese l l schaf t w i r d ein 
B u l l e v e r s t e i g e r t » sehr he l l gezeichnet, fast 
w e i ß . Es w i r d nu r z ö g e r n d darauf geboten. 
Der A u k t i o n a t o r M e i t z e n b l i ck t i n den Ka ta 
log und sieht nach, woher der B u l l e stammt, 
und m i t g r o ß e r Sch lagfe r t igke i t sagte er:. 
„ A b e r K i n d e r , was w o l l t i h r denn? Schönes 
B u l l c h e n , ' n b i ß c h e n w e i ß , w e i l e r aus M e h l 
sack kommt . " E. F. 

* 
K o a r t steht auf der G r ü n e n B r ü c k e i n K ö 

nigsberg u n d spie l t m i t e inem Gelds tück . 
P l ö t z l i c h fä l l t es i h m in den Prege l . D a sieht 
er i h m t r au r ig nach u n d sagt t i e f s inn ig : „Ver-
supt w u l l i c k d i e joa, oaver n i ch op dise Oart!" 

* 
A u s dem Schul leben der k l e inen Ostpreu

ß e n gibt es eine Menge o r ig ine l l e r Gesch ich
ten: E i n e L e h r e r i n g ing m i t k l e i n e n M ä d c h e n 
e inmal i m S o m m e r a m Z a u n eines Weidegar
tens spazieren. „ D a kanns t d u g le ich N a t u r 
kunde treiben", dachte s ie u n d n a h m d ie „ F a 
m i l i e R i n d v i e h " durch . S i e e r z ä h l t e v o n der 
M u t t e r K u h u n d ih r en K i n d e r n , den K ä l b 
chen, u n d auch v o n dem Vate r , d e m B u l l e n , 
der i n einem besonderen Weidegar ten e i n 
gesperrt wa r . So machte sie den K i n d e r n an 
lebendigen Be i sp ie len das F a m i l i e n l e b e n der 
K u h anschaul ich . — D a k a m e i n Ochsen
gespann v o r ü b e r , das m a n i n O s t p r e u ß e n 
selten antrifft . „ F r ä u l e i n , e i was s ind denn 
nu d ie Ochsen?" fragt Lot tchen . E i n e n 
Augenb l i ck steht d ie L e h r e r i n etwas ve r l egen ' 
da, dann hat sie s ich g e f a ß t b le ibt i m „ F a m i 
l i enb i lde" u n d sagt: „ D a s s i n d d i e u n 
v e r h e i r a t e t e n O n k e l s . " 

* 
In einer Schule i n Sauseningken ist die 

Rede davon, w i e no twendig es sei, dann un<lj 
wann e inma l nach i n n e n z u s c h a u e n * ! 
P lö tz l i ch sieht der Landmagis te r , d a ß A n n - | 
chen schreckl ich schielt u n d die A u g e n ver«|j 
dreht, bis fast nur das W e i ß e zu sehen i s t / 
„ A n n c h e n , was machts D u m i t Deinen A u * | 
gen?" ruft er entsetzt. „Ach . ich w o l l t b l o ß ! 
m a l nach innen k i k e n . aber das geht doch! 
nicht!" 

Wir gratulieren! 
A m 19. 4. begeht Frau Gertrud D r e w n a c k J 

fr. Königsberg, Büt te lp la tz , ihren 75. Geburts4| 
tag. Sie ist die Gattin des verstorbenen Fr iseur-J 
Obermeisters Albert Drewnack, Kbg. , Stein-J 
dämm 50, und dazumal die erste Meisterin i m l 
Friseurberuf gewesen. Sie wohnt heute m i t ! 
ihrer Tochter Eva in Bevensen, K r . Uelzen. 

wa t eck k u n n h indre groot Schrien on kickdJ 
oppe H a f f — A c h o t t k e n ä , (Guste r e i ß t difll 
H ä n d e unter der S c h ü r z e vo r u n d s c h l ä g t smt 

ü b e r dem K o p f zusammen) w i e w u r d mf] 
bloß! ! M i n e Beene kneckde foorts tosammlj 
w i de Speeke vonne S o n n e k n ä k e r on eck füll'! 
so m ö t em vol le J ewech t oppe grot Steen, 
dat m i de K n e e noch ganz d i c k u n d blau ös. 
Doa, wö l l J u sehne? — O n w e n n eck hundert 
Joahr o ld war . dissem D a g verjeet eck nich! 
— N ä n ä , w i w u r d mfi b l o ß , w i eck doa e ganz 
E n d oppe H a f f dem S c h l ä d k e v o n onsem 
Jungke seech — ledd ich ! — O n dobie onsem 
W ä c h t e r , w i he ö n n e groot Waote r loch kickt 
on j ä m m e r l i c h hie l t ! O n en dissem Oojeblöck, 
do s tuukt doch de K o p p k e von onsem Jungk« 
hoch on stoodert e poarmaol opp on äff. opp 
on äff — on d e on« o h l H u n d — eck hebb j i 
a l l ommer jeseggt. d e H u n d hefft Mönsche-
yestand. d em fehld b l o ß de Reed! — epringd 
toon p a c k d dem J u n g k e ö n n e S c h ö p p r i n ! Eck 
schrie: W ä c h t e r m i n trautet H u n d k e — hool 
|ast — hool fast! D e g r ö t s t Wors t f i t ute Rö-
ke rkoama k r ö c h s t D u ! — O h D u lewet Gott
ke — o n help doch! O h help! O n schmiet de 
-_chlorre on r e n n op Socke w a t eck kann! 
o n s W ä c h t e r z o r r d on z o r r d on bet eck möt 
Schorre on Uty lö t sche on Henschloane ran
ke a m h s f f d h e d o c h a H t p u u t 9 t 4 

Jungke bet anne Schoft oppe Ies> jezorrd. Ons 
Jungke weer a l l ganz bedammeld . Had ert 
de W ä c h t e r n i c h so ö m letede Oojebläck to 
packe jekreeje - A c h o t t k e n ä , wa t hadd eck 
S? Q . d ' e ^ r u u aeggeaulld. w i sö to Huus keeffl?! 
W i hadd eck ehr b l o ß s u l l d undre Ooj« 
goahne?! — 

O h W ä c h t e r , m i n ohl t ruuts ted Hundke. on 
wenn eck hunder t J o a h r o l d war , verjeet eck 
u L u W ^ l ~ 0 0 V O n J * k Worsobt, wo eck 
anschnied, k r ö c h s t D u dem ersehte Kappe!" 

W a n d » Wendland* 
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Gedanken eines ostpreußischen Kanuten / Von Hak 
Den Winter übe r geht es. Aber in diesen Früh l ingswochen , In diesen Tagen, da die Sonne 

das erste Grün hervorlockt, da die Baumschatten so unsagbar zart auf die feuchten Alleen 
fallen — da wird es schlimm. Sehnsücht ig strecken die B i rken ihr wehendes Haar in den 
Wind, und Sehnsucht erfüll t mein Herz. Verdammt noch einmal — man hat ja allerhand mit
gemacht, ist hart geworden, und manchmal glaubt man, das ve r rück te Heimweh w ä r e lärrgtst 
übe rwunden . Aber jetzt w ä r e es doch Zeit, ins Bootshaus zu gehen. Versteht ihr das? Daß 
einen die Unruhe packt, wenn der Wind eine mit t lere Regenpfütze kräuse l t , wenn er einem 
in die Haare fähr t mit frohem Unges tüm: M e n s c h , e s i s t Z e i t ! 

Das Bootshaus am M e m e 1 e r Festungs
graben! Die grünen B r e t t e r w ä n d e , die weißen 
Fenster — das m u ß doch alles noch da sein. U n d 
da muß sich doch jemand drum k ü m m e r n . Noch 
wenige Wochen sind es nur bis zum Anpaddeln. 
Da muß doch was geschehen! Unsere geliebten 
Kähne , die selbstgebauten Plä t te isen, die rassi
gen Einer „ M a x " und „Mori tz" , die einem auf 
Maß an den Hüften saßen, die g rünen und 
blauen Kanadier — die müssen doch in Schua 
gebracht werden! Und ich balle die Hände zu 
Fäus ten und bohre sie in die Manteltaschen, und 
wer mir in die Quere gerät , dem komme ich 
grob. Und ich laufe in den lauen Wind und w i l l 
es nicht begreifen, daß wieder ein F rüh l ing 
im Kanutenparadies an der Ostsee — und daß 
wir aus diesem Paradies ausgestoßen sind. 

im Wasserparadies rund um Memel 
Memel, liebe Freunde, ist die äl teste Stadt 

Ostpreußens . Und die alten Kreuzri t ter , die vor 
700 Jahren hier ihre Burg anlegten, wuß ten , 
warum sie sich gerade diesen Platz aussuchten. 
Da war zunächst einmal die schön geschwun
gene Ostseebucht zwischen dem Samland und 
der Holländischen Mütze, die Bucht mit 
s m a r a g d g r ü n e m Wasser und dem feinsten D ü 
nensand der Welt, aus dem golden die großen 
Brocken des Bernsteins hervorleuchteten. D a 
war der mächtige Binnensee des Kurischen Haf
fes, ^ein gigantischer Naturhafen, den der Sand
wal l der Kurischen Nehrung vor den Herbst
und W i n t e r s t ü r m e n schützte. Da war die 
D a n g e , ein kleiner Küstenf luß , der mit seinen 
Mündungsa rmen die junge Burg schützend um
schloß. Und da war endlich das Delta des M e -
melstromes, jener wichtigen Wassers t raße , die 
Rußland, Polen und Litauen gle ichermaßen be
nötigten, um mit dem Reichtum ihrer Wälder 
das offene Meer zu erreichen. 

Brauche ich noch zu e rk lä ren , warum Memel 
ein Kanutenparadies war? Worte ü b e r die 
Blüte jeglichen Wassersportes in dieser ä u ß e r 
sten Nordostecke des verlieren — das hieße 
Salzwasser nach Memel bringen. Begreift ihr 
nun, warum mich diese Frühl ingswochen ver
rückt machen! Warum ich durchaus an den 
Festungsgraben w i l l ! Der Festungsgraben rund 
um die alte Zitadelle, mit Buchten und Armen, 
war ein Stück Al t -Memel . Aus alten Patr izier
gär ten senkten die Weiden ihr Geäst ins tief

hä t t en montieren lassen, so war und blieb der 
Kanusport hier in seiner s p o r t l i c h s t e n , 
ursprüngl ichs ten Ar t erhalten. 
Anpaddeln im Memel 

Der F rüh l ing kam spät in D e u t s c h l a n d s 
ä u ß e r s t e E c k e . Der A p r i l war oft genug 
noch winterlich, und bis in den Juni hinein 
dauerte es, bis sich die riesigen Wasserflächen 
genügend e r w ä r m t , hatten. E in Maisonntag 
aber brachte auf jeden F a l l das Anpaddeln, das 
Ereignis des Kanutenf rüh l ings , das beide V e r 
eine zusammenführ t e zum gemeinsamen Start 
in das Paddlerjahr. Dann durfte kein Boot im 
Schuppen bleiben. Immer wurde das gleiche 
Zeremoniell eingehalten. Im traditionellen w e i 
ßen Dreß , zu dem auch für beide Geschlechter 
die lange weiße Hose gehör te , die sich nie durch 
Shorts v e r d r ä n g e n ließ, standen beide Vereine 
auf ihrem Gelände angetreten. Die kernige 
Rede, die Käp tn L a n d o w s k i seinen M K V e r n 
mit auf den Weg gab, hallte h e r ü b e r zum P S K , 
wo K ä p t n G o r n y das gleiche mit anderen 
Worten sagte. Fast immer war mit dem Anpad
deln eine Bootstaufe verbunden. Hatten zuerst 
die privaten Einer - und Zweierkajaks vorge
herrscht, so kamen in den letzten Jahren p räch
tige Gemeinschaftsleistungen zustande: zuerst 
als schüchterner Anfang Fünfe r -Kanad ie r , dann 
— nach guten Erfahrungen in den Jugendgrup
pen — Zehnerkanadier mit Steuermann und 
pfeilschlanke Viererkajaks mit Spitzengeschwin
digkeiten. 

Zuerst startete der M K V , einen Kanadier mit 
der Vereinsflagge an der Spitze. Auf der Höhe 
des PSK-Bootssteges wurde gehalten. Unter dem 
ü b e r die Toppen beflaggten Signalmast mit dem 
PSK-Stander begrüßten sich beide Vereine, 
worauf sich die Boote in Zweier -Kie l l in ie for
mierten. Unter der alten drehbaren Ket ten
brücke hindurch, bog die Kanu-Flot t i l le in die 
Dange ein, um stromauf durch die Stadt zu 
paddeln. Sonntägliche Spaziergänger standen 
an den Bollwerken und winkten. Auf den 
Brücken d räng ten sich die Menschen. Die breite 
S a n d k r u g - F ä h r e wartete mit der Abfahrt, bis 
die letzten Boote passiert hatten. 

O h e r r l i c h e S t a d t f a h r t a u f d e r 
D a n g e ! Vorbei an schwareen Seedampt'ern, 
flachen Schleppern, behäbigen Boydaks. Vorbei 
an den hohen Fachwerkbau der Reismühle , an 

Anpaddeln in Memel. Der MKV holt seinen Bruderverein PSK zum Start ins Kanujahr ah. 
Aufn. (2) Haro Schuhmacher, Oberammergau 

grüne Wasser. Die alten Reisekähne spiegelten 
ihre unglaublich hohen Masten in seiner Stille. 
Die Gemüsekähne aus den Haffdörfern breite
ten am Marktufer ihre bunte Fül le aus. Dicht 
heran rückten die duftenden Bretterstapel der 
Holzplätze. Unweit d r ö h n t e n die N ie thämmer 
der Lindenau-Werft. Da stand das aus Granit 
gefügte Bootshaus des Rudervereins „Neptun" . 
Und dort waren auch unsere Kanuten zu Hause. 
Sie hatten sich den stillsten Winke l ausgessucht, 
der M e m e l e r K a n . u - V e r e i n am Heu
markt, der P a d d l - S p o r t - K l u b an der 
Grabens t r aße . Zwei Vereine waren es, die in 
echter Sportskameradschaft zusammenhielten 
und die doch eine gesunde Rival i tä t entfachten, 
die ihnen beiden dienlich war. 

Mögen auf den süddeutschen Flüssen und 
Wildwassern die Faltboote dominieren — an der 
Ostsee waren fast ausschließlich starre Boote 
vertreten. Die Allgegenwart des Wassers 
machte das Zusammenlegen der Boote zum 
Transport unnöt ig . Wer etwas auf sich hie l l , 
der schmirgelte in diesen Wochen die L e i n 
wand- oder Holzhaut seines „ K a h n e s " ab und 
versah sie mit strahlend weißem Bootslack. 
Liebevoll wurden die Namen nachgezogen, die 
Rücklehnen und Waschborde gefirnist und ge
lackt. Boote mit Heckruder waren die Aus
nahme. Gleichfalls gab es Kanus mit Besege
lung. Die böigen K ü s t e n w i n d e verboten auf 
den großen Wasserf lächen Segel führung ohne 
K i e l oder Stechschwert aus Sicherhe i t sgründen. 
Da man aus Grundsatz auch A u ß e n b o r d m o t o r e 
ablehnte, die sich in den starren Booten leicht 

den Flachsspeichern und Heringsbraken. V o r 
bei am Rathaus mit dem Borussia-Denkmal, wo 
einst das preußische Königspaar i n t r übs t e r Zeit 
wohnte, vorbei am Schiffahrtshochhaus, dem 
Sitz des vielumstrittenen memelländischen L a n 
desdirektoriums, vorbei an der Börse und der 
Alten Post, an Kohlenbergen und Holzplätzen, 
an Fabrikschloten und Sägemühlen . Dann die 
Rückfahrt , die bis hinauf auf das Haff führte . 
O dieser Augenblick, zwischen Norder- und 
Süderhuk die D a n g e m ü n d u n g zu passieren, die 
wie ein Tor war i n die weite Welt eines herr
lichen Sommers vo l l sonniger Wasserwander
tage. 

Den Winter ü b e r geht es ja. Aber in diesen 
Tagen w i r d es ganz schlimm. Sehnsucht erfüllt 
mein Herz, und al l meinen heimatlosen K a n u 
kameraden aus Os tpreußen und Schlesien, aus 
w e s t p r e u ß e n und Pommern geht es nicht an
ders. Unsere Bootshäuser warten fern im 
Osten, und unsere Kanus haben keine Herren. 
Und doch sind w i r vers toßen aus unserem 
Kanuparadies. K ö n n t i h r v e r s t e h e n , 
w a s u n s b e w e g t i n d i e s e n W o c h e n 
d e s n a h e n d e n F r ü h l i n g s ? 

Turnerfamilie Ost- und Westpreußen 
Unser 5. Wiedersehenstreffen findet vom 

27. bis 30. Ju l i 1951 in der Landessportschule 
F lensburg -Mürwik statt. Nähe res w i r d durch 
Rundschreiben bekanntgegeben. Auskunft gibt 
Wilhelm A l m (23) Oldenburg (Oldbg.), Bloher-
feider Straße 20. 

Über die Toppen hat der Festungsgraben geflaggt 

K ä t h e Andree: 

Erinnerungen an Frieda Jung 
1907, als i ch die Sommerfer ien bei meinen 

Verwandten i m Pfar rhaus von Budde rn ( K r . 
Angerburg) verlebte, lernte m i c h F r i eda 
J u n g kennen. Damals w u ß t e i ch nicht , d a ß aut 
ihre sonnige K i n d h e i t i n K i a u l k e h m e n 
bei G u m b i n n e n v i e l L e i d und Not gefolgt 
wa ren : der Ver lus t des geliebten Vaters und 
s p ä t e r der M u t t e r und einer Schwester, die 
kurze, u n g l ü c k l i c h e Ehe der k a u m Z w a n z i g 
j ä h r i g e n , der jahrlange Bro te rwerb i n f rem
den H ä u s e r n als E r z i e h e r i n u n d Gesellschaf
terin. D i e „ G e d i c h t e " v o n 1900 hatten ihre 
dichterische T ä t i g k e i t e rö f fne t , d ie S a m m e l -
b ä n d c h e n „ M a i e n r e g e n — Gottessegen" (1906) 
und „ F r e u d und L e i d " (1906) ih ren N a m e n 
wei ter bekannt gemacht, und jetzt lebte sie 
i n der i h r so zusagenden d ö r f l i c h e n U m g e 
bung, i m t ä g l i c h e n U m g a n g m i t der F a m i l i e 
ih re r l ieben Schwester M a r t h a und der v e r 
t rauten Dorfbewohnern , e in g l ü c k l i c h ge
borgenes u n d schaffensfrohes Leben . 

M i t d em Pfar rhause ve rband sie herz l iche 
Freundschaft — meine j ü n g s t e Base Lot te 
w a r i h r P a t e n k i n d —, u n d fü r i h r g ü t i g e s 
H e r z w a r es s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a ß sie auch 
mich , den k le inen Gast aus der Stadt, in ihre 
L iebe mi t einbezog, zuma l i ch ku rz vorher 
meine M u t t e r ver loren hatte. V o n da ab w a r 
sie meine „ T a n t e " F r i eda Jung . Ich durfte sie 
auf ih ren G ä n g e n begleiten, u n d sie l ieß m i c h 
al le Re ime u n d Ver s l e in hersagen, die i c h 
i m Kinderga r t en und in meinen ersten S c h u l 
jahr gelernt hatte. U n d wenn i ch sie i n i h r e m 
eigenen H e i m besuchte, staunte ich die F ü l l e 
von B l u m e n u n d Blat tpf lanzen an, d ie sie, 
w i e auch s p ä t e r i n ihrer Insterburger W o h 
nung, zum g r o ß e n T e i l selbst gezogen hatte. 
K i n d e r n u n d B l u m e n galt immer ihre beson
dere Liebe . 

D a n n h ö r t e i ch sie i n der K ö n i g s b e r g e r 
Schule von F r ä u l e i n Cochius aus ihren W e r 
ken lesen. Es m u ß vo r Ostern 1912 gewesen 
sein, denn da wurde diese Schule au fge lös t . 
Inzwischen waren ihre „ N e u e n Gedichte" 
1908) und der erste T e i l ihrer e n t z ü c k e n d e n 

Kindhe i t se r innerungen „ In der Morgensonne" 
(1910) erschienen. A u s diesen B ü c h e r n las sie 
das „ R e i s e e r l e b n i s " m i t dem alten H e r r n vor , 
dem sie auf der F a h r t du rch T h ü r i n g e n d ie 
S c h ö n h e i t e n O s t p r e u ß e n s begeistert gesch i l 
dert hatte, und das K i n d e r k a p i t e l „Die V e r 
suchung". E i n e n bis heute unvergessenen 
E i n d r u c k hat das S c h l ä n g l e i n auf m i c h ge
macht, das sein spitze Zunge du rch das 
Sch lüs se l loch des Glasschrankes steckte und 
die k le ine F r i e d e l ü b e r r e d e t e , Z u c k e r zu 
naschen. U n d w e l c h e in H o c h g e f ü h l , nach 
diesem Schulereignis zu der D ich t e r i n her 
anzutreten, d ie G r ü ß e des Vaters zu bestellen 
u n d von i h r i n der E r i n n e r u n g an B u d d e r n 
aufs Freundl ichs te angesprochen zu werden! 

W ä h r e n d des ersten Weltkr ieges sah i ch sie 
dann h ä u f i g e r . M i t der gleichen Leidenschaft , 
die sie fü r ih re He ima t und i h r Va te r l and 
in s ich trug, hatte F r i e d a J u n g ihre n icht 
s tarken K r ä f t e darangesetzt, d ie Kr iegsno t 
zu l inde rn . Selbst e in F l ü c h t l i n g , hatte sie i n 
64 S t ä d t e n meist Mit te ldeutschlands V o r 
tragsabende gehalten, deren E r t r ä g e dem v e r 
w ü s t e t e n B u d d e r n u n d den o s t p r e u ß i s c h e n 
F l ü c h t l i n g e n zugute kamen . V o n den d re i 
w e i ß e n Heften, d ie i m V e r l a g des D ü r e r 
bundes i n K o t h e n z u m Besten ih re r ve r t r i e 
benen Landsleute erschienen, schickte sie m i r 
die Kriegsgedichte „ A u s O s t p r e u ß e n s Le idens -

. tagen" „ m i t a l l e r s c h ö n s t e n G r u ß " . E i n böses 
Hals le iden hatte ih re L i e b e s t ä t i g k e i t damals 
beendet. Es w a r durch eine K u r i n Re ichen
h a l l w o h l gebessert, aber nicht vö l l ig aus-
geheeilt. Nach ihre r R ü c k k e h r i n die befreite 
He ima t benutzt sie daher einen Aufen tha l t 
i n K ö n i g s b e r g dazu, Sprechunterr icht zu 
nehmen. Ich besinne m i c h noch genau, w i e 
v i e l pf l icht t reue Sorgfal t sie auf die l a n g 
wei l igen , m ü h s a m e n Ü b u n g e n verwandte, d ie 
ihre Sprechwerkzeuge bei g r ö ß t m ö g l i c h e r 
Schonung zur h ö c h s t e n Le i s tung erziehen 
soll ten. Ich verdankte diesem Aufen tha l t 

manch liebes Zusammensein m i t ihr , durfte 
immer auf ihre m i t f ü h l e n d e Te i lnahme rech
nen. E i n Geheimnis ih re r W i r k u n g bestand 
w o h l da r in , d a ß sie uns K i n d e r u n d H e r a n 
wachsende so ernst nahm. E i n m a l las i c h 
ih r e in paar meiner M ä d c h e n v e r s e vor, u n d 
ich w e i ß heute noch, w i e i ch m i c h s c h ä m t e , 
als sie mi t freundlicher Sicherhei t auf eine 
schwache Stelle hinwies, die i ch w o h l selbst 
schon erkannt , aber aus Bequeml ichke i t n icht 
g e ä n d e r t hatte. „ P f u s c h e r w e r k " hat sie n ie 
leiden m ö g e n ! U n d ihre E r z ä h l u n g e n b e w e i 
sen es, w ie so rg fä l t i g sie stets an ihrer ge
liebten Muttersprache gearbeitet hat. 

Die erleichterte Sprachtechnik ist i h r d a n n 
zugute gekommen, als sie w ä h r e n d der A b 
stimmungszeit erneut i n einer Reihe von V o r 
tragsabenden für die Heimat w i rk t e . D a 
lebte sie aber schon mehrere Jahre i n Inster-

Fr i eda Jung 

b ü r g a u ß e r h a l b meines Gesichtskreises. A l s 
ich m i c h i n jener Stadt e inmal nach ih r er 
kundigte, w a r sie gerade auf Reisen. Ich habe 
sie nicht mehr wiedergesehen. A u c h ihre 
letzte Samlung „ G e s t e r n und Heute" (1928) 
ist m i r erst sehr v i e l s p ä t e r bekannt gewor
den. N u r einige Z e i t u n g s w ü r d i g u n g e n , d ie 
Ende 1929 aus A n l a ß ihres Todes erschienen, 
sind zusammen mi t den beiden G e d i c h t b ä n 
den i n meinem Besi tz geblieben — und ihre 
inn ig herzl iche G l ü c k w u n s c h k a r t e zu meiner 
Einsegnung. Die anderen B ü c h e r gingen v e r 
loren, auch i h r B i l d m i t den l iebevol len V e r 
sen auf der R ü c k s e i t e und das Gedicht , m i t 
dem sie m i c h zu meiner K o n f i r m a t i o n i m 
M ä r z 1916 beschenkte. Doch habe i ch es i n 
dankbarem Herzen ü b e r die Zei ten des g ro
ß e n Leides h inweg bewahrt und b in g l ü c k 
l i ch , es h ier mi t te i len zu k ö n n e n : 

Hallendes Glockengehen, 
Leuchtende Frühlingswende, 
Fromm gefaltete Hände, 
Augen, in denen Tränen stehen. 

Und bei der Altarkerzen Schein 
Knie, die tief sich beugen, 
Lippen, die stammelnd zeugen: 
„Herr, ich bin Dein, Du bist mein!" 

Und aus der Höhe ein Jubelton, 
Den die ewige Liebe ersonnen — 
Erlöst — erworben — gewonnen — 
Gott segne dir, K i n d , dein» Konfirmation! 
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Pfarrer Richard Paluk 50 Jahre all 

Richard P a l u k , seit Januar 1927 Pfarrer der 
Kirchengemeinde T h i e r e n b e r g , Kreis 
Samland (Ostpreußen) begeht am 11. A p r i l sein 
25jähriges Ordina t ions-Jubi läum und vollendet 
am 12. Ma i sein 50. Lebensjahr. A m Ende seiner 
Schulzeit Sprecher der Schülerschaft des K ö 
nigsberger Friderizianums und als Student 
Vertreter der Studentenschaften der Univers i 
tät und Handelshochschule Königsberg, der 
Technischen Hochschule Danzig und der Theo
logischen Akademie Braunsberg im Hauptaus
schuß der Deutschen Studentenschaft, wurde er 
nach Beendigung volkswirtschaftlicher und 
theologischer Studien 1926 in der Schloßkirche 
zu Königsberg als Synodalvikar des Kirchen-
kreises Elchniederung eingewiesen und 1927 
zum Seelsorger der Kirchengemeinde Thieren-
berg berufen. 

Seit 1931 ist er als Provinzialsiedlungspfarrer 
und regelmäßiger Mitarbeiter der Wochenzeit
schrift der Landwirtschaftskammer und spä te
ren Landesbauernschaft „Die Georgine" weithin 
bekannt geworden. Ab» V o r s i t z e n d e r der 
O s t p r e u ß i s c h e n D o r f k i r c h e n -
f r e u n d e arbeitete er mit dem ländlichen 
Genossenschaftswesen, der Volkshochschul
arbeit, den volkskulturellen Bestrebungen und 
der landwirtschaftlichen Fakul tä t der Albertus-
Universi tä t eng zusammen. 

Unter seinem Vorsitz wurde die Arbeit des 
Deutschen Dorfkirchenvepbandes in vertrauens
voller Füh lungnahme mit dem Zentralausschuß 
der Inneren Mission in den gesamtkirchlichen 
Rahmen eingegliedert und in der Männe r 
arbeit der evangelischen Kirche in Deutschland 
die Abteilung „Bauern - und Landgemeinden" 
begründet , welche heute im Zusammenwirken 
mit den evangelischen Akademien und Volks 
hochschulen die Bemühungen der Bauernver
bände bei der Gefährdung deutscher Dorf
gemeinden anregen und fördern w i l l . 

Im August 1939 zur Wehrmacht einberufen, 
zwang ihn eine schwere Wehrdienstbeschädi
gung, am 1. Mai 1946 in den Ruhestand zu tre
ten. Noch heute ist er in der dorfkirchlichen 
Arbeit tätig, beteiligt sich schriftstellerisch an 

der Volkstums- und Heimatarbeit und betreut 
von seinem derzeitigen Wohnsitz in H a m 
b u r g - R i s s e n seine w e i t v e r s t r e u t e n 
Thierenberger Gemeindeglieder und einen grö
ßeren Freundeskreis durch regelmäßige Rund
briefe. 

Möge ihm die Kraft zu weiterer Wirksam
keit noch manches Jahr hindurch erhalten 
bleiben! 

Pfarrer Emil Moysisch f 
A m 1. März 1951 hat ein reiches Leben seinen 

Abschluß gefunden: Pfarrer E m i l M o-y s i s c h 
starb im Alter von 70 Jahren in Wermuts
hausen, K r . Mergentheim. 

Pfarrer E m i l Moysisch ist am 23. 7. 1881 als 
fünftes K i n d eines Lehrers im Kreise Sensburg 
(Ostpreußen) geboren, aufgewachsen in Rasten
burg und hat in Königsberg studiert. Seine 
theologische Ausbildung erhielt er am Prediger-
eeminar in Wittenburg (Westpr.) und der H e i l -
und Pflegeanstalt Karlshof bei Rastenburg. 
Seine Ordination erfolgte 1907. Seine erste 
Pfarrstelle war der landschaftlich wunderbar 
gelegene Luftkurort N i e d e r s e e . Ostpr. Da 
es dort keine Kirche gab, mußten die Gottes
dienste im Sommer auf einer Waldlichtung am 
See stattfinden und zählten später zu den 
schönsten Erinnerungen seiner langen, segens
reichen Tät igkei t in Ostpreußen zwischen den 
beiden Weltkriegen. 

Als großer Musikfreund versuchte Pfarrer 
Moysich mit seiner Frau übera l l die Liebe zur 
Musik zu wecken, er gründete in allen seinen 
Gemeinden Posaunenchöre und ließ sich die 
Pflege der Kirchenchöre besonders angelegen 
sein. 

Eine zweite Pfarrstelle D u b e n i n g k e n 
rief ihn in den Kreis G o 1 d a p , der ihm nach 

kurzer Teilnahme am Weltkrieg in seiner drit
ten Pfarrstelle T o l m i n g k e h m e n zur Hei 
mat wurde. 28 Jahre hat er dort mit seiner Ge
meinde Freud und Leid geteilt. Das K n c n -
spiel wurde der Mittelpunkt für 28 kleinere 
Gemeinden, und Pfarrer Moysich hat es ver
standen, nach seiner Ausweisung aus Pommein 
seine über ganz Deutschland verstreute Ge
meinde wieder zu sammeln. Mi t 700 t amihcn 
aus der Heimat stand er bis zuletzt in regem 
Briefwechsel und unterrichtete sie durch regel
mäßige Rundbriefe übe r das Ergehen der ein
zelnen Gemeindemitglieder. t

 J 

Nach den schweren Erlebnissen auf dem 
Treck aus Ostpreußen und nach den Verfolgun
gen in Pommern, wo er in Schievelbein drei 
verwaiste Gemeinden als Seelsorger betreute, 
bis ihm auch dieses untersagt wurde nach dem 
endlosen Warten in vier Flüchtl ingslagern, bis 
er aus Pommern ausgewiesen wurde, nach all 
diesem schweren Erleben und vielfacher Todes
gefahr genoß er dankbar die Zeit des Gebor
genseins auf seiner letzten Pfarrstelle W e r 
m u t s h a u s e n , K r Mergentheim. Es war 
ihm auf seinem langen Krankenlager eine be
sondere S tä rkung und ein Trost, wenn er 
hörte, daß es mit seinen ostpreußischen Fami 
lien vorwär t s ging. A m 1. März 1951 wurde er 
von schwerer Krankheit und von der Unruhe 
der Welt in die ewige Heimat gerufen, nach
dem er seinem Herrn und seiner Gemeinde in 
42 Dienstjahren treu gedient hatte. 

Zur Trauerfeier hatten sich viele seiner 
Amtsbrüder , insbesondere die Pfarrer aus dem 
Osten versammelt. Dekan Aichelin. Weikers-
heim, Pfarrer Wagenmeier, Wermutshausen, 
und Stadtpfarrer Häußler fanden warme A b 
schiedsworte für den Dahingegangenen. B ü r 
germeister Hörner , und die Vertreter des K i r -
ehengemeinderates, des Kirchenchores und der 
Lehrerschaft, sowie der Flücht l ingsobmann be
tonten, daß die Gemeinde Wermutshausen Pfar
rer Moysich allezeit ein dankbares Gedenken 
bewahren werde. 

ERMLÄNDISCHE NACHRICHTEN 
Ermländisches Jugendtreffen in Schüren 

Auch in diesem Jahr veranstaltete die erm
ländische Jugend ein Treffen vom 19. bis 27. 
März 1951 in Schüren, K r . Meschede. E r m l ä n 
dische Jungen und Mädel wollten die h l . L i t u r 
gie der Karwoche und Ostertage in ihrem gan
zen Reichtum erleben, wollten, wie es im Rund
brief „Junges Ermland" heißt, „Einkehr halten 
in religiöser Besinnung, wollten über unsere 
Situation und unsere Hoffnungen sprechen, 
wollten einen Weg suchen durch die verwickel
ten und schwierigen Fragen unserer Zeit und 
unseres Volkes, wollten wieder versuchen, k lar 
und warm zu werden in dieser verwirrten und 
kalten Zeit. Wollten wieder einmal von Her
zen froh werden. Ja, daß vor allem wollen 
wir , froh werden in unserem Glauben, Hoffen 
und Lieben als junge Christen, und froh in 
unserer Gemeinschaft als junge Ermlander." 
E i n ähnliches Treffen wi rd das Junge Ermland 
vom 11. bis 15. Mai 1951 auf Burg Gemen im 
Münster land veranstalten. 

Polen regelt die Kirchenverwaltung 
im Ermland 

Die polnische Regierung hat die Diözesan-
verwaltung im Ermland von sich aus ohne Z u 
stimmung des H l . Vaters und des polnischen 
Episkopats neu geregelt. Der bisherige A d m i 
nistrator Dr. B ä n s c h muß te Allenstein, den 
Sitz der vorläufigen Kirchenleitung, verlassen 
und sein bisheriger Sekre tä r W. Z i n k wurde 
zum sog. Kapi tu larvikar des Bistums Ermland 
ernannt. Dieser Vorgang w i d e r s p r i c h t 
d e m V ö l k e r r e c h t , wei l Ostpreußen noch 
heute deutsches Reichsgebiet ist und als solches 
von den Westmächten anerkannt wird . Der 
Vatikan hat dieser Neuregelung seine Zust im

mung versagt, wei l auch k i r c h e n r e c h t 
l i c h d i e o s t d e u t s c h e n G e b i e t e b i s 
h e u t e i n R o m a l s d e u t s c h e B i s 
t ü m e r b e t r a c h t e t werden. Die polnische 
Regierung hat sich also durch die Bestellung 
des Kapitularvikars gegen das Kanonische 
Recht gestellt. Die .Ernennung des neuen K a p i 
tularvikars ist demnach kirchenrechtlich ungü l 
tig. Es sei ausdrücklich betont, daß sich K a r 
dinal Sapieha und Erzbischof Wyszynski i m 
Anschluß an eine polnische Bischofskonferenz 
mit Rom solidarisch e rk lä r t haben. 

Neues Priesterseminar in Allenstein 
Das Priesterseminar in Allenstein, das bisher 

im früheren Altersheim Augusta-Viktor ia-
Haus untergebracht war, muß te infolge Auf 
hebung des Mietvertrages das Gebäude r ä u 
men. Im früheren Franziskanerkloster in der 
Klos te r t r aße /Frauens t raße haben die Seminari
sten neue Aufnahme gefunden. 

Zwei Briefe aus Allenstein 
„Du bangst Dich, so nach der Heimat. Aber 

hier ist es nicht mehr so schön wie f rüher . 
Andere Sprachen, andere Sitten, Teuerung und 
Not. Wi r haben schon mit den Russen Schreck
liches mitgemacht und haben auch jetzt noch 
keine Ruhe. Immer- die s tändige Angst, wer 
weiß, was uns der morgige Tag bringt." (P.) 

„Unser Städtchen würden Sie nicht wieder
erkennen. Die Obers t raße und Richts t raße sind 
ein schöner großer Platz geworden mit Anlagen 
und Bänken. Die schönsten Blumen können 
Sie am Platz sehen. Jakobsberg ist dahin. Die 
alte Kaserne, wo man zur H indenbu rghöhe 
ging, ist in ein Hotel umgebaut. Es ist v ie l ge-

C H E N i 
macht Man kann nicht alles beschreiben. Herr 
Domherr ist gesund und sieht gut aus. Die 
Kirchen sind bei uns überfül l t . Wenn die Men
schen in unsere Klosterkirche gehen, sehen 
wir die schönen Garderoben." (Z.) 

Der Kapi tu la rv ikar an seine Diözesanen 
Der Oberhirt der Diözese Ermland, Kapitu. 

larvikar P r ä l a t K a t h e r richtete an sein« 
ermländischen Diözesanen folgenden Ostergruß: 

Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Wah
rer Gott wi r glauben D i r ! Aus der Kraft die
ses Glaubens soll Euch die Lebensfreude jeden 
Tag aufbrechen wie die Knospen im Frühling. 
Helft dieser armen Welt, daß sie noch einmal 
aus dieser Untergangsstimmung herauskommt! 
Daß sie inmitten der Gräbe r , die unsere Zeit 
für ihre Hoffnungen und P l ä n e schaufeln muß, 
das leere Grab Chris t i findet, daß sie an die
sem Grab wieder zu hoffen anfängt . Ihr seid 
unseres Herrn Vertrauensleute. Die Welt geht 
zugrunde an Hoffnungslosigkeit und Haß. Nur 
cü* Liebe kann retten, die vom Leiden und 
Sterben Chris t i lebt. Es hängt vie l davon ab 
für unser Volk , wie Ihr Eure Karwoche durch
geht W i r Ermlander, die w i r in unserm Wap-
pen das Lamm mit der Osterf?hne führen, wol
len an diesem Hochfest wieder die Kraft des 
Glaubens spü ren , der uns Jahrhunderte hin
durch gesund und stark erhalten hat und die 
Verantwortung durch unsere irdische Heimat
losigkeit die seelische Heimatlosigkeit unserer 
B r ü d e r und Schwestern zu bannen. Es lohnt 
sich zu leben, seitdem der Stein vom Grabe 
Christ i rollte." 

Gestorben sind: 
Schulrat Anton D ö r i n g , zuletzt in Alfeld 

an der Leine. 
P r i e s t e r jub i l äum 

A m 2. A p r i l feierte Alber t M a i e r , der letzte 
Probst von Königsberg , sein 40jähriges Prie
s te r jub i l äum. E r wohnt jetzt in Be r l in , wo 
seine Liebe den vertriebenen Os tp reußen gilt. 

A m 27. Juni 1951 feiert Pallottinerpater Kar l 
S c h ä f e r aus Rössel sein silbernes Priester
jub i l äum. 

A m 29. Oktober 50 feierte i n Dresden Schwe
ster S t e p h a n i a , Provinzia lober in der 
Grauen Schwestern in Königsberg , ihr goldenes 
Ordens jub i l äum. 

A m 11. Februar hat der Oberhirt der Diözese 
Ermland P r ä l a t Ar thu r K a t h e r in Osnabrück 
sein 45jähriges P r i e s t e r j ub i l äum gefeiert. 
Aus B r a u n s b e r g : 

Redemptoristenpater A 1 1 m a n n berichtet, 
daß die Kreuzkirche in Braunsberg wieder
hergestellt worden ist und daß darin wieder 
Gottesdienste gehalten werden. 

Die E r m l ä n d e r k a r t e i befindet sich 
jetzt in (21a) Wewelsburg, K r . B ü r e n (dicht 
mehr in Lippstadt). 

40 Jahre im Schuldienst. 
A m 1. März waren es 40 Jahre her, seit 

Lehrer Paul R a f f e l , f rüher in Gr . -Bößau , 
K r . Rößel (Ostpr.), in den öffentlichen Schul
dienst getreten ist. Nach dem Besuch des 
Lehrerseminars in Braunsberg (Ostpr.) begann 
seine Laufbahn als Lehrer im Kreise A l l e n 
stein (Ostpr.), wo er bis zum Jahre 1932 meh
rere Lehrerstellen innehatte. V o n 1932 bis zum 
Kriegsende war er erster Lehrer in Gr.-Bößau. 
Hier hat er auch bis zu seiner Einberufung zur 
Wehrmacht das Organistenamt an der Kathol i 
schen Pfarrkirche ausgeübt . Nach schwerer 
Verwundung geriet er Ende März 1945 in Dan
zig in russische Kriegsgefangenschaft, aus der 
er am 15. Oktober 1946 zu seiner Famil ie , die 
inzwischen nach Schleswig-Holstein geflüchtet 
war, zu rückgekehr t ist. Seit dem 22. Januar 1949 
bekleidet er eine Lehrstelle an der Katholischen 
Volksschule zu Rees a. R h . 

Pau l Kewitsch. 

„2Jee pteuftische TJlessecscfduckec" 
V o n H a n s K o n r a d . 

Es w a r i m Jahre 1650, als in einem Dorf 
bei P r e u ß i s c h - E y l a u der Bauer G r u n -
w a 1 d e in Gefüh l der Ü b e l k e i t v e r s p ü r t e . E r 
besch loß sich zu erbrechen. Z u diesem 
Zwecke e r f a ß t e er sein Messer, das etwa die 
F o r m u n d G r ö ß e unserer heutigen kle inen 
K ü c h e n m e s s e r zeigte, an der Spitze und wol l te 
sich mi t dem G r i f f i m Halse ki tze ln . E r hie l t 
es w o h l n icht fest genug, denn plötz l ich war 
das Messer i m Halse verschwunden. E r ver 
suchte sich zu erbrechen, er stellte sich auf 
den Kopf , aber das Messer kehrte nicht z u 
r ü c k und k a m auch auf n a t ü r l i c h e m Wege 
nicht zum Vorschein . In den ersten Tagen 
waren die Beschwerden gering, dann aber 
mochte er nichts mehr essen und magerte 
s icht l ich ab. N u n griff sein Gutsherr ein, l ieß 
einen Lei terwagen mi t Stroh auspolstern, den 
K r a n k e n hineinlegen, und mi t v ier Pferden 
davor ging es auf holprigen L a n d s t r a ß e n nach 
dem 5 M e i l e n entfernten K ö n i g s b e r g ins 
G r o ß e Hospi ta l auf dem Löben ich t . 

Dort trat, zur P r ü f u n g des m e r k w ü r d i g e n 
Fal les alsbald die Medizinische F a k u l t ä t der 
A l b e r t u s - U n i v e r s i t ä t , bestehend aus 4 oder 5 
Professoren, unter F ü h r u n g ihres Dekans zu 
sammen. Nach langer lateinischer Diskussion 
k a m sie zu dem Ergebnis, daß der K r a n k e 
dem Tode geweiht sei. wenn es nicht gelinge, 
das Messer zu entfernen, wozu dem Patienten 
der Magen aufgeschnitten werden müsse . M a n 
w a r sich d a r ü b e r k lar , d a ß dieser E ingr i f f ein 
u n e r h ö r t e s Magnis bedeute, d a ß aber sonst 
der Patient dem sicheren Tode entgegengehe 

A m n ä c h s t e n Morgen versammelten sich die 
gelehrten He r r en von neuem, dazu auch die 
Theologische F a k u l t ä t . Die Ä r z t e wol l ten ein 
so schwieriges und ge fäh r l i ches Werk nicht 
unternehmen, ohne dazu den gött l ichen Se
gen zu erf'.ehen. Sie wol l ten sich aber auch 
den R ü c k e n decken wenn etwa bei einem 
Mißl ingen der Operation ihnen von Fanati

k e r n vorgeworfen w ü r d e , d a ß ihr E ing r i f f i n 
die gö t t l i che S c h ö p f u n g ' des menschlichen 
K ö r p e r s , w ie der Er fo lg zeige, eine Gottes
l ä s t e r u n g bedeute. So wurden einige Stel len 
aus der He i l igen Schrif t verlesen und h e i l 
k rä f t i ge Gebete gesprochen, die Mediz ine r 
hiel ten sich noch e inmal ihre schwere 
Veran twor tung vor Augen und ü b e r g a b e n 
dann den K r a n k e n der Barb ie r - Innung zur 
D u r c h f ü h r u n g der Operat ion, deren Ä l t e r m a n n 
mit zwei Meis te rn erschienen war . Eine B e 
handlung von Wunden usw. war damals nicht 
Aufgabe der gelehrten Ä r z t e , sondern der 
Barbiere, die zugleich das Gewerbe der 
W u n d ä r z t e . Zahnbrecher usw. a u s ü b t e n , w i e 
man dies i n der kös t l i chen Lebensbeschrei
bung des k u r f ü r s t l i c h e n Feldschers und Hof
barbiers Johann Dietz nachlesen kann. 

Die drei Barbiere banden nun den K r a n 
ken mit A r m e n und Beinen auf eine Lei te r 
und stellten diese i m Z i m m e r s c h r ä g gegen 
die Wand. A n Narkose und Asepsis w a r da 
mals nicht zu denken. So schritt man gleich 
zur Tat. E i n e r machte an der Stelle der 
Bauchdecke, an der man die Spitze des M e s 
sers zu s p ü r e n glaubte, einen Einschni t t , aber 
die Eingeweide waren durch langes Hungern 
so eingeschrumpft, d a ß man nicht sofort den 
Magen fand. A l l e Betei l igten waren in g r ö ß 
ter Aufregung, aber schl ieß l ich sah man ihn 
doch, machte einen Einschni t t u n d plötz l ich 
wurde die Spitze des Messer sichtbar. E ine r 
griff schnell zu und konnte es herausziehen. 
Genugtuung und Er le ich te rung bei a l len B e 
teiligten. Die W u n d r ä n d e r wurden nun zu 
s a m m e n g e d r ü c k t , blutst i l lende K r ä u t e r auf
gelegt und das Ganze mi t alter L e i n w a n d ver
bunden. Was der arme Patient zu dieser 
Pferdekur gesagt hat. w i r d leider nicht be
richtet. Noch w a r aber nicht alle Gefahr 
ü b e r w u n d e n . Den so wunderbar Geretteten 
besuchten Verwandte und Freunde, auoh N e u 
gierige und brachten Speck, Wurs t und a n 

dere gute Sachen mit , die g lück l i ch abgefan
gen werden konnten. N u r durch Z u f a l l aber 
vermochte man dem K r a n k e n e in S ä c k c h e n 
m i t reifen Pf laumen wegzunehmen. D ie durch 
sie verursachte B l ä h u n g hatte die Wunden 
wieder aufgerissen und viel le icht sein Ende 
h e r b e i g e f ü h r t . 

Die K u n d e von dem Wagnis und dem E r 
folg der K ö n i g b e r g e r Ä r z t e erregte ungeheu
res Aufsehen nicht nur i n Deutschland, son
dern wei t d a r ü b e r hinaus. Zahl re iche F l u g 
schriften berichteten ü b e r den F a l l unter der 
Ü b e r s c h r i f t „Der p r e u ß i s c h e Messersch luk-
ker". In ihnen war der Bauer abgebildet, der 
seine Narbe zeigte, daneben in O r i g i a n a l g r ö ß e 
das Messer. Der K ö n i g von Po len schien der 
Nachr icht , die auch ihn erreichte, nicht recht 
zu trauen; er erbat sich das Messer zur A n 
sicht. Nachdem es aus Warschau z u r ü c k g e 
schickt war , wurde es unter anderen R a r i t ä t e n 
in der U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k aufbewahrt u n d 
zwar zuletzt mit einigen der F lugschr i f ten i m 
Stadtgeschichtl ichen M u s e u m in K ö n i g s b e r g 
zu sehen. 

Der Bauer G r u n w a l d . der H e l d der G e 
schichte, wurde dank seiner gesunden ost
p r e u ß i s c h e n Kons t i tu t ion wieder völ l ig ge
sund und ü b e r l e b t e sein g e f ä h r l i c h e s A b e n 
teuer u m 15 Jahre. 

„Ostpreußenhütte" 
ein Schmuckkästchen 

Die O s t p r e u ß e n - H ü t t e bei Werfen in. Ö s t e r 
reich ist durch die T ä t i g k e i t des H ü t t e n w a r t s 
Edua rd J u s t u s wieder zu dem einstigen 
S c h m u c k k ä s t c h e n geworden, wie der H ü t t e n 
war t dem G ö t t i n g e r Arbe i t skre i s mit tei l t . 
Nach Kriegsende w a r d ie S c h u t z h ü t t e i n 
einem unbeschreiblichen Zustand, doch gelang 
es. bis auf die Beschaffung unersetzl icher 
I n v e n t a r s t ü c k e u n d von W ä s c h e , das H ü t t c h e n 
wieder instand zu setzen. 

I m Jahre 46/47 wurde der H ü t t e sogar der 
Name genommen, aber es siegte die Vernunf t , 
und die „ O s t p r e u ß e n h ü t t e " bl ieb «Thai len 

A u c h Bewerbungen verschiedener ös te r re i 
chischer Sekt ionen des A l p e n v e r e i n s um die 
H ü t t e wa ren an der Tagesordnung, jedoch 
entschied der H a u p t a u s s c h u ß , d a ß die Ange
legenheit erst nach Rege lung des deutschen 
Eigentums spruchre i f werde . 

A l l e o s t p r e u ß i s c h e n M i t g l i e d e r des Alpen
vereins we rden gebeten, sich mi t dem ehe
mal igen ersten Vors i t zenden der Sekt ion Kö
nigsberg. Ober landesger ichtsra t Wal te r Z i p 
p e 1, G ö t t i n g e n . R e i n h ä u s e r L a n d s t r a ß e 51, 
in V e r b i n d u n g zu setzen. 

Bitte Ihrem Postamt oder d e m Briefträger ge
ben oder an den E l c h l a n d - V e r l a g , Göttingen, 
Postfach 522. senden. 

B e s t e l l s c h e i n 

Ich bestelle h i e r m i t bis au f W i d e r r u f — 
E x e m p l a r der mona t l i ch e i n m a l erscheinenden 

O s t p r e u ß e n - W a r f e 

ab M o n a t _ 195t. 

(Bezugspre is : 1,05 D M v i e r t e l j ä h r l i c h , einschl. 
Bes te l lge ld m o n a t l i c h 0,35 D M . ) 

V o r - und Z u n a m e : „ „ -

Be ru f : — 

•Tetziger Wohnor t (Genaue Postanschrift ""d 

PostleHzahl) 
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Statt besonderer Anzeige! 
Gott erlöste am 7. März 1961 in Lugano von schwerem 

Herzleiden 

Dr. h . c. Regiomontanus Friedrich Holtmann 
Kurator der Albertus-Universität Königsberg, 

Ehrenbürger der Technischen Hochschule Danzig 
und der Universität Göttingen 

Namen» aller Hinterbliebenen in Uefem Leid 

Erna Hoffmann geb. Sanio 
Heide Hoffmann 
Dietrich Hoffmann 
Gretel Hoffmann geb. Vosgrau 
Brunhilde Stark, ve rw. Hoffmann, 

geb. G r a f 
und drei Enkelkinder 

G ö t t i n g e n , Berlin, Hildesheim 

Achtung! Rußlandhelmkehrer! Kurlandkämpfer! Wer war am Welch. Rußlandheimkehrer kann Achtung, Königsberger! Suche 
Lager 7362 (Stalingrad). 8. Mai 1945 auf Flugplatz Llbau? Au.kunli geben üb. meinen Mann, meinen Onkel, Willy Kochan, seine 

Wer weiß etwas über das Schick- — Ist Flugzeug Ju 52, Besatzung Baumeister Albert Dahlmeyer aus Frau Marie und Sohn Hans. Letz-
sal meines Sohnes Albrecht Turet- Obfw. Joachim Schmidt, u. Bord- Braunsbeig Ostpr., geb. 28. 2. 1893. ter Wohnsitz Königsbg., Kl. Sand-
schek, des fr. Leiters der Ostpr. funker Hans Bräuer nach Westen Mein Mann wurde am 28. 3. 1943 in gasse 17. I. Nachr. erb. Gerhard 
Feuersozletät? Seine letzte Nach- gestartet? Hinderte Brennstoff. Danzig-Langfuhr als Zivilist von Stein, Cuxhaven, Elfenweg 11. 
rieht v. 13. 9. 49 kam aus dem La- mangel Start? Feindwirkung? Vei- IUSS. Truppen mitgenommen, ich 
ger 7362/5. Wer war dort oder in bleib der Besatzung? Nachr. erb. habe nie eine Nachricht erhalten. 
7362'III (bei Stalingrad) mit Ihm an Alexander Jänz, (20a) Roden- Nach Aussagen eines Heimkeh-
zusammen? Fr. M. Turetscheck, berg (Deister), Lange Str. 76. rers soll mein Mann 1946.47 in 
(17b) Rheinweiler, Krs. Müllheim Achtung, Eisenbahner! Gesucht Semenowskoje bei Moskau gewe-
Baden, (Altersheim). wird Herr Friedrich Nitsch geb s e n s e i n . Lagernummer M. O. 33 

Achtung, Wehlauer! Emil Sad- am 12. 9. 1908 in Godrienen. wohn- B Z W - J 8 4 4 - Wer hat mit ihm ge 

Gesucht wird: Einar von Harten 
(Oder ZwilünRsbruder), fr. Danzifi-
Zoppot. Mackensen - Allee 33 b, 
Dipl.-Ing., zuletzt (1944) Leutnant 
u. Adjt. i. Füs.-Batl. 98 Anschrift
angabe erb. an: Dr. med. Georg-
Winfried Schmidt, (17b) Fieiburg 

lowskl und Frau Margarete, geb. hart gewesen Bahnhof Kobbel- «Puchen und kann mir Näheres i. B r . , Fichtestraße 40. 
18. 8. 1898 sowie Tochter Helga, bude Kr. Königsberg. Im April 45 * a S e n

 J

u b e r feinen Verbleib. Bin 
geb 2. 1. 1936, wohnhaft in Weh- zuletzt als Kleinlokführer gesehen für jede Auskunft dankbar. Nach-
lau-Pinnau. Wer weiß etwas über worden in Königsberg. Wer gibt r l c n t e r b ' " - F . r a u E l i ^ , a ? e t l 1 „ ° a h l " 
ihren Verbleib. Nachr. erb. an Auskunft über Herrn Hermann meyer (22a) HaanRhld., Kaiser-
Kurt Guth. (14a) Stuttgart-Deger- Nagel, geb am 20. 8. 1871 in Klin- BggS 3 4 ' Hallwa-i Göttineen Bürgerstr 2 
loch, Bernhäuser Str. 39 I. genbeck Kr. Heiligenbeil. Zuletzt Paul Mallnowski, geb. 7. 5. 1904 s ' < j O U ' n £^L--f?^la t ; L?, 1 V...J.-

gesehen in Königsberg, Hammer- in Graudenz von 1944 Buchhalter F a m - Kotzsch, Kbg.. Rudauer 

Fritz Neumann. geb. 19. 4. 96, 
letzter Wohnort Kbg., Powunder-
straße 29. zuletzt Volkssturm-Ar-
beitseinheit, wird gesucht v. Gerda 

Oberjäger Arnold Leppin, geb. w e g 3 C Nachr. wird erb an Frau 
18. 9. 1922. Letzte Einheit: Gebirgs- Traute Hohoist Ritterhude (Bre-
1ägei-Regt. Feldp.-Nr. 07 578 B, ist m e n) , HUderbeck 240, Bäckerei 
am 1. Januar 1945 vom Ers.-Batl. -

b. einer Holzfirma in Königsberg, W e l ? 1 8 . u - F a m - Amling. fr. Pol -
Wurde Januar 1945 zum Volkssturm Offizier in Tilsit, dann Kbg., Harn-

Brandenburg a. d. Havel nach Vil
lach gekommen. Wer sah und 

Achtung. Königsberger! 
in Königsberg eingezogen. Kampf
gruppe West, dann verschollen! 

Wer hat meinen Mann Friedrich w o n n t e Giesebrechtstraße 2 3, II. 
Lach, geb. 18. 9. 1888, zuletzt wohn- W e r i s t l n Königsberg mit ihm zu-

merweg 6, werden ges. von Emil 
Wiechert. Listringen. Post Groß
düngen. 

« n r a r h ihn Fnrto M ü r 7 1945' Ka- *"a c". s e u- i» ». 1008, zuietzt wonn- ' " ~ .. . . . . . . . . . .... sucne trau iwaria Himei i r ; 
meraden seine, Einheit meldet h a « Königsberg (Pr.). Samitter sammen gewesen? Zuschriften an g e b . ßarkowski, geb. 18. 11. 
Euch Wtte? Nachgeht erb Her- Allee 20 nach dem 5. April 1945 ^au S"ze.ny. Mün- Meierreibes in Ober-Eißein, : 

r Neuerscheinung 1 

Heimat im Osten 
Band: Ostpr.-Westpr.-Danzig 

von 
Waldemar Kuckuk 

dem bekannten und beliebten 
Königsberg. Rundfunksprecher 
Dieses reizend ausgest. Buch 
mit vielen Bildern und einer 
Landkarte ist mehr als ein 

Erinnerung sschatz. 
Preis: 2,40 DM zuzügl. 20 Pfg 
Porto. Ab l . 4. 51 Auslieferung 
d. Neuaufl. mit Preiserhöhung. 

Kulturverlog „UN IT A S " 
Abt. Versandbuchhandlung 

Kiel-Wik, Postfach 50 V i 

Suche Frau Marta Hildebrandt 
09, 

bertnKruDpa Be^esgad^en,' HVÜS n o c n gesehen öder gesprochen? chen 13, Adalberten-. 102/Q. Tilsit-Ragnit. "Nachr." an'Fräü Bet-
'aldruh Vorderbrandstr. ' E r w a r Angestellter bei der Kö- Wer weiß etwas über den Ver- tina Memmert, Marburg (16), Buir 

' nigsberger Molkereigenossenschaft bleib von Frau Bertha Bocian geb. senstraße 6. 
Bladt, Viktor, geb. am 12. 11. 84, und hat dort auch noch bis zur Schultz. 28. 12. 1864. Nach totaler 

ostpr. Ehepaar mit zwei Kindern und Ehefrau Berta geb. Schröder, Ubergabe der Stadt gearbeitet. Ausbombung in Königsberg Pr. 

Suche ab sofort oder später 
für Dauerstellung ältere Hilfe für 

Friedrich Wilhelm Bischoff, geb. 
31. 7. 1890. Elbing, Baumschnicn-I. Alter von 9 u. 10 Jahren, welche geb. am 28. 8. 91. wohnhaft Königs- Auch für geringste Mitteilungen September 1944 wurde sie zusam- , 

mit Landhaushalt vertraut war. berg. Holländerbaumstr. 15, letzter und Anhaltspunkte bin ich sehr men mit ihrem Ehemann Johann f A " " , , . « " ? ' 
Angeb. an Frau Ines Kaeswurm, Aufenthalt Ostseebad Cranz. Villa dankbar. Bitte geben Sie Aus>- Bocian nach Pr. Holland gebracht, 
Gut Langlingen, Kr. Celle. Waltraudt, Willi-Hölger-Straße 7 

werden gesucht von Tochter Inge
borg Hoffmann. Zuschriften erb 
Adolf Nickstadt. (1) Berlin-Wil
mersdorf, Berliner Str. 9. 

ln Alt Döllstädt, zul. Elbing, 
kunft an Frau^Berta Lach,' Wimn- WO dieser VOtCAm^tt^Ull^ttMO^n' fchott ̂ g ^ b ^ n ^ l l ^ z u l ^ Ebbing" gen. Kr. Hildcbheim. 

Gesucht wird: Famjlie Evert aus 
sen wurde, während Frau Bocian _ 
Oktober oder November 1945 mit B f ' h

U r n ^ h u ' e n ^ ? 4 9 U

h ? t 5 l ! e " ' * 
geb. 18. 7. 1914, wohnh. Elbing, 

Hermann Wendler 
Inhaber Friedrich Roth 

Falben- und Lackgroßhandlung 
(früher Königsberg Pr.) 

jetzt: Delmenhorst 
Hasporter Damm 15 

Am 12. März 1945 verlor 
der Flucht, kurz vor Gote 
meinen Vater, den Eisenbahnsek 
retär i. R. Gustav spisgatis. geb. 
25 

Königsberg. Zigarrengeschäfte-In- einem DRK-Zug angeblich nach l^pienerweg 5 werden ges cht 
haber u. Großhändler. Wohnung d e , m w « t e n abtransportiert sein von Martha Bischof î 2b) EDoels-

ich auf an der Synagoge. Nachr. an Herrn » ^ s b ? « B?Jm.rck«?« ' ™™?£*W™™nI^S; nhafen, Erich Fischer, München 22, Ler- riensbuig, Bismarcksti. 48. straße 66 
chenfeldstr. 19. insterburger! Lablauer! 

Wer kann Auskunft geben über 
straße 66. 

Gefr. Gerhard Reuser. geb. 15. 1. 
11. 72, aus Rehhof. Kr. Stuhm K i u g c u n d Familie zuletzt Posen meinen Sohn Fahnenj.-Feldwebel 1 9 0 5 ' Kbg., Ende 44 im Osten ver 

Wstpr. Wer hat ihn nach dieser w o h n n a f t N a c n r an- Erich Fried- K r i t z Oschlies, geb. 10. 5. 1901 in mißt: Magdalene Lingnau geb. 
Almenhausen, Kreis Insterburg, Reuser, geb. 14. 11. 26, letzte Nach
Landwirt, s päter in Kl. Baum, r i c n t aus Rußland. Lager 7533/A v. 

Zeit noch getroffen und weiß 
etwa über seinen Verbleib. Nachr. 
erbeten an Frau Martha Gaul, 
Lette, Westfalen, Krs. Coesfeld, 
Kirchspiel 76.  

Achtung, Marienburger! 
Wer weiß etwas über den Ver

bleib der Familie Horst Johannzen 
aus Marienburg Westpr., Ziegel
gasse 22? Nachr. erb. Alexander 
Schadau, Berchtesgaden-iStanggaß 
Obb„ Dietfeldhäusl 34, II. (fr. Ma

nch, Rosenheim-Land. Erlenau. 
Wer kann Auskunft geben über K r s Labiau, vermißt seit-4. 2. 48, *<>• 48; Anna Zeuch geb. Thiede, 

den Verbleib von Liselotte Bro- Feldp.-Nr. 36 100 Am 27. 1 45 bei geb. 7. 2. 88, wohnh. Kbg., Sack-
scheit, geb. 2. 6. 27. Willi Broscheit. Führerreserve des Festun'gskom- heimer Kirchenstr. 3b. Zuletzt ge-
Sf „ , V E v , a B r o s c h e l t . geb. mandanten, Trommelplatzkaserne sehen im April dort Im Keller. 
30. 6. 30. Sämtliche aus Inster- Königsberg Ostpr. gesehen. Be- Nachr. erb. Eugen Reuser, Cux-
burg Ziegelstraße 2. Nachr. erb. kannter will ihn dann noch im haven, Wilhelm-Haidsieck-Str. 36. 
an Frau Auguste Wagner, Mün- Febr—März im 
chen 15, Thalkirchnerstr. 5. Vorbeigehen In 

Königsberg gesehen haben. Nach-
Gesucht wird: Herr Gustav Hei- rieht erb. an Frau Oschlies, (20b) 

nacher aus Eydtkuhnen. Durch Dassel, Kr Einbeck-Hann.. Rellie-
rienburg Westpr., Hartwigplatz 1). Kurt Hebemüller. Rüdesbronn l!i häuser Straße 329 

„ Frau Rosa Grosan, zuletzt wohn- Ü b e r N e » s t a d t / A l c h , Rumänienkämpfer! Rußlandheim 
Gerda _ Müller ^ aus ^ Kön^gjJDerg h a f t i n W e n i a u p a rkstr. 10, wird Gesucht wird: Frau Meta Kllm- kehrer! 

seit Januar 1945 vermißt. Wer meck geb. Wölk aus Dirschau. W e r kann Auskunft geben Über von dort mit Schiff weitergefah-
etwas über ihr Schicksal weiß, gibt Ihr Mann dortselbst Bäckermei- E r , c n Gerhardt, geb. 24̂ 7. 1924, aus ren sein Nachr. erb. Frau Sudan, 

Wer weiß etwas über Verbleib 
von Frau Marie Blum mit Tochter 
Marlies aus Rauschen/Samland u. 
Hanna Eva Sudau aus Rauschen. 
Die drei hat man am 8. 4. 45 dort 
gesehen und gesprochen. Sollen 
aber mit Panzer nach Pillau und Wer kann Auskunft geben über 

Soldat Heinrich Flügge, geb. am Ostpr., geb. 21. 12. 1911 in Königs 
21. 11. 27, aus Hachmühlen üb. Bad berg Ostpr. Von Sept. 1944 bis 
Münder, letzte Feldp.-Nr. vom Ja- April 1945 als Rote-Kreuz-Aushilfs- VaTh\'''än°FTaT aww^CMärTha sVer. Nachr ^"^"BäcTe^rmeister Preußendorf. 'Kreis Gumbinnen, itzehoe-TegeThörn,~Alte"sandstr?« 

Elbing. 
Jetzige 

K ö _ Feldp.-Nr. 21 405 C. Gren.-Rgt. 364, bei Eisermann. 
2. Komp.. 161. Inf.-Div. Schreiber 

nuar 1945 aus Ostpreußen 08 619 C? Schwester bei der Rettungsstation G r o s a n ( 1 3 b ) Reichersbeuern, Obb. Heidenreich, früher 
Die letzte Nachricht vom 24. 2. 45 VII. Drummstr. (Herderschule) tä- -——m =r; , 1 niasbeieer str S3 
kam aus Pillau, wo der Gesuchte tlg gewesen. Nach Einzug der Frau Johanna Tnlmmler, früher * Münche'n-Karlsfeid" BMW- a u f der Schreibstube der Komp. w e r «ann mir waneres üb. mei-
einen Granatwerferlehrgang (ohne Russen auch weiter als Schwe- wohnhaft m Allenstein. an der senrm rwunenen «.ansieia. H M W D a u m e n d e r l i n k e n H a n d b e i e i n £ r nen Mann Bankoberinspekt. Fritz 
Feldpost-Nr.) mitmachte. Nachr. ster beschäftigt gewesen auf den Eisenbahnbrücke, zuletzt zwischen 2 ^ . ü . s - _ früheren Verwundung 
erbeten an Rechtsanwalt u. Notar Hufen. Von da aus nach Vierbrü- 1». u. 20. 2. 45 auf der Flucht in Fuhrbetriebsunternehmer Hasler L e t z t e N a c n r i c h t vom Günter Rausch, (20a) Hameln, Ka- derkiug zu Bekannten gegangen Hef»??01»^!,_bel_ Frau Olga Wölke aus Königsberg-Devau, jetzt WOhn-
stan 
be 

früheren Verwundung verloren. 
16. 8. 1944 

aus Rumänien. Um Nachricht bit-

Seidler, Kbg.. Motherbystr. 15, geb. 
6. 3. 88, berichten? Ich erhielt 
Nachr., daß er im Okt. 45 im La-

Frau 
5. 74 

1945 mit Frau und Kind auf den 
Hufen, evtl. Ratkestr. wohnend. 

We 
Volkssturmmann Fritz Hoppe aua Szczesny München 13, Adalbert- d e r L a s a i z u i e tzt gesehen am 21. 1. Ich suche meine Mutter 
Königsberg Pr.. Steindamm 178, straße 102 O. 1945 m Allenstein, wird gesucht Johanna Streuber, geb. 26 . 5 . 74 Hufen, evtl. Ratkestr. wohnend. Geschwist. Maria u. Otto Noreiks, 
zuletzt gesehen worden im russ. Gesucht wird: Oberstudienrat von Georg v. Heydebrand und der in Auglitten. Letzte Nachricht Er könnte mir über den Tod mei- fr. Paschleidszen b. Drugupönen 
Gefangenenlager Georgenburg bet Dr. W. Franz, früher Königsberg, Lasa, (13b) Weipertshausen. Post Januar 45 aus Königsberg. Stift nes Mannes, Apoth. Gottfried Ostpr., geb. 1) 26. 10. 92, 2) 11. 9.89. 
Insterburg. Nachr. erb. Frau Jo- Kunkelstraße 22. Gesucht durch: Münsing, Obb. Wer kann Aus- der Barmherzigkeit (Vorderroß- Jaeger, Auskunft geben. Nachr. Ferner Bürovorsteher Erich Heyke 
hanna Hoppe. (20b) Langenhagen R. Podehl. Taufkirchen/Vils/Obb., kunft über das Schicksal meiner garten). Nachricht an: Albert erb. an Frau Charl. Jaeger, Hap- b. Rechtsanwalt Hartwig, Lotzen, 
über Herzberg/Harz. 1. Fa. C. Hierl. Mutter geben? # Streuber, Polling. Bahnhof. purg üb. H-ersbruck/Mfr. Werner Langhammer, Paul Lau-

UJtJlifffliriJllflflfJlIJIItffltllfJlllltllllllllllllfllllllllllflffflflllllllllllllllllllltlltTtlllllltlllllllllllllllIIIIIIIIIfffltlflllllllllllflllfllillllllfllltllllllllllltlllllHIIIIIIIlIlllllllflllflllllllltllttllllllllllllllllllllllllllilll o i r - R c f ä a t ' Mch" s u f i m m V ' z " ***** V^^^tSS^T^' 
L a n d s l e u t e b i t t e h e r h ö r e n ! 

Sulimma (21b) Soest'Westf.. 
stenhellweg 27.  We-

W i r suchen: St. Ass. i. R. Adol f Wischnewski, Spark.-Ange- ha 
stellte Norkeweit. Bezugsscheinstellenleiterin Herbst (Ratshof), zusammen? 
Lena Schmidtke (Wi. Amt), St.-O.-Sekr. Otto Gohlke, Hal len- Paul Lokau. Wi.-Amt: Fehlt jede weitere Spur. Wo blieb L.? 
meister Fr i tz Eisenblä t te r , S t aa t sanwä l t in F r a u Dr . Tietze, St.- Angeblich auf dem Landesfinanzamt gesehen worden. 
Insp. Otto Sahm, Buchhalter der Stiftung Alber t Lemke, Schlosser Gartenmeister Gustav Ogrzall: Letzte Wohnung Wallenrod-
Spiegelberg (Hafengesellschaft), F rau Charlotte Ritter, Angestellter s t raße 16, Herbst 47 mit Ehefrau noch in K b g . 
Otto Neumann (Kiel?), Podzus nebet Famil ie (Bremen), Frau Char- Angest. Christel Juergasch-Saul: Bis jetzt keinen Suchweg ge- g£ani£n genommen Juni 1945 P f 
iotte K a u l (Hamburg?), St.-O.-Insp. Hein, St.-Insp. K l e i n , Haus- funden. Wi rd dringend von Irmgard Jaehne aus Spanien gesucht. j m Lager Stablack gewesen Wer M a t s c h u l l a t 
Verwalter der Stiftung Gessulat, St.-Insp. Siegfried Waitschies, St.- Wo ist J. abgeblieben? 
Insp. Schimmelpfennig, St.-Insp. Penkwitt , F rau Groß und Frau St.-Insp. Otto Sahm: Zuletzt Betriebskrankenkasse. Seit 22. 3. 
Fischer von der Abt lg . Familienunterhalt, Stadtratswitwe E l i sa - 1945 keine Nachricht, mehr. 
beth Rosenstock (1945 Lager Carmitten), E l l a Kegel und Ehemann St.-Insp. Karl Sellner: Zuletzt Pr . Eylau. Wer sah und sprach 
(St. Sparkasse), Margot Teschner (1945 Gefangenschaft). St.-Insp. ihn dort 0 

Joppin, St.-O.-Insp. Werner Bartnick, F rau Bortz Kupli tzerstr . 6c St.-O.-Sekr. Kurt Stolzenberg: Wahrscheinlich 1945 im K r a n -
(zuletzt Al te rs - und Pflegeheim), Cläre Hendrick, Reg.-Rät in Frau kenhaus der Barmherzigkeit verstorben. Zeugen gesucht. 
Konodes (Arbeitsamt), Verm.-Ing. Erich L i n k (zuletzt Lager Frau Elisabeth Rosenstock, geb. Brumhardt, Witwe des Stadt- e e s c h ü t a Abtie m NHfle von. dort » , n d 1 , P a n z e F n a c n Abschuß einer 
Rothenstein), St.-Ass. i . R. Adolf Wischnewski (zuletzt Pörschken, rata Mart in Rosenstock. Wohnung Luisenhöh 3. Zuletzt Lager f m J a n . " 4 5 | u m E i n s a t z g e k o m - ^ Ä . " U r m ä t t * t Z J Jtltl 
Kriegsbeschädigter) , S t . -Ob . -Gär tne r Johannes Neumann (tot?), St.- Carmitten. men, seitdem vermißt. Nachr. erb. dem' vermißt Wer kannte ihn" 
Insp. Sellner (Kar l , zuletzt Pr. Eylau), E m i l Reitz (zuletzt E -Werk - Die Angehör igen von Verw. Rat Radtke und Gartenbauinsp. Werner Lunau, (24b) Kie l , Lantzl- w o blieb er?' Nachr. erbittet Di-
kasse), Tierarzt Theodor Neumann Koggenstr. 1, Fr i tz Bartsch Paul Reiter, benötigen dringend Berichte über den Tod der Ge- usstraße 12. rektor 1. R." Matschullat, wiesba-
(Betriebssekr. s tä rd t . Druckerei, zuletzt Volkssturm 25/80, 1. Komp. nannten. Llsbeth Spirgatis geb. Brauer, den. Schiersteiner Str. 28. 
nach der Verwundung 46 Lazarett Schenkeridorfplatz), Steno- Weiter werden gesucht: Reg.-O.-Bauinsp. Kur t Bieler und Ehe- geb. 10. 6. 05. wohnhaft in Königs 
typistin Ilse Voigt, Spark.-Angest. Kurt Bogdahn, Oberstudienrat frau Helene B . . St.-O.-Insp. Schimmelpfennig (Alters- u. Pflege- b e i'8 P l>. Dorotheenstr. 28, ist An 
Kweininger (Gymnasium Pil lau), Gewerbeoberlehrer Erich Mühle , heim), St.-Insp. Herbert Wir th und Ehefrau^ pm«, /1"pfiT=" S

a ™°7 l g 9 b M g »"t C J ' ' Linde. Gerdauen/Ostpr... geb. 
Angest Christel Juergasch-Saul, L e d e r g r o ß w a r e n h ä n d l e r Eduard 

Heereszeugamt Kbg. (Waffenwerk
statt Rothenstein) zw. Bestätigung 

Rußlandheimkehrer! des Arbeitsverhältnisses u. Ren-
Albert Platz aus Königsberg, tenanspruch. Nachr erb. an Jo-

Mozartstr. 46. wurde von den Rus- hann Hippler, Herford/Westfalen, 
4. 1945 

genommen. 
Stablack gewesen. Wer M 5* 8 ^i1 u 1 ' a V farL" G l j s t a v ' 

war mit ihm zusammen und kann a u s

h

K , b g v / P r - / ° b e £ . I e , V t n ^ , d e r . K L u f t . * 
über ihn berichten an Frau Lena 5 , a f h r , C £ t e n

T ^ll* Fa,ls,ch

T

lrml?ß")' 
Platz. Karlsruhe-Süd, Luisenstr. 54 F e I d P - ! N r - 2 4 2 9 l ( « v t l - 6 1 2 0 7 A ) 

— ; . — Frankfurt a. M., Erkennungsmarke 
Wer kann Auskunft geben über u A.Kp. z. b. V. Halle — 250 —, ml i n!? « ^ U d € r Gunther Lunau, Einsatz von Salzburgen aus, Mitte 

geb 27. 9 . 08 in Kgb., zuletzt wohn- September 44 bei freiwilligem Vor
haft gewesen in Regensburg. Er gehen mit Infanterie-Einheit gegen 

Wer gibt Auskunft über meinen 
fang März 45 aus"Königsberg^nach G ° b

d

e

a f " f

n 7 o ^ r a X ^ h ^ n w . — — - ~ « • . . . . . . . « m a n nn p i i i o , , „»Y, n i Linde. Gerdauen/Ostpr.., geb. 13 
Nach Mittei lung des Landsmann Kur t Graefer befinden sich f l ' n \ a

 d

(

a

n

n „ ' a u

h

 m

a , , ; r h A n ?«^m" 4- 1 9 1 6 > F eldp.-Nr. 33 240 E, letzte 
Ki t f le r (zuletzt Lager Georgenburg bei Insterburg), St.-O.-B.-Insp. die Königsberger Standesamtsregister bei dem Standesamt I in l a n d ) gekommen Wei weiß etwas N a c n , r l c n t A P r i l 1 9 4 5 Lazarett bei 
Paul J ü r g e n s . El len Schulz, St.-O.-Insp. Rudolf Dembowski, Michel Be r l i n C 2, Stralauer Str. 42/43. Kamerad Neumann wi rd hiermit über ihren Verbleib oder Tod? T f " i " u ™« a„,^ c " J n J 1 ? ™ 
Neujoks, Schäferei K r . Memel (zuletzt Volkssturmmann, dann aufgefordert, übe r das Personal des Alters- und Pflegeheims, Nachr. erb. gegen Erstattung der 
Lager Pr . Eylau), Elektromeister K u r t W i l l i Lopp. Cranzer Allee 90, Bericht zu erstatten. Unkosten Egon Spirgatis, (24a) 

W i r danken der Frau Charlotte Lopp und Frau Martha Bentzko Namens der Angehörigen danken w i r folgenden Berichter- Hamburg - Stellingen, Gazellen
für die vielen Hinweise, die zu sechs Aufklärungen langgesuchter stattern: St.-O.-B.-Insp. Erich Wirsna, Otto Metschies, Lehrer K a m p S a £ 
Arbeitskameraden führ ten. Wer kann ü b e r den Tod des St . -O.-B.- Erich Ritter, Sekre tä r in Helene Ostrowski, Dr. H . Haslinger, St.- P e

r f

s u c h

/

t

0

w

t

, r d : . Oberinspekt. Paul 
Insp. Walter Hoffmann und Gartenbauinspektor Paul Reiter O. - Insp . August Kopka, Klaus Graeßner , Frau Anna Rosenberg, *gg i W t , t , . . 
Nähe re s berichten. Baumeister Fr i tz Rehs, Frau und Tochter sind Frau Charlotte Potschien, Elisabeth Schadlowski. Frau Er ika Königsberg Arndtstr 12! Z iv i l 
in Ostpr. verstorben, ebenso Bienenvater K a r l Rehs im Al te r von Weller, Stenotypistin Adelheid Hennig, Spark. Angest. Hans verschleppt' von Russen soll zu-
80 Jahren 1945 dort verhungert. Rosenstock, Hausmeister August Becker, Alfred Krone (St. Betr. i e t z t noch im Frauengefängnis von * e b l t 3 t d e ? p u i i i vo<n* i h m A M e i " e 

Täglich werden von den Magistratsangestellten und -Arbeits- O.-Insp. a. D.), St.-Insp. Franz Mi lch . Tapiau gesehen worden sein. S M ^ A S » r i r t Ä 
kameraden hier Dienstbescheinigungen beantragt. Zunächst ist der Die gedruckte Anschriftenliste ist zum Preise von 1,— D M er- Meine Anschrift als Schwester ist: w u n d e t ' u * d d^rt vom Brude* »e-
frühere Personalsachbearbeiter Stsdtinspektor G ü n t h e r Gerber hältlich. Abnahme ist Pflicht eines jeden Arbeitskameraden. Be i Käthe Rhode, Weilheim. Petel-
(21b) Eichen, Kre i s Siegen, Feldstr. 7. Wer eine solche beantragt, allen Anfragen Freiumschlag bitte beifügen. 

Lennep. Kölner Straße 40. 
Wer kann Auskunft geben über 

meinen Bruder Gustav Jablo-
nowski. Landwirt, geb. 25. 12. 1900 
in Kömmersdorf bei Soldau, Krs. 
Neldenburg/Ostpr. Mein Bruder 
war mit der Schwester Amalie 
auf der Flucht bis nach Osterode 
(Ostpr.) gekommen, von da ab 

Anschriftensammelstellc der Königsberger Magistratsbeamten, 
-Angestellten und -Arbeiter (16) Biedenkopf, Hospitalstr. 1 

Rößel/Gymnasium (Oberschule) 
W i r veröffentlichen hier die im Rundbrief März 1951 ange-

hat folgende Angaben zu machen: 
V o r - und Zuname, Geburtsdatum, -ort, Dienstgrad, Eintr i t ts

datum bei der Stadtverwaltung. Beförgerungsdaten , Gehalts- resp. 
Lohngruppe, mtl. Bruttoeinkommen, Dienstbesoldungsalter (wich
tig bei Dauerangestellten alter Art) usw. Die Datenangaben sind 
glaubhaft nachzuweisen. 1,— D M Begl . -Gebühren und Freiumschl. 
sind dem Antrag beizufügen. 

Unsere gedruckte Anschriftenliste nebst Totenverzeichnis zum kündig te Suchliste. 
Preise von 1,— D M ist durch die untenstehende Adresse zu be- Gesucht werden: Martin Schwatlo, Rößel (Bahnhofstr.), geb. 
ziehen. Aufgeführt sind alle Beamten, Angestellten und Arbeiter, 18. 6. 1928 (oder 1927). £ r war 1945 in einem dänischen Flücht-
die sich bis jetzt gemeldet haben, resp. deren Anschrift hierher lingslager. seitdem nichts ü b e r sein Schicksal bekannt. 2. Georg 
gereicht wurde. Die Abnahme eines Anschriftenverzeichnisses Quint aus Wuslack, Kre is Heilsberg, geb. 7. 6. 27, auf der Ober
w ä r e Pflicht eines jeden Arbeitskameraden, damit w i r i n Punkto schule von 1939—1944, anschl. L w . Helfer i n Hamburg, im De-
Adressenauskunft entlastet werden. Bei der Fü l le unserer ehren- zember 1944 zu einem Pionier-Ers . -Bt l . in Königsberg (Pr.) e in
amtlichen Arbei t ist es unmöglich jedem Kollegen 10 bis 20 A n - berufen, das nach Westen verlegt werden sollte. Seit Januar 1945 
Schriften handschriftlich mitzuteilen. W i r haben da» Ris iko des verschollen. Wer war mit ihm zusammen? Wo sind seine Kame-
Druckes ü b e r n o m m e n in der Erwartung und in der festen Zuver- raden Hönnig. Senkitten, K r . Rößel, und Hans Georg Kluth, Wus
sicht, daß uns hoffentlich niemand ent täuschen wird . lack? 3. Aloys Herrmann, Biechofstein (Abitur 1933), zuletzt in 

A l l e n Arbeitskameraden der Königsberger Werke und S t r a ß e n - einem russischen Gefangenenlager. 4. Artur Krause, auf der Ober
bahnen G m b H zur Kenntnis, daß das Adreisenverzeichnis der schule etwa 1938—1944. Seine Adoptiveltern besaßen ein Gut. 
K W 8 durch Arbeitskamerad Alf red Berger (24b) Leck, Gallberg 2, 5. Ulrich Karaus, zuletzt in Lübeck. 6. Hans Graw. zuletzt in 
unter Voreinsendung von 1,— D M erhäl t l ich ist. Zuständig für die Hamburg. 7. Ferner: Paul Porsch, Süßenberg , K r . Heilsberg; A l -
K W S ist: Anna Schiel (16) Wiesbaden, Emserstr. 7. für Angelegen- fons Zurawskl, Kainen, K r . Allenstein; Siegfried Jadzewski, 
heiten der Angestellten der K W S Ernst Radewald (24) Flensburg, Puppen, K r . Orteisburg; Otto Nitsch, Schöneberg, K r . Rößel; Josef 
Duburgerstr 29 für Angelegenheiten der Lohnempfänger d. K W S . Hohmann, Babuch, K r . Rößel; Herbert Toschka; Horst Brotzki; 

Auf unser drittes Ferientreffen am 15. Ju l i 1951 in Biedenkopf Johannes Gabriel; Horst Orlopski; Alo is Kaschinski; Ar tu r Wisch-
um 15 Uhr im Berggarten wi rd hingewiesen. newski; Johann Fabeck; Helmut Reiß; August Pokolm; Leo 

* Klafki; Adalbert Fromm; Kunibert Knie: Wi l l iba ld Stockdreher; 
, „ . , , , . . K - * - I , O ^ ^ Q ^ Ö « -tu™**» ™*>r- b-nnn Otto Thlmm; Joh. Blernowskl; Franz Reimann (1934); Edmund 
Wir suchen folgende Arbeitskameraden und «dannen. Wer kann B n t

u

t k n i l , . l f l ; 1 ( m , Tn}}t^arni„.' A r t , , r ****** n<mv B r u n o Zlm-
Auskunft geben 

trennt. Ich bitte die Landsleute 
_ herzlichst, mir auch die kleinste 

Suche Fam. Clemens Stenzel u. Angabe zu geben. Sein Töchter-
Frau Sophie, letzte Nachr. 1946 aus chen Elfriede ist bei mir. Carl 
Danzig-Langfuhr nach Warnicken, Schmidt. (16) Da-Kranichstein/Hes-
Samland, ferner Schwägerin Elisa- sen. Sandstraße 5 
beth Borkowskl geb. Stenzel mit 
zwei Kindern und Schwägerin 
Magdalena Kobiella, mit drei Kin
dern, beide verwitwet. Nachr. erb 

Kameraden gesucht! Gefr. Thilo 
von Blla. geb. 9. 5. 26 in Ostpr. 
Kav.-Schule Bromberg. Kampfein-

an Eilt Koblelta, Rieder/H«» (Ufb), s a t z Bahndamm Fridlngen am28. 
Lindenweg 60. 

Frau Anna Arndt geb. Will mit 
beiden Töchtern Edith und Betty, 

1. 45. Nachr. erb. an Frau v Bila, 
Bad Pyrmont. Bathildisstr. 2. 

Angest. Paul Wiesenthal: Kriegssachschädenstel le , dann Vo lks 
sturm. Im Lager Georgenburg gesehen worden. Wo blieb W. ab? 

St.-B.-Insp. Erich Albien: Nach den neuesten Berichten soll A. 
i n Schleswig-Holstein sein. Adresse bitte angeben. 

Ruttkowski (1934) Zollbeamter; Artur Steffen (1932); Bruno Zim
mermann (1932), Fischerstr.; Helmut 8cheiba; Bruno Radtke sucht 
seinen Vater Anton Radtke (Postassistent). 

Mitteilungen nimmt entgegen: Lehrer Erwin Poschmann (24b) 
Kisdorf/Holst. Aber Ulzburg. 

Dr. Werner Knapke (fr. Königs-
letzter Wohnort Rehfeld. Kr. Hei- berg-Maraunenhof. Prussia-Muse-
ligenbell, ges. von Auguste Blu- um), bittet alle Bekannten um 
menthal, Hilwartshausen üb. Krei- Korrespondenz. Anseht.: Dr. K. 
ensen. Kr. Einbeck. Helsingfors, Esbo, Finnland. 

S u c h a n z e i g e n k o s t e n l o s 
Von allen B e z i e h e r n der Ostpreußen-Warte, die noch immer 

Im Ungewissen über das Schicksal ihrer n ä c h s t e n A n 
g e h ö r i g e n sind, nehmen wir Suchanzeigen k o s t e n l o s auf . 
Wir wollen In unserem bescheidenen Rahmen mit dazu beitragen, 
Aufklärung über den Verbleib unserer vermißten Landsleute zu 
schaffen. 

Elchland-Verlag, Anzeigen-Abteilung 

Htcrti für die Ostpreußen - Warte 
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G u t u n d B l u t f ü r d i e H e i m a t 
Erich Reichelt berichtet über die Ausstellung zur Jahrhundertfeier der Erhebung 

Ostpreußens im Jahre 1913 

Rastlos enteilet die Zeit, u n d vieles aus dem 
Leben der ä l t e s t en Generat ion der Os tpreu
ß e n geht der Gegenwart fast restlos verloren, 
u m so mehr als v i e l von dem Mate r i a l , das in 
den A r c h i v e n und B ü c h e r e i e n der Heimat 
vorhanden war. vernichtet worden ist. Diese 
bedauerliche Tatsache verpflichtet uns, ge
wisse Ereignisse festzuhalten, solange noch 

Königin Lu ise 
(Aussteller Graf Lehndorff-Steinort) 

Landsleute am Leben sind, die d a r ü b e r be
r ichten k ö n n e n . 

In der L a n d h o f m e i s t e r s t r a ß e zu 
K ö n i g s b e r g befanden sich zwei g r ö ß e r e G e 
b ä u d e k o m p l e x e , die i m Leben der Stadt und 
P r o v i n z eine nicht fortzudenkende Rol le 
spielten: die G e n e r a l l a n d s c h a f t der 
P r o v i n z und die B a n k d e r O s t p r e u ß i 
s c h e n L a n d s c h a f t . Dem aufmerksamen 
Besucher m u ß t e an der ruh ig-vornehmen 
Fassade der Bauwerke der H i n w e i s auffallen, 
d a ß sich hier e inma l eine Begebenheit ab
gespielt hatte, die von g r o ß e n A u s w i r k u n g e n 
für O s t p r e u ß e n und das damalige K ö n i g r e i c h 
P r e u ß e n gewesen ist. Ube r e inem Fenster 
des ersten S tockwerks der B a n k der L a n d 
schaft befand sich ein „E i se rnes K r e u z " , l inks 
davon die Inschrift „5. Februar" , rechts die 
Jahreszahl „1813". 

In d a m R a u m hinter diesen Fenstern tagte 
in. den Februartagen des Jahres 1313 die V e r -

und L i n t a l e r n icht nur i n O s t p r e u ß e n , son
dern d a r ü b e r hinaus verbreitet. 

Der P rov inz ia l l and tag O s t p r e u ß e n s faß te i m 
Jahre 1912 den B e s c h l u ß , des 5. Februar 1813 
in einer g r ö ß e r e n Fe ie r l i chke i t zu gedenken 
und eine Aus te i lung zu veranstalten, auf der 
al le A n d e n k e n aus den Jahren 1806/7, 1812 
und 1813 15 zur Auss te l lung gelangen sollten, 
die i m Famil ienbes i tz oder sonstwie vo rhan 
den waren . 

Die Vorarbe i ten zur Auss te l lung wurden 
von der P roy inz ia lhaup tve rwa l tung unter 
dem damaligen Landeshauptmann von B e r g -
M a r k i e n e n und durch Landesrat Dr . B 1 u n k. 
dem s p ä t e r e n Landeshauptmann, i n A n g r i f f 
genommen. Z u m Le i t e r der Auss te l lung 
wurde der P r o v i n z i a l - A r c h i v a r Geheimrat Dr . 
Ada lbe r t B e z z e n b e r g e r bestimmt. Dieser 
erbat sich s p ä t e r die M i t h i l f e des Professors 
der Kuns takademie K a r l A l b r e c h t für die 
Gestal tung der re in k ü n s t l e r i s c h e n Fragen, 
des Professors Dr . P e i s e r für die Bea rbe i 
tung der Dokumente und Papiere, des K a u f 
manns D a s s e l für die S ich tung und B e 
gutachtung von M ü n z e n und Plaket ten , des 
Oberstleutnants S t a d i e fü r a l l die Fragen, 
die mi t der S ichtung u n d Ordnung der Waf 
fen zusammenhingen. Die Hauptlast der 
ganzen Auss te l lung lag aber in den H ä n d e n 
des alten Geheimrats B e z z e n b e r g e r . 

* 
D ie M ä n n e r des Landtags von 1813 haben 

i n jenen Tagen die B e s c h l ü s s e zur B i l d u n g 
der L a n d w e h r v o r b e r e i t e t , wenn auch 
die e n d g ü l t i g e n Schri t te erst durch den K ö n i g 
F r i e d r i c h W i l h e l m III. u n d von Bres lau aus 
beschlossen u n d i n d i e T a t umgesetzt w o r 
den sind. D a ß das N a t i o n a l - K a v a l l e r i e -
Regiment durch den Grafen L e h n d o r f f -
Ste inor t err ichtet wurde , sei e r w ä h n t , auch 
die Tatsache, d a ß er als eine der markan te 
sten P e r s ö n l i c h k e i t e n des Landtags i m M i t t e l 
punkt des Bi ldes dargestellt worden ist. 

A u f a l le tausende A u s s t e l l u n g s s t ü c k e 
i rgendwie einzugehen, verbietet der R a u m . 
Ordensauszeichnungen, seien es p r e u ß i s c h e 
oder russische. K r i e g s t a g e b ü c h e r . K a r t e n , 
Briefe , Papiere, B i l d e r und Waffen waren in 
den F a m i l i e n als k le ine H e i l i g t ü m e r g e h ü t e t 
worden. Sie wurden mi t den notwendigen 
Angaben gerne und freudig und mit einem 
gewissen Stolz zur V e r f ü g u n g gestellt. D a ß 
die A n d e n k e n der alteingesessenen F a m i l i e n , 
alter Geschlechter, n icht nur reinen A n d e n 
kenwert hatten, d a ß es sich u m wertvol ls te 
S t ü c k e handelte, sei auch e r w ä h n t . M a n 
denke nu r ein G e m ä l d e f ü h r e n d e r P e r s ö n l i c h 
keiten, an die Geschenke, d ie die k ö n i g l i c h e 
Fami l i e gelegentlich ihres Aufenthal tes i n 
O s t p r e u ß e n machte, an die Geschenke der 
H e e r f ü h r e r . So wurde dem Genera l B ü 1 o w 
v o n D e n n e w i t z ein si lberner P o k a l von 
der Stadt K ö n i g s b e r g gelegentlich der F r i e 
densfeier am 18. Januar 1816 mi t lOOjährigem 
F r a n z w e i n kredenzt und ü b e r r e i c h t . Weitere 
kostbare S t ü c k e stammten aus dem Besi tz des 
Gra fen Y o r c k v o n W a r t e n b u r g , so 
e in Ehrendegen, den der Genera l von dem 
K a i s e r von R u ß l a n d erhal ten hatte, ferner 

eine Dose mi t dem B i l d n i s des Zaren A l e x 
anders L . die mi t .B r i l l an t en besetzt war . 

U m aber ein scharf umrissenes B i l d der 
Auss te l lung zu geben, sollen die Ab te i lungen 
a n g e f ü h r t werden, i n denen alles sozusagen 
nach Sachgebieten geordnet war . Die A n 
denken der damal igen Regimenter : G r e m i -
dienegt . K ö n i g F r i e d r i c h der G r o ß e (3. Os t 
p reuß i sches ) N r . 4 (ä l t es tes ostpr. Regt.). G r e 
nadierregt. K r o n p r i n z (1. Ostpr.) N r . 1. G r c -
nadierrect. K ö n i g F r i e d r i c h W i l h e l m I 
Ostpr.) Nr . 3, Erstes G a r d ° - R e g t . zu F u ß (m 
K ö n i g s b e r g neu aufgestellt), K ü r u ^ i e r - R e g t . 
G r a f Wrangel . Dragoner-Rcgt . P r i n z A l b r e c h t 
von P r e u ß e n (Lüh. ) N r . 1 und Inf.-Regt. H e r 
zog K u r l von Meck lenburg -S t r e l i t z (6. Ostpr.) 
Nr . 43 befanden sich in der I. A b t e i l u n g . In 
der II. Ab te i lung wurden Fahnen gezeigt, die 
zum g r ö ß t e n T e i l gestiftet worden waren . 
Al les , was mi t dem Kr i ege 1807 zusammen
hing, war in der III. A b t e i l u n g vereinigt . Das 
sogenannte . .Kriegssi lber" , das der Not der 
Zeit entsprechend m i t einer Sondersteuer be
legt und mi t e inem besonderen Stempel gc -

Staatsminister Burggraf und Graf Alexander 
zu Dohna-Schlobitten 

(Aussteller Fürst zu Dohna-Schlobitten) 

zeichnet worden war . wurde in der I V . A b 
tei lung zur Schau gestellt. Die V . A b t e i l u n g 
brachte a l l das zur Auss te l lung, was m i t der 
k ö n i g l i c h e n F a m i l i e zusammenhing. H i e r be
fand sich auch das bereits in der O s t p r e u ß e n -
Warte e r w ä h n t e k le ine B i l d von Steffeck 
„ K ö n i g i n Lu i se mi t ih ren S ö h n e n in L u i s e n -
w a h l " . 

Die B i l d e r der Kr iegs te i lnehmer , der M i t 
glieder des Landtags, ihre Waffen, der R ü c k -

Feldmarschall Graf York von Wartenburg 

(Aussteller: Graf York von Wartenburg, 
Kl. Oels) 

zug der „ G r o ß e n A r m e e " aus R u ß l a n d , die 
A n d e n k e n an den K a i s e r N a p o l e o n u n d die 
vie len Pap ie re w u r d e n i n besonderen Abtei
l ungen gezeigt. 

B i l d e r von den fünf G r a f e n zu Eulenburg 
— alle mi t d e m E i s e r n e n K r e u z ausgezeich
net _ w a r e n ausgestellt , ferner B i l d e r von 
gleichfal ls fünf B r ü d e r n v o n A u e r . A l l die 
a l ten o s t p r e u ß i s c h e n Geschlechter , so die 
Dohnas, v o n der G r ö b e n , v o n der Go l t z , von 
A l b e d y h l l . v o n B ü l o w , v o n B u t t l a r , v o n F in
kenstein, von K a i n e i n . G r a f K e y s e r l i n g , von 
S a u k e n . die A h n e n des L a n d e s h a u p t m a n n » 
v o n B r ü n n e c k usw. w a r e n ver t re ten . 

D ie B i l d e r u n d A n d e n k e n de r einfachen 
Solda ten jener Jah re w a r e n aber genau so 
gewertet w o r d e n w i e d ie jen igen der alten 
Geschlechter . Es zeigte s ich, d a ß der Krieg 
jener langen J ah re i n den S c h l ö s s e r n der 
G r o ß g r u n d b e s i t z e r w i e i n den H ü t t e n der 
a rmen Landarbe i t e r g le ich g r o ß e Opfer ge
fordert hatte u n d die E n k e l jener M ä n n e r 
s ich ih re r A h n e n i n L i e b e u n d Treue e r i n 
nerten. 

D i e Auss te l lung , d ie v o n Tausenden u n d 
aber Tausenden O s t p r e u ß e n besucht wurde , 
w a r i n jeder H i n s i c h t e in vo l l e r E r f o l g . S i e 
w a r zu i h r e r Ze i t e i n g r o ß e s E re ign i s i n der 
He imat . 

M i t Recht da r f behauptet werden , d a ß d ie 
M ä n n e r u n d F r a u e n O s t p r e u ß e n s , i h re K i n 
der u n d E n k e l , w i e stets i m V e r l a u f e de r 
700 J ah re Deutsch-Ordens land , so auch ge
rade i n den J a h r e n der g r o ß e n napoleonischen 
Kriegsereignisse , die s ich auf o s t p r e u ß i s c h e n . 
Boden abspiel ten, tapfer u n d opferbereit ih re 
P f l i c h t e r f ü l l t e n . W e n i g a n G ü t e r n v e r e r b 
ten jene M ä n n e r der J a h r e 1806—15 i h r e n 
N a c h k o m m e n , aber u m so m e h r das G e f ü h l 
der P f l i ch t , s ich s t e t s e i n z u s e t z e n f ü r 
d i e F r e i h e i t d e s h e i m a t l i c h e n 
B o d e n s , was sie bis i n d ie Sorgen u n d 
N ö t e der h in ter uns l iegenden z w e i Wel tk r i ege 
m i t i h r e m G u t u n d B l u t getan haben. 

König Friedrich Wilhelm III. 
(Aussteller Graf Dönhof-Friedrichstein) 

Sammlung der S t ä n d e , u m eine E r k l ä r u n g 
des Gouverneurs , des Grafen Y o r c k , ent
gegenzunehmen. Die Vorgeschichte dieser 
Begebenheit, die K o n v e n t i o n von Tauroggen 
und ihre Folgen, werden h ier nur angedeutet. 

Die Worte, d ie G r a f Y o r c k am 5. Februar 
vor der S t ä n d e v e r s a m m l u n g gesprochen hat, 
stehen nicht e inwandfre i fest. In e inem i m 
Auftrage der O s t p r e u ß i s c h e n P r o v i n z i a l v e r -
wal tung herausgegebenen U r k u n d e n w e r k ist 
nur betont worden, d a ß der Genera l in der 
V e r s a m m l u n g erschienen sei und in wenigen, 
aber mark igen Worten zum B e f r e i u n g s 
k a m p f g e g e n N a p o l e o n u n d zur E i n 
r ich tung einer L a n d w e h r aufgefordert h ä t t e . 

D ie Ansprache Y o r c k s auf dem Landtage 
v o n 1813 ist als e r s t e r Schr i t t zum F r e i 
he i t skampf O s t p r e u ß e n s bezeichnet, die E p i 
sode selbst i n einem g r o ß e n G e m ä l d e von 
B r a u s e w e t t e r dargestellt worden. Es 
h ing i m g r o ß e n Saale des Landeshauses in 
K ö n i g s b e r g . E n t w ü r f e von anderen M a l e r n 
d.izu hingen in einzelnen D : e n s t r ä u r n e n der 
Provinz ia ' .vcrwal tung Das Brausewettersche 
B i l d wurde aus A n l a ß der Jahrhundertfeier 
in e inem ausgezeichneten Farbendruck ver
vie l fä l t ig t und i m Jahre 1913 durch die 
Kunst- und Buchhandlung von Riesemann 

Friedrich der Große und Bismarck 
G. P. G o o c h , Friedrich der Große, 
Herrscher, Schriftsteller, Mensch. Mit 
einem Geleitwort von Willy Andreas. Aus 
dem Englischen übersetzt von Kl . Dock-
hom, Deuerlichsche Verlagsbuchhandlung, 
Göttingen 1951. 
Bismarck selbst. Tausend Gedanken des 
Fürsten Bismarck, zusammengestellt und 
eingeleitet von Robert I n g r i m , Deutsche 
Verlagsanstalt, Stuttgart 1950. 

Es ist unbedingt als e in Zeichen der Ze i t zu 
wer ten , wenn heute den Deutschen B ü c h e r 
ü b e r die G r o ß e n ih re r Geschichte von M ä n 
nern geboten werden, die n icht A n g e h ö r i g e 
des Deutschen Volkes s ind. D ie Gegenwar t 
hat es sogar erleben m ü s s e n , d a ß es Deutsche 
gab, die s ich dami t v e r g n ü g t e n die G r o ß e n zu 
verungl impfen, sie zu v e r f ä l s c h e n , indem 
m a n ihnen die Ve ran twor tung fü r alle m ö g 
l ichen Dinge in die Schuhe schob, die den 
Her r en fü r ihre eigene Lage belastend er
schienen. D i e Ze i t ist j a w o h l vorbei , d a ß diese 
G r o ß e n , w ie K a n t , Heggel , F r i e d r i c h der 
G r o ß e , B i s m a r c k und mancher A n d e r e nur 
als V o r l ä u f e r f ü r die Veran twor t l i chen der 
jetzigen Katas t rophe Deutschlands Ge l tung 
hatten, aber es hat die Bes innung auf die g ro
ß e n Deutschen fü r die Deutschen noch n ich t 
eingesetzt. Desto mehr hat m a n Veranlassung 
auf d ie zwei oben genannten B ü c h e r zu achten 
und m i t Nachdruck auf sie h inzuweisen, denn 
sie geben uns heute, aus neuer Sicht , die S u b 
stanz, die wir von n ö t e n haben, um sie i n 
unser so schweres polit isches Leben h i n e i n 
zuarbeiten. 

* 

Das Buch von Gooch ist aus einer völ l ig 
u n a b h ä n g i g e n geistigen H a l t u n g heraus ge
schrieben. Auch wir Deutsche wissen, d a ß die 
Gestalt des großen K ö n i g s der wechse lvo l l 
sten Wertung ausgesetzt gewesen ist. W i r 
haben allen Grund auf die M e i n u n g des eng
lischen Gelehrten genau h i n z u h ö r e n . N i c h t 
nur bef le ißigt er sich der g r ö ß t e n O b j e k t i v i 
tät, sondern, wie es scheint gerade aus dieser 
heraus, e r w ä r m t sich der Verfasser für sei
nen Helden. Es entsteht das Bild von einem 
hochbedeutenden Menschen, für den die Po
litik ein Lebensbezirk gewesen ist, wie der 
Krieg, wie die Philosophie, wie die Verwal

tung. U n d diese Gestal t ist es, d : e s ich fü r den 
Verfasser aus seinen g r o ß angelegten F o r 
schungen h e r a u s s c h ä l t . defeen Auffassung v i e l 
leicht e in wenig von der demokrut isenen Ü b e r 
zeugung des Verfassers getragen ist, die aber 
trotzdem in gerechter Weise dem A t t r i b u t des 
Kön igs und der G r ö ß e das V e r s t ä n d n i s eröff
net. 

Gerade heute is t <-s notwendig , ar. e iner 
P e r s ö n l i c h k e i t wie F r i e d r i c h dem G r o ß e n de
ren e u r o p ä i s c h e Bedeutung zu erkennen. Fa.st 
ist es j a so, als ob die Geschichte der schles:-
schen K r i e g e w ie eine E p i s o l e der Tagespo l i 
t ik erscheint, wie eine f a m i l i ä r e A u s e m a n d e i -
6etzung, i m B l i c k auf die g r o ß e n En t sche i 
dungen, die heute die Menschen b e d r ä n g e n . 
V i e l g r ö ß e r als diese V o r g ä n g e , die den K ö n i g 
g e w i ß an den R a n d der eigenen Ex i s t enz ge
bracht haben, s ind die Elemente seines g r o ß e n 
Geistes, die zu bewundern e in? ewige P f l i c h t 
sein w i r d . E i n e n Weg zu dieser E r k e n n t n i s 
weist dieses s c h ö n e B u c h v o n Gooch . — 

* 

E i n e m ä h n l i c h e n Tatbestand g e g e n ü b e r be
findet sich die Beur t e i lung bei dem anderen 
hier anzuzeigenden B u c h , d a ß einen Ö s t e r 
reicher — nunmehr A m e r i k a n e r — /.um V e r 
fasser hat. A u c h dieses h ö c h s t s c h ä t z b a r e 
W e r k un t e rn immt es, einen W e g zu bahnen 
durch das Dschungel der M e i n u n g e n ü b e r den 
anderen g r o ß e n deutschen Staatsmann, dem 
heute al lenfal ls die Ro l l e eines Wegberei ters 
— z u m Untergang Dutschlands n a t ü r l i c h — 
zuerkannt wurd. Rober t I n g r i m u n t e r n i m m t 
es aus „ B i s m a r c k selbst" e in u n v e r f ä l s c h t e s 
B i l d v o n Gedanken u n d M e i n u n g e n des F ü r 
sten zu gestalten, u m w i e er sagt „d ie I r r 
l ichter a u s z u l ö s c h e n " , die so unend l i ch v i e l 
des Unhe i l s heraufbeschworen haben, nach 
dem vor igen , w i e dem jetzigen W e l t k r i e g . 
Das Wicht igs te an diesem gewicht igen B a n d 
erscheint aber die Tatsache, d a ß h ier eine e r 
staunliche F ü l l e der t iefs innigsten Weishe i t en 
aus pol i t i scher S ich t in feinsinnigster , man 
m ö c h t e schon sagen, congenialster A r t , z u 
sammengearbeitet ist, die i n der T a t geeignet 
ist. nun nicht nur ein reines B i l d B i s m a r c k -
schen Geistes entstehen zu lassen sondern 
den Deutschen und nicht nur ihnen eine 

Quel l e po l i t i scher U r t e i l s b i l d u n g zu erschl ie
ßen , d ie uns H e u t i g e n v o l l k o m m e n v e r s c h ü t 
tet wa r . F ü r das was aus e iner solchen Ver? 
t iefung i n die B i s m a r c k s c h e W e l t e r s c h ö p f b a r 
ist, g ibt der Herausgeber selbst das beste Bei
spie l i n der ausgezeichneten E i n l e i t u n g , die 
er seiner g r o ß e n A r b e i t m i tg ib t . Das U n v e r 
g ä n g l i c h e B i s m a r c k s c h e r Deckungswe i se fin
det h ie r exempla r i sche A n w e n d u n g . 

D i e be iden h ie r ve rze ichne ten B ü c h e r sind 
i n deutscher Sprache erschienen, u n d i n deut
schen V e r l a g e n . E s erheischt n i c h t nur die 
Gerech t igke i t , d a ß dieser U m s t a n d b e s o n d e r « 
E r w ä h n u n g findet, sondern w e i t d a r ü b e r h in 
aus is t b e i d e n V e r l a g e n , dem Göttinger 
Deuer l i ch u n d d e m Stu t tga r te r (Deutsche Ver
lagsanstalt) dankba re A n e r k e n n u n g für 
ihre U n t e r n e h m e n zu zol len . I m besten Sinne 
des Wor tes haben sie B e i t r ä g e z u r Erz iehung 
der deutschen Ö f f e n t l i c h k e i t geleistet. Und 
das ist ja s c h l i e ß l i c h d ie entscheidende Auf
gabe des Verfassers . g». 

Prof. Dr. Herbert Kraus 
Vorsitzender des G ö t t i n g e r Arbeitskreises 

Nach d e m Ableben von Kurator Dr. h. c. 
Friedricli Hoffmann ü b e r n a h m der bekannte 
Völkerrecht ler Prof. Dr. Herbert K r a u s den 
Vorsitz des . .Gött inger Arbeitskreises". 

Prof . D r . K r a u s ist D i r e k t o r des Instituts 
für V ö l k e r r e c h t der U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n 
u n d g e h ö r t b i s l ang dem B e i r a t des „Göttinger 
Arbe i t sk re i ses" an. Prof . K r a u s war als Sach
v e r s t ä n d i g e r fü r Minde rhe i t en f ragen an den 
Fr i edensve rhand lungen nach dem ersten 
W e l t k r i e g betei l igt u n d hat te von 1921-28 
den ordent l ichen L e h r s t u h l für Völkerrecht 
an der U n i v e r s i t ä t K ö n i g s b e r g inne, nachdem 
f o i o V ° r h e r a n d e r U n i v e r s i t ä t Leipzig von 
L 1 3 ab als Dozent u n d außerordent l icher Pro
fessor ta t ig gewesen w a r . 1928 wurde er an 
nie U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n berufen. Nach 1945 
t rat er d u r c h verschiedene Gutachten zu 
V o l k e r - u n d s taa tsrecht l ichen Fragen und im 
h a h m e n der V e r t e i d i g u n g bei „Kriegsver
brecher-Prozessen" hervor . E r ist daher auch 
weiter des deutschen wissenschaftlichen Stabes 
zur Herausgabe der a m t l i c h e n Ausgabe des 
N ü r n b e r g e r Hauptprozesses. 


