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Die rechtlichen 
Grundlagen der deutschen Ostpolitik 

Von Professor Dr. Herbert Kraus , 
Präsident des Göttinger Arbeitskreises ostdeutscher Wissenschaftler 

In j ü n g s t e r Ze i t ist i n der deutschen Öf fen t 
l i chke i t die Forderung erhoben worden , d a ß die 
deutsche O s t p o l i t i k „ a k t i v i e r t " werden sol le . 
H i e r z u wurden auch bereits verschiedene V o r 
s c h l ä g e gemacht, die sich a l le rd ings i n der 
Rege l nur auf die Frage der Aufnahme, bzw. 
Aufrechterha l tung diplomatischer Beziehungen 
der Bundesrepubl ik zu ös t l i chen Staaten er
streckten, die derart ige Beziehungen zur „Deu t 
schen Demokra t i schen Repub l ik " unterhal ten 
cder neu aufnehmen. Diese V o r s c h l ä g e haben 
zu lebhaften E r ö r t e r u n g e n d a r ü b e r ge führ t , ob 
durch Aufnahme solcher V e r b i n d u n g e n durch 
die Bundes repub l ik in W i r k l i c h k e i t die W i e 
derhers te l lung der staatl ichen Einhei t Deutsch
lands g e f ö r d e r t oder nicht v i e lmehr beein
t r ä c h t i g t werde, w e i l dadurch die These vom 
Dasein zwe ie r deutscher Staaten auch seitens 
der Bundesrepubl ik anerkannt sei . Hins ich t l i ch 
im besonderen der Frage nach der Aufnahme 

160000 Deutsche 
beantragten Aussiedlung 

Nach A n g a b e n des Bundesminis te r iums de* 
Innern w u r d e n i m letzten Jahr für ü b e r 160 000 
Deutsche oder Vo lksdeu t sche aus den unter 
fremder V e r w a l t u n g stehenden deutschen Ost
gebie ten und den Satel l i tenstaaten A n t r ä g e auf 
Ü b e r n a h m e in das Bundesgebiet gestell t . Dabe i 
wurde — w i e das M i n i s t e r i u m e r k l ä r t — das 
V e r f a h r e n wesent l ich vereinfacht So w i r d 
darauf h ingewiesen , d a ß die Beauftragung 
nunmehr v o n den A n g e h ö r i g e n i m Bundesge
biet be i der für i h ren W o h n o r t z u s t ä n d i g e n un
teren V e r w a l t u n g s b e h ö r d e eingelei te t werden 
kann . 

Ferner tei l t das M i n i s t e r i u m mit, d a ß auch 
der Re i seve rkeh r aus den Ostblockstaaten und 
den unter fremder V e r w a l t u n g stehenden deut
schen Ostgebie ten im vergangenen Jah r erheb
l i ch zugenommen hat, nachdem diese Staaten 
seit dem Sommer 1956 e inen T e i l der b i she r i 
gen A u s r e i s e b e s c h r ä n k u n g e n aufgehoben haben. 
D e n wei taus g r ö ß t e n Umfang nehmen dabei die 
R e i s e n der Deutschen und Volksdeu t schen zum 
Besuch ihre r V e r w a n d t e n i m Bundesgebiet e in . 
Z u r Er le ich te rung der E inre i se für den V e r 
wandtenbesuch i m Bundesgebiet wurde i m Be
nehmen m i t den L ä n d e r n eine neue Rege lung 
getroffen, durch die d ie E r t e i l u n g der Einre i se 
genehmigung wesent l ich vereinfacht und be
schleunigt w i r d . 

d ip lomat i scher Bez iehungen zur V o l k s r e p u b l i k 
P o l e n wurde ü b r i g e n s auf das wei te re P rob lem 
h ingewiesen , das sich daraus ergibt, d a ß Po
l e n d ie i h m durch das Potsdamer A b k o m m e n 
l ed ig l i ch zur V e r w a l t u n g ü b e r t r a g e n e n deut
schen Ostgebie te zu seinem Staatsgebiet er
k l ä r t , das h e i ß t annekt ier t hat. 

So umstr i t ten aber auch die V o r s c h l ä g e für 
e ine A k t i v i e r u n g der deutschen O s t p o l i t i k se in 
m ö g e n , v ö l l i g e E i n m ü t i g k e i t besteht ü b e r die 
rechtl ichen Grund lagen , auf denen die deutsche 
O s t p o l i t i k ruht. D i e s e E i n m ü t i g k e i t 
s p i e g e l t d i e T a t s a c h e w i d e r , d a ß 
d i e Z i e l s e t z u n g d e r d e u t s c h e n 
O s t p o l i t i k i n U b e r e i n s t i m m u n g 
m i t g e l f e n d e m V ö l k e r r e c h t s t e h t . 

Daß das Streben des deutschen V o l k e s nach 
W i e d e r h e r s t e l l u n g der staatl ichen E inhe i t 
Deutschlands v ö l k e r r e c h t l i c h l eg i t imie r t ist, be
darf ke ine r n ä h e r e n Dar l egung . Dies ist auch 
s o w o h l v o m W e s t e n w i e auch v o m Osten an
erkannt. Unterschiede bestehen h ingegen v o r 
nehmlich in folgenden P u n k t e n : 

1. der Frage der M o d a l i t ä t e n be i der Durch
f ü h r u n g der W i e d e r v e r e i n i g u n g , 2. i m H i n b l i c k 
auf den k ü n f t i g e n Status des wiedervere in ig ten 
Deutschland, und 3. was den Umfang der G e 
biete anlangt, auf welche sich die W i e d e r v e r 
e in igung zu erstrecken hat. A l l e d re i Fragen 
s te l len Probleme dar, die zum T e i l aus dem 
Kriegsgeschehen des Zwe i t en Wel tk r i eges , zum 
T e i l aus den I n t e r e s s e n g e g e n s ä t z e n zwischen 
W e s t und Ost entstanden s ind. A b e r w ä h r e n d 
für die Fragen der M o d a l i t ä t e n der W i e d e r v e r 
e in igung sowie des Status Gesamtdeutschlands 
festzustel len ist, d a ß es sich dabei um polit ische 
Prob leme handelt , treten bei der Te r r i t o r i a l 
frage v ö l k e r r e c h t l i c h e Gesichtspunkte durchaus 
in den V o r d e r g r u n d , v o n denen her die Lö
sung zu finden ist. 

B e i der E r ö r t e r u n g der Frage, auf welchem 
Gebie t sich die W i e d e r v e r e i n i g u n g vol lz iehen 
so l l , ist u n v e r r ü c k b a r in Betracht zu ziehen, d a ß 
die Ostgebie te nach wie vor deutsches Staats
gebiet s ind. 

Dies geht insbesondere daraus hervor , d a ß in 
der „ B e r l i n e r E r k l ä r u n g " vom 5. J u n i 1945 be
treffend die Ü b e r n a h m e der obersten Regie
rungsgewal t in Deutschland durch die Regie
rungen der U S A , G r o ß b r i t a n n i e n s und der So
wje tun ion a u s d r ü c k l i c h e r k l ä r t wurde, die 

Ü b e r n a h m e der Regierungsgewal t bewi rke nicht 
die A n n e k t i e r u n g Deutschlands, also auch nicht 
eines seiner Tei lgebiete . Bes t ä t i g t wurde dies 
durch ein weiteres A b k o m m e n v o m gleichen 
Tage ü b e r die Einr ichtung der Besatzungs
zonen. H i e r wurde festgelegt, d a ß die Ost
grenze der sowjetischen Besatzungszone den 
Grenzen Deutschlands vom 31. Dezember 1937 
entspricht. Erneut wurde dies dadurch bekräf
tigt, d a ß nach dem Potsdamer A b k o m m e n bis 
zur e n d g ü l t i g e n Fest legung der Westgrenze Po
lens die von diesem Staate innegehabten deut
schen Gebiete nur v e r w a l t u n g s m ä ß i g aus der 
russischen Besatzungszone herausgenommen 
wurden. Das h e i ß t nichts anderes, als d a ß sich 
rechtlich die sowjetische Besatzungszone von 
der W e r r a bis an die Ostgrenze Deutschlands 
vom 31. Dezember 1937 erstreckt. 

A u s dein Gesagten folgt zugleich, d a ß die in 
zwischen erfolgten A n n e k t i o n e n des nö rd l i chen 
O s t p r e u ß e n s durch die UdSSR und der ü b r i g e n 
O d e r - N e i ß e - G e b i e t e durch die V o l k s r e p u b l i k 
Po len v ö l k e r r e c h t s w i d r i g und damit rechtlich 
nichtig s ind. Nach gel tendem V ö l k e r r e c h t stel
len A n n e k t i o n e n — ebenso wie mit Gewa l t er
zwungene A b t r e t u n g s v e r t r ä g e — v ö l k e r r e c h t s 
wid r ige Hand lungen dar. K e i n „fait accompl i " 
vermag etwas an diesen rechtlichen Gegeben
heiten zu ä n d e r n , und die Forderung auf Rück
gabe der f remdverwalte ten, annekt ier ten Ge
biete in deutsche H ä n d e ist ein legit imes A n 
l iegen. 

G e s t ü t z t w i r d dieses Rechtsvorbr ingen auch 
dadurch, d a ß die Ü b e r t r a g u n g v o n Gebie ten 
an einen anderen Staat ohne Zus t immung der 
betroffenen B e v ö l k e r u n g ebenfalls u n z u l ä s s i g 
ist. Diese Selbs tbes t immungsdoktr in hat in der 
„ A t l a n t i k - C h a r t a " ihre B e k r ä f t i g u n g gefunden 
Dor t h e i ß t es, d a ß ke ine r l e i G e b i e t s v e r ä n d e 
rungen gegen den frei zum Ausdruck gebrach
ten W i l l e n der betroffenen B e v ö l k e r u n g vorge
nommen werden sol len . 

H i e r a n ä n d e r t na tü r l i ch auch nichts die ge
wal tsame V e r b r i n g u n g der „be t ro f f enen Bevöl 
ke rungen" in andere Gebie te : die Massenaus
t re ibung. Diese Aus t r e ibung — im Potsdamer 
A b k o m m e n „ B e v ö l k e r u n g s t r a n s f e r " genannt — 
v e r s t ö ß t ü b e r d i e s gegen die Menschenrechte, 
w i e sie beispielhaft in der U N O - C h a r t a der 
Menschenrechte zusammengestel l t worden sind. 
Massenaus t re ibungen — ebenso wie die V e r 
h inderung der R ü c k k e h r einer ge f l üch t e t en Be
v ö l k e r u n g in ihre He imat — sind schwere 
R e c h t s b r ü c h e und stel len e in Verbrechen gegen 
die Menschl ichke i t dar. 

A u s a l ledem ergibt sich, d a ß die W i e d e r v e r 
e in igung erst dann integral erfolgt ist, wenn 
die staatliche Einhei t Deutschlands auf dem ge
samten deutschen Te r r i t o r ium innerhalb der 
Grenzen v o n 1937 wiederhergestel l t ist. Dies 
zu erreichen, ist das e r k l ä r t e Z i e l der deutschen 
A u ß e n p o l i t i k , zu dem sich s ä m t l i c h e Parteien 
wiederho l t bekannt haben. Diese Zie lse tzung 
steht in vo l l e r Ü b e r e i n s t i m m u n g mit der 
v ö l k e r r e c h t l i c h e n Lage und entspringt aus die
ser. Sie entspricht zugleich dem mit denkbarer 
Deut l ichkei t e rkennbaren W i l l e n der betroffe
nen B e v ö l k e r u n g . 

Die deutsche Os tpo l i t i k hat also eine feste 
v ö l k e r r e c h t l i c h e Grundlage , ü b e r d i e s und nicht 
zuletzt aber auch e in moralisches Fundament. 
Dies ist besonders im Interesse der Hers t e l lung 
eines gerechten und dauerhaften Fr iedens von 
Bedeutung, denn gerade hier g i l t der Satz Im-

Aufnahme: Ernst Grün 

Mit hundert Stundenkilometern über das Eis 
Eine der schönsten Freuden, die unsere ostpreußische Heimat uns im Winter schenkte, war 

das Eissegeln. Die beiden großen Halle und die Hunderte von Seen boten bei den langen Win
tern geradezu ideale Bedingungen iür diesen herrlichen Sport. Es ist wohl der schnellste, den 
es ohne Motor auf der Erde gibt, — mit hundert Kilometern, ja noch schneller, kann der 
Fissegelschütten über die glatte Eisfläche dahinrasen. 

Unser Bild zeigt einige Schlitten bei einer Wettfahrt auf dem Schwenzait-See bei Anger
burg. Auf Seile 9 und 10 dieser Folge erzählt Markus Joachim Tidick, einst Deutscher Mei
ster im Eissegeln, vom Eissegeln in unserer Heimat. 

manuel Kants , d a ß die wahre Po l i t i k ke inen 
Schritt gehen kann, ohne vorher der M o r a l ge
huldigt zu haben. 

Die Forderung auf Wiederhers te l lung der 
staatlichen Einhei t Gesamtdeutschlands recht
fertigt sich aber auch daraus, d a ß nur dann, 
wenn feierlich bekundete Pr inz ip ien und Z u 
sicherungen beachtet und eingehalten werden, 
aus der Koexis tenz der V ö l k e r und Staaten 
eine wahrhafte Gemeinschaft der Nat ionen ent
stehen kann. 

Moskau bestimmt 
die Deutschland-Politik Polens 

Einzelheiten aus der Geheimrede von Gomulka — „In den Oder-Neiße-
Gebieten wurde eine Politik der Plünderung und Ausbeutung betrieben" 

A u s der g r o ß e n Geheimrede des Ersten Se
k r e t ä r s der kommunist ischen „ V e r e i n i g t e n P o l 
nischen Arbe i te rpar te i " , W l a d y s l a w G o m u l k a , 
ü b e r die katastrophale Lage in den polnisch 
verwal te ten deutschen Ostgebieten — wi r 
brachten eine aus führ l i che Dars te l lung in der 
letzten Folge — sind noch weitere Einzelhei ten 
bekanntgeworden. Die Rede ist bereits im Jun i 
1957 gehalten worden und wurde bis Ende De
zember 1957 völ l ig geheimgehalten. Nach den 
aus W a r s d i a u vor l iegenden Informationen hat 
G o m u l k a in dieser Rede insbesondere die 
„ W o j e w o d s c h a f t s k o m i t e e s " der „ V e r e i n i g t e n 
Polnischen Arbe i te rpar te i " beschuldigt, sie hät
ten seit der Ü b e r n a h m e der O d e r - N e i ß e - G e b i e t e 
in polnische V e r w a l t u n g eine „Poli t ik der P lün
derung und Ausbeu tung" betrieben, die den 
Eindruck vermittel t habe, „als seien wir in die
sen Gebieten fremde Besatzungstruppen, die 
sich darauf konzentr ieren, vor ihrem A b z u g 
noch alles, was v o n i rgendwelchem Wer t e ist, 

a b z u r e i ß e n und in Sicherheit zu bringen." Diese 
„ P l ü n d e r u n g s p o l i t i k " sei noch bis weit in das 
Jahr 1956 h ine in von den „ W o j e w o d s c h a f t s 
komitees" der Partei „ak t iv d u r c h g e f ü h r t " wor
den mit dem Ergebnis, d a ß nun das Zentra l 
komitee der Partei „ g r ö ß t e Schwier igkei ten" 
habe, „die Ä r a der A u s p l ü n d e r u n g in den pol 
nischen Westgebieten zu beenden". 

G o m u l k a , der in seiner Rede a u ß e r d e m 
darauf hingewiesen hatte, d a ß es 1956 etwa 2,5 
M i l l i o n e n Hektar Brachland und Unland in den 
O d e r - N e i ß e - G e b i e t e n gab, und der auch die 
a u ß e r o r d e n t l i c h umfassende Abwanderungsbe-
wegunq aus den polnisch verwalteten Gebieten 
behandelt hatte, fügte hinzu, man habe in die
sen Gebieten „ke ine r l e i echte Invest i t ionen" 
vorgenommen, sondern vie lmehr den Grundsatz 
befolgt, d a ß man die Gebiete besser „aus 
saugen" k ö n n e , „ w e n n die Ausbeutung durch 
Investierung v o n K l e i n i g k e i t e n erfolgreicher 
gestaltet werden kann." E ine weitverbrei tete 

Kor rup t ion habe dieses A u s p l ü n d e r u n g s v e r f a h -
ren begüns t i g t , denn niemand habe gewagt, die 
Kul i s sen zur Seite zu schieben, „weil er sonst 
selbst vom Thron gefallen wäre . " . S p ä t e r h i n 
habe man die Veran twor tung für die kata
strophalen Z u s t ä n d e dadurch von sich abzu
w ä l z e n gesucht,.' d a ß man von den „ F e h l e r n 
der Vergangenhei t" gesprochen habe, 

i Der polnische Parteichef hat sich, wie weiter
h in bekannt geworden ist, auch eingehend mit 
dem V e r h ä l t n i s zwischen Warschau und M o s 
kau befaß t . G o m u l k a e r k l ä r t e hierzu, die So
wje tunion habe die „ n e u e " Warschauer Po l i t ik 
mit der M a ß g a b e gebil l igt , d a ß sich daraus 
ke ine B e e i n t r ä c h t i g u n g der Posi t ion der So
wjetzonen-Republ ik ergebe. G o m u l k a betonte, 
er habe den sowjetischen F ü h r e r n nachdrückl ich 
versichert, d a ß Warschau diese „ a u ß e r o r d e n t 
lich wichtigen, erstrangigen a u ß e n p o l i t i s c h e n 
Interessen der Sowjetunion" hinsichtlich der 
„DDR" stets be rücks ich t igen werde. A u ß e r d e m 
berichtete Gomulka , es sei mit der sowjetischen 
F ü h r u n g vereinbart worden, d a ß W ä r s c h a u 
seine „außenpo l i t i s che A k t i v i t ä t " nur in „eng 
ster F ü h l u n g n a h m e " mit M o s k a u entfalten 
werde. Gleichzei t ig wies G o m u l k a die Partei-
Kader der „ V e r e i n i g t e n Polnischen Arbei terpar
te i" darauf hin, daß M o s k a u ihm bedeutet habe, 
es werde eine „ W e i t e r f ü h r u n g der polnischen 
Oktober revo lu t ion von 1956 keinesfalls b i l l i 
gen". Die sowjetische F ü h r u n g sei insbesondere 
nicht gewil l t , es zuzulassen, d a ß die Entwick
lung in Polen „die gesamte weltpolit ische Lage 
auf l ä n g e r e Zeit u n g ü n s t i g beeinflussen" werde, 
wie dies „im Fal le Ungarns" zu beobachten ge
wesen sei . 

Die „ J u p i t e r " - R a k e t e der U S A , die eine Reich
weite von 2400 km hat, sie ist von den ehe
maligen deutschen Forschern um Wernher von 
Braun entwickelt worden —, geht jetzt i n 
Ser ienprodukt ion. Zwe i Luftwaffene ; nheiten, 
die mit „ J u p i t e r " - und „ T o r " - R a k e t e n ausge
rüs t e t werden sollen, werden bereits aufgestellt. 
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„Keine Gnade 
den Ruhestörern und Dieben!" 

Zunehmende Schwierigkeiten 
der Sowjetverwaltung i m Gebiet K ö n i g s b e r g 

Die zunehmenden Schwierigkeiten der so
wjetischen Verwal tung in N o r d - O s t p r e u ß e n auf 
den verschiedensten wirtschaftlichen Gebieten 
sowie bei der Aufrechterhaltung der öffent
lichen Ordnung sind in den letzten Wochen Ge
genstand zahlreicher Konferenzen von Funkt io
n ä r e n , Fachleuten und Organisationen gewesen, 
ü b e r die die in Kön igsbe rg erscheinende so
wjetische Presse sowie der sowjetische Sender 
i n Kön igsbe rg mehrfach berichteten. So wies 
die „Ka i in ingradska ja Prawda" in einem aus
führl ichen A r t i k e l auf die „ v o r h a n d e n e n ernst
haften M ä n g e l " in der Lebensmittelindustrie 
N o r d - O s t p r e u ß e n s hin. V i e l e Betriebe w ü r d e n 
mit den ihnen gestellten Aufgaben nicht fertig 
und k ö n n t e n „die g r o ß e n Reserven nicht 
nutzen". 

Im einzelnen zähl t die Zeitung die folgenden 
W e r k e auf, welche der „ G e b i e t s - N a h r u n g s m i t 
tel-Industrie" a n g e h ö r e n und bei der Produk
tion zu rückgeb l i eben sind: eine Brotfabrik 
„Nr. 3" in Kön igsbe rg , ein „Bro tkombina t " und 
das „Städt ische Nahrungsmit telkombinat" in 
Ti ls i t , die Brotfabriken in Insterburg, Tapiau 
und Labiau sowie die „But te r fabr iken" in Lud
wigsort, Kre is Hei l igenbe i l . Trotz einer im O k 
tober durchgeführ ten Tagung, auf der scharfe 
K r i t i k g e ü b t worden sei, habe sich die Lage 
seitdem „kaum v e r ä n d e r t " . Absch l i eßend weist 
die Zeitung auch auf die K ö n i g s b e r g e r „Fleisch
kombinate" und Molkereibetr iebe hin, bei 
denen die gleiche Rücks tänd igke i t hinsichtlich 
Produkt ion und Q u a l i t ä t b e s t ü n d e . 

Im Dezember m u ß t e sich auch der Erste Se
k r e t ä r des Gebietskomitees der K P in Königs 
berg, Tschernyschew, im Rahmen einer Partei
konferenz mit den „ M ä n g e l n in der Wirtschaft 
des Kal in ingrader Gebietes" beschäf t igen . Ins
besondere ging der F u n k t i o n ä r auf die M ä n g e l 
bei der Energiewirtschaft, bei der Maschinen
bauindustrie und den Bau-Organisat ionen ein. 
V i e l e Kolchosen und Sowchosen w ü r d e n die 
vorhandenen landwirtschaftlichen Mögl i chke i t en 
nicht ausnutzen, E n t w ä s s e r u n g s a r b e i t e n seien 
i n u n g e n ü g e n d e m M a ß e durchgeführ t worden, 
das Land erhalte zu wenig D ü n g e r . Des we i 
teren forderte der Redner energische M a ß n a h 
men zur Entwicklung der Viehzucht. „Besorg
nisse hinsichtlich des Erfolges der Ernte im 
n ä c h s t e n Jahr" rufe der M a n g e l an verwend
barem Saatgut und der Zustand des Traktoren
parkes hervor, wurde dazu in einem Bericht des 
Senders „Ka l in ingrad" festgestellt. Häuf ig sei 
Sortengetreide mit guter Ke imfäh igke i t zur Füt
terung verwendet worden, w ä h r e n d g e w ö h n 
liches Getreide mit niedriger Ke imfäh igke i t als 
Saat eingelagert wurde, ü b e r d i e s betrage der 
Feuchtigkeitsgehalt des Saatgutes auf v ie len 
Kolchosen mehr als siebzehn Prozent, weshalb 
dieses Getreide zur Aufbewahrung nicht geeig
net sei. Bis zum Dezember wurde der Wieder 
instandsetzungsplan der Traktoren auf den M a 
schinenstationen nur zu sechzig Prozent er
füllt, v ie le Stationen haben im November übe r 
haupt keinen K u n s t d ü n g e r auf die Äcke r ge
fahren. 

A u c h Fragen der öffentl ichen Ordnung und 
der Arbe i t smora l s ind i n den letzten Wochen 
wiederholt Gegenstand v o n Konferenzen und 
Aufrufen gewesen. Das Organ der Jugendorga
nisat ion in Kön igsbe rg , „Kali iningradski j K o m -
somolez", warf i n einem Lei ta r t ike l den ör t 
l ichen V e r b ä n d e n vor, daß sie ihre Mi tg l i eder 
nicht von „Disz ip l in los igkei t" abhalten und 
nicht zur Teilnahme am „Kampf um die W i r t 
schaftlichkeit" anhalten. A l s Beispie l führt die 
Zei tung die Z u s t ä n d e i n verschiedenen Kön igs 
berger W e r k e n an, wo „jährlich bis zu d re iß ig 
tausend F ä s s e r verbrannt, zerschlagen und 
ü b e r den Zaun geworfen" w ü r d e n und die 
„ jungen Arbe i te r stundenlang herumstehen". 

„Keine Gnade den Rowdys , R u h e s t ö r e r n und 
Dieben am sozialistischen Eigentum" heißt es in 
einem Aufruf, den die sowjetische Jugendorga
nisat ion des samländ i schen Ortes Palmnicken 
e r l i e ß . In dem Aufruf, den ebenfalls der 
„Ka l in ingradsk i j Komsomolez" als Beispiel für 
die geforderte „ W a c h s a m k e i t " veröffent l ichte , 
werden die Mi tg l ieder der H i l f s - M i l i z und die 
Komsomolzen aufgefordert, gegen alle Perso
nen vorzugehen, die ein „pa ra s i t enähn l i ches 
Dasein" führen , gegen die sowjetischen Han
delsgesetze v e r s t o ß e n , das he iß t Schwarzhan
del treiben, sich am „sozia l is t i schen Eigentum 
vergreifen" und die s a n i t ä r e n und G r ü n a n l a g e n 
des Ortes verunreinigen. In den Betrieben und 
Verwal tungen sollen Posten für den „Kampf 
mit S tö renf r i eden der öffentlichen Ordnung" 
aufgestellt werden. 

H e r a u s g e b e n Landsmannschaft Ostpreußen 
e. V . 

C h e f r e d a k t e u r : MartiD Kakies. Verantwort
lich für den politischen Teil: Eitel Kaper. Unver
langte Einsendungen unterliegen nicht der redak
tionellen Haltung, für die Rücksendung wird Porto 
erbeten. 

Das Ostpreußenblatt Ist das Organ der Lands 
mannschaft Ostpreußen und erscheint wöchentlich 
zur Information der Mitglifder dos Fordererkreises 
der Landsmannschaft Ostpreußen 

Anmeldungen nehmen jede Postanstalt und die 
Landsmannschalt Ostpreußen entgegen Monatlich 
1.20 DM. 

Sendungen für Sr+iriftleitung, Geschäftsführung 
und Anzeigenabteilung: (24 a) Hamburg 13, Park
allee R4'8(i Tpiolnn «S 25 41'42. Postscheckkonto 
Nr. 907 00. (nur für Anzeiqen) 
Druck: Gerhard Rautenberg. (23) Leer 
(Ostfriesland). Norderstraße 29 /3l. Ruf: / | 
Leer 24 11 / V - , 
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Wettrüsten oder Wiedervereinigung? 
Die Auseinandersetzung um die atomwaffenfreie Zone 

Der Erste S e k r e t ä r der K P d S U , N i k i t a 
Chruschtschew, hat in einer Rede vor dem 
Obersten Sowjet unmißve r s t änd l i ch zum A u s 
druck gebracht, daß die Pol i t ik des Kreml auf 
absehbare Zeit auf nichts anderes als auf die 
Aufrechterhaltung des status quo gerichtet ist 
und zwar in zweifacher Hinsicht: Einmal sol l 
das g e g e n w ä r t i g e V e r h ä l t n i s auf dem Gebiete 
der R ü s t u n g e n beibehalten werden, und zum 
anderen soll der Westen v e r a n l a ß t werden, 
auch den g e g e n w ä r t i g e n Zustand im Hinbl ick 
auf den Umfang des unmittelbaren sowjetischen 
Machtbereiches anzuerkennen. 

Insbesondere hat sich Chruschtschew dagegen 
gewandt, daß die A b r ü s t u n g s f r a g e mit der Lö
sung des Deutschland-Problems verbunden 
wi rd . Dies letztere steht im Zusammenhang da
mit, daß M o s k a u zwar einerseits die Stationie
rung von Raketen- und Atomwaffen in West
deutschland als „Hinde rn i s " für die Wiederver 
einigung in Freiheit bezeichnet hat, anderer
seits aber auch keine Bereitschaft zeigt, die 
Wiederherstel lung der staatlichen Einheit 
Deutschlands ins Auge zu fassen, falls der W e 
sten — einschließlich der Bundesrepublik selbst 
— von der Stationierung der modernen Waffen 
auf dem Bundesgebiet Abstand nehmen w ü r d e . 

Dies läßt erkennen, daß der K r e m l zwar von 
westlicher und westdeutscher Seite eine Reihe 
von Z u g e s t ä n d n i s s e n erwartet, ohne jedodi auch 
nur ein Jota an faktischen Gegenleistungen an
z u k ü n d i g e n . Denn auch der V o r s d i l a g , daß im 
Fal le einer Unterlassung der Stationierung von 
A t o m - und Raketenwaffen auf westdeutsdiem 
Gebiet die Sowjetzone sowie Polen und die 
Tschechoslowakei in die atomwaffenfreie Zone 
einbezogen werden sollten, bedeutet angesichts 
der sowjetischen Fernraketen nichts als eine S i 
cherung der g e g e n w ä r t i g e n sowjetischen Über
legenheit auf diesem Felde, zumal a u ß e r d e m 
im Auge behalten werden muß , daß M o s k a u 
keineswegs eine „ A u s s p a r u n g " des Raums z w i 
schen Rhein und Bug aus einem eventuellen 
A t o m k r i e g vorgeschlagen hat. Es ist also durch
aus nicht an dem, daß die „a tomwaffenf re ie 
Zone" zugleich auch ein „a tomkr i egs f r e i e r 
Raum" sein w ü r d e , wie denn auch derartige Be
grenzungen angesichts der riesigen und weit
reichenden Z e r s t ö r u n g s k r a f t derartiger furcht
barer Waffen gar nicht vorgenommen werden 
k ö n n e n . 

So ergibt sich, daß die Auseinandersetzung um 
die atomwaffenfreie Zone tatsächlich „ i r r ea l " 
ist, wie zugleich die Kernfrage in den Hinter
grund d räng t , die sich p räz i se gestellt hat: 
W i e kann verhindert werden, daß ein Land, 
das mit tradit ionellen Waffen a u s g e r ü s t e t ist, 
plötzlich durch Androhung des Einsatzes von 
A t o m - und Raketenwaffen gezwungen wi rd , 
vor offenen oder getarnten Angr i f fen zu kap i 
tulieren? 

Die An twor t auf diese Frage, die sehr w o h l 
als eine Lebensfrage gelten kann, liegt auf 
der Hand : A m gründ l i chs ten und nachhaltigsten 
w i r d die Drohung des Atomkr ieges ausgeschal
tet durch eine allgemeine kontrol l ier te A b r ü 
stung vor al lem auf diesem Sektor der nu
klearen Waffen und der Fernraketen! 

A b e r so k l ä r und eindeutig diese A n t w o r t 
auch ist, so schwierig ist es, diese Lösung her
be izu führen ; ja die bisherige E r ö r t e r u n g die
ser Frage hat gezeigt, daß leider noch nicht ein
mal das Z ie l angestrebt wi rd , geschweige denn, 
daß man sich bereits ü b e r die n ä h e r e n Einzel 
heiten ins Benehmen gesetzt hä t t e . Da aber 
nichtsdestoweniger die Ausschaltung der A tom-
drohung das Gebot der Stunde ist, bleibt als 
A u s w e g anscheinend nur die allgemeine Äch
tung des Einsatzes derartiger Kampfmit te l 
übr ig , wobei sich sogleich die weitere Frage er
hebt, wie denn diese Äch tung anders wi rksam 
gemacht werden soll als dadurch, daß der A n 
greifer im Fal le einer Anwendung nuklearer 
Waffen sich der entsprechenden Gegenwi rkung 
ausgesetzt sehen w ü r d e . 

Die mit dieser Frage angedeutete makabre 
Konsequenz des Atomraketen-Wett laufs z w i 
schen Ost und Wes t erscheint ü b e r d i e s um so 
weniger vermeidbar, als die Ü b e r l e g e n h e i t der 
Sowjetmacht auf dem Gebiete der t radi t ionellen 
Rüs tung zusätzl ich die Beendigung des W e l t 
r ü s t e n s auf atomarem Gebiete und den Ent
schluß zur Ä c h t u n g der Atomwaffen ü b e r h a u p t 
erschwert. Gerade dies letztere weist aber 
darauf hin, daß die Lage eine ganz andere 
w ä r e , wenn eben ein „dr i t t e r Faktor" — und 
sei es auch nur ein in Freihei t wiedervere in ig
tes Deutschland — geschaffen w ü r d e , da im 
g le id ien Augenbl ick , in dem dieses zustande 
k ä m e , jenes tradit ionelle Gleichgewicht i n 
Europa wiederhergestell t w ü r d e , dessen Zer
s t ö r u n g im Jahre 1945 die tiefste Ursache des 
w e s t - ö s ü i c h e n Gegensatzes und des daraus sich 
ei gebenden W e t t r ü s t e n s darstellt. Die al lge
meine politische Entspannung, die sich infolge 
der Wiederhers te l lung eines lebens- und ver
t e id igungs fäh igen Gesamtdeutschlands e r g ä b e , 
w ü r d e dann den Ausgangspunkt dafür bieten, 
daß eine allgemeine A b r ü s t u n g konkret in die 
Wege geleitet werden kann, nachdem sich der 
bisher beschrittene W e g : Erst A b r ü s t u n g — 
dann Lösung der polit ischen Fragen, offensicht
lich als nicht gangbar erwiesen hat. Es ist also 
uner läß l ich , daß nun der umgekehrte W e g ein
geschlagen w i r d : Erst M i l d e r u n g und Lösung 
der polit ischen Spannungen, deren g r ö ß t e als 
das Deutschland-Problem in Erscheinung tritt, 
und im Zusammenhang damit unve rzüg l i ch a l l 
gemeine A b r ü s t u n g . 

Gerade angesichts dessen, daß dieser „zwei te 
W e g " nunmehr als einziger noch offen steht, 
w i r d um so klarer erkennbar, welch d ü s t e r e 
Schatten sich infolge der öffentlich wiederhol t 
bekundeten sowjetischen Weigerung , an einer 
annehmbaren Lösung der Deutschlandfrage mit
zuwirken , erneut auf Europa und auf die gesamte 
Menschheit herabgesenkt haben. U m so deut
licher hebt sich aber aud l die Bedeutung jener 
auf der Pariser N A T O - K o n f e r e n z durch den 
Bundeskanzler zum Ausdruck gebrachten Initia
t ive heraus, die dahin geht, d a ß trotz a l lem 
nochmals der Versuch gemacht werden sol l , im 
G e s p r ä c h e mit M o s k a u zu e r g r ü n d e n ob nicht 
doch noch die S c h l a g b ä u m e in Deutschland 
hochgezogen und beseitigt werden k ö n n e n , die 
den W e g in eine bessere Zukunft Europas ver
sperren. 

J u n i u s Q u i n t u s 

Einzelne Deutsche 
sollen Gehöfte zurückerhalten 

Infolge Abwanderung der Ukrainer aus Ostpreußen 
Nachdem in den vergangenen Mona ten nur 

vereinzelt Deutsche in der Al lens te iner „ W o j e 
wodschaft" ihre nach Kriegsende von den pol 
nischen B e h ö r d e n widerrechtlich beschlagnahm
ten Fläuser und G r u n d s t ü c k e zu rücke rh i e l t en , 
sollen in Kürze 180 „e inhe imische Fami l i en" 
ihre H ä u s e r zu rücke rha l t en . Nach einer M e l 
dung der amtlichen vo lkspoln i sd ien Nachrich
tenagentur „PAP" sind die H ä u s e r der betref
fenden Deutschen, wie jetzt zugegeben wi rd , 
nach Kriegsende „unrech tmäß ig enteignet" 
worden. A u c h 100 „ e i n h e i m i s d i e n Bauern", 
deren Gehöf te bisher — wie es in der P A P -
Meldung he iß t — „provisor i sch mit Siedlern 
aus den zentralen und südl ichen Gebieten Po
lens besetzt waren", sollen ihre landwirtschaft
lichen Nutzf lächen und G r u n d s t ü c k e zurück
erhalten. Hie rzu verlautet von polnischer Seite, 
daß es sich vorwiegend um Gehöf te in der 
Al lens te iner „Wojewodschaf t " handelt, die mit 
zwangsangesiedelten Ukra inern „prov isor i sch 
besetzt" worden waren. 

Die polnischen Behörden entschlossen sich zu 
der „Rückgabeak t ion" , we i l die „ p r o v i s o r i s d i e n 
Siedler" die Al lens te iner „Wojewodscha f t " im 
F rüh j ah r und Sommer 1957 verlassen haben. 
E s f a n d e n s i c h j e d o c h k e i n e n e u e n 
p o l n i s c h e n S i e d l e r f ü r d i e v o n d e n 
U k r a i n e r n a u f g e g e b e n e n d e u t 
s c h e n B a u e r n h ö f e , s o d a ß n u n m e h r 
d e r v o l k s p o l n i s c h e „ W o j e w o d -
s c h a f t s - N a t i o n a l r a t " i n A l l e n -
s t e i n d e n B e s c h l u ß f a ß t e . d e n D e u t -
s c h e n i h r E i g e n t u m z u r ü c k z u e r 
s t a t t e n . Die polnischen B e h ö r d e n verspre-
dien sich, wie ferner verlautet, von der Rück
gabeaktion einen „wir tschaft l ichen Auf
schwung", da die ukrainischen Siedler nur die 
allernotwendigsten Arbe i ten vorgenommen 
haben. 

Das „ W o j e w o d s d i a f t s - K o m i t e e " der polni 
schen K P in Al iens te in hatte bereits mehrfach 
die Forderung erhoben, „endlich die Besitz
t u m s v e r h ä l t n i s s e der einheimischen Bevö lke 
rung zu regeln, da sich dieser Bevölkerungs*-
te i l noch immer zu rückgese tz t fühlt." Es wurde 

auch darauf hingewiesen, daß sich ein g r o ß e r 
T e i l der „e inhe imischen B e v ö l k e r u n g " mit der 
Absicht trage, in die Bundesrepublik umzusie
deln, „wei l ihm in der Wojewodschaft A l l e n -
stein offenbar niemals Gerechtigkeit zute i l 
werden wi rd . " 

„Kein einziger neuer Großbetrieb" 
Eine polnische Zei tung 

ü b e r die Lage i n A l i e n s t e i n und Johannisburg 

Die in A l l ens t e in erscheinende „Glos O l s z y n -
s k i " (das he iß t : Al lens te ins Stimme) schreibt 
in einem A r t i k e l : „ A k t i v i e r e n kann man ver
schieden": 

„Wi r wissenn alle, daß die Woiwodschaft A l 
lenstein von Natur aus in erster Lin ie landwir t 
schaftlichen Charakter besitzt und besitzen w i r d . 
Hat uns der Sechsjahrplan einige g r o ß e und mo
derne Betriebe eingebracht, so w i r d uns der 
Fünf jah rp lan nicht einen einzigen derartigen Be
trieb einbringen. W e m liegt daran, daß die W o j e 
wodschaft A l i ens t e in auf der Stelle tritt und ihr 
wirtschaftliches Potential nicht v e r g r ö ß e r t ? Die 
ör t l ichen B e h ö r d e n sehen sich einer M a u e r von 
Hindernissen g e g e n ü b e r . Die Stimmen der so
genannten Provinz blieben u n g e h ö r t . A l i e n 
stein, eine Stadt, die 70 000 Einwohner z ä h l t 
besitzt buchstäbl ich n idi t einen einzigen Indu
striebetrieb, der zur wirtschaftlichen A k t i v i e 
rung der Stadt beitragen k ö n n t e . W i r wissen 
daß sich hier noch eine Reihe von sti l lgelegten 
Industriebetrieben befindet, deren Inbetrieb
nahme die Produktionsleis tung nicht nur im 
Wojewodschafts-, sondern im' L a n d e s m a ß s t a b 
steigern w ü r d e . Leider s töß t man hier auf U n 
v e r s t ä n d n i s der Z e n t r a l b e h ö r d e n . Unter ande
rem befindet sich in der Wojewodschaft A l l e n 
stein eine g r o ß e modern eingerichtete Produk
tionshalle im Kre i s Johannisburg, die bisher 
vo l lkommen ungenutzt dastand. H i e r wol l te man 
eine g r o ß e mechanische Tischlerei zur Produk
tion von M ö b e l n einrichten, insbesondere da 
dieser Betrieb wi rk l i ch modern ausgestattet ist 
und fünf Trockenkammern besitzt. A u f Grund 
des Beschlusses des Minis terra ts m u ß dieses Ob
jekt jedoch als Staatsmagazin benutzt w e r d e n " 

Von Woche zu Woche 
Sieben S ,u„de„ dauerte die g N M Cg*™«» 

«rbaiimburq vor sich ging. Das Buir Palais Schaumburg vor s .~ a , 
deskabinett wurde ^ . ^ . ^ Ä 
führt. Er hoffe, so sagte der M i n i s t e r ,n sei 
ner Ansprache, d a ß das schwache auf de Pa 
riser At l an t ik -Konfe renz en .zündete Lieht der 
H o ü n u n g zu einer hel len Flamme des F n e 
dens entfacht werden k ö n n e . 

Acht M i n u t e n lang, so wurde genau f e s ^ e s e U L 
hat s id i Bundeskanzler A D E N A U C V > b u r t s t a a 
der Gratula t ionscour an -se.nem ^ B U R T J ^ 
unter v ier A u g e n mit dem sow,e .sehen Bot 
schafter Smirnow unterhalten, dann sprach 
S t a a t s s e k r e t ä r Haus te in etwa m n e * * W > 
Stunde lang mit Smirnow. S n u r n o w H e f l nach 
dem G e s p r ä c h durchblicken, d a ß d e d w t o A e 
A n t w o r t an Bulgan.n und das k u n l g t 
deutsdi-sowjetische V e r h ä l t n i s im M M ei 
punkt seiner Unterhal tung mit Adenauer und 
Hal l s t e in gestanden haben. 

„ B u n d e s k a n z l e r K o n r a d Adenauer" , so 
die „ N e w Y o r k Times" i n einem Geburtstags 
a r t ike l u . a ist eine l e g e n d ä r e Gestal t sei-

t eine Que l l e der Bener Zeit geworden. Es ist eine Que l l e der Be
ruhigung für die freie We l t , daß er trotz sei
nes A l t e r s mit unverminder ter Kraft seine 
A r b e i t für die Aufgaben fortsetzen kann 
denen er s id i gewidmet hat . . • V i e l bleibt 
noch zur Beendigung dieser begonnenen A u t 
gaben zu tun. Deutschland m u ß immer noch 
in Freihei t und im Rahmen der europaischen 
Sicherheit wiedervere inigt werden, und das 
neue Europa m u ß immer noch in der Praxis 
mit lebendiger R e a l i t ä t erfül l t werden. M a n 
m u ß hoffen, d a ß die Zeit Adenaue r für die 
kommenden Jahre schont, so d a ß er mit sei
ner Weishe i t und Standhaftigkeit der Sache 
des Aufbaues einer besseren Zukunft für uns 
al le beitragen kann " 

Der Strom der F lüch t l inge aus der Sowjetzone 
hielt auch w ä h r e n d der Weihnachtszei t und 
»um Jahreswechsel an. In der Zei t vom 21 
Dezember bis zum 3. Januar haben insgesamt 
4978 Einwohner der Sowjetzone in den A u f 
fanglagern Gießen , Ue lzen und in Wes t -
Ber l in die Notaufnahme beantragt. In der 
letzten Woche vor dem Weihnachtsfest wa
ren 3906 Deutsche aus der Sowjetzone in die 
Bundesrepublik gef lüchte t . 

Im 109. Lebensjahr ausgesiedelt wurde Franz 
Grobauer. Er traf mit dem ersten Auss i ed l e r -
transport dieses Jahres auf dem Zonengrenz
bahnhof Buchen ein. Der Greis , ein gebore
ner Koblenzer , der den Fe ldzug 1870 71 mit
gemacht hat, hat keine A n g e h ö r i g e n mehr. Er 
sagte, er sei trotzdem gekommen, um seinen 
Lebensabend in seiner alten Heimat zu ver
bringen. 

Das fünfte Schnellboot für die Bundesmarine 
ist in Bremen vom Stapel gelaufen. Es igehAVt 
zu einer Se r i e von 22)Schnellbooten, d i e v i e r -
M g ' M e t e r - l a n g sind und eine Geschwindigkei t . -
von ü b e r v ie rz ig Kno ten erreichen. Die Be
waffnung besteht aus v ier Torpedorohren und 
zwe i F l a k g e s c h ü t z e n . 

Schon die Vorbere i tung einer Flucht aus der 
Sowjetzone in die Bundesrepubl ik ist nach 
den neuen Gesetzen des Pankow-Regimes 
strafbar. „Es kommt darauf an, eine solche 
A t m o s p h ä r e zu schaffen, d a ß nicht die Nach
barn mit A u g e n z w i n k e r n den Vorbe re i tungen 
zum Ver lassen der DDR zusehen, sondern 
mit polit ischem B e w u ß t s e i n eingreifen", er
k l ä r t e der S t a a t s s e k r e t ä r im Ost -Ber l iner J u 
s t izminis ter ium. Die „ ro ten Blockwar te" so l 
len künf t ig mehr Rechte g e g e n ü b e r der Be
v ö l k e r u n g bekommen. 

Eine Spionage-Zentrale der ungarischen Kada r -
Regierung in W i e n ist durch die En t l a rvung 
des ungar isdien Gesandschaftsattachees H a -
mori als Agen t des ungarischen Gehe imdien
stes aufgedeckt worden. A u c h die ungarische 
Donau-Schiffahrts-Gesellschaft war in die um
fangreiche S p i o n a g e t ä t i g k e i t eingeschaltet. 

„ S p u t n i k I", der am 4. Oktober 1957 in den 
W e l t r a u m gesdiossene erste k ü n s t l i c h e Erd 
satellit , hat a u f g e h ö r t , zu exis t ieren; er 
dür f te i n den dichteren Schichten der A t m o 
s p h ä r e verbrannt sein. Das geht u. a. auch 
daraus hervor, d a ß die gesamte Sowjetpresse 
nicht mehr wie bisher ü b e r Sputnik I be
richtet. 

Frankreich und die Nieder lande s ind die e inz i 
gen Staaten auf dem e u r o p ä i s c h e n Kont inent , 
die sich bisher mit der Errichtung amer ikan i 
scher R a k e t e n s t ü t z p u n k t e auf ihrem Terr i to 
r ium einverstanden e r k l ä r t haben. In mi l i t ä r i 
schen Kre i sen der N A T O w i r d der Plan er
ö r t e r t , S t ü t z p u n k t e für amerikanische M i t t e l 
streckenraketen in den f ranzös i schen A l p e n 
zu errichten. 

Den Absch luß eines feierl ichen Nichtangriff
paktes zwischen Ost und Wes t hat der br i t i 
sche M i n i s t e r p r ä s i d e n t M a c m i l l a n in einer 
Rundfunkansprache vorgeschlagen. Er k ö n n e 
ein erster Anfang sein, dann m ü s s e ein A b 
kommen ü b e r die Versuche mit Kernwaffen 
ihre Produkt ion und A n w e n d u n g erreicht wer
den Eine wirksame Kon t ro l l e in a l len be
troffenen L ä n d e r n sei notwendig . Zur E rha l 
tung des Krä f t eg l e i chgewich t s m ü s s e die vo l l e 
Starke der N A T O erhalten b le iben. 

A l s Erster seit 46 Jahren auf dem Landweg 
den S ü d p o l erreicht hat eine fünfköpf ige neu
s e e l ä n d i s c h e An ta rk t i s -Exped i t i on unter F ü h 
rung d e S Mount -Everes t -Bezwinqers Sir H i l 
la ry . Der zweitausend Ki lomete r lange 
ter^S, 6 r r Z U m 7 6 1 1 b G i Temperaturen un-
z u r ü c k c Ä t l d d , U n d d i d U e m Schneetreiben 
z i ruckge leg t wurde, war sehr strapazenreich. 
tlX £ l

)

, n 9 ' u d d i t h e n Exped i t ion des E n g l ä n 
ders Scott, der im Januar 1912 nur wenige 
Wochen nach dem Norwege r A m u n d s e n T 
f c h f f w J * " i * » g k e i t e * i bis zum süd 

lichsten unkt der Erde vorgedrungen und 

hä & J ^ 5 f f U m f U b e n gekommen war, 
erreich L d n d e ^ e d l t i o « mehr den S ü d p o l 
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Rußland/ 
die größte Kolonialmacht der Weit 

Mit Schwert und Massenverschickungen 
wurden und werden Hunderte von Völkern entnationalisiert 

D a ß die W e l t mit W e i s h e i t regiert werde , 
wag t angesichts der Er lebnisse nur unserer 
be iden letzten Genera t ionen k a u m noch j emand 
zu behaupten. M i t welchem M a ß v o n U n w i s -
sen jedoch heute pol i t ische G e s c h ä f t e gemacht 
werden k ö n n e n , dies zu demonstr ieren, war der 
As ia t i sch-Afr ikan i schen Konferenz in K a i r o vor 
behal ten. Sie bewies, d a ß eine skrupe l lose Pro
paganda imstande ist, im G e d ä c h t n i s v o n M i l 
l i onen Menschen die Weltgeschichte auf den 
K o p f zu s tel len und d a ß es mög l i ch ist, das 
Sys tem der „ G e h i r n w ä s c h e " sogar auf e inen 
b e t r ä c h t l i c h e n T e i l der Menschhei t mit Er fo lg 
anzuwenden . 

Ohne Wide r sp ruch zu finden, konnte der so
wjetische Delegationschef- Raschidow, P r ä s i d e n t 
des Obers ten Sowjets v o n Usbek i s t an , auf der 
Konfe renz in K a i r o e r k l ä r e n : Die A f r i k a n i s c h -
Asia t i sche S o l i d a r i t ä t s k o n f e r e n z , ihr Ge i s t und 
ihre Ideen werden v o n a l l en ehr l ichen M e n 
schen der W e l t geb i l l ig t ; denn die Konfe renz 
ist ant i imper ia l i s t i sch , an t iko lona l i s t i sch und 
ant ikr ieger isch und somit gerecht, fortschritt
lich und menschlich. Das Sowje tvo lk u n t e r s t ü t z t 
die K o n s o l i d i e r u n g der Krä f t e der afr ikanisch
asiatischen L ä n d e r , die v o n nun an eine wich
tige Ro l l e sp ie len werden, indem sie im Kampfe 
gegen das verfaul te Sys tem und die S e e r ä u 
berei des Imper ia l i smus, der jetzt seine letzten 
Tage erlebt, die Fr iedenszone erwei te rn . D ie 
U n t e r d r ü c k u n g anderer V ö l k e r und die E i n 
mischung in ihre inneren Ange legenhe i t en s ind 
der wahren N a t u r des sowjetischen soz ia l i s t i 
schen Staates, der auf den P r i n z i p i e n der 
Gleichhei t und der Freundschaft der V ö l k e r be
ruht, v ö l l i g fremd. Raschidow bezeichnete 
dann die Sowje tun ion als „ u n e r m ü d l i c h e n V o r 
k ä m p f e r für den F r i eden und u n v e r s ö h n l i c h e n 
Fe ind des Imper ia l i smus und K o l o n i a l i s m u s " . 

W ä r e n die Ere ignisse nicht so ernst, dann 
m ü ß t e man sich ü b e r l e g e n , ob Te i l e der 
S c h l u ß - R e s o l u t i o n dieser Konferenz nicht bes
ser in der humoris t ischen Ecke zu p lac ie ren 
seien, denn es ist i n der Tat der ve r 
wegenste Treppenwi tz , den sich die Geschichte 
der Menschhei t bisher er laubt hat, d a ß die A b 
gesandten des K r e m l im Schatten der P y r a m i 
den einen „ S o l i d a r i t ä t s - B u n d " mit mehr oder 
minder berufenen Sprechern der V ö l k e r A s i e n s 
und A f r i k a s geschlossen haben, zum K a m p f ge
gen den „ I m p e r i a l i s m u s i n jeder F o r m " , insbe
sondere gegen den K o l o n i a l i s m u s ! 

iWIenn beute der, Teufe l seine. S p i e ß - u n d 
Bratgesel len mit den h immlischen Heerscharen 
ve re inen w ü r d e , zum edlen Streit für reine Si t 
ten und F r ö m m i g k e i t , wahr l i ch die Blasphemie 
k ö n n t e nicht g r ö ß e r se in! Nachdem die Sowjets 
so vermessen s ind, sich zu M o r a l p a u k e r n der 
W e l t p o l i t i k zu erheben, fordern sie die ü b r i g e 
Menschhe i t geradezu heraus, das Schuldkonto 
ins rechte Licht zu s tel len, das auf dem N a 
men R u ß l a n d s lastet, des zaris t ischen und des 
bolschewist ischen. N u r w e i l dies b isher v o m 
W e s t e n in offensichtlich u n g e n ü g e n d e r F o r m 
geschehen ist, w a r es mög l i ch , d a ß die Sowjet
un ion ü b e r ihre imper ia l i s t i sche Wol f shau t den 
m e n s c h h e i t s b r ü d e r l i c h e n Schafspelz z iehen 
konnte . 

V o n M o s k a u a u s 

M i t F u g und Recht k a n n man n ä m l i c h sagen, 
d a ß R u ß l a n d nicht nur eine Ko lon ia lmach t unter 
anderen w a r u n d unter den Sowjets w e i t e r h i n 

gebl ieben ist, sondern d a ß es d i e K o l o n i a l 
macht schlechthin darstellt . Seit s iebenhundert 
J ah ren hat sich dieses Land, beginnend von der 
K e i m z e l l e des F ü r s t e n t u m s M o s k a u , ununterbro-
d i en ausgedehnt und zwar durch kriegerische 
ko lon i a l e Eroberung. A u c h in der neueren Zeit , 
in der Epoche des Imperial ismus, standen die 
Russen den Br i ten , Franzosen, H o l l ä n d e r n , 
Portugiesen, I ta l ienern usw. um nichts nach, im 
Gegente i l , sie ü b e r t r a f e n al le k o l o n i a l e n Wet t 
bewerber . Noch im letzten Jahrhunder t sam
melten sie M i l l i o n e n Quadra tk i lomete r und 
nahmen sie Dutzenden V ö l k e r n ihre U n a b h ä n 
gigkei t . Der e inzige Unterschied g e g e n ü b e r dem 
west l ichen K o l o n i a l i s m u s bestand dar in , d a ß 
R u ß l a n d — abgesehen von seinem ze i twe i l igen 
Sprung nach A l a s k a — nicht ü b e r s M e e r g ing, 
sondern ü b e r Land , also b e s t ä n d i g „ a n s c h l o ß " . 
Die neuen K o l o n i e n wurden ins Staatsgebiet 
einbezogen, durch strenge Grenzbewachung 
abgeschirmt, und sie erhiel ten die gleiche Land
kartenfarbe. Sie standen a u ß e r h a l b der K o n 
t rol le der ü b r i g e n W e l t , sehr im Gegensatz zu 
den Ü b e r s e e - B e s i t z u n g e n we l t l i che r Staaten 
die dem Bl ick und dem H a n d e l al ler L ä n d e r ge
öffnet waren. 

E i n s t d i e H e i m a t f r e i e r V ö l k e r 

Sehen w i r e inmal ganz ab v o n den gewal t i 
gen R ä u m e n , die sich schon das Zarenreich auf 
e u r o p ä i s c h e m Boden e inver le ib t hat. W o l l t e 
man näml i ch hier die Dinge mit „ r a d i k a l - a s i a t i 
schen A u g e n " sehen, dann m ü ß t e man sogar 
sagen, d a ß ganz S ü d r u ß l a n d zwischen Dnjepr 
und U r a l e inmal die angestammte H e i m a t 
freier T u r k v ö l k e r war , die i n den tatarischen 
Chana ten Kasan , As t rachan und K r i m lebten, 
ü b r i g e n s wurde die K r i m nur sieben Jahre 
f r ü h e r russisch als C e y l o n bri t isch (1796)! W ä h 
rend aber die Cey lonesen nach dem Z w e i t e n 
W e l t k r i e g frei wurden , deport ierte der K r e m l 
die K r i m - T a t a r e n nach S ib i r i en ! 

J e d e m Datum der Eroberung einer ü b e r 
seeischen K o l o n i e durch westl iche M ä c h t e l äß t 
sich e in Para l le l -Datum für die A n n e x i o n eines 
S iücks A s i e n durch R u ß l a n d g e g e n ü b e r s t e l l e n . 
Zehn Jahre , nachdem die Br i t en H o n g k o n g er
warben , nahm R u ß l a n d (1858) v o n C h i n a die 
r ies ige A m u r - P r o v i n z und ba ld darauf auch 
die K ü s t e n p r o v i n z . Dor t wurde W l a d i w o s t o k 
e twa in den gle ichen Jahren russisch wie Sa i 
gon, die Hauptstadt, des f r ü h e r e n , Indochina, 
f ranzös i sch . W ä h r e n d sich die Franzosen i n A l 
ger ien festsetzten, nahmen die Russen den Per
sern das Gebie t v o n E r i w a n am Kaspischen 
M e e r ab (1828). Indochina wurde f ranzös isch 
und M a l a y a bri t isch, i n den n ä m l i c h e n letzten 
Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts , als 
sich die Russen Transkasp ien und Wes t -Tur -
kes tan e inver le ib ten , L ä n d e r mit einer mosle
m i s c h - t ü r k i s c h e n M i l l i o n e n b e v ö l k e r u n g . M i t t 
l e rwe i l e s ind Indochina und M a l a y a wieder un
a b h ä n g i g geworden, wer aber spricht jetzt v o n 
der Fre ihe i t Turkestans? Turkmenis tan , das 
G r e n z l a n d gegen Persäen , ist heute eine 
der fünf zentralasiat ischen Sowje t repub l iken i m 
Rahmen der Sowje tun ion . Es wurde im gleichen 
Jah re (1881) russisch wie Tunes ien f ranzös isch . 
Tunes ien ist wieder s o u v e r ä n , w a n n aber w i r d 
Tu rkmen i s t an frei? A l s die Br i ten in D e l h i 
und B o m b a y einzogen, g l ieder ten sich die Rus
sen G e o r g i e n an, das ä l t e s t e L a n d christlicher 
K u l t u r auf asiatischem Boden. 

A u c h in dem A u s m a ß der Landnahme standen 
die Russen den anderen K o l o n i a l m ä c h t e n nicht 
nach. So sind zum Beispie l Kasaks tan und 
Wes t -Turkes tan so g r o ß wie Indien und P a k i 
stan zusammen. W a n n gibt M o s k a u dieses, sein 
„ I n d i e n " frei? 

V o n den zahlreichen „ A l g e r i e n " und „ Indo-
chinas" innerhalb des zaristischen und jetzt so
wjetischen Imperiums hat keines die U n 
a b h ä n g i g k e i t wiedergewonnen. Im Gegentei l , 
die Sowjets tr ieben ihre G r e n z p f ä h l e noch tie
fer nach A s i e n h ine in . S ink iang (Ost-Turkestan) 
und die A u ß e r e M o n g o l e i wurden fester an das 
russische Reich geschlossen, und 1921 wurde 
noch das Gebiet Tannu-Tuwa annektiert . Dies 
geschah etwa zur gleichen Stunde, als die B r i 
ten in Ä g y p t e n ihr Kolon ia l r eg imen t auf
gaben! 

Nach dem letzten W e l t k r i e g e haben die K o 
l o n i a l m ä c h t e des Westens ü b e r 600 M i l l i o n e n 
A s i a t e n und A f r i k a n e r n ihre U n a b h ä n g i g k e i t 
z u r ü c k g e g e b e n . Der Sudan, M a r o k k o , Tunesien, 
Ghana s ind die j ü n g s t e n Beispiele . Die Sowjets 
behiel ten dagegen in A s i e n auch den letzten 
Quadratzent imeter des ko lon i a l en Raubes der 
Zaren! M i t Feuer und Schwert, Massendepor ta
t ionen und Ü b e r f r e m d u n g durch russische Sied
ler wurden und werden diese asiatischen V ö l 
kerschaften entnationalisiert . Die ü b e r s e e i s c h e n 
Unter tanen Englands oder Frankreichs bl ieben 
ethnische, rassische und ku l tu re l l e Einhei ten . 
D ie M a r o k k a n e r b l ieben M a r o k k a n e r und die 
Tunesier Tunesier . So b e l i e ß e n zum Beisp ie l die 
Franzosen auch den Sul tan v o n M a r o k k o auf 
seinem Thron , w ä h r e n d die Sowjets die mosle
mischen F ü r s t e n h ö f e von Bochara und C h i w a , 
einst Zentren eines b l ü h e n d e n nat ionalen E i 
genleben, l iquid ier ten . Angefangen v o n dem 
M o n g o l e n - V o l k , das heute z w e i Ko lon i a lhe r r en 
Untertan ist, den Sowjets und den Chinesen, 
bis zu den Georg ie rn im Kaukasus , r e p r ä s e n 
tiert die Sowjetunion als H ü t e r i n und M e h r e r i n 
des imperial is t ischen Erbes der Zaren d i e K o 
lonialmacht As i ens . Denn was v o n Eng land i n 

diesem Kont inent noch bl ieb — Singapur, H o n g 
kong, ein S tückchen Borneo und einige S ü d s e e -
Inselchen — ist kaum noch der Rede wert . 
Singapur dür f te ü b r i g e n s nach dem Resultat der 
letzten W a h l e n schon bald u n a b h ä n g i g werden. 

D e r E r o b e r u n g s z u g n a c h E u r o p a . . ^ 

Da es für M o s k a u nach dem Zwei ten W e l t 
k r i eg auf dem asiatischen Kont inent unmit te l 
bar nichts mehr zu erobern gab, hat es — ge
treu der imperial is t ischen Trad i t ion R u ß l a n d s — 
in Europa einen ko lon ia l en Beutezug unter
nommen und den Osten unseres Kont inent i n 
e in zweites S ib i r i en verwandel t . Die gleichen 
Jahre, die den Indern, Pakis tanern, Burmesen, 
Ceylonesen , F i l i p inos usw. das Morgenro t einer 
neuen Freihei t brachten, bedeuteten für Polen , 
Tschechen, Ungarn , R u m ä n e n , Bulgaren, L i 
tauer, Letten und Esten die E inver le ibung i n 
das g r o ß e V ö l k e r g e f ä n g n i s der Sowjetunion. 
N u r i n formal-juristischen Einzelhei ten mag sich 
ihr „ R e c h t s v e r h ä l t n i s " v o n dem der asiatischen 
Kolonia lun te r tanen des K r e m l unterscheiden. 
Ta tsäch l ich s ind sie dem „ m o s k o w i t i s c h e n 
G r o ß - K h a n " ebenso Untertan w ie jene. A b e r 
die feierliche Resolut ion in K a i r o wendet sich 
ja sehr gegen den „ I m p e r i a l i s m u s in jeder 
F o r m " . Da sie also derart umfassend jegliche 
Spielar t der U n t e r d r ü c k u n g — sofern sie v o n 
einer westl ichen Macht a u s g e ü b t w i r d — ver
dammt, erleichtert sie es umgekehrt auch, den 
sowjetischen Imperial ismus v o n W l a d i w o s t o k 
bis Magdeburg auf einen Nenner zu br ingen. 
Er ist die gigantische V e r w i r k l i c h u n g eines 
jahrhunderteal ten Strebens einer Macht nach 
s t ä n d i g e r A u s w e i t u n g ihrer Grenzen, nunmehr 
noch verzehnfacht im Vorze ichen einer Ideolo
gie , d ie den ko lon ia l en Unter tanen nicht nur 
die Fre ihei t der Person, sondern auch die F r e i 
heit des Denkens nimmt, das he iß t , ihnen d ie 
„ G e h i r n e w ä s c h t " . Das letzte ist den Sowjets i n 
K a i r o sogar augenscheinlich selbst g e g e n ü b e r 
i h ren afro-asiatischen Freunden gelungen. 

Kein »Stettin-Kondominium« 
Die Frage des Hafens steht zur Erörterung 

O b w o h l v o n polnischer Seite kü rz l i ch mit 
e inem „inoff iziel len Dement i" bestri t ten wurde, 
d a ß der Plan der Err ichtung eines sowjetzonal-
polnischen „ K o n d o m i n i u m s " ü b e r den Hafen 
Stett in zur E r ö r t e r u n g stehe, hat nunmehr die 
in Stettin erscheinende polnische Zei tung „Ku
rier Szczec insk i " offen zugegeben, d a ß ein der
artiges V o r h a b e n ta tsächl ich v o n sowjetzonaler 
Seite verfolgt w i r d . Der „Kur i e r Szczec insk i " 
betont in einem A r t i k e l , der dieser Frage ge
widmet ist, d a ß „S te t t in ein polnischer Hafen" 
sei und d a ß deshalb auch die polnische Regie
rung „ ü b e r seine Entwick lung , ü b e r seine Per
spek t iven und ü b e r die Bedeutung, die er für 
unseren Nachbarn hat oder haben k ö n n t e , zu 
entscheiden hat". Dieses sch l ieße jedoch nicht 
aus, d a ß „zwischen den beiden Staaten (der 
Sowjetzonen-Republ ik und der V o l k s r e p u b l i k 
Polen) ein V e r t r a g ü b e r einen gemeinsamen 
A u s b a u des Hafens abgeschlossen werden 
k ö n n t e " . 

In einem wei teren A r t i k e l ü b e r die Lage im 
Stettiner Hafen führt der „Kur i e r Szczec insk i " 
d a r ü b e r Klage , d a ß die Leis tung Stettins als 
Transi thafen für die Tschechoslowakei weiter
h in nachgelassen habe und zwar in einem A u s 
m a ß e , d a ß nun die Gefahr bestehe, Prag werde 
den Trans i t wieder v e r s t ä r k t ü b e r die Häfen 
der Sowjetzone und ü b e r H a m b u r g lei ten. V o n 
polnischer Seite sei man bereits dazu ü b e r 
gegangen, für nicht rechtzeitig ent- oder be-
ladene Waggons keine S t a n d g e b ü h r e n mehr zu 

erheben, aber die Fo lge sei nur gewesen, d a ß 
sich infolgedessen die Be- und Entladungsfri
sten noch wei te rh in v e r l ä n g e r t h ä t t e n . 

* 
Die in Stettin erscheinende polnische Ze i tung 

„Kur i e r Szczec insk i " warnte in g r o ß e r A u f m a 
chung die E inwohner v o n Stel t in davor, W a s 
ser aus dem s t äd t i s chen Leitungsnetz zu t r in 
ken , da es vö l l ig mit Phenolbestandtei len ver
schmutzt sei und zwar in einem A u s m a ß e , d a ß 
der Gehal t des Leitungswassers an Giftstoffen 
um das Vierzigfache h ö h e r sei als zu lä s s ig . D a 
bei der g e g e n w ä r t i g e n Lage die a u ß e r o r d e n t 
liche Gefahr einer a l lgemeinen Phenolvergif
tung der Einwohnerschaft bestehe, sol le das 
Wasse rwerk Stettin-Pommerensdorf sofort ab
geschaltet werden, w e i l von dort das phenol
verseuchte Wasser komme. U m die Ve r so rgung 
der B e v ö l k e r u n g mit Tr inkwasser sicherzustel
len, sol le man u n v e r z ü g l i c h Zis ternenwagen 
einsetzen und auch die Genehmigung ertei len, 
d a ß v o n pr ivater Seite Tr inkwasser zum V e r 
kaufe angeboten werde. Ebenso solle die Feuer
wehr zur Ver so rgung der B e v ö l k e r u n g mit 
Tr inkwasse r eingesetzt werden. Die E i n s d i a l -
tung von „ p r i v a t e n Unternehmern" sei u n e r l ä ß 
lich, da sich der „S täd t i sche V o l k s r a t " als un
fähig erwiesen habe, Tr inkwasser zu beschaf
fen, o b w o h l aus den Wasser le i tungen bereits 
seit Wochen ein so entsetzl idi stinkendes W a s 
ser f l ieße, wie es dies „in Stettin noch niemals 
gegeben hat". 

A n Winterabenden erzählt . . . 
Wie eines der schönsten ostpreußischen Heimatbücher entstand 

G r a n n a s , G u s t a v , Plattdeutsche 
V o l k s e r z ä h l u n g e n aus O s t p r e u ß e n . Schrif
ten des V o l k s k u n d e - A r c h i v s M a r b u r g , 
B a n d 6. N . G . E l w e r t V e r l a g M a r b u r g 1957. 
174 Seiten, eine Kar te , eine Bi ld ta fe l 6,— 
D M . 

M i t besonderer Freude k ü n d i g e ich den vor 
l iegenden Band an, denn es ist schon e in Er 
eignis , d a ß eine solche Sammlung v o n ost
p r e u ß i s c h e n V o l k s e r z ä h l u n g e n in plattdeut
scher M u n d a r t heute noch zusammengetragen 
und zum Druck gebracht werden konnte . 

G u s t a v Grannas ist e in Sohn unserer Heimat , 
er s tammt aus dem Dorfe Gr . -St rengeln , K r e i s 
A n g e r b u r g . Schon als K i n d h ö r t e er plattdeut
sche Sagen und M ä r c h e n , Schwanke und 
Schnurren von seinem V a t e r , der e in begab
ter E r z ä h l e r war . So begann er schon als jun
ger Mensch , solche Geschichten aufzuschrei
ben. Z u systematischer S a m m e l t ä t i g k e i t regte 
ihn dann Prof. W a l t h e r Ziesemer in K ö n i g s 
berg an, dem er mit den Fragebogen für das 
P r e u ß i s c h e W ö r t e r b u c h oft auch solche platt
deutschen V o l k s e r z ä h l u n q e n eingesandt hatte. 
A u f seinen Rat v e r v o l l s t ä n d i g t e er dann auch 
seine A u s b i l d u n g durch das S tudium der Ger 
mani s t ik und der V o l k s k u n d e an der U n i v e r 
s i t ä t K ö n i g s b e r g . W e i t e r e Anregungen zu 
v o l k s k u n d l i c h e r S a m m e l t ä t i g k e i t gab ein Z u 
sammentreffen mit dem A l t m e i s t e r der f inni
schen V o l k s k u n d e , Professor K a a r l e K r o h n , aus 
H e l s i n k i , a n l ä ß l i c h eines Besuches in K ö n i g s 
berg. Seit den zwanz ige r Jahren hat nun G . 
Grannas Tausende von o s t p r e u ß i s c h e n V o l k s -
e r z ä h l u n g e n aufgezeichnet. D e n g r ö ß t e n T e i l 
seiner Sammlung hatte er Professor Ziesemer 
ü b e r g e b e n , der sie im Institut für Heimatfor
schung in K ö n i g s b e r g aufbewahrte. E ine A u s 
w a h l konnte 1943 unter dem T i t e l „ P l a t t d e u t 

sche V o l k s m ä r c h e n aus O s t p r e u ß e n " ver 
öffent l icht werden. D ie k l e ine Auf l age war ba ld 
vergriffen, und heute exis t ieren nur noch ganz 
wenige Exempla re dieses Büchle ins , Grannas ' 
handschriftliche Sammlung wurde gegen 
Kr iegsende mit den ü b r i g e n B e s t ä n d e n des In
stituts für Heimatforschung und dem A r c h i v 
des P r e u ß i s c h e n W ö r t e r b u c h s in die Ucker
mark ausgelagert, und dort ist sie dann in den 
letzten Tagen des Kr ieges durch A r t i l l e r i e b e 
schuß vernichtet worden . Eine Abschrif t b l ieb 
in der K ö n i g s b e r g e r W o h n u n g v o n G . Gran 
nas zurück , und eine zwei te Abschri f t g ing 
w ä h r e n d des Zusammenbruchs in K i e l ve r lo 
ren. Gerettet hat G . Grannas nur das Dorf
buch seines Heimator tes Gr . -Strengeln, in das 
er einen T e i l seiner Sammlung e i n g e f ü g t hatte. 
Dieses gerettete M a t e r i a l wurde der Grund 
stock für die neue S a m m e l t ä t i g k e i t , die Gran 
nas im Jahre 1952 wiederaufnahm. Einen be
t räch t l i chen T e i l seines al ten Schatzes an platt
deutschen V o l k s e r z ä h l u n g e n konnte er mit 
H i l f e alter und neuer G e w ä h r s l e u t e wieder zu
sammentragen, aber vie les ist w o h l unwieder
br ingl ich ver loren . 

D a ß nun der erste T e i l der Sammlung ge
druckt werden konnte, ist Professor Dr. Hens-
sen, dem Lei ter des Zentra larchivs der deut
schen V o l k s e r z ä h l u n g e n in M a r b u r g , zu ver
danken. Er nahm die A r b e i t in die von ihm 
herausgegebene V e r ö f f e n t l i c h u n g s r e i h e „Schrif
ten des V o l k s k u n d e - A r c h i v s M a r b u r g " (Band 
N r . 6) auf. A b e r G . Grannas hat bereits das 
M a t e r i a l für einen weiteren Band zusammen, 
und es w ä r e sehr zu b e g r ü ß e n , wenn sich auch 
dessen Drucklegung e r m ö g l i c h e n l i eße . Gran 
nas w i r d jedenfalls wei tersammeln, — „ w a h r 
scheinlich bis an mein Lebensende", wie er in 
der E in le i tung seines Buches sagt. Er w i r d es 
tun mi t der Z ä h i g k e i t , der Sachkenntnis und 

der Begeis terung für seine Arbe i t , die ihm 
eigen s ind. W i r O s t p r e u ß e n haben al len Grund , 
ihm dafür dankbar zu sein, denn a u ß e r ihm 
w ä r e heute kaum noch jemand in der Lage, 
das E r z ä h l g u t unserer o s t p r e u ß i s c h e n Heimat 
vo r seinem V e r l ö s c h e n aufzunehmen. Er bringt 
a l le wesentl ichen Vorausse tzungen für eine 
solche S a m m e l t ä t i g k e i t mit : die Beherrschung 
der plattdeutschen Mundar t , die Kenntn is der 
M e n t a l i t ä t seiner Landsleute und die fachliche 
V o r b i l d u n g . 

Der vor l iegende Band e n t h ä l t alle E r z ä h l u n 
gen der ersten 1943 gedruckten Sammlung, 
aber d a r ü b e r hinaus etwa ebensovie l neues 
M a t e r i a l . Es s ind Ortssagen, Sagen von Schät
zen und solche von S c h w a r z k ü n s t l e r n . Unter 
den M ä r c h e n s ind die beiden Hauptgruppen 
die T i e r m ä r c h e n und die Z a u b e r m ä r c h e n . Da
neben stehen ein paar U r s p r u n g s m ä r c h e n , 
S c h w a n k m ä r c h e n vom geprel l ten Teufel und 
eine R ä u b e r - und Diebesgeschichte. Bei den 
S c h w ä n k e n und Schnurren s ind Geschichten 
vom A l t e n Fr i tz , von den Domnauern, Pfarrer-
schwanke, L ü g e n g e s c h i c h t e n und vieles andere. 
So ist es eine Fü l l e von M o t i v e n , die i n den 
Geschichten dieser Sammlung ankl ingt . 

A l l e diese V o l k s e r z ä h l u n g e n gehen zurück 
auf v ie r E r z ä h l e r k r e i s e , das h e i ß t die M e n 
schen, die sie e r z ä h l t e n , lebten in den Or ten 
P o ß r i t t e n , Kre i s Lab iau , Scheppetschen, Kre i s 
Insterburg, Sutzken, K r e i s Gerdauen und Gr.-
Strengeln, K r e i s A n g e r b u r g . Sie stammten aus 
al len l änd l i chen B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n v o m 
Landarbei ter bis zum mit t leren Bauern mit 
einem Landbesitz von etwa zweihundert M o r 
gen. In den Kre i sen der G r o ß b a u e r n und der 
Gutsbesi tzer war im al lgemeinen das b ä u e r 
liche Uberl ieferungsgut vergessen, wie man 
dort auch die plattdeutsche Mundar t l ängs t 
aufgegeben hatte. Diese Geschichten wurden 
zum g r ö ß t e n T e i l von M ä n n e r n e r zäh l t . Die 
Frauen traten dagegen als E r z ä h l e r i n n e n ganz 
zurück . Die Dorfgemeinschaft fand sich f rüher 
an den langen Win te rabenden zur Spinnstube 
zusammen. Die Frauen spannen, und die 
M ä n n e r drehten Stricke oder verfertigten 

irgendwelches H a u s g e r ä t . M a n sang dabei L i e 
der, und begabte E r z ä h l e r unterhiel ten ihre 
Z u h ö r e r durch „S tecksk i s" (= Stückchen) . Das 
W o r t M ä r c h e n war unbekannt. Es gab aber 
auch Z u s a m m e n k ü n f t e , bei denen nur e r z ä h l t , 
gesungen und gespiel t wurde. Im Ost te i l der 
Prov inz nannte man solche Abende „ K r a w o a n " . 
Die Erzäh le r , die Grannas in seiner E in le i tung 
sehr lebendig charakterisiert, trugen eine g r o ß e 
A n z a h l v o n Geschichten in ihrem G e d ä c h t n i s . 

Grannas hat diese Geschichten nun so wie 
dergegeben, wie er sie g e h ö r t und aufgezeich
net hat. Er hat sie also in keiner W e i s e ü b e r 
arbeitet, wie man das sonst bei den meisten 
deutschen Sammlungen beobachten kann. A u c h 
K a r l Plenzat hat seine o s t p r e u ß i s c h e n M ä r 
chen meistens im St i l der Grimmschen M ä r 
chen bearbeitet und aus der Mundar t in das 
Hochdeutsche ü b e r t r a g e n . Sie s ind in seiner 
Spradie e rzäh l t , nicht in der des o s t p r e u ß i 
schen Landvolkes . Grannas ' M ä r c h e n sind da
gegen bis zum letzten W o r t echt. Da ist nichts 
beschön ig t . A l l e s ist farbecht und lebensvol l , 
handfest, derb und humorvo l l . So wurde in un
serer Heimat w i rk l i ch e rzäh l t . M a n darf al ler
dings dies nicht vergessen: es handelt sich hier 
nicht um K i n d e r m ä r c h e n , sondern um Geschich
ten, die von M ä n n e r n für Erwachsene e r z ä h l t 
wurden. Das bedingt ihren St i l und ihre Eigen
art. Den Kenner der Mundar t aber w i r d vor 
a l lem das unve r f ä l s ch t e o s t p r e u ß i s c h e Platt 
freuen, bei dem sogar die feinen Unterschiede 
zwischen dem O s t s a m l ä n d i s c h e n und der M u n d 
art des Ostgebiets gut wiedergegeben sind. 

M a n kann ohne Ü b e r t r e i b u n g sagen, d a ß 
hier eines der s chöns t en o s t p r e u ß i s c h e n H e i 
m a t b ü c h e r entstanden ist, dem man weiteste 
Verbre i tung w ü n s c h e n möchte . Es g e h ö r t in die 
Hand jedes heimatvertr iebenen O s t p r e u ß e n . 

E r h a r d R i e m a n n 

Einige Proben aus der Sammlung „ P l a t t d e u t 
sche V o l k s e r z ä h l u n g e n aus O s t p r e u ß e n " b r i n 
gen wi r auf Seite 10 dieser Folge. 
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Unsere »ausgesiedelte« Jugend 
Die Not ist unbeschreiblich groß - Hilferuf des Caritasverbandes Paderborn 

Von Pfarrer P a u l K e w i t s c h , früher Alienstein 

Die große geistige und seelische Not un
serer „spätausgesiedelten" Jugend ist das 
brennendste Problem, das wir zu lösen ha
ben. Auch diese Ausführungen, die Pfar
rer Paul Kewitsch von der Betreuungs
stelle für die spätrückgeführte Jugend im 
katholischen Caritasverband, Paderborn, 
Domplatz 26, macht, zeigen das mit großer 
Eindringlichkeit; möge sein Aufruf zur Hille 
gehört werden! 

Es sind deutsche Menschen, zumeist M ü t t e r 
mit Kindern , die im Rahmen der .Fami l i enzu
s a m m e n f ü h r u n g " aus den unter fremder V e r w a l 
tung stehenden deutschen Ostgebieten (Ost-
urid W e s t p r e u ß e n , Schlesien, Pommern usw.) in 
das Bundesgebiet kommen. Seit zwölf Jahren 
waren diese Menschen getrennt von ihren 
nächs ten A n g e h ö r i g e n ; sie haben unsäg l i ches 
leibliches und seelisches Le id durchgemacht. 
Jetzt kommen sie, diese Schwergep rü f t en ; sie 
kommen mit Hoffnungen und Erwartungen, sie 
kommen zu den Ehegatten, zu den Kindern , 
den Eltern, den Verwandten , die im Westen 
als Vertr iebene leben. Wöchen t l i ch treffen drei 
bis v ie r Transporte mit 1500 bis 2000 Personen 
im Durchgangslager Fr iedland ein, von wo sie 
kurzfrist ig zu den Wohnor ten der A n g e h ö r i g e n 
oder in die Landeslager weitergeleitet werden. 
Seit Beginn dieser A k t i o n (1956) bis heute sind 
ü b e r hunderttausend Personen gekommen. Das 
s ind n ü c h t e r n e Zahlen. A b e r hinter diesen Zah
len verbergen sich unvorstellbares Le id und 
schmerzhafte Sorge. A u f die Kirche richten 
diese l e idgeprü f t en Menschen ihre Augen . 
V o n dort erwarten sie warmherziges V e r s t ä n d 
nis und barmherzige Hi l fe . 

Die Bischofskonfere-nz in Fu lda hat sich „den 
e r s c h ü t t e r n d e n Erziehungsnotstand katholischer 
Kinder und Jugendlicher aus den Fami l i en der 
S p ä t a u s s i e d l e r " zu einem „ b e s o n d e r e n A n l i e g e n 
bischöflicher Hirtensorge" gemacht. Die Bischöfe 
fordern „ in t ens ive V e r s t ä r k u n g " der bisherigen 
seelsorglichen und car i ta t iven Arbe i t . Es ist 
der Wunsch der Bischöfe, d a ß die Arbe i t alle 
erforderliche S tü t zung e rhä l t . „Die Pfarrgemein
den m ö g e n mit b rüde r l i chem Sinn die s p ä t a u s 
gesiedelten deutschen Fami l ien aufnehmen und 
der Jugend, die die deutsche Muttersprache 
nicht beherrscht, in christlicher Barmherzigkeit 
geistigen Beistand leisten." 

S i e b z i g 
k a t h o l i s c h e F ö r d e r s c h u l e n 

Der Kirche und Cari tas ist es aufgegeben, 
den s p ä t a u s g e s i e d e l t e n Kindern und Jugend
lichen nach dem W i l l e n der Bischöfe „ge i s t igen 
Beistand* zu leisten. W i e versuchen Kirche und 
Caritas diesen Auftrag zu er fü l len? M i t den 
S p ä t a u s s i e d l e r n sind bisher etwa zwö l f t ausend 
katholische Kinde r und Jugendliche gekommen, 
wertvol ls te junge Menschen mit naturhaft ge
sunder Substanz, beispielhaft fleißig und streb
sam, lebensbejahend und hoffnungsfreudig, ein 
g r o ß e r G e w i n n für unser deutsches V o l k . Für 
diese Jugend hat die Cari tas mit sehr erheb
lichen M i t t e l n weitgehende H i l f s m a ß n a h m e n 
eingeleitet, um diese in der kommunistischen 
Weltanschauung erzogene, die deutsche Sprache 
kaum oder gar nicht beherrschende Jugend in 
unsere W e l t des Christentums und in die bür 
gerliche Ordnung unseres V o l k e s e inzuführen . 
Es liegt eine besondere Tragik darin, d a ß diese 
Jugend infolge chauvinistischer Drangsalierun
gen von Seiten polnischer B e h ö r d e n gezwun
gen wurde, die Muttersprache zu vergessen. 

Die Caritas hat für diese schwere Erziehungs
aufgabe siebzig sogenannte „Förde r schu len" mit 
Internaten eingerichtet, in denen rund 2500 K i n 
der und Jugendliche laufend etwa ein Jahr lang 
versicht ig und systematisch aus der kommuni
stischen Ideologie h e r a u s g e f ü h r t und mit der 
neuen Heimat vertraut gemacht werden. Es 
handelt sich hierbei um eine ganzheitliche Er
ziehungsaufgabe, bei der n a t u r g e m ä ß der 
Schwerpunkt in der Hi l fe zur Erlernung deut
scher Sprachkenntnisse liegt. Ferner g e h ö r t zu 
dieser Aufgabe die a l lmähl iche Einführung in 
das s t a a t sbü rge r l i che und demokratische Den
ken und die Vorbere i tung auf den Besuch deut
scher Volksschulen und h ö h e r e r Lehranstalten 
wie auch die Einführung in das Berufs- und A r 
beitsleben in der Bundesrepublik. Kurz : Es geht 
uns um die Heimholung dieser Jugend in die 
W e l t des Christentums, um die Festigung und 
Ver t iefung der echten Lebenswerte und um 
die H in füh rung zu den gesellschaftlichen Ord 
nungen. 

E r s c h ü t t e r n d 
s i n d d i e B e r i c h t e . . . 

Diese s p ä t a u s g e s i e d e l t e Jugend ist in jed
weder Hinsicht arm und hi l fsbedürf t ig im wahr
sten Sinne des Wortes . Sie leidet materielle 
Not . Ihr fehlt a l l das, was wir als selbstver
s t änd l i chen Lebensbedarf in Anspruch nehmen. 
W a s aber v ie l schwerer wiegt, ist die Tatsache, 
d a ß diese Jugend vorwiegend zunächs t und zu
meist auf Jahre in Lagern und Notun te rkünf 
ten untergebracht ist. Lagerseelsorger und -für-
sorgerinnen kommen zur Cari tas mit dringen
den Not- und Hilferufen, diese Jugend aus dem 
Lager mit seiner moralisch und seelisch zer
setzenden A t m o s p h ä r e herauszunehmen. Er
schü t t e rnd sind die Berichte, die uns erreichen 

Diese Jugend t räg t eine schwere seelische Last 
Sie wurde herausgerissen aus der gewohnten 
Umgebung und ohne Vorberei tung in das 
M i l i e u des sogenannten „ W i r t s c h a f t s w u n d e r s " 
mit hoch geschraubter Lebenshaltung und über
triebenem Luxus hineingestellt. W i e soll sie da 
zurecht kommen? W i e soll diese Jugend inner
l ich und persönl ich mit dem schwierigen Pro
blem der Auss ied lung fertig werden, ohne zu 
verbittern? W a s s o l l werden, wenn der Vate r 

oder die Mut te r i n den langen Jahren der Tren
nung entfremdet s ind und selbst nahe V e r 
wandte die Aufnahme verweigern? Diese J u 
gend kennt hier im Wes ten keine Kamerad
schaft und Freundschaft. Infolge der Sprach
schwierigkeiten ist die Gefahr so nahe, d a ß sie 
nicht verstanden, ja sogar verspottet w i r d . M u ß 
es nicht deprimierend auf sie wi rken , wenn sie 
sich im Kreise der Gleichal t r igen n id i t bewe
gen kann? Diese Jugend v e r m i ß t Tei lnahme und 
rechtes V e r s t ä n d n i s . W i e wenige in West
deutschland wissen von dem schweren Schick
sal, das hinter dieser Jugend liegt: zwölf Jahre 
lang hat sie in einem b l u t m ä ß i g und weltan
schaulich anders gearteten V o l k leben m ü s s e n , 
verfolgt, angefeindet, d iskr iminier t und fast bis 
zuletzt ein Ghetto-Dasein führend . 

U n d schl ießl idi lastet ein schweres geistiges 
Problem auf dieser Jugend. U n b e w u ß t denkt 
und handelt sie kommunistisch, die Erziehung 
in Staatsschulen und Jugendorganisat ionen mit 
kommunistischer Weltanschauung kann ja nicht 
ohne Einfluß geblieben sein. Das Wissen , das 
sie mitbringt, ist öst l ich ausgerichtet. (Ge
schichte, Geographie, Literatur.) Die Freihei t 
hier im Westen ist ihr ungewohnt; und sie 
kann von ihr keinen verantwort l ichen Gebrauch 
machen. V i e l e unter ihnen sind in He imen auf
gewachsen, wo sie b e w u ß t zur Verne inung des 
Gottesglaubens erzogen wurden. Das Fehlen 
der sprachlichen und b i l d u n g s m ä ß i g e n Voraus 
setzungen hindert sie, in das Berufs- und Er
werbslebens einsteigen zu k ö n n e n . Es ist schon 
so, d a ß diese s p ä t a u s g e s i e d e l t e n K inde r und 
Jugendlichen ein Schicksal zu tragen haben, 
das fast ü b e r ihre Kräfte geht. 

D e n W e g 
b e r e i t e n i n u n s e r V o l k ! 

Diese Jugend braucht ein g r o ß e s V e r s t ä n d 
nis, sie braucht v i e l ausdauernde Geduld , sie 
braucht aufopferungsvolle Liebe. Chr is ten m ü s 
sen mit apostolischer Gesinnung und in barm
herziger Verantwor tung die Aufgabe anpak-
ken, die uns der Herrgott hier und heute neu 

stellt. W i r m ü s s e n dieser Jugend al le w i r k l i c h 
tiefgreifende und ausreichende Hi l fe geben, d a ß 
sie mögl ichs t bald aus der z e r s t ö r e n d e n Lager
a t m o s p h ä r e herausgenommen wi rd , d a ß sie, 
wenn auch im b e s c h r ä n k t e n Umfang, A n t e i l hat 
an den mater iel len und geistigen G ü t e r n des 
Lebens, d a ß sie bald deutsche Spradikennt-
nisse lernt und soweit es sich um edite Bega
bungen handelt, an die h ö h e r e Schule e r h ä l t , 
daß sie fähig wi rd , in das Arbe i t s - und Berufs
leben einzusteigen, d a ß sie v o m Innersten her 
für den christlichen Glauben gewonnen w i r d , 
kurz , d a ß sie bei uns eine lebendige christliche 
Liebe und W e r k e der Barmherzigkei t e r fähr t , 
d a ß sie „ab leg t die W e r k e der Finsternis und 
anzieht die Waffen des Lichtes". Es ist uns auf
gegeben, dieser Jugend „den W e g zu bereiten" 
in unser V o l k , in die Schule, in die gesel l 
schaftlichen Lebensgebilde, in die Kirche . Laßt 
sie „schauen die Herr l ichkei t des Her rn und die 
He i l i gke i t unseres Gottes". 

E s s i n d u n s e r e j u n g e n B r ü d e r 
u n d S c h w e s t e r n ! 

Tägl ich werden uns K i n d e r und Jugendl iche 
zur Aufnahme in die car i ta t iven F ö r d e r s c h u l e n 
gemeldet. Tägl ich er re idien uns ernste und 
dringliche Bitten. Sol len die v ie len , die noch 
hoffnungsvoll warten, e n t t ä u s c h t werden? Tau 
sende sind gekommen. Tausende werden noch 
kommen. Tausende von jungen Menschen, die 
mit ihren Sorgen und Lasten ver t rauensvol l 
zur Kirche, zur Cari tas kommen! W a s gedenkst 
du zu tun? W i e wi l l s t du helfen? Chr is ten s ind 
in besonderer W e i s e zum Opfer, zur Liebe auf
gerufen! „Daher nehme ein jeder von eudi sich 
des andern an." W i r brauchen noch mehr Schu
len und Internate, die mit W ä s c h e und M o 
bi l iar auszustatten sind. W i r brauchen M i t t e l , 
um diese Schulen mit Lern- und Lehrmater ia l 
auszustatten. W i r brauchen Bücher , Schreib
hefte und Federhalter. W i r brauchen a l l die 
Dinge, um diesen K inde rn und Jugendl ichen 
einen guten Heimpla tz und die rechte schuli
sche F ö r d e r u n g bieten zu k ö n n e n . 

Seid g r o ß m ü t i g in eurem barmherzigen Den
ken! Seid g r o ß z ü g i g im opfervol len Hel fen! Es 
sind ja unsere jungen B r ü d e r und Schwestern, 
denen w i r i n der Kirche das erste und letzte 
Stück Heimat geben wol len . Oder wo l l t ihr zu 
den „Bl inden" und „ T a u b e n " g e h ö r e n , die 
A u g e n und Ohren v e r s c h l i e ß e n vor der unbe
schreiblichen mater iel len und geistigen N o t un
serer Jugend? 

Was das Jahr 1958 
den Vertriebenen bringen müßte 

Gesetzliche Regelung einer Reihe von Fragen notwendig 
V o n u n s e r e m B o n n e r O. B . - M i t a r b e i t e r 

Nicht wenige einheimische Pol i t ike r glaub
ten, aus dem Ergebnis der Bundestagswahl 1957 
ableiten zu k ö n n e n , d a ß das Vertr iebenen-Pro-
blem nunmehr im wesentlichen seine Er led i 
gung gefunden habe. Daß das nicht der F a l l 
ist, ist inzwischen allgemeine Erkenntnis ge
worden. Das Jahr 1958 w i r d für die Ver t r iebe-
nenpoli t iker wieder eines der arbeitsreichsten 
Jahre werden. Den Bundestag werden in den 
nächs t en zwölf Monaten mindestens fünf Ge
setze beschäf t igen , die ausschl ießl ich oder in er
ster L in ie für die Ver t r iebenen geschaffen wer
den. 

W o h l n idi t zeitl ich das erste, aber in seiner 
Bedeutung das hervorstechendste wi rd die 
Neunte N o v e l l e zum Lastenausgleichsgesetz 
sein. Niemand w i r d nach der grundlegenden 
Umgestaltung des Lastenausgleichsrechts durch 
den Zwei ten Bundestag annehmen, daß das neue 
Parlament sechs Monate s p ä t e r wieder ein Ä n 
derungsgesetz g r o ß e n A u s m a ß e s besch l i eßen 
v/ ird. A b e r die Vertr iebenen k ö n n e n erwarten, 
d a ß der Drit te Bundestag die inzwischen aufge
tretenen H ä r t e n des Lastenausgleichsrechts be
seitigt, jedenfalls die g r ö b s t e n . 

Im Vordergrund eines Neunten. Ä n d e r u n g s 
gesetzes wi rd die E r h ö h u n g der Unterhaltshilfe 
stehen müssen . Seit dem vergangenen Winte r , 
als der Bundestag im Rahmen der Achten N o 
vel le die letzte E r h ö h u n g beschloß, sind solch 
erhebliche Preisanstiege eingetreten, daß eine 
Aufstockung der Un te rha l t sh i l f e sä t ze zweifel los 
berechtigt ist. Das mindeste, was die Ver t r iebe
nen erwarten, ist eine Aufbesserung um 15 bis 
20 D M . Bei den Fami l i enzusch l ägen werden ent
sprechende Zulagen erhofft. 

Der Verbesserung bedürf t ig s ind auch die 
Anrechnungsbestimmungen zwischen sonstigen 
E inkünf ten und Unterhaltshilfe. Dies gi l t insbe
sondere für das V e r h ä l t n i s Unterhal tshi l le zu 
Sozialversicherungsrenten. Für den Unterhalts-
h i l feempfänger hat die v i e l g e r ü h m t e Renten
reform in der Regel nur eine Aufbesserung sei
nes Lebensstandards um 5,— D M gebracht; die 
weitere E r h ö h u n g der Sozialversicherungsren-
ten wurde bei der Unterhaltshilfe wieder fort
gekürz t . M a n sollte erwarten k ö n n e n , daß 
wenigstens 21,— D M , — das ist der Be
trag der Sozialversicherungsrenten-Mindest
e r h ö h u n g —, anrechnungsfrei bleibt. H ä r t e n 
haben sich insbesondere auch bei der Anrech
nung von Einkünf ten aus landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsstel len ergeben Auch dieser 
Frage sollte sich der Gesetzgeber widmen. 

Das dritte g r o ß e Thema einer Neunten N o 
vel le muß das Hineinwachsen in die Unter
haltshilfe sein. Nach geltendem Recht k ö n n e n 
Personen, die nach 1892 (Frauen 1897) geboren 
sind, keine Unterhaltshilfe erhalten, sofern sie 
das 65. Lebensjahr erreichen. Die Regelung 
wird besonders hart empfunden, wenn der be
troffene Vertr iebene eindeutig infolge der V e r 
treibung seine Altersversorgung verloren hat 
Die Vertr iebenen fordern mit g r ö ß t e m Nach
druck, daß diese H ä r t e beseitigt wi rd . 

Zeit l ich als erstes Gesetz des Jahres 1958 im 
Vertr iebenensektor w i r d eine N o v e l l e zum 

Fremd- und Auslandsrentengesetz herauskom
men. O b w o h l das Gesetz die Sozialversiche
rungsrenten für al le Ver t r iebenen regelt, ist es 
v o n besonderer Bedeutung nur für die Nicht -
Altreichs-Deutschen. Es w ü r d e n also zum B e i 
spiel die M e m e l l ä n d e r an diesem Gesetz er
hebliches Interesse haben. In der Fremd
rentengesetz-Novelle werden unter anderem 
voraussichtlich g ü n s t i g e r e U m r e c h n u n g s s ä t z e 
zwischen fremden W ä h r u n g e n und der Reichs
mark festgelegt werden. 

Im Versicherungsgebiet w i r d ferner eine N o 
vel le zum Rentenreformgesetz herauskommen 
m ü s s e n , die die Vertr iebenen-Sonderbest im-
mungen des Rentenreformgesetzes neu faßt. 
Ehemals S e l b s t ä n d i g e (Bauern, Handwerke r 
usw.) k ö n n e n unter bestimmten Vorausse tzun
gen eine Nachversicherung für vor 1945 l iegende 
Jahre eingehen, um die Sozialversicherungs
rente zu e r h ö h e n , wobe i i n der Regel zur Be
zahlung der Nachversicherung der Lastenaus
gleichsanspruch auf H a u p t e n t s c h ä d i g u n g ver
wertet werden kann. Diese Best immungen 
ü b e r das Nachversichern sind so lückenhaf t , d a ß 
mehr als die Häl f te der interessierten Fä l l e 
von der N a c h v e r s i c h e r u n g s m ö g l i c h k e i t ausge
schlossen bleiben. H i e r ist eine E r g ä n z u n g er
forderlich. Die Rentenreformnovelle w i r d aber 
auch die Frage zu entscheiden haben, ob den 
in der Heimat verbl iebenen ehemals Vers icher
ten ihre Renten in die Heimat ü b e r w i e s e n wer
den sol len. Dies ist nicht nur sozial und mensch
lich ein bedeutsames Problem, sondern auch 
eine politische ersten Ranges. 

Das vierte Gesetz des Jahres 1958, das die 
Ver t r iebenen maßgeb l i ch interessiert, ist das 
Siedlungsgesetz. Es so l l für Einheimische und 
Ver t r iebene g l e i c h e r m a ß e n gelten und die aus
laufenden Bestimmungen ü b e r die landwir t 
schaftliche Siedlung des Bundesvertr iebenen
gesetzes ersetzen. Bei diesem neuen Gesetz 
kommt es nicht so sehr darauf an, neue Son
derrechte zu e r k ä m p f e n , als zu v e r h ü t e n , d a ß 
bestehende S o n d e r b e g ü n s t i g u n g e n gestrichen 
werden. 

Schließlich w i r d das neue Jahr noch eine N o 
vel le zum Bundesvertriebenengesetz br ingen 
m ü s s e n . Der Kernpunkt dieses Ä n d e r u n g s g e s e t 
zes werden Sonderbestimmungen für die A u s 
siedler sein. H i e r ü b e r ist im' O s t p r e u ß e n b l a t t 
bereits vor kurzem berichtet worden. D a r ü b e r 
hinaus werden aber auch einige sonstige ge
setzliche Regelungen für nö t ig gehalten, zum 
Beispie l im Hinb l i ck auf die Begriffsoestimmung 
der einem Sowje tzonenf lüch tMng gleichgestell
ten Personen. Dr ingend w ä r e auch eine leu-
regelung der Frage der Stichtage; doch dazu 
wird sich wohl der Gesetzgeber im Jahre 1958 
noch nicht en t s ch l i eßen k ö n n e n . 

Die Zah l der Arbe i t s losen in den V e r e i n i g 
ten Staaten ist in der Weihnachtswoche um 
rund 551 000 gestiegen. Es wurden zahlreiche 
Entlassungen im Einzelhandel , aber auch in 
aex Industrie vorgenommen. 

Ich habe immer Zeit! 
Durch Mich werden deiner Tage viel und 

"mehren sich die Tage deines Lebens. 
Sprüche 9, 11 

Eine unverschämte Zumutung, einem moder
nen Menschen zuzurufen: ich habe immer Zeit. 
Während sie doch immer behaupten... „nur 
Zeit, nur Zeit" . . . fehle zum richtigen Mensch
seinkönnen. . . 

Schau abends auf das Kalenderblatt und frage 
Dich: was ist aus meinem schönen Tag gewor
den? Eine Quantität Zeit mehr im Lebensbuch-, 
aber wie oft ohne Qualität. Und Qualltat ge
winnt das Kalenderblatt mit seinen Stunden, 
wenn irgendwo etwas von Liebe zu spuren war 
Wie wertvoll aber, wenn sie „rückbezogen avt 
IHN waren, weil Du Dich besinnen konntest, 
durch wen Du lebst und wofür. 

.Rückbezogene Menschen" nannten die Alten 
alle diejenigen, welche Religion hatten. 

Weil die Menschen heute nicht mehr im Worte 
Gottes ihre Antworten suchen, so fragen sie die 
Psychotherapeuten. Die geben ihnen dieselbe 
Antwort. 

Bei vielen seelischen Störungen, jenseits der 
Lebensmitte liegt die Ursache im Fehlen des 
Sinngrundes im Leben. Sie wissen nicht mehr, 
warum und wofür sie leben. Wofür lohnt es sich 
aber zu leben, wenn nicht für Gott und die 
Ewigkeit? Nur durch ihn gewinnen Deine Tage 
„viel" an Qualität. 

Die christliclie Lebenskunst besteht darin, um 
die Sinnqualität der Zeit zu ringen. Wir können 
sie finden in den Stunden der Arbeit ebenso wie 
in den schrecklichen Minuten des Leides und 
genau so in der Muße wie in den angeblich zeil
losen Intervallen des Glücks. 

In jedem Fall ist es notwendig, „die Eidech
sen" zu zähmen, das Flüchtige im Augenblick zu 
halten, wie es uns Bergengruen vor erzählt. Zeit 
ist Dasein, das große Haben, welches uns Men
schen geschenkt ist. 

Tiere haben keine Zeit. Sie vegetieren und 
enden. Menschenkinder haben die Zeit als Leere 
bekommen, die gefüllt sein will. 

Sag meinetwegen zu unserer Überschrift noch 
dazu „ausgenutzt" oder „angefüllt" oder noch 
viel schöner „durch Liebe wertvoll gemacht". 
Protestiere manchmal gegen die blöde Zeil
fresserei der Tachometer. 

Blockiere ihn wenigstens am Sonntag. Ohne 
den stillen Sonntag verliert Deine Zeit das Herz
klopfen der Ewigkeit. Dein Sonntag als Christ 
wertet sechs Kalenderblätter auf. 

Denn wir leben auch aus der Kraft, die wir 
in die Zukunft hineinbeten. 

Pfarrer G e o G r i m m e 

Hauptentschädigung 
und Berufsausbildung 

Unte r welchen Bedingungen die Fre igabe erfolgt 

V o n u n s e r e m B o n n e r 
O . B. - M i t a r b e i t e r 

Die Erste W e i s u n g ü b e r die A u s b e z a h l u n g 
der H a u p t e n t s c h ä d i g u n g sieht vor , d a ß die F r e i 
gabe der H a u p t e n t s c h ä d i g u n g auch für Zwecke 
der Berufsausbi ldung m ö g l i d i ist. V o n dieser 
M ö g l i c h k e i t ist bisher erstaunlich w e n i g G e 
brauch gemacht worden . 

Eine Fredgabe der H a u p t e n t s c h ä d i g u n g k o m m t 
nur dann in Betracht und ist auch nur zweck
m ä ß i g , wenn Ausb i ldungsh i l f e nicht g e w ä h r t 
w i r d . Gezahl t werden bis zu 2000 D M je auszu
bi ldende Person. Dieser Betrag ist auf e twa 
z w e i Ausb i ldungs jahre zugeschnitten. D ie F r e i 
gabe ist f r ü h e s t e n s dann mögl ich , wenn der 
Auszub i ldende bereits e in J ah r bzw. z w e i Se
mester erfolgter A u s b i l d u n g hinter sich hat. 
Eine Freigabe für Zwecke der Berufsausbi ldung 
kommt in a l len den F ä l l e n i n Betracht, in denen 
der H a u p t e n t s c h ä d i g u n g s b e r e c h t i g t e und seine 
F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n geringere E i n k ü n f t e als 
888 D M im Mona t beziehen. Be i F a m i l i e n mit 
zwe i K i n d e r n liegt die Grenze bei 1056 D M , bei 
Fami l i en mit drei K i n d e r n be i 1216 D M und ab 
v ier K i n d e r besteht keine Einkommensgrenze . 

Es k ö n n e n nur A u s b i l d u n g e n b e r ü c k s i c h t i g t wer
den, die auf Fachschulen, Berufsfachschulen und 
Hochschulen erfolgen; ferner werden b e r ü c k -
s id i t ig t der Vorbere i tungsdiens t der Referen
dare, Ä r z t e , Lehramtskandida ten und Theo lo 
giekandidaten. Für Zwecke der A u s b i l d u n g an 
nutt leren und h ö h e r e n Schulen oder v o n Lehr
l ingen und A n l e r n l i n g e n sowie P rak t ikan ten 
kann H a u p t e n t s c h ä d i g u n g v o r l ä u f i g nicht aus
gezahlt werden. 

Die Freigabe der H a u p t e n t s d i ä d i g u n g für die 
Berufsausbi ldung hat zur Vorausse tzung , d a ß 
der H a u p t e n t s c h ä d i g u n g s b e r e c h t i g t e mindestens 
bereits i m Besitze eines Feststel lungsbescheides 
oder Teilfeststel lungsbescheides ist. E i n Be-
fi£L? n r V ° 1

r b e h , a l t ^ n ü g t nicht. F ü r eine 
derartige Freigabe kommen a u ß e r d e m solche 

u Z h f Ä ^ L 6 * " ^ i n B e t r a ^ t - die 
ziehen n H n - E n t s d l ä d i 9 u n g s r e n t e be-
a u n n s a n ^ r h U h e r e i n e n H a u p t e n t s c h ä d i 
gungsanspruch von etwa 5000 D M v e r f ü a e n 
Auch Personen, die die Freigabe der Hauptent-' 
s j a d i g u n g wegen A l t e r s erhal ten haben k ö n -

r n , ? ^ n i ? h | / l , S ä t , z I i d l n o d l B e i g a b e wegen Berufsausbildung, begehren. wegen ae 

Tabellen ift es r n ö g ü * Ü e r b e ^ ' ü g t e n 
erwartende I n v 2 ' H ? U t allgemein seine zu 
rechnen, s o n d e r n e f a ' Ä * n ^ " ^ ™ l c zu er
Zweckmäßigkeit" eine froi , r r m i U l u n g e n ü b e ' d i e 

rung o d , , S r E v T " ' 5 6 " Weiterversidie-
uns bekann is, tedlTSÄSf?"" " T " * " S ° W e i t 

einzige bisher o r sä ienene^II T L a s k o w s k * die 
Sonderproblew der NS™ HI", d a s V e r t "ebenen-
währt, wenngleub ^ n ^ r * 1 " " 9 E inb""ck ge-
Frage nithV betoS d ' e E i n ^ h e i t e n dieser 

Stellungen vom S , 1'' b e r e i l s 9ewlsse Vor
sitzen, westdeutschen Rentensystem be-
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Königsberg-Stadt 
Neues Haus der Burschenschaft Gothia in Güttingen 
M^ltit rt

Kön^«sbe|««"- werden sich des stattlichen 
Hauses der Burschenschaft Gothia. caeilienstraße 1 
f i I L n e i ? • ^f 1 SPa^lereänsen am westlichen Ober-
teichufer oder beim Gang, zur Prussia-Badeanstalt 
u m s t ä n d e " ü e b f i u d e v o ' b e i ; es hat den Krieg 

Nach einer bescheidenen Barackenzeit bezog dde 
Burschenschaft im Dezember vorigen Jahres ein 
neues schmuckes Heim in Göttingen Die Feier
stunde der Einweihung war der Höhepunkt der 
Tage des Stiftungsfestes. Mit dem Dank an den 
«ektor der Göttinger Universität. Professor Dr. We
ber, und an die Architektin, Frau Neuhaus, übergab 
der Vorsitzende der Altherrenschaft der Gothia Dr 
Sommer. das neue Verbindungshaus dem Sprecher 
der Aktivitas. Pfarrer Klart Redachte der ostpreu
ßischen Heimat und ehrte in einer gedankentiefen 
Ansprache die verstorbenen Bundesbrüder Er 
weihte die Fahne und das neue Haus. Der Rektor 
der Universität betonte, daß die Göttinger Univer
sität die Tradition der ALbertina pflege. Daher be
grüße sie mit besonderer Freude, daß die frühere 
Königsberger Burschenschaft nun in Göttingen gut 
untergebracht sei. Er erinnerte an die vergangenen 
Jahre, in denen rtLe Gothia unter bescheidensten 
Verhältnissen in einer Baracke am Flugplatz ihr 
Leben neu begründet habe. Der Althenrenschaft der 
Gothia dankte der Rektor dafür, daß sie zu den in 
Göttingen bestehenden Wohnheimen ein weiteres 
schönes hinzugefügt habe und damit den Bemühun
gen der Universität entgegengekommen sei, Wohn-
und Lebensstätten für ihre Studenten zu schaffen. 
Er äußerte den Wunsch, daß nicht nur die jungen 
Studenten das neue Haus mit Leben erfüllen möch
ten, sondern auch die doch meist aus Ostpreußen 
stammenden Alten Herren darin einen Mittelpunkt 
finden mögen, der sie über die Erinnerung an das 
Vergangene hinaus fest an die Aufgaben der Gegen
wart binde. 

R. Z. 
Bismarck-Oberlyzeum 

Für den 25. Januar ist in Hamburg das erste Klas
sentreffen ehemaliger Schülerinnen des Bismarck-
Oberlyzeums geplant. Es wollen sich die ehemaligen 
Schülerinnen der Abgänge Ostern 1932 und 1933 (Mitt
lere Reife) treffen. Treffpunkt: Hamburg. Averhof
straße 6 bei Erika Reincke (Erika Hermuth). Über-
nachtungsmögMchiceiten stellen die Hamburger nach 
Voranmeldung zur Verfügung. Alle Nachrichten 
bitte an: Annemarie Dodenhöft (Annemarie Noe-
ring), Hamburg 26. Klaus-Groth-Str. 22, Tel. 25 82 12. 
Auch wer nicht kommen kann, möchte sich melden, 
und brieflich etwas von seinem Schicksal erzählen. 
Dte Klaßserntehrerinnen der beiden Klassen waren 
die Studiienrätinnen Meyer und Siegfried. 

Fischhausen 
Heimatgemeinschaft Stadt Fischhausen 

1. Geldliche Zuwendungen unserer Patenstadt 
Pinneberg haben es uns ermöglicht, von unserm 
graphisch hergestellten Stadtwappen, photographische 
Vervlefältigungen in Größe 7?cl0 cm, in cbamois 
oder weiß, Hochglanz, glatter Rand, herstellen zu 
lassen, die wir an unsere Landsleute kostenlos gegen 
20 Pfennig Zusendungskosten abgeben können. Mehr 
als ein Stück kann natürlich an jeden selbständigen 
Haushalt nicht abgegeben werden. — Bei Anforde
rungen bitten wir die alte Anschrift in Fischhausen 
nach Straße und Hausnummer anzugeben. 

2. Wer ist der älteste noch lebende Fischhausener 
r.;inri>ni«nu (auch Frauen)? Zu dieser Feststellung 
bitten wir alle über 75 Jahre .»Wen ehemaligen Ein
wohner des Stadtbezirks Fischhausen sich bald
möglichst unter Angabe des Geburtstages und des 
Geburtsortes, sowie der letzten Wohnung in Fisch
hausen nach Straße und Hausnummer zu melden. 
Auch Nachrichten von Angehörigen werden erbeten. 

Bruno Guddat, (24a) Lübeck. Trappenstraße 2 

Elchniederung 
Weihnachtsfeier in Berlin 

Zu der Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Elchniede
rung in West-Berlin waren so viel Landsleute ge
kommen, daß der Saal bis auf den letzten Platz be
setzt war. Kreisbetreuer Werner Weiß hatte mit 

H J i u n « » * r Landsleute die Feierstunde liebevoll 
und sorgfältig vorbereitet. Dieses Treffen wird allen 
^andsleuten noch lange in guter Erinnerung blei-
oen. Leider hat kein Vertreter des Patenkreises teil-
?vf n m e " k ö n n € n - Kreisvertreter Klaus und Dr. Mat-
thee. der l . Vorsitzende der Landesgruppe Berlin, 
waren aber der Einladung gefolgt, ebenso die Kreis-
£ e . t r .® u « 1 ' d*r Nachbarkreise. Landsmann Spieß für 
lusit-stadt und Landsmann Scheida für Tilslt-Rag-
nlt. Die Zusammenarbeit mit diesen beiden Kreis
gruppen ist nach wie vor ausgezeichnet. 

Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel begrüßte 
Landsmann Weiß die Erschienenen; er sprach seinen 
Dank für den regen Besuch des Treffens aus. Kreis
vertreter Klaus überbrachte Grüße der Landsleute 
aus der Bundesrepublik, insbesondere vom Paten-
kreis, dem Kiers Grafschaft Bentheim, dessen Ober-
kretsdirektor. Dr. Mavick, Landrat Zahn, Assessor 
Asche und den Kreisausschußmitgliedern. Er dankte 
allen Landsleuten, die an der Vorbereitung des 
ireffens mitgearbeitet hatten. Insbesondere sprach 
er Landsmann Weiß im Namen und im Auftrag des 
Kreisausschusses den Dank für seine ehrenamtliche 
erfolgreiche Arbeit aus. In diesen Dank schloß der 
Kreisvertreter auch Frau Weiß und ihre Mutter. 
Frau Schorles, mit ein, die dem Krei&betreuer in sei
ner Arbeit aufopfernd zur Seite gestanden haben. 
Den Dank aller Landsleute sprach der Kreisvertre
ter dem Patenkreis, mehreren Textilfirmen des 
Patenkreises und denjenigen Landsleuten aus. die 
es ihm durch ihre Spenden ermöglicht hatten, Freude 
zu bereiten. 

Landsmann Klaus berichtete dann über eine Ar
beitstagung des Vorstandes der Landesgruppe Berlin 
und der Kreisbetreuer von ganz Berlin in Berlin-
Neukölln, an der er auf Einladung von Dr. Matthee 
teilgenommen hatte. Er bezeichnete die sachliche Ar
beit, die Aktivität und die kameradschaftliche Hal
tung der Landesgruppe Berlin und die Arbeit der 
Kreisbetreuer als beispielgebend. Der Kreisvertre
ter hielt eine Rückschau auf das vergangene Jahr 
und wies noch einmal auf die eindrucksvolle Rede 
des 1. Sprechers der Landsmannschaft. Dr. Gille, 
beim Bundestreffen in Bochum hin. Nach einem 
Uberblick über die politische Lage zum Jahresende 
betonte der Kreisvertreter, daß wir alle mit der 
gleichen Zähigkeit, mit der wir unser Vertriebenen-
schicksal meistern, weiter um unser Recht auf die 
Heimat kämpfen werden. Die Fragen der Wieder
vereinigung und der Wiedergewinnung der deut
schen Ostgebiete dürfen keinesfalls in Vergessen
heit geraten. Er führte aus, daß die Landsmann
schaft Ostpreußen ein politischer Kampfverband ist, 
der im In- und Ausland für unsere Interessen arbei
tet. Er forderte alle Lands-leute auf, der Landsmann
schaft Ostpreußen auch im neuen Jahr volles Ver
trauen zu schenken. Jeder Landsmann müsse das 
Ostpreußenblatt halten und um seine weitere Ver
breitung bemüht sein. Wir alle wollen noch enger 
als bisher zusammenrücken, uns alle heimatlich 
verbunden fühlen, unsere Jugend in der Liebe zur 
Heimat erziehen und uns gegenseitig Hilfe leisten. 
Wenn der ehrbare Kaufmann früher am Jahres
anfang ein neues Hauptbuch anlegte, dann schrieb 
er auf die erste Seite „Mit Gott". Dies soll auch für 
das neue Jahr unsere Losung sein. Der Kreisver
treter gedachte unserer Heimkehrer und Spätaus
siedler mit dem Wunsch, daß es ihnen bald gelingen 
möge, festen Grund unter die Füße zu bekommen, 
um ein neues Leben in Freiheit beginnen zu kön
nen. 

Nach Ansprachen der Kreisbetreuer aus den Nach-
barloreisen brachten Mitglieder heimatliche Gedichte 
und weihnachtliche Lieder zu Gehör; Professor 
Klebs begleitete am Flügel. Nach der Vorführung 
von zwei Filmen „Stille Nacht, heilige Nacht" und 
„Christmas in Kanada" brachte der Weihnachts
mann reiche Gaben für bedürftige Landsleute und 
bunte Tüten für die Kinder. Als Geschenk der Kreis
gruppe erhielt der Kreisvertreter das Wappen des 
Kreises Elchniederung in der richtigen farblichen 
Ausführung, wie sie vom ehemaligen Preußischen 
Geheimen Staatsarchiv beglaubigt wurde. Daß das 
Wappen endlich nach vielen Bemühungen in dieser 
Ausführung zustandekam, isj das Verdienst des 
Kreisbetreuers Weiß. Valeria Antelmann vom RIAS 
Berlin erfreute die Landsleute mit ihren musikali
schen Vorträgen und erntete reichen Beifall. Dr. 
Matthee beschloß den offiziellen Teil der Veran
staltung mit einer zu Herzen gehenden Ansprache. 
Ein geselliges Beisammensein beendete die schöne 
Feier. 

Gesucht werden: 
Die Namen und jetzigen Adressen aller ehemali

gen Beamten und Angestellten 
1. der Kreisverwaltung und des Landratsamtes 

Heinrichswalde. 
2. des Finanzamtes Heinrichswalde und die Adresse 

des Bücherrevisiors Richter aus Heinrichswalde. 
Soweit sie verstorben sind, wird Angabe der 

Adresse der Witwe oder sonstiger Angehöriger er
beten. 

Klaus. Kreisvertreter 
(24 b) Husum. Woldsenstraße 34 

Memel-Stadt 
Aus der Heimat werden gesucht: 
Frau Eva Krause, geb. Puschins, nebst Ehemann, 

früher Memel. Rumpischker Straße. 
Nachrichten erbittet der Suchdienst der Memel-

kreise, Oldenburg i. O., Münnichstraße 31. 

Memel-Land 
Aus Sibirien werden von der Mutter gesucht: Ge

org und Martin L e m t i e s . früher Schlappschill, 
Kreis Memel. 

Nachricht erbittet der Suchdienst der Memelkreise. 
Oldenburg i, O.. Münnichstraße 31. 

Schloßberg-Pillkallen 
Aus gegebener Veranlassung bitten wir die Lands

leute, die von der Heimatauskunftstelle Lübeck als 
Kommissionsmitglieder zur Bewertung landwirt
schaftlicher Grundstücke geladen werden, so recht
zeitig nach Lübeck zu kommen, daß sie zu der Sit
zung pünktlich und ausgeruht erscheinen können. 

Wenn sie am Sitzungstage vor 6 Uhr von Hause 
abfahren müssen, empfehlen wir in jedem Falle, am 
Tage vorher anzureisen. Die Kosten werden erstat
tet. 

Die Sitzungen sind für sie sehr anstrengend, und 
sie müssen frisch und ausgeruht sein. 
Dr. E. Wallat F. Schmidt 

Ebenrode (Stallupönen) 
Für dieses Jahr sind folgende Treffen vorgesehen: 
Sonntag, den 4. Mai, in der Patenstadt Kassel, Nor

discher Hof. 
Sonntag, den 15. Juni, in Essen-Steele, Stadtgarten

saalbau. 
Sonntag, den 31. August, in Hamburg, Lokal wird 

noch bekanntgegeben. 
Sonntag, den 14. September, in Hannover-Limmer. 

Kurhaus Limmerbrunnen. 
Rudolf de la Chaux, Kreisvertreter 
(16) Wiesbaden, Sonnenberger Straße 67 

Ehemalige Realgymnasiasten und Luisenschülerinnen: 
Unsere nächste Zusammenkunft wird im Raum 

Köln-Düsseldorf, am 1. Februar, ab 16 Uhr in Düs
seldorf, Ritterstuiben, Immermannstraße, nahe 
Hauptbahnhof, stattfinden. Anfragen an Maria Ro-
gaiski, geb. Fahl, Kölnische Straße 45. 

Dr. Kurt Stahr 

Insterburg Stadt und Land 
Oberstudienrat Dr. Walter Grunert siebzig Jahre alt 

Am 13. Januar 1958 wird Oberstudien rat Dr. Wal
ter Grunert siebzig Jahre alt. Das Wörtchen „alt" 
führt irre; denn wer Dr. Grunert kennt, der hat 
vom Alter bisher nichts gemerkt, höchstens die 
Schulbehörde. die ihn nach starrem Reglement „zur 
Ruhe" setzte. Aber von „Ruhe kann man bei unse
rem Jubilar nicht reden. 

Als ich ihn vor rund 25 Jahren kennenlernte, da 
war er in Insterburg schon eine bekannte Erschei-
nung. Nach Schulbesuch und Studium in Königs
berg folgte Lehrtätigkeit in Rastenburg. Vielseitig 
interessiert, u. a. auch musikbeflüssen. widmete er 
sich dort der Heimatforschung. Als die Übersied
lung nach Insterburg vollzogen war, fand Dr. Gru
nert in der Altertumsgesellschaft, damals noch von 
Professor Georg Froelich geleitet, eine ihm i n « , 
gende Freizeitbeschäftigung. Als Pfleger für kul
turgeschichtliche Bodenaltertümer hielt er die Ver
bindung mit dem Prussia-Museum und dem Landes
amt für Vorgeschichte in Königsberg. Bald wurde 
er zum 1. Vorsitzenden der Altertumsgesellschaft 
gewählt und gab die Zeitschrift der Altertum.««e-
sellschaft heraus, desgleiinen redigierte er die Hei
ni atzeitschrift „Nadrauen". 

Seiner emsigen Tätigkeit und seinem diplomati
schen Geschick bei der Verhandlung mit hohen und 
höchsten Dienststellen war es zu danken, daß die 
Hauptburg des Ordensschlosses für kulturelle Zwecke 

In der Woche vom 12. bis 18. Januar senden: 
NDR/WDR-Mittelwelle. S o n n t a g , 19.30: Politi

sches Forum: Finden junge Flüchtlinge bei uns eine 
Heimat? — M i t t w o c h , 19.35: Ostdeutsche Lieder 
und Tanze, darunter aus Ostpreußen. — S o n n 
a b e n d , 15.00: Alte und neue Heimat. 19.10: Un
teilbares Deutschland. 

Norddeutscher Rundfunk-UKW. S o n n t a g , 9.00: 
Konzert aus Domen an der Zonengrenze. — M o n 
t a g , 22.45: Die Rabiaten. Ein Bericht über die Revo
lution der jungen polnischen Schriftsteller. Von 
Wanda Pampuch. — D i e n s t a g , 18.15: Agrarum-
wälzung in Osteuropa. 1. Revolutionäres Bauerntum. 
Es spricht Dr. Harald Laeuen. — F r e i t a g , 18.30: 
Volkslieder und Volkstänze aus Ostdeutschland. — 
S o n n a b e n d , 19.45: Aus unserem mitteldeutschen 
Tagebuch. 

Radio Bremen. D o n n e r s t a g , 15.00 und F r e i 
t a g , 9.00: Schulfunk: Georg Hoffmann erzählt: Der 
große Winterschlaf. 

Hessischer Rundfunk. S o n n t a g , 13.30: Der ge
meinsame Weg. — W e r k t a g s , 15.15: Deutsche 
Fragen. Informationen für Ost und West. 

SUdwesUunk. M o n t a g und F r e i t a g , 7.10: In 
gemeinsamer Sorge. Die Sendung für Mitteldeutsch-
iand. — M i t t w o c h , 14.45, und D o n n e r s t a g , 
9.00: Schulfunk: Bernstein von der Ostsee. 

Süddeutscher Rundfunk. M i t t w o c h , 17.30: Die 
Heimatpost mit Nachrichten aus Mittel- u. Ostdeutsch
land. 22.10: Wi r denken an Mittel- und Ostdeutsch
land. 

Bayerischer Rundfunk. M o n t a g , 18.00, U K W : 
Zwischen Elbe und Oder. Eine Zonenzeitung. — 
D i e n s t a g , 15.00: Aus der Geschichte Schlesiens. 
Das Taqebudi des Junkers Hans von Schweinichen. 
20.00, U K W : Das soziale Glück im Osten. Dokumen
tarbericht von Werner Eckhardt. 22.30: Deutschland und 
der europäische Osten. Die Oder-Neiße-Linie im Spie
gel der Veröffentlichungen und Reden des Jahres 
1957. Ein Bericht von Heinrich Uhlig. — 23.30, U K W : 
Alexander Fadejew. Ein Porträt von Helen von 
Ssadino. — S o n n a b e n d , 15.30, U K W : Zwischen 
Ostsee und Karpatenbogen. 

Sender Freies Berlin. S o n n t a g , 14.10, U K W : 
Wo die Wälder heimlich rauschen. Volkslieder und 
Tänze aus Schlesien und dem Erzqebirge. — S o n n 
a b e n d , 15.30: Alte und neue Heimat. 19.30: Unteil
bares Deutschland. 

freigegeben wurde und das Heimatmuseum dort 
Hausrechte bekam. Gleichfalls gelan? es ihm. Mittel 
für die Wiederherstellung zu beschaffen und ebenso 
die Mittel für meine Berufung als bauptamtl^er 
Leiter des Museums. Es war ihm damals der schön
ste Lohn, wenn er nach einer Führung oder nach 
einem Vortrag in die leuchtenden Augen seiner Zu
hörer blicken konnte. 

Der Zweite Weltkrieg unterbrach jäh die begon
nene Arbeit. Wie im Ersten Weltkrieg stand er auch 
jetzt als Offizier an der Front, zuletzt als Major 
der Luftwaffe. Aber auch in all den Nöten und Sor
gen der Kriegszeit vergaß er nicht die Heimat. 

Es ist natürlich kein Wunder, daß solch ein leb
hafter Geist auch nach dem Kriege keine Ruhe 
kannte. Das Schicksal führte Dr. Grunert nach Ham
burg, und hier fand er zunächst wieder seine be
rufliche Tätigkeit und daneben auch alte und neue 
^o-nschen und damit den Anschluß an seine ge
liebte Arbeit im Dienst der Allgemeinheit. Selbst
verständlich, daß er mit zu den ersten heimattreuen 
In«*erburgern gehörte. 

Einem gütigen Geschick verdankte er es. daß ihm 
ein Teil seiner Bibliothek und seiner Aktensamm
lung erhalten blieb. So konnte er überall mit Rat 
und Hilfe einspringen, wo es nötig war. Ob es sich 
um die Geschichte Insterburgs. um die Ordensburg, 
um alte Krüge, um Familienforschung oder Kirchen-
peschlichte handelte. Dr. Grunert wußte Rat. hatte 
Urkunden und half bereitwillig aus. wo es nötig 
war. So finden wir denn seine zahlreichen Beiträge 
im Ostpreußenblatt, im „Insterburger Brief" und in 
den Veröffentlichungen wissenschaftlicher Institute. 

Nicht zuletzt sei erwähnt, wie oft Dr. Grunert 
immer wieder Vorträge in den verschiedensten Orts
gruppen der Landsmannschaft übernimmt und durch 
feinsinnige, geistreiche Erläuterungen der Licht-

C CDtQilQnangQbotQ 

D ü sseldorf-Unterrath 
Jünqere(r) Mitarbeiter(in) 

cand. pharm, oder Approb., gewandt in Umgang und Formen, 
mit gediegenen Kenntnissen, zum 1. 4. 1958 für meine Neu
konzession gesucht. Bewerbungen mit Bild. Gehaltswünschen, 
Referenzen und den üblichen Unterlagen erbeten an 

Hansgeorg Dorsch. Dortmund-Brackel) Glückauf-Apotheke 

Bei Nerven- u . Kopfschmerzen 
sowie bei Frauenschmerzen 

den kritischen Tagen wird Togal als zuverlässiges 
Mittel geschätzt. Togal wirkt rasch schmerzstillend, krampf

lindernd und beruhigend. Es passiert den Magen ohne Belästi
gung, daher seine gute Verträglichkeit. Togal 
verdient auch Ihr Vertrauen. Ein Versuch 

überzeugt I Frei von Phenacetin! 
D M 1.40 u. D M 3.50. 

In 46 Ländern hervorragend bewährt 

Düsseldorf-Unterrath 
Apothekenhelferin 

vertraut mit dem Wareneingang. Rechnungsprüfungen, gute 
Kenntnisse in Schaufensterdekoration. Stenografie, Schreib
maschine und allen zulässigen Helferinnenarbeiten. Alter zwi
schen 20 bis 25 Jahren. Bewerbungen mit Bild, Gehaltswün
schen, Referenzen und den üblichen Unterlagen erbeten an 

Hansgeorg Dorsch, Dortmund-Brackel, Glückauf-Apotheke 

Zuverlässige Hausangestellte i. mo
dern. Einfamilienhaus per sofort 
oder zum 1. 2. 1958 gesucht. Eige
nes Zimmer m. Warmwasser, Hei
zung u. Radio. Morgenhilfe, voll
automatische Waschmaschine und 
Büglerin vorhand. Agnes Pellen
gahr, Krefeld. Mozartstraße 26. 

Für einen landw. Betrieb. 180 
Morgen, wird eine dritte zu
sätzliche, ledige 

Arbeitskraft 
(Ostpreuße), im Alter bis 50 J. 
gesucht. Familienanschluß. Mel
dung an Geschwister Lange. 
Hof Ohlenburg über Hamburg-
Lohbrügge 2. 

Älteres Ehepaar sucht charakterv. 
u. freundliche Hilfe (Alter n. üb. 
Anf. 40) f modern. Einfamilien
haus m. kl. Garten a. Stadtrand 
v. Mülheim (Ruhr). Erwartet wird 
selbst. Haushaltsführung, gebot, 
wird angenehme Dauer- od. Le
bensstellung. Zuschr. erb. an Frau 
F. Lohmar, Bad Oeynhausen, 
Wiesenstraße 35. 

Bäckerlehrling 
zum 1. 4. 1958 od. früher gesucht. 
Kost u. Wohnung im Hause. Be
werb. erb. Walter Borutta, Ho
henrode/Rinteln (Weserberg
land). 

Ältere Dame m. Enkelin (Schülerin) 
sucht mögl. sof. gesunde Rentne
rin (50erin) m. h. Schulbildung f. 
Haus u. Küche. Fam.-Anschluß, 
Aufwartung vorh. Angeb. m. Ge-
haltsanspr. an Frau Baronin v. 
Meysenburg. Lauenau (Deister). 

Junger tüchtiger Bäckergeselle 
und Hausgehilfin, evtl. Mithilfe 
Im Gesch. i. Ruhigebiet gesucht. 
Bewerb. erb. u. Nr. 80 361 Das 
Ostpreußenblatt. Anz.-Abt., 
Hamburg 13. 

Suche nettes ostpr. Mädel oder 
Frau als Wirtschafterin, welche 
selbst, einen landwirtschaftl. 
Haushalt von 5-6 Pers. versorgt. 
Keine Außenaibeit u. Wäsche. 
Gehalt 180 DM u. heimatlichen 
Familienanschluß. Bewerb. erb. 
an: Frau U. Federmann. Fuh
lenrüe über Kaltenkirchen, Kr. 
Segeberg (Holst). 

Suche zum 1. April 1958 
Haustochter oder Praktikantin f. 
klein. Forsthaushalt. Frau Forst
meister von Windhelm, Wennig
sen Deister, bei Hannover. 

Mittlerer Gutshof, älteres Geschwi
sterpaar, sucht tüchtig. Mädchen, 
nicht unter 25 J.. für Haus u. Gar
tenarbeit (keine Feld- u. Stall
arbeit) bei Familienanschluß u. 
zeitgemäßem Lohn. Angebote an 
Barbara von Itter, (22a) Wittlaer 
bei Düsseldorf. Besgeshof. 

Suche f. meine Gaststätte i. Bayern 
junges Mädchen z. Bedienen der 
Gäste. Verdienst ä 300 DM monatl. 
Kost u. Wohnung frei. Bildzuschr. 
erb. u. Nr. 80 354 Das Ostpreußen
blatt, Anz.-Abt., Hamburg 13. 

Leichter Nebenverdienst für Män
ner und Frauen durch KERT E 381, 
Freudenstadt. 

Zur selbständig. Führung eines 
kleinen Landhauses (Köln) m. 
5köpf. Familie wird baldigst 
kinderliebe 

Vertrauensperson 
ab Ende 20. ev., gesucht. 
Sie soll berufstätige Hausfrau 
völlig entlasten u. wenn mög
lich, Stelle der nach 37jähr. Tä
tigkeit plötzlich verstorbenen 
Wirtschafterin einnehmen. Se
parate IV» Zimmer stehen zur 
Verfügung. Hilfe u. moderne 
Geräte vorhanden. Schriftliche 
Angebote erbeten an Frau Dr. 
Lotte Houben, Bensberg bei 
Köln, Frankenforst. 

Für mein kl. Eigenheim, drei 
Erw., suche ich anst., ehrl. 

Hausgehilfin 
Eig. Zimmer mit Heizung, fl. 
Wasser usw. vorhanden. Gere
gelte Freizeit. Lohn nach Ver
einbarung. Bewerb. an Fr. Eh-
renteit, Wattenscheid, Burgstr. 
Nr. 8. 

Ostpreußin sucht tüchtige saubere 
Landsmännin, für eine Gaststätte 
im Ruhrgebiet. Es obliegt ihr, 
daß Mithelfen beim Putzen der 
Gaststätte, sowie tagsüber die Be
dienung der Gäste. Guter Lohn 
sowie Familienanschluß wird zu
gesichert. Bewerb. erb. an: Her
mann Rebbeimund. Gladbeck 
(Westf). Gaststätte - Lebensmittel, 
Bottroper Straße 495. 

Jetzt billiger 
h P EUROPAS GRÖSSTEM 

SCHREIBMASCHINEN HAUS 
orpedo u. Olympia An.'ohlq.Z|; 

' Alle Fabrikate billigste und 
beste ouf kleinste Baien 
Haus - Umtausche - Garantie 

— Groher Bildkatalog gratis — 
Ein Postkartchen lohnt sich • Sie werden Können! 

Schulz & CA.AU. 220 
in Düsseldorf. Schadowstr. 5 7 (fach 3003) 

Q Gfeffongesucfio"^ 
Suche für meinen Sohn ab Ostern 

1958 die Lehrstelle eines Schrift
setzers. Ostpr. Lehrherr, der Un
terkunft geben kann, bevorzugt. 
Angeb. erb. u. Nr. 80 140 Das Ost
preußenblatt, Anz.-Abt., Ham
burg 13. 

Gültiger Gutschein 21 
für Gartenfreunde 

zum völlig 
kostenlosen und 

r\ unverbindlichen 
Bezug meiner 

bilderreichen und 
farbenfrohen 

Garten-Anregungen 
Frühjahr 1958 

Bitte ausschneiden, auf Postkarte 
kleben und einsenden an den bekannten 

GärfnerTötschke. NeußZ 

43jährige Ostpreußin, z. Z. als Haus
dame in einem Kur heim tätig, 
möchte sich zum 1. 4. od. 15. 4. 1958 
verändern. Harz od. Teutoburger 
Wald bevorzugt. 1 Leerzimm. er
wünscht. Zuschr. erb. u. Nr. 80 352 
Das Ostpreußenblatt. Anz.-Abt-
Hamburg 13. 

Zuverlässige ehrliche 
Stütze od. Hausgehilfin 
mit gt. Zeugnissen und Koch-
kenntn. ab sofort oder später f. 
2-Pers.-Haushalt bei gt. Entloh
nung u. Unterbringung i . be-
hagl. Zimmer m. fl. Wasser, in 
Dauerstellung gesucht. (Ölhei
zung.) Schriftl. od. persönl. Be
werbungen, letzt, n. telef. Ver
einbarung, erb. an Frau Hanna 
Reimann, Cuxhaven-Duhnen. 
Voßhörn 24. Tel. 33 71 (früher 
Allenstein, Ostpreußen). 

Gesucht per sofort tüchtige, 
saubere Kraft, etwa 30-40 J., für 
6-Person.-Haushalt, gute Koch-
kenntnisse. Drei weitere Mäd
chen vorhanden, da kleine Ho
telpension. Persönl. Vorstellung 
erwünscht. Gehalt nach Uber
einkunft. Haus Walpuski. Ham
burg. Warburgstraße 37. Tel. 
Nr. 44 53 51. 

Suche zum 1. April 1958 für meinen 
Gutshaushalt zwei junge Mädel 
für Küche und Haus. Bewerb. 
erb. Frau Hoepfner, Rittergut 
Breitenhaupt, Steinheim (Westf). 

Werbt für 
Das Ostpreußenblatt 

Ältere Wirtschafterin f. Villenhaus
halt gesucht v. Ehepaar, das tags
über in eigener Apotheke berufs
tätig ist. Zum Haushalt gehört 
noch die Mutter. 78 J. Geboten w. 
ein gt. Gehalt, fr. Kassen u. ein 
eig. sch. Zimmer. Bewerb. m. An
gabe d. bisherigen Tätigk. u. Ge-
haltsanspr. sind zu richten u. Nr. 
80 055 a Das Ostpreußenblatt. Anz.-
Abt., Hamburg 13. 

^ Vorscftiedcnes ^ 

Geschäftsgrundstück 
Kohlen - Baumaterial, gr. Laden 
sofort zu verpachten. Zuschr. erb. 
u. Nr. 80 328 Das Ostpreußenblatt, 
Anz.-Abt., Hamburg 13. 

Nebenverdienste für Mann u Frau! 
Ratschläge wie Sie dieselben er-
ztelen. erteilt Ihnen gerne gegen 
Rückporto: Dr. B. Werschinski, 
Baden-Baden, Rathausstaffel 10. 

In Hessen. Raum Gießen-Siegen, 
gut eingeführtes, noch ausbau
fähig., Textileinzelhandelsgeschäft 
krankheitshalber sof. abzugeben. 
Courantes Warenlager (Marken
artikel) wäre zu übernehmen. An
gebote erb. u. Nr. 80 332 Das Ost
preußenblatt, Anz.-Abt., Ham
burg 13. 

Nebenverdienst durch leichte heim-
gewerbl. Tätigkeit bis 100 DM 
wöchentl. Näh. geg. Rückp. durch 
HEISECO 102. Heide. Holstein. 

In Hessen. Raum Gießen-Siegen, 
gut eingeführtes, noch ausbau
fähig., Textileinzelhandelsgeschäft 
krankheitshalber sof. abzugeben. 
Courantes Warenlager (Marken
artikel) wäre zu übernehmen. An
gebote erb. u. Nr. 80 332 Das Ost
preußenblatt, Anz.-Abt., Ham
burg 13. 

Nebenverdienst durch leichte heim-
gewerbl. Tätigkeit bis 100 DM 
wöchentl. Näh. geg. Rückp. durch 
HEISECO 102. Heide. Holstein. Zwei ältere Leute mit Eigenheim 

suchen eine ältere Frau o. Anhang 
a. Mitbewohnerin n. Haussbetten/ 
Augsburg. Zuschr. erb. u. Nr. 
80 349 Das Ostpreußenblatt, Anz.-
Abt., Hamburg 13. 

Kauft bei den Inserenten 
unserer Heimatzeitung 

Zwei ältere Leute mit Eigenheim 
suchen eine ältere Frau o. Anhang 
a. Mitbewohnerin n. Haussbetten/ 
Augsburg. Zuschr. erb. u. Nr. 
80 349 Das Ostpreußenblatt, Anz.-
Abt., Hamburg 13. 

B E T T F E D E R N 
(f üllfertigl 
''•i kg handgeschlUsen 
DV\ 9.30, 11.20, 12.60, 
15.50 und 17.— 
''•> kg ungeschlissen 
DM 3.25, 5.25, 10.25 
13.85 und 16.25 

f e r t i g e B e t t e n 
Stepp-, Daunen-, Tagesdecken und 

Bettwäsche von der Fachfirma 

B L A H U T , Furth i. Wald 
Verlangen Sie unbedingt Angebot, 

bevor Sie Ihren Bedarf anderweitig decken. 

la g o l d g e l b e r reiner 

Bienen-Schleuder- H U N I U 
w u n d e r b a r e s A r o m a ! 
4»)2 kg netto (10-Pfd.-Eimer) = D M 17,80 
2ll, kg netto (5-Pfd.-Eimer) = D M 9,80 
Ke ine E imerberechn. ! Seit 35 3. Nachn . 
a b SEIBOID & CO.. 11 Nortorf (Holst.) 

Kennziffer-Anzeigen 
Bewerbungen. Angebote and 
sonstige Zuschriften auf Kenn-
?ifferanzelgen nur unter An
gabe der Kennziffer auf dem 
geschlossenen Umschlag erbe
ten. Falls Rücksendung Irgend
welcher beigefügten Unter
lagen erwünscht. Rückporto 

bitte beilegen] 

http://Ca.au
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blderreihen die Zuhörer begeistert. Die Hambur
ger Gruppe wird das am ehesten zu würdigen wis
sen. 

Ein besonderer Dank gebührt dem Jubilar für 
seinen Einsatz bei der Patenstadt Krefeld. Seiner 
Initiative ist es zu danken, daß Krefeld das „Modell 
der Insterburg um 1500" anfertigen ließ und im Rat
haus eine Gedenkhalle für Insterburg geschaffen 
wurde, die allen Eesuchern kündet: So war die 
Heimat! 

Unmöglich ist es, hier alle seine Verdienste zu 
würdigen, aber t+'e Insterburger des Stadt- und 
) idkreises werden mir zustimmen, wenn ich hier 
sage: Unser verdienter Landsmann, Oberstudienrat 
Dr. Wailter Grunert, hat sich in unseren Herzen ein 
bleibendes Denkmal gesetzt durch seine nimmer
müde, rastlose Tätigkeit für die Landsmannschaft 
und für die heimattoreuen Insterburger. Möge dem 
Jubilar auch im neuen Lebensabschnitt die Schaf
fenskraft erhalten bleiben. Wir alle, die wir ihn 
kennen und lieben, danken ihm aufrichtigen Her
zens. 

Und wenn sein alter, bewährter Freund. Ober
lehrer Otto Dibler. noch leben würde, er würde ihm 
uiii Theodor Fontane zurufen: 

„Der ist in tiefster Seele treu, 
wer die Heimat liebt wie Du!" 

I. A. der Zentralstelle der heimattreuen Insterburger 
W a l t e r G r o n a u 

Museumsdirektor z. Wv. 

P r . - E y l a u 
Landrat i. R. Neumann siebzig Jahre alt 

Am 9. Januar 1958 begeht unser Landrat i. R. Her
bert Neumann seinen 70. Geburtstag. Frühzeitig be
stand er Referendar- sowie Assessorexamen und 
nahm als Reserveoffizier des Litauischen Ulanen-
Regiments Nr. 12 am Ersten Weltkrieg teil. Nach 
Beendigung desselben wurde er während der Ab
stimmung dem Reichskommissar Frhr. v. Gayl in 
Alienstein zugeteilt: im Anschluß gehörte er als Re
gierungsassessor der Regierung Gumbinnen an und 
wurde zeitweise mit der Vertretung der Landräte 
in Treuburg und in Gumbinnen beauftragt. 

Am 28. Aueust 1922 wurde ihm die Verwaltung des 
Krepps Pr.-Eylau übertragen, dessen Landrat er bis 
zu seiner Versetzung in den Ruhestand am 1. Fe
bruar 1941 gewesen ist. Seine berufliche Tätigkeit 
ist also vorwiegend mit der Entwicklung unseres 
Heimatkreises in der Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen verbunden. Seine menschlichen Eigen
schaften und seine vortrefflichen Leistungen als Be
amter bildeten die Grundlage für das Vertrauen, 
das Ihm im gesamten Kreis entgegengebracht 
wurde. An dieser Stelle seien nur erwähnt die seit 
Jahrzehnten geplante, aber erst jetzt durchgeführte 
Regulierung der Elm. die etwa 3000 Morgen saure 
Moorwiesen in fruchtbare Wiesen mit vollwertigem 
Heu verwandelte, ferner der Ankauf der Wälder 
von Worienen und Romitten, als diese Güter der 
Siedlung zugeführt wurden. Die vorausschauende 
Planung machte den Kreis zu Eigentümern von 
wertvollen Wäldern, deren Nutzung der Zweite 
Weltkrieg zur Zeit unmöglich macht. 

Auf Grund seiner Leistungen wurde Landrat Neu
mann Mitglied des Finanzausschusses des Preußi
schen Landkreistages in Berlin und ehrenamtlicher 
Geschäftsführer des Ost preußischen Landkreistages. 
Seine ausgleichende Persönlichkeit erreichte bis 
zum Jahre 1933 im Kreistage die ebenso wichtige 
•:e harmonische Zusammenarbeit sämtlicher politi
sche Partelen. 

Die Stadt Pr.-Evlau ehrte ihn. als sie aus Anlaß 
des zehnjährigen Wirkens bei uns eine Straße „Her
bert-Neumann-Straße" benannte. Jeder Einwohner 
unseres Kreises konnte vertrauensvoll seine Sorgen 
bei seinem Landrat vorbringen; nicht vergessen sei 
auch sein r/astfreies Haus. 

Landrat Neumann war kein Nationalsozialist, und 
so konnte es nicht Wunder nehmen, daß nach der 

Machtübernahme seine Arbeit immer schwieriger 
wurde. Er blieb uns noch bis 1939 erhalten, dann 

ce er auf Anordnung von Erich Koch die Lei
tung des Kreises abgeben. Während des Zweiten 
Weltkrieges war er Sonderreferent für die wirt
schaftlichen Unternehmungen der ReichsgruDPe 
Handel und alleiniger Geschäftsführer der „Han
delsaufbau Ost G.m.b.H." als damals größtem ost-
pre-ußischen Handelsunternehmen. 

Nach dem Zusammenbruch 1945 war er zunächst 
mit der Durchführung wirtschaftlicher Maßnahmen 
als Bevollmächtigter der kirchlichen Erziehungskam
mer des evangelischen Bischofs von Berlin tätig. 
Seit 1949 ist er. dessen Leben ohne Arbeit undenk
bar ist. als Verwp'fntsrechtsrat bei den Verwal-
U ,naseerichten in Berlin. 

Die Verbindung zu unserem Kreis besteht unver
ändert fort, da Landrat Neumann, der in Berlin 
W 15. Brepenzer Straße 9. semen Wohnsitz hat. Vor
sitzender der Berliner KreisgruoDe unseres Heimat
kreises ist und dem Kreisausschuß unseres Kreises 
angehört. 

An seinem siebzigsten Geburtstage dankt der Kreis 
Pr.-Evlau seinem alten Landrat für alles, was er 
ihm als Beamter und als Mensch in nunmehr 35 Jah
ren gewesen ist Er wünscht ihm noch viele Jahre 
Schaffenskraft bei bester Gesundheit und bittet ihn. 
sich für die Belange unserer Kreiserunoe Berlin mit 
den so wichtigen Ausstrahlungen nach der Sowjet-
zone so unermüdlich wie bisher einzusetzen. 

von Elern-Bandels. Kreisvertreter 

Es werden gesucht: 
Pr.-Evlau: Schmiedeobermeister Hermann Tiedtke; 

Schmiedemeister Hermann Liedtke: Postkraftfahrer 
Plewka- Postkraftfahrer Waschke. 

Kreuzburg-Stadt: Frau Hedwig Wolf. geb. Buch
horn (Abbau). 

Grünbaum: Frau Helene Triebe, geb. Datzkeit. geb. 
3 1. 1916. früher Forsthaus Elchwalde; Otto Pottel, 
früher Kl.-Haferbeck. 

Kissitten: Fritz Link. geb. 2. 12. 1919. zuletzt Sol
dat in Rußland: Herta. Gisela und Heinz Frenzel. 

Oarbnricken: Frau Auguste Neumann. geb. 16. 9. 
1882 in Vorwerk Garbnicken, zuletzt 1945 in Danzig 
gesehen worden. 

Karwinden: Familie Zilkenath. die sich in der Ge
gend um Hannover aufhalten soll. 

•Meu-Park: Bauer Joachim Buchhorn, geb. etwa 
1903. 

Uderwangen: Fräulein Ermine Röckner. früher 
Kanzleiangestellte bei der Bürgermeisterei Uder
wangen. 

Worienen: Familie Schnerbach oder Schmerbach 
und Familie Preuß, beide früher in Dörsen wohnhaft 
gewesen. 

Heimatkreiskartei 
Bernhard Blaedtke. Bür^o-meister a. D. 
Glessen über Bergheim Erft. 

R ö ß e l 

Oberschule für Jungen in Bischofsburg 
Seit dem Aufruf zur Adressensammelaktion im 

Frühjahr 1957 haben sich fast hundert Lehrer, Leh
rerinnen. Schüler und Schülerinnen aus allen Tei
len Deutschlands gemeldet. Alle sind begeistert über 
das geplante Treffen, das am 15. Mai (Himmelfahrts
tag) in Hannover stattfinden soll. Die bisher ge
sammelten Adressen werden in den nächsten Tagen 
ausgeschickt. Wer es bisher versäumt hat. sich zu 
melden, möge dies bitte bald an meine Adresse, 
Hamburg 13. Hochallee 84. nachholen. Die Ehemali
gen unserer Schule haben sich bisher in kleinen 
Kreisen getroffen; am 19. Mai in Bochum, im Juni 
in Bad Münster am Stein — hier mit Oberstudien
direktor Groß. Idar-Oberstein, und Kameraden aus 
Frankfurt/M., Kaiserslautem und Wiesbaden sowie 
im August in Hamburg im Beisein von Studienrat 
Schmidt, Geweisberg, und Studienrätin E. Lang
mann. Hamburg. 

Frau Ingrid Merkel, geb. Augstin 
Vorstehenden Aufruf gebe ich hiermit zur Kennt

nis. Wir begrüßen den Zusammenschluß der Ehe
maligen der Oberschule Bischofsburg, besonders in 

. oqrem Gedenken an den Leiter der Schule, 
Oberstudiendirektor Bartels, der im Februar 1945 
verschlerJDt worden ist. Sein Verdienst war es vor 
allem, daß diese Lehranstalt aus kleinen Anfängen 
zu einer Oberschule aufwuchs. 

Am 2. Januar beging unser Landsmann. Oberstu
diendirektor i. R. Dr. Max Rohwerder, aus Rößel. 

jetzt wohnhaft in Werl, Kreis Soest. E U U n W U * « ^ 
den 70. Geburtstag. Dieser ehemalige Wrangelkuras 
sier und Offizier beider Kriege und n

s p ^ , alTze1t 
agoge an verschiedenen Lehranstalten waianzeu 
ein treuer Sohn seiner ostpieußischen Heimat, dem 
unsere herzlichsten Glückwunsche hieimit enUegen 
gebracht werden. 

Franz Stromberg. Kreisvertreter 
Hamburg 19. Armbruststraße 27 

S e n s b u r g 
Unser Karteiführer Gustav Waschke. Remscheid. 

Lenneper Straße 15, klagt immer wieder dalUDer 
daß sich Landsleute an ihn wenden und Auskunft 
wünschen, aber immer wieder ihren Heimatoit und 
den Heimatort des Gesuchten in beiden Fallen in 
unserer Heimat anzugeben vergessen. Dadurch ent
steht eine nicht zumutbare Mehrarbeit. Ich bitte 
daher, in jedem Fall den Heimatort im Kreise Sens
burg anzugeben. Ferner muß ich erneut daraut nin-
weisen. daß der Kreisbrief nur denjenigen zuge
stellt weiden kann, die die bekannte neue Kartei
karte an Waschke eingesandt haben. Wer a l s o K e ' : 
nen Heimatbrief erhalten hat, muß. um den Briet 
zu erhalten, eine Karteikarte ausfüllen und zusen-

Albert v. Ketelhodt. Kreisvertreter 
Ratzeburg. Kirschenallee 11 

J o h a n n i s b u r g 
Die Goldene Hochzeit feiern am 15. Januar: Emil 

Blask und Ehefrau Frieda, geb. Szesny. Landsmann 
Blask war Landwirt in Gehlenburg auf dem Grund
stück, das er von seinem Vater geerbt hatte. Er war 
über 45 Jahre Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 
in Gehlenburg. Die Mutter, ebenfalls Landwirtstoch-
ter. stammt aus Großdorf (Belzonzen). Von den 
sieben Kindern leben noch fünf, ein Sohn ist in 
Rußland gefallen. Das Ehepaar wohnt jetzt beim 
jüngsten Sohn Erich und der Schwiegertochter Edith 
in Bochum, Springerplatz 34. Die Kreisgemeinschaft 
"nacHiliert herzlich und dankt für den regen Be
such unserer Kreistreffen und für das landsmann
schaftliche Interesse, das das Ehepaar trotz seines 
hohen Alters unserer Heimatarbeit entgegenbringt. 

Fr. W. Kautz. Kreisvertreter 
(20 a) Altwarmbüchen (Hann.) 

A l l e n s t e i n S t a d t 

Gesucht werden: 
Walter Schmidt, geb. 29. 1. 1911, letzter Dienstgrad: 

Hauptmann bei Nachr.-Siab. Inf.-Regt. 2. Desglei
chen werden die Familienangehörigen des Walter 
Sch. gesucht. 

Hildegard und Traute Hirschberg, Johannisburger 
Straße 24. 

Die Zentrale Erfassungs- und Auskunftstelle der 
Justizverwaltung Amtsgericht Allenstein. 

Allensteiner! Frau Maria Allers. geb. Höhne, geb. 
28. 4. 1880. jetzt wohnhaft in Wolfsburg. Emmaus-
heim. benötigt den Vertriebenenausweis A und gibt 
an, Schützenstraße 23 wohnhaft gewesen zu sein. 
Auf Grund weiterer Angaben wird es sich vermut
lich um die Schanzenstraße 23 handeln. Der Ehe
mann war Besenbinder. Die gefertigten Besen wur
den von Frau Allers auf Bestellung von Haus zu 
Haus verkauft. Wer kennt Frau Allers und kann 
^"«.tätigen, daß sie mindestens seit 1937 in Allen
stein wohnhaft gewesen ist? Sie selbst hat folgende 
T -nrls'eute aus der Nachbarschaft benannt, die hier
mit gesucht werden: Augustinus Walesehkowski, 
Lehrer i. R.. geb. 9. 4 1878: Albert Baumann. Haus
wirt: Hoff mann: Bergmann. 

Alle Zuschriften und Meldungen weiden an die 
Geschäftsstelle Patenschaft Allenstein, Gelsenkir
chen, Hans-Sachs-Haus, erbeten. 

^ F ü r T o d e s e r k l ä r u n g e n 

Ewald P i e t r z y k . geb. 7. 11. 1909 in Wiesenheim. 
Kreis Johannisburg. Landwirt, wird vermißt. Es 
werden Zeugen gesucht, die seinen Tod bestätigen, 
bzw. etwas über seinen Verbleib aussagen können. 

Zuschriften erbittet die Geschäftsführung der 
Landsmannschaft Ostpreußen. (24a) Hamburg 13, 

arkallee 86. 

Rätsel-Ecke 

Kreuzworträtse l 

W a a g e r e c h t ; 1. Li tauischer O r t an der 
J u r a (Yorcks V e r t r a g Si lves ter 1812), 6. W e l 
tenraum, 7. oriental ischer Manne rname , 8 Pa
pageienart, 10. k le ines Pelz t ier , 12. m ä n n l i c h e r 
Vorname , 14. Ve rwand te , 16. Kosename für I rm
gard 18. entschiedene V e r n e i n u n g , 20. Rot
wi ldar t , 21. englisches Bier , 22. S i n g v o g e l 
(Mehrzahl) . 

S e n k r e c h t : 1. Schlachtenort i m ostpreu-
ß i schen Obe r l and (1410 und 1914), 2. N e b e n f l u ß 
des Pregel , 3. Sinnesorgan, 4. andere Bezeich
nung für Elch, 5. Stadt am Ta l te r G e w ä s s e r 
(Stinthengst), 8. portugiesische Inselgruppe i m 
A t l a n t i k , 9. Laubbaum, 11. O r t am n ö r d l i c h e n 
M ü n d u n g s a r m der M e m e l , 13. F l u ß r a n d , 15. 
Blu tgefäß , 17. Hafendamm, 19. N e b e n f l u ß der 
Saale. 

Nach Ü b e r t r a g u n g der Anfangsbuchstaben aus 
den Zah lenre ihen 11, 15, 22, 5, 16 u n d 1 i n 
die untersten sechs besonderen Fe lde r entsteht 
der N a m e einer Stadt an der M e m e l . — (ü u n d 
ck = e in Buchstabe.) 

r Rätsel-Lösungen aus Folge 1 

Si lbenrätse l 
1, Elchniederung. 2. Rastenburg. 3. N i m m e r 

satt. 4. S t a l l u p ö n e n . 5. Wi l lenbe i rg . 6. I l skefa l le . 
7. Chr i s tburg . 8. Ebenrode. 9. Rathshof. 
10. Tharau . 11. Hufen . 12. E iben . 13. N a r m e l r L 
14. Ragnit . 15. Inster. 16. Cranzbeek . 17. 
Hohens te in . 18. V o r d e r r o ß g a r t e n . 19. Osterode . 
20. Nordenburg . 21. P i l l a u . 22. L i e b e m ü h l . 23. 
Angerapp . 24. Upal ten . 25. Elche 26. Niedert . 

E r n s t W i e h e r t . 
„ H e i n r i c h v o n P l a u e n " 

C 3 

Name: 
Vorname: 
Geburtstag: 
Augen: 
Haar: 

Hoffmann? 
Wolfgang 
18. 5. 1941 
grau-grün 
dunkelblond 

Für den oben genannten Kna
ben, der Wolfgang Hoffmann 
heißen soll, werden Angehörige 
gesucht. Wolfgang H. war bei 
seiner Mutter i. Königsberg Pr.. 
auf dem Löbenicht wohnhaft, 
und soll nach dem Tode dersel
ben in ein Waisenhaus in Kö
nigsberg Pr. gekommen sein. 
Das Datum der Einlieferung 
steht nicht fest. Der Vater des 
Jungen, dessen Personalien wie 
die der Mutter unbekannt sind, 
soll kriegsvermißt sein. Zuschr. 
erb. u. Nr. 80 224 Das Ostpreu
ßenblatt, Anz.-Abt., Hamburg 13. 

Wer kann Auskunft geben über 
die verschollene Frau Marie 
Wronn, Witwe des Obersattel
meisters und Reitlehrers A. 
Wronn. Landgestut Braunsberg, 
wohnhaft in Braunsberg. Ost-
preuß.. Otto-Weinreich-Str. 4a. 
früher Bogenstr. Zuschr. erb. 
Bruno Wronn. Gräfelfing bei 
München, Akilindastraße 32. 

Wer kann Auskunft geben über das 
Schicksal der Ehefrau Elisabeth 
Gossing. geb. Erdmann, aus El-i 
bing. Ostpreußen, Thüringer Weg 
Nr. 31? Wem ist die jetzige An
schrift der Martha Schilinski (od. 
Zilinski). geb. Feilhauer, aus El-
bing, Rodelandsweg (?) bekannt? 
Um Mitteilung zu 4 II 254 57 wird| 
gebeten. Das Amtsgericht Det
mold. 

Wer kann Auskunft geben über Frl. 
Friedel Heinrichs? Sie wohnte 1944 
noch in Gr.-Bössau bei Rothfließ, 
Ostpreußon (Allensteiin). Nachr. 
erb. Hans Trettin (21) Wersen-
Büren 95. Kreis Tecklenburg in 
Westfalen. 

Gesucht wird Unteroffizier Fritz 
Oswald Andreas, aus Borken. Kr. 
Treuburg. geb. 4. 6. 1908. Letzte 
FPNr. 56 366 B — Kurlandarmee. 
Wer von den überlebenden Ka
meraden weiß etwas von ihm 
und gibt Nachricht an Frau Au
guste Kraffzik. jetzt (22b) Kirsch
horn (Pfalz) üb Kaiserslautern, 
Hauptstraße 66. 

Gesucht wird das Ehepaar Frau 
Anna Nitsch u Herr Karl Nitsch, 
früh, wohnh. in Heilsberg Ostor.. 
Guttstadtstr 1. v. Mathilde Was
serfurt. Frankfurt (Main). Kriegk-
straße 25 II. 

Täglich Honig eisen I a Ä 
u . ^ „. , , ^ er sein. Reinmuth-
Honig ist reiner Bienen-Schleuderhonig von köstlichem Wohlgeschmack. Sie be
kommen porto- und verpackungsfrei netto 5 Pfd. deutschen Blütenhonig für 
1?,— DM. 4 verschiedene Sorten können Sie orüfen, wenn Sie Päckchen mit 

f ^ n J . K l e e " ' A k a z ' e n Salbei-, L indenblüten-, Wald- und Wiesentracht) fü-
nur 1 50 DM bestellen. 48s e i t iqe Broschüre .Honig , die Naturktaft für Gesunde 
und Kranke kostenfrei. - Schreiben Sie bitte direkt an H o n i g - R e i n m u t h 
Sattelbach I Badischer Odenwald, Blenenstrafje 160 

r Unter rieft t 

Achtung — Ponarther! 
Wer kann Nachricht geben über 

das Schicksal meines Mannes 
Franz Störmer. geb. 1. 7. 1899 in 
Waldburg. Kr. Königsberg Pr.? Im 
April 1945 gefangengenommen in 
Königsberg Pr. (war beim Volks
sturm), zuletzt wurde er im La 
ger Georgenburg. Insterburg. ge 
sehen. Letzter Wohnort: Königs
berg Pr.-Ponarth. Hofstraße 6 
Nachr. erb. Frau Anna Störmer. 
Neu-Wulmstorf. Kreis Harburg, 
Königsoerger Straße 66. 

Wer kann Auskunft geben über 
meine Mutter Auguste Rennwald, 
geb. Bendzko. wohnhaft in Kö
nigsberg Pr.. Cranzer Allee 121? 
Zuschr. erb. Arno Rennwald. 
Düsseldorf. Engelbertstraße 23. 

Name: Dill, Düll od. Dull 
Vorname: Willi 
geb.: etwa 1940 

Der Nachname des Jugendlichen 
steht nicht fest. Er kam nach 
1645 mit einem Transport aus 
Königsberg Pr. Es ist möglich, 
daß sein Heimatort Großwalde. 
Kreis Neidenburg, oder Groß
walde. Kr. Elchniederung, war. 
Anscheinend wollte der Vater 
mit seiner Frau, seinem Sohn 
Willi und einer Tochter gemein
sam auf die Flucht gehen. Er 
kam aber vermutlich zum 
Volkssturm. Die Mutter scheint 
in Königsberg Pr. verstorben zu 
sein und Willi erinnert sich, 
daß seine Schwester, deren 
Vornamen er nicht mehr weiß, 
ihn zu einem Müller gebracht 
hat. Dieser soll Ihn einige Zeit 
behalten haben und hat ihn 
vielleicht in das Waisenhaus in 
Königsbert' Pr. gebracht. 
Zuschr. erb. unt. Nr. 80 225 Das 
Ostoreußenblatt. Anzeigen-Abt. 
Hamburg 13. 

r yJ&Qbanntfchafton . 
Ostpr. Handwerker. 34 170. ev., bl., 

strebsam, m. nettem 2-Fam.-Haus. 
wünscht zw. Heirat die Bekannt
schaft eines netten häusl. Mädels. 
Raum Hamburg. Bildzuschr. erb. 
u. Nr. 80 227 Das Ostpreußenblatt. 
Anz.-Abt.. Hamburg 13, 

Junger Ostpr., (27). kath.. sucht gr. 
intelligentes Mädchen zw. baldig. 
Heirat. Nur emstgem. Bildzuschr. 
erb. u. Nr. 78 633 Das Ostpreußen-! 
blatt. Anz.-Abt.. Hamburg 13. 

Gesunde lebensfrohe, tüchtige so
lide Ostpr., 35/165. schuldl. gesch.. 
bld.. bl. Augen, vollschl.. sucht 
einen treuen Ehepartner u. damit 
eine Heimat. Zuschr. erb. u Nr. 
80 014 Das Ostpreußenblatt. Anz.-
Abt.. Hamburg 13. 

Welcher aufrichtige Mann, am lieb
sten Beamter, evtl. a. Kaufmann, 
wünscht zw. sp. Heirat die Be
kanntschaft verw. naturliebender 
Kaufmannsfrau aus dem Raum 
Königsberg Pr. stammend Bin 
170 gr.. 52 J.. dkl., ev. Nur ernst-
gem. Bildzuschr. (zurück) erb u. 
Nr. 80 249 Das Ostpreußenblatt, 
Anz.-Abt.. Hamburg 13 

Ostpreußin, 24 164. ev.. dkl., voll
schlank, solide u. strebsam", sucht 
auf diesem Wege eine nette Be-
kanntsch. eines aufrichtig. Herrn 
bis 30 J. (Raum Braunschweig). 
Bildzuschr. erb. u. Nr 80 245 Das 
Ostpreußenblatt. Anz.-Abt., Ham
burg 13. 

Lest 
das Ostpreußenblatt 

Schwesternschaft des Ev. Diakonievereins 
Ausbi ldungsmögl ichkei ten f ü r evang. Schwesternschüler innen 
In der Krankenpf lege: In Berlin • Bielefeld • Delmenhorst • D ü s s e l d o r f • 
Frankfurt a M . • Hamburg • Herborn • Husum • M ü l h e i m / R u h r • 
Oldenburg • Osnabrück • Reutlingen • Rotenburg/Fulda • Saarbrücken • 
Sahlenburg • Walsrode • Wuppertal-Elberfeld 

In der Säug l ingsp f lege: In B e r l i n - D e l m e n h o r s t - F ü r t h / B a y e r n - O l d e n b u r g 
In der Wirtschaftsdiakonie: In Berlin • Bielefeld • Düsse ldor f • Saarbrücken• 
Sahlenburg/Nordsee. In der Diätküche (staatlich aneikannt) in Berl in 
In der Heimerz iehung: In Ratingen bei Düsse ldor f . 
Sonderausbi ldung fü r Operationsschwestern, Hebammenschwestern, 
Gemeindeschwestern. 
Schwesternfortbildung in den Diakoniesdiulen in Kassel und Berlin, in 
der Schwesternhochschule der Diakonie in Berl in-Spandau. 
Schwesternvorschüler innen werden ebenfalls angenommen. 
EV. D I A K O N I E V E R E I N B E R L I N - Z E H L E N D O R F 
Prospekt u. Auskunft : Zweigstelle Göttingen, GoBlerstr.5, Ruf 22551 

ras Königsberger Diakonissen-Mutlerhaus 
der Barmherzigkeit aut Altenberg im Lahntal 
nimmt tederzeit auf: 
1. junge Mädchen aus gut evang Hause 
von 16 Jahren an als Vorschülerinnen 
Prakt Jahr Vorbereitung auf Kranken
pflegeschule usw 
2. Lernschwestern und Schwesternhel
ferinnen von 17 Jahren an. Ausbildtng 
als Diakonisse oder freie ev Schwerter 
3. Altere Bewerberinnen. Abgekürz'e 
Sonderausbildung für den Diakonissen
dienst. 

Anfragen; Diakonissen-Mutterhaus auf Altenberg Kr Wetzlar 

in schön gelegenem, modern 
eingerichtetem Mutterhaus der 
HRK-Schwesternschaft Krefeld 
und Im neuzeitlichen Schwe
sternhaus d~r Stadt Kranken

anstalten Krefeld erhalten 

V o r s c h ü l e r i n n e n 
ab 15. Lebensjahr eine gute 
hauswirtschaftliche Ausbildung 

Ab 18 Lebenstahr werden 

Lernschwestern 
tut Erlernung der Kranken 
Dttege unter günstigen Bedin
gungen eingestellt Prospekt* 

durch die Oberin 
Krefeld HnhenzollernstraOe 91 

Vorschülerinnen. 16—18 J alt 
l.ernschwestern sowie ausgeb 
Schwestern finden Aufnahme 
in der Schwesternschaft Main
gau vom Roten Kreuz Frank
furts Eschenheimer Anlage 
Nr 4-8 Bewerbungen erbeten 
an die Oberin 

L a n d s l e u t e 

e r k e n n e n s i c h 
a n d e r 

Elchschaufelnadel 

Wertvolle Bettwaren! 
Schlafbär-Bettfedern 
Schlaf bär-Fertigbetten 
Schlafbär-Inlett 
Schlafmond-Antirheuma-

Decken 
Schlaf mond-Steppdecken 
Schlaf mond-Daunendecken 
Schlaf mond-Tagesdecken 
Schlaf in D I K I - A I a trat zen 

u. a. m. 
Langlebige, preiswerte Marken
artikel mit Garantieurkunde. 
Schlafmond in geschmackvoller 
Klarsichtverpackung. 
S p e z i a l i t ä t : 
Original la weißer volldauniger 
Handschleiß. 
Verlangen Sie unverbindlich 
meine Kunstdruckkataloge! 
Preisnachlässe für Heimatver
triebene! 

Otto B r o n d h o f e r 
Fachunternehmen f. Bettwaren 
(22 a) Düsseldorf-Kaiserswerth 

Arnheimer Straße 58 

(̂ Amtliche Bekanntmachunĝ  
4 II 1363. 1368 57 

Aufgebot 
Die Frau Gertrud Elfriede Wag
fort, geb. Lukoschus, Köln, Hän
delstraße 39, hat beantragt, ihre 
Eltern a) Oberpostsekretär Georg 
Lukoschus, geb. am 2«. 4. 1882 in 
Wowerischken, Kreis Memel. ev.. 
deutscher Staatsangehöriger, an
geblich verwitwet, letzter Wohn
sitz in Königsberg, Unterhaberberg 
Nr. 46 nach dem Einmarsch der 
Sowjets 1945 in ein Barackenlager 
nach Königsberg Pr.-Aweiden ver
bracht und dort angeblich Früh
.iahr 1947 verstorben, b) Ehefrau 
Anna Lukoschus, geb. Klischies, 
geb. am 21. 9. 1887 in Flauten. Kreis 
Prokuls, Ostpr.. ev.. deutsche 
Staatsangehörige, letzter Wohnsitz 
Königsberg, Unterhaberberg 46. 

d em Einmarsch der Sowjets 
1945 in ein Barackenlager nach Kö
nigsberg Pr.-Aweiden verbracht 
und dort angeblich am 24. 3 1946 
verstorben, für tot zu erklären. 
Die Verschollenen werden aufge
fordert, sich bis zum 7. März 1958. 
ii Uhr. vor dem unterzeichneten 

, X , i n K o l n > Reichensperger-
Platz i. III. stock. Zimmer 397 a zu 
melden, widrigenfalls sie für tot 
erklärt werden können 
t!l°u d i e A l , s k u n f t über die Ver-

. ß e b e n k ö n f i * n . werden 
auffordert, bis zu dem oben be-
AnTe?™" Z e i t P u , n k t dem Gericht Anzeige zu machen. 
K ö l n , den 18. Dezember 1967 

Das Amtsgericht 
Abteilung 4 



Jahrgang 9 / Folge 2 Das Ostpreußenblatt 11. Januar 1958 / Seite 7 

L Z a e r l D n f l ^ m a n n f ( f t n f t l i c f t c n b e f r e i t i n . . . 

B E R L I N 
Vorsitzender der Landesgruppe Berlin: Dr. Mdtthee, 

Berlin-Charlottenburg, Kdiserdamm 83. „Haus der 
ostdeutschen Heimat'' 

Termine 
19. Januar, 16.30 Uhr. Heimatkreis Sensburg. Kreis

treffen. Lokal: Rixdorfer Krug. Berlin-Neukölln. 
Richardstraße 31, Bus A 4. U-Bahn Karl-Marx-
Straße, S-Bahn Neukölln. 

Vorsitzender der Landesgruppe Hamburg: Hans 
Kuntze, Hamburg-Billstedt, Schiffbeker Weg 168. 
Telefon 73 33 49. Geschäftsstelle: Hamburg 13, 
Parkallee 86. Telefon 45 25 41 42. Postscheckkonto: 
Hamburg 96 05 

Bezirksgrtippcn Versammlungen 
Es wird gebeten, zu allen BezirksgrupDenversamm-

lungen die Mitgliedsausweise mitzubringen. 
Eimsbüttel: Achtung! Lokal Wechsel! Sonntag. 

12. Januar. 16 Uhr. in M. Brünings Gaststätte. Ham
burg 19. Müggenkampstraße 71. nächste Zusammen
kunft mit Vortrag von Polizeikommissarin Pletsch 
„Art und Zweck der weiblichen Schutznolizei." An
schließend geselliges Beisammensein. Zu erreichen 
mit U-Bahn bis Hellkamp. Linie 3. Linie 16. Linie 5 
und 17. 

Wandsbek. Es finden Sonderzusammenkünfte für 
die in den folgenden Stadtteilen wohnenden Lands
leute statt: für Dulsberg und Dehnhaide am Mon
tag. 13. Januar. 20 Uhr. in der Gaststätte Bartelshof. 
Hamburg 21. Alter Teichweg 7 9. für Eilbek am Don
nerstag. 16. Januar. 20 Uhr. in der Gaststätte Schulz. 
Hamburg 23. Eilbeker Weg 130. Machen Sie bitte alle 
Ihnen bekannten Landsleute auf diese Versamm-
luno aufmerksam 

Elbgemeinden: Sonnabend. 18. Januar. 19 Uhr. In 
der Johannesburg. Blankenese. Elbchaussee 566. im 
Rahmen eines Heimatabends interessante Lichtbilder 
für jung und alt. Alle Kinder und Jugendlichen sind 
mit ihren Angehörigen herzlich eingeladen. Gäste 
sind willkommen. 

Kreisgruppen Versammlungen 

Treuburg: Sonnabend. 11. Januar, ab 19 Uhr in der 
Gaststätte Jessen Hamburg 13. Beim Schlump 55. 

Gerdauen: Achtung. Lokalwechsel! Sonntag. 12 Ja
nuar. 16 Uhr in M. Brünings Gaststätte Ham
burg 19, Müggenkamostraße 71. nächste Zusammen
kunft mit Vortrag von Polizeikommissarin Pietsch 
„Art und Zweck der weiblichen Schutznolizei." An
schließend geselliges Beisammensein. Zu erreichen 
mit U-Bahn bis Hellkamn. Linie 3 bis Langenfelder 
Damm. Linie 16 bis Methfesselstraße. Linie 5 bis 
Müggenkampstraße. Linie 17 bis Endstation. 

Unsere Jugend trifft sich 
'Altona: Kindergruppe: Heimabend ab 16. Januar 

wieder jeden Donnerstag um 16 Uhr im Jugendheim 
Altona, Bahrenfelder Straße 131. Hof. — Jugend-
gruDPe: Neuer Termin wird bekanntgegeben. 

Barmbek: JugendgruoDe: Heimabend jeden Don
nerstag von 19 bis 21 Uhr in der Schule Langenfort. 

Elmsbüttel: Klnriergruooe: Heimabend jeden Frel-
raj5r>nf»rttlJ)30 bis 17 Uhr im Heim der offenen Tür. 
Hambur»w*3. Pundesstraße 101. 

Eppöndorf-Kimsbiiitel: Jugenclgninoe: Jeden Mitt
woch von 19 bis 21 Uhr Heimabend im Gorch-Fock-
He-im. Loogestraße 21. 

Harburg: Jugendgrunne: Heimabend jeden Mitt
woch von 19.30 bis 21.30 Uhr im Jugendheim Harburg. 
Am Heckengang. 

Vorsitzender der Landesgruppe Schleswig-Holstein: 
Fritz Schröter. Kiel. Holstenstraße 46 II 

Viertes Landestreffen der Landesgruppe 
Schleswig-Holstein am 17. Juni in Neumünster 

S c h l e s w i g . Bei der Weihnachtsfeier wirkten 
erwachsene Mitglieder und Kinder mit. Der Ost
land-Chor sang unter Leitung von Konrektor Eitel 
Greulich und die Kapelle Sternberg brachte Instru
mentalmusik zu Gehör. Die Stenojugend spielte un
ter Leitung von Uwe Mahnke ein weihnachtliches 
Stück. Der Weihnachtsmann verteilte an alle Kin
der bunte Tüten. Der 1. Vorsitzende. Wlottkowski. 
sprach über den Sinn des Weihnachtsfestes. 

N I E D E R S A C H S E N 

Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen: Ar 
nold Woelke, Göttingen, Keplerstraße 26. Telefon 
Nr. 5 87 71-8; Geschäftsstelle: Hannnover, Hum
boldtstraße 2122 (Hofgebäude). Telefon 1 32 21. 
Postscheckkonto Hannover 1238 00 

S a l z g i t t e r - N o r d . Der Vorstand der Kreis-
Kruppe teilt mit, daß die für den 15. Januar im 
Cäsino-Filmbühne. Berliner Straße (Lebenstedt), ge
plante Hauptversammlung ausfällt: da die Reno
vierung des Saales bis zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht fertig sein wild, wird die Hauptversammlung 
verlegt. Der neue Termin — vermutlich in der ersten 
Hälfte Februar — wird durch Rundschieiben be
kanntgegeben. — Durch die Initiative unseres Lands
mannes. Ratsherrn Hein, ist erreicht worden, daß 
folgende Straßen in Lebenstedt, Abschnitt VII. ost
preußische Namen erhielten: Die Baustraße 139 heißt 
Herderweg und die Baustraße 141 heißt Ostpreußen
straße. — Vorstandsitzung der Gruppe am Freitag, 
17 Januar. 20 Uhr. in der Bahnhofswirtschaft Le
benstedt — Das ostpreußische Musikstudio Salz
gitter, unter der Obhut des Vorsitzenden Staff hat 
gute Erfolge zu verzeichnen. Mehr als vierzig Dias 
zeugen vom Wirken ostpreußischer Komponisten 
und von deren Werken, sie zeigen ferner Pflege
stätten der Musik in der Heimat. Gesammelt werden 
weiterhin Biographien ostpreußischer Komponisten. 
Volks- und Kunstmusik aus Ostpreußen in Noten. 
Schallplatten und Tonbandaufnahmen. 

S u 1 I n e e n Nächste Monatsversammlung Mon
tag den 13. Januar. 19.30 Uhr, Ratskeller Sulingen, 
kleiner Saal Lichtbildervortrag: ..Ostpreußen heute.' 
Anschließend Fleckessen. Anmeldung hierzu sofort 
erbeten an Landsmann W. Jürgensonn. Buchhand
lung. Lange Straße. Gäste herzlich willkommen. 

B u x t e h u d e . Im Mittelpunkt einer advent
lichen Feierstunde stand eine Szenenfol.ae. die Luise 
Wever nach dem Roman „Missa sine nomine von 
Ernst Wiechert zusammengestellt hatte. Vier ost-
oreußische Mädchen zündeten vier Lichte auf einem 
Ged-kbTumchen an mit Worten deŝ Ged ênkens an 
die Heimat, unsere Toten und Vermißten und an 
de Landsleute, die noch jenseits des Eisernen Vor
hangsleben Auf den restlich geschmückten Tischen 
brannten die Kerzen auf den heimatlichen Klau-

senbäumchen. Der l. Vorsitzende deutete das Leid 
als mächtigen Wandler zum Guten. Unter starker 
Anteilnahme der Zuhörer wuide dann In der Sze
nenfolge nach Ernst Wiecherts Roman das Schick
sal der Vertreibung In eindringlichen Bildern und 
Gesprächen sichtbar gemacht. Den versöhnlichen 
Abschluß dieser Szenenfolge bildete eine Weih
nachtsfeier der Mitwirkenden in einem kleinen, 
auf der Bühne aufgebauten Schafstall, bei der die 
Kinder an der Krippe schlichte Verse sprachen und 
Blockflöten und Chorgesänge die Verlesung des 
Weihnachtsevangeliums umrahmten. Die musikali
sche Gestaltung des Abends lag in den Händen von 
Landsmann Walter Haensch. Superintendent Koch 
und Bürgermeister Plöger sprachen unter dem Ein-

... der ergeifenden Feier zu den Landsleuten. 

C e l l e . Auf einer vorweihnachtlichen Feierstunde 
trug Landsmann Pohl Lieder und Gedichte vor. 
Landsmann Füllhaas gedachte der Landsleute, die 
jetzt noch in der Heimat leben. Der 1. Vorsitzende, 
Novak, überreichte mehreren ehrenamtlichen Mit
arbeitern als Dank für ihre Dienste heimatliche Bü
cher. Alle Mitglieder über 75 Jahre erhielten das Ab
zeichen der Landsmannschaft in Bernstein. Für die 
Kinder gab es bunte Teller und die Vorführung von 
Märchenfilmen. 

N O R D R H E I N - W E S T F A L E N 
Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: 

Erich Grimoni, (22 a) Düsseldorf 10, Am Schein 14, 
Telefon 6 24 14 

Liebe ostpreußische Jungen und Mädchen! 
Ihr habt im vergangenen Jahr — jeder an seinem 

Platz — für unsere Heimat gearbeitet. Beim Ost
preußentreffen in Bochum habt ihr gezeigt, daß 
auch die Jugend bereit ist, sich vor aller Welt zu 
unserer Heimat zu bekennen. Die Sommerfreizei
ten und unsere Fahrten in Deutschland und nach 
dem Ausland waren ein voller Erfolg und ein Er
lebnis für jeden Teilnehmer. Diese Erfolge sollen 
uns ein Ansporn sein, auch im Jahr 1958 zusam
menzustehen und noch mehr als bisher für unsere 
Heimat zu arbeiten. 

In den Wochen, die vor uns liegen, soll besonders 
die Lehrgangsarbeit im Vordergrund stehen. Am 
25. und 26. Januar werden wir in dem herrlich gele
genen Berufsschul.jugendheim Essen-Heisingen. am 
Baldeneysee, den ersten Lehrgang für alle ostpreu
ßischen und westpreußischen Jugendlichen im Ruhr
gebiet durchführen. Das Heim ist ab Essen-Haupt
bahnhof mit dem Bus, der alle zwanzig Minuten 
nach Heisingen fährt, zu erreichen Die Leitung des 
Lehrgangs liegt in meinen Händen; die Organisation 
hat Tone Krüger übernommen. Ihr sollt viel über 
die Heimat hören, viel lernen und fröhlich sein. 
56 Plätze stehen uns zur Verfügung. Anmeldungen 
bis zum 22. Januar an Hans Herrmann. Herne. Ring
straße 47. Mitzubringen sind Liederbücher. Schreib
material. Turn- oder Hausschuhe für den Volks
tanz und, soweit vorhanden, Musikinstrumente. Er
stattet werden nach Vorlage der Fahrkarten. Fahr
scheine usw. sämtliche Fahrtkosten. Eigener Beitrag 
jedes Teilnehmers 1 DM. dazu 1 DM für Beitzeiig. 
insgesamt also 2 DM. Wer diesen Betrag nicht auf
bringen kann, möge das bei der Anmeldung ver
merken. Beginn des Lehrganges 25. Januar. 17 Uhr, 
Ende am Sonntag gegen 17 Uhr. 

Ein Landeslehrgang für GniDDenführer. deren 
Stellvertreter und Führungskräfte soll zu Ostern 
stattfinden. Ich bitte alle Gruppenführer usw.. schon 
jetzt dafür Sorge zu tragen, daß sie sich für die 
Zeit vom 3. bis 7. April freimachen. Anmeldungen 
b'« zum 26. März bei mir. 

Wer von den Mädchen bis ietzt noch keinen Mä-
.del-Arbeitsbrief der DJO - LandesgruDDe erhält, 
•schreibe bis zurh 22. Januar an mich. Postkarte ge-
'nügt. Der Arbeitsbrief wird kostenlos geliefert. 

Wer von den GrunDenführern. GruoDen oder im 
Aufbau stehenden GruDoen noch keinen Arbeits
brief erhält, wird ebenfalls um Nachricht bis zum 
22. Januar gebeten. 

Bei Anschriftenänderun< Ien bitte Ich euch herz-
l'r-h. mir zu schreiben, wohin ihr verzieht oder wer 
eure Arbeit übernommen hat. Auch hier bitte ich 
um Meldungen bis zum 22. Januar. 

Auch in diesem Jahr wollen wir Sommerlager 
durchführen Ich bitte diejenigen Mädchen und Jun
gen, die mir bei der Durchführung helfen möchten 
oder ein kleines Lager selbst durchfuhren wollen, 
mir bis zum 1. Februar zu schreiben. 

Hans Herrmann 
Herne. Ringstraße 47 

R h e y d t . 11. Januar, 20 Uhr. Jahreshauptver
sammlung bei Köllges, Ecke Wickrather Straße Ober-
heydener Straße, mit Vorstandswahlen, einer Be
sprechung über die Veranstaltungen in diesem Jahr 
und einem geselligen Beisammensein. Alle Mitglie
der werden um ihr Erscheinen gebeten. — Da die 
Mitteilungsblätter jetzt durch die Post zugestellt 
werden, weiden die Mitglieder gebeten, bei Woh
nungswechsel ihre neue Anschrift der Geschäfts
stelle oder den Kassierern mitzuteilen. 

D u i s b u r g - M i t t e . Jahreshauptversammlung 
am Sonnabend. 11. Januar. 19.30 Uhr. im Ketteler
heim, Seitenstraße 19. Nähe Dellplatz. Im zweiten 
Teil der Veranstaltung sollen Farbfotos von der 
Kurischen Nehrung gezeigt weiden. Anschließend 
geselliges Beisammensein. Alle Mitglieder sind herz
lich eingeladen. Der Eintritt ist frei. 

E s s e n . Jahreshauptversammlung der Landsleute 
aus den Memelkreisen am 12. Januar. 16.30 Uhr, in 
Essen-West, Dechenschenke, Haltestelle Helenen
straße. Alle Landsleute aus den Memelkreisen wer
den dringend um ihr Erscheinen gebeten. — Bei der 
Weihnachtsfeier für die Kinder der Mitglieder wurde 
das Weihnachtsmärchen „Knecht Ruprecht am Tele
fon" gespielt. Die Kinder brachten ein abwechslungs
reiches Programm zu Gehör und wurden mit bun
ten Tüten beschenkt. Am Abend fanden sich die 
Erwachsenen aus den Memelkreisen zu einer Weih
nachtsfeier zusammen. Frau Wolff und Landsmann 
Waschkies hatten ein buntes Programm zusammen
gestellt. Heimatliche Erinnerungen weckte Lands
mann Waschkies mit einem Vortrag über ostpreu
ßische Bräuche zur Advents- und Weihnachtszeit. 

k'e schöne Feierstunde wird allen Teilnehmern noch 
lange in Erinnerung bleiben. 

E s s e n - II e i s i n g e n . Jahreshauptversamm
lung am Sonntag, dem 12. Januar, 19.30 Uhr, bei 
Dreesen. Bahnhofstraße. Es spricht Stadtoberinspek
tor Schenk über die Achte Novelle des Lastenaus
gleichsgesetzes. 

B o c h u m . Zum würdigen Abschluß des Jahres 
1957 vereinigten sich alle zur Kreisgruppe gehören
den Gruppen zu einer Feierstunde. Vor überfüllten! 
Hause hieß der 1. Vorsitzende die Anwesenden, 
unter ihnen zahlreiche Heimkehrer, willkommen. 
Mit herzlichen Grußworten von Pfarrer Jacob für 
die gastgebende Gemeinde wurde die Feierstunde 
durch Vorträge der Kindergruppe eröffnet. Der 
Chor der LO sang in vierstimmigem Satz die Brieger 
Weihnachtskantate Die Solopartien wurden von 
Frau Kätner gesungen. Nach der gemeinsamen 
Kaffeetafel führte die Theatergimppe der LO unter 
Leitung von Frau Gehrmann das Weihnachtsspiel 
„Der Sternträger" auf. Der ostpreußische Pfarrer 
Fehr hielt die Festansprache, in der seine Erkennt
nisse in langer sowjetischer Kriegsgefangenschaft 
und das Erleben der Heimat nach 1945 widerhallten. 
Die musikalische Leitung lag in den Händen von 
Kantor Diekert und Lehrer Bandelow. Die Feier
stunde hinterließ bei allen Anwesenden einen tie
fen Eindruck. — Die Chorproben des Ostpreußen
chores (vierstimmiger Gemischter Chor) beginnen 
am Mittwoch, dem 15. Januar, um 19 Uhr in der 
Hagenschule, Castroper Straße. Straßenbahnhalte
stelle Klinikstraße. 

H e r f o r d . Heimatabend mit Lichtbildervortrag 
am Sonnabend. 11. Januar. 20 Uhr. bei Niemeier, 
üergertor. 

G r o ß - D o r t m u n d . Zu einer Aussprache hatte 
die Gruppe alle im Raum Groß-Dortmund woh
nenden Aus9iedler eingeladen; hundert zwanzig wa
ren gekommen. Für die Kaffeetafel hatten Mitglie
der der Frawengiruppe Kuchen gebacken. Bei der 
folgenden Aussprache, in der vor allem geklärt wer
den sollte, wie der Vorstand den einzelnen Aussned-
lern helfen kann, ergab sich, daß noch viel zu tun 
bleibt. Ein Teil unserer Aussiedler ist noch in den 
Lagern untergebracht, andere müssen lange auf 
ihre Rentenzahlung warten oder haben Schwierig
keiten mit dem Wohnraum. Es zeigte sich, daß auch 
die Jugendlichen unter den Aussdedlern noch viele 
Schwierigkeiten haben. Viele von ihnen beherrschen 
die deutsche Sprache nur unvollkommen. Es muß 
dafür gesorgt werden, daß sie eine Förderschule be
suchen können, damit sie zu einer Lehrstelle kom
men. Hier will die Gruppe nach besten Kräften 
helfen. Es wurde bekanntgegeben, daß Rektor Klap
pert. Robert-Koch-Straße 50, Anmeldungen zur För
derschule entgegennimmt. Die Jugendgruppe er
freute unsere Aussiedler mit musikalischen Darbie
tungen. Der Abend hat gezeigt, daß unsere Lands
leute, die jetzt aus der Heimat gekommen sind, vor 
allem Rat und menschliche Hilfe brauchen. 

D o r t m u n d . 19. Januar, 16 Uhr, Jahreshaupt
versammlung und Vorstandswahl der örtlichen Ar
beitsgemeinschaft der Memelländer in der Gast
stätte Altes Schloß, Bornstraße 134. Ecke Mallinck-
rodtstraße (Linie 6). 

W i t t e n (Ruhr). Jahreshauptversammlung am 
Sonnabend, 11. Januar, 20 Uhr. im Josefs-Saal, Her-
beder Straße. — Am Mittwoch, 15. Januar, 20 Uhr. im 
gleichen Lokal Jahreshauptversammlung der bis
herigen Arbeitsgemeinschaft. Bei dieser Versamm
lung soll der Bund der Vertriebenen gegründet und 
der Vorstand des Kreisverbandes Witten gewählt 
werden. 

M ü n s t e r . Die Memelländer aus Münster und 
Umgebung waren zu einer weihnachtlichen Feier
stunde zusammengekommen. Sie wurden von dem 
1 Vorsitzenden. Bartkus. herzlich begrüßt. Die Ju
gendgruppe der Landsmannschaft brachte weih
nachtliche Lieder zu Gehör. Vier Mädchen sagten 
Weihsprüche auf und zündeten die Adventskerzen 
an, deren Licht für die in der Heimat verbliebenen 
Landsleute, für die Toten und für die Wiederver
einigung des ganzen Deutschland brennen sollten. 
Eines der Mädchen las dann eine Weihnachtsge
schichte aus unserer Zeit. In einem Zwiegespräch 
„Advent 1957" wurde der Appell an die Landsleute 
gerichtet, trotz unserer lauten Zeit und aller äuße
ren Erfolge immer an den Frieden zu denken und 
den Nächsten nicht zu vergessen. Landsmann Bart
kus gab einen Rückblick auf die vergangene schwere 
Zeit und bat alle Teilnehmer, unsere Landsleute, 
die heute noch in der Heimat leben, nicht zu ver
gessen. Er sprach über die Weihnachtszeit zu Hause 
mit ihren schönen, alten Bräuchen und rief die 
Landsleute auf, dem Ererbten treu zu bleiben und 
die Heimat niemals zu vergessen. Nach der gemein
samen Kaffeetafel brachte Knecht Ruprecht für 
ledes Kind eine bunte Tüte; ebenso hatte er Ge
schenke für zwei ostpreußische Frauen, die erst 
vor einiger Zeit aus der Heimat gekommen sind. 
Für die Erwachsenen gab es noch eine Verlosung 
und ein geselliges Beisammensein mit besinnlichen 
Gesprächen über die Heimat. 

B a d O e y n h a u s e n . Am 10 Januar, 19.30 Uhr, 
in der Aula der Luisenschule. Vortrag von Ober-
studiendirektor i. R. Maeder über das Thema „Her
mann Sudermann — sein Leben und seine Bedeu
tung für uns Ostpreußen". Anschließend Vorfüh
rung eines Kurzfilmes über die Heimat. Eintritt 
frei. — 30. Januar, 14.30 Uhr, in der „Leiter" Auf
führung des Märchenspiels „König Drosselbart" 
durch das Schauspielstudio Iserlohn. Am gleichen 
Tage Mm 20 Uhr im Kurtheatcr Aufführung des 
Schauspiels „Johannisfeuer" von Hermann Sudeiv 
mann durch Mitglieder des Schauspielstudios Iser
lohn. Karten im Vorverkauf bei den Betreuerinnen, 
für die Abendvorstellung auch im Reisebüro. — Bei 
der Adventsfeier führte die neugegründete Jugend
gruppe das Stück „Weihnachten in der Schuster
stube" auf. das mit großem Beifall bedacht wurde. 
Sechzig Kinder wurden mit einer großen bunten 
Tüte beschenkt. Der 1. Vorsitzende. Randzio, dankte 
der Familie Schott, die nach Hamburg umzieht, für 
die eifrige Mitarbeit bei den Zusammenkünften der 
Gruppe Als neues Mitglied führte sich Charlotte 
Nesslinger, die früher am Stadttheater Königsberg 
wirkte, durch den Vortrag einiger weihnachtlicher 
Lieder ein. 

aufgestellt. Damit sollen Öffentlichkeit, andere Or
ganisationen und Schulen angesprochen weiden. 
Auch von Erfolgen und fest geplanten Vorhaben 
konnte hier berichtet werden: So wird der Bezirk 
Oberfranken im Rahmen eines Kultur- und Heimat
treffens am 1. Juni in Bad Berneck einen Schüler-
Preiswettbewerb durchführen. Die Gruppe Dachau 
hatte zum Tag der Heimat ein Schaufenster gestal
tet, das starke Beachtung in Presse und Bevölke
rung fand. Die Gruppe Hof hat gute Erfahrungen 
mit einer Schaukastenwerbung gemacht. Mehrere 
Lehrer konnten von einem erfolgreichen Wirken im 
Rahmen der Volkshochschule berichten. Einige Grup
pen haben bereits Großveranstaltungen durchge
führt, die auch bei der einheimischen Bevölkerung 
starke Beachtung gefunden haben. 

Der 1. Vorsitzende der Landesgruppe, Rechtsan
walt Thieler. belaßte sich mit der politischen Situa
tion nach den Bundestagswahlen und zog die sich 
für unsere landsmannschaftliche Arbeit daraus er
gebenden Folgerungen: er beschäftigte sich welter 
mit dem Zusammenschluß von VdL und BvD und 
nternen Angelegenheiten der Landsmannschaft. Der 
erste Tag fand seinen Ausklang in einer Dichter
lesung. Tamara Ehlert las eigene Prosa und Ge
dichte. 

Dr. Herbert Böhme, der Präsident des Deutschen 
Kulturwerks, ging auf Verfälschungs- und Zerset-
zungserscheinungen im kulturellen Leben Deutsch
lands ein, stellte die Werte unserer Kultur heraus 
und gab in aufrüttelnder Weise der Tagung einen 
würdigen Abschluß. Die Tagung stand unter der 
Leitung des Kulturreferenten der Landesgruppe, 
Erich Diester. 

B A D E N - W Ü R T T E M B E R G 

Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg: 
Hans Krzywinski, Stuttgart-W, Hasenbergstraße 
Nr. 43. Zweiter Vorsitzender: Regierungsrat de la 
Chaux, Reutlingen, Karlstraße Nr. 19. 

H e i d e l b e r g . Sonntag, 19. Januar, Konzert des 
aus Pommern stammenden Opernsängers Raimund 
Böttcher mit seinen Schülern im Hotel „Schwarzes 
Schiff". Vorgetragen wird außer Arien und Duetten 
aus Ooern und Oratorien das Melodrama „Die Mette 
von Marienburg". — An die Tage zu Hause unter 
dem Christbaum' erinnerte die Vorsitzende, Frau 
von der Groeben. auf einer Feier, bei der der Weih
nachtsmann sechzig Kinder mit Spielzeug und Pfef
ferkuchentüten bescherte. Das von Landsmann 
Schwarzkopf geleitete Posaunenquartett, die Dar
bietungen eines Flötentrios, der gemeinsame Ge
sang von Weihnachtsliedem und Gedicht vortrage 
vertieften die Festfreude. 

T ü b i n g e n . Nächstes Treffen am 18. Januar, 
20 Uhr, im Posthörnle, Nauklerstraße. Bitte Lieder
bücher mitbringen. — Bei der Vorweihnachtsfeier, 
die von Kulturwart Margowski ausgestaltet worden 
war, hörten die Mitglieder Gedichte und vertraute 
Weihnachtsweisen und sahen ein lustiges Zwergen-
soiel der Jüngsten. Der 1. Vorsitzende. Kanzler a. D. 
Gaerte, verglich in besinnlichen Worten die Fei
ern in der Heimat, mit den Feiern 1945 und heute 
und erinnerte aus eigener Anschauung an die Not 
der noch in Lagern lebenden Landsleute. Am näch
sten Tage gingen so zahlreiche Geld- und Sachspen
den ein. daß noch am Heiligabend die neu hinzuige-
kommenen SDätaussiedier und Flüchtlinge im La
ger beschert werden konnten. Allen Spendern herz
lichen Dank für ihre Nächstenliebe und Gebefreu
digkeit. 

H E S S E N 
Vorsitzender der Landesgruppe Hessen: Konrad Opitz, 

Gießen, Unter der Liebigshöhe 28 

W i e s b a d e n . Nächste Veranstaltung am 3. Fe
bruar, 20 Uhr, im großen Saal des Kolpinghauses. 
Es ist ein Bunter Abend mit Unterhaltungsmusik 
und Tanz vorgesehen. — Die letzte Monatsver
sammlung leitete der neue l . Vorsitzende, Schu
macher. Er sprach über die Achte Novelle zum La
stenausgleichsgesetz. Landsmann Paczkowski, Frank
furt, berichtete über eine Fahrt durch die Heimat 
im Sommer des vergangenen Jahres. Bei einer vor
weihnachtlichen Feierstunde mit Gedichten und 
Liedern aus der Heimat und musikalischen Darbie
tungen von Fräulein Fröhlich blieben die Lands
leute lange beisammen. 

2 . 5 

> » B A Y E R N 
Vorsitzender der Landesgruppe Bayern e.V.: Rechts

anwalt Heinz Thieler, München. Geschäftsstelle: 
München 23, Trautenwolfstraße 5/0. Tel. 33 85 60. 
Postscheckkonto München 213 96. 

Arbeitstagung der Kulturwarte 
Die erste Arbeitstagung der Kulturwarte der Lan

desgruppe fand am 28. und 29. Dezember in Mün
chen statt. Rund die Hälfte aller dem Landesver
band angeschlossenen Gruppen waren durch die 
Kuiturwarte oder ihre 1. Vorsitzenden vertreten. 
Diese Arbeitstagung brachte erstmals die notwen
dige persönliche Begegnung der Landsleute, die die 
kulturelle und heimatpolitische Arbeit in der Lan
desgruppe tragen. Der Schwerpunkt lag nicht auf 
grundsätzlichen Erörterungen, sondern auf der Be
sprechung praktischer Fragen der Kulturarbeit. 

Dr. Turczynski. der ehemalige Kultur-Referent 
der VdL-Landesgruppe. sprach über Zweckbestim
mung, die Praxis der Antragstellung. Vergabe und 
Abrechnung der Kulturmittel der Landesregierung. 
In der Aussprache wurde an mehreren Beispielen 
deutlich, wie unzulänglich die Höhe der Kulturmit
tel ist und wie durch eine verspätete Zuteilung oft 
unsere Kulturarbeit behindert wird. Der Referent 
zeigte aber auch Wege auf. wie durch eine zweck
mäßige Antragstellung hier mehr zu erreichen wäre. 

Horst H. Juschka wies in seinem Referat „Lands
mannschaft und Presse" Wege für eine intensivere 
und erfolgreichere Pressearbeit. Wegen der Bedeu-

" dieser — von uns oft noch nicht wahrgenom
menen — Wirkungsmöglichkeit nach außen werden 
die Gruppen in dem nächsten Rundschreiben eine 
Zusammenfassung des Referats mit den wichtigsten 
Hinweisen erhalten. 

Erich Diester beschäftigte sich mit Fragen der kul
turellen und heimatpolitischen Arbeit. Referat und 
anschließende Diskussion wandten sich den Möglich
keiten einer Wirkung nach außen zu. worauf bis-

•T im allgemeinen noch wenig Augenmerk gerich
tet wurde. „Jede Gruppe im Jahr eine Großveran
staltung!" wurde als Ziel für das kommende Jahr 

r Tote unserer Heimat 
J 

Kapellmeister Erich Seidler f 
Am 23. Dezember 1957 entschlief nach einem langen 

Leiden in Berlin im 65. Lebensjahre Kapellmeister 
Erich Seidler, ein feinsinniger und kenntnisreicher 
Musiker uriä liebenswerter und vornehmer iMensch: 

Der .gebürtige Qslpreuße wurde als Nachfolger von 
Hermann Scherchen Erster Kapellmeister und Leiter 
der Musikabteilung beim Ostmarken-Rundfunk und 
dem späteren Reichssender Königsberg Pr. Seine um
fassende Kenntnis der Musikliteratur reichte von den 
großen sinfonischen Werken bis zu den neueren Kom
ponisten gehobener Unterhaltungsmusik, von alter 
klassischer Musik bis zu modernsten Werken. Mit 
sicherem Stilgefühl wußte er die Mittel des Rund
funks einzusetzen. Dabei halfen ihm seine überlegene 
Ruhe und die sichere Beherrschung der technischen 
Mittel. Als Dirigent des Opernhaus-Orchesters — ein 
einenes Rundfunkorchester wurde erst später wieder 
aufgebaut — leitete er eine Reihe von großen Kon
zerten mit Werken alter und neuer Meister. 1935 über
nahm Erich Seidler die musikalische Leitung des Sen
ders Hamburg. Im Kriege tat er als Major der Luft
waffe Dienst. Nach Kriegsende war er eine Zeitlang 
als Leiter der Opernschule eines großen Konservato
riums in Berlin tätirr. — Bei der 700-Jahr-Feier von 
Königsberg in der Patenstadt Duisburg dirigierte er 
Hfis nroße. festliche Orchesterkonzert im Stadttheator, 
ho\ dem Komnositionen von Otto Nicolai, E. T. A . 
Hoffmann. Hermann Goetz und Otto Besch aufgeführt 
wurden. Auch dieser Dienst an der Musik seiner Hei 
mat soll ihm nicht vergessen sein. 

Zum A u s s c h n e i d e n 
und W e i t e r g e b e n 

an Verwandte, Freunde und Nachbarn! 
Al s Förderer der Ziele und Belange der Landsmann
schaft Ostpreußen bitte ich bis auf Widerruf um lau
fende Zustellung der Zeitung 

DAS OSTPREUSSENBLATT 
Organ der Landsmannschaft Ostpreußen e. V . 

Die Zeitung erscheint wöchentlich. 
Den Bezugspreis in Höhe von 1,20 D M bitte ich mo
natlich im voraus durdi die Post zu erheben. 

Vor- und Zuname 

Postleitzahl Wohnort 

Straße und Hausnummer oder Postort 

Datum Unterschrift 
Ich bitte, mich in der Kartei meines Heimatkreises 
zu führen. Meine letzte Heimatanschrift: 

Wohnort 

Mein Heimatkreis 

Straße und Hausnummer 

B i t t e d e u t l i c h s c h r e i b e n ! 

Als Drucksache einzusenden an: Das Ostpreußen
blatt, Vertriebsabteilung, Hamburg 13, Parkallee 83. 
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Der redliche Ostpreuße 
ist auch für 1958 wieder ein echtes Heimatbuch geworden, mit 
vielen interessanten Beiträgen und schönen Bildern, darunter 
zahlreichen Luftaufnahmen. 
Noch lieferbar! 128 Seiten. Preis 2 DM. Bestellungen erbeten 

Ver lag Gerhard Rautenberg • Leer (Ostfriesl) 

Oberbetten-Sonderangebot 
Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Zwischenhandel. Nur 
feinste Garantieinlette. 
Füllung Gänse-Halbdaune. Das ideale Aussteuerbett 
Größe 80 80 130 200 140/200 160'200 
Füllung 2 Pfd. 5 Pfd. 6 Pfd. 7 Pfd. 
DM 24,50 74,50 85,— 95.50 
Daunenoberbetten. Größe wie oben. Füllung 4. 5 und 6 Pfund 
pro Bett 20 DM mehr. 
Kein Risiko, da uneingeschränktes Rückgaberecht. Lieferung 
per Nachnahme oder Teilzahlung. Bitte Farbe des Inletts an
geben. 

Robert Battel, Delmenhorst (Oldb), Schollendamm 53 
Handelsvertr. für Bettfedernimport u. Bettenfabrikation Cham. 

Kaffee-Werbepaket: la Nebenverd. 
3xl25-g-Sichtdose nur 7.04 postfrei. 
Seit 1923! Kehrwieder 508. Hambs. 1. 

* T € P P I C K € 
Z«„mmm>mmm«mm 

J e t z t k a u f e n -
s p ä t e r z a h l e n ! 

4-18 Monate Kredit. Barrabat» auf 
viele Teppiche. Markenware zu Min
destpreisen, auch ohne Anzahlung. 
Werbeangebot: Durchgewebte 
Velourteppiche »TEHERAN". Herr 
liehe Persermuster, wundervoll wei 
eher Flor. 315000 Fäden pro qm, übe 
40000 Stück verkauft. 

240/350 181,60. A I t\f\ 
190/300 122,50, X I 
160/240 nurDM w " f 

Verlangen Sie 700 Originalproben 
und Farbbilder von Teppichen, Bett
umrandungen, Läufern, auch Kokos 
und Sisal. - Schreiben Sie bitte: 
Erbitte portofrei auf 5 Tage die 

Kibek-Kollektion". - Kein Vertreter. 

P h o l o f r e u n d 
Otto Stork 

ostpr Lichtbildner und Vor
tragsredner berät seine Lands
leute beim Kauf von Kameras 
nebst Zubehör sowie In allen 

Photofraeen 
Preiswerte mustereültle* 

Photoarbeiten! 
Reproduktionen alter Bilder 

und Photos 
O s t o r e u ß e n b P d e r 

Fraeen Sie unverbindlich an 
bei 

Photofreund Otto Stork 
Stuttgart-S 10 

Sonnenberestraße » 

Teppiche für wenigGeld - vom größten 
Teppichhaus der Welt! 

Stricken Sie ? 
für nur DM | i e f e r n w i r 1 0 L o t / 1 0 0 g r H a n d . 

Strickgarn fast unzerreissbar, 
weich wie W a 11 e in 40 Farben. 
Fordern Sie kostenlose Muster, 
Sie werden überrascht sein! 

H. G i s s e l N a c h f o l g e r 
'161 Steinbock (Taunus* Abtig 13 

1.45 

Modernes, sehr gepflegtes 
christliches Erholungs- und Dauerheim 

im Schwarzwaldvorland 
etwa 500 m hoch, im Schnittpunkt Stuttgart—Tübingen—Freu
denstadt, ruhige Südlage mit großem schönem Garten. Dauer
gäste auf Wunsch mit eigenen Möbeln, ab 9 DM. 

Haus Stotzka. (14a) Herrenberg. Tel. 3 49 

D o p p e l -
Schlufcotich 

285.-
Möbel von Meister 

J Ä H N I C H E N 
Stade-Süd Halle-Ost 

Bis 24 Monate Kredit 
^El Angebot u Kataloe frei) 

, b Rasierklingen Ä I. Soling. Qualität I 

^mm Ostpreußische Landsleute 

AlQiMteraiMiebof 
Preis stark herabgesetzt lüi M C 
fabrikneue Halberg-Maschine t a ' 
Kein Risiko, da Umtauschrecht in 
alle Fabrikate. Günstig. Jeilzahlg. 

Fordeni Sit unseren Graris-Katolog Mr. S 85 
U n T U C I * Deuhdllandi groljes nlVjIrlEL CO Büromoichmenhoui 

Görtingen I Essen 
WeendmSlrak.lt I Gemorken Sirahe 51 

< n n Cir.J, 0,08 mm 2,90, 3,70, 4,90 
1UU MUCK 0,06 mm 4,10, 4,95, 5,40 
Kein Risiko, Rückgaberecht, 30 Tage Ziel 
Abt. 18 KONNEX-Versandh.. Oldenburg l. O. 

Wovon eine 
Frau sonst 
nicht spricht 
Für |ede Frau unent
behrlich! Int. Fragen 
finden Beantwortung! Gesundes Ehe
leben, Geburtenregelung, Ehekalen
der, Ehekrisen u. ihre Oberwindung, 
Erlangung einer formvollendet. Büste, 
Kosmetik, Auswirkung out Partner, 
Schwangerschaft und Wechseljahre, 
Frauenüberschuß. Dieses einzigartige 
illustr. Buch per Nachnahme oder 
Voreinsendung DM 0,85 
Einhorn-Versand, (14a) Fei Ibach Württ. 
Postfach .234/183/4 

Vom neuen Fang! Dauerware! 

beringe i^e,. lecker 
Probe-Bahneimer br. ca. 12'/» kg 
12.40 DM '/» Tonne br. ca. 17 kg 
ca. 135 Stück 15.95 DM, Tonne 
br. ca. 35 kg ca. 270 Stück 27.85 
DM. Postdose ca. 4'/» kg 5.45 DM 
Verpack, frei, ab Matjes Napp. 
Abteilung 58. Hamburg 39 <SueW* 

Hausfach ' 

U n s e r S c h l a g e r ! 
Oberbett 130/200 

140'200 
160/200 

Kissen 80/80 
80 100 

Garantie-Inlett 

nur 48,— 
54.— 
64,— 

ab 16.50 
ab 19.50 

mit Je 6. 

M 
am 
am 
sm 

7 u 
8 Pfund grauer Halbdaune 
Sehr preisgünstig: Feder- und 
Reform - Unterbetten Reform 
Einz.-Decken Bettwäsche. Fe
dern Inlett usw Auf Wunscl 
Teilzahlung. Porto u. Verpack 
frei ab 30.— Hfl Rückgabe 
recht! Fordern Sie bitte un
sere Preisliste kostenlos an' 

B E T T E N - R U D A T 
Ktrchhetm-Teck 

Alleenstraße 44—46 

10000 000 m 
Fabrik-Reste 

erh. seit 19i_ meine zufr. Kunden! 
Haustudireste für kl. Wäschestücke 
u. zum Wäsche-Ergä. ~en, 3 QC 
1 Kilo dopp. br. ca. 3,5-4m 
Grone Stoffteile für Wäsche, Blusen 
noturweiss, dichte Qual. 9 JLT 
1 Kilo einfach br. ca. 7-8 m 
2 Tischdeck., 1. farbenfroh gemust. 
dicht gewebt,2.Decke ab- A QC 
wasdibor, beide zus. nur ^« * * 
Nachn , Verlangen Sie kostenlos 
PREISLISTE mit 100 neuen RESTE-
Angeboten u. Original-Stoffmuster! 
Garantie. Bei Nichtgef Geld zurück! 
H. STRACHOWITZ Abt B 138 Buchloe 

Deutschlands Grofles Reste-Versondhous 

Q u e l l e 

sei» wir bei der QueIIa kaufen. 
Kein Wunder bei der auher-
gewöhnlichen Preiswurdtgkei» der 
Quel le ! 

Der grofte Quelle-Hauptkafalog 
Herbst und Winter 1957/58 
bring! nahezu 2500 hochinter
essante Angebote - eines wieder 
günst iger als das andere. Nur 
ein Beispiel: Fernsehgera» .Pr i
mus", modernste Ausstattung, 
neueste 43 - cm - B i ldröhre, zu 
490. D M - bisher einmal ig in 
Deutschland! 
Wenn Sie a n solch günst igen 
Angeboten in geschmackvoller 
Kleidung, modernen M ö b e l n , 
Radio- u. Mus ikgeräten, Wasch
maschinen, Hausra» usw. inter
essier» sind, fordern Sie bitte den 
wertvollen Quel le - Grofjkatalog 
kostenlos und unverbindlich an . 
Postkarte genügt. 
G ü n s t i g e T e i l z a h l u n g s 

b e d i n g u n g e n . 

G R O S S V E R S A N D H A U S 
A b t . GFÜ F O R T H / B A Y E R N 

Kein Strümpfestopfen mehr 
m. KR-NYLON-Herren-Langsocken 
(innen gerauht). Gummizug, jahre
lang haltbar. 1 Jahr Garantie, Farbe 
blaugrau. Besonders ideal für Land
wirte. Pro Paar nur 4,50 DM. Nach
nahme. Ab 3 Paar portofrei. Nicht
gefallen: Geld zurück. Besteller 
bitte Schuhgrößen angeben. Karl 
Roth, Abt. 150, Düsseldorf 10. 
Prinz-Georg-Straße 98. 

Winterpreise bis U THän 
FAHRRÄDER ab 79, DM 
Großer Buntkatalog m. 
70 Fahrradmodellen und 
Kinderrädern kostenlos. 
NIHMASCHINEN 

ab 290,- DM 
Prospekt gratis. Günstige Teilzahlung. 
Größter Fahrradversand Deutschlands! 
VATERLAND, AM.407N.uenrode I.W. 

II 
DM 

1 , 2 0 

Allen Freunden 

naturreinen Bienenhonigs 
1 Probe-Päckchen (3 Sorten) für nur DM 
5 Pfd. Blütenhonig DM 12,75 
5 Pfd.Akazien-HonigDM 13,95 
5 Pfd Lindenhonig DM 15,25 
trei Haus, Nachn Rückgaberecht. 
Johann Ingmann Köln-Ostheim 9/114 
Ostpreußen erhalten 1 HALUW-
Füllhalter m. echt, goldplatt. Feder. 
1 Kugelschreiber u. 1 Etui zus. f. 
nur 2,50 DM. keine Nachn. 8 Tage z. 
Probe. HALUW Abt. 9 E. Wiesbad 

m 
K M * 

F r e i H a u s 
liefern wir unsere 

guten Betten 
mit leder gewünschten Federn
füllung auch mit handgeschl 
weißen Gänsefedern wie zu 
Hause gehabt 
Auf Wunsch Zahlungserleichte
rung. Ausf. Preisliste gratis 
B e t t e n h a u s R a e d e r 

Elmshorn Holstein 8 

Ich weiß ein wirksam»» Mittel gegen 

G l a t z e n , Ä , 
usw., da« schon vielen tausend Menschen 
geholfen hat. Ich gebe Ihnen gerne kosten
los genaue Auskunft. Apotheker Dietzen
bach, Stuttgart-Hofen, Post». 12,344/13. 

R h e u m a , I s c h i a s u s w . 
Aufklärungsschrift gratis. Versand 
H. Vogel, Hamburg 20. Hahnemann-
straße 16 A. 

Erfolgswerbung 
im Ostpreußenblatt 

Wir geben in dankbarer »Freude die Geburt eines gesunden 
Sohnes bekannt. 

Fihi. v. Buttlar-Venedien 

F i t . v. Buttlar, geb. Lasch 

Bad Godesberg, den 19. Dezember 1957 
Moltkestraße 76 

J 

Mit großer Freude zeigen die 
Geburt ihrer E l k e an. 

Dr. H o r s t T u c h l e n s k l 
F r a u A n n e m a r i e 
geb. Fendt 

Pretoria. 207 Talisman. S.A. 
fr. Sargensee, Kr. Treuburg 

9. Dezember 1957 

Wir geben die Verlobung unse
rer Tochter 

M a r i a n n e 
mit Herrn Architekt 

W a l t e r E i c k e n 
in Hagen bekannt. 

Oberstleutnant a. D. 
K u r t W e b e r 
u n d F r a u E r n a 

Bemerode (Han). Sieversstr. 11 
früher Königsberg Pr. 
Cranzer Allee 27 

Die glückliche Geburt 
^ eines gesunden Stamm-

halters zeigen in dank
e t barer Freude an 

4" Jl* B e a t e B r e u e r 
s aeb. Raatz 

früher Bromberg 
H e r m a n n B r e u e r 

früher Rößel und 
Orteisburg. Ostpreuß. 

Minden (Westf). Stiftsallee 88 

Ihre Verlobung geben bekannt 

Anni Fichtner 

Alfons Frick 

Sowietzone Recklinghausen 

Weihnachten 1957 

Die Verlobung unserer ältesten 
Tochter 

H a n n e l o r e G i s e l a 
mit Herrn Dipl.-Volkswirt 

S a n t i a g o L l o p A y e t 
geben wir bekannt. 

Vermessungs-Inspekt 
G u s t a v S l o m m a 
und F r a u I l se 
geb. Klausien. Lotzen 

Wiesbaden. Walkmühlstr. 40 
früher Osterode. Grolmanstr I 

Silvester 1957 

Gisela Slomma 
Dipl.-Dolmetscherin 

Santiago Llop Ayet 
Dipl.-Volkswirt 

Verlobte 

Madrid. Castello, 9. 1' der 

Die Verlobung unserer Tochter 
I r m g a r d 

mit Herrn Justiz-Assistent 
W a l d e m a r B r e d e m e i e r 
geben wir bekannt. 

O t t o G i l l 
und F r a u G e r t r u d 
geb. Barkowski 

Dortmund-Mengede 
Brahmsstraße 3 
fr. Kurkenfeld, Kr. Gerdauen 

Weihnachten 1957 

Meine Verlobung mit Fräulein 

Irmgard G i l l 
beehre ich mich anzuzeigen. 

Waldemar Bredemeier 

Katlenburg. Kreis Northeim 
(Harz) 

lU.I'lM' 

Als Vermählte grüßen 

A r n o l d Poh l Arfur P o h l 
Else Poh l , geb. Härde r Elfriede P o h l , geb. Bönig 

Breuel bei Bonn. Weihnachten 1957 
fr. Gr.-Wilmsdorf 
Kr. Mohrungen 
Ostpreußen 

J 

fr. Gr.-Wilmsdorf 
Kr. Mohrungen 
Ostpreußen 
Kr ä m mersdorf 
Kr. Rößel, Ostpr. 

Die Verlobune unserer Tochter 
E v a 

mit dem Landwirt. Herrn 
H e i n i M ü l l e r 

geben wir bekannt. 
H a n s K n i e s t u n d F r a u 
E y a . geb Leitzbach 

Remmesweiler. Kr. St. Wendel 
Saar 
früher Drehslershausen 
Kreis Schloßberg 

Neujahr 1958 

Eva Kniest 
Heini Müller 

Verlobte 

Werschweiler. Kr. St. Wendel 

Wir haben uns verlobt 

Ruth Kaltwang 
Otto Fahrenkampf 

Insterburg 
Elm/Saar 
Hauptstr. 199 

Schwalbach 
Saar 
Schillerstr. 31 

Weihnachten 1957 

Unsere lieben Eltern 

Hermann Springer 
und Frau Luise 

geb. Lask 
aus Alexbrück. Kr. Ebenrode 
feierten am 7 Januar 1958 das 
Fest der Goldenen Hochzeit. 

Es gratulieren herzlich 
d i e K i n d e r 

Weinheim Bergstraße 
Mannheimer Straße 100 

Am 13. Januar 1958 feiert unsere 
liebe Mutter. Oma und liebste 
Urahne 

Minna Matzeit 
geb. Gudat 

früher Heinrichswalde 
Elchniederung 

ihren 77. Geburtstag. 

Es wünschen Gottes Segen 
K i n d e r . E n k e l 
u n d v i e r U r e n k e l 

Agathenburg-Stade 

Unser lieber Vater. Schwiegervater und Großvater 
Polizeimeister Franz Pfau 
aus Tilsit Eydtkau und Ostenburg 

jetzt wohnhaft in St Michaelisdonn (Holst). Marktplatz 9 
feiert am 9 Januar 1958 sein 40jähriges Dienstjubiläum. 
Es gratulieren herzlichst und wünschen Ihm von Herzen alles 
Gute 

d i e K i n d e r u n d E n k e l k i n d e r 

Die Verlobung meiner Tochter 
A n n e m a r i e 

mit Herrn 
Dr. E l s o K l ö v e r 

beehre ich mich anzuzeigen. 
F r a u L l sbe th Moslener 
geb. Reske 

Meine Verlobung mit Fräulein 
Annemarie Moslener 

Tochter des in Ostpreußen ver
mißten Lehrers Herrn Heinrich 
Moslener und seiner Frau Ge
mahlin Lisbeth. geb. Reske. 
gebe ich bekannt. 

Dr. med. Elso Klöver 
Januar 1958 

Hannover 
Maschstraße 28 
früher Molsehnen 
Kieis Samland 

Lüneburg 
Am Bockelsberg 8 

Unserem lieben Vater 

E w a l d H a f k e 
aus Altkirch. Ostpreußen 

letzt in Koslar. Kreis Jülich (Rheinl) 
alles Liebe und Gute mit herzlichen Grüßen. 

F a m i l i e Eug . H a f k e 
Prince George/BC Gen. Del. Canada 

F a m i l i e H e i n z H a f k e 
Prince George/BC. 2022-5 Ave. Canada 

F a m i l i e T h e o G ö b b e l s 
Prince George/BC, Red Woodsteet 2/40. Canada 

J 

Wir wünschen meinem lieben 
Mann, unserem guten Vater 
und Opa 

Gustav Termer 
früher Schippenbeil 

jetzt Hamburg-Eidelstedt 
Richtbornweg 2 

zu seinem 76. Geburtstag Gottes 
Segen und beste Gesundheit. 

Seine Frau Anna 
Max Seligart und Frau Ella 

Hamburg-Harksheide 
Ig. Böttcher u. Frau Elisabeth 

Berlin 
Günter Neumann und Frau 

Christel. Halle 
Hans Termer und Frau Else 

Hamburg-Ohlstedt 
Siegfried Termer und Frau 

Irma. Hamburg-Ohlstedt 
und neun Enkel 

Alle Verwandten und Bekann
ten grüßen wir mit einem kräf
tigen „Heil Heil Schiopenbeil" 

Am 17. Januar 1958 feiert 
Bauer 

W i l h . Marquardt II. 
Wacholderau Abbau 

Post Willenberg 
Kreis Orteisburg, Ostpreußen 

seinen 75. Geburtstag. 
Es gratulieren aufs herzlichste 
und wünschen ihm weiterhin 
noch viele frohe gesunde Le
bensjahre 

s e i n e E h e f r a u 
K i n d e r 
S c h w i e g e r t o c h t e r 
S c h w i e g e r s ö h n e 
u n d n e u n E n k e l 

Hamburg-Harburg 
Barlachstraße 5 ptr. 

Am 11. Januar 1958 feiert Frau 

Lisbeth Donovang 
aus Stallupönen. Ostpreußen 
jetzt Butzbach in Oberhessen 

Wetzlarer Straße 5 I 
im Kreise Ihrer Kinder G e r 
h a r d und C h a r l o t t e ihren 
70 Geburtstag und grüßt aus 
diesem Anlaß alle Freunde und 
Bekannten aus der Heimat. 

J 

Unserer lieben Mutter. Schwie
germutter und Oma. Frau 

Berta Lesiek 
verw Nieswandt, geb. Andres 
früher Seepothen. Ostpreußen 
j. Hilden (Rheinl). Hofstr. 82d 
zu ihrem 60. Geburtstag die 
herzlichsten Glückwünsche. 

I h r e 
d a n k b a r e n K i n d e r 
u n d G r o ß k i n d e r 

Nach schweren und langen Jah
ren der Trennung bin ich end
lich mit meinem Mann und 
nieinen Kindern in Hamburg 
vereint. Ich grüße alle alten 
Freunde. Bekannten u. Patien
ten aus der Heimat und wün
sche für 1958 alles Gute. 

Anna ToKios-Hi'debrandt 
Zahnärztin 

Hamburg-Bramfeld 
Trittauer Amtsweg 49 
bei Böttcher 
fr. Braunsberg Ostpreußen 
Hindenburgstraße 6 

Das Ostpreußenblatt 
die Zeitung für 

Familienanzeigen 

http://WeendmSlrak.lt
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Segelschlitten vom Stettiner Haff hatte, auf 
dem sich noch v e r h ä l t n i s m ä ß i g lange riesige 
altmodische, gewal t ig schwere Schlitten mit 
Vorsege l gehalten hatten — wir nannten sie 
scherzhaft „ E i s s e g e l - O m n i b u s s e " — sahen auch 
die sogenannten „Kampfsch l i t t en" ähnl ich aus. 
Sie sollten a u ß e r der Besatzung nicht weniger 
als ein Maschinengewehr und eine 2-cm-Ka-
none mitschleppen, und sie müssen mitsamt 
der Ladung eine unheimliche Menge von Zent
nern gewogen haben. Ihre Steuerung l ieß sich 
schwerer bedienen, als die eines schweren 
Lkws . Und je schwerer so ein Ding ist, um so 
leichter bleibt es bei abflauendem W i n d oder 
schwerer Bahn stehen. Ich habe mich einmal in 

Auf dem Schwenzait-See 
In jedem Winter fanden auf dem Schwenzait-
See bei Angerburg die Deutschen Meisterschaf
ten im Eissegeln statt. Unsere Aufnahme —ein 
kleiner Ausschnitt — gibt einen Eindruck von 
dem Lehen und Treiben, wie es sich vor und 
zwischen den Rennen auf der Eisfläche ab

spielte 
Aufnahme: Ernst Grün 

^/rlännez oon dez seknel&en J^u^e 
Es gab e inmal einen k l e i n e n K r e i s v o n Sport

lern , die be i besonderen Gelegenhe i ten eine 
k l e ine Eisjacht-Kufe als Ans tecknade l trugen. 
„Die schnelle Kufe" war ke in V e r e i n , sie hatte 
ke ine Satzungen. Sie war eine k le ine K a m e 
radschaft von in ternat ional bekannten Eisseg-
Jern — w o h l jeder hatte schon i rgendeine M e i -
steraehaft geholt , die- nur besonders nette, 
•hilfsbereite und zugleich sehr erfolgreiche 
"Rennsegler in ihren k l e inen K r e i s aufnahmen. 
Sie trafen als Gegner und Freunde zusammen 
ü b e r a l l , wo es Rennen gab, in Cranz , in A n 
gerburg, in R iga , in R e v a l U n d von ü b e r a l l h e r 
s ind auch die E i n d r ü c k e und Er lebnisse zu? 
sammengekommen, die ich h iermi t e i s g e k ü h l t , 
aber herzl ich se rv ie ren m ö c h t e . 

Das Eissegeln ist schon e in to l ler Sport, i m 
merh in der schnellste, den es ohne M o t o r auf 
der Erde gibt . Er war zudem der o s t p r e u ß i s c h e 
Na t iona l spor t , so kann man sagen r denn die 
e inzigen deutschen Meisterschaften i rgendeiner 
Sportart , die in O s t p r e u ß e n ausgetragen wur
den, waren die Eissegelmeisterschaften. 

R a s e n d e G e b i l d e 
a u s H o l z u n d E i s e n 

„ H a l t die Schot, ho l , ho l ! " H i n und her rü t 
telt dich der Schli t ten, die Kufen scheinen das 
Eis kaum zu b e r ü h r e n , fest m u ß t du das Rad 
hal ten, jede Bewegung des Schlittens füh len 
und richtig e i n s c h ä t z e n . Bei hohen Geschwin
d igke i t en fäng t er an zu „ s c h w i m m e n " , l iegt 
n^cht mehr fest in der Spur, und doppelt scharf 
h e i ß t es aufpassen, um keinen anderen zu ram
men oder durch einen unverhofften K o r k e n z i e 
her um v ie le M e t e r z u r ü c k g e w o r f e n zu werden. 

K o r k e n z i e h e r nennt man eine unf re iwi l l ige 
Ü b u n g , die dar in besteht, d a ß sich der Schli t
ten mit g r o ß e r Wucht um sich selbst dreht und 
sich dabei a l le M ü h e gibt, durch die Zentr i fu
galkraf t seine Insassen loszuwerden . 

Dort liegt die M a r k e ! Der Beifahrer schwenkt 
die Hand in einer Richtung. Eine der besonde
ren Ne rvenp roben ist da. Dre i , v ie r und mehr 
Jachten steuern gle ichzei t ig den einen Punkt 
an, um den sie a l le mit mög l i chs t ger ingem 
Raumver lus t he rumkommen wo l l en . W ä r e n es 
Segelboote mit ihrer v e r h ä l t n i s m ä ß i g ger ingen 
Geschwind igke i t , dann w ü r d e eine gegensei
t ige B e r ü h r u n g ke in g r o ß e s Ung lück herbei
füh ren k ö n n e n . Dies aber s ind Eisjachten, s ind 
w a h n w i t z i g rasende G e b i l d e aus H o l z und 
Eisen und e in paar sonstigen Zutaten, s ind 
w i l d e T ie re , die von vier H ä n d e n und von an
gespannten und durchhaltenden N e r v e n ge
b ä n d i g t werden. Sie jagen auf jene Stel le zu, 
an der die rote Flagge auf dem G e r ü s t der 
W e n d e m a r k e weht, sie s ind begier ig , als erste 
he ranzukommen, sie sol len aus der hemmungs
losen Geschwind igke i t der Geraden in die 
K u r v e gerissen werden Jetzt zischt die erste 
herum, hart folgen die n ä c h s t e n . 

Eisspl i t ter s p r ü h e n , Bronzeschneiden schar
ren, kra tzen, rutschen, wo l l en vom Boden los 
und — werden bezwungen. Neuer Kur s und 
wei ter . 

Unhe iml i ch wächs t die Geschwindigke i t , hart 
steht der Winddruck gegen Gesicht und Kör
per, schl ingernd, tanzend, spr ingend saust das 
Fahrzeug mit immer wieder steigender Luv -
kufe ü b e r glattes und rauhes Eis, ü b e r Risse 
durch Schneewehen. E i ss tücke und Schnee fegen 
ins Gesicht, die L ä u f e r p l a n k e biegt sich durch, 
s c h r ä g e steht der Mast , aufs höchs te bean
sprucht s ind a l le Te i l e , s ind Stahlsei le , Span-

Von M a r k u s J o a c h i m T i d i c k 

ner, Schäke l und Steuerung. Die F ä u s t e gra
ben sich i n das Steuerrad, K l e i n i g k e i t e n auf 
dem Eis entgehen dem gehetzten Auge , dessen 
Blick dem Schlit ten vorane i len m u ß . Tief 
s chnür t sich dem Beifahrer die Schot in Hand 
und Schulter. So geht das wahnsinnige Rasen 
Toben, G l e i t e n auf den Schluß der ersten 
Runde, auf die Star tmarke zu, an .der die M ä n 
ner mit den Stoppuhren stehen, um die Zei t 
zu nehmen. 

Erreicht! H e r u m ! „Hol dicht!" Los, auf den 
neuen Kurs . Zum zwei tenmal auf die erste 
Strecke des Dreiecks, das jetzt von Segeln 
umgeben ist, die wie leuchtende Schatten, w e i ß e 
Gespenster v o n M a r k e zu M a r k e fegen. Dre i 
mal herum. Dre i Runden hindurch, neunmal an 
einer W e n d e m a r k e vorbei . Zu einer M a s k e mit 
tiefgefurchten Z ü g e n sind die Gesichter der 
Mannschaften in den Schlit ten erstarrt. Der ge
wal t ige Z u g w i n d gerbt die Haut zu gefüh l 
losem Leder. 

N a t ü r l i c h gibt es nicht nur Rennjachten, son
dern auch Tourenschhtten. Z u m Spazieren
segeln und — zu Wanderfahr ten. Sie waren 
nicht elegant, nicht so leicht wie mögl ich , nicht 
g l ä n z e n d von bestem Lack, sondern kräf t ig , 
derb, sie m u ß t e n manchen Puff vertragen. M i t 
hundert K i lome te r Eisf läche auf dem Frischen 
und auf dem Kur ischen Haff konnte man schon 
was anfangen. 

M i t H e b e b ä u m e n 
u n d E i s p i c k e l 

Dick e ingemummt g ing es los. Zur A u s 
r ü s t u n g g e h ö r t die Rumflasche, aber noch wich
tiger s ind W e r k z e u g , Seile , Hebebaum und Eis 
p icke l . Denn die Spannungen in g r o ß e n Eis

flächen erzeugen Spalten, die man umfahren 
oder i rgendwie ü b e r w i n d e n m u ß . Sie erzeu
gen mitunter meterhohe Eisverschiebungen, 
durch die man dem Schlitten einen W e g bah
nen m u ß Spalten sind manchmal unsichtbar, 
we i l sie von Schnee und d ü n n e m Eis ü b e r 
krustet s ind. Vors ich t ig m u ß man die Gefah
renstel le untersuchen, den M a n n , der das tut, 
am Se i l sichern, wie einen' Bergsteiger. Bis 
eine Stal le zum Passieren gefunden ist und es 
wieder weiter geht in sausender Fahrt ü b e r 
die unendl ich weite leuchtende Ebene, — auf 
der man sich ü b r i g e n s v i e l leichter ver i r ren 
kann, als etwa auf dem Wasser . 

. K a m p f s c h l i t t e n " m i t K a n o n e n 

U m Segelschlitten haben sich auch mi l i t ä r i 
sche P l ä n e gedreht. Im Ersten W e l t k r i e g wur
den Eisjachten in Est land verwendet , um Er
kundungen d u r c h z u f ü h r e n und den Gegner zu 
b'-unruhigen. Im letzten K r i e g kam man auch 
noch auf eine ä h n l i c h e Idee. Plötzl ich bauten 
die Pioniere Schlitten für den Kriegseinsatz , 
p lötz l ich wurden al le greifbaren Rennjachten 
in Sarkau auf der Kur ischen Nehrung zusam
mengezogen, um die Pioniere im Eissegeln aus
zubi lden . Der Russe s aß auf der anderen Seite, 
und man woll te „ Kampf schütten '* zur Uber-
wachung einer im Eis des Haffs verlegten M i 
nensperre einsetzen. A b e r wenn man sich auch 
kaum mit einem anderen Fahrzeug so schnell 
auf dem Eis fortbewegen kann, wie mit einem 
Segelschli t ten, so ist doch auch wieder e in Se
ge l wei th in zu sehen, und wenn plötzl ich der 
W i n d wegbleibt , dann kann die Sache mulmig 
werden. Da der für diese En twick lung z u s t ä n 
dige Genera l seine eigenen Erfahrungen mit 

so ein Biest gesetzt und den Eindruck gehabt, 
dc.ß unter W i n d s t ä r k e 4 damit ü b e r h a u p t 
nichts zu machen gewesen w ä r e . 

N u n , diese Ü b e r l e g u n g e n sind uns al le ab
genommen worden durch die weiteren kr iege
rischen Entwicklungen, denn die „Kampf
schlitten" haben keine Gelegenheit mehr ge
habt zu beweisen, wie schnell sie im unange
nehmsten Moment stehen bleiben k ö n n e n . S ie 
sind zusammen mit a l l den in Sarkau versam-

Diese Aufnahme, die einen Eissegelschlitten in voller Fahrt zeigt, läßt die Konstruktion 
Bootskörper mit den Kufen und das Segel — gut erkennen. 

den 

Der „Götz von Berlichingen" des bekannten Ei»-
segelmeisters Tepper ist mit einem hochmoder
nen Segel ausgestattet: an Stelle des Tuchsegels 
besitzt die Eisjacht ein aus Sperrholz gebautes 

Prolilsegel 

melten Rennschlit ten, unter denen sich auch 
mein Meisterschaftsschlitten „Spuk" befand, 
den Sowjets i n die H ä n d e gefallen. 

M i t K r a c h 
i n d e n a n d e r n S c h l i t t e n 

Daß es bei einem so schnellen Sport auch 
mal kracht, ist woh l ve r s t änd l i ch . Die deutsche 
Eissegelei hat v i e l Glück gehabt und nur we
nige Unfä l le erlebt, bei denen Menschen schwer 
zu Schaden kamen. Meines Wissens hat es nur 
einen Todesfal l gegeben, und dabei handelte 
es sich nicht um einen Eissegler, sondern um 
einen Zuschauer, der, vö l l ig u n v e r s t ä n d l i c h , i n 
das Fe ld der gerade startenden Jachten h ine in
lief, von einem Schlitten er faß t wurde und zu 
F a l l kam, wobe i ihm eine Kufe ein Loch i n 
den Kopf schlug. So etwas ist nun wi rk l i ch e in 
Ausnahmefa l l , und es hat zei tweise in Schwe
den und in A m e r i k a v i e l mehr schwere U n 
fälle beim Eissegeln gegeben als in Deutsch
land. 

A b e r Bruch ist eine ziemlich a l l t äg l i che 
Erscheinung, und nach g r o ß e n Rennveranstal
tungen mit starkem W i n d lag oft mancherlei 
von Spli t tern auf der Bahn herum, Reste v o n 
gebrochenen Masten, gebrochenen Läufe rp l an 
ken und Kufen. 

Der vielfache deutsche und Europameister 
Georg Tepper hatte einmal einen Zusammen
s toß mit einem anderen Schlitten, der ihn guer 
rammte. Krachend bohrte sich die Spitze des 
gegnerischen Schlittens tief in die Sei tenwand 
des eigenen und zwar ausgerechnet im Be
reich des F ü h r e r s i t z r a u m e s . Es schien fast ein 
Wunder , daß Tepper nicht mit gebrodienen 
Beinen herausgezogen werden m u ß t e . Ihm war 
nichts geschehen, obwohl die Nase des ande
ren Schlittens noch die stabile s t ä h l e r n e 
S t e u e r s ä u l e verbogen hatte, neben der der 
Steuermann seine Beine zu haben pflegt. 

M i r selbst ist e inmal der Schlitten von Erich 
Krebs — er t r ä g t auch die deutsche Meis ter -
schaflsnadel — so nachdrückl ich in meinen 
eigenen gekracht, das war bei einer Europa
meisterschaft auf dem Stintsee in Riga, daß ich 
den ganzen Rumpf neu bauen lassen m u ß t e , 
w ä h r e n d das Vorschiff seines Schlittens aus
sah wie eine a u f g e b l ä t t e r t e Zigarre. Zum Glück 
passierte das bei v e r h ä l t n i s m ä ß i g niedriger Ge
schwindigkei t . 

A b e r bei den gleichen Rennen sahen w i r 
eine Geschichte, von der noch jahrelang ge-
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redet wurde. In der 20-qm-Klasse jagten zwei 
Schlitten, der K ö n i g s b e r g e r „Rih" und die R i -
garer „Vi ta" nebeneinander her. „Rih" besaß 
eine Spenholzverk le idung des ganzen Rump
fes, die an den Rücken eines Wales erinnerte. 
Urplötzl ich drehte „Vi ta" einen Korkenzieher, 
schoß in Bruchteilen von Sekunden auf den 
„Rih" zu, erwischte ihn nur wenige Zentimeter 
hinter dem Rücken des Steuermanns und ra
sierte ihm mit der eigenen scharf ausgezoge
nen Rumpfkante den gesamten Rumpfaufbau 
v o m Führe r s i t z bis hinten weg. Stehen blieb 
nur noch die niedrige T r ä g e r k o n s t r u k t i o n des 
Rumpfes, von der auch die Steuerkufe gehal
ten wurde. So segelte der Schlitten weiter, er 
sah jetzt aus wie ein Pantoffel — vorne noch 
hoch und hinten ganz flach —, und er segelte 
so schnei], als ob er sich freute, den ganzen 
„Brassel" dahinten los geworden zu sein. 

M i t a l l e n V i e r e n ü b e r d a s E i s 

Das Kentern eines Schlittens ist im allge
meinen v ie l harmloser als es aussieht. Der 
Steuermann bleibt fest in seinem Sitz und 
steigt gemächlich aus, wenn alles zur Ruhe 
gekommen ist, und selbst der Beifahrer braucht 
nicht herauszufallen, wenn er sich festhäl t . 
V o m Festhalten h ä n g t es auch ab, ob man hei 
einem Korkenzieher hinausgeschleudert wird , 
wenn sich der aus der Spur gelaufene Schlit
ten ein paarmal um sich selbst dreht. 

W e n n man sich nicht fes thäl t freilich . . . Da 
wurde auf dem Eis des Kurischen Haffs mal 
eine Wettfahrt von Cranz nach Rossitten ge
segelt. Bei spiegelblankem hartem Eis finden 
die Kufen nur wenig Halt , und die Gefahr, daß 
sie wegrutschen und der Schlitten den b e w u ß 
ten Korkenzieher macht, ist besonders g r o ß . 
N u n , der Schlitten von unserem Bootsbaumei
ster W i l h e l m Karl isch, der machte einen. U n d 
es muß ein gewalt iger gewesen sein. Jeden
falls war sein Mitsegler nicht darauf gefaßt, 
er flog hinaus und rutschte auf dem glatten 
Eis weiter. Kar l isch kriegte den Schlitten zum 
Stehen, er stieg aus, stellte die Steuerkufe 
quer, damit der Schlitten nicht von selbst in 
Fahrt kommen konnte, und blickte sich um. 
Da schlidderte doch tatsächlich der Beifahrer 
noch immer übe r das Eis, — alle V i e r e von 
sich gestreckt und immer noch wehrlos gegen 
den Schwung, mit dem er hinausgesaust war. 

S c h w i m m ü b u n g e n i m E i s l o c h 

ü b r i g e n s raste bei der gleichen Wettfahrt 
ein anderer Schlitten mit vol ler Fahrt in eine 
offene Stelle, in der er dann ganz friedlich 
schwamm. Der Steuermann hatte das blanke 
"Wasser woh l zu spä t vom blanken Eis unter
scheiden k ö n n e n . Einem anderen aber blieb es 
vorbehalten, dem braven B ü r g e r m e i s t e r von 
Rossitten nachdrückl ich mit den „mode rns t en 
technischen Errungenschaften" der Eissegler zu 
imponieren. Es war Erich Krebs. Er lag an der 
Spitze. Da lös te sich auf der Leeseite ein B o l 
zen der Mastverspannung. A b e r auf der Lee
seite haben die Verspannungen nichts zu heil
ten, und so fielen Mast und Segel nicht um, 
w e i l die Wanten auf der Luvseite in Ordnung 
waren und der W i n d mit vol ler Kraft dagegen 
drück te . N u r durfte man nicht wenden, und 
der Winddruck durfte nicht weggehen. So also 
langte Krebs vor der M o l e von Rossitten an, 
stoppte vorsichtig und lief zu den Beurkun
dern, die seine Ankunft bescheinigen muß
ten. „Ja Donnerwetter", sagte der Bürge rme i 
ster zu ihm", als er anlangte, „dat es ne prak
tische Erfindung, das der Schüt ten sich jetzt 
schon von selbst abtakelt!" Krebs drehte sich 
um, sah zu seinem Schlitten, — da stand kein 
Mast mehr, ke in Segel mehr. Der W i n d hatte 
ein b ißchen hin- und hergewedelt, von der an
deren Seite angepackt, auf der die Verspan-
nung fehlte, und alles war heruntergekracht. 

Daß es mal Spalten und offene Stellen gibt, 
ist bei sehr g r o ß e n Eisflächen eine ganz na
tür l iche Sache. A l s o kann man auch mal hin
einsegeln. Das geht meist harmlos ab, und das 
k ü h l e Bad ist zwar nicht angenehm, aber auch 
nicht gefährl ich, wenn es nur Sekunden oder 
Minu ten dauert. Bei einer solchen Gelegenheit 
haben die Memeler Eissegler mal demonstriert, 
was sie für hartgesottene Burschen waren. E in 
Schü t t en mit zwei M a n n lag im Bach. Die M ä n 
ner, immerhin warm angezogen und in K o m 
binationen steckend, schwammen. Und die an
deren? Reichten sie Stangen, warfen sie L e i 
nen? Keine Rede davon. Sie standen auf der 
festen Eiskante, lachten sich schief und kom
mandierten wie der Schwimmlehrer: „Eins — 
— zwei , drei! Eins zwei , drei! Schön ruhig 
schwimmen! Gle ichmäßig atmen!" 

Ja, solche waren das! 

E i n w e i t e s F e l d f ü r d e n K n i e w l e r 

Lange Zeit sah es bei den W e t t k ä m p f e n der 
Eissegler ähnlich aus, wie früher bei den Se
gelflug-Wettbewerben. Vielfäl t ig und bunt. 
Stets sah man neue Konstruktionen, immer 
wieder hatte sich einer was anderes ausgekno
belt, mit dem er schneller zu sein hoffte als 
die Konkurrenz. Dann setzten sich internatio
nal die Einheitsklassen durch, deren Vertreter 
z a h l e n m ä ß i g ü b e r w o g e n . Schließlich wollte man 
ja nicht nur wissen, wer die beste Konstruk
tion hatte, sondern vor allem, welches die be
sten Mannschaften waren, und für diesen V e r 
gleich ist es am nützl ichsten, wenn alle das 
gleiche G e r ä t haben. 

Immerhin blieb die konstruktive Entwick
lung noch spannend, und es gehö r t zu den be
sonderen Reizen des Eissegeins, daß nicht 
nur die Freude an der Geschwindigkeit eine 
Rol le spielt, sondern das Suchen nach neuen 
technischen Lösungen . Der Techniker, der 
Kniewle r , der Bastler finden ein weites Feld. 

Es entstanden Jachten, die zwei S t e u e r r ä d e r 
ü b e r e i n a n d e r besaßen Mi t dem einen wurde 
wie üblich die Steuerkufe gedreht, also der 
ganze Schüt ten gesteuert. Das zweite diente 
dazu, den ganzen Rumpf auf der Läufe rp lanke 
zu drehen, das he iß t seine Stellung zur Fahrt-

Das Ostpreußenbla t t 
Jahrgang 9 / Folge 2 

Ostpreufysche Sogen und Tiermärchen 
Einige Proben aus der 

Innerhalb der Schritten des Volkskunde-
Archivs Marburg ist im N. G . Elwert Ver
lag, Marburg, die Sammlung „Plattdeutsche 
Volkserzählungen aus Ostpreußen", ge
sammelt und herausgegeben von Gustav 
Grannas erschienen; eine Besprechung die
ses Buches bringen wir auf Seite 3 dieser 
Nummer. Hier nun veröffentlichen wir 
einige Proben, und zwar aus den Ortssagen 
„De Zwerge em Schloßbarch" und von den 
Tiermärchen einige aus der Märchenkette 
„De Fuchs on de Wulf". 

De Zwerge em Schloßbarch 

Et weer eenmoal Austbeer en Kuglack, on 
nu hadde se sick Musikersch bestellt von 
Simohne. 

Doa weer e Voader on Sähn, dä mooke goot 
Mus ik , on beide kreeje fif M a r k färe ganze 
Tid . 

On wie de Schmetter nu toend weer, — et 
weer al l späd enne Nacht, — doa w ä r e se denn 
noa Hus goahne, emmer de N ä s lang nu 
Callehne. 

O n dä Oler , dä hadd sine Steewel utgetoage 
— on nu los. — 

De Voader on den Sähn freide sick. Se hadde 
fif M a r k verdeent. 

O n nu licht doa anne Wech e Schloßbarch. 
O n wie de beide Musikante neejer koame, doa 
licht de Schloßbarch doa, on so ganz kleene 
M ä n n e r k i s stoane doa, on eener sacht: 

„Na Liedkis , wo goa ju hen?" 
„Tohus nu Simohne!" 
„ W o weer ju denn?" 
„Musik moake en Kuglack!" 
„Micht ju nich ook fär mi oppspä l e?" , säd 

dat kleene Mannke . 
„Ä", sacht de Voader , „ v e r d e e n t h ä b b w i joa 

ons Geld , worom nich." 
„Na, denn koamt man met." 
O n nu v e r b ü n d he beide Musikante de Ooge, 

on los met ä n n e . 
O n wie se ä n n e de Bind vonne Ooge nehme, 

doa weeres en eenem groote Soal, on dat 
bletzd on gletzerd alles v ä r Selwer on Gold . 

O n nu weere ook so vä l e feine kleene Doams 
doa, — on fein sache dä ut. — 

De beide Musikante m u ß d e sick henhucke, on 
nu ging dat Fiddle los on dat Danze. 

O n dat weer so lostig fär de Musikante 
totukicke! 

On fein danzde se alles, W a l z e r on Polka 
on Rhe in länder , dat se so flietig s p ä l d e wie 
noch nie. 

O n dat ging dem ganze Dach äwer . 
O n wie alles toend weer, doa v e r b ü n d e de 

M ä n n e r k i s wedder de Musikante de Ooge on 
leide ä n n e oppe Chassee. 

„ W a t si w i ju schuldig?", säd de een 
Mannke . 

„I, nuscht", säd de Voader , „wi h ä b b e ons fif 
M a r k a l l durt verdeent." 

„Nä, nä" , säd de Mannke , „von ons kriej 
ju ook noch wat." 

O n dä Jung, de hadd som Rucksack, on däm 
sagd he äm vol l Bläder , on färem Oler schodd 
he de ganze Steewel vo l l Sand on Bläder . 

O n wie se e Endke gegange weere, doa säd 
de Jung: 

Sammlung „Plattdeutsche Volkserzählungen aus Ostpreußen" 
„Stint mot eck h ä b b e ! " , sacht de Wul f , „se 

schmecke so goot!" welche 
De Fuchs. „Kanns t joa cu ^ i w a 

„Ach wat, Voader , wat sul l eck mit d ä m Ruck
sack v o l l Bläder!" 

He runder dem Rucksack vonne Puckel on 
schodd alles ut. De Ole r obber beheel alles 
enne Steewel, on se ginge wieder. 

N u keems bit Plibischke, on doa sad de V o a 
der: , 

„ Jung , komm, hier goa w i ren e bchnaps 
drinke!" .. , 

„Obber Voader" , sacht de Jung, „ w a t saent 
de Mutter?" 

„I wat w u l l eck doch? W a t häfft dä o l l Kree j 
väl tu r äde ! " . «_ A 

Se ren enne Kroch. O n met eens kickt de 
Ole r en sine Steewel ren, doa weer luter G o l d 
be.nne. 

On de Jung, nu torick mit sinem Rucksack, 
on w u l l sine Bläder hoale — joa, doa weer 
nuscht mehr doa. 

On de Oler keem tohus: 
„Mut ter , dis Nacht on Dach h ä b b w i e groot 

Fang gemoakt!" 
N u weer he e feiner Kee r l , kofft sick e Bure

grundsteck on poar K e i t e l k ä h n on werdschafd 
fein. 
De Fuchs on de Wulf 

D a t S t i n t f r ä t e 
De Fuchs on de W u l f hadde eenmoal Fr iend

schaft geschloate. Wat nü tz t obber de beste 
Friendschaft, wenn et Win t e r es on et freert, 
dat de See roart on de Isretze platze. O n de 
Feschersch hadde dem N i e w o d rutgehoalt on 
feschde mettem Stintkuttel — on ä w e r zwan
zig Solankis Stint wurde op Schlades geloade 
oii losgefoahre. W i e se dorche W o l d keeme, 
rieht de Fuchs de N ä s enne Höchst . — 

„Broder Wul f " , säd he, „de Feschersch ut 
Ogonke koame met Stint gefoahre, doa hoal 
wi ons welche!" 

De Fuchs schleek sick von hinde anne Schlade 
ran, rop, ran an eenem Solanke on fung an, 
Stint ruttoschmiete. De W u l f leep hinde noa 
on freet a l le i op. 

Op eenmoal k igd de Fescher sich om, ach 
herjeh, de Fuchs hä t t dem Schnuz em hin-
derschte Solanke. He dem Pitsch on toch dem 
Feschdeef poar ä w e r , dat he forz k o p p ä w e r 
enne Schnie füll. 

De Fuchs ä rge rd sick nich schlecht. De W u l f 
hadd de Stint on he de Pregel g e k r ä j e , 

He weer obber stell on docht: 
„Alle Joahr paß t moal e Fleck. Wul fke , eck 

war mi dat merke!" 
D a t S t i n t a n g l e 

Dem W u l f leggerd obber nu mehr Stint on 
he säd : 

„Eck si noch n i d i satt, eck mot mehr Stint 
h ä b b e ! " 

„Ja" , sacht de Fuchs, „de Feschersch sen a l l 
vonne See mnder, w i w ä r e obber nu de W o h n 
hengoahne, vlecht sen doa noch paar Feschkis 
ligge g e b l ä w e vom Verdeele färe Feschersch." 

W i e se nu dem See anne W o h n keeme, doa 
grefflachd de Fuchs, he docht: „Wach t man, o l 
Friend, jetzt war eck di anschiele!" 

A n n e W o h n weer ke in Stint to finde, de 
Kreeje weere a l l d o a g e w ä s e on hadde de letzte 
opge f rä t e . 

richtung der Jacht zu v e r ä n d e r n . Hauptzweck gelflugzeug vom T y p G r ü n a u Baby auf dem 
war die Verr ingerung des Windwiderstandes Frischen Haff vor Korschenruh mit einem dün-
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angle!" , 
W i e ? " , froch de Wul f . 
Hann dem Zoagel rem denn w ä r e se sd ion . 

a n b " e t e ° - on denn titsd rut, motst obber 
wachte bit et ganz schwer ward ; denn sen 
genooch Stint dran", sad de F " * s -

De W u l f hung dem Zoagel ren on lurd so 
lang, bit de Zoagel ganz festgefroare weer. Do* 
keeme de W i e w e r ute Darp on w u l l e W o a t e r 
S C D e P P F u c h s enne Soahle - on de W i e w e r 
krieschde: 

„De Wul f , de W u l f . " 
Forz keeme de M ä n n e r angerennt met K n e p -

pe!s on haude dem W u l f dat Ledder v o l l He 
w u l l loskoame on reet on rugsd, n « M 
keem he los, b loß he strebd s.dc dem ganze 
Zoagel af, dat b loß de G r e w a w n g bleef on 
dat underschte Zoagelend afreet. - O n he 
hie ld fär Wehdoag . 

Loahmgeschloage on halfbedammelt keem he 
hindre Därp bim Fuchs an. 

Dä gneddert on docht: Sittst du Hol l r ach , da 
weer goot a f g e g ä w e ! " Obber lut s äd he nuscht 
— h e ' k e n n d joa sinem Fr iend . O n nu leep de 
Fuchs v ä r u t , on de W u l f schombeld hinde noa. 

D e F u c h s o n d e W u l f o p H o c h t i e d 

Hungr ig weere de F r i end al le beide — met 
de Fesch weer nuscht — nu wul le se bi eenem 
Bur enbrake. 

O n nu heerde se von wiedems M u s i k - - on 
doa keemes tur T i ed — bi eenem Bur weer 
Hochtied. 

De Fuchs s äd : „ W e n n se al ler em Schum 
send, denn b r ä k w i ons enne K e l l e r en!" — 

N a es goot, de Fuchs ren hinde enne Goarde 
on kundschafd ut, dat em Kel lerfes ter e Loch 
weer. Doa kreepe de beide Fr iend nu ren; 
en dem K e l l e r weer s o v ä l Fleesch, Broade on 
Speck on Schinke, Gloms on Schmant, on nu 
fierde dä beide hier unde Hocht ied op ä n n e 
Oart. O n de W u l f haud sick de Ka idune so 
v o l l , dat he kum krupe kunn on so dick wie e 
Tonn weer. H e emmer ran an dem Broade on 
denn wedder enne Schinke on denn wedder 
anne Seetflesch on tuletzt fund he de M e h r k i s 
vonne Schwien, on ook dä haud he runder. De 
Fuchs obber freet mehr von d ä m Botter on 
Gloms on Schmant. O n nu fund de Fuchs noch 
en eene Kel lereck e Emmer met Boarefang, j u 
weete doch däm Honigschnaps, de Letauer s ä g e 
drop Mischkinnes . O n de W u l f ran on sop 
ohne V e i s t a n d . 

„Hol an!", säd de Fuchs, „du weetst doch, 
wat met dem Horrigschnaps los es, dä heefcrrHcta 
omsonst Boarefang; sup man, sup, bit du l igge 
bleffst, denn warscht noch hiede dootge-
schloage." 

„Tum goode A t e gebeert doch wat Goodet 
tu drinke!", säd de Wul f , „da t h ä b b w i hier 
goot getroffe." 

„Drink ke in Droppe mehr!", säd de Fuchs, 
„du hast a l l genooch, du best a l l half em 
Schum." 

Doa wurd de W u l f karbendig on stodd dem 
Fuchs vonne Emmer on nehm noch e Ruck. 

O n denn hugd he sick hen oppe Noarsch on 

und zu einem T e i l die Mitausnutzung des 
Rumpfes, der in diesem F a l l sehr hoch gebaut 
war, als Sege l f läd ie . 

D i e r a s e n d e L i t f a ß s ä u l e 

Den entscheidenden konstrukt iven Sprung 
aber machte die Eissegelei, als kurz vor dem 
Kriege auf einigen Versuchsschlitten die Tuch
segel durch starre Profile ersetzt wurden. Dar
unter hat man sich etwa die Tragf läche eines 
Segelflugzeugs zu denken, die senkrecht ge
stellt als Segel benutzt wi rd . Ein solches Pro
fil ist ziemlich dick, etwa bis zu einem halben 
Meter, und es gestattet eine Formgebung, die 
wesentlich h ö h e r e n Vor t r i eb bewirken kann 
als ein Tuchsegel. Je h ö h e r die in Frage kom
menden Geschwindigkeiten, desto wichtiger die 
Profilsegel! Es wurden jedenfalls mit den er
sten Fahrzeugen dieser A r t hochinteressante 
Ergebnisse erzielt. W ä h r e n d man bisher an 
Höchs tgeschwind igke i t en so um die 145 K i l o 
meter in der Stunde festgestellt hatte, schien 
jetzt wesentlich mehr möglich zu sein, und der 
Deutsche Segler-Verband setzte ganz offiziell 
einen Preis aus für die erste Jadi t , die 200 
Ki lometer in der Stunde erreichen w ü r d e . L e i 
der unterbrach der Kr i eg die ganze hoffnungs
vol le Entwicklung 

Eine tolle Vors te l lung , zweihundert K i l o 
nieter in der Stunde, wenn man bedenkt, daß 
leichte Sportflugzeuge mit Moto r auch nicht 
schneller waren! Frei l ich, für das Auge sind 
die „S ta r ren" eine höchst ungewohnte Sache. 
„Feue rvoge l " , der erste Schlitten dieser Ar t , 
der in Reval auftauchte — Rumpf und das aus 
Sperrholz gebaute Profilsegel waren rot — 
hatte sofort den Spottnamen „Rasende Litfaß
s ä u l e " weg. M a n sagte „P lä t tb re t t e r " und 
sonst noch was auf diese Dinger. Aber sie l ie
fen, sie rasten, sie waren faszinierend in den 
neuen M ö g l i d i k e i t e n , die sie boten. Damit 
hatte nun schon mehr der Flugzeugbauer als 
der Bootsbauer zu tun, — sowohl konstrukt iv 
als auch handwerklich. 

Heute ist es schlimm mit diesen Dingen be
stellt, denn derartige Fahrzeuge, derartige Pro
file sind teuer, und wir haben zu wenig Eis, 
um die Versuche und M ü h e n 'lohnend erschei
nen zu lassen. W e n n man bedenkt, daß ich 
schon mit meiner g e w ö h n l i d i e n Eisjacht ein Se-

nen Stahlkabel hochgeschleppt und gestartet 
habe, — was h ä t t e aus den „S t a r r en" alles 
werden k ö n n e n ! 

Ich kam zur Europameisterschaft nach Riga 
mit einem Schlitten, der den Namen,, Dreizehn" 
führte. Zugegeben, — ich halte den Namen 
heute auch nicht mehr für schön. W i r hatten 
uns gesagt: Dreizehn so l l eine ü n g l ü c k s z a h l 
sein? Gerade drum! 

D a s G e h e i m n i s m i t d e n N a m e n 

Das h ä t t e n wir nicht tun sollen. A l s o , ich 
hatte mit dem Schlitten in Deutsdi land nidi t 
v ie l Erfolg gehabt, ich kam nach Riga, hatte 
auch nicht vie l Erfolg, und dann machte ich da
mit noch einen katastrophalen Bruch. A u s ! 

Da kam Erik von Holst zu mir, der Chef der 
es t l änd ischen Mannschaft, ein bekannter K o n 
strukteur Er legte mir die Hand auf die Schul
ter und sagte eindringl ich: „Herr Tidick, eine 
Jacht, die „Dre izehn" heißt , kann nidi t laufen. 
In dem Namen m u ß schon die Geschwindigkei t 
stecken. Sehen Sie sich unsere Jachten an: 
„Fana l" , „Vampi r " , „Va banque", „ P h a n t o m " , 
— in dem Namen m u ß was vom Teufel dr in 
stecken." 

Ja, so sagte er. Ich fuhr heim. M e i n e n neuen 
Schlitten nannte ich „Spuk" . U n d ich gewann, 
gewann, gewann. Es wurde mir zeitweise selbst 
unheimlich. 

Die Sache mit dem Namen war 
ü b e r jene Unterhaltung a m ü s i e r e 
heute noch. N i d i t , daß ich mir 
det hä t t e , d a ß der Teufel m t „ . 
ü b e r die Z ie l l in ie schiebt. A b e r Ä u ß e r l i c h k e i 
ten haben einen tieferen Grund, der Name, 
das Aussehen eines Fahrzeugs haben ihren 
Einfluß auf die Besatzung. Ich kann mir nicht 
vorstellen, daß man sich auf einem Rennpferd 
mit dem Namen „Fal lobs t" wohlfühl t , oder daß 
man mit Optimismus in ein Rennauto „Rück
w ä r t s " klettert. U n d ein Rennschlitten, der 
etwa häßlich und ungepflegt aussieht und 
„ K r a b b e " heißt , w i rd der Besatzung nicht v ie l 
Zuversicht und Elan vermit teln. Dieser inner
liche Schwung ist aber von ganz e r h e b ü d i e r 
Bedeutung in jedem harten Wettkampf, in dem 
es um Spitzenleistungen geht. Und daher ist 
die Sache mit den geheimnisvol len N a m 
ebenfalls wichtig l 

gut, und 
ich mich 

nun e ingebi l -
meinen Schlitten 

säd : 
Broder „Nu h ä b b wi g e g ä t e on gedrunke 

Fuchs nu singert mi!" 
„Hol b loß de Frä t !" , schreech de Fuchs, , ,wi 

sen hier nich enne Kroch, wo dä besoapne 
Schwien num halwe Brannwin anfange to blare 
on to b ö l k e on denke se singe!" 

„Nei" , säd de Wul f , „Broder Fuchs nu s in
gert mi , eck mot singe!" 

H e r ägd dem Gorge l long on fung an scheen 
to singe wie de ole Dägwi t z sche , wenn se half 
Liter Kartoffelsprit utgesoape hadd. 

De Fuchs s äd : „Na sing man, sing, warscht 
joa sehne, wat du doavon h ä b b e warscht!" 

O n doamet he rut ute Kel lerfenster — on 
knapp, dat he dorchkeem. 

De Hochtiedsl ied heerde dem sdieene Gesang 
enne Ke l l e r on keeme sehne, wat doa un los 
weer. Se moke de K e l l e r d ä r op. „Ach herjeh, de 
W u l f es benne!" 

Dä w u l l rasch dorche Kellerfenster dord i . — 
Joa, g e s c h ä t e huckt — he kunn nich dorch. — 
On nu geef dat Preegel, dat he emmer anne 

W a n d enne Höcht ging. O n w i he eent goot 
ä w e r g e r ä t e kreech oppe rechtige J ä k s t e l l , doa 
he nu de Ke l l e rdä r , on bl indl ings w u l l he doa 
dorch. Tu sinem Gleck stunde doa poar W i e 
wer, dä kr iesdide on Sprunge nu de Sied. • 

So keem he di tmoal noch met dem L ä w e doa
von, on e End vom Gehäf t truff he de Fuchs. 
Dä s äd : 

,.Na sittst, nu hast de Bezoahlung färt M u s k -
moake g e k r ä j e ! " 

Di tmoal säd ons W u l f nuscht, wat su l ld he 
ook sagge? De Schnuz weer blodig, de eene 
O g weer to, op eenem Foot loahmd he. M e t 
eens fung de Fuchs an to s t ä h n e , schmeet sick 
hen on säd : 

„Eck kann nich wieder, eck kann nich wie 
der eck habb mi dorchet Kel lerfenster d r ä n g e 
de Kr i ez utgehoakt. Lop, Broder Wul f , dat se 
di nich krieqe!" 

, l igge loat eck d i nich, 

en 

lege!' 
„Nei" , säd de Wul f , 

rop op mine Puckel!" 
n , ° f n d * F u d l s l e f * h boawe on gnedderd on 
giefflachd on de W u l f loahmd on sch läbd dem 
gesunde Fuchs. 

O n met eens fung de Fuchs an to singe: 
„ W u n d e r ä w e r Wunder , 

De Kranker d r ä d i t dem Gesunder! 
Wunde r ä w e r W u n d e r 
De Kranke r d räch t dem Gesunder ! ' 

h ü ! n • ^ ' ! i ! I

m e r g d n i d l - dat to bediede 
marksd-mJS- a w r e , K ° P P h a d d e ä m b e s k « m a r k s d a m m ü g gemoakt . 
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Milchwirtschaftliche Probleme 
Von Direktor J o h . H u t t e n , Münster in W. 

W i e auch in anderen e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r n 
hat auch die Mi lche rzeugung und mehr noch die 
M o l k e r e i a n l i e f e r u n g in der Bundesrepubl ik e in
deutig steigende Tendenz. Diese En twick lung 
kann v o r ü b e r g e h e n d durch Wi t te rungs- und da
mit F ü t t e r u n g s s c h w a n k u n g e n unterbrochen 
werden, auf weite Sicht ist aber mit diesem 
Trend zu rechnen. In den s ü d d e u t s c h e n Bundes
l ä n d e r n beispie lsweise liegt die M o l k e r e i a n l i e -
ferung seit Mona ten mit etwa 20 Prozent h ö h e r 
als in der Vergle ichsze i t des Vor jahres . In den 
ü b r i g e n B u n d e s l ä n d e r n ist dieser A b s t a n d we
niger auffäl l ig , h ierbei ist aber festzustellen, 
d a ß die e r h ö h t e Molke re i an l i e f e rung nicht 
identisch ist mit einer entsprechend e r h ö h t e n 
Mi lcherzeugung , v ie lmehr weisen die amt
l ichen Stat is t iken eine erhebliche E i n s c h r ä n 
kung des Milchverbrauches auf dem Bauernhof 
aus. 

W e n n man nun die A b s a t z m ö g l i c h k e i t e n für 
diesen wachsenden Mi lchs t rom betrachtet, so 
m u ß leider festgestellt werden, d a ß der T r i n k -
nulchabsatz nicht steigt, sondern v ie lmehr stag
niert, im V e r h ä l t n i s zur An l i e f e rung sogar 
leicht rück läuf ig ist. Die v e r s t ä r k t e n W e r b e 
m a ß n a h m e n für T r i n k m i l c h haben nicht ve rh in 
dern k ö n n e n , d a ß der M i l c h k o n s u m insbeson
dere am Wochenende nur einen Bruchtei l der 
an den ü b r i g e n Wochentagen abgesetzten M e n 
gen b e t r ä g t . H i e r w i r k e n sich aus die Fo lgen 
des L a d e n s c h l u ß g e s e t z e s und die in v i e l en Be
trieben schon prakt iz ier te 5 -Tage-Arbei tswoche. 
Dieses D i l e m m a m u ß sich z w a n g s l ä u f i g wei ter 
v e r s c h ä r f e n , je mehr die Wirtschaft zur 5-Tage-
Arbe i t swoche ü b e r g e h t . 

Steigende M o l k e r e i a n l i e f e r u n g be i g le ich
ble ibendem Tr inkmi lchabsa tz bedeutet e r h ö h 
ten W e r k m i l c h a n f a l l . 

Die K ä s e e i n f u h r ist vo l l ibe ra l i s i e r t . Das be
nachbarte A u s l a n d macht g r o ß e Ans t r engun
gen, am M a r k t der Bundesrepubl ik v e r s t ä r k t 
F u ß zu fassen. H i e r z u werden besondere U n 
ternehmungen g e g r ü n d e t , die die deutschen 
Hande l skre i se für K ä s e a u s l ä n d i s c h e r Herkunf t 
unter Umgehung deutscher Importeure d i rek t 
Ansprechen. A l s Er fo lg , dieser Ans t rengungen 
der a u s l ä n d i s c h e n Milchwir tschaf t ist festzustel
len, d a ß die M e n g e an I m p o r t k ä s e , die von 
der deutschen Milchwir tschaf t insgesamt pro
duzier te M e n g e inzwischen ü b e r s t e i g t . 

Der steigende W e r k m i l c h a n f a l l hat bisher 
seine V e r w e r t u n g ü b e r eine v e r s t ä r k t e Butter
erzeugung und eine ausgeweitete P roduk t ion 
v o n M i l c h k o n s e r v e n gefunden. (Die Produk
t ion an M i l c h k o n s e r v e n war im vergangenen 
J a h r ers tmal ig h ö h e r als die gesamte K ä s e p r o 
duk t ion . Der But te rkonsum hat sich dank der 
gestiegenen Kaufkraf t der Verbraucher in einem 
erfreulichen A u s m a ß ausgeweitet . D ie einge
lei teten S e l b s t h i l f e m a ß n a h m e n der Landwi r t 
schaft haben zu einer beachtlichen S t ab i l i t ä t des 
But termarktes ge füh r t , die aber s t ä n d i g e r Beob
achtung und s o r g f ä l t i g e r Pflege bedarf. Offen
sichtl ich s ind auch die Verbraucher an mög l i chs t 
ausgegl ichenen Butterpreisen interessiert . Sie 
w ü n s c h e n frische deutsche Markenbu t t e r be
ster Q u a l i t ä t . H i e r z u ist notwendig , d a ß dem 
M a r k t besonders im W i n t e r g e n ü g e n d Frisch
butter z u g e f ü h r t w i r d und d a ß im Sommer nur 
die unvermeidbaren Buttermengen im K ü h l h a u s 
gelager t werden . D e m S o m m e r - / W i n t e r - V e r h ä l t -
n is der Mi l che rzeugung kommt z u k ü n f t i g ent
scheidende Bedeutung zu. Die B e m ü h u n g e n der 
M o l k e r e i - Z e n t r a l e und des Mi l ch -Fe t t -E ie rkon
tors haben es im W e g e des ü b e r g e b i e t l i c h e n 
Ausg le i chs e r m ö g l i c h t , den Bedarfsgebieten 
auch im W i n t e r Frischbutter z u z u f ü h r e n . 55 Pro
zent der Mi lchan l i e fe rung werden verbuttert 
D ie M i l c h v e r w e r t u n g steht und fällt weit
gehend mit dem Buttermarkt , dieser erfordert 
deshalb h ö c h s t e Aufmerksamke i t . D ie Selbst-
h i l f e m ä ß n a h m e n sol l ten v e r s t ä r k t werden, 
denn bei steigender Mi lche rzeugung haben sie 
ihre B e w ä h r u n g s p r o b e noch vor sich. 

W e n n hinsichtl ich der z u k ü n f t i g e n Entwick
lung des Buttermarktes vorsicht iger Op t imis 
mus gerechtfertigt erscheint, so sol l te rechtzei
t ig bedacht werden, d a ß bei steigender M i l c h -
er7eugung das Problem . M i l c h e i w e i ß = M a 
germi lch" sich z w a n g s l ä u f i g verschär f t . Der ab
solute Magermi lchanfa l l m u ß bei g le ichble iben
dem Frischmilchabsatz und rück l äu f igem K ä s e 
mark t rapide ansteigen. Es ist ke ine Lösung , 
diese M a g e r m i l c h einfach den Bauern z u r ü c k z u 
geben, es m u ß berücks ich t ig t werden, d a ß die 
Landwirtschaft mit wirtschaftlichem Nutzen nur 
solche Magermi lchmengen verwer ten kann , auf 
d ie sie sich vorher e instel len kann und die 
stets g l e i c h m ä ß i g f l ießen. 

In einem Lande mit g r o ß e m Tr inkmi l chve r 
brauch ist diese Forderung aber u n e r f ü l l b a r , 
denn der Absa tz von M i l c h und Mi lcherzeugnis -
sen unterl iegt lang- und kurzfr is t igen Schwan
kungen, die einen entsprechend schwankenden 
Mage rmi l chan fa l l zur Folge haben. 

W e n n beispie lsweise am Wochenende der 
Frischmilchabsatz vö l l ig ausfä l l t , so m u ß die er
zeugte M i l c h dann verbuttert werden. Das 
w ü r d e bedeuten, d a ß die Mi lch l ie fe ran ten von 
Dienstag bis Fre i tag zum Beisp ie l 30 Prozent 
Magermi lch , am Wochenende dagegen 85 Pro
zent z u r ü c k e r h a l t e n . Die Molkere iwi r t schaf t in 
Gebie ten mit s tarkem Tr inkmi lchverbrauch 
kann deshalb nicht ohne l e i s t u n g s f ä h i g e Dauer
mi lchwerke auskommen, deren Aufgabe es ist, 

die lang- und kurzfr is t igen Schwankungen im 
Frischmilchabsatz auszugleichen M i t stei
gender Mi lcherzeugung erlangt der M a r k t 
für M i l c h k o n s e r v e n (Kondensmilch, Trocken
milch, Kasein) steigende Bedeutung. Die 
marktregul ierende Funk t ion der Dauermilch
werke für M i l c h ü b e r s c h ü s s e w i r d dadurch er
schwert, d a ß die Bundesregierung die Einfuhr 
von V o l l m i l c h p u l v e r , wie die von K ä s e , eben
falls l ibera ' i s ier t hat. In den e u r o p ä i s c h e n 
N a c h b a r l ä n d e r n ist es l ä n g s t eine Selbstver
s t ä n d l i c h k e i t geworden, Uberprodukt ionen — 
die immer die Gefahr des Preisverfal ls in sich 
bergen — an K ä s e oder Butter ü b e r die Trock
nung von V o l l m i l c h , Sahne und Magermi lch zu 
vermeiden. Der Er lös für dieses V o l l m i l c h p u l -
ver ist nicht ausschlaggebend, wenn das Z i e l 
nur erreicht wurde, ein A b s i n k e n der Butter
oder K ä s e p r e i s e zu verhindern . 

Es ist festzustellen, d a ß aus dem A u s l a n d 
V o l l m i l c h p u l v e r zu Preisen angeboten wi rd , die 
weit unter den Gestehungskosten deutscher 
Hers te l le r l iegen. Die deutschen Dauermilch
werke sind damit w e t t b e w e r b s u n f ä h i g . Es ist 
nicht verwunder l ich , d a ß sie fast 50 Prozent 
ihres f r ü h e r e n Mark tan te i l s an das A u s l a n d 
ver lo ren haben. Bis zum 30. September wurden 
in diesem Jahr schon etwa 8000 Tonnen V o l l 
mi lchpulver importiert , das entspricht 75 M i l l i o 
nen K i l o g r a m m V o l l m i l c h . Im V e r h ä l t n i s zur 
gesamten deutschen Mi lcherzeugung ist obige 
M e n g e ger ing, es soll te aber be rücks i ch t ig t 
werden, d a ß es der Milchwir tschaf t nicht gle ich
g ü l t i g sein kann, ob die Dauermi lchwerke den 
M o l k e r e i e n w ä h r e n d der Milchschwemme oder 
zum Wochenende V o l l m i l c h zur Trocknung ab
nehmen oder nicht. Auch diese sonst getrock
nete V o l l m i l c h m u ß zusä tz l ich verbuttert wer
den, das he iß t , es fallen zusä tz l ich Magermi lch 
mengen an. 

W a s nun die Mage rmi l ch und ihre V e r w e r 
tung anbelangt, so zeichnet sich hier eine Ent
wick lung ab, die nur als besorgniserregend be
zeichnet werden kann. Die steigende M i l c h 
erzeugung findet ihren Niederschlag i n einer 

rapide ansteigenden Magermilchmenge. Diese 
kann nicht zu jeder Zei t u n b e s c h r ä n k t den 
Milchl ieferanten z u r ü c k g e g e b e n werden, wei l 
der Bauernhof die Schwankungen im Mager 
milchanfal l wirtschaftlich nicht verkraften kann 
Hinzukommt , d a ß die A u f n a h m e f ä h i g k e i t der 
Bauern für Magermi lch um so geringer ist, je 
mehr Fertigfutter im Schweine- und Kä lbe r 
s ta l l v o r d r ä n g e n . Der A r b e i t s k r ä f t e m a n g e l in 
der Landwirtschaft zwingt zur V e r w e n d u n g von 
Fertigfuttern. Es ist aber milchwirtschaftlich 
gesehen mehr als bedenklich, wenn diese Fer t ig
futter die Be i fü t t e rung von Magermi lch aus
sch l i eßen . Die genossenschaftlichen Futtermit tel
werke soll ten deshalb solche Fertigfutter an
bieten, die die Be i fü t t e rung von Magermi lch 
ver langen und nicht sie a u s s c h l i e ß e n . Es m u ß 
mit Nachdruck vor sogenannten „Mi lchersa tz -
futtern" gewarnt werden. Die Milcherzeugung 
kann nicht nennenswert gesteigert werden, 
wenn nicht die Landwirtschaft selbst die da
bei anfallenden Mengen an Magermi lch oder 
Magermi lchpu lve r z u r ü c k n i m m t und verwertet . 

Die Lage w i r d aufschlußre ich belichtet durch 
die Produkt ionszahlen für Magermi lchpulver . 
Es wurde in der Bundesrepubl ik an Mager 
mi lchpulver hergestellt : 

im Jahre 1953 
im Jahre 1954 
im Jahre 1955 
im Jahre 1956 
bis 30. 9. 1957 

22 800 tons, 
20 200 tons, 
28 400 tons, 
32 483 tons, 
36 600 tons. 

Die Produkt ion hat bis Ende des Jahres 1957 
sicherlich 40 000 tons ü b e r s c h r i t t e n 

Das Magermi lchpu lver wurde produziert bei 
R ü c k g a b e gleichbleibender Mengen an f lüss iger 
Magermi lch . H i e r hat also die e r h ö h t e M i l c h 
erzeugung ihren Niederschlag gefunden Es 
zeigt sich deutlich, wie eng die M ä r k t e für 
V o l l - und Magermi lchpu lve r z u s a m m e n h ä n g e n . 
W e n n die deutschen Dauermi lchwerke die 8000 
tons V o l l m i l c h p u l v e r , die aus dem A u s l a n d bis 
Ende September 1957 in diesem Jahr herein
kamen, aus eigener V o l l m i l c h produziert hä t 
ten, so w ä r e die Produkt ion von Magermi lch
pulver entsprechend niedriger gewesen Die L i 
beral is ierung der Einfuhr von V o l l m i l c h p u l v e r , 
die gleichbedeutend ist mit der ungehinderten 
Einfuhr von V o l l m i l c h , erweist sich als eine er
hebliche Belastung der gesamten deutschen 
Milchwirtschaft . 

Das Magermi lch - gleich Restmilchproblem ist 
nur zu lö sen in enger Zusammenarbei t al ler 
landwirtschaftl ichen Organisat ionen. W a s mit 
g r o ß e m Erfolg für das Milchfet t erreicht wer
den konnte, soll te für das M i l c h e i w e i ß auch er
zie lbar sein, wenn man sich nur rechtzeitig nach 
L ö s u n g e n umsieht. Es soll te bald g e p r ü f t wer
den, wie weit- der Austausch von importiertem 
Fischmehl durch das eigene Produkt der deut
schen Landwirtschaft, Magermi lchpulver , rea l i 
sierbar ist. A l l e s soll te getan werden, um die 

Ungezieferbekämpfung im Hühnerstall 
Heutzutage ist die U n g e z i e f e r b e k ä m p f u n g i m 

H ü h n e r s t a l l ke in Problem mehr, nur m u ß man 
nicht a l le in durch das Einpudern und B e s t ä u 
ben des Gef lüge l s mit i n s e k t e n t ö t e n d e n M i t t e l n 
erwarten, alles Ungeziefer vernichtet zu haben. 
M i l b e n , Federl inge und F l ö h e wo l l en wi r ver 
nichten. Dazu ist es notwendig, das Ungeziefer 
auch in seinen Schlupfwinkeln zu treffen. A m 
leichtesten erreicht man das durch Ve rgasen 
oder Vernebe ln mit geeigneten P r ä p a r a t e n , so 
zum Beispie l Fumette-Bayer oder Jacu t in -
R ä u c h e r s t a n g e n . Sowohl Vergasen als auch 
Vernebe ln setzt gut abdichtbare Sta l lungen 
voraus. Auch Be- und Ent lü f tung m ü s s e n ge
schlossen werden. Ist eine gute Abd ich tung 
nicht zu erreichen, dann wende man Stal lspri t 
zungen mit J acu t in - f l ü s s ig , W e n d e l i n u s ö l oder 
mit Paral an. V o r dem Vergasen oder Spr i tzen 
m u ß der Gef lüge l s t a l l g ründ l i ch gereinigt wer
den. Die Einstreu, nicht zuletzt auch der Sand 
des Staubbades m ü s s e n unschädl ich beseitigt 
werden. A u f den Sitzstangen und Kotbret tern 
so l l man alle Staub- und Schmutzkrusten ent
fernen, w e i l sich darunter die M i l b e n ver
borgen halten. Auch die Auflegeste l len der 
Sitzstangen sind ein beliebter Unterschlupfort 
für die Schäd l inge . Die Sitzstangen m ü s s e n 
deshalb hochgenommen und ebenso wie al le 
ü b r i g e n S t a l l e i n r i c h t u n g s g e g e n s t ä n d e so auf
gestellt werden, d a ß die angewandten M i t t e l 
ü b e r a l l h e r a n k ö n n e n . Nach acht Tagen m u ß 
man eine Wiede rho lung der Vergasung, V e r -
r ä u c h e r u n g oder Spri tzung vornehmen. A u c h 
Anstr iche mit Holzschutzmit teln s ind eine gute 
Vorbeuge gegen Ungeziefer. 

Mas t von Q u a l i t ä t k ä l b e r n der Schlachtwert-
klasse A auf aufgefettete Trockenmilch auszu
richten. Es sollte bedacht werden, d a ß 100 000 
Kä lbe r pro Tag rund 1,5 M i l l i o n e n Li ter Mager 
milch saufen. Es kann also der Milchwir tschaft 
nicht g le ichgül t ig sein, womit die Tiere ausge
m ä s t e t werden. 

Die M o l k e r e i e n m ü s s e n dem M a r k t im W i n 
ter mögl ichs t v i e l frische deutsche Markenbut 
ter zu führen . H ie r zu ist eine hohe Mi lche rzeu
gung im W i n t e r notwendig. Das ist gleichbe
deutend mit einer v e r s t ä r k t e n Ve r l egung der 
Abka lbze i t en in den Herbst und Win te r . 

Gefahr kann in absehbarer Zei t für die M i l c h -
und Molkere iwir tschaf t nur von einer zu 
hohen Milcherzeugung im Sommer kommen; im 
W i n t e r we iden zur Mark tve rsorgung noch 
nicht ausreichende Mi lchmengen erzeugt. 

Das Restmilchproblem kann die M o l k e r e i 
wirtschaft aber nicht lösen, wenn die Land
wirtschaft dazu ü b e r g e h e n sollte, Magermi l ch 
oder Trockenmilch weniger zu ve r fü t t e rn , um 
stattdessen v e r s t ä r k t „Magermi l ch fu t t e r " zu ver
wenden. Sie w ü r d e n den Ast , auf dem sie sit
zen, dann selbst a b s ä g e n . 

Der Feldhäcksler - das Mädchen für alles 
Der F e l d h ä c k s l e r ist eine für die westdeutsche 

Landwirtschaft noch v e r h ä l t n i s m ä ß i g unbe
kannte Maschine. Erst in a l l e r j ü n g s t e r Zei t ist 
seine v ie lse i t ige V e r w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t er-

Der Feldhäcksler kann auch als stationäre Ma
schine auf dem Hol verwendet werden 

kannt worden, und besonders die Tatsache, d a ß 
er auch die schwere Ladearbei t ü b e r n i m m t , 
bringt ihm neue Freunde. 

Das Kura to r ium für Technik in der Land
wirtschaft (KTL) hat deshalb i n 133 Fe ldhäck -

lerbetr ieben Erhebungen d a r ü b e r angestellt, 
welche Arbei t sverfahren z w e c k m ä ß i g ange
wendet werden und welche Folgeeinrichtungen 
der F e l d h ä c k s l e r e i n s a t z voraussetzt. 

Z u n ä c h s t ist festgestellt worden, daß Be
triebe zwischen 20 und 40 ha den F e l d h ä c k s l e r 
am meisten bevorzugen. Das sind B e t r i e b s g r ö 
ßen, für deren Bewirtschaftung die famil ien
eigenen A r b e i t s k r ä f t e bei der bisherigen M e 
chanisierungsstufe nicht mehr ausreichen, die 
aber F r e m d a r b e i t s k r ä f t e kaum mehr bekom
men. H i e r findet der F e l d h ä c k s l e r seine Haupt
aufgabe bei der Heu- , G r ü n f u t t e r - und Silofut
terernte, wo er den A r b e i t s k r ä f t e a u f w a n d auf 
rund ein V i e r t e l und den Zugkraftaufwand auf 
rund ein Dr i t t e l des bisher üb l i chen Aufwandes 
h e r a b d r ü c k t . Daneben w i r d er in der Getreide
ernte zum S c h w a d h ä c k s e l d r u s c h oder zur Stroh
bergung hinter dem M ä h d r e s c h e r und in der 
R ü b e n e r n t e zur Bergung des Blattes eingesetzt. 
Si lomais l äß t sich mechanisch nur mit dem 
F e l d h ä c k s l e r ernten. 

G r u n d s ä t z l i c h gibt es zwe i Arbei tsverfahren 
mit dem Fe ldhäcks l e r , das a b s ä t z i g e und das 
F ü e ß - V e r f a h r e n . Das a b s ä t z i g e ist ein echtes 
E in -Mann-Ver fah ren , bei dem derselbe M a n n 
lädt , die Fuhre zum Hof fähr t und a b l ä d t . Bei 
s e c h s s t ü n d i g e r Einfahrzeit s ind mit diesem V e r 
fahren Tagesleistungen von 1,5 bis 2 ha H e u 
fläche zu erreichen, die für den 20- bis 30-ha-
Betrieb g e n ü g e n . Diese U n a b h ä n g i g k e i t v o n 
einer g r ö ß e r e n Zah l von A r b e i t s k r ä f t e n w ä h 
rend der Ernte ist mit e in Hauptgrund für das 

Ein Feldhäcksler bei der Arbeit. Er wird von einem Ummog gezogen, an den er seitlich an
gekuppelt ist. 

nunmehr immer s t ä r k e r e Eindr ingen des F e l d 
häcks l e r s in die genannten B e t r i e b s g r ö ß e n . Das 
F l i e ß - V e r f a h r e n erfordert drei bis vier Arbe i t s 
krä f te und z w e i Schlepper, e rmög l i ch t damit 
aber fast dre imal so hohe Leistungen, die 
auch für den G r o ß b e t r i e b ohne weiteres ausrei
chen. Das F l i e ß v e r f a h r e n setzt eine exakte A r 
beitsorganisation voraus. 

Z u den wichtigsten Voraussetzungen für e inen 
reibungslosen F e l d h ä c k s l e r e i n s a t z g e h ö r t ein aus
reichend starker Schlepper. Schlepper zwischen 25 
und 30 PS reichen nur unter g ü n s t i g e n Einsatz
bedingungen und nur zur Ernte v o n l age r f äh i 
gem Heu , M ä h d r e s c h e r s t r o h und nicht ange
welkter Grassi lage aus. Unter normalen V e r 
hä l t n i s s en , ohne starke Hanglagen, s ind 30 bis 
35 PS erforderlich, und unter u n g ü n s t i g e n E i n 
satzbedingungen, w o gleichzei t ig Höchs t l e i 
stungen gefordert werden, braucht man minde
stens einen 40-PS-Schlepper. E r w ü n s c h t ist, 
ebenso wie beim M ä h d r u s c h , ein Schlepper mi t 
Motorzapfwel le und mehreren G ä n g e n im G e 
schwindigkeitsbereich zwischen 1 und 5 km/h . 
Bei k le ineren Schleppern, bis herunter zu e twa 
20 PS, gibt es auch die Mögl ichke i t , den Fe ld 
häcks l e r mit einem Aufbaumotor a u s z u r ü s t e n . 
Trotzdem ist die Senkung des Leistungsbedarfs 
für den F e l d h ä c k s l e r mit Recht als eines der 
dringendsten Probleme der Landtechnik bezeich
net worden. 

F ü r den Transport des H ä c k s e l g u t e s s ind be i 
H e u und Stroh Wagenaufbauten von minde
stens 25, besser 30 oder mehr cbm erforder
lich. Be i G r ü n f u t t e r und Silage sollte die Trag
fäh igke i t des Wagens mindestens drei Tonnen 
betragen. 

Einen ausgesprochenen E n g p a ß stellt heute 
noch in den meisten Betrieben das A b l a d e n des 
H ä c k s e l s auf dem Hof in ein G e b l ä s e dar. Dre i 
V i e r t e l a l ler untersuchten Betriebe laden noch 
von H a n d ab, obwohl es dafür mechanische E i n 
richtungen gibt (Seilabzug, Abzugsrechen, R o l l -
und Kratzboden). W e g e n der unvermeidbaren 
Rüst - und Ver lus tze i ten sollte die Leistung des 
G e b l ä s e s um 50 Prozent h ö h e r als die E i n 
fahrleistung l iegen. 

Die Frage, ob auch H e u mit dem F e l d h ä c k s l e r 
aufgenommen werden kann, ist zu bejahen, 
wenn der Betrieb ü b e r eine H e u b e l ü f t u n g s a n -
lage ver fügt , die es erlaubt, schon bei e inem 
Feuchtigkeitsgehalt v o n 35 bis 40 Prozent e in
zufahren. Be i einer solchen A n l a g e en t fä l l t das 
Wet t e r r i s iko und die N ä h r s t o f f v e r l u s t e ve r r in 
gern sich. E in g r o ß e r T e i l der untersuchten Be
triebe hatte zuerst die H e u b e l ü f t u n g und erst 
s p ä t e r den F e l d h ä c k s l e r angeschafft 

W e n n auch die e r w ä h n t e Erhebung des K T L 
noch nicht abgeschlossen ist, so kann man doch 
heute schon feststellen, d a ß der F e l d h ä c k s l e r 
gerade in den g r ö ß e r e n Famil ienbetr ieben und 
bei s tarkem G r ü n l a n d - oder Futterbauantei l 
eine so v ie l se i t ig einsetzbare Erntemaschine 
darstellt, w ie w i r bisher keine hatten. A u ß e r 
dem e rmögl i ch t er unter fast a l l en V e r h ä l t n i s 
sen E i n - M a n n - A r b e i t . 

I 
> 
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Ein Pferdegespann 
im niederrheinischen Großbetrieb 

In O s t p r e u ß e n bestand, im Gegensatz zum 
Westen , ein Gespann aus v ier Pferden. Es 
wurde Wer t darauf gelegt, das kleinste Pferd 
nach l inks zu spannen. Die Pferde gingen nur 
i m Sielengeschirr mit einer Kreuzle ine . Sie wa
ren der Schmuck des Betriebes und der Stolz 
des Besitzers. M i t v ie ler Sorgfalt wurden Tiere 
und Geschirr gepflegt. 

H i e r im Westen kennt man fast nur die 
Kummetgeschirre. Zwischen den Tieren w i r d 
eine d ü n n e eiserne Stange befestigt, man sagt 
Knebe l dazu. A l s Leine dient ein g e w ö h n l i c h e r 

75 Jahre 
Ermländischer Bauernverein 

Von Dr. Ludwig Hinz , Schwetzingen 

Rheinische Kaltblüter 

Strick, der an beiden ä u ß e r e n Seiten an den 
Gebissen der Pferde befestigt ist. Hierdurch 
w i r d das Lenken sehr erschwert. A u c h haben 
die Tiere wenig Bewegungsfreiheit, was sich 
besonders an h e i ß e n Tagen empfindlich be
merkbar macht. Es hat sich schon f rüher und 
auch heute nicht rentiert, einen erwachsenen 
M a n n mit einem Zweipferdegespann laufen zu 
lassen. Dadurch wurde das Pferd an die 
zweite Stelle im Betrieb ged rück t . 

Es ist auch heute bei den jungen Menschen, 
die mit 16 Jahren schon ein M o p e d und mit 18 
Jahren ein Moto r rad besitzen, für Tier l iebe und 
-pflege keine Zei t mehr vorhanden. Das 
Pferd w i r d dem Menschen unbequem. 

A b e r w i r haben in den letzten nassen Jah
ren in der Praxis erfahren, d a ß das Pferd in 
der Landwirtschaft doch nicht zu entbehren ist. 
Es war und ist dem Menschen ein treuer Le
benskamerad geblieben. 

E w a l d K i u t r a , Gut Grafenthal 

Eierfressen 
Das unangenehme und für den H ü h n e r h a l 

ter recht kostspielige Eierfressen ist schwer zu 
b e k ä m p f e n . Diese Untugend entsteht meist 
durch ungeeignete Nester, in denen Eier zer
brechen. Nicht selten ist diese Unart aber 
auch auf ein Verschulden des Gef lüge lha l t e r s 
zu rückzuführen . 

Die Nester sollen daher g e n ü g e n d tief, weich 
und etwas verdunkel t sein. Fal ls die Unart sich 
ausbreitet, nü t z t manchmal schon starkes V e r 
dunke ln der Nester. Weichschalige Eier s ind 
durch vermehrte G r ü n z e u g - und K a l k f ü t t e r u n g 
z u vermeiden. Eventue l l gibt man etwas V i 
gantol hinzu. 

Oft werden aber auch die H ü h n e r durch un
s a c h g e m ä ß e s Verha l t en des Gef lüge lha l t e r s 
zum Eierfressen ver führ t , indem die Eierscha
len, sofort nach Entleerung des Eiinhaltes zum 
Fressen vorgeworfen werden. S p ä t e r k ö n n e n 
die H ü h n e r bei frischgelegten Eiern der V e r 
suchung nicht widerstehen. Sie bearbeiten mit 
dem Schnabel im Nest das gelegte E i . Hat das
selbe erst e inmal einen Sprung, dann ist es 
auch rasch verzehrt. Kommt zufäl l ig eine an
dere Henne dazu, so lernt ein Tier vom an
deren das Eierfressen. K le ine Ursachen — 
g r o ß e W i r k u n g e n , das gi l t auch hier. 

Hat ein H u h n einmal Geschmack an Eiern ge
funden, ist ihm das Eierfressen schwer abzu
g e w ö h n e n . K a n n man die Übe l t ä t e r in , die oft 
an Nestern lauert oder Dotter am Schnabel hat, 
ausfindig machen, ist es das einfachste, sie zu 
schlachten, damit nicht andere H ü h n e r von ihr 
lernen. 

Ha t der Gef lüge lha l t e r i n seinem Bestand 
das Eierfressen festgestellt, m u ß er sofort ge
eignete G e g e n m a ß n a h m e n ergreifen. Dem eier-
fiessenden Tier w i r d ein mit ü b e l r i e c h e n d e n 
Bitterstoffen gefül l tes E i zum Verzehr geradezu 
p r ä s e n t i e r t . Hi l f t ein solcher Versuch nicht, ist 
e in Beschneiden der Oberschnabelspitze rat
sam, die nach einiger Zeit nachwächs t . Bei k l e i 
nem H ü h n e r b e s t a n d hat es sich auch als prak
tisch erwiesen, die Hennen morgens zu tasten 
und die voraussichtlichen Legerinnen dann bis 
zum Legen in einen dunklen Korb oder eine 
Kis te mit weicher Heueinlage zu setzen. A m 
ungewohnten Ort und in der Dunkelhei t fres
sen die H ü h n e r im allgemeinen keine Eier. 

In ha r t näck igen Fä l l en ist auch noch der V e r 
such mit einem praktischen A b g e w ö h n u n g s n e s ! 
anzuraten. Dieses kann man durch ein füh
rendes Gef lüge lzuchtgerä te -Fachgeschäf t be
ziehen oder auf einfache Weise selbst anferti
gen. Wesentl ich dabei ist, daß in dem Nest 
das E i , ähnl ich wie in der Legebatterie, abrollt 
und verschwindet. A u f diese Weise bekommt 
die Henne ke in E i mehr zu sehen. 

Sollte keine der ange füh r t en Methoden zum 
Erfolg führen oder zu langwier ig sein, so 
bleibt nur das Schlachtmesser. Bevor die Tiere 
gekauft bzw. zugesetzt werden, m ü s s e n alle 
Eierfresser ausgemerzt sein, 

L u c a s 

E r s t e F o r t s e t z u n g u n d S c h l u ß 

Nach anfängl ichem starkem Wachstum und 
regem Leben in a l len Ortsvereinen des Bauern
vereins trat gegen die Jahrhundertwende eine 
gewisse V e r e i n s m ü d i g k e i t ein. Z w a r war der 
Ermländ i sche Bauernverein auch dabei, als im 
Jahre 1900 die Bauernvereine in Deutschland 
die Vere in igung der deutschen christlichen 
Bauernvereine b e g r ü n d e t e n und ihr d e n k w ü r 
diges Programm formulieren, aber es schien, als 
ob das geistige und sittliche Programm des 
Vere ins und der Vere in igung unter dem Druck 
schwieriger wirtschaftlicher V e r h ä l t n i s s e (Ca-
privi-Zeit) nicht mehr die alte Werbekraf t be
saß , als ob sich das Schwergewicht der A r b e i t 
im Mater ie l len , in den genossenschaftlichen 
G r ü n d u n g e n des Bauernvereins konzentrierte. 
E<= schien der Blick dafür g e t r ü b t zu sein, daß 
materielle N o t — wie häuf ig im V e r h ä l t n i s 
Geist und K ö r p e r — Seele und Leib — letzten 
Endes im Geist igen und Seelischen wurzelt . 

Da trat der Schalmeyer Pfarrer D r . G e o r g 
M a t e r n auf den Plan. Es g e n ü g t zu sagen, 
daß er ein Schüler von Dr. Lehmann auf dem 
Rößele r Gymnas ium gewesen war. Er rief 1903 
in einer Generalversammlung des Bauernver
eins die e rmländ i schen Bauern auf und wach. 
„ W a s w i l l der Ermländ i sche Bauernverein" h ieß 
das Thema seiner g r o ß e n Rede, die dann auch 
als Flugblatt Aufsehen erregte. Dr. Ma te rn 
wurde damit zum Reorganisator des E rmländ i 
schen Bauernvereins. Danach trat ein i rgendwie 
gefähr l icher Rückschlag i n der Pflege der Idee 
des Vere ins nicht mehr ein. Sie wi rk te und be
stimmte Richtung und Z i e l der Bauernvereins-
arbeit im Ermland bis zu seiner letzten Stunde. 
Zwar gab es immer wieder einzelne M i t g l i e 
der, die die Aufgabe des Vere ins als erschöpft 
ansahen, wenn er für S t e u e r e r m ä ß i g u n g e n , b i l 
l ige Zinsen, g ü n s t i g e Tarifbedingungen und 
gute Preise eintrat und derartige materiel len 
Dinge erreichte, aber die breite Masse der M i t 
glieder, die in jedem Kirchspie l des Ermlandes 
einen Ortsvere in hatten, war durchaus davon 
erfüllt , daß sie mit ihrer Mi tarbe i t im Bauern
verein auch einer sittlichen Idee dienten und 
dienen wol l ten . A l s im Jahre 1932 der Kampf 
des nationalsozialistischen Landvolkes gegen 
den Bauernverein im Ermland begann, da war 
es dann so, daß der Bauernverein auf e inen 
Aust r i t t zwe i Neueintr i t te verzeichnen konnte. 

H a l b j a h r h u n d e r t - F e i e r 
i n W o r m d i 11 

1932 im J u l i feierte der E rmländ i sche Bauern
vere in sein 50 jähr iges Bestehen Da sah das 
liebe, alte Wormdi t t mit dem Storchennest auf 
seinem Rathaus, mit seinen Lauben um den 
Mark t , mit seiner gotischen Backsteinkirche, 
die so schön ist, d a ß die g r o ß e o s tp r euß i s che 
Balladendichterin Agnes M i e g e l ihr e in wun
derbares Gedicht gewidmet hat, hohe Tage. Der 
Bischof von E r m l a n d , M a x i m i l i a n K a l 
l e r , unvergessen als erster Flücht l ingsbischof 
hier i n Westdeutschland, hielt dem Bauernver
ein ein Pontifikalamt, die Spitzen der Behör 
den der Provinz O s t p r e u ß e n , die befreundeten 
Organisat ionen aus dem Reich, al le waren sie 
vertreten und sagten dem Bauernverein v i e l 
schmeichelhafte und herzliche G lückwünsche . 
Die e rmländ i schen Reitervereine schickten zum 
Festturnier ü b e r zweihundert Reiter an den 
Stadt, im Festzug geleiteten sie im V i e r e r z u g 
P r ä s i d e n t Dr. Hermes, den P r ä s i d e n t e n Lingk 
und den G e n e r a l s e k r e t ä r . Es waren Tage v o l l 
Freude und berechtigtem Stolz auf das G e l e i 
stete. Es waren aber die letzten Tage der 
Freude. 

Im Januar 1933 geschah der politische U m 
sturz; der R e i c h s n ä h r s t a n d kam und ü b e r n a h m 
die Organisat ionen der deutschen Landwir t 
schaft. Den Ermländ i schen Bauernverein hat er 
nicht ü b e r n o m m e n . Der Ermländ i sche Bauern
vere in l iguidierte und ü b e r g a b sein gesamtes 
Aktenmate r i a l der E rmländ i schen Zentralkasse, 
die bestehen blieb. M ö b e l und Schreibmaschi
nen erhielt der Re i chsnäh r s t and , das g e n ü g t e 
ihm. Gegen Ausgang des Jahres 1933 hatte der 
Ermländ i sche Bauernverein zu einer letzten 
Mitg l iederversammlung, die die Liquida t ion des 
Vere ins beschloß, eingeladen. A l l e waren sie 
gekommen, der letzte Platz im g r o ß e n Saal des 
Goldenen Stern in Wormdi t t war besetzt. M i r 
oblag es, die Abschiedsrede zu halten. Für mich 
v e r k ö r p e r t e der Ermländ i sche Bauernverein mit 
a l l seinen Einrichtungen den e r m l ä n d i s c h e n 
Bauern selbst. Er war für mich ein lebendiger 
Organismus mit Geist und Körpe r . Ich begann 
daher meine Abschiedsworte: „De mortuis n ih i l 
nisi bene: ü b e r Tote sol l man nur Gutes sagen. 
Der Ermländ i sche Bauernverein schickt sich an 
zu sterben." Es wurde totensti l l im Saal und 
viele, besonders die alten Bauern, weinten. 

T ä t i g k e i t d e r B a u e r n k a s s e n 

A l s der Ermländ i sche Bauernverein begann, 
Genossenschaften zu g r ü n d e n , galt bei ihm der 
Grundsatz, wo der Turm einer Pfarrkirche steht, 
da muß auch eine Bauernkasse hin, und wo 
eine Bahnstation ist, sol l g rundsä tz l ich auch ein 
genossenschaftliches Lagerhaus sein. Zwar sind 
in einigen Fä l len aus praktischen Ü b e r l e g u n 
gen auch zwei Kirchspiele zu einem Kassenver
einsbezirk zusammengezogen worden und nicht 
an jeder kle inen Bahnstation entstand ein ge
nossenschaftliches Lagerhaus. A b e r im Prinzip 
hat der Bauernverein seinen Organisat ionsplar 
durchgeführ t . 

Die erste Spar- und Darlehnskasse entstanc 
1885 in Rößel . (Es war ü b r i g e n s nidi t die erste 
in O s t p r e u ß e n . Kurze Zeit vorher hatte der 
Rittexgutsbesitzer Knauff, Kobul ten , Kre i s O r -

telsburg, dort eine Raiffeisenkasse g e g r ü n d e t ) 
Bis zur Jahrhundertwende waren praktisch 
dann die 71 Spar- und Darlehnskassenvereine 
des Ermlandes g e g r ü n d e t . Be i ihnen setzten 
also ab 1935 die Feiern des fünfz ig jähr igen Be
stehens ein. Es gibt w o h l kaum einen Ermlan-
der, der nur i rgendwie dem e r m l ä n d i s c h e n 
Bauernstand verbunden ist, der sich nicht an 
diese Jubelfeste der e r m l ä n d i s c h e n Raiffeisen-
kassen und -banken, wie sie s p ä t e r h i e ß e n , er
innerte. Das waren wahre Familienfeste, zu 
denen sich das ganze Ki rchsp ie l mit den ge
ladenen G ä s t e n zusammenfand. U n d jeder J u b i 
l äumsbe r i ch t war e in Stück Gemeindechronik, 
ein Stück heimatlicher Soz ia l - und Wirtschafts
geschichte. 

Die E rmländ i sche Zentralkasse wurde 1892 
g e g r ü n d e t . Die Kassen des Ermlandes b raud i -
ten sehr schnell eine Geldausgleichsstel le, die 
dann wiederum den A n s c h l u ß an die P reuß i s che 
Zentralgenossenschaftskasse Ber l in , die s p ä t e r e 
Deutsdie Zentralgenossenschaftskasse fand. Die 
e r m l ä n d i s c h e Zentralkasse g e h ö r t e zu den ä l t e 
sten l änd l i chen Zentralkassen im Deutschen 
Reich, sie war viel le icht die kleinste, aber sie 
halte auch immer den niedrigsten Sollzinssatz, 
sie zahlte immer die h ö c h s t e n Habenzinsen für 
die Ein lagen ihrer Mitgliedergenossenschaften 
und blieb mit ihrer Zinsspanne daher immer 
unter dein Reichsdurchsdinitt . Das waren be
achtliche Leistungen, an denen der V a t e r Raiff
eisen seine Freude gehabt h ä t t e . 

A u c h die e r m l ä n d i s c h e n Raiffeisenkassen be
fanden sich immer wieder nach ihren Leis tun
gen in den Spitzengruppen der l änd l i chen K r e 
ditgenossenschaften des Reiches, so war das be
sonders der F a l l bei der R ö ß e l e r Kasse als 
s t äd t i s che r Raiffeisenbank und bei der K i w i t t e n -
Wuslacker Kasse als dörf l icher Raiffeisenkasse, 
die mit ihren Spareinlagen die Reichsspitze er
reichten. In den Jahren der landwirtschaftl ichen 
Schuldenregelung ab 1934 hat die E r m l ä n d i s d i e 
Zentralkasse als Entschuldungsstelle stets 
die Spitze bei a l len l änd l i chen Zentra lkassen 
des Reiches hinsichtlich des Prozentsatzes der 
erfolgreich abgeschlossenen Entschuldungsver
fahren gehalten. 

A l s die E r m l ä n d i s d i e Zentralkasse im Jahre 
1942 noch ihren 50. Geburtstag in w ü r d i g e m 
Rahmen begehen konnte, sprach als Ver t re te r 
ihrer Mitgliedgenossenschatten den Glück
wunsch Studienrat W i r d e l v o n der R ö ß e l e r 
Raiffeisenbank, der an demselben G y m n a s i u m 
wirkte , von dem seinerzeit Dr . Lehmann sei
nen Absch ied genommen hatte. Studienrat W i r 
del faßte seinen G l ü c k w u n s c h in den W o r t e n 
zusammen: 

„ W e n n w i r nach Wormdi t t zur E r m l ä n d i s c h e n 
Zentralkasse kommen, dann ist es so, als ob 
w i r zu V a t e r und Mut te r kommen." F ü r b ä u e r 
liche genossenschaftliche A r b e i t l äß t sich w o h l 
e in h ö h e r e s Lob nicht erreichen, und es kenn
zeichnet genau den Geist , aus dem genossen
schaftliche A r b e i t getan werden m u ß und im 
Ermland immer getan worden ist. Das ist der
selbe Geist , aus dem Raiffeisen sich für a l le 
Zei ten und in al ler W e l t beim b ä u e r l i c h e n Ge
nossenschaftler den Ehrent i te l V a t e r Raiffeisen 
verdiente. 

Die e r m l ä n d i s c h e n Warengenossenschaften er
hiel ten im Jahre 1904 ihre Zentrale in der Erm
länd i schen Hauptgenossenschaft i n Mehlsack. 
Bei ihr waren sowohl die Bauern des Meh l sak -
ker Bezirks als auch die Warengenossenschaf
ten des Ermlandes und eine A n z a h l Raiffeisen
kassen Mi tg l i ede r . A u ß e r d e m errichtete und un
terhielt die E rmländ i s che Hauptgenossenschaft 
mehrere Zweigs te l len . Der genossenschaftliche 
Fachmann w e i ß , daß bei soldier genossenschaft
lichen Kons t ruk t ion die k la re genossenschaft
liche L in ie verlassen ist und d a ß das F i l i a l 
system zu genossenschaftlidier Entartung füh
ren kann. A b e r da fand sich auch im Laufe der 
Zei t der E r m l ä n d e r , der in diesem F a l l den Blick 
für die richtige genossenschaftliche Organisa
t ion hatte. Das war der letzte Reichstagsabge
ordnete des Zentrums aus dem Ermland und 
O s t p r e u ß e n bis 1933, H u b e r t T e s c h n e r , 
Kle id i t t en . Er führ te die U m g r ü n d u n g der E rm
länd i schen Hauptgenossenschaft mit dem j u r i 
stischen Sitz in Wormdi t t im Jahre 1930 her
bei. Die F i l i a l e n wurden s e l b s t ä n d i g e von den 
Mi tg l i ede rn ihres Bezi rks a l l e in getragene Ge
nossenschaften, in Mehlsack verbl ieb eine ör t 
liche A n - und Verkaufsgenossenschaft. Ihren 
geschäf t l ichen Sitz nahm die Hauptgenossen
schaft in K ö n i g s b e r g , wo sie vorher schon eine 
Börsengeschä f t s s t e l l e unterhielt . So wurde auch 
dieser genossenschaftliche Fehler behoben. 

Die e r m l ä n d i s c h e n Genossenschaften schlös
sen sich im Jahre 1889 zu einem eigenen Prü
fungsverband, dem Verband wirtschaftlicher Ge-
nossensdiaften des Ermlandes zusammen. Ihm 
g e h ö r t e n zum Schluß die 71 Raiffeisenkassen 
und 21 Warengenossenschaften des Ermlandes 
an, es kamen hinzu M o l k e r e i - und Mi l chve r 
wertungsgenossenschaften, Viehverwer tungsge-
noss.ensdiaften und andere kleinere Genossen
schaften, insgesamt 123 Genossenschaften. Der 
e r m l ä n d i s c h e Revis ionsverband und seine Ge-
nossensdiaftszentralen vol lzogen sofort nach 
ihrer G r ü n d u n g jewei ls ihren A n s c h l u ß an den 
Reichsverband der deutschen landwirtschaft
lichen Genossenschaften und seine Zentralge
schäf t sans ta l t en und gewannen gerade dadurch 
für alle Zei ten eine klare organisatorische L i 
nie. Es gab im Ermland keine genossenschaft 
liehe Zweigle is igkei t , keine genossenschaftliche 
Zerspli t terung, keinen Ideenstreit. Der Vate r 
E r m l ä n d i s d i e r Bauernverein hatte seinen ge-
r.ossensdiaftlichen K inde rn z ie lk la r und zielbe
wußt den W e g gewiesen. 

Nachdem die Genossensdiaften 1933 in den 
R e i c h s n ä h r s t a n d eingegliedert und gleichge-

Richtiger Zeitpunkt für 
Stallmistdüngung auf Grünland 
B e i der S t a l l m i s t d ü n g u n g auf G r ü n l a n d 

kommt es in erster L i n i e auf die F ö r d e r u n g des 
Bakter ienlebens und die F ö r d e r u n g der B e r e n 
gare sowie auf Narbenschutz durch B e d e Ä u n g 
und Beschattung an, so d a ß die ^ « « U i c h e 
D ü n g e r w i r k u n g eine mehr untergeordnete R o l l e 
spielt . Die g ü n s t i g s t e A n w e n d u n g s z e , für 
Stal lmist auf G r ü n l a n d w i r d daher bestimmt 
von der A r t der N u t z u n g ^ s G r ü n l a n d e s und 
von dem Zweck, welcher durch die Sta l lmis t 
d ü n g u n g erreicht werden so l l A u f W e i d e n 
bei denen es i n erster L i n i e auf den Schutz der 
Narbe durch Bedeckung und Beschattung an
kommt, werden die besten Erfolge erziel t , w e n n 
die Stal lmistgabe i m s p ä t e n F r ü h j a h r oder noch 
besser im V o r s o m m e r nach dem ersten oder 
zwei ten A b w e i d e n gegeben w i l d , da h ie rbe i 
der Schutz der N a r b e vo r dem A u s t r o c k n e n 
besonders wicht ig ist. S o l l auf W i e s e n e i n 
Schutz der N a r b e erreicht werden , dann w ä r e 
die g ü n s t i g s t e Ze i t für das A u s b r i n g e n des 
S ta l lmis tes 'das Ende des W i n t e r s ku rz vo r Be
g i n n der Wachstumszei t . H i e r b e i w i r d e ine 
nicht unerhebliche Wachstumsbeschleunigung 
und eine Verd ich tung der N a r b e e r re ich t A l 
lerdings ist dabei wicht ig , d a ß der S ta l lmis t 
gut verrottet ist und zudem mit einer Schleppe 
oder e inem ä h n l i c h e n G e r ä t gut i n d ie N a r b e 
eingerieben w i r d , damit er be im Schneiden 
der W i e s e bzw. bei der Heuern te nicht s t ö r t . 
In beiden F ä l l e n — s o w o h l auf W e i d e n als 
auch auf W i e s e n — so l len v e r h ä l t n i s m ä ß i g ge
ringe Sta l lmis tgaben verabreicht werden, da
mit eine S d i ä d i g u n g der Grasnarbe ve rmieden 
v/ i rd . 

Steht bei der S t a l l m i s t d ü n g u n g mehr d ie 
d ü n g e n d e W i r k u n g i m V o r d e r g r u n d , dann ist 
die g ü n s t i g s t e Ze i t für das A u s b r i n g e n des
selben das Win te rha lb jah r , w o b e i der genaue 
Zei tpunkt nicht so entscheidend ist. W i c h t i g da
bei ist ledigl ich, d a ß der M i s t nicht auf Schnee 
oder gefrorenen Boden gebracht w i r d , da sonst 
infolge der Ruhe des Bodenlebens und der 
fehlenden M ö g l i c h k e i t der E ins ickerung der 
N ä h r s t o f f e i n den Boden die V e r l u s t e sehr hoch 
sein k ö n n e n . G ü n s t i g für das A u s b r i n g e n des 
Stal lmistes ist bedeckte oder feuchte W i t t e r u n g 
bzw. wenn nad i dem A u s b r i n g e n N i e d e r s c h l ä g e 
zu erwarten s ind. B a u r 

Alte Obstgehölze beseitigen! 
Jeder hat w o h l die Beobachtung gemacht, 

d a ß schlecht tragende, k ranke , ü b e r a l t e r t e 
O b s t b ä u m e e in idealer Sch lupfwinke l für 
Krankhe i t en und S c h ä d l i n g e s ind, und w i r s o l l 
ten endlich solche Baumruinen , aber auch 
schlecht tragende B ä u m e aus dem Gar ten be
seit igen und da fü r l ieber die guten B ä u m e 
pflegen. 

•••• • 

schaltet wurden, m u ß t e n der e r m l ä n d i s c h e P r ü 
fungsverband mit dem o s t p r e u ß i s c h e n Raiff-
e isenverband und die E r m l ä n d i s c h e Haup tge 
nossenschaft mit der Haupthandelsgesel lschaft 
o s t p r e u ß i s c h e r landwirtschaft l icher Genossen
schaften im Jahre 1934 fusionieren. E i n erster 
Verbands tag des e r m l ä n d i s c h e n V e r b a n d e s 
hatte die Fus ion z u n ä c h s t abgelehnt. Damals 
ergab es sich, d a ß den e r m l ä n d i s c h e n 71 Bauern
kassen in den v ie r e r m l ä n d i s c h e n K r e i s e n 30 
M i l l i o n e n R M Spare in lagen anvertraut waren , 
w ä h r e n d etwa 400 Raiffeisenkassen in den 34 
ü b r i g e n ost- und w e s t p r e u ß i s c h e n K r e i s e n 28 

/ M i l l i o n e n R M Spare in lagen aufwiesen. 
Diese besonderen genossenschaftlichen L e i 

stungen haben dann s p ä t e r auch dazu g e f ü h r t , 
d a ß die e r m l ä n d i s c h e n Genossenschaften nach 
den Fus ionen durchaus Ge l tung und A n e r k e n 
nung in der e inhei t l ichen o s t p r e u ß i s c h e n Raiff-
e isen-Organisat ion fanden. Sie f ü h r t e n s ch l i eß 
lich auch dazu, d a ß die E r m l ä n d i s c h e Zen t r a l 
kasse bestehen bl ieb . Es hat an schweren A n 
griffen auf ihre S e l b s t ä n d i g k e i t i n den J a h 
ren 1934 bis 1938 n id i t gefehlt, aber schl ießl ich 
war der P r ä s i d e n t des Raiffeisenverbandes Ost 
p r e u ß e n selbst der s t ä r k s t e Verfechter der Se lb
s t ä n d i g k e i t der Ei-mJändischen Zentra lkasse . 
„Er h ä t t e sonst in W o r m d i t t eine F i l i a l e der 
Raiffeisenbank errichten m ü s s e n , und F i l i a l e n 
k ö n n e n leicht zu genossenschaftlichen Ent
artungserscheinungen führen . " So hat die bis zu 
einem halben Jahrhunder t z u r ü c k r e i c h e n d e 
Bauernvereins- und Genossenschaftsarbeit auf
rechter e r m l ä n d i s c h e r Bauern und ihrer Freunde 
bis in diese turbulenten d r e i ß i g e r Jahre Se
gen gebracht. 

Nach der Bankenkr i se 1932 erhiel t der da
malige Reichsbankrat D r . D e u m e r den A u f 
lag , bei den Kreditgenossenschaften Deutsch-
jESJS . L i n t e r s u d i e n - w i e sich bei ihnen die 
Bankenkr i se ausgewirk t hat und welche F o l 
gerungen hieraus zu ziehen w ä r e n . Dr . Deumer 

I P H l n n e m e m B e r i d l t ' d e n m a n das hohe 
d i e . l r S e n ° s s e n s * a f t e n nennen kann, fest, 
d a ß sich die Kreditgenossenschaften als d i sz i -

a f Ä ß U ^ ^ f ^ ^ i e s e n h a b e n » Ä i 
senShaf , E r « e b n i s - d a ß die Genos-
c h e ? M m P u t

l e H G R ° ß T G S ° Z i a l e T a t des deut
schen Mit te ls tandes in der Neuze i t darstel len 

D.ese soz.ale Tat wurde für das E rmland mit 

S S * d e s D r - L e h m * ™ ^ 
sie durch Tlgflu t 6 t - T r e f f l i * e M ä n n e r haben 
sie durch Jahrzehnte in seinem Geiste i m 

Pioo a m m T ä^i i m des 
d r i s [ l i ehen ! W V e r e . l m 9 u n 9 der deutschen 
n n s u i c h e n Bauernvereine fo r tge führ t N i e ha-

Ceis t ist es, der lebendig mach t" 

Ende dieser Beilage 
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c - Wii g t a t u l i e c e n , • • 

zum 98. Geburtstag 
a m , . . 8 - . J l n u a r F r a u Karolino Labs, geb. Kristahl, 

aus Königsberg, jetzt bei ihrem Schwiegersohn, Post-
betnebsassistent Gustav Friedrich aus Fischhausen, 
in Marne Ringstraße 38. Die Jubilarin ist die älte
ste Einwohnerin der Stadt Marne. 
zum 95. Geburtstag 

am 11. Januar Landsmann Hermann Schilk aus Tilsit 
Deutsche Straße 67, jetzt mit seiner Ehefrau in Strau
bing (Niederbay), Bürgerheim. 
zum 94. Geburtstag 

am 15. Januar Frau Wilhelmine Raedel aus Königs
berg Pr., Landhofmeisterstraße 15a, jetzt in Berlin-
Reinickendorf I, Residenzstraße 104. 
zum 93. Geburtstag 

am 2. Januar Frau Berta Florian, geb. Schirrmann, 
aus Lotzen, Neuendorfer Straße 3, jetzt bei ihren 
Kindern in Wiershausen 128 über Hann. Münden. Die 
rüst ige Jubilarin liest mit Interesse das Ostpreußen
blatt. 

zum 92. Geburtstag 
am 12. Januar Landsmann Gottlieb Rosochatzki aus 

Neu-Kiwitten, Kr . Orteisburg, jetzt in Herne (Westf), 
Jahns t raße 1. 
zum 91. Geburtstag 

am 6. Januar Frau Auguste Werner, geb. Skrotzki, 
Wi twe des Bürodirektors Rudolf Werner aus He i l i -
qenbeil, später Osterode. Die am Zeitgeschehen leb
haft interessierte, rüstige Jubilarin lebt heute in 
einem Altersheim in der sowjetisch besetzten Zone. 
Sie ist durch ihre Tochter Eva Schur, Bielefeld, Ra
vensberger Straße 7, zu erreichen. 

am 17. Januar Frau Karoline Broszio, geb. Lojewski, 
aus Angerburg, Franz-Tietz-Straße 2, jetzt bei ihrer 
Tochter Anna Knoblauch in Essen (Ruhr), Ostermann
straße 7. 
zum 90. Geburtstag 

am 12. Januar Witwe Anna Grunwald, geb. Mut-
reich, aus Langenreihe, Kreis Pr.-Holland, jetzt bei 
ihrem Sohn Otto in Denzlingen bei Freiburg (Breis
gau). 

am 12. Januar Landwirt Gottlieb Steffan, ehemals 
in Alt-Ukta, Kreis Sensburg, stellvertretender Amts
vorsteher. Er lebt noch in der Heimat und ist dort 
Kirchengemeinderat. A l l e seine Bekannten aus dem 
Kreise Sensburg läßt er herzlich grüßen. Er ist durch 
seinen Neffen Fritz Steffan in (17b) Malterdingen, 
Kreis Emmendingen (Südbaden), zu erreichen. 

am 19. Januar Landsmann Christoph Walpuski aus 
Glauch, Kreis Orteisburg, jetzt in der sowietisch be
setzten Zone. Er ist durch Kreisvertreter Max Brenk, 
(21b) Hagen (Westf), Kaiserstraße 31, zu erreichen. 

zum 89. Geburtstag 
am 10. Januar Frau Emilie Klein, aeb. Schulz, aus 

Königsberg, Krausallee 80, jetzt in Wedel bei Ham
burg, Hohners t raße 73, bei ihrer Tochter El ly A n -
dreae. 

am 13. Januar Landsmann Friedrich Sprinaer aus 
Osterode, jetzt mit seiner Tochter in Berlin-Schlach
tensee, Dubrowstraße 43. Die Kreisgruppe Osterode 
in Berlin gratuliert herzlich. 

zum 88. Geburtstag 
am 8. Januar Hegemeisterwitwe Anna Baller aus 

Osterode. Seminarsteq 3, letzt bei ihrer Tochter Erika 
Lentz,ia~Hamburg-Lurup, Flurs.traße 29. Die Jubilarin 
ist sehr rüstig; besondere Freude bereitet ihr das 
Reisen. 

am 15. Januar Frau Anna Sokoll aus Lyck, jetzt in 
Lütgendortmund, H<MIweg 119. 

am 18. Januar Frau Helene Pulevka aus Tilsit, 
Deutsche Straße 66, jetzt in Lübeck, Brockestraße 60. 
zum 87. Geburtstag 

am 4. Januar Kaufmannswitwe Wilhelmine Raudies, 
geb. Klein, aus Tilsit . Goldschmiedestraße 10, jetzt in 
Melle, Bahnhofstraße 14. 

zum 86. Geburtstag 
am 16. Januar Schneidermeister Kar l Valey aus 

Königsberg Pr., Selkestraße 7, jetzt in Oldenburq 
(Holst), Burgtorstraße 61. 

am 17. Januar Frau Olga Ulkan, geb. Treskatis, aus 
Rheinswein, Kreis Ortelsburq, jetzt in (14a) Stutt-
gart-W., Klugestraße 38, bei Familie Erdmann. 

zum 85. Geburtstag 
am 3. Januar Frau Emma Siebert, geb. Kirstein, aus 

Domnau, Kreis Bartenstein. Ihren Geburtstaq verlebt 
die Jubilarin, die sich guter Gesundheit erfreut, bei 
ihren Söhnen. Anschrift: Alfred Siebert, Kulturbau-
und Tiefbau-Unternehmen, Espelkamp-Mittwald. 

am 7. Januar Frau Auguste W i l l , geb. Arndt, aus 
Königsberg Pr. Sie ist die Witwe des Lehrers Albert 
W i l l , der 37 Jahre in Ackerau, Kreis Pr.-Eylau, tätig 
war. Heute lebt sie im Hause ihres Schwiegersohnes 
Emil Opitz in (24b) Rendsburg, Richthofenstraße 92. 
betreut von ihren Töchtern. 

am 7. Januar Frau Amalie Lange aus Nofelde. Kreis 
Stal lupönen, jetzt in Flensburg, Norderstraße 24. 

am 10. Januar Landsmann Adolf Dombrowski aus 
Knobbehort, Kreis Angerburg, jetzt bei seiner Tochter 
Charlotte Schmidt in (20b) Bredelem, Kreis Goslar 
am Harz. 

am 12. Januar Frau Berta Kaeswurm, geb. Fromme, 
aus Petrikatschen, zuletzt in Stallupönen, Karl-Wer-
nath-Straße 1. Sie wohnt bei ihrem Sohn Otto Kaes
wurm in Holzminden (Weser), Alte Wache 4a. Ihre 
Kinder, Enkel und Urenkel werden den Geburtstag der 
rüst igen Jubilarin mit ihr feiern. 

am 13. Januar Postinspektor i . R. Max Fiedler aus 
Osterode, Dohnastraße 5, jetzt mit seiner Ehefrau 
i n Neu-Isenburg, Bahnhofstraße 151. 

am 16. Januar Landsmann Otto Vogt aus Langen
reihe, Kreis Pr.-HoUand, jetzt mit seiner Ehefrau E l i 
sabeth, geb. Hinz, die am 5. Dezember ihren 76. Ge
burtstag feiern konnte, bei seiner Tochter, Frau Jo
chim, in der sowjetisch besetzten Zone. Das Ehepaar 
ist über Landsmann Gottfried Amlinq, Pinneberg, Ri -
chard-Köhn-Straße 2 c, zu erreichen. 

am 17. Januar Schmiedemeister Friedrich Cziborr 
aus Engelstein, Kreis Angerburg, jetzt bei seiner 
jüngsten Tochter, Familie Komnick, in Olpe (Westf), 
Eichendorffstraße 7. Nach einer schweren Operation 
im vergangenen Jahr erfreut sich der Jubilar heute 
wieder guter Gesundheit. Er ist ein eifriger Leser 
unserer Heimatzeitung. 

zum 84. Geburtstag 
am 8. Januar Frau Marie Borst aus Schippenbeil, 

jetzt bei ihrer Tochter Margarete Rautenberg in Hen
stedt-Rhen über Ulzburg, Holstein. 

am 11. Januar Reichsbahnobersekretär i . R. Otto 
Lenzing aus Königsberg, jetzt mit seiner Ehefrau 
Gertrud, geb. Barnicke, bei seinem Sohn Rudolf in 
Gelsenkirchen-Horst, Heinridi-Heine-Straße 12. 

am 17. Januar Landsmann Karl Gornv aus Neumal
ken, Kreis Lyck, jetzt in der sowjetisch besetzten 

Zone. Er ist durch Kreisvertreter Otto Skibowski, 
(16) Kirchhain, zu erreichen. 

am 18. Januar Witwe Minna Langhals, geb. Volg -
mann, aus Langendorf bei Schippenbeil, Kreis Barten
stein. Sie wohnt jetzt in Westerstede (Oldb), Pater
straße 1. 

zum 83. Geburtstag 
am 3. Januar Frau Auguste Duwe aus Braunsberg, 

Malzstraße 7, jetzt in Brunsbüttelkoog, Wurtleute-
tweute 52. 

am 14. Januar Landsmann Josef Neumann aus Bar
tendorf, jetzt in Lindau, Barfüßerstraße 46. 

am 18. Januar Landsmann Paul Loess aus Königs
berg Pr.. jetzt in Lübeck, Schwartauer Allee IIa. 
zum 82. Geburtstag 

am 7. Januar Frau Joh. Marie Lange, geb. Faust, 
aus Rothenstein und Königsberg, jetzt mit ihrem Ehe
mann in Düsseldorf, Jürgensplatz 56. 

am 9. Januar Altbauer Friedrich Skottke aus Pos
mahlen, Kreis Pr.-Eylau, jetzt bei seiner Tochter Ger
trud Heß in Lübeck-Niendorf, Hauptstraße 42. A m 
gleichen Tage wurde sein Bruder, Lehrer i . R. Kar l 
Skottke, 69 Jahre alt. Er wohnt in Neu-Wulmstorf 
über Buxtehude, Kreis Harburg. 

am 17. Januar Frau Helene Schwede. Sie wohnte 
zuletzt im Haushalt ihres Schwiegersohnes, der För
ster in Hirschhagen, Kreis Johannisburg, war, und 
bei dem sie auch heute in Kolbe bei Gr.-Sittensen, 
Bezirk Bremen, Haus Krumm, lebt. 

am 18. Januar Witwe Minna Kabbasch, geb. D i -
bowski, aus Ullesrh, Kreis Neidenburg. Sie mußte 
1914 schon einmal flüchten. Gegenwärt ig hält sie sich 
bei ihrem Schwiegersohn August Taddey in Siegen, 
Flurenwende 2/1, auf. 

am 19. Januar Frau Johanna Bendig aus Wehlau, 
jetzt in Lübeck, Percevalstraße 46. 
zum 81. Geburtstag 

am 30. Dezember Landsmann Fritz Mitzka aus Pruß-
höfen, Kreis Sensburg. Erst im Juni vorigen Jahres 
kam er mit seiner Ehefrau aus der Heimat zu seiner 
Tochter nach Arnsberg (Westf), Ringstraße 167. 

am 2. Januar Frau Johanna Schmidtke aus Königs
berg, jetzt in Flensburg, Friesische Straße 111. 

am 19. Januar Landsmann Paul Knorr aus Königs
berg Pr., Samitter Allee 139a, tät ig gewesen beim 
Amtsgericht. Er wohnt jetzt bei seinem jüngsten Sohn 
Helmut in Barnstorf, Bez. Bremen, Breslauer Str. 460. 
zum 80. Geburtstag 

am 2. Januar Frau Johanna Naioks, geb. Baiorat, 
aus Sandkirchen, Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt in Berlin 
S W 14, Sebast ianstraße 88. 

am 3. Januar Mühlenbesitzer Friedrich Kahrau aus 
Königsdorf, Kreis Mohrungen, jetzt mit seiner Ehe
frau und seiner Tochter in Bad Essen, Bezirk Osna
brück, Franz-Martin-Straße. 

am 4. Januar Frau Frieda Mascberrek aus Wi l len
berg, Kreis Ortelsburg, jetzt in Berlin-West N 20, 
Steegerstraße 66. 

am 6. Januar Postassistent i. R. Hermann Sellogat 
aus Ebenrode, jetzt mit seiner Ehefrau bei seiner 
Tochter in Bremen, Waller Heerstraße 136. 

am 7. Januar Frau Wilhelmine Pelka, geb. Krischik, 
aus Warkallen, Kreis Neidenburg, jetzt bei ihrer 
Tochter und ihrem Schwiegersohn in Kastorf, Kreis 
Lauenburg. 

am 11. Januar Frau Hedwig Konopka, geb. Men-
sing, aus Willenberg, jetzt in der sowietisch besetz
ten Zone. Sie ist durch ihre Tochter Gertrud Wevher, 
(16) Kronbern (Taunus), Ha i r s t raße 7. zu erreichen. 

am 13. Januar Haupt- und Kirchenschullehrer i. R. 
Anton Greifenberg, jetzt in (13 a) Roth bei Nürnberg, 
Schlesierstraße 3. Der Jubilar war an seinem Heimat

ort Plausen, Kreis Rößel, 38 Jahre bis zur Vertrei
bung Lehrer, Hauptlehrer, Kirchenschullehrer und 
Organist. Sein 60jähriges Lehrer Jubiläum wird er am 
19. Februar feiern können. 1910 war der Jubilar Mit
begründer des Katholischen Lehrervereins Bischof
stein; nach dem Ersten Weltkrieg wurde er mit der 
Fortbildung der Junglehrer im Bezirk Bischofstein von 
der Regierung in Allenstein betraut. Beide Lehrer
organisationen leitete Landsmann Greifenberg bis zu 
ihrer Auflösung 1933. Beim 1. Ermländertreffen in Nürn
berg im Jahre 1950, bei dem der inzwischen verstor
bene Prälat Kather den Gottesdienst nach alter erm
ländischer Ar t in der Kirche St. Kunigund abhielt, 
hat der Jubilar die Orgel bedient und bei den vielen 
anwesenden Ermländern liebe Erinnerungen an die 
Heimat wachgerufen. Infolge einer schweren Krank
heit, deren Folgen er inzwischen überwunden hat, 
war es ihm dann nicht mehr möglich, bei den späte
ren Ermländertreffen das Organistenamt auszuüben. 

am 14. Januar Landsmann Friedrich Lach aus Rei-
chau, Kreis Mohrungen, jetzt in Lübeck-Schlutup, 
Stumpferweg 9. 

am 15. Januar Frau Maria Walendy aus Lyck. Bis 
1947 lebte sie noch in der Heimat. Jetzt wohnt sie bei 
ihrer Tochter Marta Buchsteiner in Schwarzach, Kreis 
Bühl (Baden). 

am 15. Januar Landsmann Carl Saprantzki aus 
Laschnicken, Kreis Insterburg. Er wohnt gegenwärt ig 
in Tornesch (Holst), Friedrichstraße 25. 

am 15. Januar Frau Maria Walendy aus Lyck, jetzt 
in Schwarzach, Kreis Brühl. 

am 16. Januar Landsmann Otto Segadlo, geboren in 
Wesselowen. Er war viele Jahre hindurch in Königs
berg beim Zeugamt Ponarth tätig und wohnte in der 
Kniprodestraße 26. Jetzige Anschrift: Lägerdorf, Ho l 
stein, Heidestraße 7. 

am 16. Januar Frau Johanna Ritzkowski aus Eydt-
kuhnen, Hindenburgstraße 59, ietzt bei ihrer ältesten 
Tochter in Hannover-Stöcken, Lüssenhopstraße 20. 

am 17. Januar Witwe Barbara Kowalewski, geb. 
Biernath, aus Königsberg, I. Rundteil 1, jetzt bei ihrer 
Schwiegertochter in Hannover, Nienburger Str. 7 A . 

am 17. Januar Frau Anna Balzerowski, geb. Za-
kowski, aus Jonkendorf, Kreis Allenstein, jetzt mit 
ihrem Ehemann in Remscheid, Christianstraße 16a. 

am 18. Januar Landsmann Ernst Dzaebel aus Tilsit, 
jetzt in Lübeck, Vorwerkers t raße 103. 

am 18. Januar Fräulein Pauline Fischer aus Inster
burg, Wilhelmstraße, jetzt im Altersheim Off^nburg, 
Baden, Brachfeldstraße 17—19, Paul-Gerhard-Haus. 
zum 75. Geburtstag 

am 30. Dezember Landsmann Anton Hernau aus 
Braunsberg, jetzt in Flensburg, Kloster zum heiligen 
Geist. 

am 2. Januar Witwe Elisabeth Rekint, geb. Schwarz, 
aus Cranz, Wikingerstr. 8, ietzt bei ihrem Sohn Hans 
in Emmendorf 40, Kreis Uelzen. Ihr Sohn Richard 
wohnt in Hamburg. 

am 9. Januar Frau Anna Soorleder aus Allenstein, 
Schillerstraße 14, ietzt in Rremen, Yorckstraße 22. 

am 10. Januar Fräulein Helene Kranich aus Pas
senheim, Kreis Ortelsburg. Knnigsberger Straße 12. 
jetzt in (13a) Lohr (Main), Weisenau 1. 

am 10. Januar Frau Berta Steinert, geb. Schinporeit, 
aus Liebenfelde, ietzt mit ihrem Ehemann bei ihrem 
ältesten Sohn Kurt in Reichenberg (Unterfr), Brunnen
weg 18. 

am 11. Januar Frau Charlotte Glinka, qeb. Kntrieb, 
aus Willenbern, Kreis Ortelsburg, jetzt in Halver, 
Kreis Altena (Westf), Sürlstraße 34. 

am 11. Januar Frau Minna Josenhowitz aus C"' in-
walde, Kreis Ortelsburg, jetzt in (20) Höver 51 über 
Hannover. 

am 12. Januar Tandsmann Bruno Eisner, jetzt in 
Sittensen, Bezirk Bremen. Fr entstammt ein^r alten 
Landwirtsfamilie und ist auch heute noch wftrracH auf 
dem Lande tätig. Als 2. Vorsitzender des Orfsvnrhan-
des s^tzt er sich sehr für die Belange der Vertriebe
nen ein. 

Musiker im bunten Tuch 

In der Mitte steht der „schwarze Kapellmeister" Gustav Sabac-el-Cher, rechts neben ihm 
mit Instrument und Partitur Konzertmeister August Maschitzki, der am 20. Januar achtzig Jahre 
alt wird. Ganz links in der ersten Reihe der spatere Musikmeister Hermann Gareis. 

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit 
dieses Gruppenbild des Musikkorps des Grenadier-
Regiments Kronprinz aufgenommen wurde. Die M u 
siker tragen noch den blauen Waffenrock und den 
schwarzen Lederhelm mit der blanken Spitze. Die 
Militärmusik spielte damals eine große Rolle im 
öffentlichen Leben Königsbergs, wozu die volkstüm
lichen Konzerte im Tiergarten und die Ständchen auf 
Königsgarten — dem Paradeplatz — erheblich bei
trugen. 

Ein Angehöriger des Musikkorps, August Ma
schitzki, wird am 20. Januar sein achtzigstes Lebens
jahr vollenden. Er wurde in Zallenfelde, Kreis Pr.-
Holland, als Sohn eines Landwirts geboren. In Hei
ligenbeil erhielt er seine Ausbildung zum Musiker, 
und er trat dann in das Musikkorps der Kronprinzer 
ein. A l s Konzertmeister und Korpsführer leitete er 
später die großen Festlichkeiten in der Königshalle. 
Zugleich betätigte er sich als Musiklehrer im Konser
vatorium Kühn in Königsberg Pr. und erteilte audi 
privaten Unterricht im Violinspiel. 

Nach der Zerstörung seiner Wohnung wurde A u 
gust Maschitzki 1944 nach Sachsen evakuiert. Bis zu 
seinem 77. Lebensjahre spielte er in Hohenstein-
Ernstthal/Chemnitz im Kulturorchester bei Sinfonie
konzerten und im Quartett als Erster Bratschist. Nach 
dem Tode seiner Frau zog er 1955 zu seiner ältesten 
Tochter. Er wohnt in Lübeck, Fackenburger Allee 31, 
Mittelbau. 

Zwölf Jahre lang arbeitete Konzertmeister Ma
schitzki mit dem damals in Königsberg Pr. sehr be
liebten Kapellmeister der Kronprinzer Gustav Sabac-

el-Cher; er war seine Rechte Hand und spielte 
die erste Geige bei den Konzerten. — Der dunkel
häutige, schwarzbärtige Kapellmeister in der blauen 
Uniform war eine stattliche Erscheinung. Sein Vater 
war ein Nubier, den Prinz Friedrich Karl — bekannt 
als Oberbefehlshaber der Zweiten Armee im Kriege 
1870/71 — von einer Orientreise mitgebracht hatte. 
Dem anstelligen und zuverlässigen Afrikaner wurde 
die Verwaltung des Silbers am königlichen Hofe über
tragen. Er heiratete eine Berlinerin. Der aus dieser 
Ehe stammende Sohn Gustav zeigte musikalische Be
gabung; als Militärmusiker wurde er zu einem drei
jährigen Studium an der Musikhochschule Berlin-
Chariottenburg kommandiert und dann beim Grena
dier-Regiment Kronprinz eingestellt. 

Als Sabac zum ersten Male mit der Regiments
musik zur Wachtparade marschierte, war fast die 
halbe Einwohnerschaft Königsbergs Pr. auf den Bei
nen, um den schwarzen Kapellmeister zu sehen. Die 
Kapelle gab zu jener Zeit Konzerte im alten Luisen
theater (Luisenhöh). Sabac hat einen schwungvollen 
Fackeltanz mit einem schwierigen Posaunensolo und 
auch andere Stücke komponiert; er arrangierte ferner 
viele Mozart-Ouvertüren für kleine Besetzung. In 
Königsberg Pr. heiratete er die hübsche Tochter des 
Haus- und Gütermaklers Perling. Seine Söhne Horst 
und Herbert wurden ebenfalls Musiker und spielten 
eine Zeitlang im Palast-Cafe. Infolge einer Venenent
zündung ließ sich Sabac 1910 pensionieren, er hat 
dann noch als Zivilkapellmeister in Berlin und in 
Hamburg dirigiert. Später erwarb er ein kleines Gar
tenlokal in Berlin. 

am 13. Januar Landmann Adolf Jordan, ehemals 
Bauer in Hermannswalde, Kreis Pr.-Holland. Jetzige 
Anschrift: (20 a) Exten Nr. 153 über Rinteln. 

am 13. Januar Frau Dorothea Kahrau, geb. Eder, 
aus Bisdohnen, Kreis Stallupönen, jetzt in Berlin-
Lichterfelde, Züricher Straße 31. 

am 14. Januar Frau Marie Westpfal aus Neukuhren/ 
Samland, jetzt in Lübeck, Krähenstraße 20. 

am 14. Januar Frau Marta Vogelreuter, geb. Fischer, 
Witwe des Gendarmeriemeister i . R. August Vogel
reuter aus Klein-Gnie, Kreis ' Gerdauen, zuletzt in 
Königsberg Pr., Graf-von-Spee-Straße 4. Sie wohnt 
jetzt bei ihrer jüngsten Tochter in Düsseldorf, Für
stenplatz 19. 

am 15. Januar Bauunternehmer Adolf Murrach aus 
Widminnen, Kreis Lotzen, jetzt in Berlin-Halensee, 
Seesener Straße 25. 

am 15. Januar Witwe Eliese Denkmann aus Königs
berg, Viehmarkt 8, jetzt in Lübeck-Kücknitz, Sam-
landstraße 53. 

am 15. Januar Landsmann Erdmann Schwellnus aus 
Mettelgueten, Kreis Heydekrug, jetzt in Lübeck, Dorf
straße 23. 

am 16. Januar Landsmann Fritz Radok, ehemals D i 
rektor der Waggonfabrik Steinfurt in Königsberg. Er 
lebt jetzt in Melbourne, Australien, und hält sich ge
genwärtig in Berlin-Wilmersdorf, Rüdesheimer Platz 
Nr. 7, Pension Stelke, auf. 

am 17. Januar Landsmann Franz Neumann. Er war 
von 1918 bis 1945 Schulhausmeister des Wilhelm-
gvmnasiums in Königsberg. Nach der Vertreibung 
lebte er bei seinem Sohn in Philadelphia, U S A . Vor 
kurzer Zeit kehrte er nach Deutschland zurück. A n 
schrift: Berlin-Charlottenburg, Soldauer Allee 1. 

am 18. Januar Obergerichtsvollzieherwitwe Maria 
Laskowski aus Goldap, Töpferstraße 35, jetzt in Hah
nenhorn, Kreis Celle, in der Nähe ihrer beiden Söhne 
und ihrer fünf Enkel. 

am 19. Januar Frau Auquste L i l l aus Insterburg, 
jetzt in Lübeck-Moisling. Reußkamp 3. 

Goldene Hochzeiten 
Die Eheleute August Ehlert und Frau Emma, geb. 

Kannenberg, aus Heiligenbeil-Rosenberg, jetzt in 
Neuenburgerfeld bei Varel, Land Oldenburg, feierten 
am 19. Dezember das Fest der Goldenen Hochzeit. 
Der Jubilar brachte den größten Teil seines beruf
lichen Lebens als Seemann in der weiten Welt zu. Er 
befuhr die Meere zu einer Zeit, als die Segelschiffe 
noch etwas galten. Der einzige Sohn des Ehepaares 
kehrte aus dem letzten Kriege nicht mehr zurück, die 
Tochter, Frau Elfriede Schmidt, lebt mit ihrer Familie 
im Hause der Eltern. 

Die Eheleute August Fuhrmann und Frau Martha, 
geb. Frantowski, aus Gilgenburg, jetzt bei ihren K i n 
dern Gustav und Gertrud Wegner in (24 b) Fahrstedt 
bei Marne, Holstein, feierten am 26. Dezember das 
Fest der Goldenen Hochzeit und die ersten Weihnach
ten nach zwölfjähriger Trennung von ihren Kindern 
und Enkeln in Westdeutschland. Sie kamen erst im 
August vorigen Jahres aus der Heimat, wo sie allein 
bis zuletzt ihr Anwesen bewirtschafteten. Zwei ihrer 
Söhne nahm ihnen der Krieg. Die einsamen Weih
nachtsfeste in der Heimat in den vergangenen Jah
ren sind den Eheleuten in bitterer Erinnerung. Des
halb wurde ihnen dieses Weihnachtsfest, das sie 
gleichzeitig mit ihrem 50jährigen Ehejubiläum zu
sammen mit ihren Kindern begehen konnten, zu einem 
starken Erlebnis. 

Margarete Kudnig sechzig Jahre alt 
Nahe dem Hammerteich in Königsberg Pr. stand 

das bescheidene, aber vielbesuchte Kudnig-Haus, zur 
Frühlingszeit in blau- und weißblühendem Flieder 
halb vergraben. Im Sommer umrankten rote Rosen 
die blaugestrichene Tür. Wer im Vorbeigehn hin
schaute, mochte ahnen: Freundlichkeit und Frieden, 
heiter schaffendes Gottvertrauen wohnten hinter die
ser blauweißen Hausfassade. Vor der Rückfront 
grünte der wohlbestellte Hausgarten, blühten die 
Kartoffeln, reiften die Äpfel, Kirschen und Pflaumen 
auf den Bäumen, die Tomaten und Beeren. Alles 
verriet eine kundige Hand und Liebe zur Sache. Sie 
hatte es nicht leicht, diese fleißige Hand der Frau 
Margarete Kudnig. Sie hatte im Hause drinnen den 
Ehemann zu betreuen, den Sänger der Kurischen Neh
rung, Fritz Kudnig, und die drei Kinder. 

Mi t der Erfüllung ihrer Haus- und Familienpflich
ten allein war es aber bei Margarete Kudnig nicht 
getan. In ihren knappen Ruhestunden schwangen sidi 
Geist und Seele vom All tag fort in eine bunte Welt 
der Märchen und Erzählungen, die sie in herzhafter 
und doch feinklingender Sprache niederschrieb. In 
Heimatblättern, aber auch in größeren Zeitungen im 
„Reich" las man ihre Novellen und kleinen Geschichten 
gern. Ihre Laienspiele wurden oft aufgeführt; als Vor
leserin aus eignen Werken in Schulen und im Rund
funk wurde sie mehr und mehr bekannt und beliebt. 
Die zweimalige Aufführung ihrer von Herbert Brust 
vertonten, abendfüllenden Bernsteinkantate in der 
Königsberger Stadthalle fand rühmende Anerkennung 
durch die Krit ik. Der Lehrergesangverein unter Prof. 
Firchows Stabführung und der bekannte Sänger Hans 
Eggert verhalfen dem schönen Chorwerk zu einem 
vollen Erfolg. 

Gerade war ihr erstes Buch „Bernsteinfischer, Er
zählungen vom Samlandstrande", mit feinen Zeichnun
gen von Prof. Ed. Bischoff erschienen, als der grau
sige Vernichtungssturm über Königsberg hereinbrach 
und die Auflage des Buches bis auf wenige Exemplare 
dabei unterging. Wer diese Geschichten von unserem 
Bernsteinstrande liest, wird kaum ahnen, daß die Ver
fasserin keine geborene Ostpreußin, sondern eine 
Tochter des Dithmarscher Landes ist. So tief und 
liebevoll hatte sie sich in unser schönes Ospreußen-
land und in seiner Menschen Wesen eingelebt, daß 
man nach ihren Arbeiten auf ein Kind unserer Hei 
mat schließen konnte. Und dann hat der Kriegswinter
sturm sie aus der liebgewordenen Wahlheimat wieder 
zurückgetrieben in ihr holsteinisches Kinder- und Ju
gendland, in das frisch von Nordseewinden durch
wehte Städtchen Heide, das wohl nicht zuletzt durch. 
Margarete Kunigs und ihres Gatten Wirken sich für 
ostpreußische Kunst und Kultur besonders aufge
schlossen zeigt. Auch das schleswig-holsteinische So
zialministerium wurde aufmerksam und beauftragte 
Margarete Kudnigs und ihres Gatten Wirken sich für 
Heimatvertriebenen. Mit Liebe, Eifer und viel Ge
schick widmet sie sich nun der Aufgabe, aus eignem 
Erleben in Erzählungen und Gedichten von der Schön
heit, den Reizen des Ostpreußenlandes, vom Wesen 
und Tun unserer Landsleute zu künden und bei den 
Alten wie auch bei der Jugend den Gedanken an die 
Heimat wachzuhalten. 

Margarete Kudnig, die heute mit ihrem Manne in 
Heide (Holst), Hans-Siprks-Straße 10, wohnt, wird am 
12. Januar ihren 60. Geburtstag begehen. Bei dieser 
Gelegenheit werden wohl in dem noch aus Königs
berg oeretteten dicken Gästebuch die Namen guter 
Freunde aus der Heimat und aus der Ferne neu einge
tragen wprden. Die Gäste, die das neue Kudnig-Haus 
an der Nordseeküste besuchen erwartet dort nicht 
nur echte ostpreußisrhe Gastlichkeit, sondern auch 
manches besinnliche Gespräch über die Heimat und 
ihre Menschen. 

W . Sdi . 

*S£ JACOBS KRFFEE 
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Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief im Alter von fast 
78 Jahren am 2. Januar 1958. 1.30 Uhr. unser lieber Vatar. 
Schwiegervater. Großvater. Bruder. Schwager und Onkel 

Martin Dibowski 
Tischlermeister und Landwirt 

früher Lindenort. Kreis Ortelsburg. Ostpreußen 
Er folgte seiner 1954 verstorbenen Frau 

Friedericke Dibowski, geb. Losch 
und seinem gefallenen Sohn 

Robert Dibowski 
sowie seinem Schwiegersohn 

G e o r g Bley 
In die Ewigkeit. 
Im Namen aller trauernden Hinterbliebenen 

Ida Vaas. geb. Dibowski. Wilhelm Vaas. Düsseldorf 
Heinrich Dibowski und Frau Suse. geb. Glanzer 

Freiburg 
Friedrich Dibowski und Frau Christel, geb. Klein 

Düsseldorf 
Ottilie Biey, geb. Dibowski. Lüneburg 
Erich Dibowski und Frau Elli. geb Henschel 

Düsseldorf 
Herta Dibowski. geb. Spepau. sow.i. bes. Zone 
Frieda Weißmann. geb. Dibowski. Otto Weißmann 

sowj. bes. Zone 
Herta Schmid. geb Dibowski. Ludwig Schmid 

München 
Willi Dibowski und Frau Elli. geb. Becker 

sow.i. bes. Zone 
Otto Dibowski und Frau Irmgard, geb. Groß 

Düsseldorf 
Siegfried Dibowski und Frau Erika, geb. Beger 

Langenfeld 
und Enkel 

Langenfeld (Rheinl). den 4. Januar 1958 
Solinger Straße 188 
Die Uberführung von Herten (Westf) war am 4. Januar 1958 
nach Monheim bei Langenfeld, wo unser Vater neben dem 
Grabe unserer Mutter die letzte Ruhe finden wird. 

Fern seiner geliebten, unvergeßlichen ostpreußischen Heimat 
verstarb am 8. Dezember 1957 mein lieber Mann, mein guter 
Vater. Schwiegervater und Großvater, der 

Gutsbesitzer 
r»i i • 

Willi Haack 
aus Schönwaldau, Kreis Insterburg 

Im Alter von 80 Jahren. 

In tiefer Trauer Anna Haack 
Artur Haack. Revierförster 
Käte Haack. geb. Arnoldt 
Klaus, Ulrich. Jürgen. Georg und Doris 

als Enkelkinder 
Revierförsterei Hesedorf bei Bremervörde 
den 12. Dezember 1957 

Am 3. Dezember 1957 Ist unser lieber Vater. Schwiegervater. 
Großvater und Urgroßvater, der 

Iii fl.. (.. . : ' : n.r 
Oberzugführer 1. R. 

Emil Beil 
früher Fischhausen. Ostpreußen. Bahnhofstraße 3 

Im Alter von 75 Jahren entschlafen. 

Er folgte nach knapp neun Monaten seiner Ehefrau. 

Im Namen der Hinterbliebenen 

Harksheide. Bezirk Hamburg 
Weg am Denkmal 33 

Gertrud Wionsek. geb. Bell 

Mein Sterben war 1a Gottes Wille, 
drum weinet nicht und betet stille 

Gott der Herr nahm du.rch Unglücksfall unseren lieben Vater. 
Schwiegervater. Groß- und Urgroßvater 

Johann Wurm 
Im 90. Lebens.1ah.re zu sich in die Ewigkeit. 
In stiller Trauer 
im Namen aller Hinterbliebenen Paul Wurm 
Besenbek Elmshorn (Holst) 
früher Lesgewangen. Kreis Tilsit-Ragnit. Ostpreußen 

Im stillen Gedenken 

Am I. Januar 1956 entschlief fern seiner geliebten Heimat im 
Alter von 71 Jahren mein geliebter Mann, unser guter Vater. 
Schwiegervater und Opi 

Fremdenheimbesitzer 

Willy Getzkow 
In tiefer Trauer 

Thea Getzkow. geb. Schulz 
Horst Getzkow nebst Frau 
Arno Getzkow nebst Frau und Enkel 

Salmünster. Kreis Schlüchtern. Weinstraße 2 
früher Königsberg Pr . Drummstraße 30 

Nach langem schwerem Letden entschlief am 15 Dezember 1957 
meine liebe Mutter, unsere gute Schwester. Schwägerin. Tante 
und Großtante. Frau 

Minna Malz 
geb. Koch 

früher Surminnen. Kreis Angerburg. Ostpreußen 

im 78 Lebenstahre. 

In stiller Trauer 

Bad Oeynhausen. Mittelstraße 7 

Hermann Mal/ 

Nach Gottes Willen ist am 20. Dezember 1957 plötzlich und un
erwartet mein lieber Mann, unser lieber Vater. Bruder und 
Opa 

Franz Danders 
aus Königsberg Pr. 

im Alter von 70 Jahren von uns gegangen. 

Im Namen der Hinterbliebenen 
Mathilde Danders. geb. Thöne 
Dr. Max Danders 
Dr. Christel Hagendorff, geb. Danders 
Elisabeth Danders. geb. Karmalita 
Dr. Erich Hagendorff 
Wolf und Martin Danders als Enkel 

Sielen Hofgeismar. Bezirk Kassel 

Die Beerdigung fand am 23. Dezember 1957 statt. 

Am 2. Weihnachtstag entschlief sanft nach längerem Leiden, 
jedoch plötzlich und unerwartet meine liebe Frau, unsere 
gute treusorgende Mutter. Schwiegermutter. Omi. Schwester. 
Schwägerin und Tante 

Hedwig Hinz 
geb. Conrad 

im 65. Lebenswahre. 

In tiefer Trauer 

Hermann Hinz 
Hans Manecke und Frau Gerda, geb. Hinz 
Walter Knaack und Frau Irma. geb. Hinz 
Doris und Gudrun als Enkelkinder 

Bocksee über Flintbek 
früher Fürstenau. Kreis Pr.-Holland. Ostpreußen 

Am 17. Dezember 1957 entschlief plötzlich und unerwartet meine 
herzensgute liebe Mutter. Schwiegermutter. Oma, Schwester. 
Schwägerin und Tante 

Emilie Waselowski 
geb. Hehs 

im 72. Lebensjahre. 

In stiller Trauer Hanna Schröder, geb. 
Karl Schröder 
Brigitte Schröder 
und Anverwandte 

Wildeshausen (Oldb). Lilienthalstraße 4 
früher Karheim. Kreis Angerapp. Ostpreußen 

Waselowski 

t 
Nach schwerer Krankheit ent
schlief am 29 Dezember 1957 
mein lieber Mann, mein treuer 
Lebenskamerad, der 

frühere Bauer 

August Kühn 
a. Willmannsdorf. Tilsit-Ragnit 

Ostpreußen 

im 72. Lebensjahre. 

In tiefem Schmerz 
Hedwig Kühn. geb. Surau 

Kellinghusen, im Dezember 1957 
Rentnerwohnheim 45 

Nach vergeblichen Warten auf 
seinen vermißten Sohn Walter 
entschlief nach längerem Lei
den am 21. November 1957 mein 
lieber Mann, unser lieber Va
ter Schwiegervater. Großvater. 
Bruder. Schwager und Onkel, 
der 

Gärtner 

Carl Schmidt 
im vollendeten 79. Lebensjahre. 

Im Namen 
aller Hinterbliebenen 

Helene Schmidt 
geb. Scheidereiter 

Bad Vilbel. Hessen 
Am Hang 13 
ir. Jessen-Lehwald. Ostpr. 

Laßt mich geh'n. 
laßt mich geh'n. 
daß ich Jesum möge seh'n! 

Nach langem Leiden entschlief 
sanft am 2. Weihnachtsfeiertag 
1957 im 79. Lebensjahre unser 
lieber guter Vater und Opa 

Gottfried Reihs 
Land- u. Gastwirt a. Schönaich 
Kreis Pr.-Holland. Ostpreußen 

In stiller Trauer 
Erich Reihs 
Mieze Reihs 
Gertrud Neuber. geb. Reihs 
Margarete Witzner. geb. Reihs 
Horst Witzner 

Neuß am Rhein. Yorckstraße 13 

Am 25. Dezember 1957 entschlief 
nach langer Krankheit mein lie
ber Mann, mein guter Pflege
vater. Bruder. Schwager, unser 
guter Onkel und Großonkel 

Niederlageverwalter 

Mathes Paulukat 
im Alter von 70 Jahren. 

Im Namen aller Angehörigen 
Maria Paulukat 

Barnstorf. Kirchstraße 18 
Bezirk Bremen 
früher Ebenrode. Ostpreußen 
Bahnhofstraße 2 

Am 10. Dezember 1957 nahm 
Gott der Herr unsere geliebte 
Mutter, Schwiegermutter. Groß-
und Urgroßmutter. Schwester 
und Tante. Frau 

Wilhelmine Gehrmann 
geb. Stamm 

im Alter von 80 Jahren plötz
lich und unerwartet zu sich. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Walter Selke u. Frau Martha 
geb. Gehrmann 

Horst und Ingrid 

Hamburg 33. Harzensweg 1 
früher Gumbinnen 

Fern ihrer schönen Heimat 
(Kurische Nehrung), verstarb 
heute meine über alles ge
liebte Frau und bester Lebefts-
kamerad seit fast 30 Jahren, 
unsere treuso elende. stets 
opferbereite Mutti. Schwieger
mutter. Schwiegertochter und 
Oma, unsere liebe Schwester. 
Schwägerin und Tante 

Frieda Prawitt 
geb. Fischer 

an einem Leiden, dem die Wis
senschaft, trotz „Sputnik", im
mer noch machtlos gegenüber
steht. Sie starb wie sie lebte: 
aufrecht, tapfer und treu. 

In tiefem Schmerz 
Fritz Prawitt 
Siglinde Porwoll. geb. Prawitt 
Manfred Porwoll 
Wolfgang Prawitt 
Ursula Prawitt 

geb. Grimsehl 
Eckhard Prawitt 
Klaus Prawitt 
Liesbeth Kamin, geb. Fischer 
Hanna Gulbls. geb Fischer 
vier Enkelkinder 
und alle Angehörigen 

Bremen, den 16. Dezember 1957 
Brabantstraße 19 

t 
Liebend und sorgend für die 
Steinen 
selber dabei sich vergessend, 
hat er gelebt und gewirkt. 

Christus, der Herr über Leben 
und Tod, rief in der Nacht ge
gen 1.15 Uhr meinen lieben, gu
ten unvergeßlichen Mann und 
treuen Lebenskameraden, den 
aufrechten und treusorgenden 
Vater unserer Kinder, unseren 
allerliebsten Opa. Bruder. 
Schwager und Onkel, den 

Weichenwärter i. R-
Franz Wölki 

nach langem schwerem Leiden, 
jedoch unerwartet in die Freu
den des Himmels. 
Gläubig bereit und gestärkt aus 
den Sakramenten der hl. Kir
che gab er, 62 Jahre alt. seine 
edle Seele in die Hände des 
Schöpfers zurück. 
Das Herz voller Weh. beugen 
wir uns dem heiligen Willen 
Gottes und bitten um ein stilles 
Gebet. 
In schmerzlicher Trauer 

Frau Martha Wölki 
geb Wilcoch 

seine Töchter 
Elisabeth und Gertrud 
Schwiegersöhne 
Josef und Günter 
Enkelkindern 
und Anverwandte 

Mettmann. Laubach 61 
den 18. Dezember 1957 
früher Cronau. Kr. Allenstein 
Ostpreußen 
Die Trauerfeier fand am 21. De
zember 1957 in der Kirche zu 
Mettmann statt. 

Am 2. Advent um 8.30 Uhr ver
starb plötzlich und unerwartet 
unsere liebe Mutter, Schwie
ger-, Groß- und Urgroßmutter 
und Tante. Frau 

Berta Scharmacher 
verw. Riemann 

geb. Scharmacher 
im fast vollendeten 93. Lebens
jahre. 
Es trauern um sie 

Lisbeth Klein 
Margarete Anhsner 
Familie Fischer 
und alle Anverwandten 

Mannheim K 3. 17 
früher Königsberg Pr. 
Die Beerdigung hat am 11. De
zember 1957 in Mannheim statt
gefunden. 

t 
Gott der Herr über Leben und 
Tod nahm nach langem schwe
rem Leiden. Frau 

Wwe. Franz Petrikowski 
Hedwig, geb. Günther 

geb. 9. 4. 1895 gest. 6. 11. 1957 
früher Königsberg Pr. 

Wilhelm-Gustloff-Straße 89 
zu sich in Sein Reich. 
Sie folgte ihrem Gatten nach 
einem Jahr in den Tod. 
Dieses zeigt an 

Christian Horstmann 
Wesel am Rhein. Bleicherstr. 25 

Am 20. November 1957 nahm 
Gott der Herr meine liebe ein
zige Schwester 

Elsbeth Schulze 
nach schwerem, mit großer Ge
duld ertragenem Leiden zu sich. 

In tiefer Trauer 
Im Namen aller Angehörigen 

Helene Stoewahse 
geb. Schulze 

Bremerhaven-Lehe 
Hafenstraße 133 

Die Beisetzung hat am 25. No
vember 1957 auf dem Südfried-
hof in Wiesbaden stattgefunden. 

Müh und Arbeit war ihr Leben 
treu und fleißig ihre Hand. 
Ruhe hat ihr Gott gegeben 
denn sie hat sie nie gekannt. 

Gott dem Herrn hat es gefallen 
am 19. Dezember 1957. nach lan
gem schwerem Leiden fern 
ihrer geliebten Heimat meine 
herzensgute Frau, unsere ge
liebte Mutter. Schwiegermutter 
und beste Omi. Schwester 
Schwägerin und Tante. Frau 

Frieda Rama 
geb. Schalldach 

im 78. Lebensjahre zu sich auf
zunehmen in Sein himmlisches 
Reich. 

In tiefer Trauer 
Michael Rama 
Maria Rama 
Ernst Rama und Frau Emma 

eeb. Block 
Heinz Nauwald und Frau 

Hanna, geb. Rama 
Otto Sc/epanek und Frau 

Flfrlede. eeb Rama 
Maria Schalldach 
und zehn Enkelkinder 

Schoningen. Kreis Northeim 
fr. Muschaken 
Kr. Neidenburg, Ostpreußen 

Am 18 Dezember 1957 verstarb 
nach langem schwerem Leiden 
meTn lieber Mann und guter 
Vater. Bruder. Schwager und 
Onkel • _ 

Rudolf Bass 
im 55. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Hildegard Bass. geb. Reinke 

und Tochter 
Hamburg-Harburg 
Hermesweg 9a 

Werner Morgenroth und Frau 
Erna. geb. Bass 
nebst Kindern 
Cuxhaven. An d. Drangst 14 

Hubert Reinke und Frau 
Hamburg-Harburg 
Ebelingstraße 7 

Erich Wolff und Frau Annl 
geb Bass 
nebst Kindern 
Zürich. Eichstraße 26 

Herbert Reinke und Frau 
nebst Kindern 
sowjetisch besetzte Zone 

fr. Landsberg. Ostpreußen und 
Danzig 
Die Beerdigung hat am 23. De
zember 1957 auf dem Neuen 
Friedhof in Hamburg-Harburg 
stattgefunden. 

Nach einem arbeitsreichen Le
ben entschlief am 23. Dezem
ber 1957 nach langer schwerer, 
mit unendlicher Geduld getra
gener Krankheit mein lieber 
Mann, herzensguter Vater. 
Schwiegervater, Opa, Bruder, 
Schwager, Onkel und Neffe 

Arthur Mauer 
Friseurmeister 

im Alter von 65 Jahren. 

In stiller Trauer 
Gertrud Mauer, geb. Schüler 
Manfred Mauer 
Erna Pettau. geb. Mauer 
Hans Pettau 
Gudrun, Enkelkind 
Familie Kunz 
Familie Sattler 
Familie Berta Mauer 
Familie Schüler 

sowj. bes. Zone 

Hannover Pelikanstraße 28 
früher Königsberg Pr. 
Flottwellstraße 22b 
und Hufenkaserne 

Am 23. Dezember 1957 ist mein 
lieber Mann, unser Vater. 
Schwiegervater, Opa. Bruder 
und Onkel 

Friedrich Neumann 
Förster und Landwirt 

früher Kulsen. Kr. Angerburg 
von uns gegangen. 

In stiller Trauer 
Johanna Neumann 
Horst Neumann nebst Familie 

Buchau a. F.. Seestraße 39 

Zum Gedenken 
22 12. 1956 22. 12. 1957 

Eisenbahnsekretär a. D. 

Carl Schwinsky 
Birkenmühle. Ostpreußen 

Ich hatte Dir noch soviel zu 
sagen, 
nun muß ich alles alleine 
ti agen. 

Frau Berta Schwinsky 

Berlin-Lichterfelde-West 
Carstennstraße 6 

Am 29. November 1957 abends 
entschlief plötzlich und uner
wartet unser lieber Vater, 
Großvater. Bruder. Schwager 
und Onkel 

Tischlermeister 

Heinrich Preuhs 
kurz nach Vollendung seines 
80. Lebensjahres. 
Gleichzeitig gedenken wir unse
rer lieben Mutter und Groß
mutter Frau 

Johanna Preuhs 
geb. Passarge 

geb. 5. 1. 1882 in Skitten 
Kreis Bartenstein 

Letzte Nachricht März 1945 aus 
dem Lager Camstigall in Pillau, 
über deren weiteres Schicksal 
wir bis zum heutigen Tage im 
Ungewissen sind. 

Im Namen aller Hinterbliebenen 
Herta Maus ^ 

geb. Preuhs 'Heimerode 
August Maus I ( H a r z ) 

Charlotte Kittler 
geb. Preuhs, Bückeburg 

Gertrud Birch \ 
geb Preuhs \ Warboys 

Arthur Birch I England 
Wiebke. Gero und Thomas 

als Enkel 
Bückebuire. Georgstraße 20 
fr. Königsberg Pr.-Chailottenbg. 
Mittelstraße 15 
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Innerhalb weniger Wochen verloren wir unsere «reliebte Mut
ter. Schwiegermutter und gütige Großmutter, die 

Arztwitwe 

Frau Helene Meto? de Beauregard 
geb. Geerkens 

früher Sensburg. Ostpreußen 
und unsere liebe gute Schwester, Schwägerin und Tante 

Madeleine Melot de Beauregard 
Beide haben wir in Nouenkirchen, Bezirk Bremen, zur letzten 
Ruhe gebettet. 

Im Namen aller Trauernden 

Beatrice Froese, geb. Melot de Beauregard 
Irene Otto. geb. Melot de Beauregard 

Visselhövede. Stettiner Straße 5, im Dezember 1957 
Braunschwedg. Waterloostraße 4 

Am zweiten Weihnachtsfeiertag verschied nach langem schwe
rem Leiden unsere liebe Mutter. Schwiegermutter, Großmutter 
und Schwester 

Frida Hofer 
geb. Niebios 

im fast vollendeten 84. Lebensjahre. 

In tiefer Trauer Ruth Kühr. geb. Hofer 
Ernst Kühr 
Irmgard Hansen, geb. Hofer 
Heinrich Hansen 
Ernst Hansen 
Rolf Hansen 
Heiner Hansen 
Reimer Hansen 
Frauke Hansen 
Gertrud Niebios 
Margarete Moldzio, geb. Niebios 

Berlin-Halensee. den 26. Dezember 1957 
Eisenzahnstraße 3 
Edemannswisch, Post Wesselburen, Holstein 
Berlin-Halensee 
Kurfürstendamm 105 

Die Trauerfeier fand am Dienstag, dem 31. Dezember 1957. um 
11 Uhr in der Kapelle des Krematoriums Wedding, Berlin N 65. 
Gerichtstraße 37-38. statt. 

Am 17. Dezember 1957 nahm mir Gott meine geliebte gute 
Tochter, unsere herzensgute Schwester. Schwägerin und unser 
liebes gutes Tantchen. Frau 

Erika Kammer 
geb. Goerigk 

Witwe des gefallenen Dipl.-Landwirts Otto Kammer 
im Alter von 48 Jahren. 

tiefer Trauer Alma Goerigk. geb. Niehrenhetm 
Elsbetl» £ange, geb. Goerigk 
Barbar* Fahrns, geb. Goe&gk 
Wilhelm Dahms 
Hans-Bernhard und Wolfgang Lange 
Wulf Michael und Kerstin Dahms 

Hameln. Ostertorwall 35 b 
früher Königsberg Pr.. Lehndorfstraße 5 
Die Einäscherung fand in Braunschweig statt. 

Nach kurzer schwerer Krankheit ging meine liebe Schwester, 
unsere gute Mutter 

Elise Lottermoser 
geb. Koch 

im Alter von 78 Jahren heute von uns. 

In stiller Trauer 
Frieda Koch 
Hans und Liesel Lottermoser 
Martin und Erika Lottermoser 
Eva Conrad, geb. Lottermoser 
Inge Körner-Lottermoser 
Enkelkinder und ein Urenkel 

Hannover. Bronsartstraße 31. den 28. Dezember 1957 
früher Insterburg. Siehrstraße 50 

Die Einäscherung hat in aller Stille stattgefunden. 

Es ist so schwer, 
wenn sich der Mutter Augen schließen, 
die fleiß'gen Hände ruhn, die immer treu geschafft. 
Und unsere Tränen still und heimlich fließen, 
uns bleibt der Trost: Gott hat es wohlgemacht. 

Am 17. Dezember 1957 entschlief sanft nach langem schwerem, 
mit großer Geduld ertragenem Leiden meine herzensgUJte Mut
ter, Schwiegermutter, unsere liebe gute Oma 

Elisabeth Dunzig 
geb. Preuß 

im Alter von 67 Jahren. 

In stiller Trauer 
Hildegard Krutmann. geb. Dunzig 
Heinrich Krutmann 
Franz-Rudolf und Annegret 

Plettenberg-Ohle. Lennestraße 66 
früher Osterode, Ostpreußen. Pausenstraße 18 

Die Beerdigung fand am 20. Dezember 1957 auf dem Waldfried
hof in Plettenberg-Ohle statt. 

Nach schwerer Krankheit entschlief am 14. Dezember 1957 sanft 
unsere liebe Schwester, Schwägerin und Tante 

Anna Müller 
früher Cranz, Ostpreußen 

. im. 54. Lebensjahre- , 

Im Namen der Geschwister und Angehörigen 
Heinrich Müller und Frau, Ahlen (Westf) 

Lübeck. Ratzeburger Allee 76 • 
Die Beerdigung hat am Donnerstag, dem 19. Dezember 1957, 
auf dem Friedhof zu Genin stattgefunden. 

Am 21. Dezember 1957 verstarb nach kurzem Krankenlager 
meine liebe Frau, unsere Mutti. Schwiegermutter. Schwester, 
Schwägerin. Tante und Oma. Frau 

Eleonore Teitz 
geb. Schießer 

im Alter von 65 Jahren. 

In stiller Trauer 
Adalbert Teitz 
Oskar Teitz und Frau Charlotte, geb. Wöltje 

Hamburg-Rahlstedt 
Willi Bialowons und Frau Liselotte, geb. Teitz 

Wolfsburg 
August Schießer u. Frau Helene, geb. Schröder 

sowjetisch besetzte Zone 
Charlotte Teitz, geb. Blödow 

Berlin-Siemensstadt 
ein Enkelkind sowie alle Verwandten 

Hamburg 43, Gebweiler Straße 7 
früher Osterode, Ostpreußen. Elvenspoekstraße 15 

Die Beerdigung hat am 27. Dezember 1957 stattgefunden. 

Unfaßbar für uns nahm Gott der Herr meinen geliebten Mann, 
unseren lieben Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder. Schwager 
und Onkel 

Kaufmann 

Otto Kaue 
im 75. Lebensjahre zu sich. 
Sein Leben war nur Liebe und Fürsorge. 

In stiller Trauer Anna Raue. geb. Hägebarth 
Ursula Gronwald. geb. Raue 
Karl Heinz Gronwald 
Otto Karl Raue. im Osten vermißt 
Luise Raue, geb. Ungefehr 
Winfried Gronwald 
Rüdiger Gronwald 
Ida Hägebarth 

Hannoversch Münden, den 4. Dezember 1957 
Lange Straße 71 
früher Königsberg Pr., Paradeplatz 11 

Nach Gottes heiligem Willen ist am 23. Dezember 1957 mein 
lieber Mann, unser guter Papa und Großvati, Bruder, Schwager 
und Onkel 

Karl Glowienka 
Gendarmeriemeister i. R. 

im 73. Lebensjahre sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 
Martha Glowienka. geb. Helemann 
Ursula Czymay. geb. Glowienka 
Karl-Heinz Glowienka und Frau Ingeborg 
mit Birge und Joachim 

Mosbach (Baden). Ziegelsteige 17 
früher Miiken, Kreis Lotzen 

Von einem langen, geduldig ertragenen schweren Leiden 
wurde in den frühen Morgenstunden des 19. Dezembers 1957 
unsere liebe treue Mutter und Großmutter, die Lehrerwitwe 

Margarete Neumann 
geb. Kahl 

gebürtig aus Seligenfeld bei Königsberg Pr. 

durch den Tod erlöst. 
Sie starb in ihrem 69. Lebensjahre. 

Dieses zeigen an 
Oberstudienrat Erich Szillis und Frau Edith 

geb. Neumann 
die Enkelkinder 
Regina. Ekkehard. Beate und Gernot 

Emden. Friedrich-Naumann-Straße 23 

Die Beisetzung fand am 23. Dezember 1957 auf dem Friedhof 
Tholenswehr in Emden statt. 

Fern ihrer geliebten ostpreußischen Heimat entschlief nach 
schwerem arbeitsreichem Leben unsere herzensgute Mutter. 
Großmutter. Urgroßmutter. Schwägerin und Tante 

Minna Lackner 
geb. Schoepe 

im Alter von 90 Jahren. 
Gott lohne ihr alle Mühe und Sorgen. 
In stiller Trauer Familie Reinhard Neumann 
z. Z. Lichtenberg im Odenwald, am 17. Dezember 1957 
früher Kirschdorf 

Ein treues Mutterherz hat aufgehört zu schlagen. 
Am 22 Dezember 1957 entschlief plötzlich und unerwartet nach 
einem Schlaganfall, kurz von ihrem 82. Geburtstage meine 
geliebte Frau, meine gute Mutter, meine liebe Oma. Schwie
germutter. Schwester und Tante. Frau 

Therese Blumenthal 
geb. Unruh 

früher Heiligenbcü-Rosenberg Ostpreußen 

In stiller Trauer Anton Blumenthal 
Hilde Ponel, geb. Blumenthal 
Willi Ponel 
Eckhard Ponel. Enkel 
Hugo Unruh. Bruder 
und alle Verwandten 

Wolfsburg. Braunschweiger Straße 43 
Die Beerdigung hat am 27. Dezember 1957 stattgefunden. 

Nach langem schwerem, mit unendlicher Geduld ertragenem 
Leiden wurde meine über alles geliebte Mutter, herzensgute 
Schwiegermutter und liebe Großmutter 

Anna Szameitat 
geb. Nietz 

im Alter von 77 Jahren am 31. Dezember 1957 durch den Tod 
erlöst. 

In tiefer Trauer Lucy Raehs. geb. Szameitat 
Julius Raehs 
Carlheinz Raehs 

Reinbek, Bezirk Hamburg, den 31. Dezember 1957 
früher Königsberg Pr., Schönstraße 3 und Wrangelstraße 38 

Die Beerdigung hat am 6. Januar 1958 in Reinbek stattgefunden. 

Am 1. Dezember 1957 verstarb meine liebe Frau, unsere gute 
Mutter und Großmutter 

Martha Kinnigkeit 
geb. Urbat 

fern ihrer geliebten Heimat im Glauben an ihren Erlöser im 
78. Lebensjahre. 

In stiller Trauer Gustav Kinnigkeit 
Erwin Kinnigkeit 
Alfred Kinnigkeit und Frau Erika 

geb. Kaibus 
Heinz Kinnigkeit 
und Enkel Winfred 

Nindorf am Walde. Kreis Harburg 
früher Gumbinnen 

Fern seiner ihm unvergeßlich gewordenen alten Heimat ver
starb am 2. Weihnachtstag im 79. Lebensjahre mein lieber 
Mann, unser guter Onkel und Schwager, der 

ehemalige Landwirt 

Wilhelm Gollub 
früher Plöwken. Kreis Treuburg 

Er folgte unserem lieben Sohn 
M a x Gol lub 

der 1943 in Rußland gefallen ist. 
In tiefer Trauer 
im Namen aller Anverwandten 

Marie Gollub. geb. Ryck 
Remscheid-Lennep, Flurweg 20 
Ende Dezember 1957 
Die Beerdigung fand am 30. Dezember 1957 statt. 

Nach kurzem schwerem Leiden entschlief am 15. Dezember 
1957 plötzlich und unerwartet unser lieber, guter treusorgender 
Vater, Schwiegervater, Großvater, Urgroßvater, Bruder, Schwa
ger, Vetter und Onkel 

Molkereibesitzer 

Hermann Brück 
im Alter von 77 Jahren. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Hinterbliebenen 

Kinder und Anverwandte 

Wattenscheid, im Dezember 1957 
Rathausst.raße 11 
früher Jägersdorf-Windau. Kreis Neidenburg. Ostpreußen 

Die Beisetzung fand am 19. Dezember 1957 statt. 

Ich habe den Berg erstiegen, 
der Euch noch Mühe macht. 
Drum weinet nicht ihr Lieben, 
Gott hat es wohlgemacht. 

Fern seiner geliebten ostpreußischen Heimat entschlief nach 
kurzem Leiden im Alter von 75 Jahren am 15. Dezember 1957 
mein geliebter Mann, unser lieber guter Vater, Schwiegervater, 
Opa, Bruder. Schwager und Onkel 

Karl Reinke 
In stiller Trauer 

Berta Reinke. geb. Hinz 
Hans Pauls und Frau Magdalena, geb. Reinke 
Ernst Reinke und Frau Emma. geb. Bendig 
Enkelkinder und Verwandte 

Hann. Münden. Philosophenweg 11 
früher Zohpen, Kreis Wehlau, Ostpreußen 

Im gesegneten Alter von 86 Jahren nahm Gott der Herr unse
ren lieben guten Vater. Groß- und Urgroßvater 

Wilhelm Wiehert 
zu sich in Sein himmlisches Reich. 

Die trauernden Kinder 

Hamburg. Schröderstiftstraße 30 
früher Pr.-Holland. Bahnhofstraße 

Wir haben ihn im Dezember 1957 in aller Stille beigesetzt. 
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Christus ist mein Leben, 
Sterben ist mein Gewinn. 

Gott der Herr nahm am 25. Dezember 1957 nach langem Leiden 
meinen lieben Mann, Vater. Schwiegervater, Schwager und 
Großvater 

Bauer 

Emil Awißus 
früher Staggen. Kreis Tilsit-Ragnit 

im 63. Lebensjahre zu sich in Sein himmlisches Reich. 

In stiller Trauer 
Frau Helene Awißus, geb. Wallat 
Erna Reithmann, geb. Awißus. u. Familie 

USA 
Lydia Scharlau. geb. Awißus, und Familie 

Hagen (Westf) 

Bruno Awißus 

Havixbeck bei Münster (Westf) 

Helene Engel, geb. Awißus, und Familie 
Hilden (Rheinl) 

Die Beerdigung fand am 28. Dezember 1957 auf dem Friedhof 
in Schüttorf statt. 

Es ist das Kreuz von Golgatha, 
Heimat für Heimatlose. 

m Plötzlich und unerwartet nahm am 22 Dezember 1957 
Gott der Herr meinen lieben Mann, unseren herzens
guten, stets um uns besorgten Vater. Schwieger
vater. Ooa. Bruder. Schwager und Onkel 

Emil Walter 
Landwirt aus Wiese. Kreis Mohrungen 

im Alter von 69 Jahren, fern der geliebten Heimat, zu sich in 
die Ewigkeit. 

In tiefer Trauer 
Frieda Walter, geb. Moeller 
Magdalena Walter 
Waltraut Naroska. geb. Walter 
Brigitte Padel. eeb. Walter 
Günther Padel 
Hans-Joachim und Ulrich als Enkel 
Franz Walter und Familie. Lübeck 

Erkrath-Unterbach. Steinstraße 8 

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung fand am 27. De
zember 1957 in Unterbach statt 

Am 30. November 1957 entschlief mein unvergeßlicher lieber 
Mann, unser treusorgender liebevoller Vater. Schwiegervater. 
Großvater. Bruder. Schwager und Onkel 

Kaufmann 

Edmund Edom 
im 77. Lebensjahre. 
Fern der Heimat folgte er seinen Söhnen 
A l f r e d und O t t o die im Kriege blieben 

E d m u n d 

In tiefer Trauer Helene Edom, geb. Burnus 
Helene Edom 
Erhard Edom 
Christel Edom. geb. Boettcher 
Ulrich Edom 
Mathilde Edom, geb. Benth 
Reinhold Edom 
Neffe Ulrich 
Enkel Erhard und Alfred 

Wunstorf (Han), Finkenweg 12 
früher Schwalbental. Kreis Insterburg 

Heute entschlief nach kurzer schwerer Krankheit mein her
zensguter Mann, unser lieber Vater. Schwiegervater und Groß
vater, der 

städt. Rohrmeister i. R. 

Arthur Rohde 
im Alter von 78 Jahren. 

In stillem Gedenken 

Jork, den 27. Dezember 1957 
früher Allenstein. Ostpreußen 

Clara Rohde. geb. Schlottke 
und Angehörige 

Nach kurzer Krankheit, fern seiner iseiiebten Heimat, ent
schlief plötzlich am 19. November 1957 im Alter von 70 Jahren 
mein geliebter Mann, unser lieber Bruder Schwager und 
Onkel, der 

Bauer 

Emil Adam 
früher Gr.-Hermenau Kreis Mohrungen. Ostpreußen 

In stiller Trauer 

sowjetisch besetzte Zone 

Emma Adam, geb. Karauhs 

Am 18. Dezember 1957 entschlief 
sanft nach langer Krankheit 
mein lieber Mann, unser guter 
Vater. Schwiegervater und Opa 

Richard Bansemir 
früher Tilsit. Ostpreußen 

Lükerostraße 10 
irn Alter von 51 Jahren. 

In stiller Trauer 
Frau Gertrud Bansemir 
Sohn Rudi u. Schwiegertochter 
Tochter Dora 
Sohn Lothar 
Sohn Horst 

und Schwiegertochter 
Tochter Ursula 

und Schwiegersohn 
Sohn Alfred 

und Schwiegertochter 
und sechs Enkelkinder 

Coburg, Glockenberg 8 
Eochum. Afrika 

In stiller Trauer 

Nadi einem erfüllten Leben entschlief heute sanft im 80. 
meine liebe Frau, unsere gute Mutter, Großmutter und Urgroßmutter 

Frau Anna Gramatzki 
geb. Goese 

Ewald Gramatzki, Stadtoberförster a. D. 
Elisabeth Gieiecke. geb. Gramatzki 
Dr. Fritz Gramatzki 
Dr. Heinz Gramatzki 
und Angehörige 

Kellenhusen. Hamburg, Lübedc, den 30. Dezember 1957 

Die Beerdigung fand am Freitag, dem 3. Januar 1958, um 14 Uhr in Grube, Kr. 
Oldenburg (Holstein), statt. 

t 
Wenn sich zwei Mutteraugen 
schließen zur letzten Ruh', 
dann geht eine Tür 
auf Erden für immer zu. 

Am 18. Dezember 1957 hat Gott der Herr unsere liebe 
herzensgute Mutter, Schwiegermutter, Großmutter und 
Urgroßmutter 

Amalie Haberstroh 
geb. Wüsthoff 

früher Liebenfelde, Ostpreußen 

nach kurzer schwerer Krankheit Im 82. Lebensjahre zu 
sich genommen 
Fern der geliebten Heimat, in die sie immer hoffte 
zurückzukehren, wurde sie in der sowjetisch besetzten 
Zone zur letzten Ruhe gebettet. 
Ihr Leben war Mühe und Arbeit in treuer Sorge für 
ihre Lieben. 

In tiefer Trauer ihre dankbaren Kinder 

Helene Haberstroh 
sowjetisch besetzte Zone 

Antonie Küster, geb. Haberstroh 
Hasloch am Main 

Martha Zikorskl. geb. Haberstroh 
sowjetisch besetzte Zone 

Walter Haberstroh, Markt Glonn 
Franz Haberstroh 

Flensburg. Tilsiter Straße 31 
Otto Haberstroh 

Buenos-Aires. Argentinien 
Emil Haberstroh 

Frei bürg'Br.. Moltkestraße 11 

Mein treuer Lebensbegleiter in Glück und Leid, mein lieber 
Schwiegervater und Großvater 

Baumeister 

Richard Lascheit 
schloß nach jahrelanger, in großer Geduld ertragener Krank
heit im Alter von 74 Jahren für immer seine müden Augen 

In tiefer Trauer 
Maria Lascheit. geb Pakulat 
Fritz Fathschild 
Renate und Peter Fathschild 

Quakenbrück. Schiphorst 2. den 26. Dezember 1957 
Herford Sundern 149 

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt. 
er wird mich hernach aus der Erde auferwecken. 

Hiob 19. 25 

Gott dem Herrn über Lehen und Tod hat es gefal-
len meine liebe Frau, unsere gute Mutter. Schwieger
mutter und Großmutter. Frau 

Wilhelmine Orzessek 
geb. Klick 

früher Kreuzborn Kreis Lyck 
im 71. Lebenslahre in die Ewigkeit heimzurufen. 

In tiefer Trauer 
Johann Orzessek 
Johannes Orzessek, vermißt 
Anna Orzessek 
Liselotte Orzessek 
Elisabeth Orzessek 
Ruth Orzessek 
Marie-Luise Budzko. geb. Orzessek 
Käthe Dielmann. geb. Orzessek 
Karl Dielmann 
Magdalene Schnittka. geb. Orzessek 
Otto Schnittka 
und neun Enkelkinder 

Worpswede. Bezirk Bremen den 26. Dezember 1957 
Neu Osterwede 71 
und Bremen, Limburg Münster 

Am Heiligabend entschlief sanft nach schwerer Krankheit mein 
lieber Mann, unser lieber Vater 

Hans-Dietrich von Trotha 
im Alter von 72 Jahren. 

Ida von Trotha, geb. Müller 
Gundel von Trotha 
Walpurgis von Trotha 

Volkwa.rdingen über Soltau 
früher Ulrichshof. Kl.-Wischtecken. Kreis Gumbinnen 

Nach langer schwerer Krankheit ging mein gelieb
ter Mann, unser guter Vater. Bruder, Schwager und 
Onkel . . . 

1 Dr. med. vet. 

Fritz Buttgereit 
am 27. Dezember 1957 im Alter von 57 Jahren von 
uns. 

In tiefer Trauer 
zugleich im Namen aller Hinterbliebenen 

Margot Buttgereit. geb Kiauka 
Ruth und Hartmut 

sowjetisch besetzte Zone und 
Berlin-Zehlendorf. Beerenstraße 8 
früher Rauterskirch, Kreis Elchniederung. Ostpreußen 

Am zweiten Weihnachtstag ist mein geliebter Mann, unser 
herzensguter Vater und Großvater, lieber Bruder, Schwager 
und Onkel, der 

Lehrer i. R. 

Karl Grünau 
Im 71. Lebensjahre für immer von uns gegangen. 

In tiefem Leid 
Gertrud Grünau, geb. Wauschkuhn 
Anneliese Lawes, geb. Grünau 
Heinrich Lawes 
Erna Grünau 
Karlheinz Grünau 
Emmy Grünau, geb. Schäfer 
und Klein-Edda 

Itzehoe-Tegelhörn. Viertkoppel 3. den 26. Dezember 1957 
früher Gordeiken Stosnau. Kreis Treuburg 

Am 26 Dezember 1957 ist nach einem arbeitsreichen Leben im 
gesegneten Alter von fast 85 Jahren nach kurzer schwerer 
Krankheit unser lieber Vater. Schwiegervater. Bruder. Schwa
ger. Onkel und Opa 

Bauer 

Gottlieb Beitmann 
Thomken (Mykolaiken). Kreis Lyck 

in Frieden heimgegangen. 
Von lieben Nachbarn wurde er zur letzten Ruhe gebettet Sein 
Wunsch in der Heimaterde zu ruhn ging in Erfüllung. 
Ferner gedenken wir unserer lieben Mutter 

Wilhelmine Beitmann 
geb. Schrubba 

die im Alter von 60 Jahren in Allenstein 1945 verschollen Ist. 

In stiller Trauer 
Gustav Beitmann und Frau Helene, geb. Konietzko 
Anna Fligge. geb Beitmann. und Gustav Fligge 
Helene Kowalzik. geb. Beitmann 

und August Kowalzik 
Hermann Beitmann. Troy. USA 
und fünf Enkelkinder 

Offelten, den 2. Januar 1958 
Kreis Lübbecke in Westfalen 


