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I n h ö c h s t e r V e r a n t w o r t u n g 

E K . „Die G e s c h i c k e d e r M e n s c h 
h e i t in unserem Zei ta l ter werden in hohem 
M a ß davon bee inf luß t , was die V e r e i n i g 
t e n S t a a t e n i n ihrer gesamten P o l i t i k tun 
oder auch unterlassen. Z w a r ver langt eine rea
listische Betrachtungsweise, d a ß w i r A m e r i k a 
ner uns v o r den I l lus ionen der .Al lmach t ' i n 
acht nehmen; genauso wicht ig ist es aber, d a ß 
w i r die M ö g l i c h k e i t e n und die V e r 
a n t w o r t u n g nicht u n t e r s c h ä t z e n , die sich 
aus der Tatsache ergeben, d a ß w i r v o l l e H a n d 
lungsfre ihei ten haben, d a ß w i r den A b l a u f des 
Wel tgeschehens beeinflussen, j a entscheidend 
zu best immen v e r m ö g e n . " 

Diese W o r t e stehen i n e inem A r t i k e l , der 
bereits im A p r i l 1960 in der wicht igsten a u ß e n 
poli t ischen Zeitschrift der V e r e i n i g t e n Staaten 
erschien. Ihr A u t o r , D e a n R u s k , war zu 
jenem Ze i tpunk t nicht mehr und nicht wen ige r 
als e in pol i t isch interessierter B ü r g e r seines 
Landes, der zugleich in f ü h r e n d e r F u n k t i o n an 
der Sp i ize einer g r o ß e n h u m a n i t ä r e n O r g a n i 
sation w i rk t e . Er hat damals schwerl ich ge
ahnt, d a ß er knapp neun M o n a t e s p ä t e r als 
A u ß e n m i n i s t e r der U S A der erste und 
wichtigste Berater eines neuen P r ä s i d e n t e n 
sein werde. Seit dem 20 Januar 1961 sitzt im 
W e i ß e n Haus J o h n F i tzgera ld Kennedy , w i rk t 
in dem m ä c h t i g e n G e b ä u d e des Staatsdeparte
ments Dean Rusk. Den Tag der g r o ß e n A m t s 
e i n f ü h r u n g haben d iesmal nicht nur die A m e r i 
kaner mit s tarker Bewegung erlebt. M a n war 
sich der Tatsache b e w u ß t , d a ß vo r genau hun
dert Jahren in der v ie l le ich t ernstesten Stunde 
der amer ikanischen Geschichte ü b e r h a u p t 
A b r a h a m L i n c o l n die P r ä s i d e n t s c h a f t an
trat. Jeder B ü r g e r der U S A mag sich gefragt 
haben, ob das e in re iner Z u f a l l sei oder ob 
man hoffen und erwar ten k ö n n e , d a ß auch der 
neue so junge P r ä s i d e n t mit seiner Mannschaft 
der amerikanischen und damit der W e l t p o l i t i k 
entscheidend neue Impulse geben werde. 

E i n gutes Le i twor t 

Die W o r t e , die Rusk im A p r i l 1960 ve rö f f en t 
lichte, haben heute eine ganz neue Bedeutung, 
e in e r h e b l i c h v e r s t ä r k t e s G e w i c h t 
erhal ten. Rusk hat damals auch betont, es gehe 
letzten Endes darum, i n was für einer W e l t 
die A m e r i k a n e r selbst zu leben gedachten. Der 
Sp ie l raum, innerha lb dessen die N a t i o n w o h l 
ü b e r l e g t e Entscheidungen treffen k ö n n e , sei 
ungeheuer g r o ß . F ä l l e man a l le rd ings nicht 
durchdachte Entscheidungen, handele man fahr
l ä s s i g oder ü b e r l a s s e man das Gesetz des H a n 
delns anderen, dann b e s t ä n d e n g r o ß e Gefahren. 
V o r a u s b l i c k e n d hat der so v i e l s e i t i g wissen
schaftlich geschulte M a n n , der heute i m Staats
departement sitzt, se inem V o l k e die schlichte 
M a h n u n g eines Wanderp red ige r s mit auf den 
W e g gegeben, den er einst i n seinen K i n d e r 
tagen kennenlernte . Dieser M a n n hat damals 
gesagt: „ B e t e t , als ob al les v o n G o t t ab
h ä n g t , h a n d e l t , als ob al les v o n e u c h 
s e l b s t und eurer Entschlossenheit a b h ä n g t . " 
M a n w i r d zugeben m ü s s e n , das ist wahr l i ch 
k e i n schlechtes Ge le i twor t für e inen P r ä s i d e n 
ten und die v o n ihm berufenen M ä n n e r i n den 
hohen Ä m t e r n der U n i o n . A u c h w i r selbst s o l l 
ten es uns gut merken . 

G r o ß e N a m e n 

M a n ist in den V e r e i n i g t e n Staaten — und 
nicht nur dort — w o h l a l l geme in der Uber 
zeugung, d a ß sich K e n n e d y in den schicksals
reichen Wochen zwischen seiner W a h l und sei
nem Amtsant r i t t ehr l ich darum b e m ü h t e , e in 
H ö c h s t m a ß g e s c h u l t e r und b e k a n n t e r 
P e r s ö n 1 i c h.k e i t e n der amer ikanischen 
Po l i t ik , aber auch der Geisteswissenschaften 
und des sozia len Lebens für seinen Stab zu 
gewinnen . Das k a n n für die wei tere Entwick
l u n g der g r o ß e n Dinge zweife l los v o n h ö c h s t e r 
Bedeutung sein. Die Z a h l oft hochgelehrter und 
zum T e i l schon wel tbekannter Exper ten , die 
man zu den „ G e n e r a l s t ä b l e r n " des W e i ß e n 
Hauses rechnen kann , ist u n g e w ö h n l i c h . E in ige 
f ü h r e n d e amerikanische Zei tungen haben im 
H i n b l i c k auf die beachtliche Z a h l der Profes
soren und S p e z i a l s a c h v e r s t ä n d i g e n , die nach 
W a s h i n g t o n gerufen wurden , etwas kri t isch 
davon gesprochen, ein T e i l des Kennedyschen 
Mi ta rbe i t e rk re i se s w i r k e w i e „ e i n e F a 

k u l t ä t d e r U n i v e r s i t ä t H a r v a r d " . 
M i t Stevenson, dem je tz igen Ver t r e t e r A m e 
r ikas bei den V e r e i n t e n Na t ionen , s ind v i e l e 
seiner engeren Freunde v o n K e n n e d y berufen 
worden , die v o n dem brei ten amerikanischen 
P u b l i k u m oft etwas g r i m m i g als „ E i e r k ö p f e " , 
a lso als h o c h g e z ü c h t e t e In te l lek tue l le gewertet 
w u r d e n und werden. W e r nun aber die Dinge 
n ü c h t e r n und sachlich wertet , w i r d k a u m be
strei ten k ö n n e n , d a ß der neue amerikanische 
P r ä s i d e n t we l tpo l i t i sch und innerpol i t i sch v o r 
so a u ß e r o r d e n t l i c h schweren A u f g a b e n steht, 
d a ß er auf den Rat bekannter G e i s t e s g r ö ß e n 
k a u m verzichten kann . M i t H inha l t en und A u s 
weichen ist es, w ie die Dinge nun e inma l l i e 
gen, heute s icherl ich nicht mehr getan. 

Es werden a u ß e r o r d e n t l i c h schwerwiegende 
Entscheidungen gefä l l t werden m ü s s e n , es m u ß 
in v i e l e r Bez iehung e i n n e u e r K u r s ge
steuert werden , w e n n die g r ö ß t e freie N a t i o n 
die R o l l e spie len w i l l , die ihr zukommt, und 
wenn die Menschhei t e n d g ü l t i g gegen jene Ge
fahren gesichert werden so l l , die ihr vo r a l l em 
aus dem Osten und v o m W e l t k o m m u n i s m u s 
drohen. 

Geis t — und Tat 

M ä n n e r des G e i s t e s m ü s s e n sich mit M ä n 
nern der e n t s c h l o s s e n e n T a t e n , der 
g r o ß e n p o l i t i s c h e n E r f a h r u n g und 
des W e i t b l i c k s vere in igen . Es hat sicher 
sehr v i e l e durchaus erfolgreiche amerikanische 
P r ä s i d e n t e n gegeben, die auch nicht a n n ä h e r n d 
die wissenschaftliche und speziale V o r b i l d u n g 
erhie l ten , die John F i tzgera ld K e n n e d y v o n sei
nem reichen V a t e r e r m ö g l i c h t worden ist. 
A b r a h a m L i n c o l n , der das Schicksal sei
nes V o l k e s i n den Tagen des B ü r g e r k r i e g e s 
wendete, der ihm recht eigent l ich die T ü r zu 
seiner g l a n z v o l l e n W e i t e r e n t w i c k l u n g öffnete , 
hat weder eine U n i v e r s i t ä t besucht noch e in 
Reifezeugnis in der Tasche gehabt. A u s k l e i n 
sten V e r h ä l t n i s s e n war er dör f l icher A d v o k a t 
geworden, er hat sich dennoch i n den k r i 
t i s c h s t e n S t u n d e n a u f s h ö c h s t e 
b e w ä h r t , er hat eine W e i s h e i t bewiesen, 
die e inz igar t ig war . W i e v i e l u n g l ü c k l i c h e r ver
lief der Lebensweg des an sich so hochgeschul
ten und h o c h b e f ä h i g t e n W o o d r o w W i l s o n , der 
als U n i v e r s i t ä t s r e k t o r P r ä s i d e n t der U S A 
wurde, auf den die V ö l k e r zuzei ten w ie auf 
e inen Mess ias hofften und der doch im Ent
scheidenden scheiterte und in V e r s a i l l e s mit 
die G r u n d l a g e n für den dauernden Unfr ieden 
legen m u ß t e . 

Stunde der Entscheidungen 

W i r s ind g e w i ß , d a ß auch P r ä s i d e n t K e n 
nedy, der ja eine ü b e r a u s g r ü n d l i c h e geschicht
liche A u s b i l d u n g erhieLt, solche Tatsachen nicht 
ü b e r s e h e n w i r d . Er w i r d al les daranzusetzen 
haben, d a ß K ö n n e n und W i s s e n ihre 
g e b ü h r e n d e Ro l l e spielen, d a ß aber zugleich 
auch den M ä n n e r n der entscheidenden T a t 
v o n hierher die rechten W e g e gewiesen wer
den. D ie Geschicke der Menschhei t werden 
w i r k l i c h , w ie Dean Rusk betont hat, in k o m 
menden Jahren und Jahrzehnten sehr entschei
dend dadurch bee in f luß t , welchen W e g die V e r 
e in igten Staaten in ihrer Gesamtpo l i t ik e in
schlagen und welchen sie i n k la re r Erkenntn is 
kommender Gefahren unbedingt vermeiden. 
D e n neuen M ä n n e r n i n W a s h i n g t o n gel ten un
sere herzl ichen W ü n s c h e für e in erfolgreiches 
Schaffen. Immer dann, w e n n sie i n k l a re r Er
kenntn is des Erbes, das George Wash ing ton , 
A b r a h a m L i n c o l n und andere g r o ß e M ä n n e r 
ihnen hinter lassen haben, für das uneinge
s c h r ä n k t e Recht a l ler V ö l k e r auf Selbstbest im
mung k ä m p f e n , wenn sie mannhaft und dro
hend Gefahren entgegentreten, wenn sie „fest 
auf den S inn beharren", werden sie uns an 
ihrer Seite finden. Rusk hat dankenswerter
weise die A m e r i k a n e r davor gewarnt , sich als 
eine „ A l l m a c h t " zu vers tehen. Das ist m a ß v o l l e 
W e r t u n g der rea len T a t b e s t ä n d e . D ie V e r e i 
n ig ten Staaten v o n A m e r i k a s ind ke ine „Al l 
macht", sie s ind dagegen i n jedem Fa l l e die 
Wel tmacht unter den freien V ö l k e r n . Das bringt 
ungeheuere V e r a n t w o r t u n g mit sich, und das 

Aufn . : Deutscher Kunstverlag 

D a s R a t h a u s i n B r a u n s b e r g 

Der Kern des Rathauses — das schon 1364 erwähnt wird — stammte aus den Tagen der Zuge
hörigkeit Braunsbergs zur Hanse. Etwa 250 Jahre später wurde sein mittelalterlicher Staffel
giebel verändert und erhielt die geschweiften Formen, die auf dem Bilde sichtbar sind. Die 
Schauseite wurde nach dem Vorbilde italienischer Rathäuser der Renaissance mit Nischenfiguren 
geschmückt. — Welchen Eindruck durchreisende Fremde von der Stadt an der Passarge einst ge
wonnen haben, wird in der historischen Darstellung „Die alte Landstraße am Frischen Hall" 

auf Seite 10 wiedergegeben. 

w i r d uns ermuntern, ihnen jeden Beis tand zu 
leisten, der im Interesse des g r o ß e n Ganzen 
erforderl ich ist. 

II E i n e n e u e W e l t d e s R e c h t s s c h a f f e n ! 

P r ä s i d e n t K e n n e d y : J e d e r P r e i s f ü r d i e F r e i h e i t a l l e r V ö l k e r 

—r. Be i seiner A m t s e i n f ü h r u n g in W a s h i n g 
ton hie l t der neue amerikanische P r ä s i d e n t 
John F i t zge ra ld K e n n e d y eine ü b e r a u s e in
drucksvol le Ansprache an die amerikanische 
N a t i o n und die ganze W e l t . Eine Reihe der 
K e r n s ä t z e aus dieser Rede, die uns al le an
gehen, geben w i r hier im W o r t l a u t wieder : 

„Die Menschhei t h ä l t i n ihren sterblichen 
H ä n d e n sowoh l die Macht , a l le Formen der 
menschlichen A r m u t z u b e s e i t i g e n , 
als auch die, al le A r t menschlichen L e b e n s 
a u s z u l ö s c h e n . " 

„ W i r s ind noch immer des Glaubens , d a ß 
die R e c h t e d e s M e n s c h e n nicht aus 
der G r o ß m u t i rgendeines Staates, sondern aus 
der H a n d G o t t e s kommen." 

„ M ö g e das W o r t jetzt v o n diesem Platz aus 
hinausgehen zu Freund und F e i n d : d a ß d i e 
F a c k e l einer neuen Genera t ion v o n A m e r i 
kanern ü b e r g e b e n worden ist. — In diesem 
Jahrhunder t geboren, v o m K r i e g geformt, durch 
e inen ka l t en und bit teren Fr ieden erzogen, 
stolz auf unser altes Erbe und n i c h t b e 
r e i t , der a l l m ä h l i c h e n A b s c h a f f u n g 
d e r M e n s c h e n r e c h t e t a t e n l o s z u 
z u s e h e n oder sie zu er leben. Jede Na t ion , 
ob sie uns gut oder b ö s e w i l l , so l l es wissen, 
d a ß w i r j e d e n P r e i s bezahlen, jede M ü h e , 
jede Last und H ä r t e auf uns nehmen, jeden 
Freund u n t e r s t ü t z e n und jeden Fe ind b e k ä m p 

fen werden, um die For tdauer und den Erfo lg 
der F r e i h e i t zu sichern." 

„Den al ten A l l i i e r t e n , deren ku l tu re l l e und 
geistige Grund lagen w i r te i len, versprechen w i r 
die L o y a l i t ä t treuer Freunde. V e r e i n t gibt es 
wenig , was w i r nicht tun k ö n n e n in der V i e l 
zahl gemeinsamer Ans t rengungen . Gete i l t gibt 
es wen ig , was w i r tun k ö n n e n . W i r d ü r f e n es 
nicht wagen, einer machtvol len H e r a u s f ö r d e 
rung uneins und getrennt zu begegnen." 

„ D e n j e n i g e n neuen Staaten, die w i r i n den 
Reihen der freien V ö l k e r b e g r ü ß e n , geben w i r 
unsere Zusicherung, d a ß nicht e i n e F o r m 
d e r k o l o n i a l e n K o n t r o l l e einfach 
beendet sein so l l , nur um durch eine noch un
gleich h ä r t e r e T y r a n n e i ersetzt zu wer
den. W e n n eine freie Gesellschaft den v i e l en 
nicht helfen kann , die arm sind, dann w i r d sie 
niemals die wen igen retten k ö n n e n , die reich 
sind." 

„Al le unsere Nachbarn so l len wissen, d a ß w i r 
uns mit ihnen in der A b w e h r v o n Aggre s s ion 
und Subvers ion ü b e r a l l i n A m e r i k a vere in igen 
werden. J e d e a n d e r e M a c h t so l l wis 
sen, d a ß diese H e m i s p h ä r e (ganz A m e r i k a ) fest 
entschlossen ist, H e r r i m e i g e n e n 
H a u s e zu ble iben." 

„Schl ießl ich haben w i r für die jenigen N a t i ^ 
nen, die unsere Gegner sind, k e i n Versprechen, 
sondern eine Forderung : d a ß beide Sei ten die 

B e m ü h u n g e n um den Fr ieden erneut beginnen, 
bevor die v o n der Wissenschaft freigemachten 
dunk len M ä c h t e der Vern ich tung die gesamte 
Menschhei t i n beabsichtigte oder zufä l l ige 
S e l b s t z e r s t ö r u n g s t ü r z e n k ö n n e n . W i r dü r f en 
unsere Gegner nicht durch Schwäche in V e r 
suchung füh ren . " 

»Beide Seiten sol l ten sich zur n ä c h s t e n Auf 
gabe vere inen : nicht e in neues Gleichgewicht 
der Kräf te , sondern e i n e n e u e W e l t d e s 
R e c h t s zu schaffen, in der die Starken ge
recht und die Schwachen gesichert s ind und der 
Fr iede auf immer g e w ä h r l e i s t e t ist." 

„ Je t z t erreicht uns die Fanfare — die Last 
eines langen zwie l icht igen Kampfes jahre in und 
jahraus auf uns zu nehmen, eines Kampfes ge
gen die gemeinsamen Feinde der Menschheit , 
nämlich, die T y r a n n e i , die A r m u t , die 
K r a n k h e i t und den K r i e g . " 

„In der langen Geschichte der W e l t ist es nur 
wen igen Genera t ionen v e r g ö n n t gewesen, die 
F r e i h e i t i n der Stunde ihrer g r ö ß t e n 
G e f a h r zu ver te idigen. Ich schrecke vor die
ser Ve ran twor tung nicht zurück, ich b e g r ü ß e 
sie sogar. Ich glaube, d a ß n iemand v o n uns 
seinen Platz mit anderen V ö l k e r n oder anderen 
Na t ionen tauschen m ö c h t e . Die E n e r g i e , 
der Glaube und die Hingabe, die w i r mi tbr in
gen, werden unser Land und al le erleuchten." 

„ A m e r i k a n e r , fragt nicht, was unser L a n d 
für euch tut, fragt, was ihr für euer Land tun 
k ö n n t . U n d ihr, M i t b ü r g e r d i e s e r 
W e l t , fragt nicht, was A m e r i k a für euch tun 
wi rd , fragt, was w i r z u s a m m e n für die 
Freihei t des Menschengeschlechts tun k ö n n e n . 
Ob B ü r g e r dieses Landes oder der ü b r i g e n 
Wel t , ver langt v o n uns dieselben hohen M a ß 
s t ä b e der S t ä r k e und des O p f e r w i l 
l e n s , die w i r v o n euch ver langen. Laßt uns 
"ottes Segen und seine Hi l fe erbitten, aber 

iiuch daran denken, d a ß hier auf Erden Gottes 
W e r k unser eigenes sein m u ß . " 
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„ L y s i s t r o l a " 

u n d d i e f a l s c h e n P r o p h e t e n 

V o n u n s e r e m B e r l i n e r 
M . P f . - K o r r e s p o n d e n t e n 

Lohnt es sich eigentlich, Stellung zu nehmen 
zu einem Fernsehfilm, der so rundum schlecht 
war wie » D i e S e n d u n g d e r L y s i -
s t r a t a " ? W o h l doch — und wi r h ä t t e n es 
auch getan, wenn dieser F i lm nicht so einzig
artige Riesenreklame gehabt h ä t t e dadurch, daß 
zunächst fünf Fernsehintendanten es ablehnten, 
ihn in ihrem Bereich zu zeigen. 

M i l l i o n e n haben nun den F i l m gesehen, und 
wohl an den meisten ist er als eine gewohnt 
mäß ige 08/15-Abendunterhaltung vorübergef l im
mert. Aber vielen auch wird , als es nach zäh
flüssigen 90 Minuten v o r ü b e r war, das N a c h 
d e n k e n gekommen sein. 

W i r sahen die uralte und immer wieder 
aktuelle Geschichte vom Ehestreik der Frauen 
Athens und Spartas, Streik, um die M ä n n e r zu 
bewegen, endlich die Waffen niederzulegen 
und Frieden zu schließen. Das deftige, pointen
reiche Lustspiel des Griechen Aristophanes aber 
erschien wie von einer La i enbühne dargeboten, 
von Amateuren angerichtet und „abfotogra
fiert". Schlimm genug. S c h l i m m e r aber die 
R a h m e n h a n d l u n g , die die Beziehung 
zur Gegenwart herstellen und unterstreichen 
sollte. In dieser Rahmenhandlung stellt Regis
seur K o r t n e r drei M ä n n e r vor, drei Typen, 
die — man merkt es bald — d a s heutige 
Westdeutschland r e p r ä s e n t i e r e n sollen. Den un
verbesserlichen faschistisch militaristischen Naz i , 
den von Gewissensqualen befallenen Erfinder 
v o n Raketentreibstoff (den sich die Amerikaner 
angeln wollen), und den guten, ehrlichen, aller 
Kriegshetze abholden Journalisten. Er aber ist 
gerade von seinem Chefredakteur (Knebelung 
der Meinungsfreiheit) herausgeworfen worden! 

Der Text, das, was die drei sprechen, besagt 
in seiner dürf t igen Holzhammer -Pr imi t iv i t ä t : 
W e r i m W e s t e n gegen den K r i e g ist, ver
liert seine Existenz, denn — der Westen w i l l 
den Kr i eg ! W e n n der „k r i egs lüs t e rne Westen" 
bedingungslos und zuerst die. Waffen nieder
legt, nur dann wi rd die W e l t Frieden haben — 
denn dann werden die g u t e n , b r a v e n 
B o l s c h e w i s t e n auch alsbald ihre Rake
ten ins Meer versenken. 

In Ost-Berliner Theatern und Kabaretts sehen 
wi r den Westen täglich so dargestellt, wie ihn 
das bundesdeutsche Fernsehen am 17. Januar 
zeigte — manchmal künst ler isch ebenso unbe
holfen, manchmal sogar wesentlich raffinierter, 
differenzierter. 

„Der Westen w i l l den Kr i eg" — das ist die 
g roße Propagandamasche eines Machtsystems, 
das sich erst kürzlich wieder, in seinen aller-
neuesten Thesen, dazu bekannt hat, daß es die 
Weltherrschaft anstrebt. Und zwar so: K o e x i 
stenz vorläufig; und wenn es mit Infiltration, 
Putsch, Generalstreik nicht rasch genug voran
geht, dann auch mit Waffengewalt. Das ist die 
pseudore l ig iös au fgezäumte „Sendung des 
Kommunismus". Die „Sendung der Lysistrata", 
die ein großes Thema verschenkte und die Frie
denssehnsucht a l l e r Menschen in einem den 
Westen verleumdenden Zerrspiegel zeigt, 
konnte so den Chruschtschew und Ulbricht nur 
wi l lkommen sein. 

* 
W i r hören sie, die in ihrer Meinungsfreiheit 

gar nicht geknebelten Intellektuellen, wie sie 
dem einfachen Mann vorreden, einer m ü s s e 
doch anfangen, damit Frieden werde. Es w ü r d e 
schon alles gut gehen, man k ö n n e dem „Rus
sen" vertrauen, ja man müsse , um nicht Selbst
mord zu begehen. Aber heute stehen nicht wie 
einst Athen und Sparta einander g e g e n ü b e r , 
sondern d e r e r k l ä r t e F e i n d d e s 
F r i e d e n s gegen eine Wel t , in der weder 
Haß gepredigt, noch Kreuzzüge geplant wer
den. 

W i r haben die Beweise. A l s der Berichterstat
ter kürzlich einen der Herren vom Schlag K u b y 
mit diesen Beweisen in die Enge trieb, demas
kierte der sich schließlich mit den Worten , er 
wol le lieber unter bolschewistischer Herrschaft 
leben als — tot sein. Die Al ternat ive aber ist 
falsch. W i r werden in Freiheit leben — aber 
nur, wenn wir den zu al lem entschlossenen 
Gegner nicht durch Feigheit ermutigen, sondern 
durch Mut bänd igen . 

E i n P h i l o s o p h d e m a s k i e r t e i n S y s t e m ! 

K o l a k o w s k i b e l e u c h t e t d e n K o m m u n i s m u s 

I l l u s i o n i s t e n 

Aul das Treiben der „Illusionäre' bei uns 
weist in bemerkenswerter Weise eine Artikel 
der „FAZ" hin. Wir lesen dort: 

„Es sind immer dieselben, die ihre 
Illusion feilbieten, und in jedem besseren 
Zeitungsarchiv werden seit Jahren die Mappen 
mit ihren politischen Irrtümern ä 
jour gehalten. Jetzt war es wieder der ehema
lige Bundesjustizminister Thomas Dehler, 
der landauf, landab verkündete, daß die Bundes
regierung mit ihrer Politik gegenüber dem Osten 
seit Jahren auf dem Holzwege sei. Fast lohnt 
es zu wetten, welcher von den alten Bekannten 
unseres Archivs wohl als nächster mit den fol
genden Thesen aulwarten wird: „Die „Existenz 
von zwei deutschen Staaten" sei eine Realität; 
über die Wiedervereinigung könne und müsse 
auch mit Sowjetzonen - Vertretern ge
sprochen werden; mit der Sowjetunion sei noch 
nie richtig über die deutsche Frage verhandelt 
worden; den Kommunisten könne mit einem 
vernünitigen Preise zumindest die Bolschewi-
sierung der Sowjetzone abgekault werden; und 
wer das alles nicht einsehe oder die Bundesre
publik lür mehr als ein „Provisorium" halte, sei 
in Wirklichkeit schuld am Fortbestand der deut
schen Teilung. 

Sie belassen es dann auch nicht bei Worten, 
sondern sie gründen Splitterparteien 
und politische Zirkel. 

M . Pf. Erinnern wir uns: nachdem die Sowjets 
im N o v e m b e r 1 9 5 6 die u n g a r i s c h e 
V o l k s e r h e b u n g unter Anwendung von 
Betrug und Verra t blutig niedergeschlagen hat
ten, gab Ulbricht für Mitteldeutschland das Ze i 
chen zur Rückkehr zum Stal in-Kurs. Zur War 
nung für alle, die das vorangegangene „Tau
wetter" ernst genommen hatten, warf er einige 
prominente Sprecher des Tauwetters in den 
Kerker . Eine A n z a h l von ihnen wurde kürzl ich 
amnestiert. Ausgenommen wurde der Publizist 
Wal ter H a r i c h , einst gehä t sche l t e r Jung
philosoph des Systems und W o r t f ü h r e r einer 
„Human i s i e rung des Marxismus" , orientiert an 
den führenden ungarischen Intellektuellen jener 
Zeit. Eine ähnl iche Bewegung in Polen blieb bis 
1959 aktiv, ihr Sprecher wanderte auch dann 
nicht in den Kerker , als offiziell die verschärf te 
Restalinisierung in Kurs trat: er lehrt noch heute 
als Professor der Philosophie an der Warschauer 
Univers i tä t , der junge, 1927 geborene L e s z e k 
K o l a k o w s k i . A l s unbestrittene Geistes
leuchte sandte ihn das Gomulka-Regime, obwohl 
mit seiner Lehre ganz und gar nicht einverstan
den, gern zu internationalen Kongressen. Erst 
in a l l e r jüngs te r Zeit macht man ihm Schwierig
keiten. Ironie des Schicksals: gerade als man 
ihm verbot, an einer Veranstal tung in W i e n tei l 
zunehmen, erschien erstmals ein W e r k von ihm 
in deutscher Sprache — und zwar in München! 

In der S o w j e t z o n e ist k e i n e Z e i l e 
von ihm erschienen, ja, ist es heute gefährlich, 
auch nur seinen Namen zu nennen. W i r ver
stehen das recht gut; Wal te r Harich, der zu zehn 
Jahren Zuchthaus wegen S t a a t s g e f ä h r d u n g V e r 
urteilte, ist ein harmloses Bürschchen gegen Les-
zek Ko lakowsk i , so wie er uns in seiner Essay-
Sammlung „Der Mensch ohne Al te rna t ive" ent
gegentritt. Diese Essays stammen aus den Jahren 
1956 bis Oktober 1959, der Autor genehmigte 
die Ü b e r s e t z u n g und das Erscheinen im Westen, 
steht also v o l l und ganz hinter jeder Zeile, h in
ter jedem Wort , wie sie es uns der P iper-Ver lag 
vorlegt. 

A u s dem Sumpf in den Wahns inn 

Jeder Satz, jede These des Buches widerlegt 
und vernichtet den M a r x i s m u s sowohl als 
Weltanschauung wie als Wissenschaft, wie als 
politische Institution. Leidenschaftlos und rein 
vom Denken her en thü l l t K o l a k o w s k i nicht nur 
die Unmenschlichkeit des Leninismus-Stalinis
mus, sondern auch — was von westlichen marxi
stischen Intellektuellen leidenschaftlich bestrit
ten wi rd — daß dieser sich durchaus folgerichtig 
auf dem Fundament von M a r x entwickelt hat und 
von dort aus gesehen durchaus keine Entartung 
darstellt. 

Ko lakowsk i , der sich aus G r ü n d e n der Selbst
erhaltung selber noch Kommunist nennt, stellt 
seine Philosophie unter das Mot to : . . . . Es steht 
auße r Frage, daß die F r e i h e i t d a s h ö c h 
s t e G u t d e s M e n s c h e n i s t und die freie, 
rationale Tä t igke i t die Grundbedingung für den 
Sinn des Daseins." Er stellt fest: „Es ist eine 
tödliche Gefahr für das Denken, wenn man von 
vornherein Grenzen bestimmt, innerhalb derer 
eine Diskussion zu läss ig ist, das heißt , die 
Worte . M a r x i s m u s ' und . m a r x i 
s t i s c h ' zu W e r k z e u g e n d e r E r p r e s 
s u n g macht und M i t t e l wissenschaftlicher Po
lemik durch administrativen Druck ersetzt." 

V o n dieser Posit ion aus beweist er die U n 
menschlichkeit des Marxismus in seiner derzei
tigen öst l ichen Erscheinungsform, als eine Ideo
logie, die nur die beiden Nenner „Produk t ion" 
und „Macht" kennt und tagaus, tagein zum V e r 
brecher wi rd . Gut, r ä u m t er ein, das System ver
k ü n d e t lautstark, es wol le auch unsere geisti
gen Bedürfnisse befriedigen. „ W a s sind das je
doch für g e i s t i g e B e d ü r f n i s s e ? Haben 
wir nicht von der Kunst verlangt, daß sie als 
Mi t t e l zur Hebung der P roduk t iv i t ä t diene . . . ? 
Behaupten wi r nicht, daß alle menschlichen Ta
ten im Hinbl ick auf ihren Wer t für den sozia
listischen Aufbau . . . zu beurteilen seien?" Und 
an anderer Stelle: „In dieser W e l t essen w i r 
ke in Butterbrot, sondern reproduzieren unsere 
Arbei tskraf t . . . w i r schlafen auch nicht, sondern 
regenerieren die Zel len unseres Gehirns, um sie 
zu schöpferischer Arbe i t für die Realisierung des 
Wel tgeis tes ' zu gebrauchen." Es gibt keine in
dividuel len Lebensziele mehr, ke in Bedürfnis , 
das wert sei, um seiner selbst w i l l e n befriedigt 

zu werden, seien es Essen oder Tr inken , Liebe. 
Kunst oder Wissenschaft, sondern nur noch das 
unbewiesene Phantom des „For t schr i t t s " . K o l a 
kowsk i sagt dazu: 

„ . . . A u f diese Wei se versetzen w i r u n s . . . 
aus dem Sumpf des (wohlgemerkt gegenwarti
gen sozialistischen — d. Verf.) Al l t ags in den 
Wahns inn des abstrakten Lebens." 

W i e gut kennen w i r das aus Ulbrichts Macht
bereich'auch. Jeder geheilte Patient, jeder be
sohlte Schuh, jeder Theaterbesuch — eine Tat 
für den Aufbau des Sozialismus. Der Mensch 
w i r d als Funkt ion gesehen, nicht als Person. 
Er hat zu funktionieren für ein utopisches Fern
ziel , sein eigenes Leben an sich hat keinen Sinn. 

Gegenwart und Zukunft : eine H ö l l e 

K o l a k o w s k i entlarvt aber auch dies Fernzie l 
selbst als eine unmenschliche Höl le , in der nicht 
mehr gefragt und nicht mehr geliebt werden 
darf, in der alle Fragen durch eine Institution 
beantwortet werden, die die Gedanken bis h in 
zu den intimsten S p h ä r e n reglementiert. Das 
w ä r e , in Vol lkommenhei t , der „ W a h n s i n n des 
abstrakten Lebens", so w ie er bereits versucht 
wi rd , so wie er auch K o l a k o w s k i in seiner pol 
nischen Heimat begegnet. 

Und wer nicht dafür ist, muß vernichtet wer
den. K o l a k o w s k i formuliert: 

„Tatsächlich ging der S t a 1 i n i s m u s im
mer so vor, daß er Situationen schuf, in denen 
jede K r i t i k an ihm objekt iv und automatisch zu 
einer Be fü rwor tung der Reakt ion, zu einer So
l i d a r i t ä t s e r k l ä r u n g für den Imperialismus der 
kapitalistischen W e l t wurde. Der Stalinismus 
machte jede soziale K r i t i k dadurch wirkungslos , 
daß er sie s t änd ig i n eine k o n t e r r e v o l u t i o n ä r e 
Posit ion umzudeuten versuchte." 

Der Au to r gebraucht hier die Vergangenheits
form. A b e r w i r wissen und auch der, dem man 
verbot, im November vergangenen Jahres nach 
W i e n zu reisen, w e i ß : das ist die G e g e n 
w a r t . 

K o l a k o w s k i erkennt, daß es sich hier nicht 
darum handelt, daß sich eine politische Institu
tion lediglich gegen die Invasion von Fremd
k ö r p e r n schützt : „Nicht um Immunisierung geht 
es, sondern um den Versuch, eine mögl ichs t 
dichte Schutzhaut gegen alle Anregungen zu er
zeugen, die r e v o l u t i o n ä r e V e r ä n d e r u n g e n br in
gen k ö n n t e n . U n d das ist ein Zeichen für eine 
rückläufige Entwicklung im sozialen Prozeß . . ." 

Steppenbrand 

W i r konnten hier nur einen kurzen Uberbl ick 
übe r Ko lakowsk i s höchst wichtiges Buch geben. 
Seine Gedanken liegen wie ein Z e i t z ü n d e r am 
Fundament . d e s . . M 3 r x ' s m u s als Philosophie, Ideo
logie und Machtinst i tut ion, Schon heute ist Be
unruhigung in den Kre i sen der SED-Theoret iker 
und dem gesellschaftswissenschaftlichen Partei- ' 
nachwuchs zu erkennen. W a s ' r f ö t z t da das V e r 
bot? Selbst als es weder Radio noch Fernsehen 
gab, ja noch vor Erfindung der Buchdruckerkunst 
haben sich u m w ä l z e n d e G e d a n k e n wie 
S t e p p e n b r ä n d e ausgebreitet. U n d die Geschichte 
lehri , daß es im Raum der scheinbar weltfremd 
abstrakten Philosophie geschieht, in dem der 
Funke zünde t , der ein neues Zeital ter herauf
führt. Und ein M a c h t g e b ä u d e , das sich leichtsin
nigerweise mit einer Lehre identifiziert, die es 
als. die e inzig wahre und für alle Zei ten rich
tige bezeichnet, w i r d eines Tages zum Einsturz 
gebracht werden, und zwar mit Waffen, die i n 
der st i l len Stube der Denker geschmiedet wur
den. 

Es sind die Waffen der Logik , die sich dagegen 
auflehnt, daß eine Dokt r in sich mit Tatsachen 
rechtfertigt, die „man erst dann erkennen kann, 
wenn man zuvor die Dokt r in anerkannt hat, die 
man mit dieser Tatsache rechtfertigen w i l l . " 

Die Wel t , die ihn umgibt, nennt der Denker 
K o l a k o w s k i absurd. U n d noch im Oktober 1959 
(in der Zeitschrift „Tworczosc") v e r k ü n d e t er 
sein Z i e l : „ . . . es geht uns um G ü t e ohne Nach
sicht, M u t ohne Fanatismus, Intelligenz ohne 
Verzwei f lung und Hoffnung ohne Verblendung." 

* 

Leszek Kolakowski: „Der Mensch ohne Alternative 
— von der Mögl ichkei t und Unmögl i chke i t , Marxist 
zu sein." ü b e r s e t z t von Wanda Bronska-Pampuch. 
Piper Verlag München, 232 Seiten, 8,50 DM.) 

D a s R e i c h l e b t 

—r. A l s einzige legitime Ver t re tung des 
deutschen V o l k e s gedachte am 18. Januar der 
Deutsche Bundestag der G r ü n d u n g des Deut
schen Reiches vor neunzig Jahren. In einer sehr 
eindrucksvollen Rede des B u n d e s t a g s p r ä s i d e n 
ten Dr. Eugen G e r s t e n m a i e r betonte 
dieser: 

„Diese neunzig Jahre sind für uns Deutsche 
eine Geschichte g r o ß a r t i g e r Erfolge, schwerer 
Opfer und gewaltiger Katastrophen. Dennoch 
gehör t diese Stunde nicht der Totenklage um 
das D e u t s c h e R e i c h . W i r gedenken mit 
der Erinnerung an seinen neunzigsten Geburts
tag eben nicht eines teuren Toten, sondern des 
Deutschen Reiches, das auch durch die Kata 
strophe des Zweiten Wel tkr ieges und der Te i 
lung Deutschlands hindurch bis zum heutigen 
Tage nicht au fgehör t hat zu bestehen. Auch in 
seiner V e r s t ü m m e l u n g und Erniedrigung ist es 
das g e m e i n s a m e V a t e r l a n d der Deut
schen geblieben. 

Ungezäh l t e seiner S t äd t e und Dörfer, seiner 
W ä l d e r und Seen sind zwar von ihm losge
rissen, M i l l i o n e n seiner S ö h n e und Töchter 
sind unterjocht, seine Hauptstadt ist bedroht — 
und dennoch l e b t Deutschland." 

Bundes t agsp rä s iden t Gerstenmaier bezeich
n e in seiner Rede die heutige Volksver t re 
tung als den legitimen Platzhalter eines künf

tigen gesamtdeutschen Reichstages. In der g le i 
chen Sitzung sprach Dr. Gerstenmaier dem 
Bundeskanzler unter lebhaftem Bei fa l l des H a u 
ses die Glückwünsche des Parlaments zu sei
nem 85. Geburtstag aus. Er betonte, politische 
Meinungsverschiedenheiten ä n d e r t e n nichts 
daran, d a ß das ganze Haus der s t a a t s m ä n n i 
schen G r ö ß e Dr. Adenauers mit Respekt be
gegne. In seinem Dankeswort e r k l ä r t e Bundes
kanzler Dr. Adenauer bewegt, e in starker Kanz
ler brauche auch e in starkes Parlament. Er 
selbst sei Zeuge dafür, d a ß der Kanz le r nicht 
die Wahrhe i t gepachtet habe, und d a ß er des
halb Widerspruch brauche. Er brauche auch 
Widerspruch, um daran zu erstarken Dr 
Adenauer schloß mit den W o r t e n : .Es ist auch 
mein tiefster Wunsch, d a ß w i r ba ld die W i e 
d e r v e r e i n i g u n g al ler Deutschen in Fr ie
den und Freiheit erleben!" 

8 , 4 M i l l i a r d e n f ü r S p i o n a g e 

Der Ostblock gibt nach Informationen der 
Bundesregierung jähr l ich 8,4 M i l l i a r d e n M a r k 
für Propaganda und Spionage aus. W i e das 
. B u ietm" der Bundesregierung schreibt be
deutet das umgerechnet, daß die Kommunis ten 
tahrheh 8,40 Mark für die Beeinflussung de" 
freien Menschen ausgeben. U 

Von Woche zu Woche 
Der Bundesvorsi tzende der Landsmannschaft 

Meck lenburg , Fre iher r v o n Langermann-
Erlencamp, ist am 19. Januar verschieden, 

ü b e r 19 2 M i l l i a r d e n D o l l a r für die Verteidi-
mina des Westens habe die Bundesrepublik 
in der Zeit von 1950 bis i960 aufgebracht, 
e r k l ä r t e Bundesver te id igungsminis ter Strauß 

15u n 0(S e a V us länd ische A r b e i t s k r ä f t e für die Bun-
desreDUblik sol len in diesem Jahr angewor
ben werden. Für die Beschaffung entsprechen
der U n t e r k ü n f t e hat die Bundesanstalt schon 
hundert M i l l i o n e n M a r k als Dar lehen zur 
V e r f ü g u n g gestellt . 

G r ö ß e r e W o h n u n g e n mit v i e r oder mehr Räu
men werden im Bundesgebiet immer mehr 
bevorzugt, stellt die V e r e i n i g u n g der Bau, 
Sparkassen fest. 

U m politisches A s y l i n I ta l ien hat der romische 
Korrespondent der rotpolnischen Nachrichten
agentur P A P , Boles law Rayzacher, gebeten. 

Eine E in ladung des M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n von 
Togo zu e inem Besuch hat der sowjetische 
M i n i s t e r p r ä s i d e n t Chruschtschew angenom
men. Der Reise termin steht noch nicht fest. 

Das Verbo t des Rel igionsunterr ichts i n den 
Schulen hat das Zent ra lkomi tee der Kommur 
nistischen Partei Polens beschlossen. Eine 
neue ungeheuerliche Herausforderung der 
christlichen Po len! 

E i n W o r t z u r S t u n d e 

Das Präsidium des Bundes der Vertriebenen 
faßte am 20. Januar 1961 in Bonn folgende Ent
schließung: 

Seit Jahren haben die berufenen Vertreter 
der Vertriebenen sich lür die Verbesserung und 
Vertiefung der Beziehungen der Bundesrepublik 
und des deutschen Volkes zu den Nachbarvöl
kern im Osten ausgesprochen. Leider haben bis
her diese Bemühungen aus mannigfachen Grün
den nicht zu den erhofften Ergebnissen geführt. 

Der Komplex dieser Beziehungen kann nicht 
durch das Herausgreifen des künftigen Verhält
nisses zu einem Staat allein geordnet wer
den. 

Der Standpunkt der Vertriebenen in dieser 
Frage war und ist von der Forderung bestimmt, 
daß Voraussetzungen geklärt und geschahen 
werden müssen, die jeden Zweiiel an der Au l -
rechterhaltung der t e r r i t o r i a l e n 
Rechtsansprüche ausschließen und der 
vielfachen menschlichen Bedrängnis der dort 
verbliebenen Deutschen Rechnung 
tragen. An diesem Standpunkt der Vertriebenen 
hat sich nichts geändert. Das gilt auch für die 
jetzt in der Öffentlichkeit erörterten Handels
beziehungen zu Polen. 

Das Präsidium des Bundes der Vertriebenen 
hält eine einheitliche Aulfassung aller demokra
tischen Kräfte in der Bundesrepublik in dieser 
Frage für unerläßlich und begrüßt in dieser Über
zeugung, daß die vom Bundestag beauftragte 
parlamentarische Arbeitsgruppe diesen Fragen* 
komplex am 9. Februar dieses Jahres mit den 
Vertriebenen erörtert wird. 

I n d e n S p e i c h e r n f a u l t e d a s G e t r e i d e 

(co) Es war nicht zu erwarten, d a ß das M o s 
kauer Zentra lkomitee auf der mit v i e r w ö c h i g e r 
V e r s p ä t u n g einberufenen Tagung C h r u -
s c h t s c h e w s A g r a r p o l i t i k i n Bausch 
und Bogen verdammen w ü r d e . Durch die Opfe
rung einer ganzen Reihe v o n prominenten Sün
d e n b ö c k e n , darunter des Landwirtschaftsmini
sters, war der Kremlchef schon vorher v o n jeder 
Schuld reingewaschen worden . Ers taunl ich ist 
jedoch, d a ß trotz der v i e l en schonungslos k r i t i 
sierten Fehler und M ä n g e l die alte Propaganda
these v o n der „ k l a r e n Ü b e r l e g e n h e i t der kom
munistischen Landwirtschaft" erneut und sogar 
noch lauter als zuvor v e r k ü n d e t wurde . 

W a s im ü b r i g e n v o n dem Zahlenfeuerwerk zu 
halten ist, mit dem man die schlechten Ernte
ertrage zu b e m ä n t e l n versuchte, zeigt am besten 
die Di rek t ive , die i m vergangenen Sommer an 
die Kolchosen und S t a a t s g ü t e r ausgegeben 
wurde: „Al les geerntete G e t r e i d e , o h n e 
R u c k s i e h t a u f s e i n e n R e i f e g r a d 
und seine Nutzung , ist in die Ernteberichte als 
Korngetre ide aufzunehmen." 
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J ü o v d 

D i e R o l l e d e s S S - O b e r g r u p p e n f ü h r e r s v o n d e m B a c h - Z e l e w s k i 

V o n u n s e r e m n a c h N ü r n b e r g e n t s a n d t e n R e d a k t i o n s m i t g l i e d 

Eine der landschaftl ich r e i zvo l l s t en S t r a ß e n 
O s t p r e u ß e n s ist die v o n P r. - E y 1 a u nach 
L a n d s b e r g f ü h r e n d e Chaussee. Nach 
W e s t e n z u boten sich dem Autofahre r und 
W a n d e r e r mannigfal t ige , wechselnde A u s b l i c k e 
auf die bewalde ten H ä n g e des Stablacks, jenes 
natangischen H ü g e l g e l ä n d e s , das i n e inem w e i 
ten U m k r e i s in den d r e i ß i g e r Jahren als Trup
p e n ü b u n g s p l a t z benutzt wurde . A n seinem 
Rande sondert sich als markante Bodenerhe
bung die auf 183 m ansteigende Dulzener H ö h e 
ab. Un te rha lb ihrer Kuppe , zwischen den Dör 
fern T o p p r i e n e n und K u m k e i m , auf 
3 K i l o m e t e r L a n d w e g v o n der Chaussee zu 
erreichen, l ag das Rit tergut D u 1 z e n , das 
1934 im Besi tz des nicht nur in O s t p r e u ß e n be
kannten Renn- und Turnier re i te rs A n t o n 
v o n H o h b e r g u n d B u c h w a l d war . 

A m 2. J u l i jenes Jahres b e s c h ä f t i g t e n sich 
seine damals 19 und 17 Jahre al ten S ö h n e S ig i s 
mund und Ro land im Gar ten . A u s dem i m E r d -
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geschoß des Wohnhauses befindl ichen Her ren 
zimmer k n a l l t en p lö tz l ich z w e i P i s t o l e n s c h ü s s e ; 
sie wurden h i n t e r r ü c k s auf den V a t e r v o n dem 
S S - O b e r s t u r m f ü h r e r D e i n h a r d und dem 
S S - U n t e r s t u r m f ü h r e r Z u m m a c h abgefeuert. 
D ie S c h ü s s e trafen den Gutsbes i tzer tödl ich . 
B e i m V e r l a s s e n des Hauses rief D e i n h a r d dem 
h e r e i n s t ü r z e n d e n Sohn R o l a n d entgegen: „ W i r 
haben eben de inen V a t e r erschossen." D ie 
P is to len h ie l ten die A t t e n t ä t e r noch in der 
H a n d . 

Beide M ö r d e r leben nicht mehr. De inha rd 
wurde 1945 in Schlesien nach dem Einmarsch 
der Roten A r m e e v o n e inem Z i v i l i s t e n er
schossen. 

Se in Komplice ' , Pau l Zummach, v o l l z o g das 
Gericht an sich selbst: E r e r h ä n g t e sich 1959'irf 
e iner N ü r n b e r g e r G e f ä n g n i s z e l l e . ' " ' " 

Beide haben v o r i h r e m Tode schriftlich be
zeugt, d a ß sie den M o r d an H o h b e r g auf Be
fehl des damal igen F ü h r e r s des SS-Oberab
schnitts Nordos t , S S - B r i g a d e f ü h r e r E r i c h 
v o n d e m B a c h - Z e l e w s k i , v e r ü b t hat
ten, der zugle ich Lei te r der G e h e i m e n Staats
p o l i z e i i n O s t p r e u ß e n gewesen ist. Zummach 
w a r Chauffeur des Beschuldigten. 

V o n dem Bach-Ze lewsk i , der i m Ermi t t lungs
ver fahren ausgesagt hatte, d a ß er eine A n 
we i sung des derze i t igen Chefs des Sicherheits
dienstes, H e y d r i c h , e rha l ten und wei te r 
gegeben habe, be i H o h b e r g Haussuchung zu 
ha l ten und i h n dann z u „ füs i l i e r en" , bestri t t 
dies be i der Ger ich t sverhand lung . E r w i l l auf 
h ö h e r e , durch e inen Sonderkur ie r ü b e r b r a c h t e 
A n w e i s u n g led ig l ich eine Ve rha f tung und Haus 
suchung angeordnet haben. D ie damit Beauf
tragten h ä t t e n i h m dann gemeldet, d a ß sie H o h 
be rg i n der N o t w e h r e r s c h i e ß e n m u ß t e n . 

U m K l a r h e i t i n diese nunmehr 27 Jahre z u 
r ü c k l i e g e n d e V o r g ä n g e zu br ingen , wurde i m 
N ü r n b e r g e r Schwurgericht am 16. Januar e i n 
P r o z e ß gegen den ehemal igen SS-Obergruppen
f ü h r e r u n d G e n e r a l der Waffen-SS Er ich v o n 
dem Bach-Ze lewsk i e röf fne t , gegen den A n 
k l a g e wegen Verb rechen des Totschlages er
hoben ist. D e n V o r s i t z des Schwurgerichts führ t 
L a n d g e r i c h t s p r ä s i d e n t Dr . Trabert , die A n k l a g e 
ver t r i t t Obers taa t sanwal t W i l l o m i t z e r , V e r t e i 
diger ist Dr . W o l p e r t . N e b e n k l ä g e r s ind die 
be iden S ö h n e des Ermordeten , der 4 6 j ä h r i g e 
k a u f m ä n n i s c h e Anges t e l l t e S ig i smund v o n H o h 
berg und sein Bruder , der 4 4 j ä h r i g e D i p l o m -
Ingenieur R o l a n d ; beide treten auch als Z e u 
gen auf. 

Das Gericht tagt in dem gleichen Saal , i n 
dein 1945 die „ K r i e g s v e r b r e c h e r - P r o z e s s e " ge
führ t wurden . Heute nehmen die Zeugen auf 
den B ä n k e n Platz, auf denen die damal igen 
A n g e k l a g t e n s a ß e n . 1945 r ief G ö r i n g , der 
ü b e r die Aussagen Bach-Zelewskis erbost 
war , i hm „ S c h w e i n e h u n d " zu. Der mit solchem 
Schimpfwort Bedachte hat sich s p ä t e r g e r ü h m t , 
G ö r i n g das Gif t , womi t dieser se in Leben be
endete, i n e inem Stück Seife i n die Z e l l e ge
schmuggelt zu haben . . . A u c h solche Er inne run
gen s ind mit d iesem R a u m v e r k n ü p f t . 

E r s t n a c h d e r R ö h m - A f f ä r e . . . 

Steht die i n D u l z e n v e r ü b t e Mord t a t im Z u 
sammenhang mit den b lu t igen Ere ignissen v o m 
30. J u n i 1934? 

A n j enem T a g hatte sich bekannt l ich H i t l e r 
mit H i l f e der SS der u m den Stabschef R ö h m 
gescharten O p p o s i t i o n v o n S A - F ü h r e r n ent
ledigt . M e h r e r e hundert A n g e h ö r i g e der S A 
sowie P e r s ö n l i c h k e i t e n , die sich die Feindschaft 
v o n Mach thabe rn des nat ionalsozia l i s t i schen 
Regimes zugezogen hatten, w u r d e n l iqu id ie r t 
— oder „auf der Flucht erschossen" — w i e es 
off iz ie l l h i e ß . 

A m 1. J u l i wurde die V e r f o l g u n g der Rohm-
A n h ä n g e r v o n oben her gestoppt; G ö r i n g er
k l ä r t e im. Rundfunk die A k t i o n für beendet. 
Dennoch m u ß t e H o h b e r g sterben . , . W a r u m ? 

W u r d e noch hinterher w i r k l i c h eine A n w e i 
sung der obersten S S - F ü h r u n g a u s g e f ü h r t — 
oder ist in dieser Mord ta t eine aus e igenem 
Vorsa t z v o n Bach-Ze lewski angeordnete E i n 
ze lak t ion zu suchen? 

A n t o n v o n H o h b e r g und Buchwald ist bis 
zu seiner am 14. M a i erfolgten A b l ö s u n g SS-
R e i t e r f ü h r e r in O s t p r e u ß e n gewesen. D ie Frage 
ist berechtigt, wieso dieser ge rad l in ig denkende 
M a n n , der sich im Ersten W e l t k r i e g e als Front
offizier b e w ä h r t hatte und dem Tausende be i 
seinen Renn- und Turn ie rs iegen zugejubelt 
haben, ü b e r h a u p t der SS beitreten konnte. 

D ie A n t w o r t ist in den Z e i t u m s t ä n d e n be
g r ü n d e t , in dem Ver fah ren „ G l e i c h s c h a l t u n g " . 

H o h b e r g spielte i n den l ä n d l i c h e n Reiter
vere inen in O s t p r e u ß e n eine m a ß g e b e n d e 
Rol le . Da es ihm als passionier ten Rei ter und 
Pferdefreund um die Sache ging, hoffte er durch 
den Bei tr i t t zur SS — um den er sehr gebeten 
worden war — dem Reitsport zu n ü t z e n . In 
der N S D A P ist er nicht M i t g l i e d geworden. 

Der ehemal ige K ü r a s s i e r r i t t m e i s t e r erkannte 
aber ba ld , welcher Ge i s t i n der oberen F ü h 

rungsschicht der Trabantenschar H i m m l e r s 
herrschte, und er hiel t mit seiner M e i n u n g und 
K r i t i k nicht zu rück . 

Auf sch luß re i ch für die E ins t e l lung v o n dem 
Bach-Zelewskis gegen ihn w a r eine Aussage 
des ehemal igen S S - O b e r g r u p p e n f ü h r e r s . Er be
diente sich h ierbe i i n seiner barschen A r t eines 
von Goebbels oft gebrauchten Ausd rucks : „ V o n 
H o h b e r g war e in typischer Meckere r . . . " 

W ä h r e n d eines R e i t e r f ü h r e r k u r s e s in B e r l i n 
hat H o h b e r g eine Ansprache des damal igen 
Hauptamtchefs der A l l g e m e i n e n SS, Wi t t j e , 
g e h ö r t , die i n der Auf forderung gipfelte: „Die 
SS m u ß auf jeden sch ießen , auch auf die W e h r 
macht!" Diesen u n ü b e r h ö r b a r e n A p p e l l zur 
Auf lehnung , j a zu e inem m ö g l i c h e n B ü r g e r 
kr ieg , hat Hohbe rg aus ernstl icher Besorgnis 
der W e h r m a c h t s f ü h r u n g gemeldet. Deshalb w i l l 
Bach-Ze lewsk i mit Genehmigung des Reiter
füh re r s SS den i h m unbequemen Hohbe rg sei
nes Postens als R e i t e r f ü h r e r in O s t p r e u ß e n ent
hoben haben. 

So standen die Dinge i m M a i 1934. 

Wie die Tat geschah 
A u s der F ü l l e der A u s s a g e n der rund fünfzig 

aufgebotenen Zeugen k ö n n e n w i r h ier nur die 
wesent l ichsten der bis zum R e d a k t i o n s s c h l u ß 
g e t ä t i g t e n kurz aufgreifen. 

Das G r a u e n und die A n g s t jener Tage um
wit ter te den Bericht der Gräf in Lena v o n 
S o d e n , einer g e b ü r t i g e n O s t p r e u ß i n aus 
Treuburg , die selbst durch die E i n w e i s u n g in 
e in K Z 1943 unter der W i l l k ü r des NS-Sys tems 
zu l e iden hatte. 

E t w a e inen M o n a t nach der Tat lernte sie 
D e i n h a r d kennen, der als Nachfolger des 
ermordeten H o h b e r g S S - R e i t e r f ü h r e r i n Ost
p r e u ß e n geworden war . Sie ist i hm auch s p ä t e r 
i n Schlesien begegnet. 

Nach Deinhards Dars t e l lung hat v o n dem 
Bach-Ze lewsk i i hm e rö f fne t : 

. V o n H o h b e r g hat Hochverra t betr ieben. Sie 

Anton von Hohberg und Buchwald war ein er
folgreicher Renn- und Turnierreiter. Dieses Bild 
zeigt ihn als Leutnant in der Uniform der Kö
nigsberger Wrangelkürassiere auf dem Renn
platz in Carolinenhof nahe der Cranzer Allee. 

haben ihn festzunehmen. — Wahrsche in l i ch w i r d 
er W i d e r s t a n d leis ten . . . " 

A u f eine Frage Deinhards so l l Bach-Ze lewsk i 
gesagt haben: 

„Sie vers tehen mich nicht . . . K ö n n e n Sie Blu t 
s e h e n ? " . . . 

Ebenfal ls unter v i e r A u g e n habe Zummach 
die gleichen A n w e i s u n g e n erhal ten. 

D e i n h a r d wurde dann eine Pis tole ausge
h ä n d i g t , die er nach der zu v e r ü b e n d e n M o r d 
tat zu der Leiche legen soll te, um dadurch e in 
B e w e i s s t ü c k für eine angebliche N o t w e h r der 
beiden A t t e n t ä t e r zu l iefern. 

D ie be iden SS-Leute fuhren in e inem bereit
gestel l ten A u t o nach Dulzen . Dort h ö r t e n sie 
v o n e inem der beiden S ö h n e , d a ß der V a t e r 
in K ö n i g s b e r g sei. Im Parkho te l fanden 
sie H o h b e r g und bewogen ihn, mit ihnen nach 
D u l z e n z u r ü c k z u k e h r e n . Die dre i betraten das 
Her renz immer des Wohnhauses , dessen Fen
s t e r l ä d e n geschlossen waren . H o h b e r g öffnete 
sie v o n innen und g ing an e inen Tisch, auf den 
er nach dem Eintre ten in das Z i m m e r seine 
Aktentasche abgestell t hatte. In d iesem A u g e n 
blick s c h ö s s e n beide seiner unheiml ichen Be
glei ter auf i hn und einer legte die Pis to le 
neben den Leichnam. Nach der Tat g ö n n t e n 
sich die be iden M ö r d e r e in gutes Mi t tagessen 
in einer G a s t s t ä t t e i n P r . -Ey lau , ehe sie d ie 
35 Ki lome te r wei te r nach K ö n i g s b e r g fuhren. 

De inha rd war der Sohn eines A d m i r a l s , und 
er hatte falsche, ge fähr l i ch ü b e r s p i t z t e Begriffe 
v o n Gehorsamspflicht. S t ä n d i g schlug i h m das 
Gewissen . A l s die Tat ruchbar geworden war, 
wurde er ü b e r a l l in O s t p r e u ß e n geschnitten. 
Einst betrat er e inen H o f um Remonten zu 

kaufen, und er m u ß t e den A l a r m r u f h ö r e n : 
„Der M ö r d e r kommt!" D ie Offiziere der W e h r 
macht verweiger ten ihm den G r u ß . Zei t lebens 
l i t t er unter dem S c h u l d b e w u ß t s e i n des ver
ü b t e n Frevels . Er g ing nach Schlesien und lebte 
auf seinem Gut . Er trat aus der SS aus und 
suchte B e t ä u b u n g im A l k o h o l . „Den lebenden 
Hohberg kannte ich nicht — aber mit dem toten 
werde ich nicht fertig . . . " , hat er mehrfach 
g e ä u ß e r t . 

D ie G e s t ä n d n i s s e Deinhards b e k r ä f t i g t e auch 
H e d w i g R a s c h i e s , f r ühe r L a s d e h 
n e n , Kre i s P i l l k a l l e n . Sie hatte ihre E m p ö r u n g 
ü b e r die Mord ta t laut g e ä u ß e r t , was De inhard 
zu O h r e n gekommen sein m u ß . A l s sie 1936 
nach Dresden zur Reichsgartenschau gereist 
war, suchte sie zu ihrer Ü b e r r a s c h u n g der ihr 
bis dah in v ö l l i g unbekannte De inhard auf. Ihn 
trieb das V e r l a n g e n , sich zu rechtfertigen. D e i n 
hard vertraute ihr im G e s p r ä c h an, d a ß v o n 
dem Bach-Ze lewsk i i hm den Auf t r ag erteil t 
habe, H o h b e r g festzunehmen und ihn „bei 
e inem Fluchtversuch zu e r s c h i e ß e n " . 

Einer der be iden SS-Leute hat nach dem 
M o r d den in T o p p r i e n e n stat ionierten 
Genda rm Broszat geholt, der ebenfalls als 
Zeuge v o r Gericht erschien und eine Skizze 
des Tatz immers anfertigte. (Neben Hohbergs 
Leiche l ag eine Pistole, die i hm nicht g e h ö r t 
hat.) Der Beamte benachrichtigte damals zu
gleich den Kreischef der Gendarmerie , K a l l -
w e i t , und dieser Landrat H e r b e r t N e u 
m a n n , der v o n 1922 bis zu seiner selbstbean
tragten Pens ionierung im Jahre 1940 den Kre i s 
P r . -Ey l au verwal te t hat. Beide kamen unver
zügl ich nach Dulzen . Landrat a. D. N e u m a n n 
e r k l ä r t e v o r Gericht, d a ß nach der Lage der 
Leiche und der Richtung der E in schüs se eine 
versuchte Gegenwehr Hohbergs ausgeschlossen 
gewesen sei. Die Aussagen v o n Landrat N e u 
mann sowie die des damals als Assessor be i 
der Staatsanwaltschaft B a r t e n s t e i n am
tierenden, heut igen Obers taatsanwal t Hans 
K u w e r t erwiesen, d a ß die ö r t l i chen Pol ize i - , 
Jus t iz- und Verwa l tungss t e l l en sich kor rek t um 
die K l ä r u n g der V o r g ä n g e b e m ü h t haben. Die 
A k t e n wurden jedoch v o n der Zentralstaats
anwaltschaft i n B e r l i n angefordert und es er
folgte dann nichts mehr. A l l e r d i n g s ist eine 
pol ize i l iche V e r n e h m u n g des De inha rd durch
ge füh r t worden , i n der dieser ebenfalls aus-

sicherheitshauptamtes k e i n E r s c h i e ß u n g s b e f e h l 
für Hohbe rg vor l iege . 

„ G r o ß e L i e b e z u r R e i t e r e i . . . " 

K a r l v o n E l e r n - B a n d e l s war mit 
Hohbe rg gut bekannt, da beide Offiziere des 
K ü r a s s i e r r e g i m e n t s 3, Graf W r a n g e l , in K ö n i g s 
berg gewesen sind. Beide ri t ten Rennen und 
auch nach dem Ersten W e l t k r i e g e bl ieb die V e r 
b indung wei ter bestehen, da die al ten Kame
raden die gemeinsame Liebe zum Reitsport 
verband. H i n z u kam, d a ß Hohberg das nur 
10 Ki lome te r v o n Bandeis entfernt l iegende Rit
tergut Du lzen erwarb, wodurch sich auch e in 
nachbarlicher V e r k e h r ergab. 

K a r l v o n Eie rn zeichnete ein Charak te rb i ld 
Hohbergs . Dieser war inner l ich konserva t iv 
eingestell t . Er ist M i t g l i e d der Deutschnationa
len Partei gewesen, ohne sich aber i rgendwie 
pol i t isch b e t ä t i g t zu haben. Die nat ionalsozia
listische Ideologie war ihm vö l l i g fremd. Ihn 
beseelte eine g r o ß e Liebe zur Rei terei , in einem 
M a ß e , w ie man sie selten trifft. Der SS-Brigade
führe r Lorenz hat durch i n s t ä n d i g e Bit ten H o h 
berg bewogen, den Posten eines SS-Reiter
füh re r s i n O s t p r e u ß e n anzunehmen. Hohbe rg 
war der Auffassung, d a ß man die l änd l i chen 
Rei tervere ine mög l i chs t aus der Po l i t ik auslas
sen soll te. Der i h m freundlich gesinnte SS-
B r i g a d e f ü h r e r Lorenz wurde im F r ü h j a h r 1934 
durch v o n dem Bach-Zelewski a b g e l ö s t . H o h 
berg hat sich nach seiner Abse tzung als SS-
R e i t e r f ü h r e r durch diesen an K a r l v o n Eiern , 
der Vors i t zender des Ehrenrates der V e r e i n i 
gung der Offiziere des K ü r a s s i e r - R e g i m e n t e s 
N r . 3 war, mit dem A n l i e g e n gewandt, ob eine 
Rehab i l i t i e rung durch den Ehrenrat der K ü r a s 
siere mögl ich sei. V o n Eie rn war der M e i n u n g , 
d a ß der Ehrenrat h ie r fü r nicht z u s t ä n d i g sei , 
w e i l ke ine e h r e n r ü h r i g e H a n d l u n g von seiten 
Hohbergs vor l i ege und auch w e i l von dem 
Bach-Zelewski sich niemals dem Ehrenrat stel
len w ü r d e . Er gab Hohberg den Rat, sich auf 
dem Dienstwege ü b e r seine Abse tzung zu be
schweren. 

Der Zeuge K a r l v o n Eiern erinnerte sich an 
eine M i t t e i l u n g des Trainers Kerpen in Caro
linenhof, dem Rennplatz K ö n i g s b e r g s , zu dem 
Deinhard in verzweife l ter S t immung g e ä u ß e r t 
hat: „Erst m u ß man derart ige Taten v o l l b r i n 
gen, dann w i r d man fallengelassen . . . " 

E i n Schauer übe r l i e f die Z u h ö r e r bei den 
Aussagen des unvere id ig t gebl iebenen ehe
mal igen Adju tan ten v o n dem Bach-Zelewskis , 
Ge rha rd L i e b i s c h . A u f die Geschehrilsso'/ 
am 2.' J u l i 1934 konnte dieser sich nicht im e in
zelnen entsinnen. Er berichtete jedoch,^daHSbrnn'! 
Bach-Zelewski eines Abends in seine W o h n u n g 
bestell t hat. Dort sagte ihm der Vorgesetz te : 

„Ich m ö c h t e sehen, ob Sie treu bis in den 
T o d sind. — W ü r d e n S i e , w e n n S i e 
e i n e A u f g a b e b e k ä m e n , b e r e i t 
s e i n , s i c h n a c h h e r s e l b s t z u e n t 
l e i b e n . . . ? " 

Diese ka l therz ige Zumutung und auch w e i l 
er sich durch die hochfahrende A r t v o n Bach-
Z e l e w s k i z u r ü c k g e s e t z t fühl te , bewogen L i e 
bisch sich um eine Verse tzung zu b e m ü h e n . Er 
wurde S S - S t a n d a r t e n f ü h r e r i n Danz ig . A l s 1936 
der SS-Genera l D a 1 u e g e i n einer A n 
sprache e r k l ä r t e , d a ß in der Zukunft die h ä r 
testen Aufgaben der SS gestellt werden w ü r 
den, v o n denen manche noch keine V o r s t e l l u n g 
h ä t t e n und daher jeder l ieber ausscheiden 
sollte, der sich dazu nicht fäh ig fühle , nahm 
Liebisch seinen Absch ied aus der SS und 

7m Saal des Nürnberger Schwurgerichts: Vorne der Angeklagte, Erich von dem Bach-Zelewski, 
hinter ihm sein Verteidiger, Dr. Wolpert. — Links die Söhne des Ermordeten, Roland und 
Sigismund von Hohberg und Buchwald, die Nebenkläger sind, mit ihrem Rechtsanwalt Hanns 
Meyers. Aufnahme: dpa 

gesagt hat, d a ß er auf Befehl v o n Bach-
Z e l e w s k i gehandelt hat. 

Das aus dem Rhe in l and stammende Ehepaar 
K a 1 k e r t , das auf dem schlesischen Gute 
Deinhards 1943 einige W o c h e n nach dem Laza
rettaufenthalt des Ehemanns i m Zuge der Für 
sorge für verwundete Soldaten zu Gast war, 
hat e inen in Deinhards Besitz befindlichen Brief 
H immler s gelesen. In diesem erteil te H i m m l e r 
die Auskunf t , d a ß i n den A k t e n des Reichs-

wandte sich e inem k a u f m ä n n i s c h e n Beruf zu . . . 
Diese kurzen Sk izzen s ind Streiflichter aus 

dem lange und g ründ l i ch vorberei te ten P r o z e ß 
gegen den S S - O b e r g r u p p e n f ü h r e r v o n dem 
Bach-Zelewski , der g r o ß e s Aufsehen in der 
Öffen t l i chke i t erregt hat und bei Redakt ions
schluß noch andauert. Es geht dabei um die 
Aufdeckung der H i n t e r g r ü n d e einer feigen 
Mordta t , die ganz O s t p r e u ß e n mit Abscheu er
füllt hat. s—h 
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E n d g ü l t i g e R e g e l u n g d e r M i e t b e i h i l i e n 

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 

Im Bundesgesetzblatt ist nunmehr die Vero rd 
nung übe r die G e w ä h r u n g von Mie t - und Lasten
beihilfen v e r k ü n d e t worden. Ihre wesentlichsten 
Bestimmungen sind die folgenden: 

Eine Mietbeihilfe wi rd nur a u f A n t r a g 
d e s M i e t e r s bei der zus t änd igen Behörde 
g e w ä h r t . Die Frage, inwieweit eine Mietbeihi lfe 
gezahlt werden kann, ist in erster Lin ie von 
F a m i l i e n e i n k o m m e n des Mieters und 
seiner Fami l i enangehö r igen a b h ä n g i g . Bei der 
Ermittlung des Jahreseinkommens ist von dem 
doppelten Betrag der Einnahmen in den letzten 
sechs Monaten vor der Stellung des Antrages 
auf G e w ä h r u n g der Mietbeihi l fe auszugehen. 
Bei der Einkommensermittlung sind g rundsä tz 
lich a l l e E i n n a h m e n (Brut toeinkünfte) 
zu berücksicht igen, auch diejenigen, die nicht 
einkommenssteuerpflichtig sind. A u ß e r Betracht 
bleiben lediglich Grundrenten und Schwerstbe
schädig tenzulagen , Pflegegelder, das Kindergeld 
nach den Kindergeldgesetzen, Besoldungsgeset
zen und Tar i fver t rägen , Ausbildungsbeihi lfen zu 
drei Vier te ln , S o n d e r u n t e r s t ü t z u n g e n der W o h l 
fahrt (soweit nicht Mietbeihilfen), Haup ten t schä -
digungeri und H a u s r a t e n t s c h ä d i g u n g e n des La 
stenausgleichs. Betragen die i n Betracht kom
menden Einnahmen des Mieters nicht mehr als 
200,— D M , so bleibt ein Betrag von 50 D M a u ß e r 
Ansatz. Rechnen zum Haushalt des Mieters eine 
oder mehrere Fami l i enangehö r ige und betragen 
die in Betracht kommenden Einnahmen zusammen 
nicht mehr als 300 D M , so bleibt ein Betrag v o n 
100 D M außer Ansatz. V o n den Einnahmen eines 
jeden F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n mit Ausnahme des 
Ehegatten bleibt ein Betrag von 100 D M a u ß e r 
Betracht. V o n den sich nacn obiger Darstel lung 
ergebenden Einnahmen sind für jede Person, 
die Einnahmen aus n ich t se lbs tänd iger Arbe i t er
zielt, 47 D M bzw. nachgewiesene h ö h e r e W e r 
bungskosten abzuziehen. Bei einkommensteuer
pflichtigen Personen werden die Werbungsko
sten bzw. Betriebsausgaben (außer §§ 7a bis 7e 
EStG) abgesetzt. V o n den sich so ergebenden 
Einnahmen ist zur Abgel tung der Versicherungs
und Steueraufwendungen ein Pauschbetrag von 
zehn Prozent abzusetzen. 

Für die Frage einer Mietbeihi l febewil l igung 
ist i n zweiter Linie die b e n ö t i g t e W o h n 
f l ä c h e entscheidend. Bei der Berechnung der 
Wohnf lächen werden Böden, Kel le r , W a s c h k ü 
chen, Wir t schaf t s räume, V o r r a t s r ä u m e , Schup
pen, gewerblich oder ausschließlich beruflich ge
nutzte Räume sowie untervermietete R ä u m e nicht 
mit berücksicht igt . W i n t e r g ä r t e n und ähnl iche 
R ä u m e werden nur zur Hälf te angerechnet, Ba l 
kons und Loggien mit einem V i e r t e l ihrer W o h n 
fläche. Bei Mansardenzimmern mit sch rägen 
W ä n d e n bleibt die Zimmerfläche insoweit a u ß e r 
Ansatz, wie die d a r ü b e r befindliche Dachfläche 
die H ö h e von einem Meter noch nicht übe r s t e ig t . 
Fußbodenflächen, ü b e r denen die Dachhöhe ein 
bis zwei Meter be t r äg t , werden mit fünfzig Pro
zent angesetzt. 

W e n n die Grundf läche aller N e b e n r ä u m e — 
das sind Flure, Dielen, Speisekammern, Bade
zimmer, Toiletten, A b s t e l l r ä u m e , Besenkam
mern — zusammen mehr als zehn Prozent der 
Gesamtwohnf läche ausmacht, w i r d der T e i l , der 
ü b e r zehn Prozent hinausgeht, nur zur Hälf te 
angerechnet. Werden R ä u m e v o n mehreren 
Haushaltungen gemeinsam benutzt, ist die 
Grundfläche entsprechend der Zah l der Haus
halte aufzuteilen. Ist der Mie te r oder ein Fami
l i enangehör ige r infolge einer Schwerbeschädi 
gung oder einer Dauererkrankung auf einen be
sonderen Wohnraum angewiesen, so sol l für den 
zusätzl ich benö t ig t en Raum eine Wohnf läche bis 
zu 20 Quadratmetern anerkannt werden. 

A l s benö t ig t e Wohnf läche gelten im üb r igen 
für den Alleinstehenden 35 gm, i n Neubauten 

9 , 5 M i l l i a r d e n D M s t i l l e R e s e r v e n 

dod Bonn. In einer Stellungnahme zu den 
Schätzungen der Gesamteinnahmen und Gesamt
ausgaben des Ausgleichsfonds, die v o n der Bun
desregierung in ihrer Vor lage einer 13. Nove l l e 
zum L A G veröffentl icht wurden, hat der Lasten
ausgle ichsausschuß im B d V festgestellt, d a ß 
diese um 9,5 Mi l l i a rden D M zu pessimistisch 
sind. Die Einnahmen des Ausgleichsfonds aus 
der V e r m ö g e n s s t e u e r sind um 2,9 M i l l i a r d e n 
D M zu niedrig angenommen worden, und die 
Kosten der H a u p t e n t s c h ä d i g u n g wurden um 
6,6 M i l l i a rden D M überschätz t . Ohne neue Dek-
kungsvorlagen unterbreiten zu müssen , k ö n n t e 
der Bundestag ü b e r die Regierungsvorlage hin
ausgehend 9,5 M i l l i a r d e n D M Leistungsverbes
serungen beschl ießen. (In der Regierungsvorlage 
sind Leistungsverbesserungen v o n 4,9 M i l l i a r 
den D M — die vom Bundesrat ü b e r n o m m e n e n 
Verbesserungen eingeschlossen — vorgesehen.) 

Anläßl ich der Verabschiedung der 8. Nove l l e 
schätzte die Bundesregierung, d a ß der A u s 
gleichsfonds einen Fehlbestand von 5,5 M i l l i a r 
den D M aufweise; durch den Vermitt lungsaus
schuß wurde die Bundesregierung verpflichtet, 
ihn durch Hausha l t szuschüsse auszugleichen. In 
der Regierungsvorlage zur 13. Nove l l e w i r d 
festgestellt, daß bei Leistungsverbesserungen 
um 4,9 M i l l i a rden D M eine Unterbilanz nicht be
stehen w ü r d e . Die Geschäd ig ten sind der A n 
sicht, daß ke in An laß dazu bestehe, den Bund 
von diesen 5,5 Mi l l i a rden D M zu entlasten. Die 
Leistungsverbesserungen der 13. Nove l l e müß
ten soweit e r h ö h t werden, d a ß wieder ein vom 
Bund zu deckender Fehlbetrag von 5,5 M i l l i a r 
den D M entstehe. 

V i e l e L e h r s t e l l e n b l e i b e n u n b e s e t z t 

Nach einem Bericht der Bundesanstalt für 
Arbei tsvermit t lung ve r l i eßen im vergangenen 
Jahr etwa 578 000 Schüler, davon 281 000 M ä d 
chen, die allgemeinbildenden Schulen. A l s 
Nachwuchs in Industrie und Handwerk wurden 
366 000 Jungen und 218 000 Mädchen angefor
dert. Diese Anforderungen konnten bei weitem 
nicht erfüllt werden. V o n den v e r f ü g b a r e n A u s 
bildungsstellen für Jungen blieben insgesamt 
43,8 Prozent unbesetzt, v o n denen für M ä d c h e n 
39 Prozent. 

1 6 % 1 8 % 20 % 
14°/o 1 6 % 1 8 % 
1 3 % 1 5 % 1 7 % 
1 2 % 1 4 % 1 6 % 
11 % 1 3 % 1 5 % 
1 0 % 1 1 % 1 3 % 
9 % 1 0 % 11 % 
7 % 8 % 9 % 

30 qm. Für jeden F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n e r h ö h t 
sich der Wer t um 15 qm, bei Neubauten um 
10 qm. 

W e n n man die H ö h e des Familieneinkommens 
ermittelt hat, gilt es, die tragbare M i e t b e 1 a -
s t u n g zu errechnen. Es gelten die nachstehen
den Prozen t sä t ze des Familieneinkommens als 
tragbare Mietbelastung: 

Famil ieneinkommen 
bis bis ü b e r 

' 3600 D M 6000 D M 6000 D M 

Alleinstehende 
2 Köpfe 
3 Köpfe 
4 Köpfe 
5 Köpfe 
6 Köpfe 
7 Köpfe 
8 oder mehr Köpfe 

Soweit die neue Mie te die tragbare Mie tbe la 
stung übe r s t e ig t — maximal jedoch in H ö h e der 
erfolgten M i e t e r h ö h u n g —, w i r d Mietbeihi l fe 
g e w ä h r t , vorausgesetzt, daß die W o h n u n g nicht 
g röße r ist als die oben aufgeführ te . b e n ö t i g t e " 
Wohnf läche . 

ü b e r s t e i g t die Wohnf l äche die b e n ö t i g t e 
Wohnf läche , so w i r d ausgerechnet, w i e v i e l D M 
neue Mie te auf die b e n ö t i g t e Wohnf l äche entfal
len. Die Differenz zwischen der tragbaren M i e t 
belastung und der neuen Mie te für die b e n ö t i g t e 
Wohnf läche w i r d als Mietbeihi l fe g e w ä h r t 
(höchstens allerdings der Betrag der M i e t e r h ö 
hung). 

E i n A n g r i f f g e g e n d i e 1 3 . N o v e l l e ? 

W i e w i r erfahren haben, hat der Deutsche 
Bauernverband gefordert, d a ß die L A G - A b -
gaben für die Landwirtschaft v o m B u n d 
ü b e r n o m m e n werden sollen. B e g r ü n d e t w i r d 
diese Forderung mit dem angeblichen Rück
gang der bäue r l i chen Famil ieneinkommen um 
800,— D M g e g e n ü b e r den vorher igen W i r t 
schaftsjahren. A l s o verlangt der Deutsche 
Bauernverband neben einer Aufstockung des 
G r ü n e n Plans auch noch eine Befreiung von den 
Lastenausgleichsabgaben. Informierte Kreise 
wol len wissen, daß diese Forderung eine Ge
genaufrechnung des Bauernverbandes für die 
Zustimmung der Bundesregierung zu den E W G -
Besch leun igungsbesch lüssen sei. Die west
deutsche Landwirtschaft zahlt g e g e n w ä r t i g j ä h r 
lich an Lastenausgleichsabgaben rund 166 M i l 
l ionen D M . 

W i e w i r weiter erfahren haben, hat der 
Bund bereits für die sogenannten Niederungs
gebiete Schleswig-Holsteins die Lastenaus
gleichsabgaben in H ö h e v o n 14 M i l l i o n e n D M 
jähr l ich ü b e r n o m m e n , w e i l die Ertragslage die
ser Betriebe schlecht sein sol l . 

Glaubt man durch die vö l l ige Ü b e r n a h m e der 
L A G - A b g a b e n für die Landwirtschaft durch den 
Bund die wi rk l i ch h i l f sbedürf t igen Betriebe ent
lasten zu k ö n n e n ? Die Kleinstbetriebe unter 
etwa 7 ha Größe unterliegen bereits der L A G -
Freigrenze. 

Sol len mit diesem Vorgehen des deutschen 
Bauernverbandes v o n uns aus gesehen die ne 
rechtigten Forderungen, die so bescheiden in 
nerhalb der 13. N o v e l l e gehalfen worden sind, 
torpediert werden? Es hat doch den Anschein, 
als wenn die G r ü n e Front der Nid i tve r t r i ebe-
nen eindeutig Stel lung nimmt gegen die Orune 
Front der Ver t r iebenen. 

Es hat im Bundesgebiet nach unserer M e i 
nung nicht ü b e r a l l eine M i ß e r n t e geherrscht. 

dür f te der v o r j ä h r i g e fcr-Ein Beispiel h ierfür _ 
trag der Weinernte sein, der um das Doppelte 
g r ö ß e r ist, als i n den Normal jahren. Uns ist be
kannt, d a ß auch in diesem Jahre in verschiede
nen Gebieten der Bundesrepublik R e k o r d 
e r n t e n eingebracht worden sind. Die Land
wirtschaft der Bundesrepublik hat doch seit 
1933 Konjunkturjahre für sich in Anspruch neh
men k ö n n e n , wenn auch, bedingt durch neue 
Wirtschaftsformen, erhebliche Investi t ionen zu 
machen waren. W o sie s i nnvo l l betrieben wor
den sind, dürf te das Fami l iene inkommen auf 
keinen F a l l rückläufig sein. 

W i r sol l ten wachsam sein und uns bei der 
Abs t immung i m Bundestag ü b e r die 13. N o 
vel le e inmal die Vere in igungen und V e r b ä n d e 
ansehen, die sich gegen unsere berechtigten 
Forderungen stellen. K . K . 

V e r t r i e b e n e n a u s w e i s e w i c h t i g ! 

dod Bonn. Im Hinb l i ck auf die V o l k s z ä h l u n g 
i m M a i 1961 ist es unbedingt erforderlich, d a ß 
die Ver t r iebenen bis zu diesem Zei tpunkt m ö g 
lichst vo l l zäh l i g i m Besitze eines Bundesver-
triebenenausweises sind. F ü r die Erfassung der 
Vertriebeneneigenschaft bei der V o l k s z ä h l u n g 
w i r d das Vorhandense in eines Vertr iebenenaus-
weises A oder B (bei Jugendlichen unter 16 Jah
ren die Eintragung i m A u s w e i s eines El tern
teiles) Voraussetzung sein. Der A p p e l l an die 
Vertr iebenen, A n t r ä g e auf Auss te l lung v o n 
Vertr iebenenausweisen g e m ä ß Bundesvertriebe
nengesetz v o n 1953 zu stellen (die alten, vo r 
1953 ausgefertigten Vertr iebenenausweise haben 
keine Gü l t i gke i t mehr), wendet sich vor a l lem 
an folgende Personenkreise: 

1. A n die V ä t e r , die bereits Vertr iebenenaus
weise haben, die aber nach der Ausweisauss te l 
lung Kinder bekommen haben und diese, wahr
scheinlich meist aus Bequemlichkeit , nicht mehr 
in ihre Vertr iebenenausweise haben eintragen 
lassen. 

2. A n Eltern und Kinder v o n Vert r iebenen, bei 
denen in den Auswei sen eines Elternteiles K i n 
der eingetragen sind, die inzwischen ä l t e r als 
16 Jahre geworden sind. Der A p p e l l an diesen 
Personenkreis ist deswegen besonders wichtig, 
we i l die ü b e r Sechzehn jäh r igen vielfach in A u s 
bi ldung oder Beruf in einem anderen Or t sind 
und daher bei der V o l k s z ä h l u n g nicht mehr im 
Haushalt der Eltern mi te r faß t werden k ö n n e n . 

3. Vertr iebene, die ihren A u s w e i s ver loren 
haben. 

4. Vertr iebene, die bisher ke inen A n t r a g auf 
einen Bundesvertriebenenausweis gestellt ha
ben, einschl ießl ich derjenigen, die sich etwa bis
her noch mit einem alten F lüch t l i ngsauswe i s der 
Lände r b e g n ü g t haben. 

ü b e r die Bedeutung einer mögl ichs t v o l l s t ä n 
digen Erfassung der Ver t r iebenen bei der V o l k s 
z ä h l u n g sowohl in innenpolitischer als auch in 
außenpo l i t i s che r Hinsicht braucht hier nicht N ä 
heres ausge führ t zu werden. 

HOFFNUNGSLOS... 
-r. „Für Wahrheit, Freiheit und Recht" 

will angeblich der in Zeven erscheinende „Lan
desbote" kämpfen, der sich als eine „unabhän
gige Monatsschrift für Niedersachsen" bezeich
net und olfenkundig der Sache jener Deutsch-
Hannoveraner dienen möchte, die ihre alte Vor
eingenommenheit gegen Preußen auch beinahe 
hundert Jahre nach Langensalza noch nicht aul
gegeben haben. Auch „Prawda" heißt „Wahr
heit", und wie es mit der Wahrheit des Ge
schichtsbildes beim Zevener „Landesboten" be
stellt ist, dafür liefert die erste Nummer im 
Jahre 1961 sehr bezeichnende Proben. Wärt-
l ich: „Preußen war kein Staat. Preußen war die 
materialistische Macht, getarnt durch die Fassade 
der Einrichtungen eines Staates. Eine preußische 
Staatsidee hat es nie gegeben . . . So mangelte 
diesem Preußen-Pseudo-Staat auch jede echte 
sittliche Grundlage. Die preußische Politik 
kannte kein aufrichtiges Zusammenleben. Für 
die Hohenzollernkaiser des sogenannten (!) 
Zweiten Reiches gab es im Grunde genommen 
nur Vasallen. Preußen kannte nur eins: sich 
selbst." Nach diesen Exempeln wird es nicht 
überraschen, wenn der weifische Leitartikler mit 
dem symbolischen Namen Dr. Bohrer gleichzeitig 
versichert, er habe aus allen Rohren auf die 
Regierung Adenauer geschossen, wenn er wei
ter zugleich vom „braunen Pack" und den „bo-
russischen Räubern' (!) spricht und die unge
heuerliche Behauptung aufstellt, daß die „braune 
Schande nur die äußerste Konsequenz der 
Schandtaten von 1866" gewesen sei... Die To
ten von Königgrätz und Langensalza seien 
„Opfer des gleichen Ungeistes, der das Leichen
feld von Stalingrad zu verantworten hat: nur die 
Fratzen haben sich geändert — Bismarck 
und Hitler". 

Wen erstaunt es noch, wenn der „Landes
bote' von der Deutschen Partei wörtlich sagt, 
sie sei „in ihrer Führung unterwandert 
von Flüchtlingen, Preußen und N a -
tlonalisten und habe sich des redlichen 
Namens einer niedersächsischen Landespartei" 
geschämt. Sie jage jenen Kräften nach, die aller
dings in einer ehrlichen wellischen Heimatpar
tei nichts zu suchen gehabt hätten (!). 

Braucht es eines Kommentars zu diesen Gift
spritzern, bei denen solide Geschichtskenntnis 
durch starres Welfentum ersetzt wird? Halten 
wir es mit dem großen Preußenkönig Friedrich, 
der ja nicht wenig h a n n o v e r s c h e s Bluf 
in sich trug: Hängen wir die ganze Sache nied
riger, damit jedermann erkenne, welch 
Schwarmgeisterei hier am Werke ist. Wenn im 
gleichen Blatt in voller epischer Breite verzeich
net w i rd , d a ß die heutigen Prinzen von Hanno
ver etwa an einem Herrenessen des ersten bri

tischen Mlddlesex-Reglmentes in Hameln, an 
einem Treffen der ehemaligen Oxlord-Studenten 
mit dem britischen Botschalter teilgenommen ha
ben, dann wollen wir den „Landesboten" daran 
erinnern, daß es sich immerhin um Enkel 
eines Königs von Preußen handelt. 

„ U n i o n 

a m e r i k a n i s c h e r S o w j e t r e p u b l i k e n " 

Die Magdeburger Volksstimme" 
(SED) hat ihren Lesern zum Jahresende 1960 
einen Ausblick auf das Jahr 2000 gegeben. Dem
nach werde „der Sozialismus inzwischen auf der 
ganzen Welt triumphiert" haben. New York, so 
meldet die „Volksstimme" am Ende des Jahres 
2000, bereite sich auf die kommunistischen Welt-
jugendlestspiele vor. In Berlin träien sich „20 
LPG-Vorsitzende (Kolchosleiter) aus der Union 
der amerikanischen sozialistischen Republiken, 
um die Erfahrungen zu studieren, die in Deutsch
land beim Aufbau des Kommunismus in der 
Landwirtschaft gesammelt wurden". 

S e l t s a m e D i n g e 

Die in Zürich erscheinende Zeitung „die Tat' 
(v. 9. 1.) weiß in einer Meldung über die Streik
situation in Belgien u. a. folgendes zu berichten: 

„Vor dem Brüsseler Volkshaus wurde inzwi
schen gepfiffen. Die Demonstrantin mit der 
schrillen Pfeife... war eine Reporterin vom 
Westdeutschen Rundtunk Köln; als ich sie nach 
dem Warum fragte, antwortete sie: .Diese Bel
gier haben ja gar kein Temperament, die muß 
man erst anfeuern." 

O s t p r e u ß i s c h e L a n d g e m e i n d e n 

o h n e A r z t 

M W a r s c h a u . „Auf h u n d e r t T o d e s -
f a l l e auf dem Lande kann in 47 Fä l l en die 
Todesursache nicht festgestellt werden w e i l 
ke in A r z t vorhanden ist." Dies betont die G a 
Yll ° J . l s z t

J

y n s k a " i n e ' n e m A r t i k e l , in 
dem Beschwerde ü b e r den katastrophalen Ä r z t e 
mangel in ländl ichen Gegenden O s t p r e u ß e n s Ge
führt wi rd . Dies sei auch der Grund für die un
v e r h ä l t n i s m ä ß i g g r o ß e Kindersterbl ichkei t A u f 
ausend Geburten sterben in Polen (und in den 

besetzten Ostgebieten) rund 72 Kinder vor Er 
re.chung des ersten Lebensjahres. w n L ? L™1 

Das Dort Eisenberg , Kreis Heiligenbeil, ist 
nach dem Komtur von Balga, Heinrich von Eisen
berg, genannt worden, der dem Ort 1308 die 
Handteste gab. Bald daraut ist die Kirche erbaut 
worden. Der Turm erhielt 1711 eine welsche 
Haube. Aus der Werkstatt Isaac Rigas stammte 
der Altaraufsatz, von dessen vielen Gestalten 
der gut modellierte Kreuzheiland im Haupt

geschoß die hervorragendste Arbeit war. 

Z u r ü c k 

. . . und will dich den Weg wieder 
zurückführen .. 2. Kg. 19 

Das Wort „zurück" hat keinen guten Klang 
bei uns. Zumeist wird es verstanden ats 
ein Ruf zur Rückständigkeit, zu einem Tempo 
oder einer Lebensart, die heute nicht mehr gut 
möglich ist. Da soll es klar ausgesprochen sein: 
wir wollen nicht mehr zurück etwa vom elek
trischen Licht zur Petroleumlampe, von der 
Eisenbahn zur Postkutsche, vom besten Hause 
zur Erdhütte und zum Zelt, vom Fortschritt zum 
Rückschritt. Aber es hat dieses Wort doch sein 
Recht und seinen Platz im Leben. „Zurück" mit 
der Schaffner dem hastigen und unüberlegten 
Fahrgast zu, der seine Gefährdung nicht sieht, 
und der Ruf bewahrt ihn vor Unfall, wohl gar 
vor dem Verkehrstod, der in jedem Jahre eine 
mittelgroße deutsche Stadt auslöscht. „Zu
rück" — die sorgenden Eltern warnen das 
spielende Kind, es vermag die Gefahren seiner 
Umgebung noch nicht zu erkennen, und in dem 
warnenden Wort ist Schutz und Behütung. Der 
Befehl „zurück" bringt die versprengte und ge
fährdete Truppe wieder zu Ordnung und neuer 
Sammlung. „Zurück zum Feldzeichen' war schon 
eine tausendlach erprobte Losung römischer Le
gionen und war kein Wort der Feigheit oder 
Ratlosigkeit, sondern der besonnenen Verant
wortung. 

In der Bibel wird uns das Wort „zurück' von 
Gott zugerufen. „Ich will dich den Weg wieder 
zurückführen, den du gekommen bist" ist dem 
nach der Weltherrschaft strebenden Eroberer 
Sanherib gesagt. Ein solcher Anruf widerfährt 
dem Menschen, wenn er die ihm gezogenen 
Grenzen überschreiten will und nicht mehr er
kennt, daß Gott Gott ist und bleibt. Dieses „Zu
rück" Gottes nimmt dem Menschen nichts 
von seinem Menschsein, es ist ein Warnsignal 
bewahrender Liebe. Und wenn gar das Wort von 
der Umkehr uns zugerufen wird und wir einge
laden werden, zu Gott als dem Ursprung des 
Lebens zurückzukehren, dann liegt über einem 
solchen „Zurück" jene Freude und Beseligung, 
wie sie im Gleichnis vom verlorenen Sohn bei 
seiner Rückkehr aulstrahlt. Da erfüllt sich der 
letzte Sinn dieses uns so verdächtig gewordenen 
Wortes, und wir wagen die Gleichung: zurück 
— das heißt Heimkehr. Verirrte Kinder suchen 
das Vaterhaus, und es ist in diesem Su
chen noch mehr enthalten als die bewegende 
Klage des Liedes: O wüßt ich doch den Weg zu
rück, den Weg zurück ins Kinderland! Der zu 
Gott heimkehrende Mensch kommt an das 
Ziel des Lebens, seine Rückkehr bringt ihm den 
eigentlichen Fortschritt, den Schritt aus dem Ver
gehenden in das Bleibende, aus der Zeit in die 
Ewigkeit. 

Pfarrer Leitner 

Sterblichkeitsrate 
msjahres, wobei diese 

auf dem Lande d r e i m a l 
h o h e r ist als i n den S täd t en . " In dieser H i n 
sieht nehme das Land „entschied' n n 
letzten P i a * i m sozialisiiscntl^Z^ 

werde .sogar noch v o n A l b a n i e n a b g e h ä n g t " , 
b in L a n d w ie Bulgar ien habe in bezug auf ärzt
liche Betreuung vo r Po len e inen Zeitvorsprunn 
v o n mindestens 10 bis 15 Jahren . Die diesbezüg
lichen Z u s t ä n d e in Po len beleuchtet die „Gazcia 
O l sz tynska" am Beisp ie l eines L a n d k r e i s e s 
i m G e b i e t A l i e n s t e i n : V o n 27 pra'.'.i-
schen Ä r z t e n , die für diesen K r e i s zugelr. n 
sind, haben 23 ihre Prax is in der K r e i s t t 
selbst aufgemacht. In den zahlreichen Kreisel ir-IVnl h

t l n ? , e 9 ? n

1 » a rbe i t e t prakt isch nur ein ein
ziger Hei lgehi l fe , d. h. wenn er ü b e r h a u p t arb=i-
m l - ; ? d e r -Wojewodschaf t A l i e n s t e i n " allqe-
S S L H t 1 * F U n d e i n D r i t t e l a l l e r approbierten 
« S S * Z a 5 n a r z t e und A p o t h e k e r i n Allenstein 
L , , , m e d e r g e l a s s e n , „ o h n e den leisesten W i l 
len zu zeigen, aufs L a n d zu gehen". 

E i n e f r a n z ö s i s c h e S t i m m e 

s t e l l r l n S ^ t l i d l d f r W i e d e r v e r e i n i g u n g 
Tel L l d l . e , i n e v o l l k o m m e n e Resignation 
fon ! T e l e r i D e u t s * e n fehlt dieser Resigna-

der L S B r S d l m " z g e f ü h l , d a ß e in Mann, 
wurdp * f ? d e r v a t e r l a n d s l i e b e erzogen 
P W r S r H e / s d l u t f e r n d feststellen muß. Die 
DToff ffl K U N D d e r Ma te r i a l i smus sind wie 
kommen p - U 1 ? . 9 s m i , t e l ü b e r d i e Deutschen ge-
S P \ m ^ e u t s c h ' a n d , das noch inmitten 
mehr l e , b e n w ü r d e - h ä t t e sich sicher 
Idsspn - S B , , n e W i e d e r v e r e i n i g u n g begeistern 
M A T C H E ( R a Y m o n d Car t i e r i m .PARIS 



•Das Ostpreußenblatt-

fDatai (ßäkzt nach ^Sttandfielm 
Flüdit l ingsjungen erleben herrliche Ferien bei dem Norweger Nils Seim 

Unte r den e twa hundert F l ü c h t l i n g s j u n g e n aus 
ganz Europa , die sich an e inem J u l i m o r g e n im 
vergangenen Jahre auf dem Hamburger Haupt
bahnhof gesammelt hatten, war auch Peter. V o n 
seiner o s t p r e u ß i s c h e n Heimat w u ß t e er nicht mehr 
a l l z u v i e l , und auch sonst war das Leben sehr hart 
mit i hm umgegangen. Die El tern hatte er auf 
der Flucht ver lo ren , die f rühe K i n d h e i t i n Lagern 
ver lebt . D a r u m kann er noch nicht so recht g lau
ben, was ihm jetzt bevorsteht: d a ß er v i e l e 
s c h ö n e Fer ienwochen in N o r w e g e n verbr ingen 
darf! 

A b e r da sagt es der hochgewachsene, e twa 
s e c h z i g j ä h r i g e M a n n gerade noch e inmal : „Fein , 
d a ß ihr nun al le mit mir nach S t randheim fahren 
wo l l t ! Das w i r d e in Fest für uns al le werden, 
und ich freue mich schon r ies ig auf euch!" D a 
haben sie a l l e -g le ich Zu t rauen zu dem schlich
ten M a n n in seiner g r ü n e n Joppe und mit dem 
he l len Strohhut. Es ist N i l s Seim, der Norwege r , 
den man den „ F r e u n d der F l ü c h t l i n g s j u g e n d " ge
nannt hat, und den die Jungen schon ba ld „On
k e l N i l s " taufen. 

V o l l froher E rwar tung sehen sie al le der Fahr t 
entgegen. In G ö t e b o r g in Schweden kommt e in 
ä l t e r e r H e r r an den Z u g , streicht den K l e i n s t e n 
ü b e r die Köpfe , s c h ü t t e l t derbe J u n g e n h ä n d e . „ W e r 
ist denn das?" s t ö ß t Peter seinen Nachbarn an. 
„Na , das ist doch der schwedische M i l l i o n ä r , 
Ragnar M y r e n , O n k e l N i l s hat doch v o r h i n ge
rade v o n ihm e r z ä h l t ! Der kommt doch für unsere 

Der „Freund der Flüchtlingsjugend", Nils Seim, 
bei der Postverteilung auf der Veranda. Man 
meint iörmlich die jungen Gesichter seiner Fe-
j . e n g ä s t e zu sehen, die unter ihm stehen und 
erwartungsvoll die blande nach den ersehnten 
Briefen emporrecken. Für die meisten seiner 
jungen Freunde war die Fahrt zu ihm die erste 

Reise in ihrem Leben. 

Fer ien hier auf. Er so l l schon v i e l für S t randheim 
getan haben!" — Peter schaut ihn gut an und 
brummt dann: „S ieh t aber doch gar nicht aus w i e 
e in M i l l i o n ä r ! " 

A m n ä c h s t e n Tag k o m m e n sie i n N o r w e g e n 
an. Bewalde te Berge k o m m e n in Sicht, die ersten 
Fjorde, — O s l o ! Aber O n k e l N i l s d r ä n g t : „Spä
ter werden w i r uns die Stadt ansehen und die 
,Fram' und das ,Kon-T ik i -F loß ' . Jetzt m ü s s e n w i r 
erst mal rasch zum Hafen!" Z w e i Stunden l ang 
fahren sie den F jo rd ent lang. Es ist schon d u n k e l 
geworden, als sie in S t randheim anlegen. Den 
„ M a r m o r w e g " geht es hinauf zu den einzelnen 
H ä u s c h e n . Bet tnummern werden ver te i l t . Peter 
geht zur „ H ü t t a " , dort so l l er wohnen. A b e r oh 
Schreck! Peter ist entgeistert . A l s e inziger deut
scher Junge ist er mi t ten zwischen lauter Li tauer 
gelandet, die sich a l le in ihrer Muttersprache 
mite inander unterhal ten. Er m ö c h t e nicht da 
b l e u e n , ' m ö c h t e woanders hin. A b e r O n k e l N i l s 
schafft i hm g ü t i g seine Bit te ab. „Ne in , das 
geht doch hiebt!" sagt er. „ V ö l k e r v e r s t ä n d i g u n g 
mu ' i bei der Jugend anfangen." U n d er hat recht. 
Es c'auert gar nicht lange, da versteht sich Peter 
ausgezeichnet mit den neuen Freunden. U n d als 
sie s p ä t e r heimfahren und sich trennen m ü s s e n , 
w i r d eine Brieffreundsdiaft daraus. 

A m ersten M o r g e n sieht man sich erst e inmal 
um. H ü b s c h , w i e die k l e inen H ä u s e r hier l i egen! 
Sieben s ind es im ganzen. Das Andachtshaus hat 
O n k e l N i l s „ F r a m " getauft nach dem Schiff v o n 
A m u n d s e n „ F r a m " bedeutet „ V o r w ä r t s " , e in gu
tes W o r t . „ S o l b a k k e n " h e i ß t das H a u p t g e b ä u d e 
mit dem E ß s a a l . A u f der V e r a n d a h ä n g t eine 
Glocke , mit der O n k e l N i l s verschiedene Signale 
gibt. N u r er hat Zutr i t t zu dieser Glocke . Trotz
dem ist es schon passiert, d a ß e inmal jemand 
den K l ö p p e l festgebunden hatte. So s ind eben 
Jungen! H i e r vor dieser Glocke versammeln sich 
a l l e ' morgens zu einer kurzen Andacht . Die 
Flagge w i r d g e h i ß t und e in L i e d gesungen. Nach 
dem F r ü h s t ü c k , bei dem Berge v o n Broten und 
kannenweise M i l c h verschwinden, e r t ö n t noch
mals die Glocke . Tagesanordnungen werden ge
geben, Post w i r d ver te i l t . D ie Amtssprache ist 
ü b r i g e n s Deutsch. 

D a ruft z. B. Q r ' ' H N i l s : „ H e u t e brauchen w i r 
d re iß ig M i n i s t e n " M i n i s t e r h e i ß t hier Diener . 

Es gibt Post- und Transportminis ter , M u s i k - und 
Bootsminister , Ki rchenminis te r und v ie les an
dere mehr. W e n n f r e i w i l l i g geholfen wi rd , ist 
die A r b e i t e in Fest. K l a r , d a ß al le Jungen zu
greifen! 

Es gibt j a auch v i e l in O r d n u n g zu hal ten: das 
G e l ä n d e umfaß t 400 Me te r Strand, einen Sport
platz mit a l lem, was das Herz begehrt. W e i t e r 
g e h ö r e n dazu: zehn Boote, ein Fernrohr — und 
sogar e in Motorboo t ! Das kaufte O n k e l N i l s e in
mal, als er eine Vers icherungssumme ausgezahlt 
bekam. Er kann einfach k e i n G e l d für sich be
halten, m u ß es gleich für seine Jungen ausgeben. 
„Ich b in j a nur V e r w a l t e r v o n G e l d ! " sagt er. 

A l l z u schnell vergehen die Tage für die J u n 
gen. Schwimmen, Rudern , Essen, Lesen, Spie len , 
Lagerfeuer, Lieder , F i lme , Aus f lüge , na tü r l i ch 
auch M i t a r b e i t e n — alles zusammen macht die 
herrl ichsten Fer ien aus, die die Jungen je er
lebt haben. U m 10 U h r abends m u ß alles s t i l l 
sein im Hause . N u r O n k e l N i l s selbst wacht noch 
lange, man sieht es an dem Lichtschein aus sei
nem k l e i n e n Büro . Es gibt v i e l zu schreiben und 
zu rechnen. Denn w ä h r e n d eine Gruppe v o n 
Jungen da ist, w i r d schon für die n ä c h s t e geplant 
und eingetei l t . 

Das s c h ö n s t e für die Jungen ist der Wunsch 
briefkasten. D r e i W ü n s c h e darf jeder aufschrei
ben. E iner d a v o n w i r d bestimmt erfül l t . „Ach, 
bitte e in paar Schuhe, meine z iehen Wasser !" 
steht da zum Beisp ie l , oder: „ H a s t du nicht eine 
Badehose für mich?" Ode r auch: „Darf ich i m 
n ä c h s t e n Jahre wiederkommen?" Es schreiben 
aber auch z w e i andere: „ W i r m ö c h t e n mit dir 
unter sechs A u g e n sprechen!" — oder: „Ach, 
bitte, k a n n ich mit dir mal r icht ig ü b e r Gott spre
chen?" V i e l e Jungen gibt es, die hier zum ersten
mal i n ih rem Leben etwas v o n Got t h ö r e n , ja , 
die zum erstenmal erleben, d a ß jemand gut zu 
ihnen ist. 

N i l s Se im hat für al le Zei t . E rho lung für Le ib 
und Seele w i l l er den Jungen geben, und er 
ist g lückl ich, wenn i h m das gelingt . V i e l e M e n 
schen helfen ihm mit Spenden für Strandheim,. 
Es kommt aber auch nicht selten vor , d a ß auch 
F l ü c h t l i n g s j u n g e n 20 D M und mehr v o n ihrem 
ersten Lehrge ld senden. Bedü r f t i ge Jungen k o m 
men umsonst zur Erho lung . W e r kann , zahlt 
etwas dazu. K l e i n e r e Jungen werden bei F a m i 
l i en untergebracht. Rund 2000 F l ü c h t l i n g s j u n g e n 
aus 15 N a t i o n e n waren schon in Strandheim, 
die meisten aus Deutschland. D ie Hä l f t e a l ler 
Jungen hatte ke inen V a t e r mehr, v i e l e waren 
«Vol lwaisen . A u c h Besucher kamen, oft in ganzen 
G r u p p e n . E t w a 30 000 Menschen haben schon 
S t randhe im besuch,!,. 

A b e r der Schöpfer dieses W e r k e s der Näch 
stenliebe, N i l s Seim, wehrt bescheiden ab. wenn 
man davon spricht, w ie v i e l Gutes er dort getan 
hat. Er selbst stammt aus bescheidenen V e r h ä l t 
nissen, ist auf einer k l e inen norwegischen Insel 
aufgewachsen als Ä l t e s t e r v o n sieben K i n d e r n . 
Die Mut t e r hat ihm entscheidend den W e g berei
tet. Immer nahm sie i hn mit zu A r m e n und K r a n 
ken, die sie besuchte. Das hat er nie vergessen. 

A l s N i l s s p ä t e r in O s l o studierte, verdiente 
er sich das G e l d dazu mit Jugendarbei t i n der 
Ki rche . V i e l N o t sah er dort in der ä r m s t e n G e 
meinde Os los . „Das nahm mein Herz und meine 
Zei t so gefangen, d a ß ich a u f h ö r e n m u ß t e zu 
studieren!" sagte er s p ä t e r . V o n da an lebte er 
nur für die Jugend . Er sammelte S t r a ß e n j u n g e n 
zu e inem V e r e i n . Spater leitete er j ahre lang den 
C V J M , den „ C h r i s t l i c h e n V e r e i n junger M ä n 
ner", in N o r w e g e n und reiste damals schon v i e l 
herum, um ü b e r a l l in seiner He imat V o r t r ü g e zu 
halten. 

Dann k a m der Zwei te W e l t k r i e g und die deut
sche Besatzung. Es gab neue Aufgaben für N i l s . 
G e l d hatte er nicht. A b e r seine Liebe zu K i n 
dern l i eß ihn trotzdem nach e inem W e g suchen. 

Er g r ü n d e t e St randheim. „Sie k ö n n e n den ver
lassenen Hof haben, ich kann nichts damit an-

W e r eine Arbeit übernimmt, heißt in Strandheim 
„Minister". Das heißt, er verpflichtet sich damit, 
diese Arbeit verantwortungsbewußt, freiwillig 
und gut auszuführen. Schließlich dienen ja alle 
Arbeiten, die es hier zu tun gibt, der Gemein
schalt aller Jungen. Hier sind gerade drei voller 
Feuereiler dabei, das Sprungbrett zu reparieren, 
und dann geht es sicher gleich hinein in das 
kühle Naß. Die Badehose haben sie ja schon an. 

fangen!" hatte i h m jemand gesagt. N i l s w u ß t e 
etwas damit anzufangen. A l t e V i e h s t ä l l e wur
den ausgebaut. N ä g e l , H o l z und Farben zu be
schaffen, war e in K u n s t s t ü c k in der damal igen 
Zeit, aber i rgendwie gelang es immer. Es kamen 
auch Spenden. So konnten die ersten norwegi 
schen K i n d e r e ingeladen werden. A u c h Essen 
war knapp. Manchmal sah es so aus, als g ä b e es 
gar nichts mehr, aber dann rief v ie l le icht jemand 
an, d a ß er durch Ver sehen ein paar K i s t e n Fisch 
z u v i e l habe, ob N i l s sie holen k ö n n e ? Es ging 
weiter voran . 

1945. Das F l ü c h t l i n g s e l e n d ist ins Ungeheure 

Fünf Mädchen der Büsumer Volksschule bei der Arbeit an einem Wandbehang, der die Kuri
sche Nehrung darstellt. Viele Wochen arbeiteten die Stickerinnen an dem Wandbehang, der 
als eine der schönsten Arbeiten des Schulwettbewerbcs in Schleswig-Holstein über den deut

schen Osten in Kiel auf einer Ausstellung gezeigt wurde. 

Ein W a n d t e p p i c h auf Bast g e s t i c k t 
V o r l ä n g e r e r Zei t brachte das O s t p r e u ß e n b l a t t 

als T i t e l b i l d das Foto eines Wandbehanges , der 
v o n S c h ü l e r i n n e n einer B ü s u m e r Vo lksschu le 
auf Bast gestickt worden war . Dieser Wandtep
pich, der die Kur ische N e h r u n g darstellt , war 
eine der s c h ö n s t e n A r b e i t e n auf einer Auss te l 
lung in K i e l , bei der Schü le r und S c h ü l e r i n n e n 
zeigten, was sie ü b e r den deutschen Osten w u ß 
ten und wie sie ihn durch B i l d und W o r t leben
dig hal ten k ö n n e n . 

sen. Dafür braucht man aber um so mehr Ge
duld und Liebe zu einer solchen Arbei t . W e r 
sich die M ü h e macht, w i r d bestimmt reich be
lohnt durch die tägl ich neue Freude an diesem 
schönen Schmuck für das eiqene Z immer oder 
die elterl iche W o h n u n g . Na tü r l i ch lasseh sich 
auch andere M o t i v e w ä h l e n und farbig aus
schmücken . 

A l s A n r e g u n g für al le handfert igen jungen 
Leser, die gerne Bastelarbei ten machen, wo l l en 
w i r heute noch e inmal auf diese s chöne A r b e i t 
z u r ü c k k o m m e n und für die, die es nachmachen 
wo l l en , etwas ü b e r die Technik eines solchen 
gestickten Bastvorhanges berichten. A m besten 
lassen w i r die Lehrer in , unter deren Aufsicht und 
A n l e i t u n g die M ä d c h e n damals arbeiteten, sel
ber berichten, was sie uns i n e inem Brief dar
ü b e r schrieb. F rau A g n e s K ä m p f e r aus Bü-
sum 'Hols te in) schreibt u. a.: 

„Ich bin- selbst keine Ostpreußin. Aber im 
Jahre 1Q29 machte ich eine Wanderung auf der 
Kurischen Nehrung' von Sarkau'bis Rossitten. 
Ich war so beeindruckt von der Einzigartigkeit 
dieser Landschaft, daß sich mir alles unauslösch
lich eingeprägt hat. Darum wählte ich als Motiv 
für unsere Arbeit auch die Kurische Nehrung. 

Die Handarbeitsstunden in der Schule reichten 
bei weitem nicht aus. Darum arbeitete später, 
als viele von den Kindern schon in ihrer anfäng
lichen Begeisterung erlahmten, eine kleine 
Gruppe auch nachmittags in meiner Wohnung 
weiter daran. Wir brauchten viele, viele Stun
den dafür! 

Das Material für unsere Arbeit war eine na-
turlarbene Bastmatte, 85 cm breit und 1,50 m 
lang. Zum Besticken nahmen wir bunten Bast in 
Docken. Den Bast, den wir lür den Himmel benö
tigten, färbten wir in drei verschiedenen Farb
tönen: blau, hell- und dunkelgrau. Wir machten 
das mit Arti-Slollarben selbst, weil es diese 
zarteren Töne im Handel nicht zu kaufen gibt. 
Als Wanderdüne ließen wir die Bastmatte in 
ihrer schönen, sandähnlichen Tönung stehen. 
Für das weiße Gewölk und den Stamm der Birke 
verwendeten wir Garben-Bindegarn, das wir 
von bäuerlichen Familien erbaten. Weil es wei
ßen Bast nicht gibt, erschien uns das am geeig
netsten. Material wie Baumwolle oder Seide 
wollten wir nicht gerne nehmen. 

Der Entwurf für den Bildteppich entstand zu
nächst mit Kohle auf Pergamentpapier. Dann 
wurden die Umrisse auf blaues Pauspapier über
tragen. Da der Bast nur schwer die blaue Farbe 
annimmt, ist es recht schwierig, die Umrisse 
dann zentimeterweise mit einem Nagel aui den 
Bast zu kratzen. Danach konnte mit dem Stik-
ken begonnen werden. Die meiste Geduld er
lorderte das Durchziehen der harten, ungefügen 
Bastläden lür den Himmel. Dort, wo der Him
mel die Düne berührt, mußte der Faden mit be
sonderer Sorgfalt gewendet werden, damit die 
ruhige, geschwungene Linie des Dünen-Umris
ses gewahrt blieb .. ." 

W e r hat Lust, sich e inmal an die A r b e i t zu 
machen? D ie Kos ten dieses Bildteppichs s ind 
v e r h ä l t n i s m ä ß i g ger ing — im Ge ldwer t gemes-

gewachsen. Unbei r r t geht N i l s Seim seinen W e g . 
K l e i n e F innen und H o l l ä n d e r werden eingela-
laden. A b 1949 beginnt er seine Reisen durch 
Deutschland, durch die F l ü c h t l i n g s l a g e r . Ausge 
rechnet e in Norweger , dessen Land v o n den 
Deutschen besetzt gewesen war! N i l s fragt nicht 
danach! „ W e n n K i n d e r im Elend sind, m u ß man 
helfen!" sagt er einfach. Er hat die N o t i n 
Deutschland gesehen, und er hilft . 

So wie der junge O s t p r e u ß e Peter im vergan
genen Jahre haben v ie le , v ie le andere Jungen 
herrliche Fer ienwochen dort g e n i e ß e n dü r f en . Sie 
haben Strandheim l iebgewonnen, und die vater
losen K i n d e r unter ihnen haben in O n k e l N i l s 
mehr gefunden als nur einen freundlichen „On
k e l " . Gesund an Leib und Seele s ind sie zurück
gekehrt i n ihren A l l t a g . 

G e r d a W e r n e r 

Winter freu den am Damerausee 
Für uns O s t p r e u ß e n war em W i n t e r in der 

Heimat ohne Eis, v i e l Schnee und strengem 
Frost gar nicht auszudenken. W i e freuten w i r 
uns immer als Kinde r , wenn die ersten Schnee
flocken v o m H i m m e l kamen! Meis tens schon zu 
M a r t i n i , am 11. November , dem g r o ß e n Umzugs
tage der landwirtschaft l ichen Arbei te r , gab es 
Schnee und Frost. Dick verpackt auf den offe
nen Le i te rwagen zog dann die ganze Fami l ie der 
neuen A r b e i t s s t ä t t e entgegen. 

Unsere Schule (mein Va te r war Lehrer I r l ' 
H e e s o l i c h t bei' G i 1 g e n b u r g ) lag 'auf 
einem H ü g e l und war stets ein Anziehüng"s- ' 
punkt der Dorfjugend. G r o ß und k l e i n rodelte 
dann von diesem Berge. W i r g r o ß e n machten 
uns dort auch eine Eisbahn, meistens aber erst, 
wenn mein V a t e r zu i rgendeiner Si tzung nach 
Gi lgenburg gefahren war und spä t abends he im 
kam. W i r g ö s s e n dann den ganzen H ü g e l h in 
unter Wasser , das schnell zu Eis fror und uns 
eine s chöne Bahn bot. W i r konnten dann mit un
seren K o r k e n oder K leppkes (Holzpantinen) im 
Stehen, ähn l ich dem Skifahren, herunterjagen. 
Je abgelaufener die K o r k e n waren, desto schnel
ler g ing es den Berg hinunter 

K a m dann aber mein V a t e r abends mit dem 
Pferdeschlit ten heim, dann gab es Krach, w e i l 
er M ü h e hatte, die Pferde den Berg hinauf zu 
bekommen. Unsere Rodelbahn, die spiegelglatt 
war, l ief näml i ch in der Auffahrt aus. 

W e n n unser g r o ß e r D a m e r a u s e e oder der 
Dorfteich das erste Eis zeigten, m u ß t e n w i r J u n 
gens trotz Verbo t s die Tragkraft ausprobieren. 
Schön war es dann immer, wenn beim H i n ü b e r 
laufen das Eis noch nachgab, sich sogenannte 
Sterne bi ldeten, weniger schön, wenn einer mal 
einbrach und dann dafür zu Hause Dresche be
kam! W i r Jungens m u ß t e n eben ü b e r a l l dabei 
sein, w i r waren nicht besser als unsere heutige 
Jugend. 

Z u m Sonntag durften w i r auch mal ein Pferd 
nehmen. W i r hingen dann mehrere Rodelschli t
ten hintereinander und ab ging es ins G e l ä n d e . 
Die Fahrer, zu denen auch ich oft g e h ö r t e , ver
suchten durch schnelles Rechts- und Linksaurb ie 
gen die hintenan h ä n g e n d e n Schlitten zum K i p 
pen zu br ingen, was dann auch meistens gelang 
und v i e l S p a ß machte. 

A u f unserem Dorfteich setzten w i r in der M i t t e 
einen starken Pfahl ins Eis, l i eßen ihn einfrie
ren und befestigten oben eine lange Stange. A n 
dieser scheuderlen w i r dann auf Schlittschuhen 
oder auf unseren Holzschlorren immer im 
Kre i se herum. 

V i e l Schnee und auch K ä l t e machten uns nie 
was aus. V e r w a n d t e und Bekannte wurden bis 
zu 25 Ki lome te r im Umkre i s stets mit Schlit ten 
besucht, ohne d a ß man sich vorher v i e l Gedan
ken ü b e r W e g oder Wet t e r gemacht h ä t t e . So 
entsinne ich mich heute noch ganz genau einer 
solchen Fahrt, als meine El tern mit meiner 
Schwester zu G r o ß v a t e r s Geburts tag im Januar 
nach M a r w a l d e , etwa 14 Ki lomete r von 
Heeselicht entfernt, fuhren. H i n das s chöns t e 
Wet ter . A l s am Nachmit tag eine Hundewet ter 
einsetzte, st iemten die vorher noch passierbaren 
W e g e v o l l Schnee. Nachts bei der Rückfahr t , un
g e f ä h r 7 K i lome te r hinter M a r w a l d e , geriet der 
Schlit ten in eine g r o ß e Schneewehe, die Pferde 
wurden unruhig , dabei zerbrach die Deichsel . 
W a s tun? Es wurde ausgespannt, meine Mut te r 
kam im g r o ß e n Pelz und mit der P e l z c k r . c auf 
das eine Pferd, mein Va te r mit der Schwester 
auf das andere Pferd, und im langsamen Schritt 
g ing es nach Hause. 

S i e g f r i e d N e u b e r t 



28. Januar 1961 / Seite 6 Das Ostpreußenblatt 
Jahrgang 12 / Folgy 4 

Jugendlehrgänge in Bad Pyrmont 
Neulich hö r t e ich jemand sagen: „ W e n n ich 

mal wieder zur K u r muß, fahre ich nur nach 
Pyrmont! Es ist so schön dort, daß ich auch ohne 
Kur gesund w ü r d e ! " 

N u n ist bei uns, wenn wir euch von den Ju
g e n d l e h r g ä n g e n in Bad Pyrmont e rzäh len wol 
len, zwar nicht von einer „Kur" die Rede. Aber 
das andere stimmt trotzdem, wie schon von 
vielen bes tä t ig t : es ist so schön dort, daß man 
als ein anderer Mensch wiederkehrt. Viel le icht 
ist es auch eine A r t Kur dort im Ostheim der 
Landsmannschaft Os tp reußen , es wi rd nämlich 
unserem geistigen und heimatlichen Wissen dort 
ein wenig auf die Beine geholfen. W i r kommen 
zwar nicht mit Rheuma- und Herzerkrankungen 
oder irgendeinem anderen „Zipper le in" , — aber 
unser Leiden sollte man auch nicht zu leicht 
nehmen! Da gibt es bei vie len von uns böse 
Mangelerscheinungen im geistigen Wissen, 
große Lücken, die wir ausfül len müßten . Oft kön
nen wir das nicht aus eigener Kraft tun, es fehlt 
uns auch die große Gemeinschaft der Gleich
gesinnten, es fehlt uns an guten Büchern, an 
Menschen mit fundiertem Wissen, von denen 
wir lernen können . 

Jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist und 
sich für die jeweils sechs tägigen Leh rgänge in
teressiert (auch Leiter oder Mitgl ieder von Ju
gendgruppen, Schülergemeinschaf ten u. ä.) kann 
an die Abtei lung Jugend und Kul tur der Lands-
mannsdiaft O s t p r e u ß e n schreiben (Hamburg 13, 

Lehrgänge der Abteilung 
Jugend und Kultur in Bad Pyrmont 
Lehrgang Nr . 12 vom 4. A p r i l bis 10. A p r i l . 

Lehrgang Nr . 13 vom 17. Ju l i bis 23. Ju l i . 

Lehrgang Nr . 14 vom 7. August bis 13. August 
(Sonderlehrgang). 

Lehrgang Nr . 15 vom 24. August bis 30. A u 
gust. 

Lehrgang Nr . 16 vom 2. Oktober bis 8. Okto
ber. 

Parkallee 86). Dort gibt man euch gerne A u s 
kunft. Die Teilnehmer der Leh rgänge zahlen 
einen Eigenbeitrag von 20 D M . Die Bahnkosten 
für die H i n - und Rückreise werden w ä h r e n d des 
Lehrganges erstattet. Unterkunft erfolgt in schö
nen Zweitbettzimmern, und die Verpflegung gibt 
es ebenfalls im Ostheim. 

Natür l ich wird nicht nur diskutiert oder „ge
lernt" w ä h r e n d des Lehrganges. Auch Spiel und 
Geselligkeit , Mus ik und F i lmvor t r äge fehlen 
nicht, und jeder von euch w i r d viele neue 
Freunde gewinnen, mit denen der Zusammen
halt bestehen bleibt, auch wenn ihr wieder in 
alle Himmelsrichtungen nach Hause fahrt. 

F. 

»Wir wollen mehr vom Osten wissen!" 
Ein Experiment in Bremen 

„Ist der Pregel schiffbar? W i e v i e l Einwohner 
hatte Tilsit? W o fuhren die Schiffe über die 
.Schiefen Ebenen' der ober ländischen Seenplatte? 
W o stand das Tannenberg-Denkmal?" 

Über all diese Fragen und viele andere ähn
licher Ar t werden die vier Klassen der Unter
prima der Wirtschaftsoberschule Bremen bald 
lückenlos Bescheid wissen, und zwar durch V o r 
t räge von Vertretern der ost- und mitteldeut
schen Landsmannschaften. Den Anfang machte 
dieser Tage ein in Geographie bewanderter Thü
ringer, andere weiden folgen. 

In der Unterprima B kam man auf den Ge
danken, daß man den spär l ichen Geographiestoff 
über den deutschen Osten irgendwie bereichern 
HlUßte. A l s sich die Schüler beispielsweise mit 
der Mark Brandenburg vertraut machen wollten, 
bot sich ihnen in ihrem Lehrbuch nur eine Seite 
TOXI an. „Das ist ja kümmerl ich!" sagten einige 
u ^ ' 1 träbtetl zur Volksbüchere i oder zur Landes-
bil ' teile, um mehr B i ld - und Schriftmaterial zu 
besvirgen. 

„Auch das genüg t e uns noch nicht!" erinnert 
sich c'er zwanz ig jähr ige Oberschüler Hartmut 
Hentschel, ein gebür t ige r Berliner. Im Gespräch 
mit dem ve r s t ändn i svo l l en Klassenlehrer Dr. 
Eber len , der selber aus Danzig stammt und meh
rere Jahre als P ä d a g o g e in Königsberg wirkte, 
suchten die en t täuschten Schüler nach einem 
Ausv/eg. A l s jemand das Stichwort „Landsmann
schaften" in die Diskussion warf, stand für Hart-
mu'i Hentschel fest: „Ich versuch's mal!" 

Der Direktor der Schule un te r s tü t z t e den Plan 
aufs wärms te . Er ist selber, gebür t ige r Schlesier, 
hat also auch schon deshalb Interesse daran, 
daß seine Schüler im deutschen Osten gut Be
scheid wissen. Ein Telefon — Anruf bei der 
Landsmannschaft der Thür inger genüg t e , um die 
„Selbsthilfe im Geographieunterricht" in die Tat 
umzusetzen. Dort stimmte man begeistert zu. 
„Wir schicken Ihnen hundert Dias mit!" h ieß es 
dort. Kostenlos! 

Andere Landsmannschaften wollen folgen und 
mit Rat und Tat den Schülern zur Seite stehen. 
A l l e Provinzen des deutschen Ostens werden 
an die Reihe kommen. Und da das geographische 
Wissen mit dem historischen eng verknüpf t ist, 
wi rd man auch über geschichtliche Tatsachen 
vieles erfahren. Auch da werden die Landsmann
schaften besser helfen k ö n n e n als manches Lehr
buch. 

Diese „Akt ion Ostgeographie" bleibt zunächst 
ein Experiment. „Wir hoffen aber fest, daß es 
gelingen wird!" sagte Direktor Halfar in Bre
men. V o n den Landsmannschaften wird die Ini
tiative der Unterprimaner dankbar begrüßt . Sie 
werden gerne und berei twi l l ig helfen, wo sie 
nur können , wenn es darum geht, das 'Wissen 
der Jugend vom deutschen Osten zu vertiefen. 

E r n s t G r u n w a l d 

D m p a d a s t 2ct Sckii&<ikötil$lti 
Draußen regnet und s tü rmt es schon den gan

zen Nachmittag. M a n kann beim besten W i l l e n 
nicht im Freien herumtoben, und so dauert es 
gar nicht lange, da finden sich a l l die kleinen, 
wilden Kerlchen bei mir im warmen Zimmer ein. 
„Was sollen wir nur spielen?" fragen sie, und 
es stellt sich heraus, daß sie zu nichts so recht 
Lust haben. A l s o beginnen wir sie zu betteln, daß 
der Größ te eine Geschichte vorliest. Die W a h l 
fällt auf Andersens Märchen und dann wird 
es ganz stille im Zimmer. A l s ich nach einer 
Wei le mal hineinhorchen w i l l , hö re ich, worum 
es geht: 

„Die Schneekönig in ist die g röß t e von 
allen Flocken. Sie fliegt dort, wo sie am 
dichtesten schwärmen . Und nie ist sie 
stille auf Erden, sie fliegt wieder in die 
schwarze W o l k e hinauf. Manche Winter
nacht fliegt sie durch die S t raßen der 
Stadt und blickt zu den Fenstern hinein, 
und dann gefrieren diese sonderbar, gleich 
wie mit Blumen . . ." 

W ä h r e n d die Geschichte weitergeht — das 
dauert lange, denn sie ist viele Seiten lang — 
werden die Gesichter immer g l ü h e n d e r . W i r 
hören , wie der kleine K a r l von der Schneeköni 
gin entführ t wird, wie das kleine Gretchen ihn 
sucht und durch die halbe Wel t wandert, vom 
wilden Räube rmädchen mit seinem scharfen Mes
ser und dem zahmen Rentier, von dem eiskalten 
und kristallenen Palast der Schneekönig in hoch 
droben im Norden. 

„Ach!" seufzen sie alle, als es aus ist, „das 
war schön!" Meine Gedanken sind inzwischen 
auch gewandert, fast so weit wie das kleine 
Gretchen in der Geschichte, und als sie mich 
nun fragen, ob ich das Märchen auch kenne, da 
muß ich e rzäh len . Das heißt , ich w i l l eigentlich 
gar nicht, ich habe nur gesagt: „Ja, Kinder! Diese 
Geschichte war einmal, als ich k le in war, meine 
liebste unter allen anderen. Und am schöns ten 
war es, als wir sie selber gespielt haben!" 

Da b e s t ü r m e n sie mich auch schon mit Fragen: 
„Wie habt ihr das gespielt? Das ging doch gar 
nicht! Ihr hattet ja keinen Schneepalast! l i n d 
auch kein Rentier!" „Doch!" e r zäh le ich weiter, 
„wir hatten das alles, und darum war es auch 
so wunderschön , so echt! Es fing damit an, daß 
wir in meiner os tp reuß i schen Heimat, in Gutt-
stadt, d r a u ß e n auf den ü b e r s c h w e m m t e n und 
zugefrorenen Domwiesen Schlittschuh gelaufen 
waren. Dann hatten wir ein wenig mit losen 
kleinen Eisschollen gespielt, die w i r vom Rand 
des festen Eises aus angelten, wie sie auf dem 
schmalen offenen Bächlein dahintrieben. W i r 
hatten sie a u f e i n a n d e r g e t ü r m t , ganz wahllos, 
und einer der Jungen hatte sie noch mit dem 
Eiswasser bespritzt, sehr zu unserem Ärger , 
denn wir bekamen auch etwas von den Sprit
zern ab! Dann wurde es rasch dunkel, und wir 
muß ten nach Hause laufen. 

A m nächs ten Tag waren wir wieder da, denn 
als Kinder hatten wir im os tp reuß i schen Winter 
immer so v ie l Schnee und Eis, daß es niemand 
im Zimmer aushalten konnte. W i r hatten alle 
den Win te r lieber als den Sommer. Das k ö n n t 
ihr wohl kaum begreifen, we i l es hier im W i n 
ter kaum Schnee, gibt, nur Regen und Sturm und 
Nässe , aber wi r hatten ein Winterparadies! Eis 
und Schnee und trockene Käl te , Sonne und 
Windst i l le , daß wir jeden Abend mit g lühen
den Gesichtern und m ü d e g e t o b t nach Hause 
kamen . . ." 

„Du wolltest doch von der Schneekönig in er
zählen!" mahnt da schon einer. „Ja, verzeiht, 
ich fange schon wieder an, abzuschweifen! A l s 
wir nun an diesem nächs ten Tag auf das Eis 
kamen, rief auf einmal einer von den G r ö ß e r e n : 
,Seht doch mal, was wi r gestern gemacht haben! 
Der kleine Turm aus Eis ist ganz festgefroren 
wie eine Mauer! ' Und so war es wirk l ich . Die 

Eisschollen, die wir a u f e i n a n d e r g e t ü r m t hatten, 
waren in der frostklaren Nacht wie mit einei 
dünnen , durchsichtigen W a n d ü b e r z o g e n wen
den, und der Turm stand fest und sicher da, 
daß nichts ihn umwerfen konnte. Da kam uns 
der Gedanke, daß man doch noch ganz andere 
und g r ö ß e r e Dinge aus Eis bauen konnte. ,lch 
weiß! ' rief ich damals — und ich weiß es noch 
wie heute, wie begeistert alle gleich zustimm
ten — ,wir bauen den Palast der Schneekönigini 
Und dann machten wir uns an die Arbei t . " 

„Das kann man doch gar nicht!" unterbrachen 
mich die kle inen Z u h ö r e r wieder, „aus Eis kann 
man nichts bauen. Das fällt doch wieder ausein
ander!" 

„Oh nein!" konnte ich ihnen sagen, „man 
kann wi rk l i ch aus Eis bauen, so wie wir das 
gemacht haben. Aber es muß dann auch sehr 
kalt sein, damit alles fest zusammenfriert. W i r 
bauten eine feste Mauer in einem weiten Halb
rund, alles aus ü b e r e i n a n d e r g e l e g t e n Eisschol
len. Oben darauf legten wi r ein paar Bretter, 
die wieder mit Eisschollen zugedeckt wurden. 
Schließlich hatte das ganze Bauwerk Seiten
mauern und ein Dach und als Eingang nur eine 
kleine, schmale Öffnung. Es war freilich alles 
sehr wacklig, und mehr als einmal s tü r z t e eine 
Seite zusammen, und wir m u ß t e n wieder v o n 
vorne beginnen. A b e r we i l w i r so vie le waren 
— mindestens zehn Kinder — war es bald wie
der geschafft. A l s es dunkel wurde, holten w i r 
aus dem Bächlein am Rand der zugefrorenen 
Wiese , das nie ganz mit Eis bedeckt war, noch 

lerte in tausend Farben. W i r standen davor m 

konnten uns vor Staunen nicht fassen. Der W i n . 
ter hatte uns das schöns t e Geschenk gemacht! 
Na tür l i ch wol l te jeder mal hinein- und hinaus-
kriechen und wir landen auch heraus, daß wir 
alle zehn h i n e i n p a ß t e n , wenn wir uns im Kreise 
aufs Eis hockten." 

aber die S c h n e e k ö n i g i n ? " fragt ein klej. „Ja, 
wieder. Ich muß weiter er-ner Hartnackiger 

zahlen was wir dann machten. „Manche von 
den anderen Kindern kannten die Geschichte 
noch nicht, und so m u ß t e ich sie erst einmal 
e r z ä h l e n W i r fanden das M ä r c h e n alle genauso 
schön wie ihr heute, und dann beschlossen wir, 
es hier zu spielen. W a r u m sollte man nur Z u 

Hause im Zimmer Theater spielen können? Eilig 
liefen einige nach Hause und schleppten heran, 
was sie an Dekora t ionen und K l e i d e r n nur finden 
konnten Bald war der Palast mit Teppichen und 
Decken ausgelegt. Der Thron war ein Schlitten 
mit einer alten roten Samtjacke verkleidet -
das sah g r o ß a r t i g aus! Und einer hatte eine 
richtige kle ine Laterne mitgebracht, eine Stall-
laterne zwar, aber sie sah auch als Sdiloß-
beleuchtung gut aus Die hing oben unterm Dach 
an einer spitzen Eiszacke und tauchte den gan
zen gl i tzernden Innenraum in röt l ichen Schim
mer. Es gab ke in s c h ö n e r e s Schloß auf der Erde 
als unseres! Die S c h n e e k ö n i g i n trug ein weißes 
Nachthemd ü b e r dem Tra in ingsanzug und eine 
goldene Krone , und das k le ine Räubermädchen 
durfte das A l l e r s c h ö n s t e tun: es b e s a ß zu Hause 
einen gutmüt igem alten Schä fe rhund , der mit 
Kinde rn aufgewachsen war und sich im Laufe 
der Jahre an manche rauhe Liebkosung hatte 
g e w ö h n e n m ü s s e n . Das war nun das Rentier, und 
kle ine Strecken konnte das R ä u b e r m ä d c h e n so-
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U n s e r „ A r b e i t s b r i e f O s t p r e u ß e n " 

Sollt ihr einen Aufsatz über eure Heimat oder die Heimat eurer Eltern schreiben und sitzt 
hiltlos da, den Federhalter kauend und verzweifelt nachdenkend? 

Sollt ihr am nächsten Tag in der Geschichtsstunde ein Referat über den deutschen Osten halten 
und es fehlen euch einfach die historischen Tal suchen und Zahlen? 

Sollt ihr im Deutschunterricht über Ernst Wiechert oder Agnes Miegel berichten und habt kei
nen blassen Schimmer, wer sie sind oder was sie schrieben? 

Sollt ihr eine Prüfung machen und fürchtet euch vor den Fragen über die deutschen Ostge
biete? Zittert ihr davor, weil es da bei euch große Lücken gibt? 

Wollt ihr euch an einem Gespräch beteiligen, in dem es um die Naturschönheiten Ostpreu
ßens geht, und könnt doch nicht mitreden, weil ihr zu wenig darüber wißt? 

Wollt ihr gerne in einer ostpreußischen Jugendgruppe mitmachen, kennt aber nicht die Ziele 
und Aulgaben dieser Jugendgruppen? 

Wollt ihr bei einem Heimat-Wettbewerb mitmachen oder Arbeiten lür eine Ausstellung aus 
dem deutschen Osten anlertigen und braucht Anregungen oder Schaubildi-r? 

Dann — bestellt euch schnell den Arbeitsbriet Ostpreußen, der immer noch bei der Lands
mannschalt Ostpreußen in Hamburg 13, Parkallee 86, zu haben ist. Er wird euch aul alle diese 
Fragen Antwort geben und euch bald ein guter Heller sein. Schreibt heute noch eine Bestell
karte! Der Preis ist niedrig gehalten: 0,70 D M einschließlich Porto und Verpackung (entweder in 
Briefmarken beilegen oder aul Postscheckkonto 75 57, Postscheckamt Hamburg, überweisen. 

—F. 
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ein paar Eimer Wasser und g ö s s e n sie rings
herum über unser stolzes G e b ä u d e , und dann" 
muß ten wir wi rk l ich nach Hause. Ich glaube, 
ich habe in dieser Nacht sogar von der Schnee
kön ig in und ihrem Palast g e t r ä u m t ! A b e r dabei 
war auch eine leise Angst , am nächs ten Morgen 
k ö n n t e alles z u s a m m e n g e s t ü r z t sein! 

Doch das Glück woll te , daß es eine sehr kalte 
Nacht wurde. Es fror Stein und Bein, wie man 
so sagt, und so fanden wir nach der Schule drau
ßen auf den Domwiesen unseren Eispalast so 
schön vor, wie wi r es nie zu hoffen gewagt 
halten. Nichts konnte diese Mauern wieder zum 
Eins türzen bringen! Eine durchsichtige, feste Eis
schicht übe rzog das Ganze, von den vorspringen
den Stellen hingen lange, spitze Zapfen her
unter, die wie ein kunstvolles Muster unser 
Schloß zierten. A u f das Dach schien die helle 
Wintersonne, und das Eis spiegelte und schil-

B l a u k ö p f c h e n in d e r M a u s e f a U e 

Immer, wenn ich das Fu t t e rhäuschen am Fen
ster herrichte, muß ich an Blauköpfchen denken. 
Ich hatte es damals so genannt; es war die 
einzige Blaumeise an unserem Futterplatz zu 
Hause im Samland, die zierlichste unter den grö
ßeren Kohlmeisen, den aufgeplusterten Finken 
und den frechen, immer etwas zerzausten Spat
zen. Es gab für mich nichts Schöneres , als am 
Fenster zu sitzen und dem gefiederten Treiben 
da d r a u ß e n zuzusehen: Was für ein Schwatzen 
und Zanken, Raffen und D r ä n g e n — wie bei den 
Menschen! Mehr als eine Stunde konnte ich so 
dasitzen in jenen Weihnachtsferien, den ersten, 
seit ich in der Starlt zur Schule ging, glücklich 
über die viele Zeit, die ich plötzlich wieder 
hatte: Nicht mehr das frühe Aufstehen und der 
W e g durch Käl te und Dunkelheit zum Bahnhof; 
nicht die Fahrt im vollbesetzten F rühzug und 
der Gang zur Schule durch die winterlichen 
St raßen der g roßen Stadt. 

A n einem sonnigen Nachmittag saß ich wieder 
allein am Fenster; die Geschwister waren beim 
Schorren auf dem gefrorenen Teich und den 
vereisten Wiesen. Aus der Weihnachtsstube 
nebenan s t römten Tannengeruch und Pfeffer
kuchenduft. Ich hatte auch meinen Lieblingen 

liehen Raum, vergoldete ein Spinngewebe in 
der Ecke und fuhr durch den tanzenden Staub 
hin zu den Birkenbesen an der W a n d . Etwas 
Buntes lag am Boden, von der Sonnengarbe ge
rade noch gestreift, ein flatternder Schein von 
Blau und Gelb und W e i ß . Ein Schmetterling? 
Mit ein paar Schritten war ich da und bückte 
mich erschreckt hinunter: Es war Blauköpfchen , 
hilflos gefangen in einer Mausefal le! Der duf
tende Speck hatte es durchs offene Fenster ge
lockt, nun war der eine Flügel in den zugeklapp
ten D r a h t b ü g e l geklemmt. Die M e i s e ' lag auf 
dem Rücken und zappelte verzweifelt . Ich war 
furchtbar erschrocken. Die Mutter rufen? N e i n 
das dauerte zu lange. Blauköpfchen In die Küche 
tragen? Nein , helfen, retten, und zwar sofort' 
M i r allein war diese Rettung vorbehalten. 

Vorsichtig hob ich die Falle mit dem stram
pelnden Voge l auf. „Blauköpfchen, Blauköpf
chen", murmelte ich b e g ü t i g e n d und streichelte 
unaufhörl ich das bunte Gefieder. Das Tier
chen sah mich an. Seine runden schwarzen 
Augen waren kaum g r ö ß e r als der Kopf einer 
Stecknadel, aber was für eine W e l t von Angst 
lag darin! N i e werde ich dies verzweifelte V o -

gar darauf reiten. Es trug eine spitze Eiszacke 
,11* Messer, denn das Messer war das Wichtigste 
und durfte nicht vergessen werden!" 

„Und die R ä u b e r ? " iragt einer dazwischen. „Ja, 
natür l ich , die haben wi r auch gespielt. Die gol
dene Kutsche war ein Schlitten, darauf kam 
das Gretchen angefahren, bis sich die w i l d ver
mummten Gesel len auf sie s t ü r z t e n und sie mit 
ins Lager führ ten . Und dann m u ß t e es die weite, 
weite Reise auf dem Rentier machen, bis es end
lich zum Palast der S c h n e e k ö n i g i n kam und den 
kleinen K a r l e r l ö s e n konnte, der blau gefroren 
und steif mitten im Schloß saß und vor Kä l t e bis 
ins Herz erstarrt war. Und wenn dann das glück
liche Ende der Geschichte kam, dann waren wir 
alle Schneeflocken oder eisige W i n d e und feg
ten mit , H u i i i ' und J l i i i ' um den Palast herum, 
d a ß er umgefallen w ä r e , wenn er nicht so fest 
gefroren gewesen w ä r e . ." 

Soweit b in ich gekommen mit dem Erzählen, 
da ruft einer s tü rmisch : „Es schneit d r a u ß e n ! Es 
schneit!" 

U n d er hat recht. G r o ß e w e i ß e Flocken tanzen 
langsam vom H i m m e l hernieder, als wol l ten sie 
meine Geschichte untermalen. Schon drücken sie 
sich alle die Nasen platt an der Fensterscheibe 
und gucken nach der S c h n e e k ö n i g i n aus. 

„Das sind ja nur M ä r c h e n ! " sagt ein ganz Klu
ger, aber dann jubeln sie, d a ß sie morgen auch 
die Geschichte von der S c h n e e k ö n i g i n spielen 
wol len . 

„Aber so schön wie du werden wir es doch 
nicht haben!" sagen sie ein wen ig traurig, „hier 
gibt es nicht so v ie l Eis und Schnee, es "taut ja 
immer gleich wieder weg!" 

Ich w i l l sie t r ö s t e n , d a ß ' s i e ja auch irgendeine 
andere H ü t t e bauen k ö n n e n , aber da wehren sie 
energisch ab. N e i n , ein solcher Palast muß aus 
richtigem Eis sein, sonst stimmt das nicht. 

Ich bin sicher, sie haben alte nachts davon ge
t r äumt , und ihre k indl iche Phantasie ist durch 
die unendlichen R ä u m e gewandert hoch oben 
im Norden , wo das Schloß der Schneekönigin 
steht, e is ig und g l ä n z e n d und starr Sie werden 
davon t r ä u m e n , wie w i r f rüher davon träumten, 
als wi r Kinde r waren und alle Märchen Wirk-
lichkeit werden konnten. 

M . E. F r a n z k o w i ' l c 

d r außen den Tisch festlich gedeckt. Doch einer fjelgesicht vergessen, die Angst eines Gefange-
fehlte heute: Blauköpfchen. Hatte es einen bes- n e n ' d e r um sein Leben bangt. Ich trat zum Fen-
seren Futterplatz gefunden? Eine furchtbare s l e r - A d l ' n u r alles richtig machen! W i e , wenn 

der Flügel gebrochen war, wenn die Meise nie 
mehr w ü r d e fliegen k ö n n e n und Mohrchen sie 
in seine scharfen Kra l l en bekam? Meine H ä n d e 
lockerten den Bügel, Blauköpfchen zog und flat
terte. Da, ein sirrender Laut, und etwas Bunte* 

Ahnung; Sollte Mohrchen es gefressen haben? 
Mohrchen, der uns durch schnurrendes Schmei
cheln immer wieder bezauberte! Ihm war so 
etwas ohne weiteres zuzutrauen. Beunruhigt 
suchte ich mit doppelt wachsamen Augen : Blau
köpfchen war heute nicht zu sehen. 

Da rief die Mutter aus der Küche: „Hol mir 
schnell aus der Kluckenkammer einen neuen 
Strauchbesen!" U n w i l l i g gehorchte ich. W i r K i n 
der verabscheuten die „Kluckenkammer" , den 
Bodenraum, in dem im Früh jah r die Glucken zum 
Brüten angesetzt wurden; da hatte man sie bes
ser unter Kontrol le als im Hühne r s t a l l . „In der 
Kluckenkammer stinkt es nach Huhn, und auf 
dem Dachboden sind Mäuse . " 

Ich trottete trotz allem nach oben. In der 
Kammer stand das Fenster weit offen. Der Schein 
der Wintersonne ve r schön te sogar diesen häß-

ng schoß zum Fenster hinaus; von d r a u ß e n erkla 
es: Zi-zi-dä! 

Ich war glücklich und traurig zugleich Me in 
Liebling war gerettet, aber ich hielt ihn nun nicht 
mehr, konnte ihn nicht mehr streicheln und trö
sten. Nur die Mausefal le war mir geblieben 
dieses unbarmherzige Ding mit dem "duftenden 
SPeckköder und dem grausamen D r a h . b ü e 
Unschlüssig betrachtete ich meine H ä n d e kleine 
runde K i n d e r h ä n d e . Sie zitterten, denn sie ha", 
ten ein Leben retten dürfen . 

M a r i a G u g g e n i o s - L o e r z e r 

Gespräch SPD — DJO 
A l s F o r t f ü h r u n g eines eisten G e s p r ä c h e s zwi

schen der Sozialdemokrat ischen Partei und der 
Deutschen .lugend des Ostens (DJO), das im 
Sommer i960 i n Bergneustadl stattgefunden 
natte, trafen sich am 17 Januar in Bonn Mit
glieder des Vors tandes und der Bundeslaqs-
rakt .on der SPD mit der Bundes führung der 
11 e n n t M n p m zwei ten G e s p r ä c h . V o n seilen 

K!L P nahmen daran C a r l o Schmid und Her
bert Wehner sowie Frau Kei lhack und die Her
ren Jaksch, Reitzner und Rehs tei l . 

Es wurde übe r Fragen der Jugendpolitik, 
über M ö g l i c h k e i t e n des "internationalen Jugend
austausches und ü b e r Fragen der deutschen 
Ostpol i t ik gesprochen. Das Gespräch , das in 
einer freundlichen A t m o s p h ä r e geführ t wurde, 
verlief sehr fruchtbringend und brachte beiden 
Seiten w e r l v o l l e Anregungen . 
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Für unsere Hausfrauen: 

£ l e <$ta#ctt — i v i t a n t w e t t e n 
K a l t e r Hefe te ig 

Z u der Frage nach k a l t e m Hefete ig schrieben 
uns dre i Lese r innen zu dieser sehr einfachen 
und z u v e r l ä s s i g e n A r t , e inen Hefe te ig herzu
s te l len . Es gibt immer noch genug Hausfrauen, 
die eine leise A n g s t v o r Hefete ig haben und 
e in M i ß r a t e n fü rch ten . Hefe te ig hat aber sov i e l 
V o r z ü g e g e g e n ü b e r Backpulver te ig , d a ß es 
lohnt , e inen V e r s u c h zu machen. 

M a n sol l te nur folgende G r u n d r e g e l n be
achten: 

Immer frische Hefe kaufen. 

N u r s o v i e l nehmen w i e in dem Rezept an
gegeben ist (auf 500 g M e h l g e n ü g e n 40 bis 
50 g Hefe). 

In l a u w a r m e m W a s s e r a u f l ö s e n , es ist 
sicherer, als w e n n man die Hefe d i rek t i n das 
M e h l k r ü m e l t . 

In der abgewogenen M e h l m e n g e e in „Kau l 
chen" machen, die a u f g e l ö s t e Hefe dort mit 
etwas M e h l v e r r ü h r e n , es s o l l e in weicher B r e i 
werden . 

M i t M e h l b e s t ä u b e n , zudecken und v o r k a l 
ter Zugluf t s c h ü t z e n . 

W e n n sich auf dem M e h l Risse zeigen, w e i ß 
man, d a ß die Hefe geht. Jetzt k a n n man das 
A n t e i g e n nach Vorschr i f t fortsetzen. M a n ver
meide nur, d a ß die Hefe i n d i rek te B e r ü h r u n g 
mit dem Fett kommt. A l s o zuerst das Hefe
s tück mit dem M e h l verarbe i ten , dann erst das 
Fett zugeben. 

F r a u M a r g a r e t e K l e i n , B ie le fe ld , 
Schildesche, r ä t zu folgender V e r a r b e i t u n g : 

500 g M e h l , lU L i t e r M i l c h , 50 g Hefe , 20 g 
M a r g a r i n e , 80 g Zucker . Das M e h l w i r d mi t der 
i n l auwarmer M i l c h a u f g e l ö s t e n Hefe sowie 
der M a r g a r i n e zu e inem K l o ß verknete t . Dieser 
w i r d i n e in Tuch eingeschlagen u n d i n e inen 
E imer mit k a l t e m W a s s e r gelegt. N a c h e twa 
fünf M i n u t e n steigt der T e i g hoch, w i r d aus 
dem Tuch genommen, abgetrocknet u n d e r s t 
j e t z t mi t dem Zucker verarbei te t . D a n n k a n n 
er we i t e r zu Plat tkuchen, Streuselkuchen, 
Bienenst ich, Obstkuchen, G l u m s k u c h e n usw. 
ve rwand t werden . 

F r a u G e r t r u d R o s e n f e l d , Seelbach, 
schreibt: 

500 g M e h l durchsieben, 250 g M a r g a r i n e , 
2 Eier , und für 20 Pfennig Hefe, i n W a s s e r oder 
e twas M i l c h a u f g e l ö s t . A l l e s zu e inem K l o ß 
kne ten und i n eine S c h ü s s e l mi t k a l t e m W a s s e r 
legen, war ten , bis er hoch steigt. A l s d a n n 200 g 
Zucker , eine Pr ise Sa lz , Z i t rone nach Geschmack 
oder V a n i l l e z u c k e r u n d 125 g Ros inen e in-
kne ten . D e n T e i g i n eine Kas tenform tun und 
i m e lekt r i schen H e r d be i Oberh i tze 2, Unter 
hi tze 3 dunke lb raun backen, s/4 Stunde e twa 

(in e inem anderen Backofen entsprechend). 
Gutes G e l i n g e n ! 

F r a u M i 11 i M e n t z , H a n a u / M a i n , Hi r sch
s t r a ß e 18, macht gleich noch wei tere V e r w e n 
d u n g s v o r s c h l ä g e für ka l ten Hefeteig . Sie 
schreibt: A u f Ihre Anfrage im O s t p r e u ß e n b l a t t 
m ö c h t e ich Ihnen mit te i len , d a ß ich Hefete ig 
nur i m W a s s e r gehend mache. Es erspart v i e l 
Zei t und jeder Kuchen gelingt, ob schwerer 
oder leichter Hefete ig . 

R e z e p t : Hefe mit etwas warmer M i l c h 
a n r ü h r e n (nicht z u v i e l M i l c h nehmen), etwas 
M e h l dazugeben und schlagen, bis es Blasen 
gibt. Dann al le Zutaten ( a u ß e r Zucker und an
deren s ü ß e n Zuta ten w i e Ros inen und dergle i 
chen) h inzu tun und gut kneten. Etwas M e h l zu
r ü c k l a s s e n . D e n Kloß i n e inen tiefen Topf oder 
Eimer mit w a r m e m W a s s e r legen. (Vie le neh
men kal tes W a s s e r und lassen n a c h t ü b e r 
gehen.) Sowie er oben schwimmt, herausneh
men (es dauert bei w a r m e m Wasse r nur einige 
Minu ten ) , das M e h l , Zucker und die anderen 
Zutaten e inkne ten und zum Backen aufs Blech 
tun. Es ist nicht n ö t i g , d a ß der T e i g noch e in 
m a l geht. 

Hefeteig-Rezept zum Ros inens t r i eze l : 

500 g M e h l , 40 bis 50 g Hefe, 2 ganze Eier , 
M i l c h , 250 g Butter (davon etwas zum Bestre i 
chen z u r ü c k b e h a l t e n ) , 150 g Zucker, 250 g S u l 
taninen, 100 g gehackte s ü ß e M a n d e l n , 10 g 
bit tere M a n d e l n . D e n fert igen T e i g d ü n n aus
ro l l en , d ü n n mit Butter bestreichen, M a n d e l n 

K l e i n e L e h r e 

M e i n e Tochter hat v o n f rüh auf e inen nie
mals auszurot tenden Fehler . W e n n sie nach 
Hause kommt, dann wir f t sie M a n t e l , Hu t , H a n d 
tasche ( f rüher Schultasche), Handschuhe usw. 
k reuz u n d quer durchs Z immer . Im N u s ind a l le 
Si tzgelegenhei ten „ b e s e t z t " . K e i n e Ermahnung , 
k e i n Bi t ten oder Drohen n ü t z e n etwas. Im Laufe 
der Jahre fand ich mich mi t d iesem „ G e b u r t s f e h 
l e r " ab. Ich nahm die Sachen u n d brachte sie an 
O r t u n d Stel le , immer hoffend, d a ß dieser s t i l l 
schweigende Protest eines Tages w i r k e n w ü r d e . 

Ich hatte w iede r e inma l das G r o ß s a u b e r m a 
chen beendet. M ü d e , aber v o l l e r Stolz auf me in 
vol lbrachtes W e r k , freute ich mich an dem 
G l a n z . Durch die w e i t g e ö f f n e t e n Fenster s t r ö m t e 
der Waldesduf t des K ö n i g s b e r g e r Aschmannpar -
kes , jube lnde S t immen v o n K i n d e r n , die dort i n 
dem Teich badeten, machten die wohl tuende 
S t i l l e am Rande der Stadt besonders deut l ich. 
Ich wartete auf meine Tochter, die mi r die Er
laubnis abgeschmeichelt hatte, auf dem Schloß
teich „Boo tchen" fahren zu d ü r f e n . — A c h ja , 
unser Sch loß te ich! J edem K ö n i g s b e r g e r ist er 
ans H e r z gewachsen. We lche Freuden gab er 
uns zu jeder Jahreszei t ! — U n d da k a m Evchen 
auch schon, beschwingt und heiter w i e immer, 
w e n n sie v o m Sch loß te ich k a m . D i e s m a l f logen 
auch noch die nassen Schuhe, ü b e r m ü t i g v o n 
den F ü ß e n geschleudert, i n eine Ecke. 

Es wa l l t e i n mi r hoch — rechtzei t ig beherrschte 
ich mich. Es w a r doch al les nutzlos . Ich r ä u m t e 
die Sachen weg , w i r setzten uns an den Tisch . 

„ W a s machst du denn für e in Gesicht, M u t t -
chen? A r g e r gehabt?" Gerade diese Frage h ä t t e 
meine Tochter nicht s te l len so l len . G a n z p l ö t z 
l ich brach der j ah re l ang u n t e r d r ü c k t e und an
gestaute G r o l l hervor , und als erst e inma l der 
D a m m gebrochen war , konnte ich mit dem 
Schimpfen nicht mehr a u f h ö r e n . Ich w a r sehr 
w ü t e n d . 

M e i n e Tochter sagte k e i n W o r t . Sie legte 
M e s s e r und G a b e l beiseite, sah abwechselnd mit 
sehr wachem, kr i t i schem Bl ick i n mein Gesicht 
und auf ihre H ä n d e . Dann stand sie auf und 
g ing aus dem Zimmer . Dabe i legte sie e in Blatt 
auf den Tisch. N e u g i e r i g geworden sah ich nach 
u n d erstarrte. V o n einem w e i ß e n Zeichenblat t 
sah m i r eine scheuß l i che , b ö s e H e x e entgegen, 
die unve rkennbar meine Z ü g e t rug. 

„Bin ich w i r k l i c h so häß l i ch , w i e du mich da 
aufgezeichnet hast?" fragte ich meine Tochter, 
als sie z u r ü c k k a m . „Ja , Mut t rhen , so siehst du 
aus, w e n n du schimpfst!" 

Immer w iede r starrte ich fassungslos auf die 
Ze ichnung . P lö tz l i ch nahm meine Tochter mi r das 
Bla t t aus der H a n d , radier te e in w e n i g daran 
he rum und gab es mi r zu rück . — E i n paar b ö s e 
Zornesfa l ten v o n St i rn und M u n d p a r t i e wur
den weggewischt , und schon w a r die schreckliche 
H e x e verschwunden, ich sah me in gewohntes 
Gesicht . 

Ich habe diese s t i l l schweigende Lehre nie ver
gessen. Jedesmal , wenn der Z o r n i n mi r hoch
steigen w i l l , sehe ich die Ze ichnung meiner da
mals z w ö l f j ä h r i g e n Tochter vor mi r . 

E . S. 

und Sul tan inen aufstreuen, den T e i g zusammen
ro l l en und einen St r iezel d a v o n formen. D e n 
Str ieze l mit E i bestreichen und mit gehackten 
M a n d e l n bestreuen. 

Diesen T e i g k a n n man auch zum M o h n s t r i e z e l 
ve rwenden , nur l äß t man dann M a n d e l n und 
Sul tan inen fort. 

M o h n f ü l l u n g : 

V i Pfund M o h n w i r d e inige M a l e gewaschen 
bis er sauber ist, dann mit reichlich Wasse r 
aufgekocht, abgegossen und mit ka l t em Wasser 
Ü b e r g o s s e n . Nach 10 M i n u t e n auf e in Sieb gie
ßen , das Wasse r m u ß gut ablaufen. Dann den 
M o h n z w e i m a l durch die Fleischmaschine ge
ben, danach 1 E i , 1 Eßlöffel M e h l , Rosenwasser, 
etwas Butter oder Marga r ine , Zucker nach Ge
schmack hinzutun. Ist die Masse noch zu fest, 
kann man etv/as Wasse r oder Butter hinzu
geben. M i t 100 g gehackten, s ü ß e n M a n d e l n , 
e in igen bi t teren M a n d e l n , 200 g Sul taninen 
mischen und abschmecken, auf den ausgerol l ten 
Hefete ig streichen und zum Str iezel ro l len , mit 
Ei bestreichen und backen. Nach dem Backen 
mit Z u c k e r g u ß bestreichen. 

Einfaches Heferezept : 1 Pfd. M e h l , 40 g Hefe, 
100 g Zucker, Vs Li te r M i l c h , 100 bis 125 g Fett 
oder ö l (1 Eßlöffel ö l = 10 g Fett). 

F r a u H a s l i n g e r macht dazu noch folgen
den V o r s c h l a g : Ganz besonders gut w i r d kaltes 
H e f e g e b ä c k , w e n n man k le ine S tückchen daraus 
bäck t , z. B. ge fü l l t e H ö r n c h e n , K ä s e g e b ä c k usw. 
W e n n man das Fett nicht auf lös t , sondern w i e 
bei B l ä t t e r t e i g recht ka l t in Scheiben auf den 
T e i g auflegt, zusammenklappt , ausrol l t und 
wei te r i n der A r t der B l ä t t e r t e i g b e a r b e i t u n g 
damit v e r f ä h r t , bekommt man den so sehr 
leckeren und knuspr igen H e f e b l ä t t e r t e i g . 

N e u n a u g e n 

^JlXan nehme *z*4<p</)ed . . • 

Kleine Tips zur Verwertung von Apfelvorräten 
D i e g r o ß e Apfe le rn te des le tz ten Jahres ist 

v o n den Ve rb rauche rn — man m u ß schon sagen l e i 
de r— nicht mit der n ö t i g e n Begeis terung b e g r ü ß t 
worden . Nich t nur, d a ß man O b s t g ä r t e n v o l l e r 
verrot te ter Ä p f e l auf dem Boden und an den 
B ä u m e n antreffen kann , wenn man ü b e r L a n d 
geht. A n diesem t raur igen B i l d ist nichts mehr 
zu retten, aber zu retten s ind noch die ü b e r a l l 
re ichl ich e ingelager ten V o r r ä t e an Äpfe ln , sei 
es nun zur p r i v a t e n oder gewerbl ichen V e r w e n 
dung. Denn — man sol l te es nicht g lauben — 
trotz dieser Ü b e r f ü l l e an Ä p f e l n gibt es bei uns 
ta t säch l i ch K i n d e r , die noch nie einen Bratapfel 
gegessen haben. Sie kennen Bananen, A p f e l 
s inen und M a n d a r i n e n , sie kennen Dat te ln und 
Fe igen , aber e inen Bra tapfe l kennen sie nicht. 
Sagen S ie jetzt nicht, das l iege daran, d a ß es 
diese wunderbaren , he imat l ichen g r o ß e n Kachel 
ö fen mi t den wohl t emper ie r t en B r a t r ö h r e n , die 
extra für B r a t ä p f e l eingerichtet zu sein schie
nen, d a ß es diese R ö h r e n nicht mehr gibt. D ie 
K i n d e r sorgten da schon selbst dafür , d a ß immer 
B r a t ä p f e l i n ihnen brutzel ten . 

D i e B r a t r ö h r e n gibt es nicht mehr, aber es 
gibt B r a t ö f e n i n jedem Haushal t , und es gibt 
ü b e r a l l diese Brat formen, Bra t f ix oder so ä h n 
l ich h e i ß e n sie, u n d i n ihnen k a n n man ohne 
v i e l A u f w a n d auch auf der Herdpla t te Bra t äp fe l 
berei ten. A u f den Boden so einer Brat form legt 
man e inen u m g e s t ü l p t e n Te l l e r , i n die F o r m 
g i e ß t man etwas Wasse r , so d a ß ihr Boden da
v o n bedeckt ist. A u f den u n g e s t ü l p t e m Te l l e r 
legt man die Ä p f e l und läß t sie bei k le ins te r 
F l a m m e oder W ä r m e e i n h e i t garen, sie melden 
sich selbst, w e n n sie fert ig s ind, dann pla tzen 
sie n ä m l i c h . M a n bestreut sie dann mit Zucker . 
D i e Bratzei t richtet sich sehr nach der A r t der 
Äpfe l , die har ten brauchen eine k l e i n e halbe 
Stunde, w ä h r e n d die m ü r b e n (sehr geeignet s ind 
die Boskop für Bra täp fe l ) i m N u gar s ind. 

W e n n man jetzt ö f te r seine Äpfe l für einen 
Nacht isch ausnutzen w i l l , k a n n man sie als Brat
äp fe l auf verschiedene A r t zuberei ten. M a n 
nimmt sie g e s c h ä l t oder u n g e s c h ä l t und sticht 
ihnen das K e r n g e h ä u s e aus. M a n sticht dabei 
nicht ganz durch, sondern l ä ß t einen k l e i n e n Be
den, damit die F ü l l u n g , die man ihnen nun gibt, 
nicht h e r a u s f l i e ß t . Diese F ü l l u n g k a n n aus Ro
sinen, N u ß k e r n e n , Zucker und Zimt bestehen, 
auch etwas Butter g e h ö r t dazu. M a n k a n n auch 
Bu t t e r f l öckchen d r ü b e r s t r e u e n . D ie F o r m w i r d 
für diese A r t v o n B r a t ä p f e l n gut mit M a r g a r i n e 
ausgestrichen, u n d auch hier schadet es nichts, 
w e n n man etwas W a s s e r auf den Boden g ieß t . 

E i n Apfe l au f l au f ist i n solcher F o r m auch 
leicht hergestel l t : gut gefettet mit Ä p f e l n in 
S t ü c k e n gefül l t , diese mit e inem leichten schau
migen Pfannkuchenteig Ü b e r g o s s e n und ent
weder i m Bra t f ix auf dem H e r d oder im Ofen ge
backen. W a r m servier t . 

E ine sehr einfach herzuste l lende Nachspeise, 
die a l le K i n d e r gern essen und die V a t i s auch, 
ist folgende: M a n schmort g e s c h ä l t e Äpfe l in 
Scheiben mit Zucker und ganz w e n i g Wasse r 
weich, und füllt damit eine Schale halb v o l l , 
d a r ü b e r g i eß t man einen V a n i l l e p u d d i n g . Diese 
Nachspeise k a n n ka l t und w a r m servier t wer
den. 

Apfe l t o r t en - und -kuchen backen Sie schon seit 
dem Herbs t? W i e w ä r e es aber e inma l mit einer 
w a r m e n Apfe l to r t e? E ine sehr nette Ü b e r 
raschung auch für den Besuch nach dem A b e n d 
brot. M a n k a n n sie gut schon am Tage vorher 
vorbere i ten . Der M ü r b e t e i g b o d e n k a n n ausge
rol l t und i n der Backform ausgelegt, k ü h l bereit 
gestell t werden , die Ä p f e l werden geraspelt, 
vermischt mit etwas Zucker und einem Achte l 
Pfund Ros inen , ebenfalls k ü h l berei t gestellt . 
M a n braucht sie dann nur, ehe der Besud i 
kommt u n d man den Kuchen i n den Ofen schiebt, 
ü b e r dem T e i g aufzuschichten u n d den Streusel 
d a r ü b e r z u s t r e u e n . Backzei t eine gute halbe 

. Stunde. 

Kne t t e ig : 200 G r a m m M e h l , 100 G r a m m Zuk-
ker, 1 Tee lö f fe l Backpulver , e in E i . 

S t reusel : 100 G r a m m M e h l , 50 G r a m m Zucker , 
1 Päckchen V a n i l l i n z u c k e r , eine Messersp i tze 
Zimt , 150 G r a m m M a r g a r i n e . 

U n d w ie w ä r e es mit e inem Schlupfkuchen 
zum Sonntag? 

E i n R ü h r k u c h e n t e i g : 250 G r a m m M a r g a r i n e , 
250 G r a m m Zucker, 3 Eier,, V a n i l l i n z u c k e r , e in 
Päckchen Backpulver und 500 G r a m m M e h l . 

D a r ü b e r g e h ä u f e l t IV2 Pfund g e s c h ä l t e r , in 
S t ü c k e geschnittener Äpfe l . Sie b le iben nicht 
auf dem Kuchen l iegen, w ä h r e n d des Backens 
sch lüpfen sie h ine in und ver te i l en sich in ihm 
und durchsetzen ihn, daher der N a m e Schlupf
kuchen. 

A b e r auch als G e m ü s e lassen sich Äpfe l gut 
ve rwer t en : Apfe l sche iben mit Z w i e b e l r i n g e n zu
sammen in dem Fett gebraten, i n dem vorher d;^ 
Leber gebraten wurde, ergeben zu der Leber 
das passende G e m ü s e . 

R o t k o h l k a n n man kochen, indem man auf 
ein Pfund R o t k o h l mindestens e in Pfund Äpfe l , 
g e s c h ä l t und z e r s t ü c k e l t , langsam mitschmoren 
läß t . Es e r ü b r i g t sich dann jeder Zusatz v o n 
Ess ig oder Zucker , der R o t k o h l schmeckt sehr 
zart und leicht, er bedarf nur eines k l e i n e n Z u 
satzes v o n Schmalz, etwas Salz und einer k l e i 
nen Pr ise M a j o r a n oder K ü m m e l , je nachdem, 
w o z u er gegessen werden so l l . 

U n d dann noch e in W o r t ü b e r eine L insen
suppe. Unsere G r o ß m ü t t e r weichten die Linsen 
ja ü b e r Nacht ein und g ö s s e n das Einweichwas
ser weg . Unsere M ü t t e r weichten sie auch ü b e r 
Nacht ein und kochten sie dann in dem Ein
weichwasser , sie hatten sie vorher gewaschen. 
A b e r die L insen wissen, was heute die armen 
Hausfrauen al les um die O h r e n haben, sie brau
chen das al les nicht, sie k ö n n e n ohne zu w e i 
chen aufgesetzt werden und werden ganz schnell 
gar. M a n soll te sie öf ter kochen, w e i l sie so ver
nün f t i g geworden s ind. U n d w e i l w i r gerade bei 
den Ä p f e l n sind, e in Rezept für ein wohlschmek-
kendes Linsengericht , nicht mit dem üb l i chen 
S u p p e n g e m ü s e , sondern: auf e in halbes Pfund 
L insen ein Pfund g e s c h ä l t e r , z e r s t ü c k e l t e r Äpfe l 
und ein halbes Pfund mageren Speck gar schmo
ren lassen. A n d e r e G e w ü r z e oder Ess ig s ind 
dann nicht mehr erforderl ich, v ie l le ich t fehlt 
etwas Salz und e in Tee löf fe l Rosenpapr ika , 
das ist al les. 

Ja , und die b e r u f s t ä t i g e n Hausfrauen, sie, die 
so besonders v i e l um die O h r e n haben? Z u m 
Glück besi tzen v i e l e v o n ihnen zur eigenen 
U n t e r s t ü t z u n g eine dieser flotten K ü c h e n m a s c h i 
nen. Ihnen sei e in ganz einfaches A p f e l m i x 
gericht v o r jeder M a h l z e i t empfohlen: A u f 
einen g r o ß e n A p f e l eine Tasse M i l c h , etwas 
Zucker (muß aber nicht sein), eine H a n d v o l l 
N u ß k e r n e , und wenn man das M i x g e t r ä n k ein
ma l nur Erwachsenen anbieten w i l l , auch ein 
Schuß Rum. 

Sehr zu empfehlen ist auch der t äg l i che G e n u ß 
von rohem Apfe lmus . M a n k a n n es i n diesen 
K ü c h e n m a s c h i n e n j a i n einer M i n u t e hers te l len. 
Besonders ä l t e r e Menschen , denen die Äpfe l 
zum Be ißen zu hart s ind, so l l ten davon Gebrauch 
machen. Ist ke ine K ü c h e n m a s c h i n e vorhanden , 
da fü r aber etwas mehr Zei t , reibt man die Ä p f e l 
nach a l t b e w ä h r t e r A r t und e r h ä l t auch eine A r t 
rohen Apfe lmuses . 

Schade ist es ja , d a ß w i r nicht a l le eine Frucht
presse zur Her s t e l l ung roher Säf te besi tzen, ein 
G l a s rohen Apfelsaf tes v o r jeder M a h l z e i t für 
jeden, der i h n ver t ragen k a n n — u n d k e i n ver
gammelter A p f e l brauchte i m F r ü h l i n g i n die 
A b f a l l t o n n e n zu wande rn ! 

Z u m Sch luß m ö c h t e ich noch e inen Brotauf
strich e r w ä h n e n , der i n der He ima t sehr beliebt 
war : A p f e l k o m p o t t (nicht Apfe lmus) w i r d mit 
reichlich Zucker sehr dick, go ldbraun eingekocht. 
Genau w i e in O s t p r e u ß e n l i eben die K i n d e r 
auch hier diese A r t M a r m e l a d e , dick auf ihr 
Butterbrot gestrichen, sehr. 

H e d y G r o ß 

Frau Gertrud Toll, Düren (Rheinland), früher 
Bogdahnen bei Waldau, schildert uns eine in
teressante Form der FI altbar machung von Fi
schen: das Backen. Unsere Nehrungsfischer in 
ihrer Abgeschiedenheit, sorgten auf mancherlei 
Art für die langen Wintermonate vor, natürlich 
möglichst durch ihre eigenen Fänge Ob das nun 
die eingesalzenen Krähen des „Krajebieters" 
waren oder wie hier die „gebackenen Fische", 
von denen Frau Toll erzählt: 

M e i n liebes O s t p r e u ß e n b l a t t ! 

N u n beziehe ich Dich schon fast so lange als 
ich aus der Gefangenschaft hier im Wes ten ge
landet bin. M i t g r o ß e m Interesse lese ich alles. 
W a s ich in der Heimat oft mit G l e i c h g ü l t i g k e i t 
aufnahm, bringst Du mir heute schmerzhaft nahe. 
V i e l e s habe ich noch hinzugelernt , denn in der 
Heimat lebten w i r satt von al lem, d a ß uns man
ches nicht so g e k ü m m e r t hat. 

Be im Lesen des Abschnit ts „Sie fragen — w i r 
antworten" in der Zei tung vom 5. November — 
Folge 45 — bin ich stutzig geworden. So l l es 
sich bei den „ g e r ö s t e t e n " Neunaugen, v o n 
denen H e r r M a r t i n Hanke e r zäh l t , um die „ge-
backene" A r t , w ie ich sie kennengelernt habe, 
handeln? 

M e i n M a n n stammte von der Kur ischen N e h 
rung. Dort wurde j a die Fischerei i m g r o ß e n 
betrieben. Die wunde rvo l l en Fische, die es dort 
gab, kennt h ier niemand. M ö g e n die hier han
d e l s ü b l i c h e n Fische noch so schöne Namen ha
ben und noch so teuer sein, die G ü t e und 
Schmackhaftigkeit unserer Fische erreichen, 
glaube ich, ke ine der hier gebotenen. 

Z u gewissen Ze i ten gab es v o n manchen A r t e n 
eine richtige Schwemme. A u f v i e l e r l e i A r t e n 
lernte ich die k ö s t l i c h s t e n Fischgerichte zuberei
ten, wenn mein M a n n und ich i n seinem Heimat
ort P. zum Besuch waren . Eine A r t Fische nennt 
sich Z iegen . E i n sehr fetter Fisch mit spitzem 
R ü c k e n und Bauch, langen Kiemflossen und 
Schwanzflossen. Diese Fische wurden sauber ge
macht, leicht gesalzen und luftgetrocknet, d ü n n e 
D r ä h t e ' s t a c h man durch die A u g e n h ö h l e n und 
reihte die Fische so auf zum Trocknen. W i e bei 
uns die Bauern, so b ü c k e n auch die Fischer un
ser gutes Schwarzbrot auf Vor ra t . Je nach G r ö ß e 
der Fami l i e bis zu zwölf Brote auf e inmal . 

W u r d e n die garen Brote aus dem Backofen 
gezogen, dann lagen die vorberei te ten Fische, 
wie ich es eben schilderte, auf einer d ü n n e n 
Lage H e u auf dem Boden des noch h e i ß e n Back
ofens nebeneinander ausgebreitet. Das H e u war 
w o h l dazu da, d a ß die Fische nicht mit den 
R ü c k s t ä n d e n der Asche in B e r ü h r u n g kamen. Der 
Ofen wurde wieder geschlossen, und die Fische 
buken i n ihrem eigenen Fett goldgelb bis braun. 
Sie schmeckten rösch so aus der H a n d wunder
v o l l . W i r bekamen oft v o n nahen w ie weitent
fernten A n g e h ö r i g e n meines Mannes aus mei 
nem so gel iebten P. manches Paket frischer edel
ster Fische. W e n n es anfing w ä r m e r zu werden, 
d a ß e in gutes A n k o m m e n der frischen Fische 
nicht mehr garantiert war , gab es Ersatz oft 
e in Paket gebackener Fische. Sie haben immer 
g r o ß e Freude bei uns a u s g e l ö s t . Sol l ten die 
Neunaugen des Her rn M . H . nicht auch so zu
bereitet worden sein?. Es w ü r d e mich freuen, 
wenn ich h ö r e n w ü r d e , d a ß meine V e r m u t u n g 
richtig ist. 

M e i n e gel iebten P i l lkopper , alle, die ich 'Euch 
so achtete und schä tz te , die Ihr mir so v i e l Liebe 
zeigtet: wo m ö g t Ihr alle sein? Ich g r ü ß e Euch i m 
Geiste al le . D u liebes k le ines Fischerdorf in 
mitten v o n Sand, W a l d und Wasse r : immer k a 
men mir die T r ä n e n , wenn ich von dir Abschied 
nahm. M e i n M a n n lachte mich aus. Vie l le ich t 
war es mir damals noch u n b e w u ß t eine V o r 
ahnung, d a ß dieses herrl iche Stück Heimat e in
ma l — für wie lange — ver lo ren ging . . . 

Unsere Aufnahme zeigt ein sehr praktisches 
Kostüm aus violettem Wollstoff. Das Modell 

stammt aus dem Hause Jean Dessls. 

d a z u 

Mein Strumpf heute und morgen 
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*Sekfraeht$<ist, S p i n n e n 

und fooka S>JtHittenfakttan 
Winterfreuden in unserer Heimat 

Es war einmal vor gar nicht so langen Jahren, 
da lebten in unserer lieben, unvergessenen Hei
mat viele Könige, kleine und große , je nachdem 
ihr Landbesitz war. Sagt es selbst — waren wir 
nicht Könige auf unseren so fruchtbaren Besitz
tümern. Bin ich auch ein Stadtkind gewesen und 
mit meinem vier Jahre ä l t e ren M a n n erst mit 
30 Jahren auf den heimatlichen Hof von meines 
Mannes V o r v ä t e r n gekommen, so bin ich doch 
mit ganzem Herzen Bäuer in gewesen, und habe 
schon damals meinen Nachbarinnen gesagt, daß 
wir alle Könige in unserem kleinen Reich w ä r e n . 

Heute, wo wir in aller Wel t verstreut leben, 
werdet ihr es auch schon eingesehen haben. 
W e n n wir treu und fleißig unsere Pflicht taten 
und die Arbei t nicht als Arbeit , sondern als 
Freude empfanden, dankte es uns der Boden in 
reichem Maße . W i e war es schön, wenn wir an 
den Sommersonntagen am Nachmittag im Kreis 
der Famil ie durch die wogenden Getreidefelder, 
saftigen Weiden und Wiesen wanderten, wo die 
stattlichen Rinderherden und die Pferde be
schaulich und ruhig grasten. A l l e diese Erinne
rungen wollen wir unseren Kindern und Kindes
kindern ins Herz schreiben, damit sie, wenn un
sere liebe Heimat einmal wieder frei wi rd , auch 
gern wieder dorthin gehen und nach unseren 
heimatlichen Höfen sehen und alles wieder noch 
schöner aufbauen. Schwer w i r d es zwar sein, 
doch Treue wi rd immer wieder belohnt, wie es 
auch nach dem ersten Kr i eg war. 

Und nun soll die Erinnerung an die schöne 
Winterszei t in der Heimat in uns aufleben. 
26 Winter habe ich in Freude und Leid als 
Bäuerin , zwölf Kilometer von der Rominter 
Heide entfernt, auf unserem Hof schaffen und 
wirken dürfen, von 1918 bis Oktober 1944. 

W i e war es doch in der Winterszei t daheim 
immer gemütl ich! Wenn die Ernte gut unter 
Dach war, wenn die Äcker ihre ordentliche W i n 
terfurche hatten, hö r t e man übera l l im Land das 
gemüt l iche Brummen der Dreschmaschinen, die 
den reichen K ö r n e r s e g e n ans Tageslicht brach
ten. W o nach dem Ersten Wel tk r i eg noch ein 
Strohdach übr ig geblieben war, hö r t e man woh l 
auch noch das g le ichmäßige klapp, klapp der 
Dreschflegel und öfters wurde auch noch der 
Saatklee und vor allem der Flachs mit Flegeln 
gedroschen, denn in unserer Heimat war das 
Bearbeiten des Flachses, Spinnen und Weben 
noch geschätzt . Ich habe es auch noch gelernt 
und geübt . W a r das Dreschen beendet, was mei
stens erst im Januar der Fa l l war, dann ging's 
wohl ans Strickedrehen mit Weifkes (das sind 
kleine Handspinnapparate, die selbst geschnitzt 
waren) und mit der g röße ren , auch selbst ge
arbeiteten Strickermaschine, die auf der Tenne 
in Betrieb gesetzt wurde. 

So manch alter Brauch kam im Win te r zu sei
nem Recht. In der Zeit um Adven t war auch die 
Hausfrau mit dem M ä s t e n der Enten und G ä n s e 
fertig und es hub ein g roßes Schlachtfest an. 
Die Rauchkammern waren v o l l ausgelastet, denn 
gegen Weihnachten m u ß t e n die G ä n s e s c h i n k e n 
und G ä n s e b r ü s t e fertig sein. In der Zeit z w i 
schen Weihnachten und Neujahr erschien an 
vielen Stellen auch noch der Schimmelreiter und 
der Brummtopf mit seinem Gefolge, diese wur
den von alt und jung immer mit g r o ß e m Jubel 
begrüß t . Die S p i n n r ä d e r wurden in den Zwölf ten 
beiseite gestellt. Dafür wurden am Nachmittag 
und Abend in den Küchen oder leeren Stuben 
Federn geschleißt , wozu sich auch die Nachbarn 
gern einfanden. Das ging bei v i e l Erzäh len alter 
Geschichten und Singen gut vonstatten und zum 
Schluß gab's dann noch einen guten Kaffee und 
Streuselfladen und zwischendrein kamen die be
liebten Bratäpfel zur Erquickung. 

Im Win te r kam bei uns auch in jeder Woche 
einmal die Jugend des Dorfes, woh l auch aus 
den Nachbardör fe rn , jeweils bei einem anderen 
Bauern zusammen, und bei leichter Handarbeit , 
v i e l Gesang unserer schönen Volks l i ede r und 
lustigen Pfändersp ie le vergingen die Abende 
sehr schnell. 

Lag v i e l Schnee auf unseren S t raßen , dann 
ging es eifrig ans Schlittenfahren, und es war 
dann auch die Zeit, wo die jungen Pferde ange
lernt wurden. V i e l Liebe und Geduld m u ß t e 
daran gewandt werden. Es war immer ein schö
nes Bi ld , wenn die jungen Tiere, um die über 
schüssige Kraft zu b ä n d i g e n , erst eine Zei t auf 
dem g r o ß e n Hof oder dem nahe gelegenen Roß-

Nochmals: „Pritzkoleits Laden" 
In meiner Weihnachtsgeschichte .Pr i tzko

leits Laden" hatte ich für die Veröffent l ichung 
im O s t p r e u ß e n b l a t t den Ort Gumbinnen einge
setzt, wo ich meine Jugend verbrachte. Das 
aber erregte nun den Unwi l l en des Herrn 
Eugen Pritzkoleit in Bad Zwischenahn, der 
Wer t darauf legt, festzustellen, daß in meiner 
Erzäh lung nicht seine Gumbinner „Flora-
Drogerie" gemeint war. Natür l ich war sie nicht 
gemeint: sie lag ja nicht am Ende einer Seiten
s t r aße , sondern am Königspla tz , a u ß e r d e m be
schrieb ich kerne Drogerie, sondern einen „klei
nen Laden" mit einem Weihnachtsengel, der 
„unter den letzten" am Stadtausgang lag. Das 
alles geht aus dem Text k lar hervor. Der 
Name Pritzkoleit aber war in O s t p r e u ß e n ver
breitet (es gibt zum Beispiel einen bekannten 
Schriftsteller dieses Namens), und ich verwen
dete ihn als ebenso charakteristisch, wie Sieg
fried Lenz es mit v ie len anderen os tp reuß i 
schen Namen getan hat. Jede freie Gestaltung 
trachtet nach dem Charakteristischen, und nichts 
bindet uns mehr an die Heimat als die tref
fende Wiedergabe von Stimmung und Atmo
sphä re . Es w ä r e mir nie in den Sinn gekom
men, eine Geschichte ü b e r die „Flora-Droger ie" 
zu schreiben — ganz abgesehen davon, daß ich 
ihren Besitzer persönl ich gar nicht kannte. 

A n n e m a r i e G r e g o r - D e 11 i n 

garten longiert wurden. A n den Sonntagen ging 
es vormittags zur Kirche und schön war es, wenn 
von allen Seiten die Schlitten zu unserem Kirch
dorf kamen, g e h ö r t e n doch in der Heimat zu 
einer Kirchengemeinde oft 20 bis 30 Dörfer . A m 
Nachmittag ging es dann gewöhn l i ch in ein 
Nachbardorf zu guten Freunden oder Ve rwand
ten zum Kaffeetrinken und Wirtschaft-Besehen. 

W i e schön waren auch die Abende in den 
landwirtschaftlichen Vere inen , wo so mancher 
gute lehrreiche Vor t rag von den landwirtschaft
lichen Lehrern und Lehrerinnen mit der fort
schrittlichen Wirtschaftsweise bekannt machte 
und so manche Anregung und Hilfe gab. U n d 
wenn ein Vereinsfest gefeiert wurde, kam auch 
die Jugend bei frohem Theaterspiel und Tanz 
zu ihrem Recht. A b und an war auch noch ein
mal ein ganz besonderes Fest. So hatten wi r in 
einem Jahr unsere unvergessene Heimatdichte
rin Frieda Jung zu uns gebeten, die uns einen 
wundervol len Vortragsabend aus ihren W e r k e n 
schenkte. 

Und wie schön waren die Schlittenfahrten in 
die Rominter Heide! K a m man in den W a l d , 
wurden die Schlittenglocken abgenommen, und 
ganz s t i l l und schnell sauste der Schlitten unter 
den schneeverhangenen Tannen dahin. W e n n 
man dann noch das W i l d an den Futterstellen 
beobachten konnte, war es ganz besonders 
schön. Fast jeden Win te r gab es auch noch eine 
gemeinsame Schlittenpartie, manchmal bis zu 
20 Schlitten, mit Einkehren in irgendeinem be
liebten Gasthaus, so öfter bei Mut ter Schneide
reit in Gr.-Rominten, wo bei gutem Kaffee und 
richtigem steifem os tp reuß i schem Grog, „Rum 
muß, Zucker kann, Wasser braucht nicht" ein 
paar fröhliche Stunden verlebt wurden und die 
Heimfahrt erst bei hellem Mondschein vonstat
ten ging. U n d welchen Spaß machte es dabei, 

Alte Spinnstube in der alten Heimat 

wenn an einer besonders verst iemten Stelle ein 
Schlitten umkippte und mit v i e l G e l ä c h t e r al ler 
sich die Insassen aus den Pelzdecken hervor-
rappelten. V i e l zu schnell verg ing der W i n t e r 
und von Schnee und Kä l t e s p ü r t e man in den 
warmen S tä l l en und gut geheizten Stuben nicht 
zu v i e l . 

U n d doch freute man sich, wenn im Februar 
oder Anfang M ä r z die Lerchen ihre jubelnden 
Stimmen erhoben und die ersten Stare auftauch
ten. M i t welchem H a l l o wurde die Fami l ie A d e 
bar b e g r ü ß t ! E. H . F. 

D e r e r s t e Orgelton 
Einer wahren Begebenheit nacherzäh l t von Georg B ö h n k e 

M a n muß te sie l ieben — die alten, v e r t r ä u m 
ten, k le inen Dorfkirchen unserer Heimat. 

Umgeben von einer Mauer aus groben Feld
steinen, erhoben sie sich auf der höchs ten 
Stelle des Dorfes inmitten des alten Friedhofes. 
Innerhalb ihrer dicken Mauern waren sie eine 
S tä t t e der Ruhe, des Friedens. Ehrfurchtsvoll 
betrat man das kleine, a l t e r tüml iche Kirchen
schiff, das der durch die b le ige faß ten Scheiben 
fallende Schatten alter F r i e d h o f s b ä u m e in ge
heimnisvolle D ä m m e r u n g hü l l t e . Das altersge
b r ä u n t e Ges tüh l , die S t ä n d e der Kirchen
patrone, die Ehrentafeln der Gefallenen vie ler 
Kriege, vergilbte Por t r ä t s verstorbener Geist
licher, die hier einst amtierten, selbstgefertigte 
Leuchter, Taufschale und die handgearbeitete 
Altardecke — alles Stiftungen aus der Ge
meinde — zwangen zur Besinnung und A n 
dacht. In diesen Raum p a ß t e auch die kleine, 
alte Orge l mit nur einem Manua l , wenigen Re
gistern und den Balgen mit F u ß b e d i e n u n g . 

So stand sie da: die altersgraue, k le ine 
Kirche meines Heimatdorfes St. im Kreise 
Wehlau , in der der neue Kantor durch ein un
verschuldetes Mißgeschick fast die Andacht ge
s tör t hä t t e . 

Das kam so: 
Die vakante Organistenstelle wurde mit 

einem jungen Organisten besetzt, der an einem 
Sonntag w ä h r e n d des Gottesdienstes feierlich 
in sein A m t e ingeführ t werden sollte. Die Ge
meinde war durch K a n z e l a b k ü n d i g u n g e n auf 
diese Feier hingewiesen worden und füllte bis 
auf den letzten Platz das w ü r d i g geschmückte 
Gotteshaus. Die Kirchenrä te , der Patron und 
der neue Organist s a ß e n auf S tüh l en im Halb
kreis vor dem Al ta r . Damit ke in unvorher
gesehenes Ereignis die Feier s t ö r e n k ö n n t e , 
hatte der Pfarrer mit dem neuen Kantor und 
dem stellvertretenden Organisten den Ablau f 
der Handlung genau festgelegt. A l s erste Amts 
handlung des neuen Kirchenmusikers war das 
Spielen der Schlußl i turgie vorgesehen, wozu 
auf der Orgelbank aufgeschlagen Choralbuch, 
Agende, das Gesangbuch und die Noten für das 
Ausgangsspiel vorsorgl ich schon bereit lagen. 

M i t den Wor ten : „Nun w i r d uns unser neuer 
Kantor die Schlußl i turg ie spielen", schloß der 
Pfarrer die feierliche E i n f ü h r u n g s h a n d l u n g . Die 
Spannung der Gemeinde erreichte ihren H ö h e 
punkt, als der neubeamtete Organist sich vor 
dem A l t a r erhob, um zu der Orgelempore zu 

gelangen. A b s c h ä t z e n d e Blicke verfolgten sei
nen Gang, der die Sti l le durch lauthallende 
Schritte auf dem Steinboden und dann durch 
dumpfes Tappen auf der Holztreppe unter
brach. Oben erwartete ihn der Kirchenchor, der 
mit den Liedern „Gott g r ü ß e dich!" und „Mit 
dem Her rn fang' alles an!" die Feier v e r s c h ö n t 
hatte. Al le rd ings sollte der Anfang diesmal 
nicht schön werden. 

A l s sich der neben der O r g e l sitzende So
pran ehrfurchtsvoll erhob, fielen durch eine 
unbeachtete Bewegung al le Bücher der Orge l 
bank auf das Pedal . Der erste Orgel ton, den 
die lauschende Gemeinde na tü r l i ch dem neuen 
Kantor zuschreiben m u ß t e , war ohrenzer
re ißend , w e i l sich ein Buch zwischen „e" und 
„eis" verklemmt hatte und beide Tasten zu
gleich n i e d e r d r ü c k t e . — Es kam noch schlim
mer. — E i l i g b e m ü h t e sich der eifrige Chor 
dirigent, unter der. Orgelbank den fürchter
lichen S törenf r ied zu entfernen. Der neue O r 
ganist saß bereits auf der Orge lbank und 
bück te sich auch rasch nach dem Buch. Dabei 
s tü tz te er sich mit der l i nken H a n d auf e in 
schwarzes Brett vor der Tastatur. 

Doch — o Schreck — das war gar ke in Brett, 
sondern es waren die hier schwarzen Unter
tasten der alten Orge l . So erklangen — aber 
ungewoll t — vie le erste und fürchter l iche, 
wenn auch nur ganz kurze O r g e l t ö n e des neuen 
Kantors. 

Endlieh konnte nun das richtige Spie l begin
nen, aber — 0 Jammer — die Orge l gab jetzt 
keinen Ton von sich. „Es schwiegen alle Flö
ten", w e i l auch der jungen Balgentreter in der 
Schreck in alle Gl ieder gefahren war. Sie sah 
erstaunt ü b e r ihre H o l z w a n d zu dem ung lück
lichen Kantor auf der Qrgelbank, stand mit 
beiden Füßen auf den Balgbrettern, und so 
fehlte der Orge l der T ö n e erweckende Luft
strom. Verzweife l t nickte der g e q u ä l t e Kantor 
ihr aufmunternd zu. Sie aber hielt das Kopf
nicken für eine B e g r ü ß u n g und nickte e r r ö t e n d 
zurück, ohne ihre Arbe i t fortzusetzen. 

So dauerte es doch noch Augenbl icke , bis die 
ersten, diesmal endlich richtigen O r g e l t ö n e 
das Kirchenschiff durchbrausten und damit 
Pfarrer, Patron, K i r chenä l t e s t en , Gemeinde
gliedern unten und schließlich auch dem arg 
mitgenommenen Kantor oben ein e r l ö s e n d e s 
Aufatmen brachten. 

D e r H a s e l a g i m P f e i f e r 

M i t unserer Tante Jettchen hatten w i r so 
unseren Kummer . W a r u m ? A c h , w e i l sie so tüch
tig war und immer alles besser w u ß t e und 
wi rk l i ch besser fertigbrachte. M a n k a m sich im
mer so k l e i n und häß l ich vo r neben ihr . N a , Sie 
kennen das ja, ü b e r a l l gibt es j a so eine. A b e r 
als sie uns dann al le M ä n n e r der ganzen Ge
gend auf e inmal ausspannte, da wurden wir 
richtig b ö s e und gingen zum Gegenangrif f übe r . 

Es war eine abgemachte und abgesprochene 
Sache, d a ß es nach einer Tre ib jagd Erbsensuppe 
gab. Tante Jettchen aber bekam es fertig, als 
R e h w i l d bei der J agd erlegt wurde, die J ä g e r 
solange durch W i l l k o m m e n s t r ü n k l e i n h inzuhal 
ten, bis ta t sächl ich die frische Rehleber knuspr ig 
gebraten und duftend auf dem Tisch stand. 
W e n n die J ä g e r in der Theor ie n a t ü r l i c h auch am 
liebsten Erbsensuppe a ß e n , die Leber war denn 
doch eine w i l l kommene Zugabe, und na tü r l i ch 
eine bestrickende Schmeichelei für die stolzen 
J ä g e r . 

N a , warte Tante Jettchen! dachten w i r . 

Bei der n ä c h s t e n Jagd baten w i r uns die be i 
den ersten Hasen für das M a h l aus. Es gab e in 
g r o ß e s Ge läch t e r , als gegen M i t t a g einer der 
Treiber mit den eben erlegen Hasen abzog. Das 
w ü r d e e in s c h ö n e s Jagdessen werden d ie sma l l 
Jeder J ä g e r w u ß t e doch: Hasen m ü s s e n a b h ä n 
gen! 

N a , unsere beiden Hasen , die w i r acht Tage 
vorher heimlich besorgt hatten, lagen da bereits 
abgezogen und v o n den H ä u t c h e n befreit (der 
Hase so l l ihrer ja 99 haben), mit e inem Pfund 
Schweinefleisch zusammen, mit Lorbeerblat t 
und N e l k e n g e w ü r z t im Topf und kochten schon 
eine W e i l e . W i r hatten die ganzen Hasen i n 
g r o ß e S tücke gehackt (denn w i r wo l l t en gar k e i 
nen Hasenbraten machen, das fanden w i r s t i l 
los für eine Treibjagd). N e i n , w i r kochten Hasen
k l e in , aber nicht w ie es bei der sparsamen Tante 
Jettchen übl ich war, aus Rippchen, Innereien 
und V o r d e r l ä u f c h e n , sondern die ganzen Hasen 
lagen bereits i m Pfeffer. 

In e in bis z w e i Stunden wurden sie gar. N u n 
nahmen w i r die S tücke aus der B r ü h e und l i eßen 
sie a b k ü h l e n . Die Knochen wurden entfernt 
(entbeint sagen die J ä g e r ) . Dann schnitten wir 
Hasen- und Schweinefleisch in mundgerechte 
Stückchen, br ie ten i n einer Pfanne e twa ein 
Pfund Speck ( g e r ä u c h e r t und frisch), zuletzt mit 
z w e i Tassen grobgehackter Z w i e b e l zusammen. 
A l s alles gut d u r c h g e b r ä u n t war, legten w i r das 
Fleisch h ine in und l i e ß e n es auch "etwas Farbe 
annehmen. Dazu g ö s s e n w i r dann eine Flasche 
Rotwein und e in bis z w e i Tassen Schweineblut 
zum S ä m i g m a c h e n . Das Ganze wurde noch mit 
etwas M e h l gebunden, und vor a l l em noch ein 
b ißchen mit Pf laumenkreide oder Johannisbeer
gelee abgeschmeckt — das gibt dem Gericht den 
letzten Charme. (Man kann auch e in paar Back
pflaumen mit dem Hasen mitkochen.) 

F ü r unsere Hausfrauen h ier noch e inmal die 
Zutaten: Je Hase ein halbes Pfund Schweine
fleisch, e in halbes Pfund Speck, g e r ä u c h e r t und 
frisch, mager oder fett nach Geschmack, eine 
Tasse v o l l gehackter Z w i e b e l n , eine halbe Fla
sche Rotwein , eine Tasse Schweineblut , etwas 
S ? < Ä e n i r e i d S ' N e l k e n u n d Lorbeerblat t zum 
Weichkochen, Backpflaumen nach Bedarf. 

Servier t wurde das H a s e n k l e i n auf bunten, 
S f ' f f , g U l i e l l e r n - Z u e r s t l e o t e man Salz
kartoffeln i n den Tel ler , nach os tp reuß i sche r 
ft.n etwas mehl ig zerkocht, und d a r ü b e r qoß man 

m r , f n f e f e r ' flegessen wurde das ganze mit 
2 L u 2 P £ i ä * n u n f e h l t n u r n o * ^ie Jagd
gesellschaft, die sich durchgefroren und hungrig 

d S S £ U r Z u A b e r n i c h t n u r d e n J ä g e r n dürfte 
w S r P e n 1 a n e i n e m f r ° s t i g e n Herbst- oder 
Winter tage gut gefal len! 

h a Ä r 1 1 " 1 . " a s

T

e n k l e i n v o n z w e i frischen Hasen 
ber n d p r Z r i J a g ^ s a t t 9 e i n a c h t , und die Trei-
h a n i n ? « U 6 S O Ü e n a u d l d a v o n abbekommen 

Es w L e ? t r u s t e t e s i * s p ä t e r Tante Jettchen. 
wortetPn U f , a U f d i e B e r e i t u n g an", ant
worteten w i r i n dem Ton , in dem sie sonst im-
n i c h t ^ L f S p r a c h - D i e W a h r h e i t kann sie nun 
A b e r T i n S i e i s t n a m l i c h s c h o n qestorben. 
sterhVn m l n ' Ve w ü n s * t e sich immer, jung zu 
sterben a u c h als sie nach dem Kalender schon 
i h r e f i ? r' 7 ° M n a U S s e i n m u ß ^ Na , so 
»bre 83 ist sie schl ießl ich doch nod i geworden . . . 

H e d y Groß 
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W e n g e r s L e g e n d e n 

Von Dr. Eduard Jennicke 

Es gibt w o h l k e i n e n westdeutschen Pub l i z i 
sten, der aus seiner A b n e i g u n g g e g e n 
P r e u ß e n heraus: das B i l d der deutschen Ge
schichte mit solchem Eifer verzerr t w ie Pau l Wel
he im W e n g e r . In se inem Blatte, dem „Rhei
nischen M e r k u r " , hat er sich zu Neu jah r 1961 nun 
sogar b e m ü h t , das d ü m m s t e Schlagwort einer 
gef l issent l ichen Propaganda wie auch der un
k l u g e n „ U m e r z i e h e r " wiederzubeleben , gegen 
welches sich n iemand anders als der P r ä s i d e n t 
des Deutschen Bundestages, Dr. Eugen Gers ten
maier , k ü r z l i c h in einer an die Jugend gerichte
ten Ansprache mit gutem G r u n d nachdrück l i ch 
gewandt hatte: Daß H i t l e r in F r i e d r i c h 
d e m G r o ß e n und in Bismarck V o r l ä u f e r ge
habt habe und damit v o n jenem P r e u ß e n k ö n i g , 
dem nicht nur G o e t h e , sondern auch I m m a 
n u e l K a n t h ö c h s t e A c h t u n g gezol l t haben, 
ü b e r den Schöpfer des Deutschen Reiches v o n 
1871 e in d i rekter W e g zu dem ö s t e r r e i c h i s c h e n 
„ R a s s e n p o l i t i k e r " A d o l f H i t l e r g e f ü h r t habe. Der 
B u n d e s t a g s p r ä s i d e n t bezeichnete diese Ge
schichtskl i t terung als „ d a s b ö s e s t e U r t e i l , das 
ü b e r uns v e r h ä n g t wurde" , und als „ S c h m ä h u n g 
der deutschen Geschichte". 

W e r auch nur b e i l ä u f i g i n den unteren K l a s 
sen der h ö h r e r e n Schulen etwas v o n p r e u ß i s c h e r 
Geschichte g e h ö r t hat, der w i r d Dr . Gers ten
maier für diese R i c h t i g s t e l l u n g e i n e r 
ü b l e n L e g e n d e dankbar se in ; denn er w e i ß , 
d a ß P r e u ß e n jenes deutsche L a n d war , i n we l 
chem Menschen der verschiedensten H e r k u n i t 
zu N e u s t ä m m e n zusammenwuchsen, w i e sich 
dies besonders i n O s t p r e u ß e n u n d i n Pom
mern, aber auch i n Schlesien a u s p r ä g t e . P r e u ß e n 
kannte k e i n e r l e i „ v ö l k i s c h e " oder „ r a s s i s c h e " 
D i s k r i m i n i e r u n g , sondern h ier entstand auf der 
Grund lage der Gle ichberecht igung a l l e r B ü r g e r 
vo r dem Gesetz e i n S t a a t s b e w u ß t s e i n , das i m 
G e d a n k e n des Dienstes am G e m e i n w o h l und der 
P f l i ch te r fü l lung für das G e m e i n w e s e n seine tief
sten W u r z e l n hatte. 

Es w a r das U n g l ü c k P r e u ß e n s , d a ß es dem 
ethnischen, dem „ v ö l k i s c h e n " N a t i o n a l i s m u s 
ausgesetzt wurde , der v o n z w e i Sei ten her ge
gen das p r e u ß i s c h e S t a a t s b e w u ß t s e i n anbran
dete: V o n P o l e n her, wo sich e in „ v ö l k i s c h e r " 
Na t iona l i smus deshalb entwickel te , w e i l es 
seine Staat l ichkei t durch Schuld und Schicksal 
v e r l o r e n hatte, u n d v o m W e s t e n und S ü d e n 
Deutschlands her, w o in der Geschichtsbetrach
tung — w i e so manche Rede i n der Frankfur te r 
Paulsk i rche i m Jahre 1848 belegt — gleichfal ls 
mehr und mehr jene ethnischen Z ü g e i n Erschei
nung traten, die schl ieß l ich i n der V e r h e r r 
l ichung des „ G e r m a n e n t u m s " gipfel ten. B e i Bis 
marck ist deut l ich jener innere Bruch zu e rken
nen, der dadurch charakter is ier t ist, d a ß sch l i eß 
l ich ethnisch-deutsche Gesichtspunkte i n die Be
trachtung der Aufgabe P r e u ß e n s e indrangen: 
Immerhin gab es n i e m a l s — auch unter B i s 
marck nicht — so etwas w i e e i n e n p r e u ß i -
s c h e n N a t i o n a l i s m u s , w e i l es ihn auf 
G r u n d der ethnischen V i e l f a l t i n seiner Bevöl 
k e r u n g auch gar nicht geben konnte , u n d die so
genannte „ v ö l k i s c h e Bewegung" , aus der H i t l e r 
entsprang und welche er noch zusä t z l i ch perver
tierte, ist denn auch n i c h t i n P r e u ß e n ent
standen. 

P a u l W i l h e l m W e n g e r s ind jene fundamen
talen Unterschiede zwischen p r e u ß i s c h e m Patr io
t ismus und „ v ö l k i s c h e m " Na t iona l i smus v ö l l i g 
g l e i c h g ü l t i g : er w o l l t e nun e inma l die „ A h n e n " 
H i t l e r s i n P r e u ß e n finden, und so hat er sie denn 
auch gefunden, wenn auch nur i n e inem Behufe: 
In der P o l i t i k g e g e n ü b e r Po len . N a t ü r l i c h ist 
auch das nicht so ganz einfach gewesen; denn 
i m m e r h i n besteht e in g r o ß e r Unterschied z w i 
schen dem Schlagen der L a n d b r ü c k e v o n Pom
mern nach O s t p r e u ß e n durch Fr ied r i ch den G r o 
ß e n sowie der doch letzt l ich „ d e f e n s i v e n " Po len -
P o l i t i k Bismarcks — der bekannt l ich i n e iner 
Polen-Debat te v o r dem Reichstag e r k l ä r t e : „So 
barbar isch s ind w i r heute nicht mehr, d a ß w i r 
sie aust re iben" — im Verg l e i che zu der auf V e r 
s k l a v u n g des polnischen V o l k e s abz ie lenden 
„Po l i t i k " H i t l e r s . A b e r h ie r w a r nun eben doch 
wenigstens i rgendetwas , was P. W . W e n g e r e in 
geeignetes Element zur B e k r ä f t i g u n g der ant i 
p r e u ß i s c h e n Geschichtslegende zu sein schien. 
D a b e i w i r d auf K l e i n i g k e i t e n ke ine Rücks ich t 
genommen: W e n g e r schreibt, d a ß infolge der 
ersten T e i l u n g Polens „d ie Russen zum Schieds
richter in Os tmi t t e l eu ropa" geworden seien, ob
w o h l doch bekannt ist, d a ß sich das ganze p o l 
n i s c h - l i t a u i s c h e R e i c h bereits unter 
r u s s i s c h e m E i n f l u ß befand und Fr iedr ich 
diesen dadurch e i n d ä m m t e , d a ß er e in ige bereits 
w e i t h i n d e u t s c h b e s i e d e l t e L a n 
d e s t e i 1 e , die einst zum Ordensstaat g e h ö r t 
hatten, ü b e r n a h m und dort Reformen e i n f ü h r t e , 
welche die v o n der polnischen Szlachta bis da
h i n u n t e r d r ü c k t e n Bauern lebhaft b e g r ü ß t e n 
(wie selbst M i ß W i s k e m a n in ihrer 
polemischen antideutschen P u b l i k a t i o n zugab, 
was aber W e n g e r offenbar nicht wahr haben 
w i l l ) . * 

Es e r ü b r i g t sich, auf das wei tere e inzugehen, 
was der rheinische Publ iz i s t und V o r k ä m p f e r 
e iner polnischen Or i en t i e rung der deutschen Po
l i t i k um jeden Preis sonst noch gegen die A u s 
f ü h r u n g e n des B u n d e s t a g s p r ä s i d e n t e n vor 
br ingt : D a ß dieser oder jener P r e u ß e eigent l ich 
gar k e i n P r e u ß e sei , w ie er auch am l iebsten 
e inen „ A h n e n p a ß " für K a n t ers tel len m ö c h t e , 
nur um zu e rweisen , d a ß auch dieser eigent l ich 
gar nicht zu den P r e u ß e n zu z ä h l e n sei (Er 
spricht davon , d a ß K a n t „ s c h o t t i s c h e s 
A h n e n b e w u ß t s e i n " hatte, o b w o h l nur 
eine ku rze N o t i z des Ph i losophen , die wahr
scheinl ich auch noch auf e inem I r r t u m be
ruhte, vor l ieg t ) . A l l d iesem k a n n nur entgegen
gehal ten werden, d a ß es v e r w u n d e r l i c h er
scheint, w a r u m dieser Pau l W i l h e l m W e n g e r 
ausgerechnet die H o h e n z o l l e r n bei P r e u ß e n be
lassen w i l l , o b w o h l sie doch v o n Hause a u ä 
S c h w a b e n s ind. 

N u n , w i ' r e m Pau l W i l h e l m W e n g e r eben die 
A h n h e r r e n Hi t l e r s unbedingt i n P r e u ß e n — und 

nicht e twa anderswo, ke inesfa l l s aber e twa bei den 
V o r k ä m p i e r n des polnischen v ö l k i s c h e n N a t i o 
nal ismus, der dann unter F ä l s c h u n g des Begriffs 
der Selbs tbes t immung am Ende des Ersten W e l l 
kr ieges zum Zuge k a m — suchte und finden 
wol l t e , hat er i n seinem Aufsa tz „Ein Draht nach 
W a r s c h a u " bekanntgemacht, der i n der W e i h 
nachtsausgabe seines Organs erschien: Er w i l l 
h ier Drahtz ieher sein zu R o t p o l e n , und so 
g ing es i h m eben darum, der bekannten ant i 
p r e u ß i s c h e n Geschichtskl i t te rung polnischer E d i 
toren eine ebensolche in jenem Blat te zur Se i le 
zuste l len, das seinen T i t e l nach dem an t iken 
Got te führ t , welcher bekannt l ich recht zwei fe l 
hafte Elemente des Wirtschafts lebens zu seinen 
K l i e n t e n z ä h l t e . 

H ie r , in diesem Weihnach t sa r t i ke l hat er die 
Ka tze aus dem Sack gelassen: Bisher hat er 
immer bestri t ten, d a ß er eine P o l i t i k des V e r 
zichts betreibe und b e f ü r w o r t e , abeT nun stellt 
er die Frage, ob „d ie A u ß e n p o l i t i k der Bundes
repub l ik . . . das f l u c h b e l a d e n e Erbe der 
p r e u ß i s c h - r u s s i s c h e n Te i lungspo l i t i k , an welcher 
P r e u ß e n starb, fortsetzen . . .* w o l l e . D a ß h e i ß t 
ganz k la r , d a ß Pau l W i l h e l m W e n g e r die Rechts
forderung auf W i e d e r h e r s t e l l u n g der staatl ichen 
Einhei t Deutschlands in den Grenzen v o n 1937, 
w ie sie v o n der Bundesreg ie rung und v o m Bun
destag ver t re ten w i r d , als „ F o r t s e t z u n g der 
f l u c h w ü r d i g e n polnischen T e i l u n g e n " betrachtet, 
o b w o h l a l l e i n seit v i e l e n Jahrhunder ten d e u t 
s c h e s , v o n den Po len und Sowjets v ö l k e r 
r e c h t s w i d r i g a n n e k t i e r t e s L a n d 
z u r ü c k g e f o r d e r t w i r d , das l ed ig l ich polnischer 
und sowjetischer V e r w a l t u n g unterstel l t worden 
ist. * 

N o c h e in W o r t zu jenen „ f l u c h w ü r d i g e n " p o l 
nischen T e i l u n g e n : P. W . W e n g e r soll te wissen, 
d a ß dann, wenn diese Te i lungen „ f l u c h w ü r d i g " 
gewesen s ind, — die sogenannte erste „ T e i l u n g " 
betraf ü b e r h a u p t nur e in ige Grenzgebie te —, 
i m Verg l e i che dazu die M i t t ä t e r s c h a f t 
P o l e n s an den u n m e n s c h l i c h e n M a s 
s e n a u s t r e i b u n g e n v o n M i l l i o n e n M e n 
schen, die ebenso schuldig oder unschuldig w a 
ren w i e Wenger , aus der He ima t ihrer V o r f a h 
ren tausend- und mi l l ionenfach f l u c h w ü r d i g e r 
ist als jene b l o ß e V e r ä n d e r u n g der staatlichen 
S o u v e r ä n i t ä t , die mit den — auch v o n uns ab
gelehnten und verur te i l t en — Te i lungen Polens 
erfolgte. W i e es denn auch einem rheinischen 
Pub l i z i s t en , der offenbar nicht den geringsten 
Begriff auch nur davon hat, was p r e u ß i s c h e n 

K a t h o l i k e n das E r m 1 a n d bedeutet, zu
mindest bekannt sein sollte, d a ß selbst die Te i 
lung des Deutschlands west l ich der Oder durch 
die E l b e - W e r r a - L n i e mit jenen polnischen Te i 
lungen nicht i n angemessenen V e r g l e i c h gesetzt 
werden kann , w e i l damals die menschlichen Bin
dungen und die Fami l ienbande nicht bedroht 
und b e e i n t r ä c h t i g t wurden, w ie dies heute der 
F a l l ist. 

G a b e s e i n e 

d e u t s c h e „ F ü n f t e K o l o n n e " ? 

E i n n i e d e r l ä n d i s c h e r H i s t o r i k e r 
schafft endl ich K l a r h e i t 

K p . In der Deutschen Ver lagsans ta l t i n Stutt
gart erschien soeben im Rahmen der bemerkens
wer ten V e r ö f f e n t l i c h u n g e n des Instituts für 
Zeitgeschichte e in W e r k , das i n weitesten deut
schen Kre i s en gelesen werden sollte, w e i l es 
K l a r h e i t ü b e r eine i n den Tagen des Z w e i t e n 
W e l t k r i e g e s gerade v o n a l l i ie r ter Seite 
e i f r ig gepflegte Legende schafft. Louis de Jong , 
einer der le i tenden M ä n n e r des n i e d e r l ä n d i s c h e n 
Staatsinstituts für Kr iegsdokumenta t ion , ist der 
A u t o r . Der T i t e l lautet: „Die deutsche fünfte K o 
lonne i m 2. W e l t k r i e g . " Es handelt sich um eine 
Frage, die durchaus nicht e twa nur in vergange
nen Jahren interessierte, sondern die auch heute 
v ö l l i g k larges te l l t werden w i l l , wenn man echte 
Schuld auf deutscher Seite v o n t e n d e n z i ö s e r geg
nerischer Dars te l lung k l a r scheiden w i l l . D ie Klä
rung der T a t b e s t ä n d e , die sich an eine angeb
liche „Fünf te K o l o n n e " Deutschlands k n ü p f e n , 
ist u m so wichtiger, als nachweisl ich infolge 
einer gesteigerten V e r d ä c h t i g u n g der Deutschen 
auf a l l en Gebie ten innerhalb und a u ß e r h a l b un
serer Grenzen i m Zeichen dieses „ T r a u m a s " 
zweife l los T a u s e n d e v o n M e n s c h e n 
u n s c h u l d i g u m g e k o m m e n sind. 

Louis de J o n g ist e in u n v e r d ä c h t i g e r Zeuge. 
Fast seine ganze Fami l i e k a m in den Kr iegs jah
ren w ä h r e n d der Besatzung Hol l ands ums Leben. 
V o n einer Vore ingenommenhe i t f ü r die Deut
schen k a n n bei diesem Wissenschaft ler w i r k l i c h 
nicht die Rede sein. Schon w ä h r e n d des P o l e n -
f e l d z u g e s wurde v o n Warschau und seinen 
damal igen V e r b ü n d e t e n behauptet, die 'Deut
schen h ä t t e n nur so schnell siegen k ö n n e n , w e i l 
sie lange v o r dem K r i e g e unter den dort woh
nenden Deutschen solche „ K o l o n n e n " gebildet 
und durch die Einschleusung v o n angeblichen 
„ A r m e e n v o n Agen t en" den pol i t ischen W i d e r 
stand zerbrochen hatten. D ie gleiche Legende 
v o n der angeblichen Riesenarmee he iml ich w i r 
kender Deutscher tauchte s p ä t e r nacheinander i n 
D ä n e m a r k , Norwegen , in Frankreich, i n England 
und i n den V e r e i n i g t e n Staaten auf. Die g r o ß e 
Presse der A l l i i e r t e n sprach — aus dem M u n d e 

immerhin bekannter Po l i t ike r — v o n einer an
geblichen „ G e h e i m a r m e e in der S t ä r k e v o n ü b e r 
einer M i l l i o n geschulter Agen ten und Saboteu
ren". Ei f r ig wurde dieses Schreckgespenst dann 
auch nach S ü d a m e r i k a verfrachtet. M a n behaup
tete, H i t l e r habe den Plan , g a n z L a t e i n 
a m e r i k a z u e r o b e r,n. 

de J o n g hat eine k a u m vors te l lbare A n z a h l 
v o n Dokumenten , Berichten und detai l l ier ten 
Dars te l lungen zu dieser Frage geprüf t und stu
diert. Er stellt den phantastischen Behauptungen 
einer v o n Schreck und Furcht bestimmten Zei t 
die wahren T a t b e s t ä n d e g e g e n ü b e r . Er kommt zu 
dem Ergebnis, d a ß i m g r o ß e n und ganzen der 
Begriff der „ d e u t s c h e n 5. K o l o n n e " eine A u s g e 
burt der Phantasie gewesen ist. Sicher hatte 
Deutschland sowoh l im Ersten wie i m Zwei ten 
W e l t k r i e g e — wie al le anderen M ä c h t e auch — 
A g e n t e n seiner A b w e h r und Spionage i m A u s 
land. Es mag auch hier und da v o r a l lem bei 
wenigen fanatischen A n h ä n g e r n Hi t l e r s zu Sa
botageakten gekommen sein. N iema l s aber er
reichte das Ganze auch nur a n n ä h e r n d die A u s 
m a ß e , v o n denen die a l l i ie r ten Po l i t i ke r und 
Propagandisten sprachen, Die Dars te l lung des 
H o l l ä n d e r s ü b e r die V o r k r i e g s v e r h ä l t n i s s e z w i 
schen Deutschland und Po len beispielsweise ist 
in ihrer A r t bemerkenswert sachlich. Bei der Dar
s te l lung der geziel ten a l l i i e r ten Propaganda ü b e r 
angebliche „Fünf te K o l o n n e n " in den U S A und 
in S ü d a m e r i k a w i r d man nach diesem Buch nicht 
den Verdacht los, d a ß die Erregung einer solchen 
„Furcht- und Schreckenswelle" dem P r ä s i d e n t e n 
Roosevel t und auch W i n s t o n Church i l l durch
aus angenehm gewesen ist. * 

Der Begriff der „5. K o l o n n e " ist seinerzeit im 
spanischen B ü r g e r k r i e g geboren worden. Der 
Ausdruck stammte v o n dem spanischen Genera l 
M o l a , der damals e r k l ä r t e , v ie r A r m e e n mar
schierten auf M a d r i d , die fünfte Kolonne , die aus 
heimlichen A n h ä n g e r n Frankos bestehe, lebe be-
breits in der Hauptstadt und werde den Sieg 
erzwingen. Die Ä l t e r e n unter uns werden sich 
er innern, d a ß schon zu Beginn des E r s t e n 
W e l t k r i e g e s bewiesen wurde, wie rasch 
eine gewisse P s y c h o s e ganz friedliche M i t 
b ü r g e r ergreifen kann. Damals wurde in ganz 
Deutschland nach angeblichen „ G o l d t r a n s p o r t e n " 
der Feinde gefahndet. Harmlose Menschen wur
den als angebliche Spione verhaftet und oft ge
nug auch m i ß h a n d e l t . So ähnl ich dür f te es auch 
mit der Psychose gewesen sein, die ungewol l t 
oder gewol l t mit dem W o r t von der Fünf t en K o 
lonne im gegnerischen Lager nach 1939 a u s g e l ö s t 
wurde. * 

(Louis de Jong : Die deutsche Fünf te Ko lonne 
im 2. W e l t k r i e g . Deutsche Ver lagsans ta l t 
Stuttgart.) 

• 

• dan tea 
rt>ru>m oc 

Nach der langen Skitour, dem Auf und Ab in der winterlichen BergwcIL, 

ist J A C O B S K A F F E E ein erquickender Genuß. Schluck für Schluck 

spürt maa wie dieser köstliche Kaffee erfrischt aufmuntert und wohltuL 

JACOBS K A F F E E Jst immer eine ganz besondere Kaffeefreude. 
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Handelskarren, Postkutschen und Autos 
w a l t e M \ m 

Ein historisches Schaubild von Emil Johannes Guttzeit 
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(2. Fortsetzung) 

F a h r t e n d u r c h d a s E r m l a n d 

Zu allen Zeiten hat es Reisende gegeben, die 
mit geschlossenen Augen durch die Wel t ziehen 
und nichts sehen, und andere wieder, die auch der 
e införmigs ten Landschaft einen Reiz oder eine 
Besonderheit abgewinnen . . . Der Theologie
student C a r 1 A r n d unternahm 1694 eine Reise 
von Rostock nach Kön igsbe rg und führte Tage
buch über alles, was er unterwegs sah. Er fuhr 
von Elbing übe r Neukirch nach F r a u e n 
b u r g , wo ihm die Domkirche nebst dem K l o 
ster „von fernen wohl praesentiret und das für-
nemste" erschien. „Hinter der Stadt begegneten 
uns unterschiedene Carossen mit v ier pferden; 
darin Thumbhern (Domherren), die die kalte 
Küch bey sich hatten, so vieleicht gäs t e r i r e t . " 
Hinter B r a u n s b e r g , das A r n d mit Elbing 
vergleicht, bemerkt er: „ein g roßer Stein Dam 
eines Viertelweges, worauff die Scheids täd te 
(Grenze) des Ermelitanischen bischoffsthumbs 
und anfangs das churfürst l iche gebieht und 
lutherisch rel l igion, biß an den Einsiedler-Krug.* 
In H e i l i g e n b e i l , „ein kleines S t äd tgen" , 
wurde am Kirchturm gebaut (am 28. M a i 1677 
war fast die ganze Stadt samt der Kirche und 
dem Rathaus niedergebrannt), ü b e r Rensekrug 
reiste A r n d nach B r a n d e n b u r g , „ein schö
nes schloß, sehr wohl zu felde liegend, an einer 
Seite nahe am Haff, rund h e r ü m b mit pall isaden 
und Mauern ; fast lauter Krüge in der Stadt. Hie r 
unterwegs (nach Königsberg) immer nahe beym 
großen haff, welches sehr angenehm." 

Etwa achtzig Jahre spä t e r (1778) reiste der aus 
Basel stammende Berl iner Ast ronom Johann 
B e r n o u 11 i ebenfalls von Elb ing nach Königs
berg; er schreibt: „Nach Elbing erstiegen wi r 
bald einen nicht steilen, aber doch wegen seines 
breiten Fußes hohen Berg, auf dessen Gipfe l , in 
einem Dorfe, etwas gefüt ter t wurde, da wi r in
dessen der schönen Aussicht genossen. Das Land 
blieb, nach dem wir hinunter waren, noch immer 
uneben, aber wir kamen durch sechs oder sieben 
schöne Dörfer, ehe w i r gegen 10 Uhr in Erme-
land eintraten, wo anfangs das Land auch noch 
uneben war und aus Wiesen , die g röß t en the i l s 
mit El lern bedeckt waren, bestund." 

„Von 11 bis 1 Uhr hielten wi r zu N e u 
k i r c h , wo uns eine Weide , deren Stamm 

n!4, Fuß :(= 4,35 Meter) im Umfange hatte, auf
fiel . V o n da an ist der Boden bis Frauenburg 
mi t t e lmäß ig , und sogar um diese Stadt herum 
sehr sandig." In F r a u e n b u r g besahen die 
Reisenden die Domkirche, „ein ansehnliches 
gothisches G e b ä u d e " und das Coppernicus-Zim-
mer. Nach Frauenburg kamen sie „durch ein 
sandiges F ich tenwäldchen und dann durch M i t 
telland bis nahe bey B r a u n s b e r g , wo das 
Erdreich vorzügl ich gut seyn muß. Wei tzen und 
Gerste stunden noch schöner wie der Roggen. 
In Braunsberg, einer nach alter A r t , aber nicht 
ü b e l gebauten und ziemlich g r o ß e n Stadt, fiel 
mir nichts M e r k w ü r d i g e s auf, ausgenommen im 
Hereinfahren zur Linken, ein hohes g r ü n e s Gar
t enhäuschen mit einem Baum auf der Spitze." 

Im Jahre 1814 r ü h m t P. R o s e n w a l l 
Braunsbergs „vor te i lhaf te Lage an der Pas
sarge, die ohnfern davon in das Haf fällt und 
die Kommunikat ion mit P i l l au und Kön igsbe rg 
erleichtert. Die Stadt ist der Stapelort für das 
e rmländische Garn, mit dem mehrere Kaufleute, 
vorzügl ich aber das Haus Oestreirh und Söhne , 
einen bedeutenden unmittelbaren Handel nach 
England treiben. Letzteres Haus hat sich ein 

Die Domburg von Frauenburg im Jahre 1833 nach einer Zeichnung von Q u a g 1 i o. 
über die alte Umwehrung ragt die 1388 vollendete Kathedrale des Ermlandes. Die Domburg 
ist früher in Kriegszeiten mehrlach verwüstet und ausgeplündert worden. Am übelsten hausten 
hier tschechische Söldner, die von 1456 bis 1466 die Burg besetzt hielten, und später die Schwe
den unter Gustav Adoli 1626. Eugen Brachvogel schrieb in einem Autsatz über Frauenburg: 

„Der die Domburg mit zweihundert Bewalfneten der Landmiliz betehligende Domherr Hein
rich von Hindenberg bot der Übermacht Gustav Adolfs die Räumung an unter der Be
dingung, daß der Dom von Plünderung verschont bleibe. Der König versprach es, hielt aber 
sein Versprechen nicht. Die schwedischen Soldaten stürzten über den mutig den Eingang ver
teidigenden Domherrn hinweg und raubten, und eine jahrelange Plünderung schallte Kunst
werke des Domes, Gewänder und Geräte, bronzene Grabplatten und Glocken, Handschriiten 
und Druckwerke nach Schweden. Vieles ist so gänzlich verlorengegangen, manche Beutestücke 
stehen noch heute in schwedischen Museen, Archiven und Bibliotheken. Die Wunden, die dem 
künstlerischen und wissenschattlichen Besitz der Domburg damals geschlagen wurden, konnten 
nimmermehr geheilt werden." — Die letzten schweren Verwüstungen erlitt Frauenburg in dem 
Schicksalsjahr 1945 beim Einbruch der sowjetischen Armee. 

ungeheures V e r m ö g e n erworben; seine Wech
sel gelten an al len Plä tzen und sein Kredi t 
ist unermeßl ich . . . Braunsberg ist ein lebhafter 
Ort, in dem viele wohlhabende Famil ien woh
nen. Es sind hier mehrere katholische Kirchen, 
unter denen sich die Pfarrkirche wegen ihrer 
Al t e r thüml ichke i t und Vo t ivb i l de r und Figuren 
auszeichnet, mit denen alle W ä n d e bedekt 
sind . . . Auch ein katholisches Priester-Semi-
narium bestehet hier und eine lutherische 
Kirche. Ich muß gestehen, selten so v i e l E in
tracht zwischen Katho l iken und Lutheranern 
angetroffen zu haben, wie hier; die Geistl ichen 
beider Konfessionen gehen brüder l ich mit ein
ander um, und geben so ein Beispiel schöner 
Ver t räg l i chke i t , das von den Einwohnern nach
geahmt wi rd . " 

L o b d e s H e i 1 i g e n b e i 1 e r 
W e i ß b r o t e s 

Begleiten wi r nun noch einmal Johann B e r -
n o u 11 i auf seiner Reise von Braunsberg 
nach Kön igsbe rg im Jahre 1778: „Nach Brauns

berg war l inker Hand eine sehr g r o ß e sich 
bis ans Haff erstreckende Weide , und v ie le 
Heerden auf derselben; zur Rechten wohlbe
stellter Acker . W i r fuhren noch eine Stunde 
durch einen W a l d ( R o s s e n ) , und kamen 
um acht Uhr zu Gronau ( G r ü n a u ) an. Den 
29ten Junius. Nach einer Stunde erreichten w i r 
H e i l i g e n b e i l , eine nicht g r o ß e , aber 
ziemlich gute Stadt, wo vie le Einwohner sich 
von Arbe i t en aus eingelegtem Wacholderholze 
e r n ä h r e n . Das W e i ß b r o d , so hier gebacken 
wird , ist b e r ü h m t , und in der That sehr 
schmackhaft." Nach einem kurzen geschicht
lichen Rückblick schreibt Bernou l l i wei ter : 
„Nach dieser Stadt kamen zwar ba ld noch 
einige Dörfer, a l le in der Boden w i r d je mehr 
und mehr sandiger und schlechter, bis man sich 
endlich wieder dem Frischen Haf dergestalt 
n ä h e r t , d a ß man öfters ü b e r b l o ß e D ü n e n fähr t ; 
man b e k ö m m t v i e l Heidekraut und an einigen 
Ortern höchs t ens schlechten Roggen und Buch-
weitzen zu sehen." (Hier ist das Landschafts-
b i l d zwischen Wol i t tn ick , Fedderau, Scholen 
und Patersort gezeichnet.) 

Das Ende seiner Fahrt beschreibt Bernoull, 
mit den W o r t e n : „Um 12 Uhr kamen wir 2 u 

B r a n d e n b u r g auch am Haf an, wo wir 
soeiseten und wo a u ß e r dem alten weitläufigen 
Schlosse ein Grabma l von Erz in der Stadt
kirche zu sehen ist." (Brandenburg war niemals 
Stadt- mit dem G r a b m a l ist die Grabplatte des 
Brandenburger Komturs G ü n t h e r von Hohen
stein f 1380, gemeint.) „ G e g e n A b e n d endlich 
lanat'en w i r vor dem Thore der in der reizend
sten Gegend l iegenden Hauptstadt des König, 
reiches P r e u ß e n . . . g lückl ich an." 

W i r k ö n n e n es uns heute kaum vorstellen, 
mit w i e v i e l Gedu ld und Beschwer, mit welcher 
Gelassenheit und Zufr iedenhei t vor Jahrhun-
derten die Menschen, darunter „ h o h e Herren, 
Abenteurer , Küns t l e r , f r anzös i sche Philosophen, 
Kaufleute und v ie le andere Reisende", auf 
diesem W e g e gefahren und geschritten sind. 
Bei" besonderen " A n l ä s s e n , wenn b e r ü h m t e Per-
sön l i chke i t en , Ka i se r und K ö n i g e die Straße 
zooen s t r ö m t e v i e l V o l k - hoch und niedrig 
- z u r L a n d s t r a ß e . Die H a f f s t r ö m e r Kir
chenchronik w e i ß aus dem Jahre 814 zu be-
richten- A m 16. Januar reiseten die Kaiserin 
von R u ß l a n d M a j e s t ä t die L a n d s t r a ß e , wäh
renddem mit den Glocken g e l ä u t e t wurde^Beirn 
hohen Kreuze , wo der W a g e n e in paar Minu
ten anhielt , hatte sich der Landsturm und viele 
der umliegenden Gutsbesi tzer , Amts leute usw. 
versammelt. Da die Durchreise an einem Sonn
tage vormit tags gegen 10 U h r g e s c h ä h e , so 
war niemand zur Kirche gekommen." 

Auch eines Sonderfalles so l l gedacht sein. 
A l s sich der Bi ldhauer M i c h a e l D o e b e l und 
seine Frau auf der Reise nach K ö n i g s b e r g be
fanden, wurden sie durch die Gebur t eines 
Sohnes ü b e r r a s c h t ; sie fuhren nach Bladiau 
wei ter und l i eßen ihn hier am 12. September 
1640 taufen. Johann Doebel ist s p ä t e r ein be
kannter Bi ldhauer geworden. 

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

D e r D o m a m H a / 7 

W i r wissen, d a ß die Bischofstadt F r a u e n 
b u r g am Frischen Haff l iegt, aber D r . P a u l 
L a n d a u sah das Haff als e in der Ostsee zu
g e h ö r i g e s G e w ä s s e r , und das L a n d r ingsum als 
einen einheitl ich-geschichtlichen Raum. A l s „ein 
S y m b o l des t üch t i gen Menschenschlages, der 
diesen Dom erbaute", erschien ihm die Kathe
drale des Ermlands. In seinem Buch „ O s t p r e u 
ßische Wande rungen" zeichnete er e in B i l d des 
die Stadt beherrschenden Domes: 

„ W i e hebt er sich hoch ü b e r L a n d und Meer , 
der Dom v o n Frauenburg, diese s c h ö n s t e Kirche 
O s t p r e u ß e n s , mit ihren m ä c h t i g e n G l i ede rn , den 
schlanken T ü r m e n und dem stei len Dach! Ein? 
Kathedra le und eine feste Burg zugleich, umhegt 
und u m g ü r t e t von starken M a u e r n , dicken Rund
t ü r m e n , ' t i e f e n Toren , brei ten G r ä b e n . Unnahbar 
eingeschlossen und gepanzert steht d i e se r .be - 
deutsam und doch sparsam g e s c h m ü c k t e Bau, 
w ie ein hohes H e i l i g t u m im festen Schrein. E i n 
Kranz vornehmer Domherrnsi tze , stattlicher 
Bauten mit g r o ß e n G ä r t e n legt sich noch darum 
und friedet den Domberg gleichsam ein. Das 
S t ä d t c h e n mit seinem G e w i r r spitzer Däche r und 
w i n k l i g e r Gassen, in dem wie e in Schmuckkäs t 
chen der e n t z ü c k e n d e M a r k t p l a t z liegt, d r ä n g t 
sich eng, wie Schutz suchend, am A b h a n g zu
sammen. W i e der Hi r t , der ü b e r seine Herde 
wacht, thront der Dom, begleitet v o n dem mäch
tigen Glockenturm, der in dem Gle ichnis den 
S c h ä f e r h u n d darstel len k ö n n t e . W e i t e r h i n aber 
dehnt sich unabsehbar die graue Ostsee, uner
meßl ich flutend hinter dem schmalen D ü n e n 
streifen des Frischen Haffs, der g r o ß e ewige 
Hin te rg rund für diese Hauptk i rche des Erm
lands, die dadurch noch mehr a b g e r ü c k t wi rd 
v o n a l lem Irdischen, in ihrer hohen Einsamkeit 
als der steinerne G e f ä h r t e erscheint v o n Luft 
und Meer , e in D e n k m a l u r t ü m l i c h e r Größe . 
W u n d e r v o l l w i r k t das B i l d im lichten G r ü n des 
F r ü h l i n g s , wenn die grauroten Z i e g e l ü b e r dem 
blendende F u n k e n s p r ü h e n d e n Wassersp iegel 
leuchten, wenn die Fischerf lot t i l le im kleinen 
Hafen des S t ä d t c h e n s sich mit bunten W i m p e l n 
wiegt ; noch erhabener, wenn im e in fö rmigen 
Schneekleid a l le Formen und L i n i e n des Baues 
mit monumentaler Wucht hervor t re ten und die 
dunklen W o g e n mit den gespenstischen Schaum
k ö p f e n die e r n s t - s c h w e r m ü t i g e Begle i tung rau
schen zu dieser Sinf iona ero ica v o m Dom am 
Meer . 

Unter den festen Burgen, die der Orden an 
der K ü s t e des Frischen Haffs anlegte, ist diese 
Domburg der k ö s t l i c h s t e Edels te in , das unver
g ä n g l i c h e D e n k m a l jener g r o ß e n Kul tur ta t , die 
„das Kreuz an der Ostsee" errichtete. Keine 
andere deutsche Kirche hat eine so eindrucks
vo l le , g r o ß a r t i g e Lage, wi rk t schon al le in so 
durch ihr gebietendes Herausragen aus einer 
machtigen Landschaft . . . " 

Der in der linken Ecke des Bildes sichtbare Reisewagen wird bald durch eines der Tnre imn Hr'nnmkt. ~~ 
die einstige Hansestadt noch von einem MaJrgürlel ' w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ unäSeie. K j ^ ' 

Passierschein je nach Bedarf 
In f r ü h e r e n Ze i ten w u ß t e man gegen die Ver

brei tung von Seuchen k e i n anderes M i t t e l als 
strengste Abspe r rung . A b e r ein rechtzeitig ge
spendeter Schnaps öffnete mitunter die Sperre, 
spater stellte man Passierscheine aus für Per
sonen die in eine verseuchte Stadt h inein oder 
aus ihr heraus wol l t en . H i e r ein s p a ß i g e s Bei
spiel wie solche Scheine ausgestell t wurden. 

I D ^ p p e n b e i l e r S t a d t c h i r u r g 
war 1831 nach K ö n i g s b e r g geschickt worden, um 
dort die C h o l e r a zu studieren. Er legte bei sei
ner Ruckkehr dem entsetzten Bürge rme i s t e r 
zwei einander widersprechende Bescheinigun
gen vo r : eine, d a ß er f leißig in den Cholera-
^pi ta lern mi tgewi rk t und die Krankhe i t durch 
ö e n a n d l u n g der K r a n k e n g ründ l i ch kennenge
lernt habe; die zweite , d a ß er mit keinem Cho-
n r a k r a n k e n J n B e r u n r u n q q e k o m m e n s e i u n d 
aner frei , n K ö n i g s b e r g zum Tore hinaus und 

dür fe P Z U m T o r e h e r e i n spazieren 

http://dieser.be-


Jahrgang 12 / Folge 4 Das Ostpreußenblatt 28. Januar 1961 / Seite 11 

V o m t y t i n g - z u m £ i $ i n g - S e e 

Streifzüge durch den nördlichen Teil des Kreises Osterode 

Kahnfahrt auf dem Bärtingsee. 
Die hügelige Waldlandschalt in 
der Umgegend des nahe gelege
nen Dorfes Tharden veranschau
licht das Bild unten links. Da
neben: Viel begangene Wander
wege führten nach Faltianken. 

Aufnahmen: P. Schwittay 

W e r auf W a n d e r u n g e n und Wagenfahr ten 
mit aufgeschlossenem S inn die h ü g e l b e s ä t e n 
W e i t e n unseres he imat l ichen Kre i ses Osterode 
durchstreifte, füh l t e sich besonders v o n der 
w a l d - und seenreichen Landschaft i m S ü d o s t e n 
zwischen H o h e n s t e i n und K u r k e n und 
i m N o r d e n zwischen O s t e r o d e , L i e b e 
m ü h l und L o c k e n angezogen. Das zusam
m e n h ä n g e n d e n ö r d l i c h e Waldgeb ie t , das in 
der Hauptsache zu den Fors tbez i rken Liebe
m ü h l , P r i n z w a l d , T a b e r b r ü c k und J a b l o n k e n 
und zu den g r ö ß e r e n P r i v a t f ö r s t e r e i e n Ramten, 
Geh l f e ld , Grasn i t z und Os t e rwe in g e h ö r t e , legte 
sich h a l b k r e i s f ö r m i g in einer L ä n g e v o n ü b e r 
30 K i l o m e t e r n um die Kreiss tadt Osterode 
V o n hier aus konnte man darum ausgedehnte 
W a l d w a n d e r u n g e n unternehmen, zugleich auf
sch luß re i ch und erholsam. A m beliebtesten 
waren Aus f lüge ü b e r den „Ro ten K r u g " h in
aus oder nach G r ü n o r t s p i t z e , nach F a l t i a n 
k e n , nach P i H a u k e n , zum „ S c h w a r z e n 
See"; sie f ü h r t e n zum T e i l am Ufer des v o n 
W i l d e n t e n , W a s s e r h ü h n e r n und Tauchern be
lebten Drewenzsees ent lang. A n e inem ver
schwiegenen W a l d o r t konnte man sogar Leben 
und Tre iben in den Hors t en des schwarzen 
Storches beobachten. W e r nicht gut zu F u ß 
war , fuhr mit dem M o t o r b o o t des Schiffseigners 
Tetzlaff ü b e r den langgestreckten See am Bi s 
marckturm v o r b e i zu den Ausgangspunk ten 
ku rze r S p a z i e r g ä n g e . 

A l s ich v o r v i e r z i g J ah ren zum ers tenmal uf 
dem W e g e v o n Osterode nach M o 1 d s e n die 
15 Ki lome te r z u s a m m e n h ä n g e n d e n W a l d in 
s tundenlanger näch t l i che r W a n d e r u n g durch
querte und nur die F ö r s t e r e i Ecksch iü ing und 
das W a l d d ö r f c h e n T a b e r b r ü c k als e in
zige menschliche S ied lungen b e r ü h r t e , wurde 
mi r die Tiefe, und man m ö c h t e sagen, sogar 
unheimliche Einsamkei t o s t p r e u ß i s c h e r W ä l d e r 
recht deutl ich b e w u ß t . W ä r e v o r a n n ä h e r n d 
600 Jahren nach mehreren Jahrzehnten eifr ig 
fortschreitender Bes ied lung nicht der Siedler
strom aus fernen deutschen Landen schl ießl ich 
fast gänz l ich ausgebl ieben, dann h ä t t e sich hier 
nicht e in bedeutender Rest der ehemal igen 
„ W i l d n i s " erhal ten k ö n n e n , sondern es w ü r 
den sich wohlbes te l l te Acker f lu ren und betr ieb
same Dör fe r ausgebreitet haben. Noch im 16. 
und 17. Jahrhunder t wurden Te i l e unseres 
Waldgeb ie tes noch „ W i l d n i s " genannt, vor 
nehmlich der „ S k a p e n " nö rd l i ch des Dre-
wenz-Sees wurde als unwir t l iches und s ied
lungsfeindl iches Gebie t gemieden. H i e r bargen 
sich damals im u r w a l d ä h n l i c h e n Dickicht noch 
Elch, W o l f , W i l d k a t z e und Luchs, und an den 
Bachufern Biber und Fischotter, und in den 
Randgebie ten g ingen Teerbrenner , Pechbereiter, 
K ö h l e r und Biener oder Beutner (Imker) i h rem 
m ü h s a m e n Nahrungse rwerb nach. Durch vo r 
b i ld l iche For s tku l tu r w u r d e n ' aber i n neuerer 
Ze i t aus den Wi ldn i sb ' e z i rken m u s t e r g ü l t i g ge
pflegte Forsten, besonders durch die W a l d b e 
wirtschaftung der Fors tmeis te re ien T a b e r b r ü c k 
und L i e b e m ü h l . 

. O s t e r o d e r W e r t k i e f e r " 

T a b e r b r ü c k l ag an dem k l e i n e n F l ü ß c h e n 
mi t dem a l t p r e u ß i s c h e n N a m e n Taber und am 
Tabersee. R i n g s u m dehnte sich der W i r k u n g s 
bereich des Forstmeisters , des Hegemeis ters 
u n d der F ö r s t e r v o n T a b e r b r ü c k aus; i n den 
zwanz ige r J ah ren amtierte h ie r der bekannte 
Forstmeister G i e s e 1 e r. D ie S t ä m m e aus 
den T a b e r b r ü c k e r B e s t ä n d e n er langten wegen 
ihrer hohen Q u a l i t ä t so bedeutenden Ruf, d a ß 
sie als „ O s t e r o d e r W e r t k i e f e r " zu 
H ö c h s t p r e i s e n aufgekauft und auf der Par iser 
W e l t a u s s t e l l u n g als „ B o i s d e t a b r e " 
(Taberholz) gezeigt und gehandelt w u r d e n 
(nach A u s f ü h r u n g e n v o n Fors tmeis ter S t r ü v e r ) . 
K e i n W u n d e r , d a ß es i n Osterode v i e r und 
i n L i e b e m ü h l z w e i g r o ß e S ä g e w e r k e gab. A u f 
den W a l d r e i c h t u m des Osteroder Gebie tes w i e 
sen auch e inige Or t snamen h in . So w a r 
B u c h w a l d e seinerzei t nach der Buche, 
L i n d e n w a l d e , L i n d e n a u und L e i p 
( a l t p r e u ß i s c h l e ipo = Linde) nach L i n d e n b e s t ä n 
den benannt worden . D ie L inde w a r f r ü h e r e in 
sehr begehrter N u t z b a u m ; aus dem H o l z fer
tigte man M ö b e l s t ü c k e und schnitzte man Haus 
g e r ä t ; der R inde gewann man teuren Gerbstoff 
ab, und aus dem Bast fertigte man Stricke und 
bastelte Schule, die „ P a r e e s k e s " genannt wur 
den. 

Eine der s c h ö n s t e n W a n d e r u n g e n w a r die 
zum waldumrande ten S c h i l l i n g s e e , der 
sich schmal und l ang als e iszei t l icher R innen 
see v o n Eckschi l l ing bis B u n k e n m ü h l e er
streckte; das s ind immerh in so 15 K i l o m e t e r . 
A n e inem herr l ichen Sonntagmorgen des Jahres 
1920 zogen wi r , eine Rotte z ü n f t i g e r W a n d e r 
v ö g e l , i n a l ler H e r r g o t t s f r ü h e mit flatterndem 
W i m p e l und herzerfrischenden W a n d e r l i e d e r n 
auf den L i p p e n durch das noch v e r t r ä u m t da
l iegende S t ä d t c h e n O s t e r o d e zum See 
hinaus, aa l ten uns i n der Sonne im m o l l i g war
men Sand an se inen s t i l l en Ufergestaden, be
lauschten die F lo t t i l l e w i lde r S c h w ä n e , er
schreckten die f l inken Taucher, kochten ab, 
ü b t e n uns im Spee r -Z ie lwur f und zogen dann 
am f r ü h e n A b e n d neu belebt und g e s t ä r k t 
w iede r he im. 

V o n der i d y l l i s c h an der n ö r d l i c h e n Seebucht 
gelegenen F ö r s t e r e i E c k s c h i l l i n g aus 
konnte man e inen g r o ß e n T e i l des Sees ü b e r 
b l i cken u n d Wasse r , W a l d und W o l k e n ins 
A u g e fassen. N u r bei den D ö r f e r n W a r g -
l i t t e n , T a f e l b u d e und T h i e r b e r g 
w a r der den See u m s ä u m e n d e W a l d v o n Sied
lungs l ich tungen unterbrochen. A n e in igen Ufer
s te l len w a r e n r ies ige Stapel Langho lz aufge
schichtet, die au f dem W a s s e r zu „Tafe ln" zu
sammengestel l t u n d durch den bei W a r g l i t t e n 
beg innenden O b e r l ä n d i s c h e n K a n a l 
gef lößt wurden . Es w a r immer recht unterhalt
sam, die F l ö ß e r zu beobachten, w i e sie mit G e 
schick die .Traf t" durch den K a n a l m a n ö v r i e r 

ten, um sie den Osteroder oder Elb inger S ä g e 
w e r k e n z u z u f ü h r e n . 

E i n kurzer Aus f lug v o n Osterode führt uns 
am Schmording-See vorbe i nach M ö r l e n 
bekannt durch seine Viehzuch t -Mus te rwi r t 
schaft; wies doch die M ö r l e n e r Rinderherde die 
Spi tzenle is tungen des ganzen Kreises Osterode 
auf. D e m W a n d e r e r fäll t aber a l lgemein auf, 
d a ß auch die g r o ß e n G ü t e r i m Kre i se nicht solch 
stattliche He rden des s c h w a r z w e i ß e n Tief iand-
rindes haben w i e e twa im Natangischen und im 
Samland, w e i l es wegen der leichteren Böden 
und des tieferen Grundwassersp iege ls an den 
no twendigen G r ü n l a n d f l ä c h e n fehlt. W a n d e r n 
w i r v o n M ö r l e n aus auf F u ß p f a d e n am M ö r l e n -
See entlang, dann s t o ß e n w i r auf e inen „Preu-
ß e n v / a l l " , eine p r e u ß i s c h e Ver te id igungsan lage , 
nörd l i ch des k l e inen Wal l -Sees gelegen. U n d 
nun noch etwa 3 K i lome te r wei te r südös t l i ch , 
dann stehen w i r auf der 133 Me te r hohen 
„ S c h w e d e n s c h a n z e " nahe des Lichteiner Sees, 
fm Geis te sehen w i r hier die Truppen Gustav 
A d o l f s und die zur Zwangsarbe i t herangehol ten 
Bauern aus der U m g e b u n g die Schanze gegen 
die v o n G i l g e n b u r g und H o h e n s t e i n 
im Jahre 1628 a n d r ä n g e n d e n Polen aufwerfen. 

Noch eine bedeutungsvol le geschichtliche 
S t ä t t e k ö n n e n w i r durch einen Abstecher v o n 
M ö r l e n aus erwandern , näml i ch die F l u r be i 
B e r g f r i e d e , w o kundige Forscheraugen 

im Boden versteckt jungsteinzei t l iche Scherben 
und grob bearbeitete Feuers te ink l ingen auf
s p ü r t e n . Dami t war der Nachweis erbracht, d a ß 
bereits i n grauer V o r z e i t dieses Gebie t besie
delt war , mögl ich , d a ß es schon P r e u ß e n waren, 
da sie ja nachweis l ich seit 2000 Jahren immer 
in unserer He ima t s eßha f t waren . 

S c h l i t t e n f a h r t 
i n d e r „ L o c k e n e r E c k e " 

E i n Ausgangspunk t für a u f s c h l u ß r e i c h e W a n 
derungen war auch das im Nordz ip fe l des K r e i 
ses gelegene Ki rchdor f L o c k e n . V o r Jahr
hunder ten w a r die k l e ine Burg Luc ten am F l ü ß 
chen Lucte der Ve rwa l tungsmi t t e lpunk t des 
nicht sehr umfangreichen Kammeramtes Iocken . 
R ingsum lagen die Or te mit den a l t p r e u ß : s c h e n 
N a m e n M o l d s e n , Dungen, W ö n i c k e n , W o r l e i -
nen, Pulfnick, Ramten, Dragl i tz , K o i d e n , G a l 
l inden , Luze inen , Sooben, und nur i n Brücken
dorf, K ä m m e r s d o r f und Ziegenberg setzte sich 
deutsche Namengebung durch. Doch es half 
nichts, auch dieser „ p r e u ß i s c h e W i n k e l " mit der 
1920 re in deutschen B e v ö l k e r u n g wurde in das 
Abs t immungsgeb ie t mit e inbezogen. Im M i t t e l 
al ter und der beginnenden Neuze i t war Locken 
wegen seiner g ü n s t i g e n V e r k e h r s l a g e U m 
spannstat ion für den Ü b e r l a n d - R e i s e v e r k e h r 
und Poststat ion. K e i n W u n d e r , d a ß sich des
halb i n dem v e r h ä l t n i s m ä ß i g k l e inen Dorf drei 
bis fünf K r ü g e r festsetzten und die Landes
reg ierung v i e r „Br ie f führer" als reitende Post
boten stat ionierte. 

Zwischen den W e l t k r i e g e n gab es in dem 
Dorf v o l l e r pu ls ie rendem Leben ü b e r e in Dut
zend V e r e i n e , die durch ihre Feste v i e l zu fröh

l icher Gese l l i gke i t i n der v o n S t ä d t e n abge
legenen „Lockener Ecke" bei t rugen. V o r a l l em 
war es das Winterfes t des Landwirtschaft l ichen 
Vere ins , w o es bei Gas twi r t K r ü g e r immer hoch 
herging. Gab es i m Januar oder Februar nach 
reichlichem Schneefall gute Schli t tenbahn, dann 
wurde v o n den M i t g l i e d e r n dieses V e r e i n s auch 
eine g r ö ß e r e Schli t tenpart ie unternommen. Be i 
prachtvol ls tem o s t p r e u ß i s c h e m W i n t e r w e t t e r 
zog e inmal eine K a v a l k a d e v o n a n n ä h e r n d 
d r e i ß i g Schlit ten be i k l i r r endem Frost h ü g e l a u f 
und h ü g e l a b unter lus t igem S c h e l l e n g e l ä u t e 
und Schmettermusik einer k l e i n e n auf stroh
gepolstertem Kastenschl i t ten untergebrachten 
K a p e l l e durch die unter dichter Schneedecke 
ruhenden W a l d u n g e n nach T h a r d e n , dem 
wei tbekannten Ausf lugsor t am Thardener See. 
Im Saal des Gasthauses wurde, indes die M u s i k 
emsig aufspielte, reichlich dem h e i ß e n Kaffee 
und den selbstgebackenen Kuchen und Tor ten 
zugesprochen und darauf munter s tundenlang 
„ g e s c h e r b e l t " . Zwischendurch statteten einige 
e ingeweihte „ M a n n s l e u t " dem Lehrer Schweine-
gn iber e inen k l e i n e n Besuch ab, verschafften 
sich erst eine gediegene „ U n t e r l a g e " mit Brat
kartoffeln und A a l in Gelee und v e r l ö t e t e n 
dann einige „ B ä r e n f ä n g e r " . In s ternklarer , 
winterhar ter Nacht ging's dann wieder mit 
ü b e r m ü t i g e m Gesang nach Locken zurück . Noch 
lange wurde dann in den uml iegenden D ö r f e r n 
von der herr l ichen Schli t tenpart ie gesprochen. 

A n s c h ö n e n Sommersonntagen vere in ten so 
recht g e m ü t l i c h e Waldfes te nach o s t p r e u ß i s c h e r 
A r t junges und altes V o l k in der Thomasheide 
bei M o l d s e n oder i m W a l d bei D u n g e n und 
P 1 i c h t e n . . Noch im Mondsche in wurde auf 
e inem Bret terboden eifr ig „ein Tanz nach dem 
andern hingelegt" und be im Nachhausegehen 

h ö r t e man noch v o n ferne die beschwingten 
Tanzrhy thmen der Blaskape l le h e r ü b e r k l i n g e n . 

V o n Locken aus war es nicht wei t zum 
Eiß ing -See , zum Mahrung-See und zu den k l e i 
nen Seen bei L a n g g u t h , W ö n i c k e n und 
H i n z b r u c h , oder man suchte auch die schö
nen Uferpar t ien an der Passarge auf, deren 
F l u ß b e t t mei lenwei t die Grenze gegen das E rm-
land bi ldete. W e r sich für die En twick lung der 
Landwirtschaft interessierte, pi lger te nach 
R a m t e n , dem al ten Herrens i tz der v o n Borck; 
dort konnte er die Fortschritte der weit und 
breit bekannt gewordenen Saatzucht- und V e r 
suchsstation, die Melke r schu le und die statt
liche Hochzuchtherde bewundern . 

A u f B i b e r f a n g a m L i e b e - F l u ß 

In dem nordwest l ichen Zpi fe l des Kreises 
Osterode lagen das k le ine L a n d s t ä d t c h e n 
L i e b e m ü h l und einige Dörfer , die v o m 15. 
bis zum 17 Jahrhunder t zu dem k l e inen K a m 
meramt L i e b e m ü h l g e h ö r t e n . Das v e r t r ä u m t den 
W a n d e r e r empfangende S t ä d t c h e n , das seinen 
N a m e n und sein W a p p e n v o n einer M ü h l e am 
F lüßchen Liebe erhiel t und 1335 zur Stadt er
hoben wurde, hat sich seit jener Zei t nur w e n i g 
ü b e r den al ten durch die Stadtmauer gezoge
nen Rahmen hinaus entwickelt . N u r im 16. Jahr
hundert erlangte es gewissen Ruhm dadurch, 
d a ß es Sitz der Bischöfe v o n Pomesanien wurde. 
In der ordenszei t l ichen Stadtkirche mit dem 
Rest eines Kreuzganges und der k le inen „La
terne" auf dem T u r m konnte man einen Toten
schild sehen, dessen Inschrift kundtat, d a ß hier 
Bischof J o h a n n e s W i g a n d bestattet 
wurde . 

Durch eine kurze W a n d e r u n g konnte man 
B i e b e r s w a l d e erreichen, das seinen Namen 
be i der G r ü n d u n g 1681 nicht e twa v o n dem 
reichen V o r k o m m e n des Bibers, sondern v o n 
seinem G r ü n d e r und ersten Schulzen Chr i s toph 
Bieber erhiel t . A l l e r d i n g s gab es i n jener Ge
gend noch bis ins 17. Jahrhunder t h ine in v i e l 
Biber i n der Liebe und in den bereits 1335 er
w ä h n t e n „ P y l u k e n v l i z " (P i l l auken-F l i eß ) , v o n 
dem P i 11 a u k e n seinen N a m e n erhielt . Im 
16. Jahrhundert , so berichten alte A k t e n , lagen 
die L i e b e m ü h l e r in s ternklaren N ä c h t e n an den 
er lenbestandenen Ufern der Liebe auf Biber
fang. Stand doch damals das Fleisch des Biber
schwanzes i m Ruf einer erlesenen Del ikatesse 
für vornehme Tafeln , und das „Biberge i l " , e in 
harzart iger Ausf luß der Blase, wurde als be
gehrtes M i t t e l gegen K r a m p f z u s t ä n d e ge
braucht. 

Wahrsche in l ich waren es die Walddick ich te 
von P i l l auken , wo 1628 im 1. schwedisch-pol
nischen K r i e g ein kurzes, aber verlustreiches 
Reitergefecht stattfand. 

In den D ö r f e r n bei L i e b e m ü h l war die ober
l ä n d i s c h e Munda r t wei tgehend im Schwange, 
und hier und da traf man auch schon auf das 
o b e r l ä n d i s c h e V o r l a u b e n h a u s . Das 
waren Anze ichen dafür , d a ß der W a l d g ü r t e l 
zwischen Osterode und L i e b e m ü h l den Grenz
saum zwischen M a s u r e n und dem Ober land 
bi ldete . 

E. H a r t m a n n 
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DIE KARTEI DEINES HEIMATKREISES BRAUCHT DEINE ANSCHRIFT 

- MELDE AUCH JEDEN WOHNUNGSWECHSEL -

A l l e n s t c t n - S t a d t 
Leo Kunath t 

Als unser Erster G.adtvertreler am 10. Januar von 
ei:. -• mehrtüglgcn Leise heimkehrte, fand er die er-
sch/.L.cinde Nachricht vor, daß bereits an diesem 
Tage unser lieber Aliensteiner Freund, Leo Kunath. 
seit Bestehen unserer Kreisgemeinschaft Mitglied des 
Stadtvorstandes und der Stadtversammlung und, wie 
wir es nannten, unser „Berl in-Vertreter", den letz
ten Weg angetreten und seine Ruhe in Gott auf dem 
Luisenfriedhof in Berlin-Charlottenburg gefunden 
habe. Der Geschäf ts führer unserer Kreisgemein
schaft, Hoog, überbrachte ihm die letzten Grüße sei
ner Heimatstadt und legte einen Kranz unserer 
Kreisgeme'nschaft an seinem Grabe nieder. 

Unersetzlich ist der Verlust für uns. Wir verlieren 
in dem Heimgegangenen nicht nur einen uns Alien
steinern lieben, von tiefer und echter Rel ig ios i tä t 
er fü l l ten Freund, dessen Herz warm für seine Mit
menschen, insbesondere aber für alle Vertriebenen 
und unter ihnen insonderheit für seine Allensteiner 
schlug, sondern auch einen für unsere Sache bedeut
samen Mitarbeiter. Denn die vorderste Front, unser 
Berlin — er wohnte in Berlin-Charlottenburg, Phi-
l ippis traße 12 —. war die Stätte seines Wirkens. Zehn 
Jahre lang stand der Heimgegangene bis zu seinem 
Tode der Allensteiner Gruppe in Berlin vor, erfül l te 
sie mit seinem Ge'st und seiner Initiative, und war 
für sie der ruhende Pol; darüber hinaus aber auch 
der Freund, Helfer und Betreuer aller Allensteiner 
aus Ost und West auf diesem vorgeschobenen 
Platze, dessen Lage ihn stets erneut vor von ihm 
mit dem Einsatz seiner ganzen Persön l i chke i t vor
bildlich ge lös te Betreuungsaufgaben besonderer Art 
stellte. Immer wieder fanden zahllose Allensteiner 
Trost und S t ä r k u n g für den schweren Alltag, wenn 
sie bei ihm und in seinem Allensteiner Kreise wei
len konnten. Doch auch der ü b e r g e o r d n e t e n Lands
mannschaft stellte er seine Kraft zur V e r f ü g u n g . Er 
war Vorstandsmitglied der Landesgruppe Berlin un
serer Landsmannschaft O s t p r e u ß e n und als ihr 
treuer Diener sehr geschätzt . Der erste Vorsitzende, 
Dr. Matthee, sagte in seinem Nachruf ü b e r den 
Heimgegangenen: ..Uber ein Jahrzehnt hat der Ver
storbene als Vorstandsmitglied der Landesgruone 
und als Kreisbetreuer des Heimatkreises Allenstein 
In Berlin in vorbildlicher Pf l i chter fü l lung und Treue 
der Heimat gedient. Sein lauterer Charakter, seine 
stete Hilfsbereitschaft, seine großen Kenntnisse und 
reichen Erfahrungen verschafften ihm Achtung und 
Verehrung. Er war ein wahrer Streiter für Recht 
auf Heimat. . ." 

Nicht u n e r w ä h n t soll bleiben, daß Leo Kunath der 
letzte Stadtverordnete des noch frei g e w ä h l t e n 
Stadtparlamentes unserer Heimatstadt war. Er blieb 
auf seinem Posten als Zentrumsabgeordneter, bis 
ihn als letzten 1833 die Partei entfernte. Um seinen 
Tod w u ß t e er, als nach gelungener Operation und 
erheblicher Besserung seines Zustandes plötzl ich 
eine Verschlimmerung eintrat. Was letzt zu ver
anlassen sei, ü b e r g a b er als wohlgeordnete schrift
liche Niederlegung seiner j ü n g s t e n Tochter. Alle 
Kinder und nächsten Verwandten l i e ß er um sich 
versammeln. Das letzte Wort dieses treuen Dieners 
seiner Heimat war: ..Laßt mich Heimaterde fühlen!" 

Wir grüßen Dich. Leo Kunath. noch einmal v"n 
dem Platze aus. der dem Ersten Stadtvertreter für 
seine Bekanntgaben an die Allensteiner vorbehalten 
Ist, wir danken Dir für Deine Treue, Du wirst uns 
unvergeß l i ch bleiben! 

Kreisgemeinschaft Stadt Allenstein 
Dr. He inz -Jörn Zülch, Erster Stadtvertreter 

Georg Mogk, Vorsteher der Stadtversammlung 

Nachdem das Ostpreußenbla t t In Folge Nr. 43 (vom 
22. 10. 1960) ausführl ich über die Einweihung unserer 
neuen Treudankstube, des Allensteiner Gedenkrau
mes in Gelsenkirchen, berichtet, und ich in meiner 
Veröf fent l i chung in Folge Nr. 1/1961 hierauf bezug 
genommen hatte, mag nachstehender Brief vom 
6. Dezember von Interesse sein, den uns der Bund 
der Vertriebenen, Kreisverband Gelsenkirchen, ge
schrieben hat. 

„Wir danken Ihnen für Ihr Entgegenkommen, das 
Sie uns durch Ihre F ü h r u n g e n durch die Treudank
stube gezeigt haben. A m Samstag, dem 12. IL, haben 
etwa 30 Personen der ört l ichen Gruppe der „Ostpreu
ßen" unter Leitung Ihres Herrn Hoog, und 
am Sonntag, dem 20. 11., etwa 25 Kreisreferentinnen 
der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen der Lands
mannschaft Weichsel-Warthe unter F ü h r u n g Ihres 
Herrn Tebner die Treudankstube besichtigt. Bei der 
letzten F ü h r u n g waren anwesend der Landes
vorsitzende der Landsmannschaft Weichsel-Warthe, 
Herr Seemann, die Landesfrauenreferentin, Frau 
Mützner , die Bundesfrauenreferentin, Frau Melitta 
Dirk, und Landeskulturwart Schaub. Der Ortsver
band des Bundes der Danziger ist am Sonntag, dem 
27. i L , von Herrn Hoog durch die Treudankstube ge
führt worden. Es waren hierbei etwa 60 Personen 
anwesend. Die bisher d u r c h g e f ü h r t e n Besichtigun
gen haben gezeigt, daß seitens aller O r t s v e r b ä n d e 
unseres Kreisverbandes lebhaftes Interesse der 
Treudankstube entgegengebracht wird. Wir erlau
ben uns deshalb vorzuschlagen, das der eingeschla
gene Weg. allen Gelsenkirchener Vertriebenen- und 
Flücht l ingsorgani sa t ionen Ihre Einrichtung zu zei
gen, weiter fortgesetzt wird." 

Daß wir Allensteiner uns aufrichtig über die Re
sonanz freuen, die unsere Treudankstube bei allen 
Besuchern findet, liegt auf der Hand. Sie ist der 
schönste Lohn für all die umfangreichen M ü h e n , die 
die mit ihrer Einrichtung B e f a ß t e n gehabt haben. 
So steht unsere Heimatstube, von der Oberregie
rungsrat Heike vom Arbeits- und Sozialministerium 
NRW in seiner Ansprache bei Ihrer E r ö f f n u n g sagte, 
sie sei bereits ein mehr, sie sei ein „ H e i m a t m u s e u m " , 
natürl ich jedermann offen: wir freuen uns über 
einen jeden Besucher, insbesondere wenn er nicht 
zu den Vertriebenen gehört . Kann ihm, dem das 
grausame Schicksal des Verlustes der Heimat erspart 
blieb, kaum etwas eindrucksvoller nahebringen, was 
wir verloren haben, woran unser Herz h ä n g t und 
worum wir nicht anders als bis zum letzten Atem
zuge k ä m p f e n k ö n n e n — als eine Einrichtung wie 
unsere Treudankstube, die in der Fü l l e des Ausee-
stellten die Schönhe i t der Heimat, die kulturelle 
Bedeutung des Ostens und als Herzstück natürl ich 
unser Allenstein in all seinen Belangen, soweit bild
lich darstellbar, aufzeigt. Kein Allensteiner unter
lasse es daher, seine Treudankstube in Gelsenkir
chen, Dickampfs traße 13, zu besuchen. Und wer noch 
irgendwelches Bild- oder Archivmaterial beizu
steuern vermag, sende es uns zu. Aufrichtigen Dank 
im voraus. 

Dr. jur. He inz -Jörn Zülch, Erster Stadtvertreter 
(24a) Hamburg 4, Hochhaus 2, Heiligengeistfeld 

Anaerburq 
Arbeitsgemeinschaft der j ü n g e r e n Generation 

Zu der Arbeitstagung am 7. und 8. Januar In Ham
burg waren zwanzig Mitarbeiter und Gäste erschie
nen. Der Leiter der A G erö f fne te die Tagung und 
b e g r ü ß t e die Referenten sowie als Gäste O K D Jan-
ßen vom Patenkreis Rotenburg (Han) und den stell
vertretenden Kreisvertreter, Jordan. O K D J a n ß e n 
ü b e r m i t t e l t e die G r ü ß e des Patenkreises und gute 
Wünsche für den Verlauf der Tagung. Kreisvertreter 
Dzieran von der Kreisgemeinschaft Lotzen referierte 
ü b e r die Aufgaben einer Kreisgemeinschaft. Er be
tonte dabei, d a ß die Kreisgemeinschaft nicht nur 
ein Verein sei und daß mehr als bisher aktive Hei
matpolitik getrieben werden m ü ß t e . Frau Spang von 
der B u n d e s g e s c h ä f t s f ü h r u n g sprach von der heimat
politischen Arbeit der Landsmannschaft. Jugendrefe
rent Labusch berichtete über die Jugendarbeit unse
rer Kreisgemeinschaft. Alle drei Themen lös ten eine 
lebhafte Diskussion aus. Am zweiten Tage wurde die 
Arbeitsplanung für 1961 behandelt. Ein Wahlvor
schlag für die Kreistagswahl 1961 wurde aufgestellt. 
Organisatorische Fragen, die Jugendarbeit und die 
Mateiialsammlung in Schrift und Bild von unserem 
Heimatkreis einst und jetzt waren die wichtigsten 
Punkte. Der Leiter der Arbeitsgemeinschaft schloß 
die Tagung mit dem Dank an alle Teilnehmer und 
dem Wunsch, daß der gezeigte Wille zur Mitarbeit 

in unserer Kreisgemeinschaft, wenn auch nur zu 
einem kleinen Teil, beitragen m ö g e zur Erfü l lung 
der g r o ß e n Aufgaben, die allen O s t p r e u ß e n gestellt 
sind. O K D J a n ß e n dankte für die geleistete Arbeit 
sowie dem Leiter für die D u r c h f ü h r u n g der Tagung. 
Auch für weiterhin stellte er die ideelle und finan
zielle U n t e r s t ü t z u n g des Patenkreises in Aussicht. 

F . - K . Milthaler, Leiter der A G 

Fischhausen 
Seestadt Pillau 

Der 15. Januar vereinte die Pillauer, die in und 
um Hamburg wohnen, in der Gasts tä t te Feldeck 
am Heiligengeistfeld zur traditionellen Geburtstags
feier der Heimatstadt. — Es war die 236. Wiederkehr 
des Tages, an dem K ö n i g Friedrich Wilhelm I. — 
der S o l d a t e n k ö n i g — „den getreuen Einwohnern des 
Hafens zu Pillau diesen Ort durch g e g e n w ä r t i g e n 
offenen Brief zur Stadt a l l e rgnäd igs t declarieren und 
dadurch dem Magistrat und der Bürgerschaf t alle 
diejenigen Praerogativen und Vortheile, so unsere 
andere kleine Städte in unserem K ö n i g r e i c h gemes
sen, hierdurch huldreichst verleihen wollen." So 
steht es unter anderem in dem Privilegium „vor die 
Stadt Pillau auf Stadtgerechtigkeit und eigene Juris
diction in Polizey und Justice Sache, gegeben zu 
Berlin am 18. Januarii 1725". 

Der Vorsitzende erinnerte nach herzlichen Will
kommensworten, die besonders auch den erschiene
nen f r ü h e r e n B ü r g e r m e i s t e r n Stamer und Wlbbel-
mann galten, an die Besetzung Pillaus durch die 
Russen, w ä h r e n d des S i e b e n j ä h r i g e n Krieges, als 
Pillau der Hafen der russischen Schärenf lot te war. 
Er gab der Uberzeugung Ausdruck, daß wie damals 
auch die jetzige Besetzung Pillaus (Sitz des Sowjet-
Flottenchefs) kein Zustand von ewiger Dauer sein 
wird. — Das Lied von der Stadt am baltischen Meer, 
die den silbernen Stör im Wappen trägt , besch loß 
die Gedenkstunde. — Man blieb bei Grog, o s t p r e u ß i 
scher Fleck und munterer Unterhaltung recht lange 
zusammen. E . F . Kaffke 

Gerdauen 
Kreistreffen In S ü d d e u t s c h l a n d 

Da der K r e i s a u s s c h u ß unserer Kreisgemeinschaft 
in K ü r z e noch entscheiden m u ß , wann und wo in 
diesem Jahre unsere Kreistreffen abgehalten wer
den, und dabei beabsichtigt ist, ein Treffen der 
Gerdauener im s ü d d e u t s c h e n R ä u m e d u r c h z u f ü h r e n , 
bitte ich hiermit um entsprechende Vorsch läge aus 
den Reihen der Landsleute, die in S ü d d e u t s c h l a n d 
wohnen. Ein solches Kreistreffen kann aber hin
sichtlich der damit verbundenen Unkosten nur dann 
durchge führ t werden und Erfolg haben, wenn die 
G e w ä h r besteht, daß eine größere Anzahl von Ger
dauener Landsleuten teilnehmen kann. Da die neu 
aufgebaute Kreiskartei augenblicklich noch keine 
Übers icht zuläßt , in welcher Gegend S ü d d e u t s c h l a n d s 
das Gros unserer Landsleute wohnt (die Kartei ist 
zunächst aufgebaut nach den Heimatwohnsitzen), 
ergeht auf diesem Wege die Bitte, mir mög l i chs t 
umgehend den Ort zu benennen und auch einen Vor
schlag für den in Frage kommenden Monat zu ma
chen, in dem wir ein Kreistreffen dort d u r c h f ü h r e n 
k ö n n e n . 

Im ü b r i g e n Ist geplant, wieder in Rheinland/West
falen und in Hamburg bzw. Hannover ein Kreistref
fen stattfinden zu lassen. Die von Jahr zu Jahr fest
gestellte zunehmende Besucherzahl der Kreistreffen 
ist ein Beweis dafür , wie notwendig und e r w ü n s c h t 
solche Treffen sind. Ihre Bedeutung nach a u ß e n ist 
unschätzbar . Jeder Landsmann m u ß es sich selbst 
zur Pflicht machen, daran teilzunehmen, um damit 
seine Verbundenheit mit unserer Heimat zu bekun
den. 

Georg Wokulat, Kreisvertreter 
Lübeck-Mois l ing , K n u s p e r h ä u s c h e n 

Heiligenbeil 
Heimatstube 

Unsere Heimatstube in der Patenkreisstadt Burg
dorf (Han) hat bei den Besuchern viel Anklang ge
funden. Es ist aber noch nicht allgemein bekannt, 
daß sich die Heimatstube im Kreishause in Burg
dorf befindet. Wer sie besuchen will, sollte sich bei 
Frau M . Storsberg anmelden, die nicht im Kreis
hause, sondern — vor allem an den Nachmittagen — 
im Rathaus (Zimmer 25), sonst aber in ihrer Woh
nung (Celler Tor 13) zu erreichen ist. Frau Stors
berg ist bereit, a u s w ä r t i g e und durchreisende Lands
leute durch die Heimatstube zu f ü h r e n , die sonst 
an dem ersten Sonntag jeden Monats Besuchern 
offen steht. Der Eintritt ist frei. 

Heimatkalender 
Die Landsleute unserer Kreisgemeinschaft machen 

wir darauf aufmerksam, daß „Der redliche Ost
preuße", ein Kalenderbuch für 1961, von unserem 
Landsmann E. J . Guttzeit herausgegeben worden ist 
und auch B e i t r ä g e aus unserem Kreise en thä l t . Der 
Kalender kann durch alle Buchhandlungen oder 
vom Verlag Rautenberg in Leer (Ostfriesland) für 
2,50 D M bezogen werden. — Auch das ..Jahrbuch für 
den Kreis Burgdorf" 1961 e n t h ä l t ein Bild der Kirche 
in Zinten und den Aufsatz „ B e d e u t e n d e S ö h n e der 
Stadt Zinten" von Landsmann Guttzeit Er erzäh l t 
darin von dem in Zinten geborenen Kirchenlieder
dichter Valentin Thilo und dann weiter von anderen 
b e r ü h m t e n Zintenern bis zu dem Chronisten der 
Stadt Zinten, Heinrich Lenz. Das Jahrbuch kann 
vom Verlag Rumpeltin in Burgdorf (Han) für 2,30 D M 
bezogen werden. 

Karl August Knorr, Kreisvertreter 
Bad Schwartau (Holst), Alt-Rensefeld 42 

Insterburg Stadt und Land 
Bundesverdienstkreuz für Carl Wittrock 

Unser Landsmann Carl Wittrock, bekannter Tief
bauunternehmer aus Insterburg, der g r o ß e Arbeiten 
für die verschiedensten B e h ö r d e n a u s g e f ü h r t hat, ist 
auf seinem Fluchtweg im Kreise H ö x t e r an der We
ser gelandet. E r hat dort seine ganze Arbeitskraft 
den Vertriebenen gewidmet und ist Vorsitzender des 
BdV-Kreisverbandes. In W ü r d i g u n g seiner Ver
dienste um die Vertriebenen und F lücht l inge ist 
Carl Wittrock mit dem Bundesverdienstkreuz aus
gezeichnet worden, das ihm durch den P r ä s i d e n t e n 
des Bundes der Vertriebenen, dem Bundestagsabge
ordneten Dr. Krüger , überre i cht wurde. Wir Inster-
burger freuen uns mit Carl Wittrock ü b e r die hohe 
Auszeichnung und gratulieren sehr herzlich. 

Fritz Padeffke 

Frieda-Jung-Mlttelschule, Entlassungsjahr 1938 
Am 30. Apri l findet das zweite Klassentreffen des 

Entlassungsjahrganges 1938 (Rektor Bajorat, Fräu le in 
Dorn, Herr Ross) in Braunschweig statt. Nach dem 
gelungenen ersten Treffen im August 1959 w ü r d e n 
wir uns freuen, einen noch g r ö ß e r e n Kreis von 
Mi t schü ler innen und Lehrern b e g r ü ß e n zu k ö n n e n . 
Anmeldungen, mög l i chs t bald, an Elfriede Panknin 
(geb. Kontus) in Braunschweig, H a n s - S o m m e r - S t r a ß e 
Nr. 62. Bitte auf weitere Hinweise im O s t p r e u ß e n 
blatt achten. 

Lore Starner (geb. MöUer) 
Edith Jacobi (geb. Sabulowski) 
Erika Graap (geb. Pörschke) 

Johannisburg 
Kreistreffen 1961 

Die Kreistreffen 1961 finden statt: am 1. Mai (Mon
tag) in Düsse ldor f : am 11. Juni in Hanau. Treffen 
T , . R J 5 r e i s e d e s Regierungsbezirkes Allenstein im 
Juli (Datum wird noch bekanntgegeben) in Hanno
ver; im August in Hamburg; am 3. September (Sonn- Tilsit-Radnit 
tag) in Dortmund; am 1. Oktober (Sonntag) in Stutt-
gart Alle Kreise des Regierungsbezirkes Allenstein 
treffen sich Im Oktober in Bremen. 

G e s u c h t wird: Lasogga, Willi, aus Johannis
burg. 

Fr . -W. Kautz, K i eisverti eter 
(20) A l t w a r m b ü c h e n 

Königsberg-Stadt 
Heimaterde 

an das Grab von Konsul Willy Ostermeyer 
Eine g r o ß e Trauergemeinde nahm in H a ß f u r t A b 

schied von Konsul a. D. Dr. Willy Ostermeyeir, der 
am 15. Januar in seinem 78. Lebensjahie einem Heiz 
infarkt erlegen ist. Unter den zahlreichen T r a u « 
gasten, teils von weither, die erschienen waren um 
dem Heimgegangenen, einer Ü b e l , r ? 8 e n d e n Peison 
lichkeit, die einst m a ß g e b l i c h das wirtschaftliche Le 
ben O s t p r e u ß e n s b e e i n f l u ß t e , die letzte Ehre zu 
erweisen, sah man neben vielen anderer, prominet
ten p e r s ö n l i c h k e i t e n aus dem Stadt- und Landkreis 
Haßfur t Landrat O. Heurung, die beiden Buige i -
meister Dr. Popp und Schwanzar, den Vorsteher des 
Finanzamtes, Zeil, Regierungsrat Höf l ing . Staatpiai-
rer Paul Obermeyer stellte in seiner Rede, die er 
unter das Bibelwort stellte: „Sei getreu bis in den 
Tod . . ." besonders die Lauterkeit des Charakteis 
des Dahingeschiedenen, seine u n e i g e n n ü t z i g e OD-
j e k t i v i t ä t , seine vorbildliche Treue und sein klares, 
offenes Wesen heraus und wies auch darauf hin, wie 
tapfer sich der Verstorbene nach dem Verlust seiner 
geliebten Heimat durch das Leben gerungen hat. 

Dr. R o b e r t V o 1 z , der letzte Verlagsinhaber 
der K ö n i g s b e r g e r Allgemeinen Zeitung" (jetzt in 
Heidelberg), gab in seiner zu Herzen gehenden l ä n 
geren Ansprache ein Bild dieses so vortrefflichen 
Mannes, der eine F ü l l e von Ä m t e r n innegehabt 
hatte. Es sei eine seltsame F ü g u n g , so sagte Dr. Volz, 
d a ß Dr. Ostermeyer an dem Tage zu Grabe getragen 
werde, an dem vor genau 260 Jahren in seiner Hei
matstadt K ö n i g s b e r g das K ö n i g r e i c h P r e u ß e n ent
standen sei. In einer schweren Zeit im Jahre 1932 
sei Dr. Ostermeyer in den Aufsichtsrat der K ö n i g s 
berger Allgemeinen Zeitung g e w ä h l t worden, wo er 
auch die Leitung dieses Gremiums ü b e r n o m m e n 
habe. Als kluger und weiser Ratgeber habe Dr. 
Ostermeyer der Zeitung treu gedient, bis er, wie 
auch er selbst (Dr. Volz) 1936 aus der Presse habe 
ausscheiden m ü s s e n . Dr. Volz r ü h m t e das ausge
zeichnete Wissen, den u n g e w ö h n l i c h e n F l e i ß und die 
G r ü n d l i c h k e i t des Dahingeschiedenen, der bereits 
als Leiter der Ostlandhilfe nach dem Ersten Welt
krieg das selten verliehene Eiserne Kreuz am w e i ß 
schwarzen Bande erhalten habe. Als schwedischer 
Konsul sei er mit einer der h ö c h s t e n Auszeichnun
gen des K ö n i g r e i c h e s Schweden, mit dem Ritter
kreuz 1. Klasse des Wasa-Ordens, bedacht worden. 

F ü r das angesehene Handelshaus Bernh. Wiehler, 
K ö n i g s b e r g , das heute in Hamburg w e i t e r g e f ü h r t 
wird, sprach Werner B a r t h , der einst als Sozius 
zusammen mit Dr. Ostermeyer ü b e r zwanzig Jahre 
an der Spitze dieses Unternehmens gestanden hatte. 
E r bezeichnete Dr. Ostermeyer als einen wahren 
Lehrmeister und eine P e r s ö n l i c h k e i t von g r o ß e r 
Reife und innerer Fröh l i chke i t . Als besonderen 
Gruß streute Landsmann Barth drei Handvoll ost
p r e u ß i s c h e r Heimaterde in das Grab. 

Nach dem Kranz der Landsmannschaft Ostpreu
ß e n erfolgten weitere Kranzniederlegungen. Ludwig 
T h i e r g ä r t n e r aus Schweinfurt sprach für den Ver
band der wirtschafts- und steuerberatenden Berufe 
in Bayern (dessen Nestor Dr. Ostermeyer war), da
nach ein Vertreter der Deutschen Industrie- und 
Handelskammer Würzburg . Dr. Wille, ehemaliger 
Syndikus der Industrie- und Handelskammer K ö 
nigsberg — deren letzter P r ä s i d e n t Dr. Ostermeyer 
gewesen ist — w ü r d i g t e die hohen Verdienste Dr. 
Ostermeyers um den 1932 vollzogenen Zusammen
schluß der Kammern in die Industrie- und Handels
kammer für Ost- und W e s t p r e u ß e n . Aber bereits 
1933 wurde er im Apri l als P r ä s i d e n t abgesetzt, weil 
er sich geweigert hatte, auf der K ö n i g s b e r g e r B ö r s e 
die Hakenkreuzflagge hissen zu lassen. Nach und 
nach wurde er dann aus allen wesentlichen Ehren
ä m t e r n entfernt, soweit er sie nicht von sich aus 
niedergelegt hatte. Bei Kriegsende, das ihm weitere 
schwere p e r s ö n l i c h e Schicksale brachte, schaffte er 
sich in Haßfur t durch G r ü n d u n g eines Steuerbera
t u n g s b ü r o s eine neue Lebensarbeit. 

Im Oktober 1943 beging die Firma Bernh. Wiehler 
ihr h u n d e r t j ä h r i g e s Bestehen. Seit 1910 war Konsul 
Dr. Ostermeyer Mitinhaber des von seinem G r o ß 
onkel g e g r ü n d e t e n Unternehmens, dessen letzter Se
niorchef er bis zum Kriegsende gewesen ist. Viele 
Beweise der Anteilnahme wurden seiner Lebens
g e f ä h r t i n C h a r l o t t e und ihren Kindern, 
Diplom-Handelslehrer Karl Friedrich Ostermeyer 
und Frau Gerda Kolb, Gattin des Hamburger Uni 
v e r s i t ä t s p r o f e s s o r s Dr. Albert Kolb aus von K ö n i g s 
bergern ü b e r m i t t e l t . — Ein Sohn ist im Kriege ge
fallen. 

Vereinigung ehemaliger Sackheimer M i t t e l s c h ü l e r 
In diesem Jahre findet der erste Stammtisch am 

Montag. 6. Februar, 19 Uhr, in unserem Trefflokal 
„Haus Konen", Düsse ldorf , S u i t b e r t u s s t r a ß e 1, statt. 
Die weiteren Z u s a m m e n k ü n f t e (Stammtische) wer
den jeweils an jedem 1. Montag im Monat, Beginn 
ebenfalls 19 Uhr, d u r c h g e f ü h r t werden. Infolge der 
anfallenden Feiertage (Ostern) kleine Abweichungen 
wie folgt: A m 6. März, am 10. Apri l und am 1. Mai. 
Wir bitten um regen Besuch unserer Mitglieder und 
Freunde unserer Vereinigung. H . Minuth 

Vereinigung ehemaliger Haberberger Knaben- und 
M ä d c h e n - M i t t e l s c h ü l e r 

In K ö l n Sonnabend, den 28. Januar, Treffen der 
Vereinigung: 15 Uhr Besuch der Hethiter-Ausstel
lung, ab 18 Uhr Beisammensein im Restaurant „Kö
nigshof". 

Auskunft erteilt K ä t h e Kaminsky, K ö l n , Mainzer 
Straße 51. 

Lyck 
Neuwahl der Ortsvertreter - Neuwahl des Kreistages 

Die V e r t r e t u n g s k ö r p e r s c h a f t e n der Kreisgemein
schaft Lyck sind neu zu w ä h l e n . Dazu sagen die 
Satzungen: § 8. Wahlen. Jedes Mitglied, d a ß das 
20. Lebensjahr erreicht hat, ist wahlberechtigt. Die 
Wahlberechtigung ergibt sich aus der Eintragung in 
die Heimatkartei. Die Mitglieder w ä h l e n ihre Orts
vertrauensleute in direkter Wahl. Diese w ä h l e n dann 
die Bezirksvertrauensleute in den Kreistag. Alle 
Wahlen erfolgen schriftlich. Ein W a h l a u s s c h u ß , der 
aus drei bis fünf Personen besteht und vom Kreis
vertreter berufen wird, f ü h r t die Wahlen durch. 

Nach der Wahlordnung hat jedes Mitglied der 
Kreisgemeinschaft das Recht, einen Vorschlag für 
den Ortsvertreter seines Heimatortes zu machen 
Lycker k ö n n e n auf ihrem Vorschlage je 3, Prostker 
je 2 Vertreter vorschlagen. (Abs. 2 der Wahlordnung ) 
Die Vorsch läge m ü s s e n bis zum 15. F e b r u a r an 
den Kreisvertreter eingesandt sein. S p ä t e r abge
sandte sind u n g ü l t i g . Die eingegangenen V o r s c h l ä g e 
werden, e r g ä n z t vom K r e i s a u s s c h u ß , der das Recht 
hat, b e w ä h r t e Landsleute wieder zur Wahl zu stel
len, im n ä c h s t e n Hagen-Lycker Brief allen wahl
berechtigten Mitgliedern als „Vorsch lags l i s t e 1961" 
für die Wahl der Ortsvertreter vorgelegt werden 

Es w ä r e anzustreben, j ü n g e r e K r ä f t e heranzuzie
hen, die von den Alteren noch in ihre Aufgabe einge
wiesen werden k ö n n e n . Daher bitte ich alle die für 
die Arbeit für die Heimat begeistert sind, ganz gleich 
welchen Alters, von sich aus, sich zur V e r f ü e u n e zu 
stellen. Die Wahlberechtigten der einzelnen Gemein
den werden dann entscheiden, wer Vertreter rinr 
Gemeinde sein soll. « u e i e r cer 

Als W a h l a u s s c h u ß bestelle ich die Landsleute- Os
kar Wallhauer, M ü n c h e n 12, W e s t e n d s t r a ß e 78 III 
als Vorsitzenden; Herbert Hecht, M ü n c h e n 25 Lin 
d e n s c h m i t t s t r a ß e 16, und Bruno Schmidt, M ü n c h e n 25 
Boschetsrieder S t r a ß e 141, als Beisitzer Bruno Jor-
czik Planegg bei M ü n c h e n , K a r l s t r a ß e , und Joachim 
Bondzio, M ü n c h e n 13, J a k o b - K l a r - S t r a ß e 11 als Er^ 
satzmanner. Uber den weiteren Ablauf der Wahl 
w r c L i m nächs ten Hagen-Lycker Brief berichtet 
Gleich nach dem 15. Februar wird der KreisaussSuVn 
ü b e r die Vorsch läge b e s c h l i e ß e n . « - re i sausschuß 

Der XVI . Lycker Brief Ist Im Druck und wird noch 
vor dem 1. Februar alle erreichen, deren Anschriften 
summen. A d r e s s e n ä n d e r u n g e n bitte dahe^r mit An 
gäbe des Heimatortes sofort aufzugeben! 

Otto skibowski, Kreisvertreter 
Kirchhain, Bez. Kassel, Postfach 113 
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» 0 „ n k p h . . Heimatstadt. Vor der Vertrel. seine ostpreuO'scht Hturi n ä m t e r l m ftf j 
T g niPnst Der Verwaltung seines geliebten Hei-
S S u Ä n e r Heimatstadt tat er Tm Laufe 

b e v ö l k e r u n g . , " " , e ^ e n hn nicht nur seine beruf. 
K A u f e

B ä b e n e r war mit ihr auch persönl ich auf 
l.chen ^ ^ „ 7 ^ ; ^ , , . seine ausgezeichneten Kennt-
das engste v < ^ n £ , 7 V e r h ä l t n i s s e des Kreises bis in 
• f f m ^ f f l Ä T n l n « 1 » b e f ä h i g t e n ihn auch nach 
\ h r K seinen vertriebenen Landsleuten viele 
dem K " e s e ^ e ' t

n

e

e z u leisten. Das hat er in uneigen-
W - . Ä r weise" und unter manchen p e r s ö n l i c h e n Op-?U atlJf seine weit ü b e r die Grenzen des Helmat-
S C r 7 i f hinaus bekannte a u s g e p r ä g t e Persönl ichkei t 
kreises hinaus oeKa r ü c k n a i t l o s e Liebe zur Hel-
S S " v i e l e cleneratTonen junger B a u e r n s ö h n e unse-

Kreises sind durch seine H ä n d e gegangen, pie 
res Kreises Tilsit-Ragnit verliert mit ihm 
Kreisgeme.nschaf g > « « d a s Gemeinwohl 
T r « t J r « 2 t 7 ^ t i r seme Anschauung und für sein 
Handeln S E f t Ä Andenken wird von uns in En-
ren gehalten. 

Namens des Kreisausschusses . 
der Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit: 

Ortelsburg 
Johann B o j a h r - H ö h e n w e r d e r t 

A m ersten weihnachtsfeiertag verstarb im 88. Le
bensjahre unser treuer Mitarbeiter Johann Bojahr, 
fWiher H ö h e n werden zuletzt wohnhaft gewesen in 
Ahle 242 bei B ü n d e (Westfalen). Johann Bojahr hat 
lange Jahre im Gemeinderat und im Schulvorstand 
seiner Heimatgemeinde H ö h e n w e r d e r ü b e r a u s rüh
rig und segensreich gewirkt. Unter seinen Berufs
genossen war er als t ü c h t i g e r Bauer anerkannt und 
in der Gemeinde als aufrechter Ratgeber und väter
licher Freund allseits beliebt und g e s c h ä t z t . 

Friedrich Brosda-Gilgenau t 
Friedrich Brosda aus Gilgenau unser stellvertre

tendes Mitglied des Kreistages und Vertrauensmann, 
ist am 7. Januar in B o c k u m - H ö v e l . Geinegge 42, sei
ner letzten W o h n s t ä t t e , nach kurzer, h e i m t ü c k i s c h e r 
Krankheit von uns gegangen. Landsmann Brosda 
war in der Heimat O r t s b a u e r n f ü h r e r . Nach der Ver
treibung hat Brosda sich für die Heimatarbeit ein
gesetzt und auch als Vertreter der vertriebenen 
Bauern des Bezirkes B o c k u m - H ö v e l für die Belange 
seines Berufsstandes seine Pflicht getan. Die Kreis
gemeinschaft wird diesen beiden b e w ä h r t e n Mit
arbeitern stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Hindenburgschule Ortelsburg 
Die Vereinigung ehemaliger Lehrer und Schüler 

der Hindenburgschule Ortelsburg beging am 15. No
vember ihr erstes offizielles Fest in den Maschsee-
G a s t s t ä t t e n in Hannover. Diese Veranstaltung war 
sehr gut besucht und ein voller Erfolg für den Z u 
s a m m e n s c h l u ß dieser Schule. Aus Kie l , Lübeck , 
Hamburg, Norden, Wolfsburg. Hildesheim, M ü n 
chen und weiteren Orten der Bundesrepublik waren I 
Schulkameraden und Freunde der Hindenburgschule 
zu diesem a n g e k ü n d i g t e n Fest geeilt. In der ausge
zeichneten G a s t s t ä t t e mit der b e w ä h r t e n Kapelle 
Lamprecht, den v o r z ü g l i c h e n Darbietungen der 
K ü n s t l e r (Tanzturnierpaar Dr. Jochen Doege und ein 
K a m m e r s ä n g e r ) stellten sich bei diesem freudigen 
Wiedersehen rasch Frohsinn und Festesfreude ein. 
Kamerad Kurt Hofer aus Wolfsburg ü b e r m i t t e l t e 
den Dank der Festteilnehmer allen, die zum Ge« 
lingen der Veranstaltung beigetragen hatten. Das 
n ä c h s t e Monatstreffen der „ E h e m a l i g e n " der Hin
denburgschule findet am Sonnabend, 4. Februar, 20 
Uhr, im Stammlokal „ D e u t s c h e s Bierhaus" (Am Thie
lenplatz in Hannover, drei Minuten vom Hauptbahn
hof entfernt) statt. Kamerad Hermann Sadlowskl 
hat hier zu einem Fleckessen eingeladen. 

Max Brenk, Kreisvertreter 
Hagen (Westf), Abholfach 

' •' - '• I • VMW lote 

• 

Vielseitiges Arbeitsprogramm 
der Siedlerschule Katlenburg im Harz 

Der zehnte Jahreslehrgang wird im Oktober mit 
der A b s c h l u ß p r ü f u n g beendet werden. A n den drei 
K u r z l e h r g ä n g e n für Siedler und S i e d l u n g s a n w ä r t e r 
aus Niedersachsen und aus Hessen wirken a u ß e r den 
Stammlehrern der Siedlerschule unter anderem noch 
als Fachreferenten mit: Dr. Hesse-Osterode, Dr. 
Hampe vom Tierzuchtamt Northeim, Dr. Klocken-
bring (Herdbuch-Gesellschaft S ü d h a n n o v e r - B r a u n -
schweig). Filme und Besichtigungsfahrten e r g ä n z e n 
das Programm. Im A n s c h l u ß an diese Siedlerlehr
g ä n g e , die im Februar beendet werden, sind folgende 
Veranstaltungen geplant: ein Ostkundliches Seminar 
einer Landwirtschaftsschule, zwei W o c h e n l e h r g ä n g e 
für Landfrauen, ein Lehrgang für Fragen der Agrar-
strukturverbesserung und Siedlung ein Ostkund
licher Lehrgang für Fachlehrer, zwei L e h r g ä n g e der 
DJO sowie eine Tagung der Arbeitsgemeinschaft der 
heimatvertriebenen Landjugend. 

Nach Ostern werden eine g r ö ß e r e Zahl n i e d e r s ä c h 
sischer Mittelschulen zum Landschulheimaufenthalt 
nach Katlenburg kommen und einen Tei l des Sied
lerschulheimes belegen. In den g r o ß e n Ferien wird 
das D R K mit Berliner Kindern und Kindern von 
S o w j e t z o n e n f l ü c h t l i n g e n zu Erholungsfreizeiten nach 
Katlenburg kommen. 

Die Frauenschule wird ihren vierten Lehrgang vor 
Ostern b e s c h l i e ß e n . Nach Ostern wird neben dem 
r e g u l ä r e n Jahreslehrgang ein zweiter Zug als Be
rufsfachklasse für M ä d c h e n mit mittlerer Reife ein
gerichtet, die im A n s c h l u ß an dieses hauswirtschaft
liche Jahr einen Beruf des s o z i a l p ä d a g o g i s c h e n oder 
sozialpflegerischen Bereiches ergreifen wollen. Auf
nahmen von M ä d c h e n f ü r beide Z ü g e sind noch 
m ö g l i c h . A u s k ü n f t e erteilt die Verwaltung der Kat
lenburger Schulen. 

Dr. Emil Sinz t 
A m 11 Januar verstarb im Alter von 7« t.t,~, 

Landwirtschaftsrat Dr. Emil S i n . v o n 7 6 Jahren 
rektor der Landwirtschaf ssöhule in R a B n i t * ™ . ' 1 9 , D f -
storbene war lange Jahre Im R a h m e n d ^ e r V e r " 
meinschaXt Tilsit-Ragnit G S Ä b ^ t S ^ 1 ^ 

Trakehner Pferde unter den Tausendern 
Der deutsche Turniersport gibt j ä h r l i c h am Schluß 

des Jahres eine statistische Aufstellung ü b e r die 
Pferdeleistungsschauen und Turniere heraus, bei 
denen auch eine Zusammenstellung aller jener Reit-, 
Fahr- und Turnierpferde v e r ö f f e n t l i c h t wird, die im 
In«n e de s , T u r n i e r j a h r e s an Geldpreisen mindestens 
1000 - D M gewonnen haben. Trotz des kleinen Um-
l?^$eL?er Trakehner Pferdezucht im Bundesgebiet 
sind erfreulicherweise verschiedene T r a k e h n e r 
aZ. Ii • l n dieser Liste verzeichnet. A n 26. Stelle 
«tohf g rf ü r e i , c h 2 t e n deutschen Turnierpferde 1960 
mit fii^n J r H K e h n e r , R a u b a u t z v. Hirtensang 
? , S ? ! J l e a}le » " S p r i n g e n gewonnen wurden 
wo e e s a u "*X%£l?*s £ a d e a l , c h l m Ausland, 
H P r a ^ t ™ n « £ M b jachte. Dieses Pferd gehört 
von w v l " b U r g U n d w i r d letzt im Turnierstall 
der T ^ k e r . ^ k e o m a n r l Bearbeitet. A n 30. Stelle ist 
stall Js r Ä t r r 1 a n t v. Pokal des Turnier
n e t v o r ? r t l n I A a , V = e J b u r K m i t G 1 4 7 - 5 0 D M Verzeich
nungen und 30? s n ? 1 ™ M a , u f " i n d i s c h e D r e s s u r p r ü 
fungen e n t f a l l £ M a u f a u s l ä n d i s c h e D r e s s u r p r ü -
Materials f f n n f V D ' e r e s t l k ' h e n 130 D M wurden in 
dem S e i c h e n d

T » r ? n " n ? s P , r t J , u n g e n gewonnen. Aus 
M a t f d o r 6 mTt « i « 1 " ^ 8 1 1 k o m m t der Pokal-Sohn 
P e r f e k t ^ J 4 0 0 D M - ° e r H a n s a k a p i t ä n - S o h n 
auch v o r w e B P n H h ? e£ a U f 1 8 6 2 5 0 D M " n d wurde 
dem K ™ „ H Dressurpferd benutzt. Die aus 
Z u Ä v S a u ^ 8 * i e d e n e u n d nun in der 
bonu s xx a Ä g kommende T h y r a v. Tre-

Springer'verzeTchnlt" SfSXF*11 VOn R o S e m a r i C 

sina? d e r ^ n ^ r Ä ^ f T d e r Trakehner Zucht 
P o r s t r a t ™ h i l k

e

a n ] ^ c h e m B e s i t z befindliche 
1277 d m die 7n J 4 2 ? » C a " a r V I I mit 
B e r e n i d

e

e

 v A n ^ l n d ' S c h e . m B e s i t z befindliche 
k e n r o s e v w £ £ ! £ l k e r n m i t 1 2 ß2.50 D M . H e k -
Jedynac m i t U M D M 0 1 1 9 0 D M U n d T T 

M. Ag. 

Beilagenhinwels 

über* K r

a f f e t

U S r n r i e 7^ i n t e r e « a n f r Prospekt 
Ogo Kaffeerfi^-r d e r F i r m e n g e m e i n « * ^ 
Straß« 7G/7B r f Z W i , h < 1 ' » i . Bremen. Föhren-
Straße 7G/78, bei. VV.r bitten unsere Leser um Beac£ 
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3 l u a A c t l a n f l f l i n i a n n f d T o f t U c f t c n M t i t i n . . . 

BERLIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Berl in: Dr. Matthee, 

Berlin-Charlottenburg, Kaiserdamm 83, „ H a u s der 
ostdeutschen Heimat". 

29. Januar, 15 Uhr, O s t p r e u ß e n g o t t e s d l e n s t in der 
K a i s e r - F r i e d r i c h - G e d ä c h t n i s k i r c h e im Hansa-
Viertel; es spricht Pfarrer Rosinski. 

4. Februar, 19.30 Uhr, Heimatkreis K ö n i g s b e r g / B e 
zirk S c h ö n e b e r g , Bezirkstreffen, Lokal Zum Go
ten ( S c h ö n e b e r g , G o t e n s t r a ß e 1). 
19.30 Uhr, Heimatkreis K ö n i g s b e r g / B e z i r k Steg
litz-Friedenau-Zehlendorf, Bezirkstreffen, Lokal 
Beuche (Steglitz, H u b e r t u s s t r a ß e 10). 
20 Uhr, Heimatkreis Memel/Heydekrug/Pogegen 
und Gumbinnen, Faschingsball mit Fleckessen, 
Lokal Parkrestaurant S ü d e n d e (Steglitzer Damm 
Nr. 95), S-Bahn S ü d e n d e . 
20 Uhr, Heimatkreis R ö ß e l , Maskenball, Lokal 
Norden-Nordwest-Kasino (N 20, J ü l i c h e r S t r a ß e 
Nr. 14): S- und U-Bahn Gesundbrunnen. 

5. Februar, 15 Uhr, Heimatkreis Darkehmen, Kreis
treffen, Lokal Berwing (N 65, Schu' . s traße 66); 
S t r a ß e n b a h n e n 2, 3, 35; S-Bahn Wedding. 
15.30 Uhr, Heimatkreis Insterburg und Pr . -Hol 
land, Kreistreffen, Lokal Grunewaldkasino (Gru
newald, H u b e r t u s b a d e r s t r a ß e 7/9); S-Bahn H a 
lensee, Bus A 10. 
16 Uhr. Heimatkreis Johannisburg, Kreistreffen, 
Lokal P ü s c h e l (Charlottenburg, K a n t s t r a ß e 134a); 
S t r a ß e n b a h n e n 2, 25, 75, 76. 

Der Vertrlebenenminister in Berlin 
Von Merkatz im Haus der ostdeutschen Heimat 

In seiner Eigenschaft als Vertriebenenminister 
stattete Bundesminister v o n M e r k a t z Berl in 
einen m e h r t ä g i g e n Besuch ab, wobei er Gelegenheit 
nahm, am 19. Januar auch das Haus der ostdeutschen 
Heimat am Kaiserdamm zu besuchen und mit dem 
Vorstand des Berliner Landesverbandes der Ver
triebenen und den Landsmannschaften F ü h l u n g zu 
nehmen. Der 1. Vorsitzende des B L V , D r . M a t 
t h e e , b e g r ü ß t e den Gast und gab einen Uber
blick tiber T ä t i g k e i t und Aufgaben des Verbandes. 
Der Bundesminister d r ü c k t e seine Freude d a r ü b e r 
aus, d a ß er dieses Haus und die f ü h r e n d e n M ä n n e r 
der Berliner Vertriebenenorganisationen kennenler
nen konnte. In p e r s ö n l i c h e n G e s p r ä c h e n informierte 
er sich eingehend ü b e r die Arbeit der Landsmann
schaften und die Situation Berlins. 

Vorher hatte der Bundesminister in einer Presse
konferenz im Bundeshaus zur F l ü c h t l i n g s s i t u a t i o n 
Stellung genommen und darauf hingewiesen, d a ß 
nicht das Steigen und Sinken der F l ü c h t l i n g s z a h l e n , 
sondern die Beharrlichkeit der Fluchtbewegung das 
Alarmierende sei. A n Hand von Zahlen wies er nach, 
d a ß nicht die wirtschaftlichen Verlockungen des 
Westens die Flucht a u s l ö s t e n , sondern a u s s c h l i e ß l i c h 
der u n e r t r ä g l i c h e politische Druck, der einmal auf 
diesem, einmal auf jedem B e v ö l k e r u n g s t e i l laste. 
A n den F l ü c h t l i n g s z a h l e n lasse sich ablesen, gecen 
welchen B e v ö l k e r u n g s t e i l sich der Druck des S E D -
Regimes gerade richte. Die Behauptung des Zonen
regimes, im vergangenen Jahre w ä r e n ü b e r 60 000 
F l ü c h t l i n g e wieder in die Zone z u r ü c k g e k e h r t , wies 
er als weit ü b e r t r i e b e n z u r ü c k . 

Im Lastenausgleich k ü n d i g t e der Bundesminister 
neue Verbesserungen an. Die Auszahlung der Hauot-
e n t s c h ä d i g u n g werde bereits 1970 und nicht erst 1978 
zum A b s c h l u ß kommen. F l ü c h t l i n g e ohne ,C-Schein 
sollen eine Einrichtungsbeihilfe (zur Beschaffung 
von Hausrat) erhalten. Diese und andere Verbesse
rungen w ü r d e n einen Aufwand von rund 5 Mil l iar
den D M erfordern. 

A m Sonntag hat von Merkatz von Berl in aus in 
Vertretung des erkrankten B u n d e s a u ß e n m i n i s t e r s 
von Brentano eine Ostasienreise angetreten. -rn 

Die neue O s t p r e u ß e n b r ü c k e 
Die neugestaltete O s t p r e u ß e n b r ü c k e am S-Bahn

hof Witzleben in der N ä h e des Funkturms ist jetzt 
nach mehr als z w e i j ä h r i g e r Bauzeit fertiggestellt und 
am 16. Januar dem Verkehr ü b e r g e b e n worden. Die 
gewaltige, 92 Meter lange Spannbeton-Konstruktion 
ü b e r s p a n n t im Zuge der g r o ß e n Verkehrsader Kant
s t r a ß e — M a s u r e n a l l e a u ß e r den Eisenbahngleisen 
auch die Fahrbahnen der neuen Stadtautobahn. Die 
B r ü c k e weist getrennte Fahrbahnen von 10 Meter 
Breite und F u ß g ä n g e r w e g e von 8 Meter Breite auf. 
Die Kosten betrugen 2,7 Millionen D M . - rn 

Jugendliche Besucher schon jetzt willkommen 

Das neue Jahresprogramm für Berlin-Besuche von 
Schulklassen und Jugendgruppen aus der Bundesre
publik und befreundeten westlichen L ä n d e r n ist be
reits angelaufen. Schon im Januar kamen mehrere 
hundert Besucher. Man rechnet für das ganze Jahr 
wieder mit rund 100 000 Jugendlichen und S c h ü l e r n . 
Die jugendlichen Besuchergruppen k ö n n e n schon 
vorher P r o g r a m m v o r s c h l ä g e anfordern. Auch sollen 
die V o r t r ä g e und F ü h r u n g e n immer f ü r einen kleine
ren Kreis d u r c h g e f ü h r t werden, um eine bessere U n 
terrichtung zu e r m ö g l i c h e n . Besucher, die sich ent
s c h l i e ß e n k ö n n e n , schon jetzt (also in den Winter
monaten) zu kommen, haben den Vorteil einer bes
seren Betreuung und Unterbringung als s p ä t e r in 
den stark ü b e r l a u f e n e n Sommermonaten. Gruppen 
der O s t p r e u ß e n j u g e n d , die auch in diesem Jahr wie
der an der Spree erwartet werden, g e n i e ß e n be
kanntlich noch eine Sonderbetreuung durch die Ber
liner O s t p r e u ß e n j u g e n d in der D J O . —rn. 

HAMBURG 
Vorsitzender der Landesgruppe Hamburg: Otto 

Tintemann Hamburg 33, S c h w a l b e n s t r a ß e 13. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Hamburg 13, Parkallee 86, Tele
fon: 45 25 41 / 42, Postscheckkonto 96 05. 

Bezirksgruppenversammlungen 

Es wird gebeten, bei allen Bezirksgruppenversamm
lungen die Mitgliedsausweise mitzubringen. 

Billstedt: Sonnabend, 4. Februar, 20 Uhr, im Be
zirkslokal Burghardt (Billstedt, Billstedter Haupt
s t r a ß e , Endstation beim Kino Rampe); Kappenfest 

mit Tombola und wertvollen Gewinnen. Freunde, 
Bekannte und besonders die Jugend herzlich will
kommen. 

Harburg-Wilhelmsburg: Sonnabend, 4. Februar, 
20 Uhr, im Restaurant Zur A u ß e n m ü h l e ( A u ß e n -
m ü h l e n t e i c h ) . Kappenfest. Alle Landsleute, insbe
sondere auch die Jugend, sind herzlich eingeladen. 
Unkostenbeitrag 1 D M . 

Elbgemeinden: Sonntag, 5. Februar, 17 Uhr, im 
S ä n g e r h e i m Blankenese, Kaffeetafel, mit anschlie
ß e n d e m Vortrag von Landsmann Bacher ü b e r „ M e i n e 
Erlebnisse in Berlin". G ä s t e willkommen. 

Altona: Sonnabend. 11. Februar, 20 Uhr, im Be
zirkslokal Hotel Stadt Pinneberg (Altona, K ö n i g 
s t r a ß e 260): Kappen-Tanzabend. Kappen und gute 
Laune mitbringen. Frau Edith Schroeder erfreut mit 
o s t p r e u ß i s c h e m Humor. Alle Landsleute und ins
besondere die Jugend, auch aus anderen Stadt
bezirken, sind herzlich eingeladen, G ä s t e sehr will
kommen. Unkostenbeitrag 0,50 D M 

F u h l s b ü t t e l : Sonnabend, 11. Februar, 20 Uhr, Tanz
abend (Fasching) im Landhaus F u h l s b ü t t e l , Brom
beerweg 1. Unkostenbeitrag 2 D M für Erwachsene 
und 1 D M f ü r Jugendliche bis 18 Jahre. G ä s t e herz
lich willkommen. 

Bergedorf: Sonntag, 12. Februar, 19 Uhr, Holstei
nischer Hof, Bergedorf. Mitgliederversammlung. 
Rege Beteiligung erbeten, da erhebliche V e r ä n d e 
rungen bevorstehen. 

Kreisgruppen Versammlungen 

Sensburg: Donnerstag, 9. Februar, im Remter 
(Neue R a b e n s t r a ß e 27, nahe Dammtorbahnhof), um 
16 Uhr Kaffeestunde; um 20 Uhr auch f ü r Berufs
t ä t i g e . 

Helligenbeil: Sonnabend, 11. Februar, 20 Uhr, K a p 
pen- und K o s t ü m f e s t in der G a s t s t ä t t e zum Elch 
(Hamburg 22, M o z a r t s t r a ß e 27). Unsere Landsleute 
mit ihren A n g e h ö r i g e n , auch die Jugend, sind herz
lich eingeladen. G ä s t e willkommen. 

Lyck: Sonnabend. 11. Februar. 19.30 Uhr, im Re
staurant Feldeck (Hamburg 6, F e l d s t r a ß e 60) n ä c h 
ster Heimatabend mit Wurstessen. Alle Landsleute 
sowie G ä s t e sind herzlich eingeladen. 

Ost- und W e s t p r e u ß i s c h e Jugend in der DJO 
Wir treffen uns in den folgenden Gruppen: 
Eppendorf. J u g e n d g r u p p e : Jeden Mittwoch, 

19 bis 21 Uhr. \m Goch-Fock-Heim, Hamburg 20. 
L o o g e s t r a ß e 21. 

Bergedorf: K i n d e r g r u p p e : Jeden Donners
tag um 16 Uhr im Bergedorfer S c h l o ß . 

Harburg. J u g e n d g r u p p e : Heimabend, Fre i 
tag von 19.30 Uhr im Haus der Jugend. Harburg. 
S t e i n i c k e s t r a ß e ( N ä h e Hastedtplatz). 

Landwehr. J u g e n d g r u p p e : Jeden Mittwoch, 
von 19 bis 21 Uhr in der Schule A n g e r s t r a ß e (gegen
ü b e r S-Bahn Landwehr). 

Langenhorn. Os*deutsche Bauernsiedlung: K i n 
d e r g r u p p e : Jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr 
im Gemeindesaal der St - J ü r g e n - K i r c h e . — J u -
g e n d g r u p p e - Jeden Mittwoch von 19.30 bis 
21.30 Uhr in der Schule Heidberg. — T u r n e n : Je
den Montag von 18 bis 20.15 Uhr in der Turnhalle der 
Schule Heidberg 

Haus der Heimat, Hamburg 36, Vor dem Holsten
tor 2 (Ecke K a r o l i n e n s t r a ß e . N ä h e Sievekingplatz:: 
I. J u g e n d k r e i s . Jeden ersten Dienstag im 
Monat von 19 bis 21 Uhr. M ä d e l g r u p p e : Je
den dritten Dienstag im Monat von 19 bis 21 Uhr. 
J u n g e n s c h a f t : Jeden Montag von 18 bis 20 
Uhr. I I J u g e n d k r e i s : Jeden Dienstag von 
20 bis 21.30 Uhr. 

M u n d s b u r « . J u g e n d g r u p p e : Jeden Donners
tag um 20 Uhr im Jugendheim, Winterhuder Weg 11 
(Volkstanz und Heimabend im v i e r z e h n t ä g i g e n 
Wechsel). 

Horn. J u g e n d g r u p p e : Jeden Freitag um 
19 Uhr im Jugendheim Horner B r ü c k e n w e g 24. 

Sensburg. J u g e n d g r u p p e Mittwoch. 1. Fe
bruar, 19 Uhr, Haus der Heimat. Vor dem Holsten
tor 2.,. •.( 

Weitere Gruppen: Nei^ungsfiruppen und .Heimat
kreisgruppen kommen in u n r e g e l m ä ß i g e n A b s t ä n 
den zusammen. Auskunft h i e r ü b e r erteilt die L a n 
d e s g r u p p e n f ü h r u n g . 

Sprechstunden der L a n d e s g r u p o e n f ü h r u n g jeden 
Mittwoch von 18 bis 19 Uhr im Haus der Heimat. 
Hamburg 36. Vor dem Holstentor 2. 

Verein für Familienforschung in Ost- und West
p r e u ß e n : Mittwoch, 1. Februar. 20 Uhr. in der Alst^r-
halle (An der Alster 82), Hauptversammlung. 

BREMEN 
Vorsitzender der Landesgruone B r c m e « : Rechtsan

walt u. Notar Dr. Prengel, Bremen, S ö g e s t r a ß e 46. 

B r e m e n . Heimatabend am Mittwoch, 1. Fe
bruar, 20 Uhr, im Cafe Schrick. Studienrat Cammann 
(Leiter der Forschungsstelle f ü r Ostdeutsche Volks
kunde) spricht ü b e r . . O s t p r e u ß i s c h e s Volksgut in 
Wort und Bild" (mit Bandaufnahmen und Lichtbil
dern). — A m 18. Februar, 19.30 Uhr, Fleckessen und 
Kappenfest in der Niederdeutschen B ü h n e (Waller 
H e e r s t r a ß e , Haltestelle Waller Ring der S t r a ß e n 
bahnlinie 2 und 10. Zugverbindung bis Walle). U n 
kostenbeitrag 1,50 D M , f ü r Mitglieder der Jugend
gruppe 0,50 D M . Kappen im Saal e r h ä l t l i c h . 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Schleswig-Holstein: 

G ü n t h e r Petersdorf. Kie l . N i e b u h r s t r a ß e 26. Ge
s c h ä f t s s t e l l e : Kie l . W i l h e l m i n e n s t r a ß e 47/49. Te
lefon 4 02 11. 

K i e l . W i n t e r v e r g n ü g e n mit k ü n s t l e r i s c h e m Pro
gramm am 10. Februar im Colosseum — A m 14. M ä r z 
Veranstaltung gemeinsam mit dem Heimatbund. — 
In der Jahreshauptversammlung wurden Dr. Kob 
(1. Vorsitzender) und Frau Dr. Wiedwald (Frauen-
Referentin) einstimmig w i e d e r g e w ä h l t . Bei der To
tenehrung gedachte Landsmann Dr. Kob besonders 
des verstorbenen Hauptkassierers, Mahnke. A n 
s c h l i e ß e n d gab er einen Bericht zur Lage. Dr. Kob 

wies ferner auf das O s t p r e u ß e n b l a t t hin. Landsmann 
Meyer zeigte einen Lichtbildervortrag ü b e r Ostpreu
ß e n . 

NIEDERSACHSEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen: A r 

nold Woelke, G ö t t i n g e n , K e p l e r s t r a ß e 26, Tele
fon in der Dienstzeit Nr. 5 87 71-8; a u ß e r h a l b der 
Dienstzeit Nr. 5 63 80. G e s c h ä f t s s t e l l e : Hannover, 
H u m b o l d t s t r a ß e 26c. Telefon-Nr. 1 32 21. Post
scheckkonto Hannover 1238 00. 

H a n n o v e r . A m Donnerstag, 2. Februar, 20 Uhr, 
Veranstaltung der Frauengruppe im B ä c k e r a m t s h a u s 
( H e r s c h e l s t r a ß e ) . Frau Marite Roeser-Bley spricht 
ü b e r „ G e p f l e g t e Frau — Gepflegtes Heim — Vortrag 
ü b e r Heimgestaltung, Mode und Kosmetik". — Eine 
Busfahrt der Frauengruppe f ü h r t die Familien in 
den winterlichen Harz. Abfahrt am 12. Februar, 7 
Uhr, vom Raschplatz. R ü c k k e h r gegen 20 Uhr. Fahr
preis 7,50 D M . Vorverkauf: Konditorei Schwarz (Hei
l i g e r s t r a ß e , Ecke S c h m i e d e s t r a ß e ) , Lebensmittelge
schäf t H . Schemionek ( F e r d . - W a l l b r e c h t - S t r a ß e 21), 
Albertus-Drogerie (Rudi Gauer, Altenbekener Damm 
Nr 23). Hier auch Anmeldungen für Eintopfessen. E i 
gene Skier und Schlitten k ö n n e n mitgebracht wer
den. 

W i l h e l m s h a v e n . Jahreshauptversammlung 
mit Fleckessen am Montag, 6. Februar, 20 Uhr, bei 
Dekena. 

H i i d e s h e i m , A m 1. Februar, 20 Uhr. Vortrags
abend bei Hotopp „ Z w i s c h e n Weichsel und Memel". 
— A m 8. M ä r z Jahreshauptversammlung mit Ü b e r 
reichung von „ A l b e r t e n " an Abiturienten. 

A u r i c h. A m Dienstag, 14. Februar, heimatliche 
Fastnachtsveranstaltung mit Fleckessen. — A m Mitt
woch, 15. März , Heimatabend mit Buntlichtreihe 
„ T r a k e h n e n lebt". — Im Apr i l h ä l t Gerhard Staff 
(Leiter des O s t p r e u ß i s c h e n Musikstudios in Salzgit
ter) einen Lichtbildvortrag: „Das Musikleben in Ost
p r e u ß e n . " — Z u m Pfingsttreffen der K ö n i g s b e r g e r 
wird die Kreisgruppe eine Sonderfahrt vorbereiten. 
— A u f einer Tagung des Arbeitsausschusses wurden 
unter Leitung des ersten Vorsitzenden, Dr. Meyer, 
wichtige B e s c h l ü s s e g e f a ß t . 

S e e s e n . Fasteloawend am 4. Februar, 20 Uhr, im 
Ratskeller. Mitwirkende: Willi Blaesner ( M ü n c h e 
hof), Lina Fahlke und Emil Dlugokinski (Herrhau
sen). Ein Schwank (Regie Frau Steinhof) wird auf
g e f ü h r t . — In der Jahreshauptversammlung wurde 
der Ehrenvorsitzende, Papendiek, zum K a r t e i f ü h r e r 
g e w ä h l t . 

A c h m e r . Beim Heimatabend im vollbesetzten 
Haus l i e ß der stellvertretende Vorsitzende, Heinz 
Kollberg, einen wesentlichen Teil der p r e u ß i s c h 
deutschen Geschichte lebendig werden und stellte 
heraus, d a ß dieses Jahr Veranlassung biete, dreier 
entscheidender Ereignisse zu gedenken: A m 18. Ja
nuar j ä h r t e sich zum 260. Male der Tag. an dem im 
S c h l o ß zu K ö n i g s b e r g P r e u ß e n zum K ö n i g t u m er
hoben wurde; ebenfalls am 18. Januar j ä h r t e sich 
zum 90. Male die Wiederkehr der K a i s e r k r ö n u n g in 
der Frankfurter Paulskirche; am 18. Oktober j ä h r t 
sich zum hundertsten Male der Tag, an dem ein 
weiterer Hohenzoller. Wilhelm I., die K ö n i s s w ü r d e 
im K ö n i g s b e r g e r S c h l o ß erhielt. Frau Ewert und 
Alfred Grube hatten die Veranstaltung vorbereitet. 
Die Jugendlichen traten mit lustigen Einaktern und 
Kurzspielen auf (Leitung Heidlind Ewert). 

NORDRHEIN-WESTFALEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-West

falen: Erich Grimoni , (22a) D ü s s e l d o r f 10, A m 
Schein 14, Telefon 62 25 14. 

B o c h um. Sonnabend, 28. Januar, 19.11 Uhr, (Ein
l a ß 18 Uhr), Ost- und W e s t p r e u ß e n b a l l im Saalbau 
Kaiserau ( J o s e f i n e n s t r a ß e ) . — Wort- und Bildvortrag 
ü b e r Andreas S c h l ü t e r am 31. Januar, 19.30 Uhr, im 
Ostdeutschen Seminar (Hörsaa l C der Verwaltungs
akademie, Wittener S t r a ß e 61). 

B o c h u m . Das Programm f ü r das Sommerseme
ster des Ostdeutschen Seminars an i'er Volkshoch
schule (Wittener S t r a ß e 61) steht unter dem Leitge
danken „Der Heimatvertriebene — Selbstbesinnung 
auf das eigene Wesen". 2. M a i : Farbfi lm „ R u h r g e 
biet, neue Heimat der Vertriebenen" unter Mitwir
kung des Chores der Ost- und W e s t p r e u ß e n . 9. M a i : 
„ O s t d e u t s c h l a n d — Land, Leute, Leistung" (Lichtbil
der, Musik und Wort). A m 16. Mai : „ W e s t d e u t s c h 
land." A m 19. M a i : „ O s t d e u t s c h l a n d . " A m 30. Mai : 
„ S c h l e s i e n — unvergessene Heimat" (festliche Eröff 
nung einer Ausstellung). A m 2. Juni : Eichendorff-
Feier. A m 15. Juni: Tag ostdeutscher Filme (in ver
schiedenen Filmtheatern) u. a. „Die Reise nach T i l 
sit", „Heimat" , „ J o h a n n i s f e u e r " . A m 24. und 25. Juni : 
Wochenendfahrt zum Jugendhof Vlotho. A m 30. Juni : 
„ O s t d e u t s c h l a n d . " 

K ö l n . Karnevalsfeier f ü r Landsleute aus den Me-
melkreisen am Sonnabend, 4. Februar, 17 Uhr, in 
der G a s t s t ä t t e „Stadt N ü r n b e r g " (Am Weidenbach 24). 

M ü n s t e r . Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, Mitglie
derversammlung im industriehof (Friedrich-Ebert-
S t r a ß e 37, Eingang D a m m s t r a ß e ) . — Sonnabend, den 
4. Februar, 20 Uhr, Lokal P l e i s t e r m ü h l e : K o s t ü m -
und Kappenfest mit K o s t ü m p r ä m i i e r u n g ( K o s t ü m -
und Kappenzwang). Kappen an der Abendkasse er
h ä l t l i c h . Hinfahrt mit Autobus im Pendelverkehr ab 
19 Uhr vom Parkplatz g e g e n ü b e r dem Landeshaus, 
zwischen Eisenbahn- und F r i e d r i c h s t r a ß e . F ü r R ü c k 
fahrt ist gesorgt. Z u s t e i g e m ö g l i c h k e i t Danziger Fre i 
heit. — Chor bittet um Meldung sangeslustiger 
Landsleute. — Allen rat- und auskunftsuchenden 
Landsleuten steht das B ü r o in der Manfred-von-
R i c h t h o f e n - S t r a ß e 7 (Steinbaracke) mittwochs von 
15 bis 18 U h r zur V e r f ü g u n g . 

M ü n s t e r . In der Jahreshauptversammlung 
wurde der bisherige Vorstand (1. Vorsitzender 
Landsmann Pagenkemper) w i e d e r g e w ä h l t . 

W u p p e r t a l . A m Donnerstag, 2. Februar, Um 
20 Uhr, F i l m v o r f ü h r u n g ü b e r die deutschen Ostpro
vinzen im Eden-Hotel in Barmen (neben dem Opern
haus). — Elternabend am Sonnabend, 18. Februar, 

20 Uhr, in der Gilde. Die Jugendgruppe bestreitet 
den Abend. 

B a d G o d e s b e r g . A m 28 Januar g e m ü t l i c h e r 
Tanzabend für die Landsleute im Bundesrestaurant 
in Bonn. — Neuer erster Vorsitzender der Gruppe 
wurde Landsmann Nickel. 

B a d G o d e s b e r g . A m 4. Februar Lichtbilder
vortrag von Landsmann Panka 

E s s e n - W e r d e n - H e i d h a u s e n . Sonn
abend, 28. Januar, 20 Uhr, Kappenfest im katholi
schen Vereinshaus ( P r o b s t e i s t r a ß e ) . Eintritt 1 D M . 

W a r e n d o r f . Kappenfest der Kreisgruppe am 
Sonnabend, dem 4. Februar, 20 Uhr, im Hotel Leve 
( B r ü n e b r e d e ) . 

G r o ß - D o r t m u n d . Sonnabend, 4. Februar, um 
20 Uhr Karnevalsveranstaltung im St. Josefshaus 
( H e r o l d s t r a ß e 13); K o s t ü m e und Masken e r w ü n s c h t . 
Eintrittskarten (1,50 DM) nur für Mitglieder im Vor
verkauf bei Augustin (Hörde , A u f der Kluse 23, L a 
den), Harwardt ( H e r o l d s t r a ß e 16, Laden) und Haase 
( G e r s t e n s t r a ß e 1). A n der Abendkasse 2 D M . 

G u m m e r s b a c h . A m Sonnabend, 4 Februar, 
19.30 Uhr, in allen R ä u m e n des Hotels „Union" 
( M a r k t s t r a ß e ) m e m e l l ä n d i s c h e r Maskenball. K o s t ü 
mierung e r w ü n s c h t , jedoch Maskenzwang. E i n l a ß : 
19 Uhr. 

H ü c k e l h o v e n ( K r e i s E r k e l e n z ) . A m 
Sonnabend, 4. Februar, 19 Uhr. in den R ä u m e n der 
Gastwirtschaft „Zur alten Post" (Inhaber Cüppcrs ) 
heimatlicher Fastnachtsabend. Der erste Vorsitzende 
der Bezirksgruppe, Foerder (Aachen), leitet den 
Abend ein mit „Erns te s und Heiteres aus Ostpreu
ßen". 

G e l s e n k i r c h e n . Versammlung am Sonn
abend, 28. Januar, 19.30 Uhr, im Vereinslokal Dick
k a m p s t r a ß e . 

R e c k l i n g h a u s e h - A l t s t a d t . Heimat
abend am 28. Januar, 19 Uhr, bei Romanski ( G r o ß e 
G e l d s t r a ß e ) . Der Abend steht im Zeichen des K a r 
nevals. Gast ist Dr. Heinke ( D ü s s e l d o r f ) . Freier E i n 
tritt. 

RHEINLAND-PFALZ 
Vorsitzender der Landesgruppe Rheinland-Pfalz: 

Landrat a. D. Dr. Deichmann, Koblenz, Simmer-
ner S t r a ß e 1, Ruf 3 44 08. G e s c h ä f t s f ü h r u n g und 
Kassenleitung: Walter Rose, N e u h ä u s e l (Wester
wald, H a u p t s t r a ß e 3, Postscheckkonto 15 75, 
Frankfurt am Main. 

F r a n k e n t h a l . Fastnachtsveranstaltung der 
Kreisgruppe am Sonnabend, 11. Februar, 20.11 Uhr, 
im g r o ß e n Saal der Wirtschaft „ Z u m Sonnenbad" 
( F o n t a n e s i s t r a ß e ) . Landsleute, die an diesem Abend 
durch V o r t r ä g e mitwirken wollen, teilen ihre A n 
schriften den Vorstandsmitgliedern mit. 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
Vorsitzender der Landesgruppe B a d e n - W ü r t t e m b e r g : 

Hans Krzywinski . Stuttgart-W. H a s e n b e r g s t r a ß e 
Nr . 43. 

V i 1 1 i n g e n. A m 11. Februar, 20 Uhr, Kappen
fest der Gruppe im Gasthaus „ B e r t h o l d s h ö h e " . K a p 
pen an der Abendkasse. — Der 1. Vorsitzende der 
Kreisgruppe, Rose, lädt die Landsleute nach Triberg 
(Fastnachtsveranstaltung am 4. Februar) ein, Anmel 
dungen erbittet Landsmann Rohr (Rappenweg 10). 

K a r l s r u h e . A m 4. Februar. 20 Uhr, Kappen
fest in Jockgrim (Pfalz) im Hotel R ö m e r b a d . Alle 
Landsleute, auch aus der S ü d p f a l z , sind herzlich ein
geladen. 

S t u t t g a r t . Faschingsveranstaltung der Kreis-
gruppe ( K o s t ü m b a l l nach o s t p r e u ß i s c h e r Art) am 
Sonnabend, 28. Januar. 20 Uhr ( S a a l ö f f n u n g 19 Uhr), 
im Freizeitheim Feuerbach. Kinderballett urwbldber« 
raschungen. — Monatliche Treffen der Kreispriirfrte SS 
an jedem'Mittwoch nnch dem Monatserstetr in der'" 
G a s t s t ä t t e Samvald ( S i l h e r b u r g s t r a ß e 157)i • — nAm" T ' 
Mittwoch, 22.' Febriinr. Fl^ckessen bei Landsrri'änn 
Lobinski im Bahnhotel Fellbach ( A u b e r l e n s t r a ß e 
Nr. 40). 

R e u t l i n g e n . Zusammenkunft der Frauen
gruppe am Mittwoch. 8 Februar, 15 Uhr, im Park
hotel. •*- Bei der Jahreshauptversammlung der 
Frauengruppe wurden g e w ä h l t : Frau Elsa de la 
Chaux-Palmburg (1. Vorsitzende). Frau Lotte Seifert 
(stellvertretende Vorsitzende). Beide g e h ö r e n dem 
Vorstand seit nunmehr sechs Jahren an. Frau Marta 
S c h ü t z e hielt einen Vortrag ü b e r ihre E i n d r ü c k e 
w ä h r e n d eines Besuches in der Sowietzone. Frau de 
la Chaux ü b e r r e i z t e s ä m t l i c h e n Mitgliedern der 
Frauengruppe das Elchschaufelabzeichen und bat, es 
stets in der Ö f f e n t l i c h k e i t zu tragen. 

BAYERN 
Vorsitzender der Landesgrunne Bayern e. V . : Rechts

anwalt Heinz Thieler. M ü n c h e n . G e s c h ä f t s s t e l l e : 
M ü n c h e n 23, T r a u t e n w o l f s t r a ß e 5/0. Tel. 33 85 60. 
Postscheckkonto M ü n c h e n 213 96. 

D a c h a u . A m 3. Februar Besuch bei der Gruppe 
Karlsfeld zum Faschinesabend im Cafe Imperial. — 
A m 11. Februar. 20 Uhr, lustiger Heimatabend im 
..Zwingereck" mit Tanz und W ü r f e l b u d e . — Ende 
M ä r z Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des 
Vorstandes. 

A u g s b u r g . Faschingsball am Sonnabend, dem 
28. Januar, in der H o c h a b l a ß - W i r t s c h a f t (Spickel
s t r a ß e ) . 

HESSEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Hessen: Konrad 

Opitz, G i e ß e n , A n der L i e b i g s h ö h e 20. 

W i e s b a d e n . Karnevalsveranstaltung am Fre i 
tag. 3. Februar, 20 Uhr, im Kolpinghaus. Geboten 
wird ein Programm in bunter Folge. A n s e h l i e ß e n d 
Tanz. 

c 
Bekanntschaften 

Os'">reuße, 26 1,74, ev., Beamter, 
m ö c h t e auf diesem Wege sol., ost-
v - o u ß i s c h e s M ä d e l von 20 bis 27 J . 

kennenlernen. Bildzuschr. erb. u. 
Nr . 10 335 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
A n z - A b t . . Hamburg 13. 

Witwer, 58 J . , Holstein, Angestellt., 
sol., ger. V e r h ä l t n . , allein, sucht 
ebensolche gute Hausfrau f. ge-
meins. Heim oder Heirat. Angeb. 
erb u Nr. 10 571 Das O s t p r e u ß e n 
blatt, A n z - A b t . , Hamburg 13. 

Landwirt , 51 1,80, ev., dkbl. , sol., m. 
gt. Charakter, tadell. Vergangen
heit, h ö h . Schulbildung, mit 20 ha 
g r o ß . Betrieb, gut eingerichtet, 
m ö c h t e gesunde Bauerntochter a. 
gt. Hause, Alter 34 bis 40 J . , ken
nenlernen. Zuschr. erb. unter Nr. 
10 451 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , Anz . -
Abt. , Hamburg 13. 

Kaufmann, selbst., m. Grundbesitz, 
48/1,78, dkl . , ev., w ü n s c h t zw. Hei 
rat L a n d s m ä n n i n bis 35 J . ken
nenzulernen. Zuschr. erb. u. Nr. 
10 348 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , A n z -
Abt. , Hamburg 13. 

Ostpr. Arbeiter, 33/1,78, ev., w ü n s c h t 
zw. Heirat ein einf. liebes M ä d e l 
kennenzulernen v. 25 b. 32 J . , im 
Raum Nordrh.-Westf., aber nicht 
Bedingung. Ernstgem. Bildzuschr. 
erb. u. Nr . 10 448 Das O s t p r e u ß e n -

; blatt, Anz. -Abt . , Hamburg 13. 

Welcher Herr bis 55 J , ü b e r 1,70 gr., 
, ev., sehnt sich nach einer auf

richtigen, treusorgend. Gattin u. 
g e m ü t l . Heim? Selbst 45 1,70, schl., 

I dkl. , gt. jugendl. Erscheinung, 
1 h ä u s l . , sol., berufst., alleinsteh. 

Bildzuschr. erb. u. Nr. 10 502 Das 
O s t p r e u ß e n b l a t t , Anz. -Abt . , H a m -
burg 13. 

K ö c h i n , 32 1,74, ev., B r i l l e n t r ä g e r i n , 
m. gt. hausw. Kenntnissen, sol. u. 
Strebs., w ü n s c h t die Bekanntsch. 
eines charakterf. Ehepartners im 
Raum Nordrhein-Westf. Zuschr. 
erb. u. Nr . 10 334 Das O s t p r e u ß e n 
blatt, Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

(14a) Ostpr. Kriegerwitwe, 49 1,65, 
schl., j ü n g e r auss., ev. g l ä u b i g , gt. 
volle Wohng. (Stadt, gt. Gegend), 
w ü n s c h t Herrn m. gt. Charakter 
kennenzulernen. Beamter, Hand
werker (auch k r i e g s b e s c h ä d i g t ) , 
berufst., ohne Anhang, ev., bis 
55 J . , Nichttrinker. Gegenseitige 
Zuneigung entscheidet. Zuschrift, 
erb. u. Nr . 10 429 Das O s t p r e u ß e n 
blatt. Anz.-Abt . , Hamburg 13 

O s t p r e u ß i n , 26/1,68, bl., ev., K ö c h i n , 
mit gt. Eink. (R. Westf), w ü n s c h t 
a. d. Wege, da anders keine Ge
legenheit, die Bekanntschaft eines 
solid. Landsmannes, bis 35 J . , in 
ges. Stellung. Ersparn. f. gt. Aus
steuer vorhanden. Nur ernstgem. 
Bildzuschr. (zur.) erb. u. Nr. 10 464 
Das O s t p r e u ß e n b l a t t , Anz.-Abt. , 
Hamburg 13. 

werk in Wohnsdorf und 1937 in 
der Papierfabrik Wehlau u. Mar
garinefabrik Wehlau als Schlos
ser t ä t i g war. Unkosten werden 
ersetzt. Nachr. erb. E m i l Umlauf, 
Langenhagen 1 (Han), Hackethal
s t r a ß e 6. 

O s t p r e u ß i n , 25/1,72, ev., aus gt. 
Hause, solide, h ä u s l . , m ö c h t e , da 
es ihr an Gelegenheit fehlt, aus 
ihrer Heimat einen glaub, geb. 
aufrichtigen L e b e n s g e f ä h r t e n , bis 
40 J . , in gt. Position kennenlern. 
Zuschr. erb. u. Nr. 10 430 Das Ost
p r e u ß e n b l a t t , Anz.-Abt. , H a m 
burg 13. 

Wer kann b e s t ä t i g e n , d a ß ich von 
1926 bis 1930 in Eszerningken, K r . 
Darkehmen, bei Besitzer Paetsch 
als Schweinemeister t ä t i g war? 
Zuschr. erb. Ernst Krause (22c) 
Geich 45 bei Langerwehe ü b e r 
D ü r e n . 

Suchanze igen 

Jg. M ä d c h e n v. n a t ü r l . Wesen, 24/ 
1,72, ev., sucht auf diesem Wege, 
da es an Herrenbekanntsch. fehlt, 
einen netten, jg. Mann kennenzu
lernen, m ö g l . Ostpr. Bildzuschr. 
erb. u. Nr. 10 425 Das O s t p r e u ß e n 
blatt, Anz.-Abt. , Hamburg 13. 

c 
Bestätigungen 

3 
Wer kann b e s t ä t i g e n , d a ß ich, Emi l 

Umlauf, geb. 14. 2. 1897 in Schwa-
nis, K r . Heiligenbeil, zul. wohn-

O s t n r e u ß e 22/1 60 ev., m ö c h t e , da Ostpr. M ä d e l , alleinst., 34 1,67, kath., haft in Foppendorf und Wehlau 
B C , cv., _JTi 1,* „„# woao cniiri Krumme Grube 1, im Jahre 1915 

bei Schichau u. Automobilfabrik 
Komnick in E l b i n ß . 1919 beim 
Grenzschutz (Eisenbahn-Pionier-
Detachement 2), 1923 beim Kraft-

es an Bekanntschaften fehlt, auf 
diesem Wege ein ostpr. M ä d e l , ab 
22-26 J . , kennenlernen. Bildzuschr. 
erb. u. Nr. 10 427 Das O s t p r e u ß e n -
Matt, Anz. -Abt . , Hamburg 13. I 

w ü n s c h t auf diesem Wege solid, 
charakterfest. Lebenskameraden 
kennenzulernen. Bildzuschr. erb. 
u. Nr. 10 428 Das Ostpt e u ß e n b l a t t , 
Anz. -Abt . , Hamburg 13. 

E R B E N 
G E S U C H T 

A m 15 . 7. 1069 ist in Berl in der 
Rentner, f r ü h e r Kaufmann, Jo
hann Kruska, geb. 17. 6. 1890 in 
Bobrowko, K r . Sensburg, wohn
haft gewesen in Allenstein, 
Markt 9, verstorben. 
Seine Geschwister und deren 
A b k ö m m l i n g e kommen als E r 
ben in Frage. Sie werden auf
gefordert sich bei dem Nach
l a ß p f l e g e r , Rechtsanwalt Kurt 
Schulze-Danheberg, Berl in-
Charlottenburg 9, Kaiserdamm 
Nr. 85, Tel . 92 75 75, umgehend 
zu melden. 

Wolfgang Jedenat wurde am 
am 4. 2. 1945 von den Russen von 
Venedien, Ostpr., verschleppt. 
Wer kann mir ü b e r sein Schick
sal etwas berichten? Frau He
lene Jedenat, geb. Ehlert, L a n 
gensteinbach bei Karlsruhe, 
E i s e n b a h n s t r a ß e 13. 

G r a u e Haare 
•rhalten im Nu durch H A A R - E C H T - wosserhell -
unauffällig die j u g e n d l . N a t u r f a r b e d a u e r h a f t 
zurück. Keine Forde! Unschädlich. .Endlich das Richti;-.', 
schreiben tausende zufriedene Kunden. S c h e r e r Erfc!;. 
0,-ig Fl H a a r - V e r j ü n g u n g m G a r e n t i e DM 5 . 6 0 , 
Prospekt grotis. Nur echt von l ' o r i e n t - c o s m e t i c , 
W u p p e r t a l - V o h w i n k e l , Postf. 509, Abt. 2 G 
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Gesucht wird von seiner Schwester 
der Soldat Horst Jendreiek, geh 
16. 11. 1927 in Seibongen, K r . Sens
burg, Ostpr., Feldp.-Nr. L 54 708 C. 
L O P A Fosen. Letzte Nachr. v. 6 i 
1945. Zuschr. erb. Hildegard Jae-
gers, K ö l n - K a l k , Steprathstr lb 

Suche d. Bekannten Werner Quaack, 
geb. am 30. 8. 1921 in K ö n i g s b e r g 
Pr., zuletzt wohnhaft in Passau, 
G r ü n a u e r S t r a ß e 5. Nachr. erb. f. 
seine Mutter: Ernst Sandmann, 
L e t m a t h e - G r ü n , H a u p t s t r a ß e 103. 

Suche meinen Sohn Gefr. Willy 
Rautenberg, geb. am 15. 7. 1920. 
zuletzt wohnhaft in Linkau, Kreis 
Fischhausen, Ostpr., v e r m i ß t am 
4. 9. 1942 in R u ß l a n d bei Orel, 
F F N R . 04 447 E. Um Auskunft bit
ten seine Eltern Alb. Rautenberg 
in Kirchheim-Teck, Stuttgarter 
S t r a ß e 8. 

Wer kann Auskunft geben ü b e r 
meinen Sohn Dieter Koose, geb. 
13 . 6. 1929 in Tomaten, K r . Elch
niederung, Ostpr.? Verschleppt 
im März 1945 i. Raum K ö n i g s 
berg Pr. S p ä t e r gesehen worden 
bei Labiau. Nachr. erb. Frau 
Emma Koose. E i s b e r g e n - F ü l m e 
Nr. 90 ü b e r Minden 2 (Westf). 
Unkosten werden erstattet. 
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B u n d O s t p r e u ß i s c h e r S t u d i e r e n d e r 

Hochschulgruppe Bonn. Als nächs te Veranstaltun
gen sind geplant: Am 26. Januar ein Teeabend mit 
aus ländischen Studenten und am 2. Februar ein Vor
trag von Herrn Klemt über „Wolfgang.. Leonhards 
Auseinandersetzung mit dem Kommunismus" an 
Hand seines Buches „Die Revolution ent läßt ihre 
Kinder" Zu allen Veranstaltungen, die im Cai i -
Schurz-Haus, Nasse Straße . Ecke Kaisers traße , im 
Round-table-room stattfinden, sind Gäste willkom
men. Der Beginn der Veranstaltungen ist im allge
meinen auf 20 Uhr festgesetzt. 

Hochschulgruppe Hannover. Der Veranstaltungs
plan sieht für die nächste Zeit zwei ö f fent l i che 
Abende vor: Am 26 Januar ist eine Diskussion über 
die kommunistische Infiltration in der Bundesrepu
blik vorgesehen und am 2. Februar ein Vortrag über 
Jen Aufstand der farbigen Vö lker in der Strategie 
der Weltrevolution. Zu diesen Abenden sind Refe-
-enten von dt-i Arbeitsgemeinschaft Demokratischer 
Kreise eingeladen Die Anschrift der Gruppe lautet: 
akademische Vereinigung Ordensland, Hannover. 
Weifengraben 1. 

Hochschulgruppe Marburg. Noch in diesem Monat 
will die Gruppe sich an 2 Abenden mit der Landschaft 
Ostdeutschlands, seinen Menschen und ihrer Mund-

r Aus der Geschäftsführung 
3 

Ostpreußen im Ausland 
Immer noch gibt es os tpreußische Landsleute im 

Ausland, die von der Existenz des nun seit elf Jah
ren bestehenden Ostpreußenb la t t e s nichts wissen, 
')bv.-ohl sie nicht allein an dem Bezug ihrer Heimat-
icitung, sondern vielfach auch an einer Verbindung 
zur Landsmannschaft Os tpreußen sehr interessiert 
,i:id. Es ergeht daher an alle Bezieher unserer Zei-
ung — gleich ob im In- oder Ausland — die Bitte 

um freundliche Mitarbeit bei unserem B e m ü h e n , 
liese außerha lb stehenden Landsleute aufzuspüren . 
3itte teilen Sie der unten angegebenen Stelle alle 
:hnen bekannten Anschriften von Ostpreußen im 
gesamten westlichen Ausland mit. Die Mitteilung er
übrigt sich se lbs tvers tändl ich , soweit mit Sicherheit 
vkannt ist, daß die Zeitung bereits bezogen wird. 
0\e Anschriften werden in Block- oder Maschinen
schrift erbeten, damit sie für die Auswertung ein
wandfrei sind. 

Allen, die sich an dieser E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e be
teiligen, wird im voraus herzlicher Dank gesagt. Ihr 
Ergebnis hängt von der geschätz ten Mitarbeit aller 
ab, denen solche Auslandsanschriften bekannt sind. 

Das Ostpreußenbla t t — Vertriebsabteilung 
Hamburg 13, Postfach 8047 

art beschäf t igen . Herr Steiner zeigt am 23. Januar 
Lichtbilder. Der Vortrag steht unter dem Thema: 
„Deutsches Land einst und jetzt." Diese Veranstal
tung ist zugleich als offener Abend für interessierte 
Vertreter der ört l i chen Landsmannschaften gedacht 
Für den 27. Januar ist ein Heimatabend geplant: 
„Ostdeutsche Mundarten." Vortragende werden von 
allen landsmannschaftlichen Stadtgruppen erwartet. 
Die Veranstaltungen finden jeweils um 20 Uhr in 
der B i e g e n s t r a ß e 50 statt. Gäste sind jederzeit herz
lich willkommen. 

Hochschulgruppe Münster . Zum ersten Abend nach 
den Weihnachtsferien war der 1. Vorsitzende des 
Kreisverbandes Münster der Landsmannschaft Ost
p r e u ß e n eingeladen. Herr P a g e n k ä m p e r sprach über 
„die Organisationsformen der Landsmannschaften" 
Der Referent skizzierte die Anfangsschwierigkeiten 
bei der G r ü n d u n g der V e r t r i e b e n e n v e r b ä n d e und 
ihre Entwicklung seit 1950. Er betonte, d a ß die ört 
lichen Gruppen der Landsmannschaften sich vor 
allem den Zusammenhalt der Landsleute im west
lichen Deutschland zur Aufgabe gesetzt haben und 
daß in diesem Zusammenhang die Gewinnung der 
Jugend von großer Bedeutung sei. Als nächs te Ver
anstaltungen sind ein Vortragsabend mit V. Du-
mitrescu, München , und ein Ausspracheabend mit 
dem Kulturreferenten der Landsmannschaft Ost
p r e u ß e n , Kreisverband M ü n s t e r , vorgesehen. Ter
mine und Anfangszeiten sind dem Anschlagkasten 
im Schloß zu entnehmen. 

/ o m g u t e n R a t 

Das Sprichwort als weitverbreiteter Ausdruck 
vo lks tüml icher Lebensweisheiten befaßt sich in 
vielfacher Weise mit dem Rat. So he iß t es z. B. : 
Guter Rat ist teuer, oder: Kommt Zeit, kommt 
Rat, oder auch: Guter Rat kommt nie zu spat. 
Selbst wenn der Wor t lau t das nicht ausdrückl ich 
betont, ist doch w o h l immer eine hilfreiche A n 
regung, ein Rat zum Guten gemeint. Einen sol
chen haben wi r im Auge , wenn wi r unseren 
Beziehern empfehlen, die vielseit ige Liste unse
rer W e r b e p r ä m i e n eingehend durchzusehen, sie 
w i r d jedem etwas bieten. Im besonderen jetzt 
zu Anfang des Jahres ist die Anschaffung v o n 
Kalendern naheliegend. Solche gibt es i n un
serem Prämienscha tz i n der A r t des Hausbuches 

K b Ä ' Ä - ^ „ l e m l l « . * * ! 
Taschenkalender, den man immer bei sich haben, O S T P R F l ' S S E N B L A T T 
kann Für die Werbung nur eines neuen A b o n - Uf\& y 
nenten des O s t p r e u ß e n b l a t t e s w i r d ein solcher Q r g a n d e r L a n d s m a n n s c h a f t Ostpreußen e. V. 
Kalender unberechnet abgegeben «nd portofrei e r s c h e i n t wöchent l i ch , 
zugesandt. A u s der nachstehenden Aufs te l lung Die 
k ö n n e n Sie im ü b r i g e n frei w ä h l e n : D e n d

F ^ % e ° Po i zu e r t e b l ? ** 
• Für die Werbung e i n e s Dauerbeziehers: monatlich ,m voraus 

Hauskalender „Der redliche Ostpreuße"; Bild-
postkartenkalender „Ostpreußen im Bild ; la- — l " J -
schenkalender mit Prägung „Das Ostpreußen- Vor- und Zuname 
blatt"; braune Wandkachel mit Elchschaulel; 
Wappenteller, Holz, 12,5 cm 0 mit Elchschaulel; 
farbige Karte von Ostpreußen 1 : 400 000 mit ^ e i t Ä W o h n o r t 
Städtewappen; Bernsteinabzeichen mit blch-
schaufel, lange oder Broschennadel; fünf Elch
schaufelabzeichen, Metall, versilbert; Oaalitats- s ' tr lße'und H ä u s n u m m e r oder P o s t o r t m 

kugelschreiber mit Prägung „Das Ostpreußen- Strabe una 
blatt"; Autoschlüsselanhänger mit Elchschaufel; 
Heimatloto, 18 mal 24 cm (Verzeichnis wird aul »•••••• —....... 
Wunsch übersandt); Buch „Der ehrliche Zoll- Datum Unterschrift 
ner" von Wittek (kleine Geschichten aus Ost- I c h b i l t e i mich in der Kartei meines -Heimatkreises 
deutschend" Bildband „Ostpreußen" vom z u führen. Meine letzte Heimatanschrift 
Langewiesche-V erlag. 

• Für z w e i neue Dauerabonnenten: Feuer-
zeug, verchromt mit schwarzer Elchschaulel; Wohnort Straße und Hausnummer 
Quizbuch „Wer weiß was über Ostpreußen" •, 
Bernsteinabzeichen mit Elchschaulel, Silber 800; -
Heimatloto, 24 mal 30 cm (Verzeichnis aul Kreis 
Wunsch); schwarze Wandkachel, 15 mal 15 cm, 
mit Elchschaufel, Adler oder Wappen ostpreußi
scher Städte; Buch „333 Ostpreußische Späßchen". Geworben durch _ yöTTu"nTznnämiT* 

• Für drei Neuwerbungen: Silberbroschette 
mit Naturbernstein; Wappenteller, 20 cm, mit „ 
Elchschaulel oder Adler; Elchschaulelplakelte, v o l l s t ä n d i g e Postanschrift 
bronzepatiniert auf Eichenplatte; „Das Buch vom 
Elch" von Martin Kakies; der neue große Welt- Als W e r b e p r ä m i e w ü n s c h e ich _ — 
atlas aus dem Südwest-Verlag, München. 

• Wer mehr Dauerabonnenten werben kann, ~" 
erhält auf Anfordern ein weitergehendes An- Als offene Drucksache zu senden an 
gebot. D a s O s t p r e u ß e n b l a t t 

Bestellungen werden mit nachstehendem M u - . . . 
ster und Angabe des g e w ä h l t e n Gegenstandes v e r t r i e o s a o i e 11 u n g 
erbeten. Hamburg 13, Postfach 8047 

^ Stellenongebott ^ 

1 Verdienst im Helm - auch für Frauen • 
I bietet:S. löhm,KönigsbergKr.Wetzlar 

Zwei tücht ige 

Bau- and 
J l ö b e l s c h r e i n e r 
ab sofort oder später unter 
g ü n s t i g e n Bedingungen gesucht. 
Erich Riedel, Schneinermeister 
Karlsruhe (Bad), Scbützenstr . 36 

Gratisprospekt — Bis zu 1000,— D M 
monatlich durch eigenen leichten 
Postversand zu Hause In Ihrer 
„Freizeit" anfordern von E. Alt
mann K G . , Abt. X D 101, Hbg. 39. 

T v 0M u. mehr jede Woche • 
durch Verkauf und Verteilung 
unseres überal l bekannten und 

beliebten 
Bremer Qualitäfs-Kaffees! 

Pre i sgünst iges , bemustertes A n 
gebot durch unsere Abtlg. 355 

RÖSTEREI B O L L M A N N 
Bremen, Postfach 561 

N e b e n v e r d i e n s t ! 
Fordern Sie Prospekt „Verdienen 
Sie bis 120 DM wöchentl. zu Hause" 
v. (Rückp.) HEISECC 30 Heide/Holst. 

w e t b I I c b 

Wirtschafterin od. Hausgeh. (auch 
alt. Dame, Rentnerin) f. kl. Haus
halt v. alleinsteh, berufst. Ärzt in 
(Raum Frankfurt) gesucht. Angeb. 
m. näher . Angaben u. Alter, Ge-
hal t swünsch . , evtl. Zeugnisabschr., 
erb. u Nr. 10 580 Das O s t p r e u ß e n 
blatt, Anz.-Abt., Hamburg 13. 

Für meinen Drei-Pers.-Haushalt in 
mod. Einfamilienhaus (Stadtgeb. 
Hagen) suche ich freundl., ordent
liche Hausangestellte. Frau Ilse 
Heimhard, H ä g e n - D e l s t e r n (West
falen), Gut Kuhweide la (Säge 
werk), Telefon 74 77. 

Wegen Ablebens meiner jahr
zehntelang bei mir im Haushalt 
tät igen Hilfe wird 

E R S A T Z 
gesetzten Alters gesucht, evtl. 
Ehepaar. Ländl icher Gutshaus
halt N ä h e Ratzeburg (Holstein). 
Keine Wäsche, keine Leutebe
kös t igung . Zuschr. erbeten unt. 
Nr. 10 518 Das Ostpreußenblat t , 
\ n ^ ^ b L ^ J L i m b u r ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Witwe, 66 J . , bietet kath. Rentnerin, 
bis 60 J . , freies Wohnen gegen 
leichte Hilfe i . kl. Haushalt. Z u 
schriften erb. u. Nr. 10 644 Das Ost
preußenbla t t . Anz.-Abt., Ham
burg 13. 

Welche alleinst, ev. Frau, Rentne
rin, m ö c h t e Mutter m. g e l ä h m t e r 
Tochter in Soest (Westf), hilfreich 
zur Seite stehen bei freier Woh
nung und Kost. Zuschr. erb. unt. 
Nr. 01 643 Das Ostpreußenbla t t . 
Anz.-Abt.,Hamburg 13. 

H a t i s h a l t s h i l f e 

für 2-Pers.-Haushalt in Einfa
milienhaus u. zur Betreuung d. 
behlnd. Ehefrau gesucht. Ang. 
erb. u. Nr. 10 623 Das Ostpreu
ßenblat t , Anzeigen-^ bt , Ham
burg 13. 

I N S A U S L A N D ? 
Möglichk. in USA und 26 anderen Ländern! Ford. Sie unser 

„ W a n n ? W o h i n ? W i e ? - P r o g r a m m " g r a t i s porto

frei von International Contocts. AbtBY12Homburg 36 

Die Düsseldorfer Fernmeldeämter 
stellen noch ein 

j i i i i £ 4 ' D a m e n 

im Alter von 16 bis 25 Jahren mit jeder Art von Schul
bildung als 

Postangestellte für den mittleren 
Fernmelde- und Verwaltungsdienst 

Bevorzugt eingestellt werden: 
Bewerberinnen mit Obersekundareife, abgeschlossener Real
schulbildung, H a n d e l s s c h ü l e r i n n e n oder V o l k s s c h ü l e r i n n e n 
mit abgeschlossener (insbesondere k a u f m ä n n i s c h e r ) Berufs
ausbildung. 

Es werden geboten: 

krisenfester Arbeitsplatz — vielseitige interessante Be
schäf t igung — Bezahlung nach der Tarifordnung für Ange
stellte des ö f f en t l i chen Dienstes — gute Sozialleistungen — 
Ü b e r n a h m e in das B e a m t e n v e r h ä l t n i s als Femmeldeassi
stentin — B e f ö r d e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n — Abfindung beim 
Ausscheiden wegen Heirat. 

N ä h e r e Auskunft ü b e r Fernsprecher D ü s s e l d o r f 1 88 85. Be
werbungsgesuche für eine sofortige oder auch spä tere E in
stellung nimmt an: Die Annahmestelle der Fernmelde
ä m t e r 1 und 2 Düsseldorf , S t e ins t raße 5 (Ecke Köndgsal lee) , 
3. Obergeschoß , Zimmer Nr. 421a. 

Wohnliche Unterbringung in Düsse ldor f mög l i ch . 

Mehrere Küchenhilfen • Jungköche (gelernte Metzger) 
Zimmermädchen • Bedienungen • Büfettfräulein 

sehr gute Bezahlung, geregelte Arbeitszeit. Eintritt 15. 3. oder 
15. 4. 1961. Reisekosten werden erstattet. Bewerbungen an Gast
s tät te und Weinstube „SCHÄPFLE", Besitzer Heinz Schmadtke, 
Uberlingen (Bodensee). 

S e l b s t ä n d i g e , frohe, z u v e r l ä s s i g e 

K ö c h i n 
zugl. Wirtschafterin, H a u s - Z i m m e r m ä d c h e n , Sprechstunden
schwester bzw. Hilfe ab sofort oder s p ä t e r für klein. Privat-
Sanatorium in Dauerstellung gesucht. R e i s e v e r g ü t u n g . Quellen
park-Sanatorium, Bad Soden (Taunus). 

Gutausgebildete 

K r a n k e n s c h w e s t e r n 
finden befriedigende T ä t i g k e i t in den SUidt. Krankenanstalten 
Wiesbaden. Besoldung erfolgt nach tariflicher Vereinbarung 
Gute Unterbringung und Verpflegung sind g e w ä h r l e i s t e t Be
werbung mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften an die D R K -
Schwesternschaft Wiesbaden, Schone Aussicht 39. oder direkt 
an die Oberschwester in den Stadt Krankenanstalten. Wies
baden, Schwaiba eher S t r a ß e 62. 

Eltern, die ihrer Tochter nach lg. 
Schulbankzeit gern 1 J . ges. kör 
perl. Ausarbeitung u. Entwickig. 
g ö n n e n , wollen sich an die Unter
zeichnete wenden. Ich suche HUfe 
z. Pflege des Gartens; ggf. kann 
sie auch f. einen gärtn . Beruf viel 
lernen. Frohe Gemeinschaft mit 
H a u s t ö c h t , beste fr. Station eln-
schl ießl . Wäschere in . u. Taschen
geld. Oberin v. Soden, H a ß l i n g 
hausen/W (Nähe Wuppertal), Dell
wig 6. 

Hausgehilfin 
bei gutem Lohn, voller Ver
pflegung, Wohnung und Fam.-
A n s c h l u ß f. G e s c h ä f t s h a u s h a l t 
gesucht. Reisekostenerstattung. 
W. Klotz, Bochum-Langendreer, 
Alte B a h n h o f s t r a ß e 40. 

Kinderliebes, junges 

31 R e i c h e n 
nach Hamburg ab März/Apri l 
gesucht. Mod. Haushalt nettes 
Zimmer, freundl. Behandlung, 
gt. Gehalt Hausfr. Os tpreuß in . 
Edye, Hamburg-Othmarschen, 

.'nlrtcr-^retraße 77. 

Tucbtrge, jung. V e r k ä u f e r i n stellt 
ba ldmögl i chs t ein (sep. Zimmer 
vorhand.). J . Czyborra, Feinkost-
Spirttuosen-Tabakwaren, Hanno
ver, Eichstr. 20 / Ecke FriesenstrJ 

Welche rüs t ige , alleinstehende 
Oma ohne Heimat betreut mein 
Häuschen , da den ganzen Tag 
im Geschäf t . Sie findet g e m ü t 
liches Heim und sicheren Le
bensabend. Zuschr. an 

Frau E . Peters, Emsdetten 
(Westfalen) — Schl ießfach »4 

H E L F E R I N N E N u n d H E L F E R 

für die Jugendherberge Ratingen bei D ü s s e l d o r f gesucht. Elg. 
Zimmer, ger. Freizeit, Ö l h e i z u n g , freie Anreise. Wir bitten 
um Bewerbungen mit G e h a l t s a n s p r ü c h e n . 

C 
Unterricht 

Schwestemschüleiinnen 
Kindeikiankenschwestem-Schüleiinnen 
V oi Schülerinnen 
Die DRK-Schwesternschaft Wiesbaden, S c h ö n e Aussicht 39. 
nimmt Junge M ä d c h e n mit guter Allgemeinbildung zur Aus
bildung In der Kranken- und Kinderkrankenpflege auf. A u ß e r 
dem k ö n n e n V o r s c h ü l e r i n n e n — Mindestalter 16 J . — Ihr haus
wirtschaftliches Jahr In unserer Vorschule ableisten. Neben 
freier Station und Dienstkleidung wird Taschengeld g e w ä h r t . 
Kursusbeginn Jeweils l . 4. und 1. 10. 

„ H i c o t o n " ist a l t b e w ä h r t gegen 

B e t t n ä s s e n 
Preis 2.65 D M . In all. Apotheken; 
bestimmt: Rosen-Apotheke, Mün-
chen 2. , 

Wer hat ein gutes Herz und gibt 
Kriegerwitwe 2 bis drei Zimmer 
ab? K a n n auf dem Lande sein. 
Angeb. erb. u. Nr. 10 449 Das Ost
p r e u ß e n b l a t t , A n z . - A b t , Ham
burg 13̂  ; 

M ö b l i e r t e E i n - und Zweibettzimmer 
mit Vollpension (privat) finden 
Rentner b. ostpr. Landsmann im 
s c h ö n e n Westerwald. Zuschr. erb. 
u. Nr. 10 514 Das O s t p r e u ß e n b l a t t 
A n z . - A b t . Hamburg_13. ' 

Wer gibt Rentnerin Zimmer äl£ 
m ö g l . Raum Hamburg/Bremen. 
Angeb. erb. u. Nr. 10 645 Das Ost
p r e u ß e n b l a t t A n z . - A b t , Ham
burg 13. 

Die DRK-Schwesternschaft Kre fe ld 

stellt zum 1. A p r i l 1961 u. auch zu s p ä t e r e n Terminen 

S c h w e s t e r n s c h ü l e r i n n e n 
und V o r s c h ü l e r i n n e n 

ein, bei g ü n s t i g e n Ausbildungsbedingungen in mo

dernen, gepflegten H ä u s e r n . 

Bewerbungen sind zu richten an die Oberin, Krefeld, 
H o h e n z o l l e r n s t r a ß e 91. 

Gymnastiklehrerinnen 
Ausbildung (staatliche P r ü f u n g ) 
Gymnastik-Pflegerische G y m 
nastik - Sport - Tanz. Ausbil-
dunsbelhllfe. S Schulhelme. 

Jahnschule, f r ü h e r Zoppot 
letzt Ostseebad G l ü c k s b u r g 

Flensburg 

V u l k a n i s i e r b e t r i e b 
modern eingerichtet, im Stadt
zentrum Wuppertals, zu ver
kaufen. Angebote erb. unt. 34 15 
an Annoncen-Exp., Baumgarten, 
Wuppertal-Barmen. 

Zeichnen und Malen 
Jetzt leicht und rasch zu Haus 
erlernbar. Bitte illustriert. Frei 
prospekt 118 anfordern. 

Fernakademie Karlsruhe 1 J 

Q Stellengesuche \ 

Wo findet allelnst. gebild. Dame 
49 1.76, natur- u. tierlleb., Dauer
stellung in ruhigem nur frauenl 
Haushalt? Evtl . Heirat nicht aus
geschlossen. Zuschr. erb. unt Nr 
10 458 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , Ans -
Abt., Hamburg 13. 

r a d i k a i @ n f h a a r t 
jetzt mühelos durch ((rritM/t fha*vf j|jr*> 
mit Dauerwirkung. Beseitigt garantiert 
wurzeltief In eur 3 Min. Damenbart, % > I 
alle häßlichen Bein- und Körperhaart 
restlos. Unschädlich, schmerzlos und 
fachärztlich erprobt. Zahlr. begeistert* . 
Dankschreiben beweisen • kein Nachwuchs. Auch bei 
stärkster Behaorung 100% enthaart. Kur DM 9.80 
extra stark 10.80, mit 6arantie,Klelnpackg. 5.30 
Prospekt gratis. Nur echt vom Alleinhersteller 
4ott'e*U-aniiu)Nc Thouig Abt.u 439 
Wuppertal-Vohwinkel , Postfach 509 

c 

Nie mehr Grippe 
nie m ü d e , wieder ein neuer 

Mensch! Ratgeber freL 
G E S U N D K O S T - V E R S A N D 

(14a) Backnang 04 

c 
Verschiedenes 

Gebirgsort Farchant bei Garmisch 
Komf. Zimmer m. F r ü h s t ü c k etc 
für 5 D M empfiehlt Haus Plage. 
Farchant, G a r t e n s t r a ß e 9. 

finwigen-Annahmeschtuß für Jotgc 5 
ist Sennabend, 28. (Januar 1 9 6 ? 

Rentnerin, 60 J . , selbst. Schneiderin, 
aus K ö n i g s b e r g , sucht Unterk. m. 
Wohngemeinschaft i . L ü b e c k od. 
Hamburg, elg. N ä h m a s c h i n e und 
Bett vorhanden. Angeb. erb. unt 
Nr. 10 632 Das O s t p r e u ß e n b l a t t , 
A n z . - A b t , Hamburg 13. 

Inf.-Regt. v. Boyen (5. Ostpr.) 4L 
Wer kann mir einen Hinweis ge
ben, wo ich die nach d. 1. Welt
krieg herausgegebene Regiments
geschichte k ä u f l i c h erwerben 
k ö n n t e ? Otto Freytag, Northeim 
(Han), L i n n h o f s t r a ß e 13. 

Besitze 14 000,- Zloty bei der Na- 1 

rodowy-Bank-polski, Warschau j 
^ , 3

n

e m , a n d I nteresse, das Geld 1 

K 1 0 ( J ° f S P t l n D M einzutau
schen, erb. ich Zuschr. u. Nr 10 498 

ä ^ s . u ^ M " t t - A n z - A b t j 

P r . u ß e n b l a t t . % £ J » t * ^ £ 

• l a P r e i ß e l b e e r e n • 
neue Ernte, sind v o r z ü g l . u. gesund 

13,— DM 
Heidelbeer.-Blaubeeren 12,— DM 
schw. Johannisbeer-Konf. 13,50 DM 
Hagebuttenmarmelade 11,— DM 
Pflaumenmus, hochf. Qual. 8,40 DM 
alles mit Kristallzucker eingekocht 
in 10-Ffd.-Eimer, Inh. 4Vs kg, bei 
3 Eimer portofreie Nachnahme ab 

Marmeladen Reimers 
Quickborn (Holst), Abt »5 

I Wie Alkohol-Trinker oufhö-
I ren, sich zu betrinken. 
I Grollsprospekt verlangen! 

Sanovo-Lobor. Abt. 97. Sdiwellbrunn (Schwelt) 

• B e s t e S a l z f e t t h e r i n g e ! 
12-kg-Bahneim. b. 140 Stck. 13,95 DM 
3 0 - k g - B a h n f a ß b. 350 Stck. 28.95 DM 
Rollm., Brather., Lachs. ö l s a r d usw. 
5 kg Werbe-Sort . Nachn. 12.95 DM sb 
Robert Lewens. Bremerhav.-F'llOf 

T n i o S r m i ; r t e n i J ! S t l S C h e "^r.k 
y - 0 J ™ R K e i s 7 i G™«skataIog anfordern! 

- " B o h r ' A b t , 34 Hamburg - Bramfeld 
I.Sollng.Qualitat KacinrLlinnon lOTage 
Tausende Nadib. RaSlUrKllIlljBflz.Probe 
1 RH ^tÜrk ° ' 0 8 m m 2,90, 3,70, 4,90 
IUU UlllUV o.O») mm 4,10, 4,95, ?,40 
Kein Risiko, Rückgaberecht, 30 Taqe Ziel. 
Abt.l8KONNEX-yersandh.Oldenburgi.0. 

Ölgemälde 
Elch und Ostseemotive malt preis
wert. Verlangen Sie ein Angebot 
W. Ignatz, Jagd- und Landschafts
maler, Rottershausen ü b e r Bad Kis
singen (Waldsiedlung). 

H ü h n e r f a r m 
Für meine H ü h n e r f a r m In Brasilien XTHV, „ 
suche Ich einen Teilhaber mit etwa 50 Jon** d e J a n - e i r o . 
%VH*»"un* a l l m ä h l i c h e r UbernahrnT ? M Z W e c k s F ^ 
? 0 U r j a h h r e d e a n i t T e , l h a b e r - G ™ D : B Ä ^ S S Ä n ^ Ä , 

A. Eidinger, Itaguai c. P. „ , E s t a d o d o R J o ^ 

Sjy JSS _ prima abgelagerte 
1 * 3 S 6 Hlsiter Markenwar. 

^ »Ollfett, in halben u. 
qanren Laiben, ca. 4,5 kg, per Vi kg 
2,08 DM. Käse im StückhWt länger frisch. 
Keine Portokosten bei 5-kg-Postpaketen. 

Heinz Regiln, Ahrensburg Holstein 
Fordern Sie Preisliste I. Bienenhonig «• 

Holsteiner Landrauch-Wurstwaren 

i i i l g e r l —m 

H O N I G 

H o n i g b i l l i g e r ! 
Echter, 
garantiert natur
reiner B i e n e n -
£ ? , . d i 5 - w ü r z ' g . krä f t ig , aromatisch, 
! " t ? d ' E l m e r ( n e » o 4.3 kg) nur 

U.5ti D M , 5-Pfd.-Dose (2'/i kg netto) 
nur 8.25 D M . ab hier per Nachn 

Honighaus Nordmark, A b t IS. 
Quickborn/Holstein, Fach 63. 
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Der Musik verbunden . . . 

D r . E r w i n K r o l l w i r d 7 5 J a h r e a l t 

Aus seinen Erinnerungen an das Königsberger Konzeitleben 
75 Jahre — das bedeutet: man ist jener Ge

lassenheit n ä h e r gekommen, die es bewirk t , d a ß 
man Menschen und Dinge nicht so sehr nach 
ihrem Schein, als v i e lmehr nach ihrem Se in be
urteil t . M a n schaut h inter die B ü h n e n unseres 
ach so emsigen Kul turbe t r iebes , man lächel t 
ü b e r die lauten G l ü c k s r i t t e r , die ü b e r a l l , mit
spielen w o l l e n , s c h ü t t e l t den K o p f ü b e r die 
neuen Kuns tmoden mit den dazu g e h ö r e n d e n 
Schlagworten und — kommt so vie l le icht in den 
Ruch der A l t e r swe i she i t . Abe r , wie das so geht, 
man m ö c h t e auf das Jungse in nicht ganz ver
zichten, und sei es auch nur in der Er innerung . 

W i e schön waren die W ä l d e r und Seen um 
mein H e i m a t s t ä d t c h e n D e u t s c h - E y l a u her
um, w o w i r Schmetterl inge fingen oder R ä u b e r 
und Soldat spiel ten. A u f dem M a r k t p l a t z , an 
dem mein Eiterhaus stand (heute e in T r ü m m e r 
haufen), musizier te zuwe i l en die K a p e l l e der 
V i e r u n d v i e r z i g e r , und wie stolz waren w i r K n a 
ben, wenn w i r in ih ren K r e i s treten und den 
„ H o b o i s t e n " die N o t e n hal ten konnten . Damals 
schon s p ü r t e ich, d a ß es mit der M u s i k , die ich 
z u n ä c h s t nur auf der M u n d h a r m o n i k a a u s ü b t e , 
etwas Besonderes sein m ü s s e . Dieses Besondere 
l ieß mich dann in A l l e n s t e i n mein braver 
K l a v i e r l e h r e r zwar nicht er leben, aber es fuhr 
w ie ein Bl i t z i n mich, als an e inem Sonntag ein 
M L \nerchor im A l l e n s t e i n e r Ka ise rgar ten das 
S teu^rmanns l ied aus W a g n e r s „ F l i e g e n d e m H o l 
l ä n d e r " sang. In K ö n i g s b e r g s t i e ß ich als 
Gymnas ias t s p ä t e r auf jenen o s t p r e u ß i s c h e n F i 
schertanz, der W a g n e r v ie l le icht zu .d i e sem 
Steuermannsl iede anregte. In meiner „ A d e b a r -
Fantasie ü b e r o s t p r e u ß i s c h e V o l k s w e i s e n , die 
am 3. Februar im Rias und im Westdeutschen 
Rundfunk e rk l i ngen w i r d , n immt dieser Tanz 
einen gewicht igen Platz e in . 
' * 

A l s Paradies der Sonder l inge und M u s i k n a r 
ren hat E. T. A . Hoffmann K ö n i g s b e r g geschil
dert. Ich b in diesen Sonder l ingen und M u s i k 
narren dort schon als W i l h e l m s - G y m n a s i a s t auf 
Schritt und Tr i t t begegnet. G e h ö r t e n sie doch 
jenen „ K e n n e r n und Liebhabern" an, durch die 
sich die Pregcls tadt seit den Tagen der „Kürb i s 
h ü t t e " , des Kre ises um Dach und A l b e r t , bis 
h in zum „Bund für neue Tonkuns t " auszeich
nete. U m nur z w e i M i t g l i e d e r dieses Bundes zu 
nennen: da war Pau l H ö l z e r , seines Zeichens 
T e x t i l h ä n d l e r , der sich aber auch als Di r igen t 
v o n R. S t r a u ß e n s „Till Eu lensp iege l" b e w ä h r t e . 
D a war Hans W y n e k e n , der mi r noch we
nige Tage vor seinem Tode im M a i 1958 einen 
HoTfraannesk-skurri len Br ief schrieb, in welchem 
er sich selbst als „ M u s i k c l o w n " verspottete. W o 
gab es das sonst i n Deutschland, d a ß man i m 
Sommer Tag für Tag T i e r g a r t e n - K o n 
z e r t e mit 16 Programmnummern h ö r e n konnte, 
16 wer tvo l l en W e r k e n aus klassischer oder ro-
mörjÄStej f !{, H i$ r . J i abe ich mi r umfassende 
imisiRcWsche Kenntnisse efwOrlien, die s p ä t e r 
hin dirfch Bücher, Hochschulbesuch und Meis ter 
lehrer nur vertieft zu werden brauchten. , 

Noch sehe ich sie v o r mi r : den ü b e r b e w e g 
l ichen M u s i k a n t e n M a x B r o d e , der e twa bei 
D v o r a k s s lawischen T ä n z e n immer nahe dran 
war , v o m Pod ium zu s t ü r z e n , den beherrschten 
P a u l F r o m m e r , der aber be i S t ü c k e n wie 
Svendsens „ R o m e o und J u l i a " seine innere L e i 
denschaft' verr ie t , den genia len Ernst W e n 
d e l , der am Schluß der Wagnerschen „ T a n n -
h ä u s e r - O u y e r t ü r e " be im Pi lgerchor die Neben
st immen der H ö r n e r gewa l t ig hervorhob und im 
ersten Satz der ersten Sinfonie v o n Brahms das 
unwirsch zufahrende Bratschenmotiv (Takt 117/18 
des Al legros ) so deutl ich und r icht ig brachte, 
w ie ich es se i tdsm nie wieder g e h ö r t habe. 

W a s W u n d e r , d a ß ich der M u s i k immer mehr 
ver f ie l , vor den Konzer tmusche ln des Tiergar 
ten-Restaurants s tundenlang ausharrte, eifriges 
M i t g l i e d des S c h ü l e r o r c h e s t e r - V e r e i n s P o l y -
h y m n i a wurde , der sich in der A u l a des W i l 
he lmsgymnas iums h ö r e n l ieß , und schl ießl ich zu 
dem erbarmungslosen K o n t r a p u n k t i k e r O t t o 
F i e b a c h in die Lehre g ing . A l s dann P a u l 
S c h e i n p f l u g neues musikal isches Leben 
nach K ö n i g s b e r g brachte, f ü h r t e er mich v o n 
Fiebachs strenger Lehre zur s ü n d i g e n modernen 
H a r m o n i k . U n v e r g e ß l i c h Scheinpflugs Festauf
f ü h r u n g e n in der g r o ß e n Auss te l lungsha l l e des 
Tiergar tens . Ganz K ö n i g s b e r g war auf den B e i 
nen, t a l s er Piernes „ K i n d e r k r e u z z u g " und M a h 
lers 8. Sinfonie her r l ich K l a n g werden l i eß . 
Scheirtpflug war es auch, der M. t t e J u n i 1913 
mein erstes Orchesterwerk, e in „Lyr i sches Inter
mezzo", aus der Taufe hob, und zwar i n e inem 
jener 16-Nummer-Konzer te des Stadthal len
orchesters. W e g e n des u n b e s t ä n d i g e n Wet te r s 
spielte man im Saal , w o v i e l e S t r ü m p f e str ik-
kende oder Apfe lkuchen essende Damen unter 
den Z u h ö r e r n waren, die dann aber, was mi r 
l i eb l i ch e inging, freundlich Be i fa l l spendeten. 

Sieben Jahre s p ä t e r — ich war inzwischen 
dem h ö h e r e n Lehramt untreu geworden und be

t ä t i g t e mich in M ü n c h e n als Kapel lmeis te r und 
M u s i k l e h r e r — erlebte das gleiche, etwas übe r 
arbeitete Stück unter dein Ti te l „ O s t p r e u ß i 
s c h e r F r ü h l i n g " im Rahmen der Konzer te 
des K ö n i g s b e r g e r Bundes für Neue Tonkunst 
eine A u f f ü h r u n g , die unter sonderbaren Um
s t ä n d e n vor sich ging. M i t W e r k e n meiner 
Landsleute Ot to B e s c h und He inz T i e s s e n , 
ferner mit Schöp fungen von Glasunoff, Schrekei 
und S c h ö n b e r g soll te es zum Absch ied W i l h e l m 
Siebens unter seiner Lei tung stattfinden. Die
ser e r k l ä r t e jedoch bei den Proben, d a ß er Schön
bergs O r c h e s t e r s t ä r k e op. 16 nicht d i r ig ie ren 
werde, da er solche M u s i k ablehnen m ü s s e . Das 
Orchester st immte ihm bei, und nach einem er
regten Meinungsaustausch, an dem sich auch die 
K ö n i g s b e r g e r Presse beteil igte, w i l l i g t e das Or
chester zwar ein zu spielen, aber nur dann, wenn 
seine inner l ich ablehnende Ha l tung vorher 
ö f fen t l id i bekanntgegeben w ü r d e . Sieben d i r i 
gierte schl ießl ich nur den ersten T e i l des Pro
gramms mit Beschs „ S ä r l ä n d i s c h e r Idy l le" , 
Schrekers „ V o r s p i e l zu e inem Drama" und dem 
K l a v i e r k o n z e r t v o n Glasunow, dessen Sol is t A l 
fred S c h r o e d e r war. Dieser kehrte ü b r i g e n s 
u n l ä n g s t — er war fast 25 Jahre fort — nach 
Deutschland zu rück und besucht nun von Zeit 
zu Zei t seinen Freund in Hammer bei Fisch
bachau, w o Sieben sein „o t ium cum dignitate" 
ver lebt und seinen Horaz mit Behagen liest. Der 
zwei te T e i l jenes etwas schief geratenen A b 
schiedskonzertes m u ß t e damals einem anderen 
Di r igen ten ü b e r t r a g e n werden: W i l h e l m Franz 
R e u ß , der sich nach e in igem Z ö g e r n schl ieß
l ich bereit fand. So widerfuhr mir die Ehre, ein
mal i m Leben neben A r n o l d S c h ö n b e r g als K o m 
ponist in Erscheinung treten zu dü r f en , was frei
lich e twa sov i e l bedeutete, als schaue eine w i n 
zige Walde rdbee re zu einer p r ä c h t i g e n T o l l 
kirsche auf. Die K ö n i g s b e r g e r Presse war nicht 
ü b e r m ä ß i g e n t z ü c k t v o n meinem Orchester-Erst
l i ng . Eigent l ich fand nur mein alter Lehrer Ot to 
Fiebach, der sich auch als Ze i tungsk r i t i ke r be
t ä t i g t e , freundliche W o r t e für ihn . V o n der 
H a r m l o s i g k e i t meiner M u s i k w i r d man sich ü b e r 
zeugen k ö n n e n , wenn man sie am 3. Februar , 
nachmittags, i m Sender Freies B e r l i n (II) h ö r t . 

* 

M i t W e h m u t , aber nicht ganz ohne Schmunzeln 
gedenke ich meines Freundes Rudol f S i e g e l , 
der noch v o r W i l h e l m S i e b e n in K ö n i g s b e r g 
auftauchte und, e in zwei te r Kape l lme i s t e r K r e i s 
ler, Schrecken u n d V e r w i r r u n g in die Reihen 
der Ph i l i s te r t rug. Das Unwahrscheinl iche war 
bei i hm Ereignis , und ich gestehe, d a ß ich an 
seinen S p a ß e n und Eulenspiegele ien , die nicht 
immer harmloser N a t u r waren, oft mit H i n 
gebung te i lnahm. Ich war dabei, als er e inmal 
in der B ö r s e n h a l l e , bevor er den Taktstock hob, 
eine Dame laut zurechtwies, die i hn mit dem 
Opernglas f ixier te . E in andermal stand das 
Quinte t t aus Wagne r s „ M e i s t e r s i n g e r n " auf 
seinem Programm. A b e r der Tenor war nicht 
erschienen, und so holte sich Siegel kurz ent
schlossen L i n d a K a m i e n s k i , die Gat t in 
des bekannten K ö n i g s b e r g e r M u s i k k r i t i k e r s , aus 
dem P u b l i k u m und n ö t i g t e sie mit sanfter Ge
walt , den S to lz ing zu singen. 

In jenen musika l i sch so reichen zwanziger 
Jahren b in ich noch manchem anderen in K ö n i g s 
berg v o r ü b e r g e h e n d w i r k e n d e n Di r igen ten 
n ä h e r gekommen. D a war der treue L u d w i g 
L e s c h e t i t z k y , der s p ä t e r i n Chemni tz 
meine „ O s t p r e u ß i s c h e n T ä n z e " zur U r a u f f ü h r u n g 
brachte. A l s W i l h e l m F u r t w ä n g l e r zu 
e inem Gastkonzer t nach K ö n i g s b e r g kam, durfte 
ich ihm bei der off iz ie l len Nachfeier eine H u l d i 
gungsrede hal ten. M i t Bruno W a l t e r feierte 
ich e in herzliches Wiede r sehen . Nicht zu ver
gessen schl ießl ich H e r m a n n S c h e r c h e n , der 
die Facke l des musikal i schen Fortschritts in der 
Pregelstadt fanatisch voran t rug und mit seinen 
Widersachern nicht v i e l Federlesens machte. So 
ohrfeigte er bei e inem Mus ik fes t in Wes t 
deutschland den M u s i k k r i t i k e r Herzog , der sich 
auch in K ö n i g s b e r g unangenehm bemerkbar ge
macht hatte, und das gewal t ige Rauschen, das 
sich drob i m deutschen B l ä t t e r w a l d e erhob, g ing 
auch ü b e r mich her, der ich Scherchens Partei 
n a h m . . . 

V e r w e h t das alles, verweht auch die altehr
w ü r d i g e H a r t u n g s c h e Z e i t u n g , deren 
letzter Feui l le ton le i te r ich war Im „ O s t p r e u ß e n 
blatt" habe ich einige M a l e , zuletzt am 14. M a i 
1960, als mi r der o s t p r e u ß i s c h e Kul tu rp re i s i n 
D ü s s e l d o r f ve r l i ehen wurde, ü b e r meine K ö n i g s 
berger Zei t berichtet und auch e r z ä h l t , d a ß ich 
1934 nach B e r l i n ü b e r s i e d e l t e , hier v o n v o r n an
fangen m u ß t e , 1946 bis 1953 die M u s i k a b t e i l u n g 
des Nordwestdeutschen Rundfunks leitete und 
schl ießl ich so etwas wie „der ä l t e s t e Besen der 
Ber l iner M u s i k k r i t i k " wurde . A b e r wessen darf 
sich schon ein M u s i k k r i t i k e r r ü h m e n , der, zumal 
in Be r l i n , doch nur e in winz iges R ä d c h e n in 
e inem Getr iebe ist, auf dessen G a n g er kaum 

Dr. Erwin Kroll und Otto Besch (rechts) beim Bundestreiten der Landsmannschaft Ostpreußen 
in Düsseldorf 1960. — Beiden Komponisten wurde der von der Landsmannschaft gestiftete Kul
turpreis für Musik zuerkannt. Aufnahme: J . H. Darchinger 

Einfluß hat. Immerhin habe ich meine Stimme in 
B e r l i n z iemlich laut erhoben, vor a l lem dann, 
wenn es galt, der o s t p r e u ß i s c h e n M u s i k mehr 
G e h ö r zu verschaffen, und ich stelle schmunzelnd 
fest, d a ß man mich im Ber l iner Vo lksb i l dungs -
Senat gelegentlich den „ G e w i t t e r b o y " genannt 
hat. Sol l man sich e twa nicht d a r ü b e r ä r g e r n , daß 
den Ber l ine rn j ü n g s t die U r a u f f ü h r u n g einer S in 
fonie Ot to Beschs von einem s ü d d e u t s c h e n 
S t ä d t c h e n weggeschnappt wurde? 

Z u A n f a n g wurde hier von den „ n e u e n Kunst
moden mit den dazu g e h ö r e n d e n Schlagworten" 
gesprochen. Got t lob l äß t s i d i die z u k ü n f t i g e 
Richtung der M u s i k durch M o d e w o r t e ü b e r 
k luger Schreiberl inge und durch raffiniert ge
ziel te W e r b u n g m ä c h t i g e r M u s i k v e r l e g e r auf die 
Dauer nicht best immen. Sie v e r l ä u f t nach Ge
setzen, die sich unserer Beeinflussung entziehen. 
Doch kann gesagt werden, d a ß , wenn w i r wieder 

Goldenes Priesterjubiläum: 

ein starkes, geist ig geeintes B ü r g e r t u m haben 
werden, zu dem unsere K ü n s t l e r nicht mehr aus 
„ e l f e n b e i n e r n e n T ü r m e n " zu sprechen brauchen, 
d a ß dann auch unsere M u s i k wieder in einen 
g r o ß e n klassisch-romantischen Strom m ü n d e n 
wi rd , in dem sie damals stolz dahinf loß , als man 
von ihr noch nicht verlangte, sich als „ W e l t 
musik" zu g e b ä r d e n , als sie M u s i k jener g r o ß e n 
Meis te r war, die ich in W o r t und Schrift immer 
wieder gepriesen habe — von W e b e r und 
E. T. A . H o f f m a n n an ü b e r G ö t z , N i c o -
1 a i und J e n s e n bis zu P f i t z n e r und 
Otto B e s c h . In dem künf t i gen B ü r g e r t u m aber, 
auf das w i r hoffen, werden w i r O s t p r e u ß e n — 
diese Uberzeugung d r ä n g t e sich mir immer wie 
der auf, als ich an den g r o ß e n Z u s a m m e n k ü n f 
ten meiner Landsleute in Ber l in , Duisburg und 
D ü s s e ' d o r f te i lnahm — das k l ä r e n d e , belebende 
und erhaltende Element b i lden m ü s s e n . 

D e r e r m l ä n d i s c l i e D o m h e r r O t t o T h a m m 

A m 5. Februar 1911 weihte der damalige B i 
schof A u g u s t i n u s B l u d a u in der Kathe
drale Unserer L ieben F r a u auf dem hochragen
den D ö r n b e r g in Frauenburg , auch den 23 jäh-
r igen D i a k o n O t t o T h a m m aus W o r m d i t t 
zum Priester . 

Seine Gymnas i a l ausb i l dung erhiel t er in 

Z w e i Bilder aus der Zeit vor dem Ersten Welt
kriege: Links: Das Lehrerkollegium des 
Staatlichen Wilhelmsgymnasiums in Königsberg 
1912. In der Mitte der Direktor, Geheimrat Pro
fessor Dr. Wagner; Dr. Kroll außen links in der 
letzten Reihe. — Rechts: Austlug der Kö
nigsberger „Liederireunde" 1914 nach Arnau. 
Der Dirigent dieses Männergesangvereins war 
Paul Scheinpflug; Dr. Kroll, der stellvertretende 
Dirigent, steht in der zweiten Reihe rechts neben 

dem Herrn mit dem Regenschirm. 

B r a u n s b e r g , der nun ba ld v i e r h u n d e r t j ä h 
r igen A u s b i l d u n g s s t ä t t e der e r m l ä n d i s c h e n stu
dierenden Jugend. 1907 bestand er das A b i t u 
r ientenexamen. Zuerst zog er als f röhl icher Stu
dent in den sonnigen S ü d e n , in F re iburg (Breis
gau) trug er d i e bunte M ü t z e der Fre iburger R i -
puar ia im C V und vol lendete dann seine theo
logische A u s b i l d u n g auf der A k a d e m i e - f l i -
m ä l s „kön ig t i t f i en" — und im Priesterseminar, 
dem alten „ S t e i n h a u s " in Braunsberg. Das Bis 
tum E r m l a n d hatte drei sehr voneinander ver
schieden gelagerte Seelsorgsgebiete. 

Das K e r n l a n d „ E r m l a n d " um die F l ü s s e Pas
sarge und A l l e , wo die kathol ische Re l ig ion das 
tragende und formende Element war ; die Pro
vinzhaupts tadt K ö n i g s b e r g und die von 
dort aus entstandene Diasporagemeinden den 
Pregel hinauf bis nach M a s u r e n h ine in ; und 
einen T e i l des Werder s , bis zur Weichse l h in . 
In diesen drei Gebie ten des o s t p r e u ß i s c h e n Bis
tums hat der junge K a p l a n T h a m m gearbeitet. 

Z u n ä c h s t — wie für uns al le — eine k l e ine 
O u v e r t ü r e auf dem Lande. Er kam nach T o 1 k s -
d o r f zu dem in a l ler W e l t bekannten Pfarrer 
V a l e n t i n S t u h r m a n n . Die meisten kennen 
ihn aus den umlaufenden A n e k d o t e n . Der B i 
schof schickte die jungen A n f ä n g e r gerne dort
h in . Nicht nur w e i l es eine unserer besten Dorf
gemeinden war, hier herrschten noch die alt
gewohnten ki rchl ichen G e b r ä u c h e und ein guter 
r e l i g i ö s e r Geis t unter den Menschen. V o r a l lem 
aber war der Pfarrer bekannt als g ü t i g und g r o ß 
z ü g i g und nobel i n seiner Ges innung, voraus
gesetzt, d a ß man hinter seine manchmal merk
w ü r d i g e n Formen der Gese l l igke i t schauen 
konnte. H i e r gab es auch noch eine „ k l a s s i s c h e " 
Pfarrwirtschaft, wo der Pfarrer selbst Bauer war. 
Das he iß t , er bewirtschaftete seine Pfarrhufen 
selbst, die bei der „ L o k a t i o n " , der D o r f g r ü n d u n g 
i m X I V . Jahrhundert , für diesen Zweck festge
legt waren . 

H i e r konnte der k l e ine A n f ä n g e r im geist
l ichen A m t lernen, was ihm s p ä t e r so nebenbei 
noch aufgelegt wurde, w o v o n er aber in der hei 
l i gen Theolog ie nichts vernommen hatte, n ä m 
lich, was ein Tie fs ta l l sei und englisches Ray
gras und wie die b e r ü h m t e n „ E r m l ä n d e r " ge
züch te t wurden, das Pferd, welches den N a m e n 
dieses k l e inen L ä n d c h e n s wei t in die W e l t h in
e in gelragen hat. A u f dem e r m l ä n d i s c h e n Dorfs 
wurde also durchaus „ M i l i e u s e e l s o r g e " getrie
ben. 

D ie Zei t dort war zur kurz , um aus unserem 
J u b i l a r einen Bauern zu machen. Er k a m nach 
e inigen M o n a t e n nach der k l e inen Stadt N e u 
t e i c h im Werde r . Der dortige Pfarrer, D o m 
herr T i e t z , der sich elegant in Griechisch und 
Late in a u s z u d r ü c k e n pflegte, v e r k ö r p e r t e in sich 
genau wieder den Pfarrer typ dieser Landschaft. 
I rgendwie war es der abe' elegant, mit den 
mennonit ischen Grundbes i tzern der reichen N i e 
derung beste Freundschaft hielt . A u ß e r den K i n 
dern in der Schule sah er an Wochentagen kaum 
jemand v o n seinen Pfarrk indern , die fast al le 
dem Arbe i te rs tand a n g e h ö r t e n . Die Zeit hat 
alles v e r ä n d e r t , aber vor 1914 herrschten noch 
die sozia len V e r h ä l t n i s s e des vergangenen 
Jahrhunderts . Auch da m u ß t e sich ein e r m l ä n -
discher Geis t l icher auskennen. 

Der A t e m des Kommenden wehte unserem Ju
bi lar entgegen, als er nach K ö n i g s b e r g 
kam, wo er auf dem Haberberg der mutige und 
energische und v o r w ä r t s s c h a u e n d e Pfarrer 
A l o y s ' S c h u l z seine Gemeinde nach modern
sten l i turgischen und sozialen Pr inz ip ien auf-
oaute. Hier fand unser Jub i l a r den rechten Lehr
meister, der i h m auch in echter Freundschaft 
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entgegenkam. „Vate r und Sohn", sagten die 
Haberberger. 

Inzwischen kam der Wel tk r i eg 1914—1918. 
den unser Jubilar aber nur an der Heimatfront, 
allerdings in schwerer Arbei t in den zahlreichen 
Lazaretten der Provinzhauptstadt mitmachte 
Immerhin reichte diese Tä t igke i t durchaus zu 
einigen „Orden" . 

Die Nachkriegszeit führte ihn dann ins Erm
land, wo es am treuesten und echtesten war — 
nach S e e b u r g. V o n der Liebe der Jugend und 
der sangesfrohen Gemeindeglieder getragen 
(er dirigierte selbst den Kirchenchor) hat er do:t 
erfolgreiche Jahre gesehen. V o r allem aber 
wuchs er „ins V o l k " , denn ein ermländis^her 
Kaplan muß te an allem teilnehmen früher an 
Taufe und Hochzeit, an „Zerm" und an „Ben 
r ing", an allem Leid und an aller Freude von 
jedermann. 1926 wurde er Pfarrer in L i e b 
s t a d t an der westlichen Grenze des alten erm
ländischen Stammlandes. A m 4. 12. 1930 wurde 
er als erster Pfarrer vom neuen Bischof M a x i 
m i l i a n zum Erzpriester von G u t t s t a d t er
nannt. 

Diese alte Stiftskirche — „Domkirche ge
nannt" — b lüh te von Gotik . Kaum irgendwo in 
O s t p r e u ß e n waren soviel Schätze beieinander, 
vor allem wenn wir noch die Kollegiatsbibl io-
thek dazunehmen. Gerade für diese Schätze der 
Kunst und Wissenschaft gesorgt zu haben, ist 
ein bleibendes Verdienst «des dortigen Erzprie-
sters. Sein Bischof ehrte ihn dafür, daß er ihn 
in jungen Jahren zum ermländ ischen Ehrendom
herrn ernannte. Diese waren dadurch erkennbar 
in Ihrer Amtstracht, daß sie im Viole t t der Prä
laten gingen, das jahrhundertalte „Dis t inkto-

rium, das Andreaskreuz trugen und jenen Stern 
der Hohenzollern, der ihnen von den p reuß i 
schen Königen verl iehen war. Und we i l sie kon
servativ waren, legten die Domherrn ihn auch 
nicht ab, weder in Weimarzei ten noch im Wirr 
war der Hitlerzeit . 

W i e der Seelsorger der g roßen Gemeinde, mit 
vielen Dörfern im Alletal ' , das Herz des Glau
bens g e n ä h r t hat, mag aus der Anhäng l i chke i t 
seiner Pfarrkinder zu ersehen sein. Ein Glück, 
daß er gerne mit seiner zierlichen Handschnf! 
am Schreibtisch sitzt, sonst w ä r e die gewaltige 
Korrespondenz mit seiner Gemeinde nicht tu 
schaffen. Aber wei l er immer wieder antwortet 
und A n t e i l nimmt und rä t und mi t t räg t , dürf te 
die G u t t s t ä d t e r Gemeinde einer der besten sein 
die ihren inneren Zusammenhalt behalten hat 
Durch sein fröhliches Gemüt hat er v i e l Freude 
und Liebe zu den Menschen getragen. In seiner 
Freundlichkeit fügt er aber auch dazu: „ W a s 
w ä r e ich ohne meine goldenen K a p l ä n e ge
wesen." Wenigstens sind die nicht die Ursache 
gewesen, daß es Schwierigkeiten in der gemein
samen Arbei t gegeben hä t t e . Die Gemeinde in 
Guttstadt spü r t e die Harmonie und den Geist 
der Brüder l ichkei t unter ihren Seelsorgern. 

So wi rd das goldene Jubelfest ihres Seelsor
gers (in Capel len bei Geldern, Hamb. St. Bernar-
din) noch einmal eine ganze Pfarrgemeinde in 
Erinnerung und Dankbarkeit verbinden. 

W e r am Festgottesdienst nicht teilnehmen 
kann, wi rd seines Pfarrers herzlich gedenken 
W e i l „er durch seine Gesinnung das M o d e l l sei
ner Herde war" (1. Petr. 5, 3). 

P f a r r e r G e o G r i m m e , Zinten 

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

zum 98. Geburtstag 
am 22. Januar Lehrer a. D. Gustav Johr, Besitzer 

von Lindenhof bei Domnau, jetzt mit seiner Tochter 
Elise in Celle-Vorwerk, Mummenhofstraße 6. Der 
Jubilar, der gesund und geistig rege ist, lebte zu
nächst in der SBZ. 

zum 92. Geburtstag 
am 31. Januar Fräulein Marie Freundt aus Ger

dauen, Bartener Straße 15, jetzt bei Mittelschullehrer 
Fritz Till in Eichstädt (Bayern), Reichenaustraße 13. 

zum 90. Geburtstag 
Landsmann August Kress, jetzt bei seiner verhei

rateten Tochter in Lüchow, Georgstraße 11. Er war 
bis zur Vertreibung auf Gütern in Zinten und Hans-
Walde, Kreis Heiligenbeil, tätig und hatte als Vieh
pfleger einen guten Namen. Der rüstige Jubilar be
tätigt sich rege an der Gestaltung des neuen Haus
grundstücks lind im Garten seines Sohnes. 

am 10. Januar Landsmann Gottlieb Wochnowski 
aus Thalheim, Kreis Neidenburg, jetzt bei seiner 
jüngsten Tochter in Bad Essen, Bezirk Osnabrück. 
Dort feierte er mit seiner Ehefrau im vergangenen 
Jahre die Diamantene Hochzeit. Der Jubilar war in 
der Heimat 25 Jahre Kirchenältester und 12 Jahre 
Bürgermeister. 

am 28. Januar Landsmann Rudolf Meyke aus Oste
rode, Dohnastraße, jelzt in Plön j (Holst), Radonistor-
straße 82. t ' ' 

am 2. Februar Frau Eva Mrotzek aus Herzogskir
chen, Kreis Treuburg. Sie ist durch ihren Sohn Paul 
Mrotzek, Unterpfaffenhofen bei München, Kreuzlin
der Straße 24, zu erreichen. 

zum 89. Geburtstag 
am 30. Januar Landsmann August Kolberg, Tisch

lermeister, aus Liebenau, Kreis Braunsberg, jetzt in 
Seelze, Kreis Hannover, Am Wehrbertj 19. 

zum 88. Geburtstag 
am 23. Januar Kaufmann August Knorr aus Oste

rode, Elvenspoekstraße . Er lebt zusammen mit sei
nen Töchtern und ist über Dr. Wolfgang Kowalski, 
(22b) Bacharach, Mainzer Straße 17, zu erreichen. 

zum 87. Geburtstag 
am 22. Januar Realschulrektor a. D. Walther Hardt. 

Er war in Borschimmen, Milluhnen, Rhein, Kreuzburg, 
Königsberg und Heiligenbeil tätig. In Lübbecke 
(Westf) — er wohnt dort in der Andreass traße 30 — 
gründete er vor zehn Jahren die landsmannschaft
liche Gruppe, die er auch heute noch führt. Er ist 
als guter Redner bekannt. 

am 22. Januar Landsmann Gustav Kinnigkeit, Ma
lermeister, Fachlehrer und Prüfungsmeister bei der 
früheren Handwerkskammer Insterburg—Gumbinnen 
sowie Stadtratsherr der Regierungsstadt Gumbinnen. 
Der Jubilar hat in fünfzehn Jahren über zweihundert 
Kollegen geprüft; mit vielen von ihnen steht er noch 
in brieflicher Verbindung. Er lebt heute in einem 
Flüchtl ings-Altersheim in der Lüneburger Heide, Nin
dorf am Walde, Kreis Harburg. 

am 28. Januar Frau Frieda Duscha, jetzt in Bochum, 
Am Hülsebusch 20. 

7^un?<ßunk im? ^f-etnsehen 

In der Woche vom 29. bis zum 4. Februar 1961 

NDR-WDR-Mlttel welle. S o n n a b e n d , 15.00: 
Alte und neue Heimat. — 19.10: Unteilbares Deutsch
land. 

Norddeutscher Rundfunk-UKW. S o n n t a g , 14.15: 
Musik der Landschaft. — F r e i t.a g , 15.15: E r w i n 
K r o l l zum 75. Geburtstag. 1. Brettl-Lieder, gesungen 
von Helmut Krebs, Tenor. — 2., Sonate für Violine 
und Klavier, gespielt von Siegfried Borries, Violine, 
und Gerhard Puchelt, Klavier. 

Westdeutscher Rundfunk-UKW. M i t t w o c h , 
10.30: Aus dem .Dritten Reich". Gewissen gegen Ge
walt. — F r e i t a g , 9.30: E r w i n K r o l l zum 
75. Geburtstag. Os'tpreußische Volksweisen. 

Hessischer Rundfunk. M o n t a g bis F r e i t a g , 
15.20: Deutsche Fragen. — M i t t w o c h . 16.00: Ost
deutsche Volkslieder. 

Süddeutscher Rundfunk. M i t t w o c h , 17.30: Hei
matpost. Nachrichten aus Mittel- und Ostdeutschland. 
— 22.10: Wir denken an Mittel- und Ostdeutschland. 

Sender Freies Berlin. F r e i t a g , 17.15: Erwin 
Kroll zum 75. Geburtstag Ostpreußisciie Heimat. Lie
der und Fantasie -Der Adebar". — S o n n a b e n d , 
15.45: Alte und neue Heimat. — 19.30: Unteilbares 
Deutsdiland. 

Rias. F r e i t a g , 19.00: Zum 75. Geburtstag Erwin 
K r o 1 1 s. 

Deutsches Fernsehen 
S o n n t a g , 12.00: Internationaler Frühschoppen. 

— 13.00: Magazin der Woche. — D o n n e r s t a g , 
20.20 Hans und Lotte Hass berichten. — F r e i t a g , 
17.50: Wahlen. Wähler und Gewähl t e . Eine kleine 
Staatsbürgerkunde. — 21.30: Die rote Optik. Das Fern* 
sehen in der sowjetisch besetzten Zone. 

am 29. Januar Altbauer Gustav Puzich aus Groß-
Borken, Kreis Ortelsburg. Nachdem sein äl tester 
Sohn Wilhelm 1952 aus Zetel nach Amerika auswan
derte, lebt er bei seiner zweiten Tochter Emilie Ben
nert in Stadtlohn-Wessendorf (Westf). Der jüngste 
Sohn Gustav des Jubilars wird noch vermißt. Wer 
kennt sein Schicksal? 

am 31. Januar Telegraphenbeamter i. R. Wilhelm 
Tennigkeit aus Insterburg, Thorner Straße 1, jetzt in 
Garmisch-Partenkirchen, Breitenauer Straße 2TI. Der 
Jubilar hat sich nach einer längeren Krankheit, liebe
voll von seiner Tochter Margarete gepflegt, wieder 
vollkommen erholt. 

am 4. Februar Landsmann August Meyer aus Sent-
ken, Kreis Lyck, jetzt in Krefeld, Inrather Straße 76. 

zum 86. Geburtstag 
am 5. Februar Bauer Gustav Kabbert aus Blum

stein über Zinten, jetzt mit seiner ä l tes ten Tochter in 
Schellerten, Bezirk Hildesheim. 

am 7. Februar Frau Marie Zdziarstek aus Gr.-
Schiemanen, Kr. Ortelsburg, jetzt in Bremen-Aumund, 
Teestraße 1. 

zum 85. Geburtstag 
am 2. Januar Frau Charlotte Deptolla, geb. Rosow-

ski, aus Lindenort, Kreis Ortelsburg. Sie lebt noch 
in der Heimat bei ihrer Tochter Anna und ihrem 
Schwiegersohn Gustav Pawelzik Und ist durch ihren 
Sohn Walter DerXolla, Lüftelberg über Rheinbach, 
Kreis Bonn, Flerzheimer Straße 7, zu erreichen, der 
sie im Jahre 1957 besuchen konnte. 

am 25. Januar Landsmann Richard Daugott aus 
Königsberg, Domhardtstraße 17, jetzt in Hafer, Kreis 
Celle. 

am 1. Februar Landsmann Gustav Baumann aus 
Tilsit, Arndtstraße 21, jetzt mit seiner 82jährigen 
Ehefrau in Frelsdorf, Kreis Bremerhaven. Der Jubi
lar erfreut sich guter Gesundheit. 

am 2. Februar Fräulein Anna Butlkereit, ehemals 
Standesbeamtin in Schillwen'Paschieschen, jetzt in 
Jevenstedt bei Rendsburg, Altersheim. 

am 6. Februar Exportkaufmann Erich Ursell aus 
Königsberg, jetzt in körperlicher und geistiger Frische 
in Baunschweig, Wi lhe lm-Bode-Straße 25. 

am 8. Februar Frau Elisabeth Jegodowski, geb. Ehm, 
aus Allenstein, Wadanger Straße 39, jetzt in Langen
hagen (Han), Bahnhofstraße 24, in der N ä h e ihres 
Sohnes Herbert. 

zum 84. Geburtstag 
am 21. Januar Landsmann Johann Lenkeit aus 

Schönfeld, Kreis Sensburg, jetzt in Niederelben bei 
Benroth über Waldbröl , Bezirk Köln. 

am 22. Januar Frau Emilie Rosteck aus Hinzbrudi, 
Kreis Ostrode, jetzt bei ihrem Sohn Karl Schibrowski. 
Sie ist durch Walter Reddig, Altena (Westf), Wilhelm
straße 77, zu erreichen. 

am 25. Januar Frau Amalie Andreas aus Lyck, 
Hindenburgstraße 23, jetzt in Berlin N 65, Malpla-
guetstraße 12. 

am 29. Januar Landsmann August Jestremski aus 
Finsterdamerau, Kreis Ottelsburg, jetzt in Laurmüh-
len 6, Post Hechthausen, Kreis Land Hadeln. 

am 31. Januar Frau Maria Bressau aus Domnau, 
jetzt in Plön (Holst), Steinbergweg 10. 

am 2. Februar Landsmann Johann Lisdiewski aus 
Friedrichsfelde, Kreis Ortelsburg, jetzt in Gelsenkir
chen-Buer, Lembecker Straße 5. 

am 4. Februar Frau Emma Norkus aus Insterburg, 
Luisenstraße 6a, jetzt mit reger Anteilnahme am Welt
geschehen bei ihrer Tochter Helene und ihrem Schwie
gersohn Otto du Maire in Braunschweig, Jüdelstr . 17. 

zum 83. Geburtstag 
am 13. Januar Landsmann Ernst Ottmann aus Kö

nigsberg, Goltzallee 28, jetzt in Friedrichgabe bei 
Hamburg, Rosengang 2. 

am 27. Januar Postinspektor a. D. Wilhelm Pod-
kowa aus Treuburg, Am Steinweg, jetzt in Hohen-
westedt, Kreis Rendsburg, Eckhof 21. 

am 29. Januar Frau Maria Mehlau, geb. Kamsties, 
aus Königsberg, Sackheim 112 — Obstgeschäft W e i ß 
gerberstraße 14M5. Sie wohnt bei ihrer Tochter Erika 
Schultz in Herzberg (Harz), Knol lenstraße 14a. Die 
Jubilarin würde sich über Lebenszeichen von Bekann
ten freuen. 

am 1. Februar Frau Auguste Quessel, geb. Leh
mann, aus Schloßberg, Gartenstraße 15, jetzt in Wals
rode (Han), Memels traße 3. 

am 2. Februar Frau Lina Wohlgemuth, geb. Gau, 
aus Gr.-Ladtkeim, Kreis Fischhausen, jetzt in Glas
hütte, Kreis Stormarn, Segeberger Chaussee 245, bei 
ihrer Großtochter Ursula Behnke. 

am 4. Februar Obermedizinalrat Dr. V . Jonas. Der 
Jubilar war bei den Anstalten Allenberg, Rastenburg 
und Tapiau tätig. Der Jubilar, der seinen Geburtstag 
im Kreise seiner Familie in Rauschenberg, Landkreis 
Marburg (Lahn), begeht, gedenkt gern ailer, mit de
nen er in der Heimat zusammen arbeiten durfte. 

am 6. Februar Landsmann Heinrich Kienen aus 
Osterode, jetzt in Düsse ldorf -Gerresheim. Moos
bacher Straße 20. 

am 6 Februar Sattlermeister Karl Marguardt aus 
Frauenburg, Schuistraße 6, jetzt in (13a) Bamberg, 
Hirtenstraße 21. 

zum 82. Geburtstag 
am 23. Januar Postinspektor a D. £ " » * * r " * e , £ 3 

aus Königsberg , Schindekopsti aße 26. letzt in I»4DI 
Reutlingen, Behringerstraße 25. Ahraham 

am 27 Januar Frau Amanda Conrad, geb. Abraham 
aus Königsberg , Hansaring 60, jetzt bei ihrer Tochter 
Frida Langwald in Ettlingen (Baden), Schubertstr 4. . 

am 27. Januar Frau Johanna Sieg, Lehrerw.tw , 
aus Tilsit, Jägerstraße 26. jetzt in Rendsburg, Schloß
platz 12. T ; 1 

am 27. Januar Lehrerwitwe Johanna Sieg aus 111-
sit, Jägerstraße 26. Sie ist durch Frau E. Friedrich, 
(21b) Bad Oeynhausen-Melbergen, Sdiulplatz 2, zu er
reichen. ,, 

am 31. Januar Frau Uti Mettendorff aus Allmoyen, 
Kreis Sensburg, jetzt in Spaden über Bremerhaven_ 

am 1 Februar Landsmann Karl Schnittka aus Gr.-
Schiemanen, Kreis Ortelsburg, jetzt in Duisbura-
Beedterwerth, Löwenburgs traße 29. 

am 10. Februar Forstmeister i. R. Franz Gröning aus 
Ortelsburg, jetzt in (21a) Bad Oeynhausen, Lessing
straße 3. 
zum 81. Geburtstag 

am 21. Januar Tischlermeister Artur Schnäpel aus 
Labiau, jetzt bei seiner Tochter Charlotte Bichbau-
mer in Münster, Maximi l ians traße 34. 

am 22. Januar Landwirt Albert Reuler aus Tim
stern, Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt mit seiner 78jährigr.n 
Ehefrau bei seiner Tochter Maria Glietz in Lüneburg, 
Ostlandring 26. Beide Eheleute sind nicht mehr ganz 
gesund, aber sie sind glücklich, nach langjähr iger 
Trennung ihre Kinder und Enkel öfter um sich zu 
haben. 

am 22. Januar Frau Wilhelmine Petrell, geb. Neu-
mann, aus Schippenbeil, Hindenburgs traße 5, jetzt in 
Stade (Elbe), Kehdinger Straße 14. 

am 23. Januar Frau Julie Brodowski aus Vierbrük-
ken, Kreis Lyck, jetzt bei ihrer Tochter Lendien in 
Meinerzhagen, Haarbrinkstraße 8. 

am 30. Januar Frau Marie Barczynski aus K ö n i g s 
berg, Hans-Sagan-Straße 95, Vorderhufen, jetzt in 
der N ä h e ihrer Tochter in Bliesen, Kreis St. Wendel. 
Die Jubilarin lebte viele Jahre in Südwes ta fr ika; 1923 
kehrte sie in ihre Heimatstadt Königsberg zurück. 

am 30. Januar Frau Minna Gribat aus Jugendfelde, 
Kreis Osterode, jetzt in Biene 113, Kreis Lingen (Ems). 

am 1. Februar Frau Vera W i e ß n e r aus Ortelsburg, 
jetzt in Herford, Höckerstraße 6, bei ihrer Tochter 
Vera Neumann. 

am 1. Februar Frau Emma Augustin aus Breiten
felde, Kreis Neidenburg, jetzt bei ihrer Tochter M . 
Broschk in Hamburg 20, Eppendorfer Baum 30. Die 
rüst ige Jubilarin, die erst 1957 aus der Heimat kam, 
hat viel Freude an der Niederschrift ihrer Lebens
erinnerungen, die bis zu ihrem fünften Lebensjahr 
zurückreichen. Zwei umfangreidie Bücher sind seit 
1957 geschrieben worden. 

am 3. Februar Frau Marie Jankowski aus Gorlau, 
Kreis Lyck, jetzt in Kohlscheid, Kreis Aachen, Roer-
mondstraße 83. 

am 5. Februar Frau Charlotte Chmielewski, geb. 
Poell, aus Paterschobensee, Kreis Ortelsburg, jetzt in 
Osterwald o. E., Kreis Neustadt am Rübenberge , bei 
ihrer j ü n g s t e n Tochter Ottilie Bennigstorf. 

am 6. Februar Landsmann Adolf Matzath aus Neu-
Keykuth, Kreis Ortelsburg, jelzt in Espelkam-Mitl-
wald, Elbinger Weg 19, Kreis Lübbecke (Westf). 

am 10. Februar Bürgermeister i. R. Gustav Hohen-
dahl aus Passenheim, Kreis Ortelsburg, jetzt in Unna 
(Westf), Planlanenallee 31. 

zum 80. Geburtstag 
am 15. Januar Witwe Emma Kirschnick aus See

gertswalde, Kreis Mohrungen, jetzt in Zeven/Aspe, 
Altersheim. 

am 21. Januar Frau Anna Rimke, geb. Landsberger, 
jetzt in Hamburg-Billstedt, Hauskoppel IIa. 

am 25. Januar Bürgermeis ter a. D. Paul Ankermann 
aus Böttchersdorf bei Bartenstein, jetzt bei seiner 
Nichte Elfriede Hamann, Hangelar/Siegkreis. 

am 29. Januar Frau Minna Fromm, geb. Loebel, aus 
Neuwiese, Kreis Labiau, jetzt bei ihrer Tochter Maria 
Adomat in A l t l ü n e n - W e t h m a r (Westf), Waldweg 240. 

am 30. Januar Witwe Martha Legall, geb. Penkall, 
aus Alt-Christburg, jetzt in (24b) Schleswig, Moltke-
straße 38. 

am 1. Februar Bäckermeister Georg Belgard aus Po-
bethen Samland, jetzt in der Familie seiner Tochter 
Marlis Spindelmann in Rendsburg, Flensburger Straße 
Nr. 46a. Der Jubilar, der einem der ä l t e s t e n Bauern-
geschlediter Os tpreußens entstammt, hat alle seine 
sedis Geschwister überlebt . Im Jahre 1910 übernahm 
er die von seinem Vater 1868 g e g r ü n d e t e Bäckerei 
in Pobethen, die er bis 1945 betrieb. Von 1923 bis 
1933 gehörte er dem Gemeinderat und dem Schulvor
stand an. A u ß e r d e m wurden ihm mehrere Ehrenämter 
übertragen. Dem rüst igen Jubilar, der kein Kreistref
fen versäumt , gratuliert die Kreisvertretung. 

am 3. Februar Landsmann Heinrich Kerwien aus 
Lyck, jetzt in Kapfenhardt, Kreis Calw (Württ) . 

am 3. Februar Frau Luise Symelka aus Grünlanden , 
Kreis Ortelsburg, jetzt bei ihrem Sohn August in Ell
hofen 80, Kreis Lindau am Bodensee. 

am 4. Februar Frau Minna Neumann, geb. Schenk, 
aus Königsberg , Herzog-Albrecht-Allee 38, jetzt in 
Kiel-Schulensee, Heim Schulenhof. 

am 4. Februar Landsmann Gustav Tillwick, aus 
Staatshausen, Kreis Insterburg. Nach handwerklicher 
Ausbildung wurde der Jubilar Berufssoldat, kam aus 
dem Ersten Weltkrieg als Frontoffizier zurück und 
war dann viele Jahre als Beamter beim Finanzamt 
Stuhm und Gumbinnen tätig. Er wohnt bei seinen Kin
dern in Schleswig, Dannenwerkredder 8. 

am 6. Februar Landsmann Adolf Pätzel aus Frei
walde bei Maldeuten, Kreis Mohrungen, jetzt mit sei
ner Ehefrau Emma bei seiner TodUer Edith und sei
nem Schwiegersohn Erich Vollach in Berl in-Lübars, 
Kol. Hasensprung 29. 

zum 75. Geburtstag 

am 16. Januar Landsmann Otto Zakrzewski, Bauer 
aus Bartkengut, Kreis Neidenburg, jetzt mit seiner 
Ehefrau Henriette, geb. Sdiarnowski, in Stade (Elbe) 
Wet terns traße 17. 

am 22. Januar Kaufmannswitwe Gertrud Wenk 
geb. Buick, aus Königsberg , Tragheimer Passage 4-s' 
und Ostseebad Rauschen, Landhaus Wenk. Von 194 3 
bis 1951 lebte die Jubilarin in Österreich am W ö r l h e r -
foMuf 1 ' A

h L e r T 0 d l „ , e r C h r i s l e l . seitdem in Oldenburg 
(Oldb), Ackerstraße 17. Dort leben auch zwei ihrer 
Schwäger innen . 

am 27. Januar Zieglermeister i. R. Franz Dom-
browski aus Rößel, jetzt in M a l e n t e - G r e m s m ü h l e n 
Ploner Straße 16a. Die landsmannschaftliche Gruppe 
gratuliert herzlich. H 

am 28. Januar Stadtinspektor i. R. E. Ulrich aus 
Osterode, jetzt in Vet te l schoß bei Linz (Rheinland) 

am 28. Januar Revierförster Walter Gottschalk aus 

D ^ s d e n e r ^ r ' a ß ^ t 1 0 ' 6 ' »* ^ . d i / O d e n w . ' S 
am 29̂  Januar Frau Gertrud Boumann, geb Klein 

aus Mohrungen. Witwe des Kreisbau-Inspektors An
ton Boumann, der viele Jahre beim Kreisbauamt Moh 
rungen tätig und bis zu seinem Tode Vors.rndsmiti 
gl.ed der über 600 Jahre alten Mohrungen Schü ze 
g.lde war Die Jubilarin hält sich g e g e n w ä r t i g he 
ihrem Sohn in Schöningen, Bezirk Bräunt 
Markt-Drogerie, auf. Sie w ü desich über ! S « * * 1 ? ' 
eben von Bekannten freuen. Lebensze,. 

am 29. Januar Landsmann Walter Thennhu n 
jetzt in Graukloster in Schleswig l n e ° P h l 1 ' B a u e > . 

am 29_Januar Frau Auguste Makhowski . . . . - „• 
jetzt m Flensburg, H b t ^ M * * ^ ^ ™ 3 

R ä t s e l - E c k e 

Versteckte F l ü s s e O s t p r e u ß e n s 

Den nachfolgenden W ö r t e r n ist jeweils eine 
Silbe zu entnehmen. Die S i lben ergeben die N a . 
men von acht F l ü s s e n und „F lüßchen" ,n Ost-
p r e u ß e n . 
1. A l p e n , Gaze l l e 
2 A r t i k e l , eingebulst -
3. Indiz, Spacheister -
4. Lomme, Labommel -
5. Parkel t , Wober 
6. Passat, Sardel le 

ausgestirnt 
7. Premiere 

W i p p z a g e l 
8. Trnnktonne, Kommode 

Boßnickel , Ferien 

" \ 
f R ä t s e l - I ö s n n q a u s P o l e n 3 

R ä t s e l im Eissegler 
W a a g e r e c h t : 2. Boa, 4. Egk, 5 q-;ate, 

7 Matt , 8. A l e , 9. A s , 10. A k n e , 12. si, 1 *• B ,yen, 
15. Ras, 16 Ur, 17. A l t , 18 Eta, 19. Sperre. 20. 
Dach. 

S e n k r e c h t : 1. Nogat , 2. Beetenbartsch, 3. 
A k t , 5. Balk, 6. Eissegler , 7. Maas , 11. Eos, 13. 
Inster, 15. Rue. 

am 30. Januar Frau Marie Czerwonka, geb. Gorny, 
aus Thierberg, Kreis Osterode, jetzt bei ihrer Tochter 
Helene Wazinski in Dortmund, Evinqer Straße 92. 

am 30. Januar Frau Gertrud Schmidt, geb. Leu. aus 
Königsberg , Domhardt s t raße 13, jetzt in Braunschweiq, 
Osnabrücker Straße 10. 

am 31. Januar Landsmann Karl Gerull aus Bryken 
bei Sdiillen, Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt in St. Tönis bei 
Krefeld, Kirdienfeld 5. 

am 31. Januar Frau Maria Rehaag, geb. Herrmann, 
aus Königsberg , Kurfürs tendamm 19, jetzt in Hamburg 
Nr. 43, Augustenburger Ufer 12. 

am 1. Februar Bauer Karl Jux aus Woymanns, Kreis' 
Pr.-Eylau. jetzt bei seiner Tochter Hildegard und sei
nem Schwiegersohn in Langelsheim (Harz), Walter-
Nerns t -S traße 3 Die landsmannsdiaftliche Gruppe 
gratuliert herzlidi. 

am 1. Februar Landsmann August Scherello aus 
Romotten, Kreis Lyck, jetzt in Stolberg (Rheinl), 
S c h n e i d e m ü h l e 87. 

am 2. Februar Frau Luise Döhr ing , geb. Kaspritz, 
aus Ganthen, Kreis Sensburg, jetzt in Gelsenkirdien, 
Liboriusstraße 113. In Gelsenkirchen leben auch die 
ihr verbliebenen sechs von den fünfzehn Kindern, 
denen sie das Leben schenkte. 

am 2. Februar Lehrer Hermann Petereit aus Pome-
dien, Kreis Wehlau. Dort hatte er als junger Lehrer 
die zweite Lehrerstelle; von 1912 bis 1919 verwaltete 
er im Nachbarort Irglacken die neueingerichtete ein-
klassige Schule, um dann als Schulleiter wieder nach 
Pomedien zurückzukehren . Er blieb dort bis zur Ver
treibung. Mehrere Ehrenämter wurden ihm übertra
gen. Viele Jahre bis zum Zusammenbruch war er 
Amtsvorsteher. In seiner Freizeit betrieb er eine 
Großimkere i . Nach 1945 war er noch vier Jahre an der 
Schule in Wakendorf tät ig . Seit 1951 lebt der Jubilar 
mit seiner Ehefrau in Kaltenkirchen, Haus MemeJ. 

am 2. Februar Kaufmann Wil ly Epha. Der Lehrers
sohn aus ^lt-Thalau, Kreis Pillkallen, machte sich 
1924 nach einer Tät igke i t in der Textilbranche in Hei
ligenbeil, Braunsberg und Insterburg in Allenburg, 
Kreis Wehlau, s e l b s t ä n d i g . Er war dort viele Jahre 
2. Vorsitzender des M ä n n e r g e s a n g v e r e i n s , er gehörte 
dem Vorstand der S c h ü t z e n g i l d e an und war Vorsit
zender des Textileinzelhandels. Bis 1933 bekleidete 
er das Amt des stellvertretenden B ü r g e r m e i s t e r s in 
Alienburg und war Beisitzer des Großen Schöffen
gerichts in K ö n i g s b e r g . Heutige Anschrift: Geesthacht, 
Fährstraße 44. 

am 4. Februar Frau Minna Radtke, geb. W ö l k , aus 
Lichtenfeld, Kreis Heiligenbeil. Seit dem Tode ihres 
Ehemannes lebt sie bei ihrer Tochter Margarete 
Scheffler, Sehnde (Han), N e l k e n s t r a ß e 3. 

am 5. Februar Frau Margarete Meyer aus Königs
berg, tätig gewesen im Schuhhaus Jacobi, Junker
straße 13/14. Bevor sie nach Bremen, Caritas-Alters
heim, Korns lraße 379a, umzog, lebte die Jubilarin 
in Hamburg-Rissen, Gudruns traße 117. 

am 6. Februar Landsmann Franz Stritzel aus Lan
gendorf, Kreis Bartenstein, jetzt mit seiner Ehefrau 
in (21a) Drensteinfurt (Westf), Schützens traße 31a. 

am 8. Februar Landsmann Albert Bramann aus 
Haselberg, Gerbers traße 1-2. Dort hafte der Jubilar 
eine Bootsvermietung und einen Handel mit Stachel
beeren und war dadurch im Kreise Schloßberg sehr 
bekannt. Er wohnt bei seiner Tochter Anny und sei-
nem Schwiegersohn Hans Böl td ier , Appenweier (Süd
baden), Bahnhofs traße 46. 

^r

a?l^ 9- F e b r u a r Landsmann Friedrich Sadra aus 
. « r { L K r e i s Ottelsburg, jetzt in Steinhagel! 

(Westf), Westernkamp 407. 

G o l d e n e H o c h z e i t 
Landsmann Johann Grunenberg und Frau Rose, qeb. 

H ! T ™ " m B u n s b e r g ' S e e l i g e r s t r a ß e 70, jetzt in 
Hagen (Westf), M e t z e r s t r a ß e 1, am 30. Januar. 

J u b i l ä u m 

, r i ! ü d S ^ n n r ? U S t a v P l a t 7 - Töpferme i s t er , aus Kor-
MarU, f'T R ( , s , e n b u r f > . letzt in Hitzacker (Elfte), 
* & % S $ 2 . a m 2 1 ' J d m i a r S ° i n vierzigjähriges 

A u s z e i c h n u n g 

d r S k f f i ^ v ^ * ^ 1 Z a n t ( , p p ' e h e m a , s L e i t e r d e r 

hat a v l 9 r • Y ° l k s s d l u l e j l - Pronitten, Kreis Labiau. 
ho stetnT 1 n n e r , V ° r 7 e h n J a h r e n i n Lensahn (0=1-
schu ! v L S ; - ?\ J e t 7 ' g e n W o h n o r ' . eine VolkshooV 
S d i P « v 1 t t u U n d i s t s e i , d G m i h r ^iter. Heute 

an drüter S, H l k s h ° d l s d l u l e i n i h r " Leistung bereits 
kennunn Hi S 9 a n Z S *leswig-Holstein. In Aner-
d S H S F ^ n e r

7

V t : r d i e n s l e u m d i e Erwacr^nenbil-
Banrip H „ \ 1 o p p m i l d e m Verdienstkreuz am 
Deutschl.nH V e r d l e n * t o r d e n s der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet worden. 

B e s t a n d e n e P r ü f u n g e n 

moKiyfc.rU*™™11, ^ r w e d P l i A t ' Sohn des im März 
Ehefrau I ? , m : n - r L u e h r e r s G e r h a r d Plicht und seiner 
stendamm 97 ^ T h ° m s ' 2 u l e , z t Königsberg , Kurfür-
W « h f i n d 3 \ a , - i m D e z e m b e r an der Hochschule für 
• * a f t . n rSr M " e n Z U m D o k t o r d e r Handelswissen-
in W U I J M ,"i pn C ° m - ) Promoviert. Dr. Plicht wohnt 

Wuppertal-Elberfeld, D e w e e r t h s t r a ß e 47. 

C - l a r a R e i « ' " ' J n * 1 " d e r Landsleute Wilhelm und 

Ä S i e t z t e M , R L * t e r - e h e m a l s O s t e r o d e u n d K ö ; 

an der Tin Marburg (Lahn), Fuchspaß 7, bestand 

m T d e r N o t e t t t " 3 ^ m e d i Z ' m S d i e S U a l S * 
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Tiefschlaf im Nu 
Feine F e d e r b e t t e n 

W i e e i n s t d a h e i m 
Lebenshaltung immer teuerer 

BRANDHOFEN - BETTEN immer billiger 
BRANDHOFEN BETTEN Immer besser 

Das Bert, von dem man spricht; 
O R I G I N A L ' • S C H L A F B Ä R 

mit Goldstempel t/nd Garantieschein 
Garantieinlett: rot-blau-grun-gold 

Direkt v. Herste l ler — f ix und fert ig 
l a zarte O ä n t e h a l b d a u n e n 

K l A S S E L U X U S E L I T E 
130 700 6 Pf. nur 7», . n u r • » , . D M 
140/200 7 Pf. n u r • » . . n u r ? » , . D M 
160/200 8 Pf. n u r 99,. n u r 10».- D M 

80/80 2 Pf. n u r 2 2 . . n u r 2$ . - D M 
l a x a r t « E n t e n h a l b d a u n e n 

K l A S S E P R I M A E X T R A 
130/200 6 Pf. n u r I » , - n u r «9,- D M 
140/200 7 Pf. n u r « * , . n u r 7» . . D M 
160/200 8 Pf. n u r 7» , . n u r 8».- D M 
80/80 2 Pf. n u r 17,. n u r 20,. D M 
Diese Betten halten 30 Jahre 

Unzählige Anerkennungsschreiben. 
Nachnahme-Rückgaberecht. Geld so* 
fori zurück. A b 3 0 , — D M portofrei) A b 
5 0 , — D M 3 % Rabatt. Inlettfarbe bitte 

stets angeben! 

Brandhofer D ü s s e l d o r f 
Abf. 1t Kurfüntensfr. 30 
O s t d e u t s c h e r B e t r i e b 

Ojtpreuhisdie Landsleute! 

J e t z t k a u f e n ! 
Preis« 

stark herabgesetzt 
für SCHREIBMASCHINEN 

aus Vorführbeständen 
trotzdem 2* Raten UmtäusuVetht 
Fordern Sie Gratiskatalog, c 85 

N O T H E L M JlCt,**.^ 
Göttingen, Weender Straße II 

f l r f i t i e e rha l ten R H E U M A -

U l U T I ? G i c h t - 1 ) . A r t h r i t i s k r a n k e 
durch meine Vertr.-Apotheke eine Versuchsdosis der neuen „Antirheumaticum 71 "-Tabletten. Diese enthalten als Hauptbestandteil den AntJ-
rheumastoff Chloroquin, über dessen energische Wirkung in der ärztlichen Fachpresse ausführlich berichtetwurde, in neuerWirkstoffkombinatioB 
nach Dr. med. Krisper/Laibach. Schreiben Sie sofort Postkarte mit Ihrer Adresse an den Alleinhersteller GEBHARDT, München 13, Fach 88, Abt \ 

C R O S S E * W U R S T J E S S E N 

nach o s t p r e u ß i s c h e r A r t (eigene Schlachtung) 
am 11. und 12. Februar 1961 

G e m ü t l i c h e s Beisammensein mit Tanz. Es ladet herzlich ein 

R E S T A U R A N T M i m i k 
Hamburg 6, r e l d s t r a ß e 60, Telefon 43 51 73 

K ö n i g s b e r g e r Fleck und GTaue Erbsen t ä g l i c h zu haben. 

M a t j e s - S a i z f e t t h e r i n q e 
brutto 4,5 kg-Ds. 5,50, % io. br. 17 kQ 
17.VS hi lo . ca 270 Mck. 30,35 br. 

: 12 kg Bohneim. I2.9C, Vo l lher . m. 
1 Rog. u. Milch Vi l o . 21,70. V* lo. 37.50, 
: echte S chot ten Motjes 8-l-Ds. 14.3C 

ab Ernsf N a p p . Abt . 58 Homburg 19 

IIa 6 0 e r L e g e h e n n e n 
'(mit amtstierärztlichem Attest) 
flotte Leger, kerngesund, w. Legh., 
rebhf. Ital. 6—7 D M . Kreuz. , L - H y -
briden u. H y - L i n e 1 D M mehr. 3 Tg . 
z. Ans. Nachn.-Versand. Leb. A n k . 

jgarant. G e f l ü g e l f a r m F . K ö c k e r l i n g , 
Neuenkirchen 55 ü b e r G ü t e r s l o h , 
Ruf 3 81. 

Anst. Miete auf Teilzhlg. 1 B L U M -
Fertighaus. Abt. 115 Kassel-Ha 

ZorEimetjnong 
mod. zuverlässige "V 
A r m b a n d u h r e n \ C a ' ° l o a i«>»»«"io§ 

der grofjen 
deutschen 
u. Schweiz»' 
Meister 

Kcn.giberj/r, 

München-Vaterstetten 

H o n i g 14 ,75 
naturrein 

netto 9 Pfd. 
Eimer 

Aprikosen.Marmel. 8,90, Apfelgelee 8,95 
P f l a u m e n m u s 8,25, Speisesirup h e l l 
8 , 6 0 . Bei 3 Eimern portofrei, sonst ab 
Erns t N a p p , Abt. 306 H a m b u r g 1 9 

O t t o S t o r k 
macht alle O s t p r e u ß e n g r u p p e n 
auf seinen a u ß e r g e w ö h n l i c h 

s c h ö n e n 

Farblichtbild-Vortrag 

Ordensland O s t p r e u ß e n 
(eine Ferienreise durch das 
Land zwischen Weichsel und 

Memel) 
mit eigenen — oft p r ä m i i e r t e n 
Farbdiapositiven aufmerksam. 
Anfragen Jeder Art bitte m ö g 
lichst f r ü h z e i t i g zu richten an 
Otto Stork. (17b) Galenhofen/ 
Bodensee ü Radolfzell (Schwei
zer Halde). 

S o n d e r a n g e b o t 
F e i n e r S t r e i f e n d a m a s t 
B l ü t e n w e i ß e A u s s t e u e r w ä s c h e 
6 t e i l i g e s P a k e t e n o r m b i l l i g 
2 Oberbet tbezüge , 1 Kopfkissenbe
züge , 2 Bettücher la 150/250 in 
Cellophan-Geschenkaufmachung 
P a k e t 1 3 0 / 2 0 0 n u r 5 0 , - D M 
P a k e t 1 4 0 / 2 0 0 n u r 5 2 , - D M 
P a k e t 1 6 0 / 2 0 0 n u r 5 5,— D M 
N a c h n a h m e - R ü c k g a b e r e c h t 
p o r t o f r e i u n d 3% R a b a t t . 

B r a n d h o f e r D ü s s e l d o r f 
A b t . 11 K u r f ü r s t e n s t r a ß e 3 0 
O s t d e u t s c h e r B e t r i e b 

Landsleute 
kauft bei unseren Inserenten 

H a a r a u s f a l l ? 
Nein,keine Glatze! 

durch die haarwuchsfördernden ärztlich erprobten 
Wirkstoffe In AKTIV-4 mit Tiefenwirkueg. 
Bekämpft radikal Schuppen, Haarschwund 
und hartnäckigen Haarausfall. Zahl-
Bich« haarleidende Kunden schreiben dankbar: 
AKTIV-4 hilft garantiert, erstaunliche Erfolge 
H e u e H a a r e w a c h s e n w i e d e r ! 
Pastellen Sie Ihrem Haar zuliebe — Karte 
genügt — Original«. DM4.90, Kurf). DM 7.80, 
,'OUKUR mit Wirkstoff-Garontie DM 15.-
c.-li heute. — Prospekt gratis nur von 

4'to't»faaHi&Kc Abt. l K 4 3 9 

Wuppertal-Vohwinkel Postfach 509 

B E T T F K D E K N 
(füllfertig) 
| tkg handgesch l i s sen 
DM 9 ,30 , 11,20, 12,60, 
15,50 und 1 7 , -

kg ungeschl issen 
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 
Stopp- , D a u n e n - , T a g e s d e c k e n , Bett
w ä s c h e u . Inlett von der F a c h f i r m a 

B L A H U T , Furth i. Waldode 

LH AHUT, Krumbach Schwaben 
Verlangen Sie u n b e d i n g t Angebot 

bevor Sie Ihren Bedarf anderweitig decken 

Direkt ab Fabrik 
Sfahlrohr-Muldenkarre 
70 Ltr. Inhalt nur £jr\ 

lie'erunj Ironco D M O W » 
Ibitr SahnstotiM s' IS* 

Zwcirad-Transportwagen 
Kasten 86x57x20 , A 

Trogkr. 150 kg nur OU.-
Anhängerkupplung dazu DM7.-

BEIDE mit Kugellager u. Luftbereifung 320 x 60 mm 
Garantie: Geld zurück bei Nichtgefallen 

G. Klaverkamp 7P , Hachen, Kreis Arnsberg 

Zum Abitur: 
A L B E R T E N 

optici, 
yw Me*|se»p>ev / 

Katalog * 
kostenlos [Mönchen-Vaterstetten 

A L B E R T E N 
Echt Silber, vergoldet, 835 gestempelt 
Normalausführung • • • • DM 2,50 
mit glattem Boden • • • • DM 6,00 
als Blusennadel mit Sicherung DM 11,00 
echt 585 Gold: 
mit glattem Boden • • • DM 28,00 
als Blusennadel mit Sicherung DM 76,00 

München-Vaterstetten 

F I L Z S C H U H E 
und P A N T O F F E L 
wie daheim, liefert O. Terme, Ingol
stadt 440/80. 

Ia60erLegehennen 
aus bester Leistung v. w ß . 
Legh., Kreuz.-Viellegern u. 
Hybriden, garantiert flott 
am Legen, 7.— b. 8,— DM.j 
la Z u c h t h ä h n e v. w ß . Legh. 
u. rebhf. Italiener 15 D M I 

Streng reelle Bedienung wird zuge
sichert. 3. Tg. z. Ans. E i n t a g s k ü k . u. 
.Tungh.: kostenlos Katalog anford.j 
G e f l ü g e l h o f Fr . Beckhoff, Wester-! 
Wiehe 47/213 ü b e r G ü t e r s l o h , Tel j 
Neuenkirchen 2 08. 

Herrenscherzar t ike l 
u. int. Literatur - Katalog geg. 0.40 
R ü c k p o r t o u. Berufsangabe. E . Pe
ters, Bad Lippspringe. Postf. 62 / 1.1 

Ooldgelber, garantiert naturreiner Bienen-
A u . l e s . S d , , . « - . , H O N I G 

5-Pfd.-Eimer - 2'/4 kg netto DM 10,60 
lO-Pfd.-Eimer - 4Vi kg netto DM 16,50 

porto- und verpackungsfrei, Nachnahme 
Heinz Ve l l ing , Abtig. H 52 

Bremen 1. Postfach 991 

V A T E R L A N D 
Touren-Sportrod ab 98, 
Kinderfahrzeug« „ 30,— 
Anhänger „ 57, 
Buntkatalog mit 
Sonderangebot gratis. 
Nahmaschinen ob 195 
Prospekt kostenlos. 
Audi Teilzahlung! I?5,-

1 ganzer 
Laib 9 P I . K ä s e 

Fett-Tilsiter od. -Edamer 15,95 D M 
Vsfett-Edamer od. -Tilsiter 12,80 D M 

Preisliste anfordern 
Nachnahme ab Ebro-Versand 7 

Nortorf in Holstein 

VATERLAND, Abt407 -Neuenrode i. W. 

Das Schicksal der Trakehner schildert ergreifend das Buch 

Goodall: „Die Pferde mit der Elchschaufel" 
104 Seiten mit 22 Fotos auf 19 Tafelseiten. Gebunden 12 D M 

Z u beziehen durch die 

Raufenbergsdie Buchhandlung, Leer (Ostfriesi) Postfach 121 

Die Verlobung ihrer Tochter 
M a r i a L u i s e 

mit Herrn 
H a n s J o a c h i m v o n K o h r 
zeigen hierdurch an 

D I E T R I C H W I L H E L M 
V O N M E N G E S 
M A R I A V O N M E N G E S 
geb. von Oppen 

Rheder, Post Bad Driburg 
(Westfalen) 

Meine Verlobimg mit F r ä u l e i n 
Maria Luise von Menges, Toch
ter des Herrn Dietrich Wilhelm 
von Menges und seiner Frau 
Gemahlin Maria , geb. von Op
pen, beehre ich mich anzuzei
gen. 

H A N S J O A C H I M V O N R O H R 

Bad Godesberg 
B l u m e n a u s t r a ß e 3 

Januar 1961 J 

Die V e r m ä h l u n g meiner j ü n g 
sten Tochter 

E 1 i s a b e t 

gebe ich bekannt. 

F r a u K ä t e B o d e 
geb. Kle in 

Frankfurt (Main), Wiesenau 6 II 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. 
H a y d n s t r a ß e 10 II 

S i e g f r i e d S t a r k 
Innenarchitekt 

E l i s a b e t S t a r k 

geb. Bode 

V e r m ä h l t e 

Frankfurt/'M., 23. Januar 1961 
Elsheimer S t r a ß e 13 

r 
iDßse J^eivetsun 

geb. Prochnow 

J 

V e r m ä h l t e 

L ü b e c k , am 27. Januar 1961 

f r ü h e r Matten, Kreis Ebenrode f r ü h e r Danzij; 

Unsere lieben Eltern 

J o h a n n G r u n e n b e r g 

u n d F i a u R o s a 
geb. Demmer 

feiern am 30. Januar 1961 ihre 
Goldene Hochzeit. 

Es gratulieren und w ü n s c h e n 
alles Gute 

die dankbaren K i n d e r 

Hagen (Westf), M e t z e r s t r a ß e 1 
f r ü h e r Braunsberg, O s t p r e u ß e n 
Seeliger S t r a ß e 70 

Das Fest der Silbernen Hochzeit 
feiern am 1. Februar 1961 

O t t o S c h m i d t 

u n d F r a u M a i i a 
geb. Brosien 

Gelsenkirchen, L i s z t s t r a ß e 6 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. 
Haberberger S c h u l s t r a ß e 2 

A m 28. Januar 1961 wird 

F r i e d r i c h G e n d r e i k a 
76 Jahre, und am 2. Februar 
1961 Frau 

W i l h e l m i n e 
geb. Brosowski 

f r ü h e r Angerburg 
F r a n z - T i e t z - S t r a ß e 4 

jetzt Oberwalluf 
P a r a d i e s s t r a ß e 2r 

77 Jahre alt. 

Es gratulieren 
d i e T o c h t e r 
v i e r E n k e l 
z w e i U r e n k e l 

A n l ä ß l i c h meines 70. Geburts
tages am 26. Januar 1961 g r ü ß e 
ich alle Verwandten. Bekann
ten und Freunde recht herzlich. 

P a u l P a c k m o h r 

(16) Frankfurt /Main 
Wlttelsbacher Allee 45 
f r ü h e r Tollack. Gr.-Buchwalde 
und Allenstein 

Unserem lieben Papa 

K a r l G e r u l l 
zum 75. Geburtstag am 31. Ja 
nuar 1961 die herzlichsten G l ü c k -
und S e g e n s w ü n s c h e . 

Deine treu6orgende Gattin 
T ö c h t e r , S c h w i e g e r s ö h n e 
und Enkelkinder 

St. T ö n i s bei Krefeld 
Kirchenfeld Nr. 5 
f r ü h e r Bryken bei Schulen 
Kreis Tilsit-Ragnit 

F ü r die vielen G l ü c k w ü n s c h e zu 
meinem 80. Geburtstag am 7. Ja 
nuar sage ich allen Lieben, die 
mich erfreut haben, herzlichen 
Dank! 

Mit heimatlichem G r u ß 

F r a n z H i r s c h 

Hamburg-Wandsbek 
S c h ü t z e n h o f 49 
f r ü h e r Labiau 

A m 30. Januar 1961 feiert mein 
Vater, der 

Schmiedemeister 

L u d w i g P y k o 
f r ü h . Neuendorf, K r . Treuburg 

Lissen und Benkheim 
Kreis Angerburg 

bei besonders k ö r p e r l i c h e r und 
geistiger Frische seinen 76. Ge
burtstag. 

Es gratulieren herzlich 
d i e K i n d e r , E n k e l 
u n d z w e i U r e n k e l 

E r ist zu erreichen ü b e r Frau 
Gertrud V o ß , verw. Napierski, 
geb. Pyko, Restaurant „Zur 
Stadt Limburg", Frankfurt /M.-
H ö c h s t , A l b a n u s s t r a ß e 7. 

A m 25. Januar 1961 feierte unser 
lieber Vater, Schwiegervater, 
G r o ß v a t e r und U r g r o ß v a t e r 

R i c h a r d D a u g o t t 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. 

D o m h a r d t s t r a ß e 17 
jetzt H ö f e r , Kreis Celle 

seinen 85. Geburtstag. 
Es gratulieren und w ü n s c h e n 
weiterhin Gottes Segen 

die Kinder 
Schwiegerkinder 
Enkel 
G r o ß e n k e l und U r g r o ß e n k e l 

A m I. Februar 1961 feiert unser 
lieber Vater, Schwiegervater, 
unser geliebter Opi 

B ä c k e r m e i s t e r 

G e o r g B e l g a r d 
Rendsburg, Flensburger Str. 46a 
f r ü h e r Pobethen, K r . Samland 
in k ö r p e r l i c h e r und geistiger 
Frische seinen 80. Geburtstag. 
Es gratulieren herzlichst und 
w ü n s c h e n ihm weiterhin einen 
sonnigen und langen Lebens
abend 

K a r l - L u d w i g Belgard 
und Familie 
Pinneberg, Gr . Reitweg 9 

Marlis Spindelmann 
geb. Belgard, und Familie 
Rendsburg, Flensbg. Str. 46a 

A m 31. Januar 1961 begeht unser 
Bruder 

A u g u s t K r a u s e 
f r ü h e r Landsberg, O s t p r e u ß e n 
jetzt Hamburg 33, Lorichstr. 18 

seinen 65. Geburtstag. 

Es gratulieren die Schwestern 
M a r i a K r a u s e 
B e r t a M a r q u a r d t 

A m 1. Februar 1961 feiert Frau 

A u g u s t e D a n l e r 
(Danlowski) 

verw. Kleinschmidt, geb. Malek 
aus Osterode, O s t p r e u ß e n 

ihren 70. Geburtstag in Gesund
heit und Frische in Hoya (We
ser), K ö n i g s b e r g e r S t r a ß e 11. 

Es gratulieren ihre E n k e l s ö h n e 

C h r i s t i a n u n d M a r i a n 

A m 16. Dezember 1960 ist unsere 
liebe Schwester, Frau 

A n n a L e i d i n g 
geb. Skrotzki 

im Alter von fast 61 Jahren in 
ihrer Heimat Haasenberg, Kreis 
Ortelsburg, gestorben. 

In stiller Trauer 

Henriette S c h r ö d e r 
geb. Skrotzki 
in Gatschow (Meckl) 

K a r l Skrotzki nebst Frau Rosa 
geb. B ö n i g 
in Walsum (Nordrh.-Westf) 

G ö t t l i c h Skrotzki nebst Frau 
Martha, geb. Konschora 
in Grimmen (Meckl) 

A m 3. Februar 1961 feiert mein 
lieber Mann, unser guter Vater 

K a r l K a r w o w s ^ ' 

seinen 70. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlichst und 
w ü n s c h e n weiterhin Gottes Se
gen 

seine Frau Olga Karwowskl 
geb. Reimer 

die Kinder 
Christel und Herbert Ruhnau 

mit Gitti und Gerd 
Gerda und Alois K ö r n e r 

mit Er ika und Gerdi 
Gertrud und Gerhard Krebs 

mit Drole 
Hanni und Werner Kern 

mit K a r i n und Angelika 
Klaus Karwowsk' 

Neuburg (Donau) 
S c h l e s i e r s t r a ß e 34 
f r ü h e r Widminnen, O s t p r e u ß e n 

Nach langer U n g e w i ß h e i t er
hielt ich jetzt die Nachricht, 
d a ß mein lieber Mann, Bruder, 
Schwager und Onkel 

O t t o K o n r a d t 
geb. 22. 10. 1903 

am 17. Januar 1947 in R u ß l a n d 
verstorben ist. 

E r folgte seiner lieben Mutter 
nach z w ö l f Monaten in die 
Ewigkeit. 

In stiller Trauer 

El la Konradt. geb. Kross 
und A n g e h ö r i g e 

(14a) Ludwigsburg, Lindenstr. 30 
f r ü h e r Gutsfelde 
Kreis Elchniederung 

So Gott will , feiert am 29. Ja 
nuar 1961 unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und U r 
oma, Frau 

M i n n a F r o m m 
geb. Loebel 

f r ü h e r Neuwiese, Kreis Labiau 
O s t p r e u ß e n 

jetzt A l t l ü n e n (Westf) 
ihren 80. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlich und 
w ü n s c h e n einen gesegneten 
Lebensabend 

ihre dankbaren K i n d e r 
E n k e l u n d U r e n k e l 

E in stilles Gedenken unseren 
Lieben, die heimgegangen und 
v e r m i ß t sind. 

Mein lieber Mann, unser lieber 
Vater, G r o ß - und U r g r o ß v a t e r , 
Herr 

G u s t a v B a u m a n n 
aus Tilsit, A r n d t s t r a ß e 21 

jetzt Frelsdorf 
Kreis Bremerhaven 

feiert am 1. Februar 1981 seinen 
85. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlich 
s e i n e E h e f r a u 
s e i n e K i n d e r 
E n k e l u n d U r e n k e l 

Nach einem arbeitsreichen L e 
ben starb am 13. Januar 1961 un
sere liebe Mutter, Schwieger-, 
G r o ß - und U r g r o ß m u t t e r , 

Landwirtswitwe 

E m i l i e B r a n d s t ä t e r 
geb. Welsch 

im 77. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 

Frida Lissinna 
geb. B r a n d s t ä t e r 

Gerda Lehmann 
geb. B r a n d s t ä t e r 

und alle A n g e h ö r i g e n 

Nordheim ( W ü r t t e m b e r g ) 
Kreis Heilbronn 
f r ü h e r Schwalbental 
Kreis Insterburg 

A m 6. Januar 1961 hat Gott der 
Herr unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, G r o ß m u t t e r 
und U r g r o ß m u t t e r , Frau 

W i l h e l m i n e B r o n s a t 
geb. L i n k 

im Alter von 81 Jahren zu sich 
gerufen. 

In stiller Trauer 
Margarete Bronsat 
Fritz E i s e n b l ä t t e r und Frau 

Charlotte, geb. Bronsat 
mit Familie 

Ludwigsburg 
Schorndorfer S t r a ß e 110 und 135 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. 
H a s s e l s t r a ß e 2 

Nach kurzer Krankheit ent
schlief heute meine liebe Frau, 
unsere gute Mutter, Schwieger
mutter, Oma, Schwester und 
Tante 

H e l e n e S h i m m e l s 
geb. Berl in 

im 74. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 

Thomas Shimmels 
Ernst Heinemann und Frau 

Ursula, geb. Shimmels 
Alfred Shimmels und Frau 

Gisela, geb. Bauer 
Enkelkinder und A n g e h ö r i g e 

Bremen, den 16. Januar 1961 
Kamphoferdamm 57 

Aufbahrung im B.-I. Schomaker 
B ü r g e r m e i s t e r - S m i d t - S t r . 32/34. 

Die Trauerfeier hat am Don
nerstag, 19. Januar 1961, 10 Uhr, 
in der Kapelle des Woltmers-
hauser Friedhofes in Bremen 
stattgefunden. 

Nach langer schwerer Krank
heit verstarb am 17. Januar 1961 
meine liebe Frau, unsere her
zensgute Mutter und G r o ß m u t 
ter, Frau 

L u c i n d e V a a k 

geb. Wenzel 
f r ü h e r Wolfsberg, O s t p r e u ß e n 

Elchniederung 

im 72. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Gustav Vaak 

Leer (Ostfriesi). Bremer Str. 53 

Die Beerdigung fand am 21. Ja
nuar 1961 auf dem lutherischen 
Friedhof in Leer statt. 

A m 13. November 1960 entschlief 
nach schwerer Krankheit mein 
lieber Mann, unser guter V a 
ter und Opa 

A u g u s t N o c h 

In stiller Trauer 

Berta Noch, geb. Lunk 
Walter Noch und Frau Lotti 
Willi Harig und Frau Erika 

geb. Noch 
Erich Hinz und Frau 

Margarete, geb. Noch 
Moringen. Kreis Northeim 

Herbert Noch 
Gertrud Noch 
Erna Noch 
Klaus, Herbert und Jutta 

Rohrsheim, Kreis Halberstadt 
fr. Weinsdorf, K r . Mohrungen 
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Am 5. Januar 1961 ist die Lehrerin i. R. 

Paula Westermann 
aus K ö n i g s b e r g Pr. 

im Alter von 93 Jahren heimgegangen. 

Im Namen der A n g e h ö r i g e n und Freunde 
Anna Hennig 

Lüneburg , W i l h e l m - R e i n e c k e - S t r a ß e 25 
Blankenburg (Harz) 

A m 5. Januar 1561 ist in Blankenburg/H. Fräu le in 

Paula Westermann 
als letzte Lehrerin des Stamm-Kollegiums der Krauseschen 
Schule, Jägerhofs traße , in K ö n i g s b e r g Pr., im 93. Lebensjahre 
sanft entschlafen. Verehrt und tief betrauert von allen, die sie 
kannten in der verlorenen und in der neuen Heimat. 

Käte Springer 

Minden (Westf), G u s t a v - A d o l f - S t r a ß e 6 

Fern der Heimat entschlief am 5. Januar 1961 meine liebe Frau, 
unsere gute Mutter, Groß- und U r g r o ß m u t t e r , Frau 

Anna Viohl 
im 83. Lebensjahre. 

geb. Hildebrandt 

Ihrer gedenken 

Fritz Viohl 
Artur Viohl und Frau Elsa 

geb. Breslow 
Paul Schroeder und Frau Gertrud 

geb. Viohl 
Josef Duddeck und Frau Elsa 

geb. Viohl 
neun Enkelkinder und ein Urenkel 

(14a) Beinstein, Kreis Waiblingen 
früher Bothenen, Kreis Labiau 

Nach langem, mit großer Geduld ertragenem Leiden entschlief 
heute im Alter von 69 Jahren nach einem Leben voll Liebe 
und Sorge um ihre Familie meine liebe Frau, meine herzens
gute Mutter, unsere liebe Oma, Schwiegermutter und Schwester 

Gertrud Wien 
geb. Kronheim 

In tiefer Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Willy Wien 

Berlin-Frohnau, M ü n c h e n e r Straße 28. 17. Januar 1961 
früher Tapiau, Os tpreußen 

Unsere liebe Schwester, Schwäger in , Nichte, Tante und G r o ß 
tante 

Clara Martha Dossow 
geb. Bense 

ist nach langem, mit großer Geduld ertragenem Leiden kurz 
vor Vollendung ihres 67. Lebensjahres sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Frieda Denda, geb. Bense 

Hamburg-Rissen, Buschredder-Ost 43, den 13. Januar 1961 
früher Ortelsburg, Ostpreußen 

Die Beerdigung hat am 19. Januar 1961 auf dem Blankeneser 
Friedhof in H a m b u r g - S ü l l d o r f stattgefunden. 

Unerwartet entschlief plötzl ich, fern ihrer geliebten Heimat 
am 28. Dezember 1960 meine liebe Ehefrau 

Lisbeth Kamm 
im 62. Lebensjahre. 

geb. Förster 

In stiller Trauer 

Bruno Kamm 
Gisela Kmken, geb. Kamm 
Edo Emken 
Lothar Kamm 
Edith Kamm, geb. Wenninga 
Wilhelmine Kamm, geb. Gansloweit 
Irma Scngstock, geb. Kamm 
und Enkelkinder Edgar, Ulrike 
Peter, Brunhilde, Jutta 

K ö l n - M ü l h e i m , Z e h n t s t r a ß e 1-3 
früher Memel, Tilsit, Schröt tersburg 

Nach kurzer schwerer Krankheit hat uns heute, für uns alle-
unfaßbar , meine geliebte Frau und treue Lebensgefahrtin. 
unsere stets um uns besorgte Mutti, Schwiegermutti und Omi 

Maria Kaslack 
geb. Feuerabend 

im 66. Lebensjahre für immer verlassen. 

In stiller Trauer 

Richard Kaslack, Oberpostinspektor a. D. 
Walter Barkemeyer und Frau Edeltraut 

geb. Kaslack 
mit Klaus, Ingo und Jörn 

Helmut Weber und Frau Brigitte 
geb. Kaslack, mit Gabriele und Regine 

Oldenburg (Oldb), M e t z e r s t r a ß e 19, den 15. Januar 1961 
früher K ö n i g s b e r g Pr.. T i e r g a r t e n s t r a ß e 49b I 

Trauerandacht hat am Freitag, dem 20. Januar 1961, 11 Uhr, 
in der Auferstehungskirche zu Oldenburg stattgefunden; an
s c h l i e ß e n d Beisetzung. 

Unsere liebe 
mutter, die 

Mutter, Schwiegermutter, G r o ß - und U r g r o ß -

Forstmeisterwitwe 

Margarethe von Schipp 
verw. Mül ler , geb. Dultz 

* am 10. 6. 1873 in Graudenz ( W e s t p r e u ß e n ) 
t am 5. 1. 1961 in L ü b e c k 

früher Danzig-Oliva, Forstamt Neu-Ramuck, und Lykusen, 
Kreis Allenstein, O s t p r e u ß e n , zuletzt K ö n i g s b e r g Pr. 

B e e t h o v e n s t r a ß e 27 
ist ganz still und friedlich von uns gegangen Ihre letzten Ge
danken galten ihrem am 11. 7. 1944 in M ü n c h e n bei einem Bom
benangriff gefallenen zweiten Sohn A l f r e d , ihrem seit 
März 1945 im Raum K ö n i g s b e r g Pr. v e r m i ß t e n ä l t e s t e n Sohn 
W o l f g a n g und der verlorenen Heimat. 

Im Namen aller Hinterbliebenen 
und ihrer jahrelangen treuen 
Pflegerin Frau Erika Wedhorn 
Walther M ü l l e r - D u l t z 

Lübeck, H o h e n s t a u f e n s t r a ß e 14 
Ihrem Wunsche entsprechend haben wir die Urne mit ihrer 
Asche in aller Stille auf dem Waldhusener Friedhof in L ü b e c k -
Kückni tz beigesetzt. 

A m 10. Januar 1961 entschlief nach kurzer schwerer Krankheit 
sanft und ruhig meine liebe herzensgute Mutter, Schwieger
mutter, Schwester und Tante 

Bertha Domscheit 
geb. Appel 

fern ihrer o s tpreuß i schen Heimat, im 61. Lebensjahre. 

In tiefer Trauer 

Kurt Domscheit und Frau 
Elisabeth Behrend, geb. Appel, und Kurt 

Heiligenstedten bei Itzehoe 

Heute, nach einem arbeitsreichen Leben, schlief nach einem 
mit viel Geduld getragenem Leiden meine liebe herzensgute 
Frau, unsere ü b e r alles geliebte Mutter, Omi, Uromi, Schwe
ster und Tante 

Marie Herrmann 
geb. Wilzopolski 

im 74. Lebensjahre ein. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Hinterbliebenen 

August Herrmann 
f r ü h e r Bittkau, Kreis Treuburg 
und Wabbeln, Kreis Ebenrode 

Grebin, den 2. Januar 1961 

Die Beerdigung fand am 6. Januar 1961 in Grebin statt. 

Wir sind ein Volk, vom Strom 
der Zeit 

g e s p ü l t ans Erdeneiland, 
voll Kummer und voll Herzeleid, 
bis heim uns holt der Heiland. 
Das Vaterhaus ist immer nah, 
wie wechselnd auch die Lose, 
es ist das Kreuz von Golgatha. 
Heimat für Heimatlose. 

A m 7. Dezember 1960 ging un
sere liebe Mutter, Schwieger
mutter, Omi, Schwester, S c h w ä 
gerin und Tante, Frau 

Emilie Leymannek 
geb. Fleischer 

nach langem, mit großer Geduld 
ertragenem Leiden im Alter 
von 66 Jahren für immer von 
uns. 

In stiller Trauer 
Edelgard Schwarz 

geb. Leymannek 
Werner Leymannek und Frau 

Inge, geb. Kamrath 
l 'Irich Schwarz 
Enkelkinder 
und die übr igen Anverwandten 

Möncheng ladbach 
H e h n e r s t r a ß e 159 
früher Allenstein 
Hohensteiner S traße 68 

A m Sonntag, dem 15. Januar 
1961, entschlief im Krankenhaus 
zu B ü n d e (Westf) nach kurzer 
Krankheit und einem arbeits
reichen Leben, fern ihrer ge
liebten o s t p r e u ß i s c h e n Heimat, 
plötzl ich und unerwartet unsere 
liebe Schwester, S c h w ä g e r i n 
Tante und G roßtante , Frau 

Maria Fuhrmann 
geb. Lengning 

f rüher K ö n i g s b e r g Pr. 
Lange Reihe 9 

im Alter von 68 Jahren. 

Sie folgte nach genau fünf Jah
ren ihrem lieben Mann 

Albert Fuhrmann 
in die Ewigkeit. 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Kaethc Mahn, geb. Lengning 
Bremen, B i s m a r c k s t r a ß e 424 

Die Beerdigung fand am Don
nerstag, dem 19. Januar 1961. um 
14 Uhr von der Paul-Gerhardt-
Kapelle in Kirchlengern aus 

A m 13 Dezember 1960 ist nach 
langem, mit g r o ß e r Geduld er
tragenem Leiden unsere Hebe, 
immer hilfsbereite und her
z e n d e Mutter. Schwieger-
m ü u e r und G r o ß m u t t e r , Witwe 

Marie Kluwe 
geb. Hedtke 

im gesegneten Alter von fast 
76 Jahren für immer von uns 
gegangen. 
Ferner gedenken wir unserer 
lieben Eltern, Schwiegereltern 
und G r o ß e l t e r n 

Otto Schweitzer 
geb. 25. 6. 1882 

gest. 18. 5. 1946 in der Heimat 
S c h ö n l i n d e , O s t p r e u ß e n 

Henriette Schweitzer 
geb. Eisenberg 
geb. 7. 10. 1875 

gest. 7. 12. 1946 im Lager 
Hoyerswerda (Sachsen) 

meiner lieben Schwester, 
S c h w ä g e r i n und Tante 

Hildegard Schweitzer 
geb. 9. 4. 1918 

gest. 11. 6. 1947 in D ü s s e l d o r f 

In stiller Trauer • 
Erich Kluwe 
Helene Kluwe 

geb. Schweitzer 
Rado Porgann 
Irene Porgann, geb. Kluwe 
Klaus, Karin und Ingrid 

als Enkelkinder 

Minden-Kutenhausen 161 
im Januar 1961 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. 
D ü r e r s t r a ß e 8 

1 -
Ein treues Mutterherz hat 
a u f g e h ö r t zu schlagen, 
zwei H ä n d e ruhen, 
die immer treu geschafft. 
Wenn auch die T r ä n e n still 
und heimlich f l i e ß e n , 
uns bleibt der Trost, 
der Herr hat's wohlgemacht! 

Fern von ihrer geliebten Hei
mat entschlief heute nach lan
gem, schwerem, mit Geduld er
tragenem Leiden, sanft und 
ruhig unsere liebe, gute Mutter, 
Schwiegermutter, G r o ß m u t t e r 
und U r g r o ß m u t t e r 

Charlotte Olschewski 
geb. Piotrowski 

im 83. Lebensjahre. 

In stiller Trauer • 
Walter Goerke und Frau 

Emma, geb. Olschewski 
in Albersdorf 

Siegfried Riediger und Frau 
Eil i , geb. Olschewski 
in G r ü n h a g e n 

Hans Funke und Frau 
Margarete, geb. Olschewski 
in Dresden 

10 Enkelkinder, 2 Urenkel 
<24b) Albersdorf (Holstein) - ' 

^ W a l d s t r a ß e 9, den 2. Januar 1961 
f r ü h e r Passenheim 
Kreis Ortelsburg, O s t p r e u ß e n 

Die Beerdigung fand am Don
nerstag, dem 5. Januar 1961, 
13.30 Uhr, auf dem Friedhof in 
Albersdorf statt. 

A m Sonntag, dem 15. Januar 
1961, entschlief nach einem se
gensreichen Leben unsere liebe 
Mutter, Schwester, Schwieger
mutter und G r o ß m u t t e r 

Elise Behrens 
geb. Schulz 

f r ü h e r Braunsberg, L a n d g e s t ü t 

kurz vor ihrem 81. Geburtstage. 

In stiller Trauer 
namens aller A n g e h ö r i g e n 

Marie Hinz, geb. Behrens 

Wietze, Kreis Celle 
Celler S t r a ß e 78 

Kein Arzt, kein Pflaster 
heilte Dich, 
nur Jesus sprach: 
„Ich liebe dich!" 

Der Herr ü b e r Leben und Tod 
nahm heute um 15 Uhr nach 
langem schwerem, jedoch mit 
g r o ß e r Geduld ertragenem Lei
den meinen herzensguten 
Mann, unseren treusorgenden 
Vater. Schwiegervater. Opa. 
Bruder und Onkel 

Ferdinand Schulz 
im Alter von 70'/: Jahren zu sich 
in sein himmlisches Reich. 

In tiefer Trauer 
Frau Anna Schulz 

geb. Neumann 
Kinder, Enkel 
und Anverwandte 

T ö n i s h e i d e (Rheinland) 
Reigerweg 20 
den 21. August 1960 
fr Saugehnen, K r . Insterburg 

Wer so gewirkt wie Du im 
Leben, 
wer so er fü l l t hat seine 
Fflicht, • . 
und stets sein Bestes 
hergegeben, 
der stirbt auch selbst im 
Tode nicht. 

A m 14. Januar 1961 entschlief 
sanft nach l ä n g e r e m , mit Ge
duld ertragenem Leiden, jedoch 
unerwartet nach kurzer schwe
rer Krankheit, meine liebe 
Frau. unsere liebe Mutter. 
Schwiegermutter. G r o ß - und Ur
g r o ß m u t t e r . Schwester. S c h w ä 
gerin und Tante 

Minna Dehn 
geb. Joppien 

im 79. Lebensjahre. 

Im Namen 
der trauernden Hinterbliebenen 

Heinrich Dehn 
Postbetriebsassistent i. R. 

und Kinder 

Engelskirchen, Bezirk K ö l n 
B e r g s t r a ß e 32 
f r ü h e r Wehlau. O s t p r e u ß e n 
B a h n h o f s t r a ß e 2 

Nach langer Krankheit ist am 
13. Januar 1961 meine liebe 
Tochter, unsere liebe Mutti und 
Oma 

Erna Dammann 
geb. Zimmermann 

f r ü h e r K ö n i g s b e r g - P o r f a r t h 
J ä g e r s t r a ß e 57 

im'47. Lebensjahre von uns ge
gangen. 

In tiefer Trauer 

Johanna Zimmermann 
geb. Klein 

und A n g e h ö r i g e 

Oldenburg (Holst) 
Kurzer Kamp 26 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. 
Hafenbecken 3 

Nach kurzer schwerer Krank
heit ist heute abend mein lie
ber Vater, Schwiegervater und 
G r o ß v a t e r , unser lieber Onkel 
der 

Schneidermeister 

Friedrich Schober 
f r ü h e r Trakehnen, O s t p r e u ß e n 
sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 

Gustav Schober und Familie 

Hemme ü b e r Heide (Holst) 
den 14. Januar 1961 

, m . , M D e z e m b e r i960 erlas 
plötz l ich einem Herzschlag mein 
lieber Mann, unser guter Vater 
l r u r i P r g e « V K t e r - G r o ß v a t e r ! Bruder, Schwager und Onkel! 

Rentner 

Wilhelm Stangenberg 
im 66. Lebensjahre. 

In tiefer Trauer 
Martha Stangenberg 

geb. D ö h r i n g 
Willy Stangenbere 
Marianne Stangenberg 

geb. Rosenbaum 
und Andreas Stangenberg 

Hamburg-Harburg 
N e u l ä n d e r Weg, Parzelle in 

Kreis hlchniederuns 

In den letzten Stunden des 
alten Jahres verschied p l ö t z l i c h 
nach langem Leiden mein lieber 
guter Mann, Vater, Schwieger
vater, G r o ß v a t e r , Bruder, 
Schwager und Onkel, der f r ü 
here 

B ü f e t t i e r 

Erich Sticklus 
im Alter von 58 Jahren. 

In tiefer Trauer 
Hulda Sticklus, geb. Gricksch 
G ü n t e r als Sohn 
Eva als Schwiegertochter 
Ralf als Enkel 
und Anverwandte 

Hamburg-Gr.-Flottbek 
Osdorfer Weg 49 
den 31. Dezember 1960 
f r ü h e r Tilsit, D r a g o n e r s t r a ß e 

Durch einen Unfall verloren wir 
am Neujahrstage meinen lie
ben Mann, unseren guten Va
ter, G r o ß v a t e r und Bruder 

Fritz Werner 
im Alter von 68 Jahren. 

In tiefer Trauer 

Eliesabeth Werner 
geb. Stenzeleit 

und Kinder und Bruder 

S c h ö n w a l d e am Bungsberg 
ü b e r Eutin (Holstein) 
im Januar 1961 
f r ü h e r Schiffus 
Kreis Gerdauen. O s t p r e u ß e n 

Nach langer schwerer Krank
heit verstarb am 18. Januar 1961, 
fern der Heimat, mein lieber 
Mann, unser guter Bruder, 
Schwager und Onkel, der frü
here 

Landwirt 

Fritz ftitzkowsky 
im Alter von 71 Jahren. 

Im Namen der Hinterbliebenen 

Auguste Ritzkowsky 
geb. F ü h r e r 

Kusel, den 18. Januar 1961 
f r ü h e r Gumbinnen 
Goldaper S t r a ß e 32 
« n d Gr .-Rominten 
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A m 19. Dezember 1960 verstarb nach einem tragischen Verkehrs
unfall unser lieber Vater, Bruder, Schwiegervater, G r o ß v a t e r . 
U r g r o ß v a t e r und Onkel 

Michael Dmoch 
f r ü h e r Drigelsdorf/Johannlsburg 

im Alter von 82 Jahren. 

In stiller Trauer 
Ernst Dmoch und Frau Emma, geb. Dekarski 
Charlotte Bandyla, verw., geb. Dmoch 
Adalbert Dmoch und Frau Doris, geb. Stretzel 
Hans Schmidt und Frau Hildegardt, geb. Dmoch 
Ottfried Stender und Frau Theodora, geb. Dmoch 
z w ö l f Enkelkinder und zwei Urenkel 

Buchen, O s t p r e u ß e n w e g 22 

Die Beerdigung fand am 2. Januar 1961 auf dem Friedhof B u 
chen statt. 

A m 16. Dezember i960 hat es dem Herrn ü b e r Leben 
und Tod gefallen unseren lieben Vater, Schwieger-

" vater und G r o ß v a t e r 

Landwirt 

Rudolf Rettkowski 
f r ü h e r Skottau, Kreis Neidenburg, O s t p r e u ß e n 

im vollendeten 80. Lebensjahre zu sich abzurufen in 
sein himmlisches Reich. E r starb im festen Glauben 
an seinen E r l ö s e r . 

E r folgte seiner lieben Ehefrau 

Berta 
die am 1. A p r i l 1945 infolge Kriegsverletzung verstorben ist 
seinem Sohn 

Karl, gefallen 1942 
seiner Tochter 

Emma 
die im Januar 1945 in der Heimat verstorben ist 

In stiller Trauer 
Johann Grabowski und Frau Martha 

geb. Rettkowski, Gelsenkirchen 
August Rupietta und Frau Auguste 

geb. Rettkowski, R o s d o r f / G ö t t i n g e n 
Otto Gresch und Frau Emilie 

geb. Rettkowski, Stauffenburg (Harz) 
Wil l i Rettkowski und Frau E r i k a 

geb. Brosche, Gelsenkirchen 
Rudolf, Gerhard, Elfriede, Hans und 

Ulrich als Enkel 
R o s d o r f / G ö t t i n g e n , F r i e d e n s s t r a ß e 4, den 15. Januar 1961 

Es ist bestimmt in Gottes Rat, 
d a ß man vom Liebsten, was man hat, 
m u ß scheiden. 

Im festen Glauben an eine Genesung verschied unerwartet, zu 
f r ü h f ü r uns, 

B u n d e s b a h n o b e r s e k r e t ä r i . R. 

Johann Hein 
f r ü h e r Arys und K ö n i g s b e r g Pr. 

im 7L Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Anverwandten 
Marie Kudruhs als Schwester 
Gustav Kudruhs als Schwager 

Hattorf, E l l e r n s t r a ß e 3, den 18. Januar 1961 
f r ü h e r G e b ü r g e bei A r y s 

Die Trauerfeier fand am 12. Januar 1961 um 15 U h r in der 
Friedhofskapelle Herzberg statt. 

Nach kurzer, schwerer Krankheit nahm Gott der Herr am 
27. Dezember 1960 meinen innigstgeliebten Mann, Bruder und 
Onkel 

Walter Fischer 
Schuhmacher 

aus Cranz, Ostseebad 

i m Alter von 67 Jahren in sein himmlisches Reich. 

In tiefer Trauer 

Wilhelmine Fischer, geb. Fuchs 
Auguste Schmidtke, geb. Fischer 
A n n a Kle in , geb. Fischer 
Therese Fischer 
Eliese Stiemer, geb. Fischer 

Kl . -Timmendorf , K ö n i g s b e r g e r S t r a ß e 16, den 20. Januar 1961 

peter k. hofer 
Dr. med. Kinderarzt 

geb. 12 . 7. 1922 in K ö n i g s b e r g Pr. 
gest. l . 12. 1960 In Frankfurt /Main 

Im Namen der Hinterbliebenen 

Frida Hofer, Mutter 

L ü b e c k , Ratzeburger Allee 82 

Nach langem schwerem Leiden entschlief am 8. Januar 1961 
mein lieber Mann, Sohn, Bruder, Schwager und Onkel 

Fahrlehrer 

Otto Narutsch 
im 62. Lebensjahre. 

aus Lyck 

In stiller Trauer 
im Namen der A n g e h ö r i g e n 
Erna Narutsch, geb. Buchholz 

N e u m ü n s t e r , R o b e r t - K o c h - S t r a ß e 5 

A m 17. Januar 1961 vollendete sich das Leben des 

Handelsoberlehrers 

Dr. rer. pol. Werner Liesner 
geb. 4. 4. 1697 in K ö n i g s b e r g Pr. 

Es war e r f ü l l t von vorbildlicher Fflichttreue, selbstloser Liebe 
zu den Seinen und Liebe zu seiner o s t p r e u ß i s c h e n Heimat. 

Charlotte Liesner, geb. Wosegien 

Martin Liesner und Frau Hildegard 

geb. Heiss 

Christian Liesner 

Clausthal-Zellerfeld, Gr . Bruch 4a, den 18. Januar 1961 

Nach langer schwerer Krankheit entschlief heute, versehen mit 
den Gnadenmitteln unserer heiligen Kirche, mein lieber her
zensguter Mann, unsei treusorgender Vater, Schwiegervater, 
G r o ß v a t e r , Bruder und Onkel, Herr 

Konrad Langhank. 
Kaufmann aus Frauenburg, O s t p r e u ß e n 

im Alter von 76 Jahren. 

U m ein stilles Gebet 
f ü r den lieben Verstorbenen bitten 
Gertrud Langhanki 
und alle Anverwandten 

Rottendorf, Bottrop, W ü r z b u r g , 6. Januar 1961 
H a u p t s t r a ß e 6 

A m 6. Januar 1961 verstarb mein guter Mann, Vater, G r o ß v a t e r , 
Vetter und Onkel 

Otto Fuchs 
geb. am 18. 2. 1896 

In stiller Trauer 

A n n a Fuchs 
Kinder, Enkelkinder 
und Verwandte 

Remscheid, Haddenbacher S t r a ß e 99 
Altena (Westf), Berl in, Mittenwalde, Mark 

f r ü h e r Mecken, Kreis Ebenrode 

Die Beerdigung fand am 10. Januar 1961, 14.15 Uhr , von der 
Friedhofskapelle Stadtfriedhof Remscheid aus statt. 

Du kamst, Du gingst mit leiser Spur, 
ein stiller Gast im Erdenland — 
woher, wohin? Wir wissen nur: 
Aus Gottes Hand, in Gottes Hand! 

A m 8. Januar 1961 entschlief sanft nach kurzer Krankheit , f ü r 
uns u n f a ß b a r , unser lieber guter Vater, Schwiegervater, G r o ß 
vater, Bruder und Onkel 

Kaufmann und B ü r g e r m e i s t e r 

Oskar Eberhardt 
aus Pulfnick, Kreis Osterode, O s t p r e u ß e n 

im 77. Lebensjahre. 
In stiller Trauer 
Erna Bornhausen, geb. Eberhardt 
Rudolf Bornhausen 
Christel Perger, geb. Eberhardt 
Paul Perger 
Else Moldt, geb. Eberhardt 
Werner Moldt 
sieben Enkelkinder 

Hamburg-Billstedt, Lindenbergkoppel 14, dem 17. Januar 1961 

Die Beerdigung fand am 13. Januar 1961 in Hamburg-Harburg 
statt. 

A m 21. Dezember 1960 nahm Gott der Herr durch einen Schlag
anfall meinen lieben treusorgenden Mann, unseren guten V a 
ter, Schwiegervater, G r o ß v a t e r , Bruder, Schwager und Onkel, 
den 

Erbhofbesitzer 

Johannes Schlick 
Werden, Kreis S c h l o ß b e r g 

Im 75. Lebensjahre zu sich. 

E r folgte unserer lieben unvergessenen ä l t e s t e n Tochter H e d 
w i g in die Ewigkeit. 

In tiefer Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Frau Berta Schlick, geb. Sterner 

Sindelfingen (Würt t ) , Amselweg 13 

A m 10. Januar 1961 entschlief p l ö t z l i c h und unerwartet im Alter 
von 60 Jahren mein lieber Mann, unser lieber Vater, Bruder, 
Schwager und Onkel, der 

Landwirt 

Franz Stanko 
aus Merunen 

In stiller Trauer 

Minna Stanko, geb. Kutzinski 
Edelgard Stanko 
Lisa Koch, geb. Stanko 

Holzmirrden, Obere S t r a ß e 21 

Wir haben ihn am 13. Januar 1961 zur letzten Ruhe gebettet. 

Erich Reichelt 
Landesamtmann a. D. 

f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. 

geb. 27. 11. 1883 gest. 2. 1. 1961 

Im Namen aller Hinterbliebenen 

Frau Margarete Reichelt, geb. K ü h n 

Stuttgart-W, K l e i s t s t r a ß e 16, den 18. Januar 1961 

Fern der gellebten o s t p r e u ß i s c h e n Heimat verstarb am 2. Ja
nuar 1961 mein lieber Mann 

Fritz Kischnik 
im 70. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Verwandten 
Helene Kischnik, geb. Nagel 

W i n h ö r i n g . (Oberbay), S o n n e n s t r a ß e 49 

f r ü h e r Tapiau, O s t p r e u ß e n , B e r g s t r a ß e 7 

A m 25. November i960 entschlief unerwartet nach kurzer schwe
rer Krankheit mein lieber Mann, 1 V a t e r , ; Opi , Bruder und 
Schwager 

Kurf Janz 
im Alter von 61 Jahren. 

Im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Helene Janz 

Preetz, Schellhorner S t r a ß e 28 

f r ü h e r Bolzfelde, Kreis Elchniederung 

Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb am 17. Januar 1961 

im 82. Lebensjahre unsere inniggeliebte Mutter, Schwieger

mutter, G r o ß m u t t e r und U r g r o ß m u t t e r , Frau 

Christine Rogalla 
B Witwe 

geb. Wollmann 

Ihr Leben war Glaube, Liebe und Treue 1 
Ml» 

In tiefer Trauer 

im Namen der A n g e h ö r i g e n 

Hildegard Mederle, geb. Rogalla 

Ulrich Rogalla 

Rottweil, K ö n i g s t r a ß e 17 

f r ü h e r Gr.-Gardienen, Kreis Neidenburg 

A m 6. Dezember 1960 entschlief nach langem schwerem, mit 
großer Geduld ertragenem Leiden, nach einem Leben segens
reichen Schadens, selbstloser Liebe und Aufopferung meine 
liebe Frau, unsere stets treusorgende Mutter, Schwiegermutter 
und gute Oma 

Emma Lerch 
geb. Baasner 

im Alter von 75 Jahren. 

Sie folgte ihren beiden gefallenen S ö h n e n und ihrem Schwie
gersohn in die Ewigkeit. 

In tiefer Trauer 

Emi l Lerch 
Gertrud Koch, verw. Kitsch, geb. Lerch 
Harry Koch 
Doris Witt, geb. Kitsch 
Wolfgang Witt 

Letter (Han), Alte Aue 7 
f r ü h e r Mohrungen, O s t p r e u ß e n , Lange Reihe 21 

Still und bescheiden, wie sie im Leben war, entschlief meine 
liebe Frau, unsere herzensgute Mutter, Schwiegermutter. G r o ß 
mutter und U r g r o ß m u t t e r 

Johanna Strehl 
geb. M ö l l n « H / 

• am 24. 9. 1883 t am 19. 1. 1961 

In stiller Trauer 

Gottlieb Strehl 
K ö l n - M a r i e n b u r g , Mehlemer S t r a ß e 25 
f r ü h e r Lyck, O s t p r e u ß e n , Danziger S t r a ß e 15 

Otto Strehl und Frau, geb. Dumont 
Magdeburg N . , R o s e n t h a l s t r a ß e 20 

El la Kubowitz, geb. Strehl 
K ö l n - M a r i e n b u r g , Mehlemer S t r a ß e 25 

Herm.-Alfred Kubowitz 
Ernst Strehl und Frau, geb. Deischl 

Wolfratshausen (Oberbayern), H e i d e s t r a ß e 18 
Enkel und Urenkel 

Wir haben die Entschlafene am 23. Januar 1961 auf dem S ü d 
friedhof in K ö l n zur letzten Ruhe gebettet. , , 
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Du bist befreit von Leid und Schmerz, 
stets Müh' und Arbeit bis ans Ende. 
Geliebtes Vaterherz, 
nun ruhen Deine f l e iß igen Hände , 
die immer gern für uns bereit, 
Dein denken wir in aller Zeit. 

Am 6. Januar 1961 entschlief in der Heimat, Mittelpogauen. 
Kreis Johannisburg. Os tpreußen , im Alter von 93 Jahren unser 
lieber Vater, Schwiegervater, Opa und Urgroßopa 

Ludwig Fallinski 
Er folgte seinem seit 1945 v e r m i ß t e n Sohn O t t o und seinem 
in der Heimat erschossenen Sohn A d o l f sowie seiner vor 
sieben Jahren in der Heimat verstorbenen lieben Frau. 

In stiller Trauer 

Marie Sabielny, geb. Fallinski 
Gustav Fallinski und Frau Anna 

geb. Marzinski 
Gustav Rattay und Frau Ida, geb. Fallinski 
Ludwig Fallinski und Frau Emma, geb. Passut 
Amalie Fallinski, geb. Rattay 
Amalie Fallinski, geb. Kaiinka 
achtzehn Enkel, neun Urenkel und Anverwandte 
sowie Minna Bukowski, geb. Fallinski 

die in der Heimat verbliebene einzige Ange
hör ige , die den Vater bis zum Tode betreute 
und ihn zur ewigen Ruhe begleitete. 

Barsbüt te l bei Hamburg, Kahlenredder 18 

Wenige Tage nach Vollendung seines 73. Lebensjahres nahm 
Gott meinen inniggeliebten Mann und Lebenskameraden, un
seren herzensguten Vater, G r o ß v a t e r . Onkel und Freund 

Paul Raabe 
Lehrer i. R. 

am 6. Januar 1961 wieder zu sich in die Ewigkeit. Er starb fern 
seiner geliebten und unvergessenen Heimat O s t p r e u ß e n . 

In tiefer Trauer 
Helene Raabe, geb. Michel 
Gerd Raabe mit Familie 
Rolf Raabe mit Familie 
Gisela Petschukat, geb. Raabe 

mit Familie 
Doris Bronsat, geb. Raabe 

mit Familie 
Renate Raabe 
sowie Anverwandte und Freunde 

Stuttgart-Degerloch. Spro l l s t raße 54 D, den 6. Januar 1961 
früher K ö n i g s b e r g Fr. , L i n d e n g r a b e n s t r a ß e 1 
und Rauschen, Gausuphaus 

Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 11. Januar 1961, um 
11.30 Uhr auf dem neuen Degerlocher Friedhof statt. 

A m 5. Januar 1961 starb plötzl ich an Herzschlag im 71. Lebens
jahre unser einziger Bruder und Vater seiner geliebten Tochter 

Georg Krause 
aus K ö n i g s b e r g Pr. 

Dies zeigen an 

Helene I.inck, geb. Krause 
Fulda, A m Heiligenfeld 26 

Elfriede Thlessen, geb. Krause 

Berlin-Grunewald. T a u n u s s t r a ß e 1 

Mein Sterben wa ja Gottes Wille, 
drum weinet nicht und betet stille. 

Durch einen tragischen U n g l ü c k s f a l l beim Rangier
dienst verloren wir unseren lieben Sohn, Gatten, 
Bruder, Enkel und Neffen 

Z u g s c h a f f n e r a n w ä r t e r 

Waldemar Köbke 
geb. 21. 2. 1934 

Er folgte seinem Vate»-

gest. 7. 12. 1960 

Wilhelm Köbke 
geb. 14. 3. 1910 gest. 9. 5. 1942 

in R u ß l a n d 

Amalie Wysotzki 
geb. 3. 11. 1884 gest. 8. 4. 1955 

Wilhelm Wysotzki 
jeb. 21. 1. 1917 gest. 5 . 5. 1947 x 

in R u ß l a n d 

Annelies Wysotzki, geb. Drubba 
geb. 17. 3. 1921 gest. 29. 7. 1945 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 
Gertrud K ö b k e , geb. Wysotzki 

Essen-Katernberg, Schalker S traße 98d, im Januar 1961 
früher Widminnen, Kreis Lotzen, O s t p r e u ß e n 

Nach langem, schwerem, mit g roße r Geduld ertragenem Leiden entschlief heute 

im A l t e r von 76 Jahren mein lieber Mann , unser guter Vater , Großva t e r , Bruder, 

Schwager und O n k e l 

Dr. p h i l . Emi l S inz 
Landwirtschaftsrat a. D. 

Bis an sein Lebensende blieb er seiner os tp reuß i schen Heimat und seinen Lands

leuten treu. 

In tiefer Trauer 

Elisabeth Sinz, geb. Ger igk 

Wolfgang Sinz, Cal i fornien 

Irmgard Rodemann, geb. Sinz 

und Helmut 

Ahusen ü b e r Gifhorn, den 11. Januar 1961 

Wie war so reich Dein ganzes 
Leben 
an Müh' und Arbeit, Sorg' und 
Last, 
wer Dich gekannt, m u ß Zeugnis 
geben, 
wie treulich Du gewirket hast. 
Kein Arzt fand Heilung mehr 
für Dich, 
Jesus sprach: „Ich heile dich!" 

Fern von seiner geliebten Hei
mat entschlief am 29. Dezember 
1960 nach kurzer schwerer 
Krankheit mein geliebter Mann, 
Vater, Schwiegervater, Opa, 
Schwiegersohn, Bruder, Schwa
ger und Onkel 

Wilhelm Markau 
im Alter von 47 Jahren. 

In tiefer Trauer 
Ehefrau Martha, geb. Mohr 
S ö h n e Fritz und Peter 
Familie Ohmenzetter 
Familie Altenbuchner 
Familie Koschmieder 
vier Enkel 
und alle A n g e h ö r i g e n 

Bochum. Dorstener S t r a ß e 201 
früher K ö n i g s b l u m e n a u 
Kreis Pr.-Holland 

Nach schicksalhaftem Leiden ist unsere ü b e r alles geliebte und herzensgute Mutter , G r o ß m u t t e r 
und Schwiegermutter 

M a r g a r e t e ]uschka 
geb. Skauradszun 

im Al te r von 69 Jahren unerwartet von uns gegangen. 

Ihr ganzes Leben war erfüllt von lieber und entbehrungsreicher F ü r s o r g e für uns alle. 

Sie entschlief glücklich und in festem Gottvertrauen und folgte damit ihrem geliebten Gatten 

unserem lieben Vater, dem Lehrer Heinrich Juschka aus Ebenrode (Sta l lupönen) und Schleusen 

(Pakallnischken), Kreis Ebenrode, der nach schwerem Leid in der Heimat 1945 an unbekannter S t ä t t e 

seine Ruhe fand. 

In tiefer Trauer 

Dr. med. Hans Georg Juschka, Darmstadt 

Dr. med. Lisa Knopp, geb. Juschka, Columbus-Ohio , U S A 

Dr. phi l . nat. Heinz Günther Juschka, 

Wiesbaden-Dotzheim, A l t e Apotheke 

Dr. med. Walter Knopp 

Al te ADnthrke. R u , h Juschka, geb. Weber 

und Enkelkinder : Sabine, Henry und Andrea 

Wiesbaden-Dotzheim, 

im Januar 1961 

Verstorben am 9. Januar l»6l wahrend einer Besuchsreise in Columbus-Ohlo. USA, beigesetzt am Montier H -
1«. Januar 1961. um 15 Uhr in Wiesbaden auf dem Südfr iedhof . am Montag, dem 

m . w h e n Leben voll Arbeit und P f l i c h t e r f ü l l u n g für 
d t m Wohle seiner Heimat O s t p r e u ß e n und über 

fhre Genzen hinaus entschlief heute unerwartet mein ü b e r alles 
i n e b t e r M n

a n

h

n und Lebenskamerad, unser verehrter, lieber und 
treusorgender Vater, G r o ß v a t e r und Onkel 

Dr. jur. Willy Ostermeyer 
kgl. schwed. Konsul a. D. 

Charlotte Ostermeyer, geb. Apfeld 
Gerda Kolb, geb. Ostermeyer 
Univ.-Prof. Dr. phil. Albert Kolb 
Carl-Friedrich Ostermeyer 
Dr. phil. Hella Ostermeyer 

geb. Hirt-Reger 
und vier Enkelkinder 

Haßfurt , Hamburg. P l ö n (Holst), den 15. Januar 1961 

Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 18. Januar 1961, 14 Uhr, 
in H a ß f u r t statt. 

A m Sonntag, dem 15. Januar 1961, erlag in seinem jetzigen 
Wohnort H a ß f u r t h (Main) unerwartet in seinem 78. Lebens
jahre einem Herzinfarkt 

Dr. jur. Willy Ostermeyer 
kgl. schwed. Konsul a. D. 

letzter Seniorchef der Fa. Bernh Wiehler, K ö n i g s b e r g Pr. 

ehemaliger P r ä s i d e n t der Handelskammer 
für Ost- und W e s t p r e u ß e n 

Inhaber des Eisernen Kreuzes am w e i ß - s c h w a r z e n Bande 1914 18 
des Ehrenzeichens vom Deutschen Roten Kreuz 

des kgl. schwed. Wasaordens I. Klasse 
und anderer Auszeichnungen 

Dr. Ostermeyer trat am 30. Dezember 1910 als Mitinhaber in 
die von seinem G r o ß o n k e l und meinem U r g r o ß v a t e r am 1. No
vember 1843 g e g r ü n d e t e Firma Bernh. Wiehler, K ö n i g s b e r g Pr., 
ein, deren letzter Seniorchef er in K ö n i g s b e r g Pr. bis zum 
Kriegsende war. Uber zwei Jahrzehnte war es mir v e r g ö n n t , 
an seiner Seite die Geschicke der alten Familienfirma durch 
gute und schwere Zeiten zu leiten. 

Sein ü b e r r a g e n d e s K ö n n e n , verbunden mit der so seltenen 
Gabe, seinen so oft gesuchten Rat immer aus warmem Herzen 
klar und streng objektiv zu geben, hat nicht nur mich, sondern 
sehr viele, die jemals in seinen Lebenskreis traten, geformt. 
Wir alle, die der alten Firma z u g e h ö r i g waren, haben diesen 
wahrhaft ehrbaren, k ö n i g l i c h e n Kaufmann verehrt und geliebt. 
So bleibt uns nur u n a u s l ö s c h l i c h e r Dank an ihn und den Herr
gott, der dieses e r f ü l l t e Leben so schmerzlos enden l i e ß . 

Werner Barth 

in Firma Bernh. Wiehler, Hamburg 

t Die Liebe h ö r e t nimmer auf. 

A m 20. Januar 1961 ist unser herzensguter Vater, Schwieger
vater und G r o ß v a t e r , der 

Lehrer i . R. 

Ernst Weschollek 
im gesegneten Alter von 85 Jahren sanft entschlafen. 

In stiller Trauer 
im Namen der Hinterbliebenen 

Gerhard Weschollek 

Hamburg 13, Brahmsallee 19 
f r ü h e r Allenstein, O s t p r e u ß e n 

A m 12. Januar 1961 entschlief nach langer, schwerer Krankheit 
im 69. Lebensjahre unser lieber Vater, Schwiegervater, Opa, 
Bruder, Schwager und Onkel 

Paul Kolless 
Landwirt 

aus Schertingswalde, O s t p r e u ß e n 

Im Namen aller Hinterbliebenen 

Familie Herbert Madsack 

Weilheim (Oberbayern), A l t v a t e r s t r a ß e 11 

he 0 " unseren neben" B r ^ e r D < ^ , m b e r 1 9 6 0 n a c h k u r ^ Krank ö r u a e r , Schwager und Onkel 

Gutsrendant i . R. 

Albert Gassner 
»m 69. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit. 

In stiller Trauer 
im Namen aller A n g e h ö r i g e n 

Hermann Gassner 

B ö n n i n g 43 K r c k 
früh*». %11. * r e i s Moers früher T r a p p ö n 

en. Kreis Tilsit-Ragnit 


