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K e n n e d y s e n t s c h e i d e n d e s J a h r 
E K . Es hat nicht nur i n den V e r e i n i g t e n Staa

ten erhebliches A u f s e h e n erregt, d a ß v o r wen i 
gen Tagen eine so e i n f l u ß r e i c h e und pol i t isch 
gewichtige amer ikanische Ze i tung wie die 
„ N e w Y o r k T i m e s " an der F ü h r u n g des 
P r ä s i d e n t e n K e n n e d y und an manchen P rak t iken 
seiner Reg ie rung und seines Beraterstabes recht 
heftige K r i t i k g e ü b t hat. Sie sprach v o n Unge
schicklichkeiten, v o n m a n g e l n d e r F ü h 
l u n g n a h m e m i t d e n V e r b ü n d e t e n , 
von „ A l l e i n g ä n g e n " mit g e f ä h r l i c h e n Folgen , 
v o n der W e i g e r u n g , Frankre ich als Atommacht 
anzuerkennen, und v o n dem be t räch t l i ch ver
schlechterten V e r h ä l t n i s zu al ten A l l i i e r t e n wie 
Pakis tan und Por tuga l . Zwischen den Ze i l en 
wurde der Z w e i f e l nicht weniger A m e r i k a n e r an 
der Richt igkei t des Kurses deutlich, den die 
„ N e u n m a l w e i s e n " aus dem „ G e h i r n t r u s t " des 
W e i ß e n Hauses dem ersten Staatsmann des Lan
des empfohlen haben. Der V o r s t o ß der „ N e w 
Y o r k T imes" fand um so mehr Beachtung, da d rü 
ben jedermann w u ß t e , d a ß dieses v ie lgelesene 
Organ sich unmi t te lbar vo r der letzten P r ä s i d e n 
tenwahl e indeut ig hinter K e n n e d y stellte und 
damit w o h l e iniges zu dem — freil ich knappen — 
Siege des Senators aus Massachusetts gegen R i 
chard N i x o n bei t rug. A u c h in den kommenden 
beiden Jahren hat die „ T i m e s " eine ganze Reihe 
poli t ischer A k t i o n e n des jungen P r ä s i d e n t e n 
nachhalt ig u n t e r s t ü t z t . Erst sehr v i e l spä 
ter h ö r t e man kr i t ische T ö n e , als be ispie lsweise 
der sehr e i n f l u ß r e i c h e James Reston in sehr 
ironischer F o r m die G e s c h ä f t i g k e i t und 
G e h e i m n i s t u e r e i e in iger Wash ing tone r 
Berater aufs K o r n nahm. Im N e w Y o r k e r Z e i 
tungsvier te l achtet man sehr genau auf neue 
S t r ö m u n g e n und S t immungen in der Öffent l ich
keit der U S A , und so ist denn auch der neue Ta 
del e in Echo dessen, was offenbar i n wei ten 
Kre i s en gedacht und g e ä u ß e r t w i r d . 

W a c h s e n d e B e d e n k e n 

W i r e r leben zur Zei t die g r o ß e S e n a t s 
d e b a t t e zum M o s k a u er A b k o m m e n , 
die — nach Ansicht der amerikanischen Presse — 
w o h l noch Wochen andauern w i r d . Es zweifel t 

"zwar k a u m jemand daran, d a ß dieser erste V e r 
t rag mit M o s k a u mit der erforderl ichen Z w e i 
dr i t te lmehrhei t im K a p i t o l angenommen wi rd , 
aber man w e i ß doch, d a ß auch v o n den zust im
menden Senatoren mancher durchaus nicht frei 
v o n B e d e n k e n sein V o t u m abgeben w i r d . In 
den öf fen t l i chen und vor a l l em in den geheimen 
Befragungen haben nicht nur sehr angesehene 
Forscher w i e Te l le r , sondern auch mehrere M i l i 
t ä r e x p e r t e n w i e Gene ra l Powers , der Luftwaffen-
generalstabschef Le M a y und andere ernste Be
sorgnisse g e ä u ß e r t . U n d wenn nun sogar der V o r 
si tzende des M i l i t ä r a u s s c h u s s e s , Senator Rüsse l , 
und der O b m a n n des Ausschusses für V e r t e i d i 
gungsbereitschaft, Senator Stennis, e r k l ä r t 
haben, sie w ü r d e n den M o s k a u e r V e r t r a g ab
lehnen, so wiegt das schwer. Beide g e h ö r e n 
Kennedys demokrat ischer Par te i an, und beide 
gelten als h e r v o r r a g e n d e K e n n e r der 
m i l i t ä r i s c h e n Dinge mit v i e l j ä h r i g e r Erfahrung. 
M a n k a n n sie ebenso ü b e r s t i m m e n wie den re
publ ikan ischen Senator Goldwate r , der forderte, 
man sol le den V e r t r a g nur dann b i l l i gen , wenn 
gleichzei t ig a l le Sowjet t ruppen und Sowjet
waffen v o n K u b a abgezogen w ü r d e n . D ie 
V e r a n t w o r t u n g , die jeder Senator mit 
seinem „ J a " ü b e r n i m m t , w i r d damit nicht ge-

Ernste Warnung Guttenbergs 
Entspannung, nur bei a l lgemeinem Selbstbest im

mungsrecht 

Starke Beachtung haben offene W o r t e des 
CDU-Bundes tagsabgeordneten F r e i h e r r v o n 
G u t t e n b e r g zur Os tpo l i t i k des Westens 
gefunden. 

Gut tenberg hat folgende Thesen ver t re ten: 

1. Der Wes t en ist auf dem besten Wege^ die 
V e r s k l a v u n g d e r V ö l k e r i n O s t -
u n d M i t t e l e u r o p a unbestr i t ten h inzu
nehmen. 

2. Es ist falsch, wenn der Wes t en versucht, die 
Beziehungen zu Chruschtschews M a n o n e t t e n -
Regieruncen in Europa zu „ n o r m a l i s i e r e n . Da
mit hilft man nur Chruschtschew. Seine Plane, 
in E u r o p a e i n „ K o l o n i a l r e i c h a u 
D a u e r " zu errichten, werden durch diese A r t 
sogenannter N o r m a l i s i e r u n g nur gefordert. 

Besonders ernst genommen w i r d Guttenbergs 
W a r n u n g : Der W e s t e n sei auf dem besten Wege , 
den Grundsatz aufzugeben, d a ß n u r d i e G e 
w ä h r u n g d e s S e l b s t b e s t i m m u n g s 
r e c h t e s Vorausse tzung für w i rk l i che Entspan
nung ist. 

Das h e i ß t : Der Fr iede ist erst dann gesichert, 
wenn die V ö l k e r Europas ihre Staats- und 
Wirtschaftsform selbst best immen k ö n n e n . 

Schließlich meint Gut tenberg , es g ä b e im 
Westen bedauer l icherweise Bestrebungen, die 
Ergebnisse der k o m m u n i s t i s c h e n M a c n t -
p o l i t i k nun in der deutschen Frage hinzu
nehmen. 

ringer. U n d wenn heute bereits in Warschau 
ganz offen e r k l ä r t w i rd , der Atomteststoppver
trag sei ein ganz g r o ß e r Erfolg für M o s k a u , das 
ja faktisch ke in einziges, Z u g e s t ä n d n i s gemacht 
habe, so w i r d man auch das im Washingtoner 
K o n g r e ß kaum ü b e r h ö r e n k ö n n e n . 

Im Z e i c h e n d e r W a h l 

W i r wissen, d a ß das vielumstr i t tene A b k o m 
men, mit dem sich der amerikanische Senat 
nun befaßt , in der sogenannten „ F r i e d e n s 
o f f e n s i v e " P r ä s i d e n t Kennedys nur einen 
a l l e r e r s t e n P r o g r a m m p u n k t darstellt. 
In wenigen Wochen schon sol len sich die 
A u ß e n m i n i s t e r der U S A , der Sowjetunion und 
G r o ß b r i t a n n i e n s in N e w Y o r k treffen, um über 
den noch h i n t e r g r ü n d i g e r e n und umstritteneren 
„Nich tang r i f f spak t " zu beraten. Es scheint, daß 
das ganze letzte Jahr vor der P r ä s i d e n t e n w a h l 
wie auch vo r der britischen Par lamentswahl 
durchaus im Zeichen sogenannter „we i tg re i f en 
der wel tpol i t ischer In i t ia t iven" stehen sol l , deren 
Sinn und W e r t im ü b r i g e n v o n vornhere in minde
stens umstri t ten sein wi rd . Das dieses Jahr für 
P r ä s i d e n t Kennedy als ein entscheidendes gilt 
steht fest. Eklatante a u ß e n - und innenpolit ische 
Erfolge der jetzigen Admin i s t r a t ion in Wash ing 
ton erscheinen ihm als notwendig, wenn er für 
eine zwei te Amtsze i t mit erheblich g r ö ß e r e r 
Mehrhe i t w i e d e r g e w ä h l t werden sol l . So wi rd 
denn v o n der Washingtoner Regierungspartei 
und v o m W e i ß e n Haus ein nicht geringer Druck 
auf den K o n g r e ß a u s g e ü b t , die v i e l en bisher 
n i c h t er ledigten G e s e t z e n t w ü r f e des Präs i 
denten unter Dach und Fach zu bringen. Schon 
jetzt steht fest, d a ß Senat und R e p r ä s e n t a n t e n 
haus bis Weihnachten tagen und viel le icht schon 
im Januar wieder zusammenberufen werden. Da 
geht es nicht nur um das B ü r g e r r e c h t s g e s e t z für 
die N e g e r , um die vom K o n g r e ß zusammen
gestrichene A u s l a n d s h i l f e , um die a u ß e n 
poli t ischen A b k o m m e n und die Steuervorlagen, 
sondern auch um Kennedys P l ä n e zur Schul
frage, zu s o z i a l e n P r o b l e m e n . A n sich 
m ü ß t e sich, da die Demokraten in beiden H ä u 
sern ü b e r eine g r o ß e M e h r z a h l ve r fügen , vieles 
er ledigen lassen. N u n ist aber beispielsweise 
die gewichtige Gruppe der S ü d s t a a t e n -
D e m o k r a t e n ü b e r Kennedys Po l i t ik in der 
Frage der Farbigen schwer v e r ä r g e r t . Der sehr 
s e l b s t b e w u ß t e K o n g r e ß hat — mit demokrat i
schen St immen! — eine Reihe von V o r l a g e n der 
Regierung entweder abgelehnt oder unter den 
Tisch fal len lassen. Er läßt sich auch in Zukunft 
keine Vorschr i f ten machen, wann und ob er ein 
bestimmtes Gesetz b e r ä t . Nach der strengen 
„ G e w a l t e n t e i l u n g " der amerikanischen V e r 
fassung ist die Gesetzgebung nun einmal a l l e i n 
den Par lamenten anvertraut, die das dem un
geduldigen P r ä s i d e n t e n gelegentlich sehr dra
stisch klarmachen. Ob Kennedy gut beraten war, 
als er nach der K ü r z u n g der Auslandshi l fe den 
Abgeordneten „ G e s c h ä f t s d e n k e n " und „Saum
sel igkei t" vorwarf , darf man bezweifeln. 

M o s k a u s Z i e l e u n v e r ä n d e r t 

W ä h r e n d die B e m ü h u n g e n hoher Wash ing 
toner Stel len um neue A b m a c h u n g e n m i t 
d e n S o w j e t s offenbar sehr energisch fort
ge führ t werden, hat inzwischen sogar einer der 
V ä t e r des M o s k a u e r Abkommens , der Staats
s e k r e t ä r und M u l t i m i l l i o n ä r A v e r e i l H a r r i -
m a n , vo r den Kaufleuten der Autostadt Detroit 
offen zugegeben, d a ß sich auch nach seiner M e i 
nung an den sowjetischen Fernzie len der kom
munistischen Wel te roberung nicht das mindeste 
g e ä n d e r t hat. W ä h r e n d M o s k a u „e ine r se i t s zur 
M i n d e r u n g der Gefahren eines Atomkr ieges mit 
dem Wes ten zusammenarbeite", unternehme es 

Zu Füßen des Königsberger Schlosses 

Der Straßenbahnzug in der Mitte des Bildes fährt vom Kaiser-Wilhelm-Platz am Denkmal für 
Kaiser Wilhelm I. vorbei zum Gesekusplatz, dessen Geschichte in dieser Folge behandelt wird. 
Man sieht links den runden Turm am Gebäude des Hauptpostamtes und in der Mitte des Hin
tergrundes den Turm der von Schinkel gebauten Neuen Altstädtischen Kirche. 

Auln.: Schöning 

andererseits alle Anstrengungen, um den K o m 
munismus ü b e r die ganze Wel t auszubreiten. Die 
Sowjets w ü h l t e n und zettelten sogar r o t e 
„ B e f r e i u n g s k r i e g e " an. M a n dürf te 
das nie vergessen. Es w i r d sich nun woh l auch 
mancher Amer ikane r fragen, was von der V e r 
t r a g s t r e u e eines Partners zu halten ist, der 
selbst nach Washingtoner E i n g e s t ä n d n i s unent
wegt solche Zie le verfolgt. Schließlich w e i ß je
der Bürge r der U S A , was heute beispielsweise 
an W ü h l a r b e i t v o n Kuba aus in M i t t e l - und Süd
amerika geleistet w i rd . Stellt sich da nicht auch 
die Frage, welcher Erfolg einer sicherlich gut
gemeinten Friedensoffensive des P r ä s i d e n t e n im 
entscheidenden Jahr vo r der W a h l bei Leuten 
beschieden sein kann, die nie geleugnet haben, 
daß a l l ihr Streben nur auf die V e r n i c h t u n g 
d e r f r e i e n W e l t , des westlichen Bünd
nisses und vor a l lem auch der V e r e i n i g t e n 
S t a a t e n v o n A m e r i k a gerichtet ist? 

U P o l e n b i s z u r E l b e 
Chauvinistische Träume in polnischen Blättern 

Chicago hvp. Deutschland müsse ge
t e i l t bleiben, damit die Sowjetzone mit dem 
Ziele einer künftigen Annexion durch Polen all
mählich polonisiert werden könne. Diese un
sinnigen Forderungen wurden in der amerika
polnischen Tageszeitung „Dziennik Chicagoski" 
gestellt und zugleich als „wirklich r e a l i s t i 
sche polnische Politik" deklariert. Das 
gesamte Gebiet zwischen der Oder-Neiße- und 
Elbe-Werra-Linie sei „westslawisches Land", das 
„mehr oder weniger germanisiert" worden sei, 
heißt es in dem von dem polnisch-chauvinisti
schen Publizisten Jerzy Boleszczyc-Zakrzewski 
verfaßten Artikel einleitend. Man müsse sich 
einer Wiedervereinigung Deutschlands deshalb 
besonders nachdrücklich widersetzen, weil es 
dann leichter sein würde, „auch in Ostdeutsch
land (gemeint ist Mitteldeutschland, die sowje
tische Besatzungszone) eine Wiederbele
bung des Slawentums zu betreiben". Da
bei könne man sich „auf den im Unterbewußtsein 
der germanisierten Slawen (!) voranschreilenden 
Prozeß der Umgestaltung zu einer besonderen 
und separaten Nation der Elb Slawen stüt
zen". Polen müsse im Sinne der Förderung die
ser angeblichen Entwicklung zu einer .Nation 

der Elbslawen" bemüht sein, „in die inneren 
deutschen Verhältnisse über unsere Westgrenze 
(gemeint ist die Oder-Neiße-Linie) hinweg ein
zugreifen". Das Ziel sei, „den Weg für künftige 
Reduktionen des deutschen Gebietes zugunsten 
des Slawentums zu bahnen". Vornehmlich müsse 
man sich auch der Sorben und Lausilzer 
Wenden annehmen-, denn die „gesamte Ak
tion" in Mitteldeutschland müsse gemeinsam mit 
diesen betrieben werden. Durch eine solche 
„wirklich polnische Politik", die „ganz reali
stisch" sei, werde es „in diesen epochalen Zei
ten nach dem letzten Weltkriege" möglich sein, 
die „polnische Wiedergeburt" in Mitteldeutsch
land durchzusetzen. 

Der „Pressedienst der Heimatvertriebenen" 
bemerkt zu diesen ultra-chauvinistischen polni
schen Forderungen, daß bereits kurz nach 
Kriegsende von polnischer Seite Karten heraus
gegeben wurden, auf denen das Territorium 
eines „Staates der Elbslawen" einge
zeichnet war, welches bis vor die Tore Ham
burgs reichte. Daß die amerika-polnische Zei
tung die unsinnigen Projekte jetzt wiederauige-

gritlen hat, dürfte auf Veranlassung Warschaus 
hin erfolgt sein, das offensichtlich solche weit 
ausgreifenden „Gebietsansprüche" dazu verwen
den will, um damit zu „beweisen", daß die völ
kerrechtswidrige Annexion der ostdeutschen 
Provinzen Ausfluß einer „sehr gemüßigten" Hal
tung der polnischen Kommunisten gewesen sei. 

„Moskauer Vertrag 
nützt den Sowjets" 

Warschau hvp. Der frühere exilpolnische 
Ministerpräsident und jetzige Leitartikler der 
dem rotpolnischen Außenamt nahestehenden 
Warschauer Tageszeitung „Slowo Powszechne", 
CAT-Mackiewicz, betont in einem Kommentar 
zum Atomteststopp-Abkommen, die Sowjet
union sei der „erste Nutznießer' 
des Moskauer Vertrages. Die Sowjetunion habe 
nämlich den Abschluß dieses Abkommens er
reicht, „ohne etwas preiszugeben". 
Chruschtschew sei es gelungen, alle Versuche ab
zuwehren, einen Rückzug der sowjetischen 
Deutschlandpolitik" zu erreichen. Des weiteren 
sei das französisch-deutsche Bündnis nicht in 
Funktion getreten, weil die Bündnispartner es 
sich hätten „nicht leisten können", gemeinsam 
gegen den Moskauer Vertrag Stellung zu neh
men. 

In einem weiteren redaktionellen Kommen
tar schrieb „Slowo Powszechne", das Moskauer 
Abkommen werde „vom Grundsatz der „Aner
kennung des Status quo zwischen Ost 
und West — nicht allein auf nuklearem Gebiete 
— beherrscht". Zur Unterzeichnung des Mos
kauer Vertrags durch Ost-Berlin heißt es: „Nie
mand kann die Bedeutung der Beteiligung der 
„DDR" an dem Abkommen für die Lage in Eu
ropa sowie im Sinne einer Anhebung ihres inter
nationalen Ranges verneinen." In Bonn aber habe 
man „begriffen", daß der Moskauer Vertrag die 
politischen Entwicklungen in der Welt sowie 
überhaupt die ost-westlichen Beziehungen in 
eine Richtung gebracht habe, „die zur politischen 
Doktrin der Bundesrepublik in Widerspruch 
steht". Der Beitritt Bonns zum Moskauer Ver
trag sei aus „zahlreichen psychologischen und po
litischen Gründen unumgänglich" gewesen. In 
„geradezu klassischer" Weise habe Bonn „gate 
Miene zum bösen Spiel" machen müssen. 
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Erler brandmarkte 
Sowjetkolonialismus in Europa 

„Auf die Dauer ist es nicht mögl ich , i m H e r -
z e n E u r o p a s e i n K o l o n i a l r e g i m e 
zu halten, wahrend ü b e r a l l i n der W e l t die K o 
lon ia l reg ime zusammenbrechen", r ief der SPD-
Bundestagsabgeordnete Er ler i n A m s t e r d a m den 
Delegier ten der Sozial is t ischen Internationale 
zu . A l l e i n das Be i sp ie l der Sowjetzone zeige, 
d a ß der K o m m u n i s m u s die r e a k t i o 
n ä r s t e K r a f t i n der W e l t sei. 

„ W a s w i r Salazar und V e r w o e r d verweigern , 
d ü r f e n w i r Chruschtschew nicht schenken." W a s 
der „ d r o h e n d e Chruschtschew" nicht erhal ten 
habe, dü r fe auch der „ l ä c h e l n d e Chruschtschew" 
nicht bekommen, e r k l ä r t e der Ver t e id igungs 
experte der SPD in seiner mehrfach v o n Be i fa l l 
unterbrochenen Rede. 

Das g e g e n w ä r t i g e wel tpol i t ische Tauwet ter 
m ü s s e zur L ö s u n g der Frage der kommunis t i 
schen Regimes in Mi t t e l eu ropa ausgenutzt wer
den. Entspannung k ö n n e nur dann erreicht wer
den, wenn sie v o n einer S t ä r k u n g der Ve re in t en 
N a t i o n e n begleitet sei . „Die Po l i ze i darf nicht 
s c h w ä c h e r sein als der Verbrecher" , sagte Erler . 

D ie v o r l ä u f i g e A n e r k e n n u n g des Status quo 
d ü r f e nicht dazu führen , die Probleme — „die 
S i t u a t i o n B e r l i n s und die T e i l u n g 
D e u t s c h l a n d s g e h ö r e n zu den brennend
sten" — einfrieren zu lassen. Nicht nur i m west
l ichen Lager m ü s s e e in anderer W i n d wehen, 
sondern auch im sowjetischen Machtbereich. 

Die Wahrheit über die alten Preußen 
W a r s c h a u hvp . D ie i n A l l e n s t e i n erschei

nende rotpolnische Zeitschrift „ W a r m i a i M a -
z u r y " (Ermland und Masuren) gab i n einer Be
trachtung der historischen En twick lung Ost
p r e u ß e n s t e i l w e i s e der W a h r h e i t d i e 
E h r e . Im Gegensatz zu den Behauptungen der 
polnischen chauvinis t ischen Propaganda, w o 
nach die deutsche Bes ied lung des Ordenslandes 
mit Feuer und Schwert erfolgt und die e inhe i 
mischen P r u ß e n ausgerottet worden seien, w i r d 
festgestellt, d a ß es i m Jahre 1400 i n O s t p r e u ß e n 
e twa 140 000 Personen mit p r u ß i s c h e r Mut te r 
sprache gegeben hat, g e g e n ü b e r e twa 130 000 
Landesbewohnern mit deutscher Muttersprache. 
D ie P r u ß e n — auch ihre Adelsgeschlechter — 
h ä t t e n sich dann den Deutschen „ a s s i m i l i e r t " . 
Der Verfasser des A r t i k e l s , Janusz J a s in sk i , be
hauptet a l lerdings , die P r u ß e n h ä t t e n sich auch 
te i lweise den „ P o l e n " ass imil ier t , die seit A n 
fang des 14. Jahrhunder ts nach O s t p r e u ß e n e in
gewandert seien. W a h r h e i t s w i d r i g behauptet 
J a s i n s k i jedoch, d a ß v o r dem Zwe i t en W e l t 
kr iege i n O s t p r e u ß e n eine M i l l i o n Menschen 
gelebt h ä t t e n , die „in ethnischer Hinsicht po l 
nisch" gewesen seien. D a b e i geht er nicht auf 
die Frage e in , w a r u m denn diese angeblichen 
„ V o l k s p o l e n " bis auf v e r h ä l t n i s m ä ß i g geringe 
Reste aus ihrer He ima t ver t r i eben worden s ind 
bzw. v o n der polnischen V e r w a l t u n g an der 
R ü c k k e h r nach O s t p r e u ß e n bis zum heut igen 
Tage gehindert werden . 

Kreuze und Kapellen 
in Litauen beseitigt 

M . M o s k a u — Im R ä u m e v o n W i l n a , der 
v o r dem K r i e g e z u Po l en g e h ö r t e , haben sowje
tische B e h ö r d e n i n diesem Jahre mit der syste
matischen Bese i t igung v o n K r u z i f i x e n an den 
S t r a ß e n und K a p e l l e n begonnen. D ie A k t i o n , 
die sich an fäng l i ch nur auf die n ä h e r e Umge
bung der Stadt W i l n a bezog, ist seit den Som
mermonaten auch auf die gesamte P r o v i n z aus
gedehnt worden . 

A l s V o r w a n d für die Demontage war v o n 
kommunis t i schen B e h ö r d e n die V e r s i o n ve rb re i 
tet worden , d a ß „fre ier R a u m " für den A u s b a u 
v o n W i l n a gebraucht werde. F ü r die Bese i t igung 
der Kreuze und K a p e l l e n i n l ä n d l i c h e n Bez i rken , 
dabei auf freien Fe lde rn u n d i n W ä l d e r n , wurde 
ke ine B e g r ü n d u n g gegeben. 

E i n g r o ß e r T e i l der K a p e l l e n stammt, w i e es 
he iß t , noch aus der M i t t e des 17. Jahrhunder ts 
und war seinerzeit an l äß l i ch der Befreiung der 
Stadt v o n einer ze i twe i l igen zarist ischen Be
setzung in den Jahren 1655—1661 errichtet wor
den. 

Linus Kathei 70 Jahie 
A m 22. September vo l lende t D r . L i n u s 

K a t h e r , der f r ü h e r e Bundestagsabgeordnete 
und l a n g j ä h r i g e Vors i t zende des „ Z e n t r a l v e r 
bandes der ver t r iebenen Deutschen" und des 
„ B u n d e s der ver t r iebenen Deutschen", sein sieb
zigstes Lebensjahr. Nach dem Z u s a m m e n s c h l u ß 
der Landsmannschaften und der L a n d e s v e r b ä n d e 
des B v D im Bund der Ver t r i ebenen zog er sich 
1958 aus der organisatorischen A r b e i t zurück . A n 
dem Z u s a m m e n s c h l u ß der Ver t r i ebenen nach 
Kr iegsende w i rk t e er seit der G r ü n d u n g der 
Hamburge r „ N o t g e m e i n s c h a f t " sehr ak t iv mit. 
Seine poli t ische A k t i v i t ä t war nicht unangefoch
ten. Seine B e m ü h u n g e n bei der gesetzgeberi
schen A r b e i t waren v ie l fä l t ig . 

Dr. L inus Kather wurde am 22. September 189.'} 
als Sohn eines Lehrers in Prossi t ten (Ostpreu
ßen) geboren. W i e Kur t Schumacher, der s p ä t e r e 
erste Vors i t zende der SPD nach 1945, besuchte 
er das humanistische G y m n a s i u m im west
p r e u ß i s c h e n K u l m , studierte dann die Rechte und 
promovier te in Bres lau. V o n 1921 bis 1945 war 
er als A n w a l t und No ta r in K ö n i g s b e r g t ä t ig , 
wo er v o n 1930 bis 1933 als Stadtverordneter des 
Zentrums dem Parlament der o s t p r e u ß i s c h e n 
Hauptstadt a n g e h ö r t e . A l s Ver t e id ige r im erm-
l ä n d i s c h e n „ F r o n l e i c h n a m s p r o z e ß " und als 
Rechtsbeistand für f ranzös i sche , i tal ienische und 
belgische Kriegsgefangene war er dem Regime 
des Gaule i te rs Koch miß l i eb ig . 1941 wurde er 
v o n der Gestapo einige Wochen in Haft ge
hal ten. Nach dem K r i e g war Dr . Kather zu
n ä c h s t in H a m b u r g als A n w a l t t ä t ig . H i e r be
m ü h t e er sich auch zuerst um den Zusammen
sch luß der Ver t r i ebenen . Dem Bundestag ge
h ö r t e er zuerst als C D U - A b g e o r d n e t e r , seit 1954 
als F rak t ionsmi tg l i ed des Gesamtdeutschen 
Blocks B H E an. Dr. Ka the r wohnt heute in 
M ü n c h e n . 

Das Ostpreußenblatt 

H a r r i m a n s t r ü g e r i s c h e H o f f n u n g 
V o n W i l l i a m T a u b e r , W a s h i n g t o n 

A v e r e l l Har r iman , U n t e r s t a a t s s e k r e t ä r im 
U S - A u ß e n a m t und Wash ing tons U n t e r h ä n d l e r 
in M o s k a u , gab dieser Tage einen Einbl ick i n 
Ü b e r l e g u n g e n , die für die gesamte amer ika
nische Deutschlandpol i t ik wesentl ich zu sein 
scheinen. W e n n man — so meinte er — für eine 
S t a b i l i s i e r u n g d e r S o w j e t z o n e 
Sorge trage, dann werde die Entspannung in 
Mi t t e l eu ropa Platz greifen k ö n n e n , woraus sich 
wiederum die M ö g l i c h k e i t ergebe, d a ß der letzte 
Stal inist , W a l t e r Ulbr icht , v o n den Schal thebeln 
der Macht verschwinde. Das aber e röf fne die 
M ö g l i c h k e i t eines neuen Zei tal ters . . . 

M r . Har r imans Thesen, die recht optimistische 
Hoffnungen a u s d r ü c k e n , d ü r f t e n in der A l t e n 
W e l t v e r b l ü f f e n . Denn sie messen dem spitz
b ä r t i g e n A l t k o m m u n i s t e n in P a n k o w eine Be
deutung bei , die ihm nicht zukommt. Ist er doch 
in W a h r h e i t nichts anderes als der S t a t t 
h a l t e r d e s K r e m l s , der led ig l ich den 
W e i s u n g e n seiner sowjetischen Her r en bedin
gungslos gehorcht, nicht also aus eigenem Kön
nen die Menschen Mit te ldeutschlands schika
niert. E i n Wechse l im A m t des Dikta tors der 
Zone w ü r d e daher durchaus nicht v o n selLst 
einen W a n d e l der pol i t ischen Lage schaffen. 

M a n k ö n n t e ü b e r solche I l l u s i o n e n h in 
wegsehen, wenn sich nicht ausgerechnet der 
M a n n zu ihnen bekennen w ü r d e , der im Auf 
trage des W e i ß e n Hauses das A b k o m m e n ü b e r 
die E ins te l lung der ü b e r i r d i s c h e n Atomwaf fen
versuche mit der Sowje tun ion abgeschlossen 
hat. Das legt V e r m u t u n g e n nahe, die erhebliche 
Sorgen a u s l ö s e n m ü s s e n . Denn steckt in den 
Formul i e rungen Har r imans nicht der H i n w e i s 
auf e inen „P re i s " , den die U d S S R den U S A für 
die de fac to -Anerkennung der Sowjetzone bie

tet? U n d : E r w ä g t W a s h i n g t o n ernst l ich die M ö g 
l ichkeit , darauf einzugehen? 

U m der redl ichen Partnerschaft zwischen den 
V e r e i n i g t e n Staaten und der Bundes repub l ik 
w i l l e n m ü s s e n diese Fragen v o n Bonn gestel l t 
werden. Es w ä r e falsch, B e f ü r c h t u n g e n , die das 
V e r h ä l t n i s zwischen Freunden belasten k ö n n e n , 
unausgesprochen zu lassen. N u r in o f f e n e r 
D i s k u s s i o n kann K l a r h e i t gewonnen wer
den, wobe i es — wie es scheint — vor a l l em 
darauf ankommen dür f t e , durch e ingehende Dar
legungen zu ve rh indern , d a ß die U S A eine 
v e r f e h l t e Beur te i lung der sowjet ischen 
Deutschlandpol i t ik zur Grund lage ihres H a n 
delns machen und sich so auf e inen bedenkl ichen 
K u r s begeben. 

Denn nicht a l l e in A v e r e l l Har r imans i l l u s l ° ~ 
n ä r e Hoffnungen zeigen die Gefahr auf, die sich 
offenbar zu en twicke ln beginnt, sondern auch 
A r t i k e l in der Presse, die der A d m i n i s t r a t i o n 
K e n n e d y nahesteht. So meinte die „ W a s h i n g 
ton Post" soeben, d a ß die „ e i s e n h a r t e n Sicher
heiten der Vergangenhe i t ke ine ausreichende 
W e g w e i s u n g mehr bie ten" , wesha lb man nicht 
nur ü b e r die Sowje tunion , sondern auch ü b e r 
die At lan t i sche A l l i a n z neue V o r s t e l l u n g e n zu 
gewinnen habe. Das Blatt p l ä d i e r t e fast begei
stert dafür , den A n r e g u n g e n M o s k a u s 
für eine wei tere „ E n t s p a n n u n g " zu entsprechen. 

In erschreckender V i e l z a h l s ind in W a s h i n g 
ton bereits S t immen zu h ö r e n , die eine „ n e u e 
Interessengemeinschaft zwischen der U d S S R 
und den U S A " feiern und für T ruppen reduk t io 
nen in Europa , für eine atomwaffenfreie Zone , 
ja, sogar für totale En tmi l i t a r i s i e rung der A l t e n 
W e l t beidersei ts des E ise rnen V o r h a n g e s e in
treten. Das s ind sehr bedenkl iche Zeichen, die 
man nicht ü b e r s e h e n darf. 

H a r t u n d e n t s c h l o s s e n ! 
Vatikauzeitung: „Keinerlei Kompromiß mit dem Kommunismus' 

r. Der Chefredakteur des „ O s s e r v a t o r e Ro
mano", der off iz iösen Ze i tung des Va t i kans , 
Ra imondo M a n z i n i , hat in e inem A r t i k e l al le 
kathol ischen Po l i t i ke r aufgefordert, nicht l ä n g e r 
ü b e r die Ausb re i t ung des Kommuni smus zu jam
mern, sondern l ieber im gleichen S t i l zu k ä m p f e n . 
W ö r t l i c h he iß t es in diesem A r t i k e l : 

„Das h a u p t s ä c h l i c h s t e C h a r a k t e r i s t i k u m des 
m i l i t a n t e n K o m m u n i s m u s ist der A k 
t iv ismus seiner Gefolgschaft, ihre Widers tands 
f ä h i g k e i t gegen andere Propaganda, ihr bedin
gungsloses Ver t r auen , das jedem Wide r sp ruch 
s t a n d h ä l t , ihre F ä h i g k e i t zur D i s z i p l i n und ihre 
Bereitschaft zum Opfer. Oberste Aufgabe des 
kathol ischen Apos to la t s auf a l len Geb ie ten — 
auf dem r e l i g i ö s e n , sozia len und pol i t i schen — 
ist es, dieser F ä h i g k e i t zur E i n h e i t , zur 
U b e r z e u g u n g , zur In i t ia t ive und zur O r 
ganisat ion nicht nachzustehen." 

Fr iedr ich Meichsner , der r ö m i s c h e Kor re spon
dent der Hamburge r „ W e l t " , berichtet dazu: 

„ M a n z i n i konnte unter Johannes X X I I I . nicht 
öffentl ich e r k l ä r e n , was er vor zwe i W o c h e n in 
e inem In te rv iew mit der Zeitschrift ,Epoca ' i n 
a l le r Deut l ichkei t aussprach, d a ß näml i ch .gegen
ü b e r dem K o m m u n i s m u s k e i n e r l e i I l l u 
s i o n und k e i n e r l e i K o m p r o m i ß m ö g 
lich ist', d a ß ,die Bez iehungen der K a t h o l i k e n zu 
den K o m m u n i s t e n und M a r x i s t e n v o n absoluter 
d o k t r i n ä r e r und prakt ischer Unve re inba rke i t 
s ind ' . 

Heute findet M a n z i n i mit d iesen har ten For 
mul ie rungen , so m u ß man annehmen, s ta rken 
Rückha l t . P a u l V I . ist i m Unterschied zu J o 
hannes X X I I I . i n e inem betont pol i t i schen M i l i e u 
g r o ß geworden. Se in V a t e r w a r e in a k t i v e r k a 
tholischer Po l i t i ke r , sein Bruder ist chr is t l ich
demokrat ischer Senator. Er selbst ist z w a r so
z i a l eingestell t , w i r d aber n iemals die Gefahren 
ü b e r s e h e n , die gerade für I ta l ien aus e iner v o n 
den pol i t i schen Gegebenhe i ten v ö l l i g l o s g e l ö s t e n 
Behand lung der soz ia len Frage durch die Rö
mische Ki rche erwachsen k ö n n t e n . . ." 

Polenhetze bei der UNO 
N e w Y o r k hvp. Der Geschäftsträger der rot

polnischen Vertretung bei den Vereinten Natio
nen „protestierte" bei dem stellvertretenden 
UN-Generalsekretär für Informationswesen da
gegen, daß im Hause der UN „westdeutsche Pro
pagandapublikationen mit revisionistischen 
Tendenzen" ausgelegen hätten. Der polnische 
Vertreter erklärte, die Bundesrepublik habe kein 
Recht, solche Veröffentlichungen im UN-Ge
bäude auszulegen, weil sie nicht Mitglied der 
Vereinten Nationen sei. Wie verlautet, nahm 
man auf polnischer Seite an dem Buche „Tat
sachen über Deutschland" Anstoß, weil dieses 
eine Landkarte enthält, das Deutschland in den 
Grenzen von 1937 zeigt. Von seiten des UN-Ge-
neralsekretariats wurde erklärt, man werde der 
Sache nachgehen. 

H i r t e n w o r t e z u m „ T a g d e r H e i m a t 
ff 

dod. In grundsätzlichen Stellungnahmen haben 
sich Bischöfe beider Konfessionen an ihre Gläu
bigen gewandt, um anläßlich des Tages der Hei
mat auf dessen Bedeutung im Zusammenhang 
mit dem Recht auf die Heimat hinzuweisen. Für 
die katholische Kirche hat der Vorsitzende der 
Fuldaer Bischofskonferenz, Josef Kardinal 
Frings, das Wort ergriffen, um auf die Zer
reißung unseres Vaterlandes in drei 
Teile hinzuweisen und zu fordern, „ a 11 e Mi t -
tel der Gerechtigkeit, Billigkeit, Wahrheit und 
Liebe einzusetzen, um das Unheil zu überwin
den und wieder zu vereinen, was zueinander ge
hört". 

Die evangelische Kirche ließ ihren Beauftrag
ten für Umsiedler- und Vertriebenenfragen, den 
schleswig-holsteinischen Landesbischof D. Rein
hard W e s t e r auf die Schwere des Verlustes 
der Heimat hinweisen und daran erinnern, daß 
nicht nur die Vertriebenen einen großen Teil un
seres Vaterlandes verloren hätten, sondern daß 
alle an diesem Verlust beteiligt seien, „well wir 
alle das Vaterland aufs Spiel gesetzt haben und 
weil die Schuld, die wir auf uns geladen haben, 
über unserem ganzen Volke liegt". 

Abgesehen davon, daß Bischof Westers For
mulierung gefährlich nahe an die These von der 
K o l l e k t i v s c h u l d rückt, so muß doch allen 
Ernstes gefragt werden, was er damit meint, 
wenn er im Zusammenhang mit der Geltend
machung der Heimatvertriebenen auf ihr Recht 
auf die Heimat feststellt, es werde „der Sache, 
um die es hier geht, wenig förderlich sein, wenn 
wir die Rückgabe der verlorenen Heimat in 
rechthaberischer und anmaßender 
Weise fordern". Nicht zuletzt deshalb habe sich 
jenes „Verzichtsdenken" zu Worte gemeldet. 
Ahnlich wie Karl Barth bezeichnet der Bischof 
die Heimat als eine Gottesgabe, die dem Men
schen auch wieder genommen werden könne. 
Deswegen müsse die Behauptung des Rechts auf 
die Heimat „ständig mit der Demut verbunden 
sein, die da weiß, daß wir Gott nichts abtrotzen 
können". 

Auch der Beauftragte der Evangelischen Kir
che Deutschlands für Vertriebenenfragen sollte 
wissen, daß die Heimalverlriebenen ihre Hei
mat nicht von Gott abtrotzen wollen, sundern 

daß sie ihren wohlbegründeten Rechtsanspruch 
auf diese Heimat mit „allen Mitteln der Gerech
tigkeit, Billigkeit, Wahrheit und Liebe" — um 
mit den Worten von Kardinal Frings zu spre
chen — verfechten, worin auch die von Bischof 
Wester zu Recht geforderte Achtung des Rechts 
anderer enthalten ist. 

Großveranstaltungen 
zum „Tag der Heimat" 

M i t zahl re ichen G r o ß v e r a n s t a l t u n g e n wurde 
der „Tag der He imat" i n der Bundes repub l ik 
feierl ich begangen In Bonn e r k l ä r t e der G e 
s c h ä f t s f ü h r e n d e V o r s i t z e n d e des K u r a t o r i u m s 
Unte i lbares Deutschland, S c h ü t z : Deutsch
land trete für die W i e d e r v e r e i n i g u n g e in , um 
die Entspannung zu f ö r d e r n . N u r ü b e r das 
Selbstbest immungsrecht für a l le V ö l k e r k a n n 
eine e u r o p ä i s c h e Einhei t erreicht werden , sagte 
Bundesverkehrsmin i s te r S e e b o h m v o r meh
reren tausend V e r t r i e b e n e n in Schwandorf i n 
der Oberpfalz . In der K ö n i g s b e r g e r Patenstadt 
Duisburg appel l ier te der f r ü h e r e Bundesmin i 
ster L e m m e r an die ve ran twor t l i chen W e l t 
m ä c h t e , dem deutschen V o l k nicht l ä n g e r das 
Recht auf Se lbs tbes t immung zu v e r w e i g e r n . 
S t a a t s s e k r e t ä r N a h m v o m Bundesver t r iebe-
nenminis te r ium e r k l ä r t e i n der Frankfur te r 
Paulskirche, der Verz ich t auf H a ß und Rache ist 
aicht gleichbedeutend mit dem Verz i ch t auf das 
R e c h t . Der Sozia lsenator der Hansestadt 
Hamburg , W e i ß , forderte d ie Sowje tun ion 
auf, die M a u e r in B e r l i n a b z u r e i ß e n und den 
Menschen in der S B Z die Fre ihe i t zu geben In 
H i l d e s h e i m vertrat der n i e d e r s ä c h s i s c h e V e r t r i e 
benenminister , H ö f t , die Ans ich t , d a ß die Ze i t 
der schweren P r ü f u n g e n noch nicht zu Ende sei 
Deutschland w o l l e g r u n d s ä t z l i c h in F r i eden und 
im gegensei t igen V e r s t ä n d n i s mit den ö s t l i chen 
Nachbarn leben, k ö n n e aber auf das Selbstbe 
st immungsrecht und das Recht auf die He imat 
nicht verzichten. « e i m a t 

In einer E r k l ä r u n g hob der S P D - V 
s t a n d die Bereitschaft der S o z i a l d e m o k r a t i n 
hervor , für das Selbstbest immungsrecht und d u 
Heimatrecht a l ler Deutschen e inzut re ten 
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V o n W o c h e z u W o c h e 
Das Selbs tbes t immungsrecht m u ß auch für da« 

deutsche V o l k ge l t en . Das betonte im Namen 
der S P D B ü r g e r m e i s t e r Brand t v o r der Sozi-
a l is t i schen In te rna t iona le in Amste rdam. Die 
Ursachen der we l t po l i t i s chen Spannungen 
d ü r f t e n nicht ü b e r s e h e n w e r d e n . 

D ie B e r l i n e r M a u e r ist unmenschl ich" , erklär te 
" der bri t ische J o u r n a l i s t J o h n Freeman im 

Londone r „ D a i l y T e l e g r a p h " . Sie schände die 
K u l t u r Europas . 

V o r M i e t w u c h e r warn te Bundesmin is te r Lücke 
a l le Hausbes i t ze r . M a n werde notfalls die 
N a m e n von W u c h e r e r n öf fent l ich bekannt* 
geben. 

Fast 900 M i l l i o n e n D M für technische Entwick
lungsh i l fe hat die B u n d e s r e p u b l i k von 1956 
bis 1962 aufgebracht. 

N u r noch 104 000 E r w e r b s l o s e gab es Ende Au
gust im Bundesgebie t mit B e r l i n bei 626 000 
offenen A r b e i t s p l ä t z e n . Die Z a h l der auslän
dischen Gas ta rbe i t e r s t ieg auf 850 000. 

E ine Ü b e r p r ü f u n g der W e t t b e w e r b s v e r h ä l t n i s s e 
für Presse, Rundfunk und Fernsehen fordert 
die C D U in B a d e n - W ü r t t e m b e r g . 

Zu e iner s ta rken V e r t e i d i g u n g s p o l i t i k des We-
stens bis zum Erre ichen e iner echten allge. 
meinen A b r ü s t u n g bekannte sich die Sozia
l is t ische In terna t ionale in A m s t e r d a m . 

P r ä s i d e n t K e n n e d y empfing im W e i ß e n Haus 
den f r a n z ö s i s c h e n Genera ls tabschef Ai l l e re t zu 
e inem l ä n g e r e n G e s p r ä c h ü b e r die N A T O -
Strategie . 

E i n W a s h i n g t o n b e s u c h T i to s ist auf den Okto-
ber festgelegt. Der kommunis t i sche Staatschef 
J u g o s l a w i e n s w i r d von K e n n e d y empfangen 
werden . 

Eine K ü r z u n g der f r a n z ö s i s c h e n Staatsaufgaben, 
eine a l lgeme ine P r e i s k o n t r o l l e und Kreditbe-
s c h r ä n k u n g e n wurden zur B e k ä m p f u n g der 
Inflation v o n der Reg ie rung de Gau l les be
schlossen. 

Die T ü r k e i s ch l i eß t sich der E u r o p ä i s c h e n Wirt
schaftsgemeinschaft an. E in entsprechendes 
A b k o m m e n wurde in A n k a r a auch v o n Bun
d e s a u ß e n m i n i s t e r S c h r ö d e r unterzeichnet. 

J a p a n l iefert nun 20 000 T o n n e n Stahlrohre an 
die S o w j e t u n i o n . E m entsprechender Vertrag 
w u r d e v o n T o k i o geb i l l i g t . 

25 Ü b e r s e e f r a c h t e r für M o s k a u so l l en nach Ab
sprache zwischen Chrusch tschew und Tito die 
j ugos lawischen Wer f t en an der A d r i a bauen. 

P e k i n g befestigt seine G r e n z e n zur Sowjetunion. 
M e h r als eine M i l l i o n C h i n e s e n s ind angeblich 
zu d iesem Fes tungsbau aufgeboten worden. 

Z u M o s k a u e r G e s p r ä c h e n mit F r a n k r e i c h hat das 
Sowje t reg ime den Par iser F inanzmin i s t e r Gis-
ca rd d' Es t a ing e inge laden . 

Appell an Bonn: „Vergeßt die 
Deutschen in Ostpreußen nicht." 
K ö l n hvp . S p ä t a u s s i e d l e r aus Ostpreußen, 

die erst v o r k u r z e m ihre H e i m a t verlassen haben 
und i n W e s t d e u t s c h l a n d e inget roffen sind, be
r ichteten k ü r z l i c h i m Deutsch landfunk über die 
V e r h ä l t n i s s e im po ln i sch besetz ten Teil Ost
p r e u ß e n s , ü b e r ihre A u s r e i s e g r ü n d e sowie über 
ihre ers ten E i n d r ü c k e i n der Bundesrepublik. 

D i e Lands leu te s te l l t en ü b e r e i n s t i m m e n d fest, 
d a ß es i n ve r sch iedenen T e i l e n O s t p r e u ß e n s noch 
g r ö ß e r e G r u p p e n v o n Deutschen gibt, die fast 
durchweg b e m ü h t se ien, i n d ie Bundesrepublik 
zu ge langen . Das L e b e n d ieser Menschen ver
laufe i m g le ichen R h y t h m u s w i e der Alltag ihrer 
poln ischen und (zwangsanges iedel ten) ukraini
schen N a c h b a r n ; jedoch s e ien d ie Deutschen in 
ih re r na t iona len Ex i s t enz w e i t s t ä r k e r be
d r o h t als z. B. die U k r a i n e r oder die Weiß-
ruthenen, die i m m e r h i n ü b e r e igene Schulen, 
K u l t u r g r u p p e n und K i r c h e n v e r f ü g t e n . Die heute 
noch i n O s t p r e u ß e n lebende deutsche J u g e n d 
lerne i n den Schulen nur noch Po ln i s ch ; Parteien, 
Jugendorgan i sa t i onen und a l l e mög l i chen Stel
l en be t r ieben die P o l o n i s i e r u n g dieser Kinder. 
Dementsprechend wachse auch das Gefühl der 
V e r e i n s a m u n g ; und dieses G e f ü h l werde um so 
bedruckender , je s t ä r k e r v o n se i ten der polni
schen P ropaganda und des sowje tzona len Rund-
l u n k s — der gut zu empfangen se i — der Ein
druck erweckt werde , als hande le es sich bei den 
al te ingesessenen O s t p r e u ß e n u m Menschen, die 
gar nichts anderes mehr w o l l t e n , als in der 
M a s s e der po ln i schen Z u W a n d e r e r aufzugehen 
und den „ S o z i a l i s m u s " , w i e i h n das Gomulka-
Sys tem anstrebt und fordert, zu verwirklichen, 

Die S p ä t a u s s i e d l e r a p p e l l i e r t e n an die B u n -
a e s r e n i e r u n g , d ie noch in Ostpreußen le
benden Deutschen nichl zu vergessen und alle« 
e rdenk l i che zur E r l e i ch t e rung ihrer Situalion 
zu tun. a 

H e r a u s g e b e r: Landsmannschaft Ostpreußen e.V. 
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D e r n e u e P a p s t u n d d e r K o m m u n i s m u s 
kp. Sehr v i e l s p ä t e r als sonst hat i n diesem 

Jahr das Oberhaupt der kathol ischen W e l t 
kirche seine Residenz für e in ige Wochen v o m 
Vat ikanpa las t im sommerl ich g l u t h e i ß e n Rom 
nach Cas te l Gando l fo am A l b a n e r See verlegt 
P a p s t P a u l V I . , der Nachfolger Johan
nes X X I I I . , h i e l t es olfenbar für dr ingend erfor
derlich, w ä h r e n d der ersten M o n a t e seiner A m t s 
zeit sich dort aufzuhalten, w o al le Zent ra ls te l len 
der K u r i e arbei ten und w o er zu jeder Stunde 
und ohne Zeitaufschub jene hohen K l e r i k e r und 
Experten zu sich rufen kann, die für jedes T e i l 
gebiet der umfassenden p ä p s t l i c h e n Aufgaben 
Rat und A u s k u n f t geben k ö n n e n . Mindes tens 
zwei M o n a t e nach der W a h l und K r ö n u n g des 
neuen obersten K i r c h e n f ü r s t e n waren w o h l fast 
ausschl ieß l ich der E i n a r b e i t u n g i n e in 
Amt gewidmet, dessen v ie l se i t ige Pflichten und 
Vol lmachten k a u m ü b e r s c h ä t z t werden k ö n n e n . 
Z w a r k a m P a u l V I . nicht — wie so mancher 
Papst in f r ü h e r e n Ze i ten — als N e u l i n g in den 
V a t i k a n , aber bei der F ü l l e immer neuer Ent
wicklungen und Aufgaben , mit denen der V a t i 
kan s t ä n d i g konfrontier t w i r d , g e n ü g t e n auch 
schon die Jahre, die der f r ü h e r e p ä p s t l i c h e U n 
t e r s t a a t s s e k r e t ä r als Erzbischof und K a r d i n a l 
in M a i l a n d t ä t i g war, ihn nun als Oberhaupt der 
Kirche v o r eine ganz neue Si tua t ion zu stel len. 
Jeder Papst — und mag er sich noch so gut auf 
sein schweres A m t vorberei te t haben — braucht 
im wahrs ten Sinne des W o r t e s eine solche Zei t 
der Einarbe i tung. U n d es ist nur na tü r l i ch , d a ß 
er in diesen ersten M o n a t e n seiner Amtsze i t 
mit g r u n d s ä t z l i c h e n E r k l ä r u n g e n z u r ü c k h a l t e n d 
bleibt. 

* 
G i o v a n n i B a t t i s t a M o n t i n i , der 

nun als Pau l V I . selbst an der Spitze einer 
Kirche mit ü b e r 500 M i l l i o n e n G l i e d e r n in a l ler 
W e l t steht, hat se inen beiden V o r g ä n g e r n — 
P i u s X I I . und J o h a n n e s X X I I I . — 
herzliche W o r t e des Dankes und der W ü r d i g u n g 
gewidmet . Er selbst w a r der v ie l le icht bedeu
tendste Schü l e r des Pacel l i -Papstes i m so wich
t igen Staatssekretariat , dem ki rchl ichen A u ß e n 
minis ter ium, und er wurde auch v o n dessen 
Nachfolger hoch g e s c h ä t z t . Das Bekenntn is zum 
V e r m ä c h t n i s beider V o r g ä n g e r gle ich zu Beg inn 
des neuen Pontif ikats w a r e ind rucksvo l l und 
ü b e r z e u g e n d . A m letzten Septembersonntag 
w i r d das v o n Johanne 3 X X I I I . einberufene 
Z w e i t e V a t i k a n i s c h e K o n z i l zur 
zwei ten Si tzungsper iode zusammentreten und 
sehr wicht ige ki rchl iche Themen zu beraten und 
zu entscheiden haben. A l s K a r d i n a l v o n M a i l a n d 
hat der je tz ige Papst schon an der ersten Tagung 
te i lgenommen, dabei aber i n den Ause inander 
setzungen zwischen beiden F l ü g e l n starke Z u 
r ü c k h a l t u n g g e ü b t . Jetzt ist er der w i r k l i c h ent
scheidende Faktor . K e i n K o n z i l b e s c h l u ß w i r d 
r e c h t s k r ä f t i g , wenn er nicht v o m Oberhaupt 
der Ki rche geb i l l ig t u n d v e r k ü n d i g t w i r d . Es 
zweife l t i n R o m auch n iemand daran, d a ß Papst 
Pau l , dem man das Le i twor t „For t sch r i t t ohne 
Abenteuer" zuschreibt, sehr k l a re u n d feste 
G r u n d s ä t z e ä u ß e r n w i r d . Er ist — w i e es h e i ß t 
— v e r n ü n f t i g e n und m a ß v o l l e n Reformen durch
aus aufgeschlossen, ohne das Gewich t guter 
u n d fundamentaler Trad i t ionen i rgendwie z u un
t e r s c h ä t z e n . D ie wicht igen Aufgaben der B i 
schöfe s ind ihm aus e igenem W i r k e n i n 
I tal iens g r ö ß t e r D i ö z e s e durchaus bekannt — 
beide seiner V o r g ä n g e r haben nie e inem Bis
tum vorgestanden. Zugle ich w e i ß er aus eige
ner l a n g j ä h r i g e r T ä t i g k e i t be i der r ö m i s c h e n 
K u r i e , w i e wich t ig gerade i m Leben seiner 
Ki rche eine s t a r k e S p i t z e immer gewesen 
ist. 

* 
W i r wissen , d a ß so manche Ä u ß e r u n g e n und 

B e m ü h u n g e n v o n Papst Johannes X X I I I . — 
zumal sein Sendschreiben „ P a c e m i n terris" 
( „F r i ede auf Erden") — gerade v o n den erbit
terten Glaubens - u n d Ki rchenver fo lgern in je
nem Sinne a u s g e n ü t z t und ve r f ä l sch t wurden, 
als w ü r d e n nun „im Geis t der Koex i s t enz" 
Chruschtschews enge Bez iehungen zwischen V a 
t ikan u n d kommunis t i schen Regimen hergestellt 
bei h ö c h s t e n s symbol i schen Gesten Moskaus , 
Warschaus, Prags und Budapest. Der ehrliche 
W i l l e der Ki rche , gerade ihren s c h w e r b e d r ä n g 
ten B r ü d e r n u n d Schwestern jenseits des Eiser
nen V o r h a n g s Fre ihe i t und e in m e n s c h e n w ü r d i 
ges Dase in zu verschaffen, soll te d r ü b e n sofort 
zu e inem g r o ß e n pol i t i schen C o u p der Funk t io 
n ä r e ausgeschlachtet werden . Hat te nicht eine 

v o n raffinierten roten Propagandisten ge
steuerte V e r w i r r u n g der Geis ter sogar i n Ita
l i en zu e inem be t r äch t l i chen k o m m u n i s t i 
s c h e n W a h l e r f o l g beigetragen? W a r e n 
nicht Chruschtschews Tochter und Schwieger
sohn v o m Papst Ronca l l i empfangen worden? 
Konnte man nicht so tun, als sei Rom g e g e n ü b e r 
kommunist ischen Regimen freundlicher einge
stellt als die „ r e a k t i o n ä r e n " Bischöfe im eigenen 
Land? V o r schamlosen Entstel lungen und V e r 
drehungen schreckte man d r ü b e n ohnehin nicht 
zurück . Hat ten nicht sogar einige polnische K l e 
r iker den Inhalt einer päps t l i chen Ansprache 
verdreht, als es um die F r a g e n d e s d e u t 
s c h e n O s t e n s ging? 

* 
W o h l auf direkte W e i s u n g Moskaus hatten 

die Trabanten in Warschau, Budapest und Prag 
den neuen Papst zunächs t freundlich zu rückha l 
tend zu b e g r ü ß e n wobei man die Hoffnung 
ä u ß e r t e , man werde ihm weitgehende politische 
Z u g e s t ä n d n i s s e g e g e n ü b e r dem ja nun angeb
lich so harmlosen Kommunismus abringen k ö n 
nen. (Etwa in der Frage der ostdeutschen 
Bis tümer , der diplomatischen Beziehungen usw.) 
Erst als man auch d r ü b e n erkannte, d a ß das 
neue Oberhaupt der katholischen Kirche eine 
s t a a t s m ä n n i s c h e Pe r sön l i chke i t ist, die sich 
kaum t ä u s c h e n und ü b e r r u m p e l n laßt , erschie
nen die ersten scharfen Angri f fe in den W a r 
schauer Parteiorganen „ A r g u m e n t y " und „Kul-
tura". In seiner Ansprache vor den i talienischen 
Priestern in Cas te l Gandolfo hat Paul V I . dann 
Kla rhe i t geschaffen, d a ß der Kommunismus nicht 
i rgendeine harmlose Lehre, sondern eine 
„ v e r d e r b l i c h e , j a t ö d l i c h e K r a n k 
h e i t " ist und bleibt, gegen die die Kirche 
nicht nur theoretisch, sondern auch p r a k 
t i s c h k ä m p f e n m u ß . Das richtete sich 

V i e r um die Sache des deutschen Ostens hoch
verdiente M ä n n e r wurden am Tag der Heimat 
in der deutschen Hauptstadt B e r l i n mit der v o m 
Bund der Ver t r i ebenen im Vor j ah r gestifteten 
Plaket te für Verd iens te um den deutschen Osten 
und das Selbstbestimmungsrecht ausgezeichnet: 
die V ö l k e r r e c h t l e r Professor Dr. Rudolf L a u n , 
Professor Dr . He in r ich R o g g e und die Theo
logen Professor Dr . Dr . A d o l f K i n d e r m a n n 
und Professor D . Dr . Herber t G i r g e n s o h n . 
P r ä s i d e n t Hans K r ü g e r w ü r d i g t e die Leis tung 
der v i e r Ausgezeichneten und erinnerte an die 
geschichtliche Entwick lung des S e l b s t b e 
s t i m m u n g s r e c h t s . In der Laudat io der 
v i e r T r ä g e r he iß t es u . a.: 

P r o f e s s o r D r . H e i n r i c h R o g g e 

stammt aus Neuste t t in in Pommern. In «jungen 
Jahren widmete er sich — damit seiner Zeit 
wei t vorause i lend — der Vo lks tums- und H e i 
matkunde. Rogge war nach dem Ersten W e l t 
k r i e g Berater des A u s w ä r t i g e n Amtes und des 
Deutschen Reichstages, als es die Rechte eines 
besiegten V o l k e s zu vertreten galt. S p ä t e r 
w i rk t e er als Hochschullehrer in Ber l in , F re i 
burg, K ö n i g s b e r g und Graz . Seine wissen
schaftlichen Arbe i t en waren vornehmlich Fra
gen der Menschenrechte gewidmet. Nach dem 
Zwei t en W e l t k r i e g beschäf t ig te er sich in freier 
wissenschaftlicher F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t vo r a l 
lem mit den durch die Massenver t re ibung auf
geworfenen Fragen des S e l b s t b e s t i m 
m u n g s r e c h t s , des R e c h t s a u f d i e 
H e i m a t und der E i n g l i e d e r u n g . Z a h l 
reiche Arbe i t en verschafften ihm hohes wissen
schaftliches Ansehen . Sie haben zur F ö r d e r u n g 
des deutschen Rechtsstandpunktes wesentlich 
beigetragen. Hervorzuheben ist seine M i t w i r 
kung an den „ F e s t s t e l l u n g e n zum Recht auf die 
Heimat" v o m 28./29. Oktober 1961. 

P r o f e s s o r D r . R u d o l f L a u n 

einer der bedeutendsten Ver t re ter der deut
schen V ö l k e r r e c h t s w i s s e n s c h a f t , dessen Heimat 
das Sudetenland ist, war Berater der ö s t e r r e i 
chischen Friedensdelegat ion in St. Germain . 
Nach seiner Professur in W i e n folgte er einem 
Ruf nach Hamburg , wo er bis zu seiner Emer i -

Steinerne Robben am Königsberger Oberteich 

nicht zuletzt gegen die Versuche Moskaus und 
Warschaus, die Dinge so darzustellen, als habe 
Johannes X X I I I . jemals die historische Gegner
schaft des Christentums gegen den marxis t i 
schen Atheismus aufgeben wol len . Auch der 
neue Papst w i r d b e m ü h t sein, gerade den hart 
b e d r ä n g t e n G l ä u b i g e n Erleichterungen zu ver
schaffen. Er w i r d aber an den Fundamenten nicht 
r ü t t e l n lassen und sich wahrscheinlich nie zu 
einseit igen Z u g e s t ä n d n i s s e n bereitfinden. 

t ierung wi rk te . Er ist u. a. P r ä s i d e n t des bremi
schen Verfassungsgerichtshofes, E h r e n p r ä s i d e n t 
der Deutschen Gesellschaft für V ö l k e r r e c h t so
wie M i t g l i e d mehrerer vö lke r r ech t swi s senscha f t 
licher Vere in igungen . 

Seine zahlreichen wissenschaftlichen Veröf
fentlichungen hat er in den Dienst einer neuen 
Völker- und menschenrechtlichen Ordnung ge
stellt. Nach dem Zwei ten W e l t k r i e g hat er sich 
grundlegend zu vö lke r r ech t l i chen Problemen 
g e ä u ß e r t , welche sich aus den M a s s e n a u s 
t r e i b u n g e n ergeben. Neben seinen A r b e i 
ten an der „ D o k u m e n t a t i o n der Ver t re ibung" 
und zahlreichen wissenschaftlichen B e i t r ä g e n in 
der v o n ihm herausgegebenen Zeitschrift „In
ternationales Recht und Diplomat ie" und ver
schiedenen fremdsprachlichen A u f s ä t z e n s ind 
vor a l lem für die Heimatvertr iebenen bedeut
sam seine eine gerechte Friedensregelung an
strebenden Ausarbei tungen ü b e r . D a s R e c h t 
a u f d i e H e i m a t " (1951), „Das Recht der 
V ö l k e r auf die Heimat ihrer Vorfahren" (1958) 
sowie die aus der Ethik entwickelten Darstel lun
gen ü b e r das Selbstbestimmungsrecht der Vö l 
ker. 

P r ä l a t P r o f e s s o r D r . D r . 
A d o l f K i n d e r m a n n 

wurde 1899 in B ö h m e n geboren. Schon in seiner 
Jugend erlebte er den Volks tumskampf seines 
V o l k e s . Sein Eintreten für F r e i h e i t , M e n 
s c h e n r e c h t und M e n s c h e n w ü r d e ist 
seitdem beispielhaft. Nachdem er schon vor 
dem Kr iege mit den deutschen Machthabern we
gen seines Eintretens für rechtsstaatliche Grund
sä t ze in Konf l ik t geraten war, wiederholte V e r 
bote ü b e r sich ergehen lassen m u ß t e , kam die 
g r o ß e menschliche B e w ä h r u n g nach dem Z u 
sammenbruch im Jahre 1945. Er teilte das Schick
sal seiner Vo lksgruppe in Lagern und Gefäng
nissen. 

Nach der Ver t re ibung ü b e r n a h m Professor Dr. 
Dr. Kindermann die Lei tung des Albe r tu s -Mag
nus-Kollegs in K ö n i g s t e i n i m T a u n u s . 
Er baute diese theologische Lehranstalt für hei
matvertriebene Studenten zu einer umfassenden 
S t ä t t e der Begegnung aus, i n der sich a l l jähr l ich 
Ver t r iebene und einheimische Priester wie Laien 

Foto: Krauskopf 

mit Ver t re tern des O s t e u r o p ä i s c h e n Exi l s zu
sammenfinden. In n i m m e r m ü d e r Arbe i t hat er 
hierbei wesentlich zum V e r s t ä n d n i s der ös t 
lichen N a c h b a r v ö l k e r und zur V e r s t ä n d i g u h g 
mit ihnen beigetragen. 

Er g e h ö r t zu denen, die seit dem totalen Z u 
sammenbruch im Jahre 1945 u n e r m ü d l i c h darum 
b e m ü h t sind, den Kre i s gegenseitiger Schuld und 
A n k l a g e zu öffnen und dem R e c h t s d e n 
k e n wieder zum Durchbruch zu verhelfen. 

P r o f e s s o r D. D r . 
H e r b e r t G i r g e n s o h n 

entstammt einer alten l iv l änd i schen evangelisch
lutherischen Pastorenfamilie. Er begann seine 
pfarramtliche T ä t i g k e i t an einer 'attischen G e r 

meinde. A l s Feldprediger begleitete er die „Bal
tische Landeswehr". Neben seinem Arbei t s 
bereich als Oberpastor an der Petrikirche z u 
Riga oblag ihm die Ausb i ldung des theologi
schen Nachwuchses für die deutschen Gemein
den in Lett land. Nach der ersten Umsiedlung 
wurde er Pastor i n Posen. Schon damals sah er 
seine Aufgabe in der Betreuung seiner umge
siedelten Landsleute. Sein Fluchtweg im Jahre 
1945 führ te ihn nach L ü b e c k , wo er Pastor 
in St. M a r i e n wurde. Im Herbst 1946 folgte er 
einem Ruf als Dozent für Praktische Theologie 
an die kirchliche Hochschule i n Bethel . Dort 
wurde er zum ersten Vors i tzenden des O s t 
k i r c h e n a u s s c h u s s e s g e w ä h l t . 

M i t Ernst und Veran twor tung beschäf t ig te er 
sich mit den brennenden Fragen der Zeit . Neben 
seinen wissenschaftlich-seelsorgerischen ^ l e i 
ten — genannt seien nur seine Katec s-
Aus legung 1956/58, Christus im Atomz >r 
(1954) sowie seine Aus legung der B e r g p i t ^ i g t 
(1963) — s ind seine bahnbrechenden Schriften 
ü b e r das R e c h t a u f d i e H e i m a t e in 
richtungsweisendes W o r t eines e v a n g e l i 
s c h e n T h e o l o g e n . 

* 
N u r wenige Tage nach dieser Ehrung ist — 

wie soeben gemeldet w i r d — Professor Dr. Her
bert G i r g e n s o h n im A l t e r v o n 75 Jahren 
in G lücksbu rg verstorben. 
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BLICK IN DIE HEIMAT I 
Mange lware für K l e i n g ä r t n e r 

A l i e n s t e i n - hvp - Die K l e i n g ä r t n e r i n 
den o s tp r euß i s chen K r e i s s t ä d t e n b e m ü h e n sich 
seit Wochen vergeblich um Samen für die g ä n 
gigsten G e m ü s e s o r t e n und Küchenpf lanzen . Ob
w o h l behö rd l i che r se i t s bei den Verkaufss te l len 
bestimmte Begrenzungen beim Samenverkauf 
in Kraft getreten sind, k ö n n e n vielfach nicht ein
mal die geringen Zutei lungsmengen ausgeliefert 
werden, da die Mehrzah l der b e n ö t i g t e n Samen
sorten aus dem Aus l and e ingeführ t w i r d und 
die Ver te i lerorganisat ion in Thorn die Läden in 
O s t p r e u ß e n offenbar sehr s t iefmüt ter l ich behan
delt. 

V e r d i e n t e M ä n n e r a u s g e z e i c h n e t 
Die neuen Träger der BdV-Ehrenplakette 

E R N T E 2 
Die Bezeidinung ERNTE 23 verbärgt eine naturreine Mischung, 

die sieh nach dem Maßstab der Jahrhunderternte 23 
durch ein ungewöhnlich hohes Güteniveau des Tabaks auszeutinet. 

V O N H Ö C H S T E R 
R E I N H E I T 
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K o n l i n g e n l f ü r 1 9 6 3 n o c h n i c h t a u s g e n u t z t 
Freigabe der Hauptentschädigung für Sparguthabenaktion / Anträge bis zum 10. November 

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 

Nach den geltenden Bestimmungen k ö n n e n jährlich für eine halbe Milliarde D M Hauptent-
schädigungsansprüche auf Sparguthaben überführt werden. Wie die neuesten Statistiken des 
Bundesausgleichsamtes erkennen lassen, werden im laufenden Jahr die 500 Millionen D M vor
aussichtlich nicht ausgenutzt werden. Das liegt in erster Linie an der Unkenntnis der gegebe
nen Mögl ichke i ten bei den Vertriebenen. 

Die Errichtung der Sparguthaben (wegen der Zinstermine) kann Immer nur auf den Quar-
talsersten erfolgen. Die Bearbeitungszeit beträgt etwa sieben Wochen. Darum ist es erforder
lich, den Antrag bis etwa zum 10. November, 10. Februar, 10. Mal bzw. 10. August einzu
reichen, wenn man zum 1. Januar, 1. April , 1. Juli bzw. 1. Oktober sein Sparguthaben zugeteilt 
erhalten will. 

Wer also noch das 500-Millionen-DM-Kontingent für 1963 ausnutzen helfen will, muß bis 
etwa 10. November seinen Antrag auf Freigabe der Hauptentschädigung im Wege der Über
führung auf ein Sparbuch einreichen. 

Es w ä r e bedauerl ich, wenn die gegebenen 
M ö g l i c h k e i t e n für dieses Jahr v o n den Ver t r i e 
benen nicht genutzt werden sol l ten. Das Ost
p r e u ß e n b l a t t hat seine Leser schon mehrfach auf 
die Sparguthabenakt ion h ingewiesen . W e g e n 
der Bedeutung dieser A k t i o n für unsere Lands
leute br ingen w i r hier noch e inmal die wicht ig
sten Best immungen. 

A n der Sparguthabenakt ion tei lhaben k ö n n e n 
alle E r f ü l l u n g s b e r e c h t i g t e n , die einen zuerkann
ten und noch v e r f ü g b a r e n H a u p t e n t s c h ä d i g u n g s 
anspruch besitzen, sofern sie oder ihr Ehegatte 
das 50. Lebensjahr vol lendet haben. 

F ü r die Fre igabe vermit te ls Sparbuchs k o m 
men nur die G r u n d b e t r ä g e d e r H a u p t 
e n t s c h ä d i g u n g in Betracht, nicht auch 
die v o n 1953 bis 1962 aufgelaufenen Zinsen so
w i e die M i n d e s t e r f ü l l u n g s b e t r ä g e . 

B e t r ä g t der Endgrundbetrag der H a u p t e n t s c h ä 
d igung 5000 D M oder mehr, werden 5000 D M 
(nicht weniger) zur U m w a n d l u n g i n eine Spar
einlage zugelassen. Ist der Endgrundbetrag nie
driger, kann U b e r f ü h r u n g des v o l l e n Endgrund
betrages (nicht weniger) auf e in Sparguthaben 
beantragt werden. Erfüll t e in h a u p t e n t s c h ä d i -

Das Ergebnis einer Untersuchung 
, Vertriebenen-Industrie noch nicht gefestigt 

(hvp) Die industriellen Unternehmen der Ver
triebenen und Flüchtl inge haben zwar eine gün
stige wirtschaftliche Entwicklung genommen, 
doch kann die große Mehrzahl der Petriebe 
noch nicht als konsolidiert gelten. Dies geht 
aus den Ergebnissen einer Untersuchung her
vor, die das Bundesministerium für Wirtschaft 
für die Jahre 1959 bis 1961 bei insgesamt 533 
Vertriebenen- und Flücht l ingsunternehmen 
durchführen l ieß, die als repräsentat iv gelten 
k ö n n e n . 

Daraus wird deutlich, daß die untersuchten Unter
nehmen ihren G e s c h ä f t s u m f a n g erheblich ausdehnen 
konnten: die Bilanzsummen e r h ö h t e n sich im Zeit
raum von 1958 bis 1961 um 47,5 Prozent,' w ä h r e n d 
der Umsatz gleichzeitig um 37,8 Prozent anstieg. Das 
Eigenkapital hat sich — gemessen an den absoluten 
Zahlen des Jahres 1958 — bis zum Jahre 1961 um 
67,8 Prozent ausgeweitet; doch betrug der Anteil des 
Eigenkapitals an der Bilanzsumme 1961 immer noch 
nur 26,4 Prozent, wobei es allerdings als Fortschritt 
angesehen werden darf, daß von den untersuchten 
Unternehmen 26,8 Prozent einen Eigenkapitalanteil 
von 40 Prozent und mehr an der Bilanzsumme 1961 
auszuweisen vermochten. 

Obwohl sich das V e r h ä l t n i s zwischen Eigenkapital 
und A n l a g e v e r m ö g e n in dem untersuchten Zeitraum 
verbessert hat, konrite eine Deckung des Anlagever
m ö g e n s durch Eigenkapital noch nicht erreicht wer
den. W ä h r e n d 1959 das A n l a g e v e r m ö g e n zu 67,9 
Prozent durch Eigenkapital gedeakt war, machte die
ser Prozentsatz im Jahre 1961 erst 71 Prozent aus. 
Im Hinblick auf die M ö g l i c h k e i t , daß sich die Markt
v e r h ä l t n i s s e ändern werden, wird von Wirtschafts
fachleuten nach allgemeinen betriebswirtschaftlichen 
G r u n d s ä t z e n eine Deckung des A n l a g e v e r m ö g e n s und 
wesentlicher Teile des U m l a u f v e r m ö g e n s durch E i 
genkapital für dringend n ö t i g gehalten. 

Das Fremdkapital 

Ist im Zeitraum der Untersuchung absolut gestiegen, 
w ä h r e n d sein Anteil an der Bilanzsumme sich ver
mindert hat. Nach der Summe der absoluten Zahlen 
ist die Verminderung des Fremdkapitals im Ge
samtdurchschnitt größer als die Zunahme des Eigen
kapitals. Eigenkapital und langfristiges Fremdka
pital haben sich im Zusammenhang mit der Entwick
lung des A n l a g e v e r m ö g e n s nach der Summe der ab
soluten Zahlen rückläufig entwickelt — nämlich von 
47,3 Prozent der Bilanzsumme im Jahre 1959 auf 
45,5 Prozent der Bilanzsumme im Jahre 1961. 

F l ü s s i g e Mittel 

Nach den absoluten Zahlen hat sich das V e r h ä l t 
nis von f l ü s s i g e n Mitteln zu kurzfristigen Verbind
lichkeiten im Durchschnitt aller untersuchten Unter
nehmen — mit Ausnahme der Glas- und Nahrungs
mittelindustrie — ebenfalls verschlechtert. W ä h r e n d 
die Liquidität 1959 noch 53,6 Prozent der f l ü s s i g e n 
Mittel ausmachte, belief sie sich 1961 nur auf 46,9 
Prozent. Ferner zeigt das V e r h ä l t n i s von f l ü s s i g e n 
Mitteln, Forderungen und V o r r ä t e n zu kurzfristigen 
Verbindlichkeiten eine rückläuf ige Entwicklung: von 
122,8 Prozent 1959 auf 116,6 Prozent 1961. Darin 
wird deutlich, daß die Erhöhung des U m l a u f v e r m ö 
gens, die durch die Ausweitung der Geschäf t s tä t ig 
keit erforderlich war, zum g r ö ß t e n Teil mit Hilfe 
kurzfristiger Kredite der Geldinstitute und Lieferan
ten finanziert werden mußte . 

Die Belastung der Unternehmen 

mit Zinsen für Fremdkapital und Skontomehraulwand 
betrug sowohl 1959 als auch 1961 nach der Summe der 
absoluten Zahlen jeweils 2,3 Prozent des Umsatzes, 
hat sich also nicht g e ä n d e r t . D e m g e g e n ü b e r sind die 
Miet- und Pachtaufwendungen in ihren Anteilen am 
Umsatz von 1959 bis 1961 um 0,1 Prozent gestiegen, 
w ä h r e n d die steuerlichen Sonderabschreibungen, 
die 1959 noch 0,8 Prozent vom Umsatz ausmachten, 
1961 auf 0,3 Prozent des Umsatzes z u r ü c k g e g a n g e n 
sind, was vornehmlich auf das Auslaufen des § 7 a 
des Einkommensteuergesetzes zurückzuführen sein 
dürfte. 

Die Zahl der Beschäf t ig ten 

in den untersuchten Unternehmen hat sich 1961 ge
g e n ü b e r 1959 im Gesamtdurchsdinitt um rund 5,7 
Prozent erhöht . Bemerkenswert ist, daß auch der Um
satz je Beschäf t ig ten gesteigert werden konnte, und 
zwar um 3,4 Prozent, was hauptsächl ich auf Fort
schritte in der Rationalisierung der Betriebe zurück
gehen dürfte. 

gungsberechtigter Ehegatte die A l t e r svo raus 
setzungen noch nicht, kann er seinen G r u n d 
betrag ganz oder te i lweise auf dem Spargut
haben des anderen, hinreichend alten Ehegatten 
gutbr ingen lassen, sofern letzterer durch seinen 
eigenen Anspruch die H ö c h s t g r e n z e v o n 5000 
D M noch nicht au sgeschöp f t hat. Besitzt der 
die Al te r svorausse tzungen e r f ü l l e n d e Ehegatte 
ke inen v e r f ü g b a r e n H a u p t e n t s c h ä d i g u n g s a n 
spruch, kann der j ü n g e r e Ehegatte e in Sparbuch 
beantragen. (Es k a n n also stets nur e in Spar
guthaben v o n h ö c h s t e n s 5000 D M errichtet wer
den, wenn nur ein Ehegatte die A l t e r svo raus 
setzungen erfüllt .) 

Macht der E r f ü l l ungsbe 'Uigte g e g e n ü b e r 
dem Ausgle ichsamt geltend, d a ß zu s p ä t e r e m 
Zei tpunkt für ihn die E i n w e i s u n g i n d i e 
U n t e r h a l t s h i l f e in Betracht kommt, so 
kann an Stel le des Betrages v o n 5000 D M bzw. 
des n iedr igeren Gesamtbetrages der Hauptent
s c h ä d i g u n g e in Sparbuch in H ö h e v o n 25 Pro
zent des Endgrundbetrages errichtet werden. 

Hat der E r f ü l l u n g s b e r e c h t i g t e sich bereits e in 
Ausgle ichssparguthaben v o n weniger als 
5000 D M . f z . B. 3000 D M ) errichten lassen, kann 

er nunmehr f ü r d i e D i f f e r e n z zu 5000 
D M zusä tz l i ch die Sparguthabenakt ion in A n 
spruch nehmen. 

Die an Er fü l lungs Statt err ichteten Spargut
haben s ind n o r m a l e S p a r b ü c h e r und 
k ö n n e n w i e diese bei Bedarf jederzei t behoben 
werden. E in ige ganz wenige Ge ld ins t i tu te geben 
a l lerd ings nur 25 Prozent des Sparguthabens 
frei ; es ist daher z w e c k m ä ß i g , bei dem in A u s 
sicht genommenen Institut vorhe r zu fragen, ob 
es zu den v o l l freigebenden Ge ld ins t i tu t en ge
hö r t . 

D i e A n t r ä g e auf Err ichtung eines Spargut
habens s ind bei e inem v o n dem E r f ü l l u n g s 
berechtigten selbst zu w ä h l e n d e n G e l d i n s t i 
t u t (Sparkasse, Bank dgl.) oder be im A u s 
g l e i c h s a m t auf dort v o r r ä t i g e n An t r ags 
vordrucken zu s tel len. W a r bereits e in Spargut
haben errichtet und w i r d E r h ö h u n g , z. B. auf 
5000 D M begehrt, ist erneut e in A n t r a g z u 
stel len. 

Manche G e s c h ä d i g t e n stehen infolge unzure i 
chender A u f k l ä r u n g den durch die Spargut
habenakt ion geschaffenen M ö g l i c h k e i t e n un
n ö t i g z u r ü c k h a l t e n d g e g e n ü b e r . Die b i s w e i l e n 
g e ä u ß e r t e Sorge, nach Err ich tung v o n Spargut
haben k ö n n e man an s p ä t e r e n E r h ö h u n g e n der 
H a u p t e n t s c h ä d i g u n g nicht mehr te i lnehmen, ist 
vö l l ig u n b e g r ü n d e t . V o n e inem s p ä t e r e n Unte r 
hal tshi l febezug sch l ieß t sich der E r f ü l l u n g s b e 
rechtigte nicht aus, wenn er nur 25 Prozent des 
Endgrundbetrages der H a u p t e n t s c h ä d i g u n g in 
Ansp ruch nimmt (in S o n d e r f ä l l e n ist e in h ö h e r e r 
Prozentsatz mög l i ch ) . 

Im H i n b l i c k auf die s p ä t e r e Inanspruchnahme 
einer E n t s c h ä d i g u n g s r e n t e empfiehlt es sich je
doch, vorhe r be im z u s t ä n d i g e n Ausg le i chsamt 
vorzusprechen und dort a l le Fragen zu k l ä r e n . 

L a s t e n a u s g l e i c h i m S a a r l a n d 
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 

D r e i Jahre nach Er l aß des Gesetzes, durch das 
das Lastenausgleichsrecht i m Saar land einge
führt wurde, ist nunmehr endlich die Rechtsver
ordnung ergangen (2. L A D V - S a a r ) , die unge
regelt gebl iebene Einzelfragen k l ä r t . 

S ind vo r oder w ä h r e n d der G e w ä h r u n g v o n 
Unterhal t sh i l fe nach s a a r l ä n d i s c h e m Lastenaus
gleichsrecht V o r a u s z a h l u n g e n auf die 
s a a r l ä n d i s c h e H a u p t e n t s c h ä d i g u n g g e w ä h r t wor
den, kann k ü n f t i g Unterhal tsh i l fe nach deut
schem Lastenausgleichsrecht auch dann bewi l l i g t 
werden, wenn die s a a r l ä n d i s c h e n Vorauszah lun 
gen den M i n d e s t e r f ü l l u n g s b e t r a g des L A G ü b e r 
steigen. 

W i r d die s a a r l ä n d i s c h e Unterhal tshi l fe auf 
U n t e r h a l t s h i l f e nach dem L A G umge
stellt, k a n n daneben E n t s c h ä d i g u n g s r e n t e ge
w ä h r t werden, wenn die s a a r l ä n d i s c h e n V o r a u s 
zahlungen den M i n d e s t e r f ü l l u n g s b e t r a g des L A G 

nicht ü b e r s t e i g e n oder wenn der nach A b z u g der 
s a a r l ä n d i s c h e n V o r a u s z a h l u n g e n verb le ibende 
Grundbe t rag der deutschen H a u p t e n t s c h ä d i g u n g 
den v o r l ä u f i g e n Anrechnungsbe t rag der Unter 
haltshilfe ü b e r s t e i g t . 

F ü r die Berechnung der E n t s c h ä d i 
g u n g s r e n t e ist der Grundbe t rag der Haup t 
e n t s c h ä d i g u n g — gegebenenfalls um den Spar
betrag g e k ü r z t — m a ß g e b e n d , der nach A b z u g 
der s a a r l ä n d i s c h e n V o r a u s z a h l u n g e n verb le ib t . 

Es ist zu beachten, d a ß als V o r a u s z a h l u n g e n 
auf die deutsche H a u p t e n t s c h ä d i g u n g auch in 
gewissem Umfange nach s a a r l ä n d i s c h e m Recht 
zuerkannte H a u s r a t e n t s c h ä d i g u n g e n 
gelten. 

D ie neue V e r o r d n u n g regelt d a r ü b e r h inaus 
E r b f ra g e n , sofern v o r dem 1. A p r i l 1952 be
reits Zah lungen an einen inzwischen vers torbe
nen Berechtigten geleistet wurden . 

P a n k o w d r u c k t I n v a s i o n s p l a k a t e 
Flugblätter sollen kommunistischen Einfall legitimieren 

Während die SED-Machthaber bisher in der 
Ausbildung der sowjetzonalen „Volksarmee" 
und in der allgemeinen Propaganda, nur von der 
Verteidigung des „ersten Arbeiter- und Bauern
staates" sprachen, geht es ihnen offenbar neuer
dings um den Angriff auf die „imperialisti
sche" und „revanchistische" Bundesrepublik. Ge
flüchtete Politoffiziere der Ulhrichttruppe bestä
tigten übereinstimmend, daß nach einem Befehl 
des Pankower „Ministers für Nationale Vertei
digung", die Soldaten auf den Angriffskrieg ge
schult und ausgebildet werden. 

An Hand von Dokumenten und Ton
bändern, die aus Panzerschränken der so
wjetzonalen Divisionsstäbe stammen und von 
desertierten Offizieren in die Bundesrepublik 
mitgebracht und den zustündigen Bundesabwehr
steilen übergeben wurden, geht eindeutig die 
Tatsache hervor, daß die kommunistischen Mili
taristen einen Angriff gegen die Bundesrepublik 
planen. Unter den Originaldokumenten befinden 
sich unter anderem gedruckte Aufrufe an die Be
völkerung der Bundesrepublik. Diese Aufrufe, 
von SED-Propagandisten entworfen und von 
KZ-Häftlingen in Waldheim ge
druckt, sind vorbereitet für den Fall X; wenn 
nämlich bei einem Überfall der sowjetzonalen 
„Volksarmee", die Bundesrepublik besetzt wer
den sollte. * 

In den nachfolgend wörtlich wiedergegebenen 
Dokumenten entlarven sich die wahren Absich
ten der SED-Machthaber und die Angriltsvorbe-
reitungen des kommunistischen Militarismus. So 
heißt es in einem noch parteiinternen Flugblatt, 
daß an die Bevölkerung in Niedersachsen 
gerichtet werden soll: 

„Die Armee des ersten Arbeiter- und Bauern
staates in Deutschland kommt zu Euch als Be
freierarmee. Der von den Todfeinden des deut
schen Volkes, den deutschen Militaristen, ent
fesselte Atomkrieg,''ist nur mit der restlosen und 
endgültigen Zerschmetterung des militaristi-
sdien klerikalfaschistischen Bonner Obrigheits-
staates zu beenden. Die schnelle Vernichtung 
und Zerschmetterung der Blitzkriegsstrategen 
verhindert weitere sinnlose Opfer. Darum, deut
sche Landsleule, von Euch hängt es entscheidend 
ab, das Ende der Verräter und Verderber des 
deutschen Volkes zu beschleunigen. Wer ein 
echter Patriot seiner Heimat ist, handelt nach 
den Befehlen und Anweisungen der Nationalen 
Volksarmee. Werktätige! Schafft normale Ver
haltnisse. Meldet Terroristen, Faschisten, Kriegs

verbrecher und Elemente, die die Herstellung 
demokratischer Verhältnisse sabotieren, der Na
tionalen Volksarmee. Rechnet mit allen Feinden 
unseres Volkes ab. Keine Gnade den Schuldigen 
der Aggression.' * 

In einem anderen Flugblatt, das an die Ein
wohner der Stadt Kiel gerichtet ist, heißt es 
wörtlich: 

„Die letzten Widerstandsnester des Gegners 
in der Stadt wurden zerschlagen. Die Stadt be
findet sich in den Händen der Truppen der Na
tionalen Volksarmee der Deutschen Demokrati
schen Republik. Bürger der Stadt! Laßt Euch 
nicht durch Hetze und Verleumdungen beein
flussen. Bewahrt Ruhe! Die Anordnungen des 
Stadtkommandanten dienen dazu, daß öffent
liche und wirtschaftliche Leben der Stadt schnell
stens zu normalisieren. Befolgt sie! Arbeitet 
mit! Arbeiter! Setzt die Produktion der Betriebe 
in Gang. Sichert die laufende Wasser-, Strom-
und Gasversorgung. Wendet Euch in allen Fra
gen an die Stadtkommandantur. Bürger der 
Stadl! Die Stadtkommandantur strebt an, die 
Gestaltung des städtischen Lebens in die Hände 
einer demokratischen Selbstverwaltung zu le
gen. Durch Eure aktive Mitarbeit helft Ihr, daß 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit hergestellt wer
den und die Spuren des Krieges bald verschwin
den. Der Stadtkommandant!" 

Diese Dokumente sind eindeutige Beweise für 
die Tatsache, daß die kommunistischen Macht
haber ihre „Blitzkriegspropaganda' gegen die 
Bundesrepublik nur dazu benutzen, um ihre 
eigenen aggressiven Absichten zu verschleiern. * 

Wer in der freien westlichen Welt un einer 
echten Verständigung mit dem Kommunismus 
glaubt, dem sei an einem Ausspruch Chru
schtschews erinnert, der einmal wörtlich sagte-

„Wenn jemand von uns erwartet, daß wir uns 
von unseren Zielen lossagen und von unserer 
Überzeugung, dann irrt er sich gewaltig. Den 
Leuten, die darauf warten, können wir nur ver
sichern, daß sie warten werden, bis Ostern und 
Pfingsten auf einen Tag fallen." 

Der freie Westen sollte sich diesen Ausspruch 
bei Verhandlungen mit dem Osten immer vor 
Augen halten, denn Diktatoren neigen nun ein 
mal dazu, die Demokratien und ihre Verständi 
gungsbereitschaft zu unterschätzen. Pankow aibl 
dafür ein sichtbares Beispiel. 

Georg Be lisch 

Die lärmen und Schnitzwerke des Hochaltan 
und der Kanzel m der katholischen Kirche zu 
S t u r m h ü b c l , Kreis Roßel, verkörperten 
nach dem Urteil des Kunsthistorikers Professor 
Dr Anton Ulbrich das vollendete Rokoko in 
Ostpreußen. Die obige Skizze gibt die Umrisse 
einer der beiden in verzückter Haltung darge-
stellten großen Enqelsgestalten zu Seiten dei 
Hochaltars wieder Da urkundliche Beleg, 
len ist es strittig, ob der <">s Tirol nach Tolke-
mit eingewanderte, aus einer berühmten Bild-
haueriamilie stammende Christoph Perwanger 
oder der in Röbel lebende Christian Bernhard 
Schmidt diese Bildnereien geschaffen hat 

Das Dori Sturmhübel erhielt seine Handfest« 
1339. Von der um diese Zeil gebaute Kirchewa. 
ren noch Teile \ orhunden, doch wurde der Bau 
mehrfach verändert. 

EIN MINIMUM 
„Herr meines Lebens, verlaß mich nidlh' 

•S/r 23, l 
Wenigstens in einet Sache können wir Men

schenkinder nicht übertreiben, wir können nie
mals zuviel C,oil\eriinueii haben. Wer ihn nur 
als Chef der WeltluhriL ansieht, kann seit» 
Zweifel anmelden. Uns ist er mehr. 

Wir brauchen da/u auch nicht die Lebenstedt-
nik des Orientalen, der mit seinem Kismetglau-
ben vielem gewachsen ist. \\ ir bleiben bei unse
rem „Vater unser". Nur muß aus diesem Gebet 
neben dem ehrfürchtigen Aussprechen zugleidt 
eine Lebenshaltung werden. 

Weil weithin der \ eitel und seine Rechte t 

thront sind, haben die Menschen auch ihren Va
terglauben beschnitten. Das rächt sich an der 
seelischen Gesundheit. Die Kind-Cottes-Haltung 
verwirklich! das Wort von Peter Wust: „Gott-
vertrauen heißt, an ein Minimum von Seh 
keit ein Maximum von Liebe setzen.' 

Das gibt schon eine sichere Daseinskraft, wenn 
ich weiß, daß ich kein lindling bin und daß für 
den Schöpfergott immer erst die Menschen da 
sind und dann erst die Tiere und Dinge 
diese sind schon so herrlich. Die Fähigkeit, sich 
zu freuen, ist schon der halbe Weg zum Beten. 
Aber unsere Augen sind noch gehalten, die Seh
fähigkeit ist noch getrübt. 

Und schon kommen die Unken und quaken: 
„Was nützt mir eine Liebe, deren ich nicht inne 
werde." Da quält uns wieder das versteckte 
Verlangen nach mathematischer Gewißheit. 

Wenn ich jemand liebhabe, brauche ich doch 
auch nicht alle dreißig Minuten danach zu fra
gen. Bin ich seiner nicht sicher, dann ist eben 
von Liebe Leine Rede. Vielleicht sind wir falsch 
erzogen worden und man hat uns mit Gott ge
droht. Oder irgendwo hat ein Pharisäer, ein* 
dieser Moralautomaten, mit selbst erfundenen 
Gesetzen die Liebe des Vaters im Himmel ver
dunkelt. Wie ruhig kann aber ein Mensch sein, 
der weiß, daß das Ende von allem immer dort 
oben gemacht wird. 

Wer schmückt die Lilien? 
Wer speiset die Narzissen? 
Was bist dann du, mein Christ, 
auf dich so sehr beflissen. 

Darum ist alle Angst Gotteslästerung. „AnQBk 
lieh zu sinnen" ist sein unchristlich, aber ebenso 
unchristlich ist r> uheihuupt nicht zu sinnen-, 
Was wohl bedeutet, nachzudenken und alle mit 
mögliche I ehensansitengunq zu machen. Viel« 
verwechseln doch zu -e/ir unsere christliche 
Sorglosigkeit mit einem leben im Schlaraffen
land. Und da wundern wir uns noch, wenn der 
Vatergott den Dingen und unseren Unte 
mungen manchmal die Funktion geben muß, uns 
zu enttäuschen; Irgendwie kommen sie uns dödl 
alle komisch und zugleich bejammernswert vor, 
die ihren „Salut gen Himmel" schießett-. 

Wir halten es lieber mit dem ehrlichen Sprach 
des kindlich weisen Sancho Pausa: „Gott ver
steht mich" . . . ja wirklich! 

Pfarrer d r » G r l in in e (Zinten) 

Polnischer KP-Führer 
fordert rote Gipfelkonterenz 

M - W u r s c h a u. Im K P - O r g a n „ N o w e Drog i ' 
hat das polnische P o l i t b ü r o - M i t g l i e d K l i s z k o die 
Auf fas sung ver t re ten , d a ß die s o w j e t i s c h -
< h l n e s l s c h o n A u s e i n a n d e r s e i I U n -
g e n nur noch auf einer roten G i p f e l k o n 
f e r e n z beigelegt werden k ö n n t e n : „Wir wa
ren und s ind ü b e r z e u g t " , schreib! K l i s / k o , „daß 
(He M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n in der interna
t ionalen kommunis t i schen Bewegung nur auf 

ieseiu W e g e ü b e r w u n d e n werden k ö n n e n " 
Neun M e i n u n g \ „ „ K ! : .,-!,,, M . j p o k i n g darauf 

P U s . " e i l l e n « i g e n e n „Hl.,- k von Parteien und 
' t c i k l i o n e n zu b i l den" . Für die „I ,nheil der so
z ia l i s t i schen Lander und k o m m u n i s t i s c h « ! 
<eien sei daduich eine „ e r n s t e Gefahr" ernslan-
n>n. Die polnische K P habe sich im sowjetiseh-
(hnosuschen Stre i l „ e m - r a u ß e r g e w ö h n l i c h e n 

H~i. , U " - ' m " " e t l i c h e n Ä u ß e r u n g e n " be-
e>»'f|t - e r k l ä r t K l i s / k o , Polen stehe je.dodi 

M ' ^ ' t . e i E r k l ä r u n g x ,„ , i960 und be-
t dr in , , das chi .u .s is . i , , . V o r g e h e » „Is . i m Wider
spruch zu d ieser E r k l ä r u n g s tehend" 
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Z U E I N E M B U C H V O N O B E R F O R S T M E I S T E R H A N S K R A M E R 

Der Bayerische Landwir tschaf tsver lag, M ü n 
chen, der schon die beiden bemerkenswer ten 
Bücher „ T r a k e h n e n " von Ober landsta l lmeis ter 
a.D. Dr. M a r t i n H e l i n g und „ R o m i n t e n " v o n dem 
durch einen Jagdunfa l l v e r u n g l ü c k t e n Ober
forstmeister W a l t e r Frever t herausgegeben hat, 
legt nun e in drittes o s t p r e u ß i s c h e s Dokumentar-
werk vor . Se in T i t e l lautet „ D e r E l c h -
w a l d " . Der Verfasser — Oberforstmeister 
a. D. H a n s K r a m e r — ist mit den Lebens
gewohnheiten und der Hege des Elches ebenso 
nahe vertraut, w i e mit der Beschaffenheit der 
zum Bezirk „Elchwald" zusammengezogenen elf 
F o r s t ä m t e r um das Kurische Haff, die mit 25 ha 
angepachteten Schutzjagden e in g r o ß e n t e i l s zu
s a m m e n h ä n g e n d e s Jagdgebiet v o n ü b e r 100 000 
Morgen bi ldeten. 

Hans Kramer , der am 13. J u l i 1896 als Sohn 
des D o m ä n e n p ä c h t e r s Richard K r a m e r und sei
ner F rau A n n a , geb. T o l k i , i n V o i g t s h o f 
bei Seeberg im Kre i se Röße l geboren wurde, 
entstammt einer e ingewander ten Salzburger Fa
mil ie . 1914 v e r l i e ß er das Fr iedr ichsko l leg ium 
In K ö n i g s b e r g nach bestandenem A b i t u r und 
trat als Kr i egs f r e iw i l l i ge r in das 1. Masur ische 
Feldar t i l ler ie-Regiment N r . 73 e in . Nach Kr i egs 
ende begann er sein forstliches S tud ium in 
Eberswalde, das er an der A l b e r t u s - U n i v e r s i t ä t 
zu K ö n i g s b e r g und an der Forst l ichen Hoch
schule i n H a n n M ü n d e n fortsetzte. Sein be
ruflicher A u s b i l d u n g s w e g füh r t e ihn u. a. nach 
P f e i l s w a l d e i n der Johannisburger Heide 
Nach der g r o ß e n S t a a t s p r ü f u n g und sich an
sch l i eßende r Ass is tentenzei t an der Forst l ichen 
Hochschule i n Eberswalde Wurde er unter Über 
tragung der O b e r f ö r s t e r e i P f e i l im Kre i se 
Labiau zum O b e r f ö r s t e r ernannt. Er widmete 
sich hier vornehml ich der Verbesse rung der 
waldbaul ichen V e r h ä l t n i s s e dieses g r o ß e n , unter 
starker V e r n ä s s u n g le idenden Reviers . Umfang
reiche Mel io ra t ionsa rbe i t en waren h ie r fü r er
forderlich. Wachsende Aufgaben brachte nach 
der Ernennung zum E l c h j ä g e r m e i s t e r und der 
B e f ö r d e r u n g zum Oberforstmeister die ihm 
ü b e r t r a g e n d e Lei tung des unmit te lbar dem 
Reichsforst- und Jagdamt unterstel l ten Ober
forstamtes E lchwald . 

Oberforstmeister Kramer , der auch als Soldat 
am Zwe i t en W e l t k r i e g te i lnahm, wurde nach 
der Ent lassung aus englischer Kriegsgefangen
schaft im O k t o b e r 1945 mit der Le i tung des 
Forstamtes Neuhaus im So l l i ng , beauftragt. Die 
letzten Jahre bis zu seinem Ausscheiden aus 
dem Forstdienst , infolge Erreichung der A l t e r s 
grenze, war er als Fors t inspekt ionsbeamter und 
Dezernent für Ho lzhande l , W a l d b a u und Jagd 

ü b e r den Beginn der E l c h h e g e , die M a ß 
nahmen zum Schutz und zur Pflege der ur igen 
Tiere, bei deren Durch füh rung die o s t p r e u ß i 
schen F ö r s t e r G r o ß e s geleistet haben. Es schlie
ß e n sich dann nicht minder fesselnde Angaben 
ü b e r anderes W i l d — Hirsche, Rehe, Sauen, 
Fede rwi ld und R a u b w i l d — an, das in jenen 
Revieren hauste. 

Eingestreut s ind mit Humor e r z ä h l t e p e r s ö n 
liche Erlebnisse und Anekdo ten v o n prachtvol
len alten F ö r s t e r n , denen es schnuppe war, ob 
ihre A n t w o r t e n und Meinungen hohen und 
höchs t en Herrschaften in wechselnden Regimen 
(die sich als unbedingte Respektspersonen d ü n k -
ten), gefielen; sie l i eßen sich nicht e inschüch
tern und sprachen ehrlich. In Summa: Etwas 
wohl tuende Wald lu f t bringt „Der Elchwald" 
jedem Leser ins Zimmer. s—h Elch im Wasser 

ff'Vet £lch war in Ostpreußen nickt menschenscheu4 

Mit freundlicher Erlaubnis des Bayerischen 
Landwirtschaftsverlages veröffentlichen wir 
einen Auszug aus dem Buch. In diesem werden 
Eigenschaften des Elches behandelt, insbeson
dere sein Verhalten zum Menschen. 

Die Intell igenz scheint beim Elchwi ld hoch
entwickelt zu sein; h ie r für spricht, wie es sich 
den wechselnden U m w e l t e i n f l ü s s e n anzupassen 
w u ß t e . 

W ä h r e n d andere Cerv iden , so das Ro twi ld 
und insbesondere das Rehwi ld , auf eine Ge
fahr mit sofortiger Flucht reagieren, Gatter und 
B ä u m e anfliehen, wi rd das Elchwi ld fast nie 
flüchtig; es zieht und verhofft und läßt „den 
Fe ind nicht aus den A u g e n " . Der erfahrene J ä 
ger w e i ß , wie schwierig es ist, Ro twi ld oder gar 
R e h w i l d aus einem Gatter zu d rücken . Elche 
l inden die Öffnung in der U m z ä u n u n g sehr 
schnell und nehmen sie an. Beim Reh führt der 
m ä c h t i g e Fluchtinst inkt oft zu „kopf loser Pa
nik" , beim Elch ü b e r w i e g t fast immer die „ver 
s t a n d e s m ä ß i g e Ü b e r l e g u n g " . Erstaunlich ist es, 
wie das starke schwere W i l d , wenn es sich ver
folgt fühlt, sich gleichsam unsichtbar zu machen 
versteht (die w ie B i r k e n s t ä m m e n hel len Läufe 
„ t a r n e n " gut), und wie lautlos es, bei Treib
jagden oder ihm selbst geltender Drückjagd , 
sich fortbewegt. 

W e n n das E lchwi ld in O s t p r e u ß e n i . a. recht 
vertraut war, so keineswegs aus „ D u m m h e i t " 
oder „S tumpfs inn" (wie es Nichtkenner häufig 
au f faß ten) ; v ie lmehr war dieses auf ein gewis
ses K r a f t b e w u ß t s e i n (das G r o ß r a u b w i l d als na-

in Niedersachsen tatig. Er wohnt heute in 314 
Lüneburg , R ö n t g e n s t r a ß e 5. — Der mit seiner 
Frau Ger t rud , geb. Meh lhausen , geschlossenen 
Ehe sind v i e r S ö h n e entsprossen. 

W i r haben diesen Lebenslauf vorangestell t , 
weil er Auf sch luß ü b e r die Aufgabenbereiche 
und Erfahrungen dieses b e w ä h r t e n Forstmannes 
gibt. Diese s ind dem Buche, das auf Grund 
m ü h s e l i g e r Sammlung der Unter lagen entstan
den ist, zugute gekommen. Es gl iedert sich zu
nächst in die 'Haupt te i le : L a n d s c h a t t s -
g e b i e t e d e s E l c h w a l d e s - wobei Bo
den, K l i m a , F lo ra , die forstl ichen V e r h ä l t n i s s e 
und die Wi r t s cha l l swe i se und das Leben in den 
Gemeinden des G r o ß e n Moosbruches und in 
den Dörfe rn am Hal t und der Nehrungsbewoh
ner behandelt werden — Z u r C h r o n i k d e r 
E l c h r e v i e r e - von der En twick lung des 
Waldes seit der Ordenszei t bis zur Organisa t ion 
des Oberforstamtes Elchwald werden die ge
schichtlichen Epochen dargestell t . Hie rbe , unter
läßt es der A u t o r nicht, a l le r seiner f rühe ren 
Mitarbeiter in a l l en F ö r s t e r e i e n zu gedenken, 
die er auch namentl ich auf führ t . Daß der F o r s 
und Jagdschutz nicht ohne Gefahr a u s g e ü b t 
wurde, erfahrt man durch sehr lebendige Schil-
derungen. 

Saugendes Elchkalb während der Brunftzeit. 
Aufn.: Krauskopf 

Die in Pait großgezogene „Elka" mit ihrem 
Spielgefährten. Von ihren Streichen wird in dem 

Textauszug berichtet. 

tü r l icher Fe ind fiel in O s t p r e u ß e n aus) und auf 
die Hege und A r t der J a g d a u s ü b u n g zurückzu
führen. In Skandinavien und in anderen Gebie
ten mit starker und weniger behutsamer Jagd
a u s ü b u n g und na tür l ich auch beim V o r k o m m e n 
starken Raubwildes ist das Elchwi ld sehr v i e l 
scheuer. Die a u ß e r o r d e n t l i c h e Vertrautheit des 
Elches auf der Kurischen Nehrung den schau
lustigen Menschen g e g e n ü b e r beruhte schließ
lich auf der Erfahrung, daß ihm v o m Menschen 
keine Gefahr drohte. Bei Rot- und Rehwi ld ist 
ein solches Verha l ten undenkbar. 

Schwer zu entscheiden ist, ob das sehr zweck
mäß ige Verha l ten des krank geschossenen E l 
ches als ins t inkt iv oder als eine Verstandeslei
stung zu werten ist. Fast immer „flieht" der 
kranke Elch mit dem W i n d e und tut sich auch 
in dieser Richtung nieder, um beim Herannahen 
des Verfolgers seine Flucht in gleicher Richtung 
lortzusetzen. So werden seine s t ä r k s t e n Sinnes
organe — Geruch und G e h ö r — am besten aus
genutzt. Die K o m b i n a t i o n s f ä h i g k e i t — das er
gaben zahlreiche Beobachtungen — scheint beim 
Elch besonders g roß zu sein. 

Hil fe le is tung unter Artgenossen, wie sie bei 
anderen Tieren nachgewiesen sind, kommen 
beim Elch, der ja keinen Hang zur Vergese l l 
schaftung (Rudelbildung) hat, kaum vor. Ledig
lich f ü h r e n d e Tiere ver le id igen ihre Kälber , aber 
auch durchaus nicht immer, wie wir beim Ein
fangen und Zeichnen von Elchkä lbern feststellen 
konnten. V o m Menschen b e r ü h r t e Kä lbe r (also 
mit z. B. mit Ohrmarken gezeichnete) werden 
in der Regel vom Mutter t ier wieder angenom
men. 

Das V e r h ä l t n i s des Elches zum Menschen ist 
bereits im Abschnitt ü b e r die Flucht gestreift 
worden. Die Fluchtdistanz ist je nach den Er
fahrungen des Elches verschieden groß . Im a l l 
gemeinen war er in O s t p r e u ß e n keineswegs 
menschenscheu. Er hielt sich oft in der N ä h e von 
Gehöf ten auf. Kranke Elche suchten oft die N ä h e 
menschlicher Anwesen , wohl um sich den Angrif-
fen gesunder Artgenossen zu entziehen Nicht 
selten wurde in O s t p r e u ß e n ü b e r Angriffslust 
von Elchen berichtet. Bei gesunden Stücken und 
gegebener Ausweichmögl i chke i t war die Furcht 
vor Angriffen u n b e g r ü n d e t , wenn es auch nicht 
geraten erschien, der Mut ter eines frisch gesetz
ten Kalbes zu nahe zu kommen. Kranke , ins
besondere schwer von der Rachenbremse be
fallene Elche hingegen und Stücke, die auf von 
Hochwasser umschlossenen Inseln und D ä m m e n 
nicht ausweichen konnten, nahmen oft an und 
muß ten , wenn sie den Verkeh r ge f äh rde t en , ab
geschossen werden. In Tawel ln ingken kam das 
gar nicht selten vor. Biswei len l ieß sich auch 
kein Grund für die Angriffslust feststellen. So 
nahm z. B. im Forstamt Ibenhorst auf dem Bred-
schuller M o o r ein junger Elchhirsch auf der am 
M o o r e n t l a n g f ü h r e n d e n S t r a ß e v o r ü b e r f a h r e n d e 
Radfahrer an. F u ß g ä n g e r l ieß er unbehelligt. Er 
wurde der „Unhold" getauft. Sein Abschuß wäh
rend der Schonzeit wurde beantragt und nach 
l ä n g e r e m H i n und Her auch genehmigt Mi t dem 
„Vol lzug" wurde ein dem Forstmeister befreun
deter Arz t betraut. A l s man zum M o o r hinaus
kam, war der „Unhold" nicht herauszufinden. Er 
hatte inzwischen abgeworfen. Was nun? Der fin
dige Forstmeister Krause w u ß t e Rat: Ein Rad
fahrer wurde herbeigeholt und m u ß t e auf der 
S t r a ß e entlangfahren. Schon lös te sich ein Elch 
vom Rudel und n ä h e r t e sich dem Radfahrer: Der 

Einen geraumen Umfang i nullit das Haupt-
kapi.el „ D e r E l c h " e in . Die> exak ten M i t 
teilungen ü b e r K ö r p e r m a ß e , Geweihen tw k-
keln, Gangart, Lebensweise, aber auch ü b e r die 
Entstehung der Gat tung, den Lebensraum und 
die Verbre i tung werden jedem Naturfreund 
Willkommen sein. F ü r die o s t p r e u ß i s c h e H e i m a -
«eschichte wichtig erscheint uns der A b s c n n m 

Foto: Forstmeister Siewert 

Das Buch ist mit vielen seltenen Fotos aus
gestattet. Die meisten veranschaulichen Lebens
gewohnheiten der Elche. Den Jäger wird die lange 
Reihe der Schaufelgeweihe interessieren. Aber 
auch anderes Wild ist im Bilde erfaßt. Geiiederte 
Pfleglinge der Vogelwarte Rossitten — darunter 
das Uhuweibchen „Hanne", Seeadler und 
Störche — gesellen sich zu dieser reichhaltigen 
Tierwelt. Hervorzuheben sind auch die Aufnah
men aus dem weiten Revier des Elchwaldes, die 
Gebäude der Förstereien, Siedlungen im Gro
ßen Moosbruch, die Bilder vom Großen Fried
richsgraben und den hohen Dünen der Kurischen 
Nehrung. — Der Textteil umlaßt 336 Seiten, da
von 110 Tafeln, 4 Farbtafeln, eine farbige Karte. 
Format 17,3x24,5 cm, Ganzleinen 34 DM. 

„Unhold" konnte erlegt werden. — Wahrschein
lich hatte der „Unhold" irgendeinen geistigen 
Defekt. — 

Auch besonders vertraute Elche der Kurischen 
Nehrung nahmen, wenn sie sich ge fährde t oder 
eingeengt fühl ten, eine bedrohliche Hal tung ein 
und griffen auch bisweilen an Das haben gar zu 
„zudr ingl iche B a d e g ä s t e " zu s p ü r e n bekommen. 
Ich selbst war Zeuge, wie der. „Gästeelch ' von 
S c h w a r z o r t , der gern die G ä r t e n der F i 
scherwirte p l ü n d e r t e , von neugierigen Bade
g ä s t e n nahezu umstellt, einen seiner „Wide r 
sacher" über f loh und zu Boden warf, gottlob, 
ohne ihn ernstlich zu verletzen. Krankgeschos
sene Elche waren gleichfalls unberechenbar, und 
namentlich ä l t e r e und schmerzende Ver le tzun
gen schienen sie angriffslustig zu machen. Im 
Forstamt G r e 1 b e n war dem Forstmeister 
U h d e von Waldarbe i te rn ein kranker Elch ge
meldet worden. Er fuhr zu dem ihm genannten 
Revier te i l und entdeckte den Hirsch sehr bald 
auf einem Gestel l sitzend. Er n ä h e r t e sich dem 
Hirsch auf gute Beobachtungsweite und konnte 
deutlich eine dunkle, offenbar vereiterte W u n d -

Das zweijährige Elchtier „Pauline", das Forst
meister Kramer im Forstamt Preil einfing, mit 
einem frisch gesetzten Kalb. Zwar ist es noch 
etwas schlotterig aut den Beinen, doch befindet 
es sich — wie man sieht — unter liebevoller 

mütterlicher Obhut. 

stelle hinter dem Blatt feststellen. Sehr schnell 
wurde der kranke Elch hoch und legte bösa r t i g 
die Lauscher nach hinten. Der Forstmeister 
konnte noch schnell das Fernglas von der Büchse 
entfernen, als der Elch auch schon annahm. Der 
Schuß, spitz von vorn, l ieß den Elch unmittelbar 
vor dem Schützen zusammenbrechen. 

„ E l k a " l i e b t e s t a r k e s P a r f ü m 

Der den Menschen nicht eigentlich fürchtende 
Elch ist v e r h ä l t n i s m ä ß i g leicht zu »ahmen , wenn 
er als Ka lb in menschliche H ä n d e ge r ä t und auf
gezogen wird . Bekannt sind in O s t p r e u ß e n das 
Elchtier „Elka", das der Rev ie r fö r s t e r K u h r k e 
in P a i t aufzog, und der Elchhirsch „Peter" des 
Grafen zu D o h n a in W i l l k ü h n e n gewor
den. A u s Erzäh lungen von Revie r fö rs te r Kuhrke 
sei das Folgende wiedergegeben: „„Elka", deren 
Mutter eingegangen war, wurde als frisch ge
setztes K a l b Ende M a i 1929 zum Forsthaus Pait 
gebracht und dort mit V e r s t ä n d n i s und Glück 
aufgezogen. Sie wuchs als „Glied der Famil ie" 
auf, war mit den Hunden befreundet und er
freute sich völ l iger Bewegungsfreiheit. V o n ihrer 

F o r t s e t z u n g S e i t e 6 
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scktaiben . . . 

Ein See hinter dem andern! 

Du bringst in deiner Ausgabe vom 31. August 
auf der Seite 10 ein w u n d e r s c h ö n e s B i l d von 
unserem See. W i e w ä r e es herrl ich, bei diesem 
Wet te r dort zu schwimmen, immer der Sonne 
entgegen, den Spiegel mit den ziehenden wei
ßen , weichen W o l k e n z e r s t ö r e n d , oder am Ufer 
vor der Jugendherberge auf den Steinen zu 
sitzen oder in einem schlanken Segelboot das 
leise Gluckern der an den Bug schlagenden 
W e l l e n zu hö ren , oder gar auf der Bank neben 
der Bi rke die auf der gemauerten M o l e steht, 
zu t r ä u m e n . W i e oft haben w i r abends bei M o n 
denschein dort gesessen und die eben gelernten 
Verse aus Goethes Gedicht „An den M o n d " de
klamier t . „Fül les t wieder Busch und T a l s t i l l mit 
Nebelg lanz , löses t endlich auch einmal meine 
Seele ganz 

W e n n auch Beethovens Mondscheinsonate 
w o h l besser zur St immung an dem ruhigen, 
mondbeschienenen See p a ß t e , so füh l t en w i r uns 
be i den Ze i l en des Gedichtes ganz mit der N a 
tur verbunden und konnten uns nicht von ihr 
trennen. 

A c h ja, wie war es schön an unserem L ö w e n 
tin-See! A b e r was m u ß ich lesen, da steht doch 
neben dem B i l d : „ Z i e h e n d e W o l k e n im Spiegel 
des k laren Mauersees" . N e i n , so etwas! Das 
stimmt nun ganz und gar nicht. Da m u ß ich 
protest ieren und mit mir a l le Lö tzene r . Das ist 
der L ö w e n t i n , von der Jugendherberge aus ge
sehen, mit der M o l e rechts im B i l d , die neben 
dem K a n a l liegt, der den L ö w e n t i n und den 
Mauersee verbindet. N a , und k l a r ist der Lö
went in auch nicht. W e n n er b l ü h t e und w i r Süd
w i n d hatten, da m ö c h t e ich niemanden raten, 
dort zu schwimmen. Dann fuhren w i r zum 
Mauersee . Ja , seid ihr aber v e r w ö h n t , sagen die 
Hamburger , so v i e l Wasse r und so nah und so 
beguem. 

Ach , ja , wann werden w i r das alles wieder
sehen? N u r da ist es am s c h ö n s t e n , wo man 
seine glückl iche Jugend gehabt hat, wo man ge
boren ist. 

Ilsegret Böhm 
jetzt H a m b u r g - P o p p e n b ü t t e l 

In der Folge 35 unseres Heimatblat tes v o m 
31. Augus t hat der A r t i k e l „Ein See hinter dem 
anderen" es mir besonders angetan. Nicht , d a ß 
das andere weniger interessant w ä r e . Es ist 
eben alles e in Stück Heimat . U n d durch den 
poli t ischen T e i l in V e r b i n d u n g mit den Tages
nachrichten b in ich besser informiert als durch 
eine o r t s ü b l i c h e Tageszei tung. Ich halte nur das 
Heimatbla t t . . . das g e n ü g t mir. 

Der e r w ä h n t e A r t i k e l hat Er innerungen aus 
der Schulzeit in mir wachgerufen. Es ist mir, als 
ob ich alles erst vo r e in igen M o n a t e n erlebt 
h ä t t e . Unsere Schulwanderungen und Aus f lüge 
haben wir , a u ß e r i n der n ä h e r e n Umgebung, bis 
nach Lotzen, Rhein , N i k o l a i k e n , den Beldahn-
see, die Schleuse v o n Gusz ianka , F ä h r e v o n 
W i r s b a , Niedersee, Cru t t i nna ausgedehnt. 

W . Ocko, 7941 Emer ingen 

S t re i fzüge durch unsere W ä l d e r 
K . - H . Jarsen schreibt in Folge 36 v o n den 

zahlreichen „ u n n ü t z e n " P i lzen und z ä h l t dazu 
T ä u b l i n g e , Bovis te und Schirmpilze. Er hat, ab
gesehen von den wenigen A r t e n der T ä u b l i n g e , 

die neben den v i e l en e ß b a r e n A r t e n w i r k l i c h un
g e n i e ß b a r sind, lauter Speisepi lze au fgezäh l t . 
Selbst die Bovis te sind, solange sie Innen w e i ß 
sind, gut e ß b a r . (Ganz nebenbei : S ind die für uns 
nicht e ß b a r e n A r t e n , die aber den W a l d t i e r e n 
und dem W i l d schmecken, w i r k l i c h „unnü tz "? ) 

A u ß e r d e m spricht er v o n „ H a l b s l e i n p t l z e n " . 
Ich kann mir nur denken, d a ß er den Maronen -
r ö h r l i n g meint, der einen kastanienbraunen, 
samtigen Hut hat und leicht b läu l i ch anlaufendes 
Fleisch, ebenfalls ein sehr guter Speisepi lz . Den 
B r o n z e r ö h r l i n g , eine echte Ste inpi lz form mit 
dunklem Hut, gibt es vor a l lem in S ü d d e u t s c h 
land, der ist also w o h l nicht gemeint. 

ü b r i g e n s , unsere so w ü r d i g e n echten oder 
Blu t re izker , die bei uns im Herbst so in den 
Wagenspuren der W a l d w e g e zwischen verg i lb 
tem Laub stehen konnten, d a ß man sie selbst 
für abgefallene, g e k r ü m m t e B lä t t e r halten 
konnte, s ind mir immer eine lebende Er innerung 
an die Heimat , wenn ich sie auch hier finde. M i r 
schmecken sie besonders gut, wenn sie paniert 
und in Fett gebacken werden. 

Dr. Leonore K u h n (früher L y c k l 
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V o m H o l l ä n d e r b a u m p r e g e l a b w ä r t s 
Zu dem A r t i k e l in Folge 35 m ö c h t e ich am 

Rande e r w ä h n e n , d a ß das Cafe Kl . -Fr iedr ichs
berg um das Jahr 1910 Cafe Bauer h ieß . Der 
damalige Päch te r , e in etwas skur r i l e r Kopf, h i e ß 
Bauer, und so hatte er in A n l e h n u n g an das 
bekannte Cafe Bauer auf dem Paradeplatz sein 
Etablissement auch genannt. Neben dem Restau
rant bestand noch ein besonderer Ausschank 
für die Arbe i t e r des S ä g e w e r k s Kl . -Fr iedr ichs
berg. 

F ü r die Wasserspor t le r war Kl . -Fr iedr ichsberg 
auch ein beliebter Anlegep la tz . B e r ü h m t waren 
die sogenannten Eierfahrten der K ö n i g s b e r g e r 
Ruderer. W e n n die E i s v e r h ä l t n i s s e auf dem 
Pregel es z u l i e ß e n , wurde die Fahrt mit dem 
Glockenschlag 12 in der Silvesternacht angetre
ten. Das erste Boot, das im neuen Jahr in K l . -
Fr iedr ichsberg anlegte, erhiel t als Geschenk e in 
Schock Eier . Diese Fahr ten waren im wahrsten 
Sinne Eierfahrten, denn es kam auch vor, d a ß 
die Boote durch treibende Eisschol len beschä 
digt wurden. Der Gas twi r t Bauer, der gelernter 
Dest i l la teur war, braute auch selbst L i k ö r e , de
nen er o r ig ine l le N a m e n gab, unter anderen 
„Prege ldu f t " und „Kie l s chwe in" . Das W o r t Pre-
gelduft bezog sich auf die bei W e s t w i n d auf
tretenden unangenehmen Düfte , die der Pregel 
a u s s t r ö m t e , und deren Ursache die A b w ä s s e r 
der Zel ls tof fabr iken waren. K ie l s chwe in wurde 
von den Ruderern ein Bootsinsasse genannt, der 
selbst nicht ruderte. 

A r t h u r P a h l k e , Gos la r 

Das A m u l e t t v o m M ü n z p l a t z 
ü b e r die Zuschrift v o n Frau Ger t rud Men tz -

Rin te ln zu der Inschrift des „ r ä t s e l h a f t e n A m u 
letts v o m M ü n z p l a t z zu K ö n i g s b e r g (Folge 33, 
Seite 6) habe ich herzhaft lachen m ü s s e n . D ie 
Entzifferung der Inschrift „ S a n t — A n n a — H i l f — 
S a l — D r i t — M i e r " als Anna-se lbdr i t t ist z w e i 
fellos r ichtig. A b e r dann folgt der Satz: Dem 
T r ä g e r des Amule t t s sol l ten — a u ß e r der H e i 
l igen A n n a — auch die H e i l i g e n Dre i K ö n i g e 
helfen. 

D a kann ich auch nur sagen: A c h nei'che. 
Anna-se lbdr i t t ist nicht die h l . A n n a mit den 

H l . D r e i K ö n i g e n , sondern Jesus mit seiner 
M u t t e r M a r i a und seiner G r o ß m u t t e r A n n a , i n 
der Kuns t ist diese G r u p p e vielfach dargestel l t . 
Das bekannteste G e m ä l d e ist das v o n Leonardo 
da V i n c i — A n n a selbdri t t — das im L o u v i e 
zu Paris bewundert werden kann. (Eine A b b i l 
dung findet sich im G r o ß e n Brockhaus, B d 1, 
Seite 295, zu dem Stichwort Anna-se lbdr i t t . ) 

Das r ä t s e l h a l t e „ A m u l e t t " ist w o h l ü b e r h a u p t 
ke in Amule t t , sondern eine M e d a i l l e der S t -
Annen-Bruderschaft . 

V o r i g e s J ah r brachte das O s t p i e u ß e n b l a t t 
eine nette Geschichte v o n einer O s t p r e u ß m , die 
einen Bauern im A l l g ä u nach der Bedeutung der 
Kreideinschrif t an seiner H a u s t ü r e 19 — K — M 
—B—62 (das s ind die H l . D r e i K ö n i g e ) gefragt 
und die A n t w o r t bekommen hatte, das bedeute: 
Käse , M i l c h und Butter. Die kni tzen Schwaben 
antworten gern auf diese W e i s e . 

N u n zu Ihrem A r t i k e l „ V o m l ieben Gottchen 
und vom Wet terchen" in Folge 33, Seite 7. A u c h 
hier im Schwabenland hat man diese „ V e r n i e d 
l ichung" und sagt „ H e r r g ö t t l e " , „ M a ' l e " ^ (ent
spricht unserem o s t p r e u ß i s c h e n „ M a n n c h e " ) und 
sogar „ s o d e l e " (so). Der W i r t stellt das „Vie r 
tele" W e i n h i n und sagt dazu: „ S o d e l e ! " A l l e r 
dings, für Du'che und nei'che gibt es h ier ke ine 
entsprechenden Formen, das k ö n n e n nur w i r 
O s t p r e u ß e n . 

Fr i tz Kretschmann 
f rühe r Braunsberg (Ermland) 
Y o r c k s t r a ß e 24 
jetzt 7202 M ü h l h e i m 
I l indenburgpla tz 2 

A n der Brücke bei Nemmersdor f 

Nachdem sowjetische Panzer ü b e r Nemmers -
dor i hinaus im Oktobe r 1944 durchgebrochen 
waren, bei welcher Gelegenhei t auch die hohe 
Brücke ü b e r die Ange rapp schwer b e s c h ä d i g t 
worden war. wurde ich mit meiner Einhei t dort
h in beordert, um eine N o t b r ü c k e herzus te l len 
und die b e s c h ä d i g t e Brücke wieder in O r d 
nung zu br ingen. W i r hatten dort festgestellt 
d a ß die E indr ing l inge 13 Menschen ermordet 
hatten, darunter e in k le ines K i n d v o n 2 Jahren . 

Diese 13 Leichen wurden v o n uns in e inem 
Massengrab auf einer A n h ö h e neben dem Dorf 
beigesetzt In der Nacht vor dieser Beise tzung 
hatte ein feindlicher Fl ieger mit einer Bombe 
ein Haus getroffen, in dem Kameraden einer 
anderen Einheit gelegen haben. H i e r b e i wur
den 6 M a n n schwer getroffen, deren Leichen
teile in Zel ten an derselben Ste l le in e inem 
besonderen Massengrab beigesetzt wurden . 

Da ich dienst l ich a u ß e r h a l b Nemmersdor f zu 
tun hatte, stelle ich bei dieser Gelegenhei t fest, 
d a ß der Gegner hinter Nemmersdor f e in ige 
seiner Panzer stehen lassen m u ß t e . Ich konnte 
jedoch nicht erkennen, ob diese v o n unserer 
A b w e h r unbrauchbar gemacht wurden , oder 
die b e s c h ä d i g t e Brücke sie an der Wei te r fahr t 
gehindert hatte. Einer v o n diesen Panzern 
b l ieb auf dem b e s c h ä d i g t e n T e i l der B r ü c k e 
h ä n g e n , dessen Waffen noch geladen waren, 
Ich fand auf i h m eine ganz neue Strickjacke, 
die e in Russe in Nemmersdor f in e inem g r o ß e n 
Geschäf t gestohlen hatte. Ich konnte sie jedoch 
be im Einsatz gut gebrauchen, w e i l Ende O k 
tober das Wet t e r schon z ieml ich ka l t wurde , 
und mir deshalb diese Strickjacke sehr gute 
Dienste geleistet hat, zumal ich damals auch 
schon 53 Jahre alt gewesen b in . 

W i r haben in Nemmersdor f ke inen toten 
sowjetischen Soldaten angetroffen, wissen dem
nach nicht, ob damals dort welche gefal len 
waren. 

Ernst J end reyz ik , ehem. OT-Oberme i s t e r , 
Winsen^Luhe , Hoopte r S t r a ß e 26 

Das Finanzamt und die Liebesgabenpakete 

Unser Leser Erich Eder, der heule in Braun
schweig lebt, schteibt uns zu unserem Artikel 
in Lulge 34, Seite 15: 

Immer wieder w i r d die B e v ö l k e r u n g der Bun-

UNSER BUCH 
Fritz Kudnig: Wenn die Heide blüht. Ein Lie-
besbekenntnis in Gedichten. Herausgeber: Kreis 
der Freunde. Dülmen (Westfalen), Postfach 210. 
Sonderausgabe in der Reihe der Viergroschenl 
bogen. Beim Direktbezug vorn Herausgebet 
Walter Auerbach, 4408 Duhnen (Westfalen) 
PeppermiiM 2b Belieferung durch Buchhand' 
hingen möglich. 

Em Dichter wandeil iml seiner Herzvertrauten 
durch die b lühende Heide. Da wird es natürlich ein 
doppeltes Wanderglück bei durchseeltem Schauen 
und Sichfreuen vor diesem starkfarbigen großen Blatt 
im Bilderbuch der Natur. Und das Schauen Weddeln 
Singen in der Dirhiei seele. weckt die Lust, das e iq„ n . 
artige Bild dieser landschall dai zustellen, die in ihrer 
blaulich-roten Blute „wie von innen g lüht" mit ihren 
„in den Himmel t räumenden Kiefern", dem „Licht-
iausch der weihen ,,irken", den „ trauerschwarzen 
Tolenhaumen", den von gmsenden Heidsdinucken be
lebten Lichtungen und der Idylle eines in den grünen 
Frieden gebetteten Förster hauses recht anschaulich in 
Gedichten festzuhalten. Und der Leser dieser Verse 
Iaht sich gerne fiihien und wandert freudig schauend 
mit, in der iiianehmal tasi unheimlichen Laboratori. 
ums-A'mosphaie uuseiei heutigen Lyrik, ausgeklügelt 
und oft kaum begreiflich, wirken diese freundlich 
klaren, jedem Heizen zugänglichen Gedichte Fritz 
Klidings wie ein Irischei gesunder Luftzug. Und man 
sagt sich: Nur ein echter Ostpreuße, der in seiner 
Seele den reinen Hauch dei I leim.itfluren, die Freude 
am weiten Blick über die lande, ihren hellen Ton und 
die Geradheit des Woites gerettet hat, konnte diene 
Verse schreiben, in denen auch der Dank an den 
Schöpfer der schonen Well immer wieder aufklingt. 
Wehl weckt ihm mal dies und das, so der we iße Sand 
in rosig blühender Heide, wehmutige Erinnerung an 
das olt von ihm besungene, iah verlorene Heimatland 
mit seinen Dirnentum» In und den f l ü g e l n d e n MöWen 
überm Mee- dorn bleibt er nicht allzulange der 
Trauer verhaltet, läßt sich bald wieder vom großen, 
leierfrohen Antlitz der Luneburger Heide ansprechen 
und erlauscht, beglückt von Schönheit hier wie einst 
dort, .ins ihren Wundern die Sprache Gottes in der 
Natur. Jedem Wandei»i durch die Heide kann dies 
sehmale Hell als em guter, singender Begleiter und 
Deuter empfohlen werden F.in freundlicher Geist 
wird dann mil ihm gehn und ihm helfen, dieses Stüde 
noch lärmfreier UMd rem atmender g r o ß e r Natur recht 
zu genießen. Der billige Pieis von nur vier Groschen 
macht die Anschaffung leicht. 

Walter Scheffler 

desrepubl ik au fge iu t l e l l und gemahnt, schickt 
Briefe und Päckchen zu unseren Landsleuten 
nach „ d r ü b e n " . Der Bundesf inanzhof stellt es 
s teuerl ich nach §§ 33 und 33a des Einkommen
steuergesetzes als eine a u ß e r g e w ö h n l i c h e Be
lastung dar, sofern die Sendungen auf Grund 
besonderer U m s t ä n d e zur U n t e r s t ü t z u n g des 
E m p f ä n g e r s d ienen und der A b s e n d e r sich dazu 
verpfl ichtet h ä l t . 

Im vergangenen Jah r hatte nie ine F r a u meh
rere Pake te an ihren O n k e l , a lso den Bruder 
ihrer Mu t t e r , gesandt. Diese Sendungen wurden 
nicht anerkannt . Nach § 10 des Steueranpas-
sungsgesetzes g e h ö r t e in O n k e l nicht in den 

m i t d e r P f l a u m e 

Helnr Stobbe KG Oldenburg'Oldb. 

K r e i s der A n g e h ö r i g e n . Dieser O n k e l ist Rent
ner, ü b e r 70 Jah re alt. Se ine F r a u ver lor bei 
e inem S t r a ß e n b a h n u n g l ü c k e in B e i n . Niemanden 
haben diese Menschen , der ihnen sonst ein Päck
chen schicken k ö n n t e M e i n e F r a u starb in die
sem Jahr , und ich schicke wieder Pakete. Ob
w o h l es für mich w i r k l i c h eine „ a u ß e r g e w ö h n 
liche Be las tung" darstel l t , hal te ich mich dazu 
für verpflichtet , auch w e n n ich w e i ß , d a ß dieses 
be im n ä c h s t e n Lohns leuerJahresausg le ich nicht 
anerkannt w i r d . 

So l l te der Bundesf inanzhof nicht e inmal den 
K r e i s der „ A n g e h ö r i g e n " e rwei te rn? Es sind 
doch so v i e l e Menschen da d r ü b e n , die auf ein 
Päckchen war ten . 
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8. Woche ab unternahm sie s e l b s t ä n d i g e A u s 
f lüge ins Revier , erschien aber zu ihren M a h l 
zeiten pünk t l i ch wieder in der F ö r s t e r e i . Eines 
Tages kam sie schon f rüher und vö l l ig v e r s t ö r t 
zu rück ; in den folgenden Tagen v e r l i e ß sie den 
s c h ü t z e n d e n Hof nicht. „Elka" hatte offenbar un
angenehme Erfahrungen mit Ar tgenossen ge
macht, die an der ihr anhaftenden Wi t t e rung 
„ A n s t o ß " genommen hatten. S p ä t e r nahm sie 
ihre „ R e v i e r g ä n g e " wieder auf, b l ieb auch nachts 
im W a l d e und kehrte erst morgens zum Forst
haus zurück. G r o ß war ihre A n h ä n g l i c h k e i t an 
ihre Pfleger. Den R e v i e r f ö r s t e r begleitete sie mit 
den Hunden oft in den W a l d , scheute auch nicht 
den K n a l l der F l in te bei gelegentlicher Enten
jagd. Zu Hause gelassen, folgte sie seiner Spur 
und tauchte im Rev ie r bei ihm auf, insbesondere 
auch, wenn sie ihn sch ießen h ö r t e . Auch auf der 
H ü h n e r j a g d erschien sie, und K u h r k e m u ß t e ab
brechen, um Flurschaden zu verh indern . Eine be
sondere V o r l i e b e hatte sie für a l ler le i G e r ü c h e , 
ob sie nun dem Auspuf f eines Kraf twagens oder 
p a r f ü m i e r t e n Frauen e n t s t r ö m t e n K a m ein A u t o 
in Pait an, so wurde alles e inschl ieß l ich der In
sassen beschnuppert, und schl ießl ich tat sich das 
T ie r hinter dem abgestellten W a g e n , Windfang 
am Auspuff, nieder 

A m 1. August 1930 wurde R e v i e r f ö r s t e r 
K u h r k e von Pait nach M a t z g i r r e n versetzt. 
A u f seinen Wunsch blieb „Elka" in Pait. Bei 
R e v i e r g ä n g e n kam K oft an Pait vorbei . Sobald 
„Elka" auf seine Spur s t i eß , war sie schnell bei 
ihm. Sie b e g r ü ß t e n sich, und das Schmaltier zog 
wieder von dannen „Elka" hatte de rwei l auch 
mit Elchen der freien W i l d b a h n F ü h l u n g ; sobald 
sie aber ihren alten H e r r n e r ä u g t e , l ieß sie ihre 
Al tgenossen im Stich und kam zu ihm. Eines 
Tages fand sie dann auch auf K 's Spur zu des
sen neuen Wohns i t z in Matzg i r r en , „ b e g r ü ß t e " 
Hunde und Pferde, war am neuen Ort gleich hei
misch und kehrte immer wieder dort ein. Seine 
„ R e v i e r b u m m e l " dehnte das T ie r a l lmäh l i ch fast 
ü b e r das ganze Fortamt T a w e l l n i n g k e n bis an 

die G i l g e heran aus. E inma l erschien es, Kuhr -
kes Spur folgend, unter der K a n z e l , auf der er 
mit e inem Jagdgast, dem Oberforstmeister 
K e c k , saß , bewindete seinen unten stehenden 
schien e in Hi rsch ; als er sich jedoch dem Schmal
tier n ä h e r t e , f lüch te te es: der Hirsch hinterher. 
Nach K. ' s R ü c k k e h r fand er „E lka" friedlich im 
Ho lz s t a l l v o n Ma tzg i r r en sitzend. Obgle ich sie 
Stock, ä u g t e nach oben, zog dann etwa 70 Me te r 
v o n dem Hochstand fort und ä s t e . D e r w e i l er-
auch zur Brunftzeit im Rev ie r war, ist sie nie be
schlagen gewesen. 

Be i ihrem wei ten Umherz iehen trat „E lka" 
auch auf Felder und W e i d e n aus, erschreckte 
Frauen bei der Feldarbei t und beim M e l k e n , 
trank die M i l c h aus fluchtartig im Stich gelasse
nen Eimern und machte sich recht unbeliebt 
Schließlich wurde in Pait e in Gatter für sie er
richtet, und um „Elkas" Fre ihei t war es gesche
hen. Die ihr reichlich dargebotene Ä s u n g nahm 
sie kaum an, und nach kurzer Zeit fand man sie 
verendet. Sie hafte ein A l t e r von v ier Jahren 
erreicht. 

„ P g t e d e r D r i l l m a s c h i n e 

In sehr v i e l engerer Hindung an den Menschen 
und auf Haus, Hof und C a r l e n beschrankt wuchs 
der Elchhirsch „ P e t e r " in W i l l k ü h n e n auf. 
G r a f z u D o h n a (dem Sohnl verdanke ich 
die nachstehenden A n g a b e n : 

Das Hi rschka lb wurde am 20. M a i 1924 im 
Forstamt Gre iben von der Mut te r verlassen auf
gefunden. Das A l t t i e r führ t e drei K ä l b e r und 
war mit zweien fortgezogen, ohne das zu tück-
ge l iebene dritte zu beachten. A l s das verlas
sene K a l b nach 24 Stunden nicht wieder ange
nommen war, wurde es nach W i l l k ü h n e n ge
bracht und dort mit g i o ß e m V e r s t ä n d n i s (und 
viel Milch!) aufgezogen. Das K a l b sah in der 
Hausfrau die Mut te r und hing in g r o ß e r Liebe 
an Ihr. Graf zu Dohna war die „ R e s p e k t s p e r 
son", und der Kutscher K a r l , der „ P e t e r " füt-
terle, die „ Z i e h m u t t e r " „Pe te r " bezog voti A n 
fang an das Gutshaus und als „ S t a m m p l a t z " 
eine Stel le vor dem K a m i n in der Ha l l e , nur hier 
tat er sich im Hause nieder Die lange steinerne 
Frei t reppe bedeutete ihm kein Hindern is . „Pe

ter" war von A n f a n g an „ s t u b e n r e i n " . W o l l t e 
er sich lö sen , zog er zur T ü r und machte sich 
durch leises M a h n e n bemerkbar . Er ve rmied es, 
mit schmutzigen Läufen die H a l l e zu betreten, 
sondern wartete ab, bis sie i hm mit e inem bereit
stehenden Besen gereinigt wurden . V o n G r ä 
fin, Gra f und Kutscher K a r l l ieß sich „ P e t e r " 
jederzeit , auch in s p ä t e r e n J ä h r e n , anfassen. A l s 
Futter erhielt er a u ß e r M i l c h Viehfut ter , insbe
sondere R ü b e n und geguetschten Hafer. Im Gar 
ten und in seinem dar in a b g e z ä u n t e n Gehege 
machte er kaum Schaden; nur die dort wachsen
den W e i d e n s t r ä u c h e r wurden verbissen. Solange 
„ P e t e r " „kah l g ing" , durfte er die Hausf rau in 
den Obs tkeUer beglei ten; hier suchte er sich aus 
den Horden die faulen A p f e l heraus, für die er 
eine besondere V o r l i e b e hatte. A u c h sonst war 
er ein „ F e i n s c h m e c k e r " . Leidenschaft l ich l iebte 
er Pflaumenmus, das er auf unglaubl ich wei te 
Entfernung witterte. 

B ö s a r t i g ist „ P e t e r " auch s p ä t e r h i n nie ge
worden : ledigl ich in der Küche , Wo er sich Lek-
kerbissen erbettelte, spielte er b i swe i l en „ b ö s e r 
M a n n " . W e i t e r e „ A u s f l ü g e " In die Umgebung 
hat er nur ganz selten unternommen, obgleich 
Z ä u n e und Gat ter tore ke in ernstliches H inde rn i s 
für ihn bedeuteten: Selbst die mit K r e u z e n in 
' h i l irde veranker ten s tarken Pfäh le seines Ge
heges hob er heraus E inmal — es war gerade 
zur Zei t der Brunft — war der Hi rsch e in ige 
l ä g e verschwunden, und an seiner R ü c k k e h r 
wurde bereits gezweifel t A l l e Jagdt iachbarn 
und Fors tdiensts te l len wurden benachrichtigt da 
man be fü rch t e t e , „ P e t e r " k ö n n e geschossen wer
den. Kutscher K a r l ritt immer "wieder in den 
b e n a c h b a r t « ! W a l d und suchte rufend seinen 
Pflegling. Bndlich am drit ten Tage tauchte Pe
i n ' aul , „ b e g r ü ß t e " seinen Pfleger freudig "und 
schien „froh zu sein", mit ihm „nach Hause" 
z u r ü c k k e h r e n zu k ö n n e n . 

Ein and.-res M a l erschien „ P e t e r »ul dem 
W i l l k ü h n e r i benachbarten Gut H o h e n r a d e 
beim D r i l l e n und behinderte die Arbe i t M a n 
besch loß ihn e inzulangen: Die Dr i l lmasch ine 
der der Elch „ i n l e i e s s i e r t " folgte, w „ , d e durch 
eine S< heunehlei ine gefahren, und die Tore 
w inden vor und h in ler „ P e l m " g e s c h l o m t l Gra f 
zu Dohna wurde telefonisch gebeten den Hirsch 

abholen zu lassen, K a r l ritt sofort los, aber 
schon auf ha lbem W e g e k a m „ P e t e r " ihm ent
gegen: Er halte das schwere Scheunentor von 
innen aus den A n g e l n gehoben . 

Le ider g ing „ P e t e r " durch Aufnahme eines 
F r e m d k ö r p e r s (Drahtendr-, das den Pansen durch-
hohrte), im Herbst seines sechsten Lebensjahres 

K a n t - V e r l a q G m b H . 

A b t e i l u n g Buchversand 

Hamburg 13, Parkallee 86 
Das v o n v i e l e n Lesern des Ostpreußen 

blattes sehnlichst e rwar te te Buch „Der 
E l c h w a l d " v o n Hans K r a m e r Ist endlich 
erschienen. D ie n ä h e r e Beschreibung ent
nehmen Sie bitte der N o t i z auf der vor
hergehenden Seite. Por to- und Nach-
lahmefre i senden w i r Ihnen das Buch ins 
Haus. So l l te eine Nachnahmesendung 
l icht e r w ü n s c h t sein, bi t ten wir um V o r 
Einsendung des Betrages auf das Post
scheckkonto 310 99 Hamburg. 

A u c h jedes andere i m Buchhandel er 
h ä l t l i c h e Buch, ebenso Schallplatten. Fo 
tos, K r e i s k a r t e n , Meßt ischblät ter und 
Landkar t en aus der Heimat oder ü b e r die 
He ima t k ö n n e n Sie durch uns beziehen. 

tun. Sicherl ich hatten sich bei ihm noch viele 
interessante Beobachtungen, auch bezüglich der 
G e w e i h b i l d u n g , ans te l len lassen 

Die A n h ä n g l i c h k e i t solchei v o m Mrnsdien 
autgezogenen Elche ist a u ß e r o r d e n t l i c h groß; 
bei in gleicher W e i s e in menschlicher Gemein
schaft ausgewachsenen S t ü c k e n von Rot- undReh-
wi d ist das l ä n g s t nicht in gleichem M a ß e der 
ha l l ; in die Fre ihei t entlassen, verwi ldern Sie 
meist schnell , s ind a l le rd ings , da sie die Scheu 
vor Mensch und H u n d e i n g e b ü ß t haben, zunächst 
stark g e f ä h r d e t (und k ö n n e n , wie besonders 
Rehbocke, dem Menschen ge fähr l i ch werden). 
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Unset ä l t e s t e s O b s t - t)et topfet 

Die Geschichte des Apfe l s ist botanisch v i e l 
fach behandelt worden , ob aber auch kul tur 
geschichtlich? Ich w e i ß es nicht, es w ü r d e sicher 
v i e l Interessantes da r in stehen v o n der Wer t 
schä tzung dieses ural ten Obstes und v o n Sa
gen und Bräuchen , die sich darum ranken. Z u 
Hause bei uns war es Fami l i en t r ad i t i on : am 
Ersten Oster tag m u ß t e jeder als erstes e inen 
Apfe l essen — das sol l te Gesundhei t geben für 
das ganze Jahr . 

A l s w i r noch nicht die F lu t der Apfe l s inen 
j a h r ü b e r kannten, w a r der e ingekel le r te A p f e l 
in v ie len Sorten d a s Obst des Haushal ts . A l l e 
Sorgfalt wurde darauf verwandt , d a ß mögl i chs t 
bis Pfingsten die letzten „E i se räp fe l " reichten. 

Im Zeichen der V i t a m i n l e h r e ist der A p f e l e in 
b ißchen ins Hinter t reffen gekommen, w e i l er 
(je nach Sorte) nicht a l l z u v i e l V i t a m i n C ent
häl t . Dagegen ist er reich an V i t a m i n A , das 
den A u g e n gut tut. Wich t ige r s ind noch seine 
erfrischende F r u c h t s ä u r e , sein Mine ra lgeha l t 
und seine reichen Pektinstoffe, die eine hei 
lende, die Darmflora und die V e r d a u u n g för
dernde W i r k u n g haben. E i n A p f e l vo r dem 
Schlafengehen ist e in altes Haus- und He i lmi t 
tel für Schlaf und Z ä h n e . 

Bei der unendl ichen V i e l f a l t der A p f e l v e r w e n 
dung hat sich der Apfe lmos t eine hervorragende 
Stel lung erobert als b i l l iges , gesundes und er
frischendes V o l k s g e t r ä n k . 

Eine der ersten Hande lsk lassen-Ein te i lungen 
galt dem A p f e l . Die Hausfrauen haben jetzt 
woh l gelernt, sie r i d i t i g auszunutzen. Sie kau
fen G ü t e k l a s s e A zum Rohessen und kochen mit 
Klasse C . G ü t e k l a s s e n m ü s s e n ü b r i g e n s an 
den K i s t en — genau wie die Preise — ausge
zeichnet werden . 

Apfe lmus und Apfe lge lee machen w i r schon 
aus den ersten Fa l l äp fe ln . Eine Verwendungsa r t 
ist aber sehr aus dem G e d ä c h t n i s geschwunden: 
unser l ieber Bratapfel . W e s h a l b eigentlich? Er 
ist nicht an die O f e n r ö h r e im Kachelofen ge
bunden, w o er be im ersten Schneefall i n der 
Heimat duftete und bruzzel te und im Laufe des 
W i n t e r s u n g e z ä h l t e Nachfolger hatte. Im 
modernen Backofen w i r d er genau so schön wie 
damals. U n d sein zart g e d ü n s t e t e s Fle isch ist 
eine u n ü b e r t r e f f l i c h e Grund lage zur D iä t für 
Schwerkranke oder zu e inem k ö s t l i d i e n A p f e l 
schnee, der aus dem durchgestrichenen A p f e l 
bre i mit Zucker oder H o n i g und Eischnee ge
schlagen w i r d . 

In der Diä t für H e r z k r a n k e ist Apfe lmus die 
wicht igste Beigabe an den hei lsamen Reistagen. 

A p f e l r e i s besteht aus sl\ L i t e r Wasser , 750 
G r a m m Äpfe ln , je e inem Stück Zitronenschale 
und Zimt, Salz, 250 bis 300 G r a m m Reis, 1 Eß
löffel Butter. D ie g e s c h ä l t e n , feingeschnittener^ 
Äpfe l und der Reis werden mit den G e w ü r z e n 
in das siedende Wasse r gegeben und ausge-
guol len , dann mit Zucker abgeschmeckt. M a n 
kann noch in W a s s e r geguol lene Sul taninen 
zugeben und mit brauner Butter und Zucker und 
Zimt anrichten. Die Zugabe v o n Fett und Salz 
h ä n g t v o m A r z t ab, falls Apfe l re i s als Diä t ver
ordnet ist. 

F ü r die U n z a h l von Frischkostsalaten ist der 
A p f e l unentbehrl ich. Diese Salate werden erst 
unmit te lbar v o r Tisch hergestell t und nur in der 
Menge , die sofort verzehr t werden kann, sie 
le iden bei l ä n g e r e m Stehen. Die Zutaten sorg
fäl t ig waschen und ze rk le ine rn und zugedeckt 
in der M a r i n a d e z iehen lassen. Luft und Licht 
schaden V i t a m i n e n und Geschmack. Appe t i t l i ch 
anrichten, das erfreut A u g e und Zunge. 

Zur M a r i n a d e ve rwenden w i r Zitronensaft, 
Essig, O l , Joghurt , Sahne, Dosenmilch, einfache 
Quark- oder feine M a j o n ä s e , auch g r ü n e K r ä u 
t e r s o ß e . D ie A r t der Ze rk l e ine rung richtet sich 

Leidige Ladenschlußzeiten 
In j ü n g s t e r Zeit ist wieder eine Diskussion um die 

Ladensch lußze i t en entbrannt, für die der Bundestag 
vor wenigen Jahren ein Patentrezept gefunden zu ha
ben glaubte. Es hat sich gezeigt, daß die verschiede
nen Interessen doch nicht unter einen Hut gebracht 
werden konnten. Im Grunde m u ß t e das vorausgese
hen werden, weil gerade hier eine Perfektionierung 
so gut wie unmöql i ch ist. Hinzu kommt, daß die hor-
derunqen der Gewerkschaften nach der Funt-Tage-
Woche mit einer Arbeitszeit von 40 Stunden vor den 
Laclentüren nicht haltmachen. Der Handel kann sich 
auf die Dauer diesem Verlangen nicht sperren, es 
sei denn, er nimmt eine weitere Abwanderung seiner 
Beschäft igten in andere Wirtschaftszweige in Kaut. 

Der E i n z e l h ä n d l e r will verdienen, der Kunde will 
in Ruhe und ohne Hast kaufen, der k a u f m ä n n i s c h e 
Angestellte an der vermehrten Freizeit teilhaben. 

Was ist da zu tun? Man verweist ™m«T™ieA"™l 
das westliche Ausland, wo man so starre Regelungen 
kaum kennt. Jener Vorschlag ist nicht von der Hand 
zu weisen, auch im Einzelhandel mehr als bisher das 
Schichtsystem e i n z u f ü h r e n . Bei mehreren Angestellten 
l ieße sich das ohne weiteres machen. 

Jüngst hörte ich einen Vorschlag - warum sollen 
nicht auch Laien ab und an gute Gedanken haben •— 
der darauf hinauslief, daß Inhaber von Fer tUt tge-
schäften sich über den Ladensch luß von W o * e 
Woche zu einigen. Der eine k ö n n e früher, der andere 
rpäter seinen Laden s c h l i e ß e n . Das l i e ß e sich natür 
Tich nur in g r ö ß e r e n S t ä d t e n verwirklichen Als WU 
spiel wurde die Ferienzeit ange führ t Was früher^bei 
ttAfl unmögl ich schien: Geschäf t e wurden auf W o c h M 
geschlossen, die Kunden auf Laden m der Nachbar 
•chaft verwiesen. Mit einigem qutem Willen m u ß t e 
«ich dodi eine Lösung finden lassen, die clem v 
kauler ebenso dient wie der geplagten Hausfrau 
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nach dem G e m ü s e . Je harter das Zel lgewebe, 
desto feiner m u ß es zerkleinert werden. 

Zusammenstellungen für Frischkostsalate: 
M o h r r ü b e n , Äpfel , Sel ler ie , Sauerkohl 
Rote Rüben , Äpfel , Sel ler ie 
G r ü n e r Salat, Tomaten, Äpfel , Meerret t ich 
W r u k e n , Äpfel , Sel ler ie 
Sauerkraut, Äpfel , Zwiebe l , Meerret t ich 
Reis, Äpfel , eine Paprikaschote, eine Tomate 
Apfe l , Porree 
Äpfel , Sel ler ie , geriebene N ü s s e , Sahne. 

Roher Sel ler ie neigt zum Braunwerden, man 
reibt ihn gleich in die Soße oder Mar inade . Je
den dieser Salate kann man in a u s g e h ö h l t e To
maten füllen. 

Der bekannte Obstsalat ist seit Jahrzehnten 
eine Wonne . Seine Grundstoffe sind Äpfel und 
Apfe l s inen , man kann je nach Jahreszeit alle 
anderen frischen oder eingemachten Obstsorten 
dazumischen. M a n sollte alle diese Frischkost
salate als Vorger icht essen. 

Für einen herzhaften Toast buttern wi r Toast-
scheiben und belegen sie mit einem Blatt Salat, 
einer Scheibe gekochtem Schinken und zwei 
leicht in Fett g e d ü n s t e t e n A p f e l - oder Birnen
scheiben. M a n schäl t dazu den Apfe l , sticht das 
K e r n g e h ä u s e aus und schneidet Scheiben ü b e r 
das ganze „Gesicht" . 

Zum Bohnen-Tomaten-Apfe lgemüse g e h ö r e n 
500 Gramm Bohnen, 2 bis 3 Tomaten, 2 g r o ß e 
Äpfel , 1 Zwiebe l , 40 Gramm Butter oder M a r 
garine, Bohnenkraut und Petersil ie. Die abge
zogenen Bohnen werden gebrochen und mit 
Bohnenkraut und wenig Wasser gedämpf t . Die 
Z w i e b e l läßt man in dem Fett glasig werden, 
gibt die zerschnittenen Äpfe l und Tomaten da
zu und kurz durchschmoren. Dann kommt das 
Bohnenwasser dazu. M a n läßt alles zu einer 
dicklichen Soße verkochen, gibt das Bohnen
g e m ü s e hinein, läßt noch ein paar M i n u t e n 
durchziehen und richtet mit Petersi l ie bestreut 
an. 

Für das Winterger icht Bohnen und Äpfe l 
weicht man w e i ß e Bohnen am A b e n d vorher 
ein und kocht sie mit dem Einweichwasser und 
mit Bohnenkraut . K u r z vor dem Garwerden fügt 
man g e s c h ä l t e Apfe l s tücke nach Belieben bei 
und kocht durch. M i t Zucker und Salz ab
schmecken und Petersi l ie ü b e r s t r e u e n . 

Ein gutes Apfelgericht s ind Äpfel mit Leber
reisfül le: 50 Gramm Reis ausguellen. Eine zer
kle iner te Zwiebe l w i r d in 30 Gramm Sp eck wü r 
feln hel l g e b r ä u n t . 125 Gramm in recht k le ine 
S tückchen geschnittene Schweineleber dar in 

unter Öfterem Wenden kurz braten. A l l e s mit 
dem Reis misdien, ein E i , das mit 4 Löffeln 
Dosenmilch verguir l t wurde, 2 Löffel Reibbrot 
und gehackte Petersil ie dazugeben. Z w e i g roße , 
m ü r b e A p f e l werden geschäl t , guer durchge
schnitten, mit dem Teelöffel a u s g e h ö h l t . Das 
Apfelfleisch w i r d k l e i n geschnitten und zu dem 
Reis gemischt. A l l e s hoch gehäuf t in die Apfe l 
häl f ten füllen, mit K ä s e bestreuen, Butterflöck-
chen darauf geben und 20 Minu ten ü b e r b a c k e n . 
Das Bratrohr m u ß vorgeheizt werden, die 
Äpfel dür fen nicht zerfallen. * 

Zum Apfelguark streichen w i r den einfachen 
Speiseguark durch ein Sieb und reiben bel iebig 
v ie le Äpfel hinein. M i t Hon ig oder Zucker 
s ü ß e n . In Glasschä lchen anrichten, mit Schoko
ladenstreuseln bestreuen oder mit in Fett und 
Zucker g e r ö s t e t e n Haferflocken. 

V o n den vielen, v ie len Apfelkuchen wol len 
w i r heute nur Apfeltaschen und Apfel im Schlaf
rock erwähnen . M a n stellt beide entweder aus 
M ü r b e - oder B lä t t e r t e ig her. W e n n der Te ig aus 
der K ü h l t r u h e kommt, rrfuß er drei Stunden bei 
K ü c h e n t e m p e r a t u r auftauen. M ü r b e t e i g m u ß 
nach dem Kneten eine Stunde k ü h l ruhen. M a n 
schmort ganz kurz einige kleingeschnittene 
Äpfel mit Zucker und einigen Sultaninen in zwei 
Eßlöffel Margar ine oder Butter und läßt ab
küh len . M a n schneidet aus dem ausgerollten 
Te ig 8 bis 10 cm g r o ß e Vierecke, belegt sie auf 
einer Hälf te mit dem dicken Apfelbre i , klappt 
ü b e r und drückt die R ä n d e r fest, fm vorgeheiz
ten Ofen backen. Für B lä t t e r t e ig wi rd das Blech 
nicht eingefettet, sondern nur mit Wasser ab
gespü l t . Ganz fein werden die Apfeltaschen 
wenn man noch kleingeschnittenes Zitronat zu 
den Äpfe ln gibt. 

Für Apfel im Schlafrock sticht man die K t . a -
g e h ä u s e aus den geschä l t en Äpfeln , füllt sie mit 
Marmelade oder geriebenen N ü s s e n , die man 
mit Zucker mischt, stellt sie auf die Teigvierecke, 
schlägt die 4 Zipfel ü b e r dem A p f e l zusammen, 
drück t sie fest zu und backt hel lbraun. 

Zum Schluß noch eine „Apfeltorte" aus Not
zeiten, die uns damals herrlich schmeckte und 
auch heute noch als einfache Nachspeise gelten 
kann. M a n legt eine Tortenform mit Zwieback 
aus, füllt auch die Lücken mit Brocken. Darauf 
kommt eine Schicht dickes, h e i ß e s Apfelmus 
und d a r ü b e r ein Van i l l epudd ing aus der T ü t e , 
besser na tür l ich ein steifer Flammerie. M a n 
kann diese „Tor t e" na tür l ich nicht vom Blech
boden der Tortenform abnehmen, nur der Rand 
w i r d nach dem Erkal ten entfernt. 

M a r g a r e t e H a s l i n g e r 

Kallinchen a u s W i ü g i n e n 
„Na, Annche, kommst mit, ich geh im W a l d 

Pi lzkes lesen." 
W i e war ich glücklich, d a ß Kar l inchen mich 

mitnehmen wol l te , denn das geschah selten, und 
nicht jeden nahm sie mit. Ich lief denn noch 
schnell zur Mut ter , um zu fragen, nahm Korb 
und Brot, und dann ging es los. W i r hatten einen 
ziemlich wei ten W e g bis zum W a l d e . D a wir 
K inde r immer in Gesellschaft waren, wurde uns 
der W e g nie lang, und wi r waren fast jeden Tag 
dort. M i t Kar l inchen ging ich zu gern, sie kannte 
die besten Plä tze , wo Erdbeeren, Blaubeeren und 
Pi lze wuchsen. Sie war ja fast immer im W a l d e . 
Sie kannte auch vie le , v ie le K r ä u t e r , Blumen 
und G r ä s e r , V ö g e l , Eidechsen und vieles andere 
Getier . 

Kar l inchen bewohnte in unserem Insthaus-
eine Stube. Die Die le war w e i ß gescheuert, alles 
blitzte vor Sauberkeit . Das Haus stand unmittel
bar am Friedhof, der mit seinen mäch t igen Bäu
men sehr schön war. U m eine der Linden ging 
eine Rasenbank. Kar l inchen kannte viele , die 
dort begraben lagen. Sie w u ß t e manches aus ih 
rem Leben, und w i r Kinder fragten sie oft, w e i l 
vieles so schön und so traurig war. Abends sa
ßen w i r gern auf der Rasenbank, h ö r t e n von 
ferne eine Z iehharmonika und sannen den Er
z ä h l u n g e n nach. Es war immer eine wundersame, 
zauberhafte Stunde. Kar l inchen kam uns schon 
alt vor, obwohl sie es eigentlich gar nicht war — 
viel leicht war sie damals fünfzig. Sie war gut 
m i t t e l g r o ß und schlank. Das Haar war noch dun
ke l , und aus ihrem schon etwas runzeligen, brau
nen Gesicht sahen schöne blaue A u g e n gut und 
fröhlich in die We l t . Sie war f l ink w ie ein W i e 
sel. Ihre W a n g e n hatte sie leuchtend karmesin
rot ge fä rb t . Es wurde d a r ü b e r gelacht, doch w i r 
K inde r kannten sie nicht anders und hatten Re
spekt vor ihr. 

Im Sommer trug sie ein w e i ß e s , sehr steif 
g e s t ä r k t e s Kopftuch, das, damit es schön schirm
te, noch eine Papiereinlage erhielt. Sie war die 
Sauberkeit selber, wenn sie, angetan mit einer 
w e i ß e n Schürze , uns ihre Beeren und Pilze brach
te. W i e freuten w i r uns, wenn sie uns mit in 
ihre Stube nahm. Es duftete dort so gut und ge
he imnisvo l l nach a l ler le i K r ä u t e r n , getrockneten 
Pi lzen, Tannenzapfen und anderem. W i r waren 
dann ganz s t i l l und andäch t ig . 

So sauber wie sie waren auch ihre Beeren 
und Pi lze, die sie nach einer g ründ l i chen Aus 
lese und Prü fung meiner Mut te r brachte. Jede 
Beere, jeder Pi lz schien ausgesucht g roß und 
schön. M e i n e Mut te r sagte immer, man k ö n n e 
alles unbesehen essen, so gut sah es aus. Ihre 
W a r e trug Kar l inchen nur in die von ihr ge
schä tz ten Fami l ien . Sie wurde immer reichlich 
dafür entlohnt und mit E ß w a r e n versorgt. V i e l e 
% e i l rau ten ihr die Pflege der G r ä b e r an. N i e 
mand verstand den Efeu und das I m m e r g r ü n so 
zu pflanzen und zu pflegen, im W i n t e r vor Frost 
zu bewahren wie unser Kar l inchen. 

Die Umgebung von Wi t tg i r r en , das im Kre i s 
Angerapp liegt, war reich an W ä l d e r n und k l e i 
neren Seen. Auch M o o s b r ü c h e mit dunklen Was-
s e r b l ä n k e n , genannt A u g e n , gab es in unserer 
N ä h e . Dort wuchs die Moosbeere , die im Herbst 
ein vorzügliches Komnott , ähnl ich der Pre iße l -
beere, lieferte, Im Frühjahr brachte Karl inchen 

Waldmeister , den es in unseren W ä l d e r n sonst 
selten gab, K ü m m e l und Kami l l e von den Gren
zen, auch echte Pfefferminze, die sie allerdings 
in ihrem Gär t chen zog. 

Kar l inchen ging fast immer a l le in und hielt be
wuß t Abs tand von den anderen Frauen, die mit 
ihr in den I n s t h ä u s e r n wohnten. M a n ließ sie 
in Frieden, und sie hatte ihre Ruhe. Oft brachte 
sie w u n d e r s c h ö n e S t r ä u ß e von W a l d - und Feld
blumen und G r ä s e r n , sie verstand sie mit v i e l 
Geschmack und Geschick zusammenzustellen. Sie 
kannte die besonderen Plä tze , an denen die 
we iße , l iebl ich duftende Waldhyaz in the wuchs, 
Seidelbast, Ve rg ißme inn ich t , schöne Glocken
blumen, Rit tersporn und das Zittergras mit den 
zarten Bällchen, das beim B e r ü h r e n so schön 
sdiaukelte. 

A u f v ie le kleine Tiere, die ich sonst woh l nicht 
bemerkt h ä t t e , machte sie mich aufmerksam und 
wies auf ihre Besonderheiten hin. Oft gingen 
wi r ü b e r die sieben Berge bis zum st i l len See, 
der zwischen den H ü g e l n , umstanden von Tan
nen und etwas Laubholz, so dunkel und verspon
nen dalag. Romantisch lag auch das kle ine Dorf 
Kerumschienen am Bergeshang und darunter 
die Kerschoffke, ein kle iner See. 

Im W i n t e r half Kar l inchen beim F e d e r n r e i ß e n 
in den Zwölf ten . W i r Kinder waren gern dabei 
Die Frauen e r z ä h l t e n kleine Geschichten, auch 
recht gruselige, vom Ansagen der Toten und 
von al ler le i Geis tern an gewissen P lä tzen und 
Wegen um Mitternacht, so d a ß uns dort auch 
am Tage beim Vorbe igehen ein Schauer ü b e r 
den Rücken lief. 

Bei Familienfest l ichkeiten half Kar l inchen in 
der Küche, sie war flink und absolut ver läßl ich . 

Manches hatte sich im Laufe der Zeit g e ä n d e r t . 
Einige G ü t e r hatten neue Besitzer bekommen, 
die nicht so g r o ß z ü g i g waren wie die alten. Das 
Leben wurde für das Karl inchen immer schwerer 
und hä r t e r . Die kle ine Rente, die sie zu erwar
ten hatte, war ihre einzige Zuversicht und Hoff
nung. So lebte sie s t i l l und ohne Klage . Niemand 
w u ß t e so recht, wie es ihr ums Herz war, v i e l 
leicht hatte sie auch unter kö rpe r l i chen Be
schwerden zu leiden. 

A l s 1914 der K r i e g ausbrach, und im August 
viele vor den Russen flohen, blieb sie mit e ini
gen ä l t e r e n Leuten im Dorf zurück. O b w o h l die 
Kämpfe im September auch ü b e r unser Dorf 
hinweggingen, ist den meisten nicht v i e l pas
siert. M e i n e n Va te r und einige andere hatten 
die Russen mitgenommen, sie wurden von unse
ren Truppen befreit. Einige Bauern aus einem 
Nachbardorf, die die letzten in dem Gefange
nenzug waren, wurden erschlagen. 

In den W i e s e n und Äcke rn trieben sich R in 
der und Schafe umher, die von den weggetrie
benen Herden der F l ü c h t e n d e n abgekommen 
waren. Sie wurden gesammelt und an die an
wesenden Bewohner verteilt . Auch Karl inchen 
bekam einen Bock, was v i e l belacht wurde; denn 
nun hatte sie auch ein »männl iches Wesen" zu 
betreuen. Es wurde damals v i e l geschlachtet, 
und Karolinchens Bock m u ß t e auch daran glau
ben. Sie kam so ZTI V o r r ä t e n für den Win te r . Das 
Fleisch hatle sie getrocknet und ge räuche r t . 

Al lmähl ich kamen die andern Bewohner zu
rück und bestellten die Felder für den nächs ten 

Zwei links — zwei rechts 

„Kind, du w e i ß t gar nicht, wie gut du es hast" 
-— so pflegte meine Tante Luscha aus A l i ens t e in 
zu sagen, wenn ich in der D ä m m e r s t u n d e bei 
ihr saß . V o n Tante Luscha habe ich nämlich das 
Stricken gelernt, und sie hat mir diese unge
wohnte Handarbeit im wahrsten Sinne des W o r 
tes v e r s ü ß t durch ihre W u n d e r k n ä u e l , aus denen 
sich beim Abstr icken sorgfä l t ig verpackte Lek-
kereien und kle ine Ü b e r r a s c h u n g e n lös ten . U n d 
w ä h r e n d meine ungeschickten Finger Masche 
um Masche a b k n ü t t e t e n , e r z ä h l t e Tante Luscha 
von alten Zeiten, als kleine Mädchen aus furcht
bar rauher W o l l e M ä n n e r s o c k e n und dicke 
S t rümpfe stricken m u ß t e n unter den A u g e n 
einer strengen Oma, die unerbittlich jede „Prud-
delreihe" wieder abribbeln ließ. 

Vie l le icht kommt es von jenem ersten Unter
richt, d a ß ich auch heute noch eine Strickarbeit 
als V e r g n ü g e n und als Entspannung in meinen 
M u ß e s t u n d e n empfinde. Ich brauche nicht e in
mal ein W u n d e r k n ä u e l dazu — nur eine gute 
W o l l e und eine Arbei tsanlei tung, die mir knapp 
und ve r s t änd l i ch sagt, was ich zu tun habe. 

Geht es Ihnen genau so, liebe Leserin? Dann 
besorgen Sie sich das neue Heft C o n s t a n z e -
S t r i c k m o d e n u n d H a n d a r b e i t e n , 
das Sie für D M 3,80 kaufen k ö n n e n . Der Preis 
ist nicht so hoch, wie es auf den ersten Blick 
scheint., wenn man eine Famil ie zu „bes t r i cken" 
hat, oder vielleicht als Oma eine Enkelschar. 
Farbige Fotos erleichtern die A u s w a h l der M o 
delle, genaue, gut ve r s t änd l i che Arbe i t sanwei 
sungen und Schnittzeichnungen sind eine gute 
Arbei tshi lfe . 

A n jedes Lebensalter ist gedacht, selbst an 
die M o l l i g e n unter den Leserinnen, wie unsere 
Abb i ldung oben zeigt. W e n n Sie sich genau an 
die Anle i tungen halten und gutes Mate r i a l kau
fen (auch dafür gibt es Anregungen in dem 
Heft), dann wi rd es Ihnen bei einigem Geschick 
nicht schwerfallen, hübsche und gut sitzende 
Kle idungss tücke zustande zu bringen. Der Tep-
pichknüpfere i , die lange in Vergessenheit ge
raten war, ist ein Abschnitt gewidmet, ebenso 
einer Reihe von weiteren praktischen und h ü b 
schen Handarbeiten. R M W 

Sommer. Im November m u ß t e n alle wieder fort, 
diesmal auf Anordnung der Behörden . Das V i e h 
wurde ü b e r die Angerapp getrieben. Karl inchen, 
der alte R und noch einige A l t e blieben zurück, 
trotz v ie lem Zureden. Sie wol l ten ihr geliebtes 
Dorf nicht verlassen und hofften, auch diesmal 
wieder davonzukommen. Leider ging es ihnen 
diesmal unter den Russen gar nicht gut. Schl ieß
lich wurden sie im Fußmarsch nach Goldap ge
bracht. Sie m u ß t e n schwer arbeiten und wurden 
schlecht e r n ä h r t . 

A l s im F rüh j ah r meine Eltern und Schwestern 
aus Pommern z u r ü c k k e h r t e n , waren die A l t e n 
schon da. Im Dorf sah es t raurig aus, die H ä u 
ser waren versdimutzt, die Inneneinrichtungen 
zers tö r t , die Scheunen abgebrochen und ver
brannt. 

Kar l inchen war sehr krank z u r ü c k g e k o m m e n . 
Sie ist ohne A r z t und Pflege elend gestorben; 
sie hat sehr leiden müssen , wie die A l t e n e rzäh-
ten. Sie wurde auf ihrem geliebten Friedhof be
erdigt. N u n ruht sie dort. Manches S t räußchen 
fand sich im Sommer auf ihrem Grab. So wie 
sie die G r ä b e r pflegte, hat wohl niemand ihr 
Grab schön gemacht und umsorgt. Darum möchte 
ich ihr mit dieser Erinnerung ein kleines Denk
mal setzen. Hedwig Dehr ing 

Auch bei Wohnungswechsel... 
. . . w i l l man das Ostpreußenblatt ohne Unter

brechung weiterlesen können. Postabonnenten 
beantragen dazu bei ihrem Postamt einige Tage 
v o r (das ist wichtig!) dem Umzüge die Uber
weisung des Abonnements an die neue An
schrift. Die Post kann dann bei der Zustellung 
der Zeitung mit ihnen „mitgehen". Sollte trotz
dem mal eine Folge ausbleiben, wird sie von 
unserer Vertriebsabteilung (2 Hamburg 13, Post
fach 80 *7) auf Anfordern gern unter Streifband 
übet sandt. 
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x^4u(/l e i g e n e m ^^fzund g e w a c h s e n 
Die k le ine , kugel runde Jette G e r n h ö f e r stand 

am Zaun und rief zum Nachbarhaus h i n ü b e r : 
„ H e h , Noabersche, heh, Zandersche!" 

D r ü b e n wurde e in Fenster geöffnet . Lena, 
Zanders Tochter, schaute heraus. 

„ Ja , Tante, was ist" rief sie fragend. 
„Doch te rke , trutstet, kannst nich r ä w e r koame 

un mi bat h ä l p e ? Ock si ganz a l leen to Hus" riet 
F r a u G e r n h ö f e r ihr zu. 

Lena nickte, verschwand v o m Fenster und 
sagte der M u t t e r in der Küche Bescheid. Die 
M u t t e r war einverstanden. Sie rief der davon
ei lenden Tochter nach: „Bleib aber dort nicht 
gleich wohnen und v e r g i ß das W i e d e r k o m m e n 
nicht!" Sie w u ß t e genau, d a ß man v o n der Nach
bar in schwer fortkam, w e i l die immer v i e l zu 
e r z ä h l e n hatte. 

Lena eilte durch den Gar ten , z w ä n g t e sich 
durch die dort stehenden C h r i s t o r b e e r s t r ä u c h e r 
bis zum Zaun hindurch und schob einige Sta
keten, die unten lose waren, beiseite. Durch 
die so entstandene Öf fnung schlüpf te das 
schmäch t ige M ä d c h e n in den Nachbargarten. V o n 
dort aus rück t e sie die Latten wieder zurecht, 
damit der ordnungsl iebende Va te r , der immer 
Hammer und N ä g e l in der Tasche trug, das Loch 
nicht gewahr wurde und ausbesserte. W a r der 
Zaun dicht, m u ß t e man um den ganzen Gar ten 
herumgehen, wenn man zur Tante wo l l t e — 
und das war der dreifache W e g . 

A l s Lena ins Nachbarhaus trat, war Frau 
G e r n h ö f e r gerade dabei, die in dem langen Haus
flur auf zwe i h ö l z e r n e n Pfosten aufgebockte 
Lei te r abzuheben und sie an die Boden luke zu 
stel len. 

„ D o c h t e r k e " , empfing sie die Lena, „has t f l inke 
Feetkes, spr ing rasch oppe Lucht un hoa l mi 
dem F loademol lke runder, öck back Bro tke und 
w ö l l e bat Floade noaschuwe!" 

Behend klet terte Lena nach oben. W e n n es 
dort auch recht duster war, w e i l nur e in k le ines 
Fenster die g r o ß e Lucht erhell te, so kannte Lena 
sich dort beinahe so gut w i e auf dem eigenen 
Boden aus; sie m u ß t e doch oft etwas herauf
tragen oder herunterholen — F r a u G e r n h ö f e r 
wagte sich i n ihrer F ü l l e nicht auf die schmale 
Sprossenlei ter . 

B a l d hatte Lena die schmale, aus L indenho lz 
gefertigte, k a u m einen M e t e r lange M u l d e ge
funden, t rug sie zur L u k e und legte sie mit der 
g e w ö l b t e n Seite nach oben auf die Lei ter , um 
sie h inabgle i ten zu lassen; unten f ing die Tante 
sie dann auf. In ih rem Eifer hatte sie der M u l d e 
aber w o h l e inen zu k r ä f t i g e n Stups v e r p a ß t ; 
die sauste mit s o v i e l Schwung herab, so d a ß 
die Tante sie nicht mehr abfangen konnte und 
die M u l d e heftig auf den mit Ziege ls te inen aus
gelegten F lu rboden aufprallte. 

„ E r b a r m u n g , K i n d k e " , tadelte die Tante, „be
schon m i dem M o l l k e , de ö s noch op eegnem 
G r u n d gewasse, sowatt göfft nich mehr!" 

K a u m w a r Lena wiede r unten, w o l l t e sie 
schon wissen, was die Tante mit dem „op eeg
nem G r u n d gewasse" gemeint hatte. D i e ver 
t r ö s t e t e sie auf s p ä t e r . Erst sol le Lena ma l K a r -
damom auspuhlen und i m M e s s i n g m ö r s e r k l e i n -

Ernst Zander: 

De Strand on de Wind 

Als eck e' Jung weer, da stund eck am Strand, 
voer mie bloß Woater, on hinder mie Land. 
Woater so blau, on Land so green, 
on de Lott so lau, Gott, weer dal scheen. 

On de Wind utem Westen, he sung mie ent Ohr, 
von dem Schiff, dat vom Pregel enne Welt moal 

iohr. 
Enne Welt so wiet, wo de Sehnsucht groot, 
voer mie de See on dat Oawendrot. 

Als eck e' Mann weer, on wiet enne Welt, 
hat mie de Wind von to Hus verteilt. 
Von dem flache Land, wat Soamland heet, 
wo de Mutter mie weegd on sung e Leed. 

Von dem Haff, wo de Welle schloage am 
Strand, 

wo de Weese so green, on witt de Sand. 
Wo de Möwe kriesche em Stormgebrus, 
on de Oadeboarsch klappre op onsem Hus. 

Noch enmoal bloß en dat Himmelke sehne, 
on ganz niep kicke, wenn de Kranckes tehne. 
Noch enmoal am Torfbrook dem Elch belusche, 
wat kunn eck geewe, oem damet to tusche. 

Nu boen eck all oalt, on stoah wedder am Strand, 
voer mie bloß Woater, on hinder mie Land, 
Woater so grau, on de Heimat so wiet, 
on de Wind weht rauh, boald es Schloapenstied. 

stampfen, sie w o l l e inzwischen alles zum F l a -
denanteigen vorberei ten. Dann , als a l le Zuta 
ten beisammen waren , hob F rau G e r n h ö f e r die 
M u l d e auf die Ofenbank. W ä h r e n d sie den T e i g 
a n r ü h r t e und Lena ihr aus dem dabeistehenden 
Sack M e h l z u s c h ü t t e t e , begann die Tante zu er
z ä h l e n : 

A u f dem H o f ihrer El tern , der wei t weg, be i 
nahe an der russischen Grenze lag, habe im 
Gar ten eine Linde gestanden, deren stattliche 
K r o n e sich wei t ü b e r den benachbarten W e g 
breitete. 

Eines Tages kam ein Bautrupp v o n der Post. 
D ie Leute hoben am W e g r a n d , gerade an der 
Gartenseite, Löcher aus und setzten Telegrafen
stangen h ine in . Das Nachbardorf, zu dem der 
W e g h i n f ü h r t e , soll te T e l e f o n a n s c h l u ß erhalten. 
B e i m Ziehen der L e i t u n g s d r ä h t e stellte sich her
aus, d a ß die L indenkrone im W e g e war. Die 
M ä n n e r schnitten nun einige Ä s t e heraus, und 
durch das so entstandene Loch wurden die 
D r ä h t e weitergespannt. E i , was hatte der V a t e r 
da gewettert, als er den verunstal te ten Baum 
gewahr wurde! Doch auch der Linde gefiel diese 
Behandlung nicht. Gerade an den gekappten 
Ste l len schlug sie um so ü p p i g e r aus, so d a ß 

die neuen Tr iebe ba ld in die D r ä h t e wuchsen 
und die Le i tung s t ö r t e n . W i e d e r kamen die 
M ä n n e r und schnitten d iesmal eine noch g r ö 
ß e r e Lücke in den Baum hine in . Doch der Baum 
b e m ü h t e sich noch schneller, die Lichtung mit 
neuen Z w e i g e n auszu fü l l en , dadurch wurde die 
Zu le i tung bald wieder unterbrochen und die 
Ä s t e wurden erneut ausgelichtet. 

Nachdem sich dieses Aus l i ch ten und Zuwach
sen einige M a l e wiederhol t hatte und der Baum 
nach Va te r s Ansicht dadurch ganz „v e r sch am-
piert" war, griff er eines Tages kurz entschlos
sen zu A x t und S ä g e und legte die Linde um. 

Gerade als er be im A b h a c k e n der Ä s t e war. 
kam der Böt tcher aus dem Dor f vo rbe i , lobte das 
gesunde H o l z und fragte, was der V a t e r damit 
anfangen wol l e . „Nusch t w ie verbrenne" knurr
te der, noch immer v e r ä r g e r t , und füg te hinzu, 
d a ß er damit w o h l k a u m den Ofen w a r m bekom
men w ü r d e , w e i l L indenholz nicht v i e l verschlug 

„Dat ö s to verbrenne v ä l to schoad, dat göfft 
scheene, leichte F loademol lkes" meinte der Bött
cher. Er wo l l t e den Baum gerne haben. Dafür 
w ü r d e er astreiche Buchenknubbel , die er zum 
B ö t t c h e r n nicht ve rwer ten konnte, die aber v i e l 
Heizkraf t halten, l iefern und auch gern noch ein 
paar M a r k zuzahlen . D a genug Brennholz vor
handen war, der V a t e r aber nicht recht w u ß t e , 
was er für den Baum ver langen soll te, schlug 
die h inzugekommene M u t t e r vor , es „schlicht 
um schlicht" zu machen. Der Me i s t e r soll te den 
Baum haben, da fü r aber z w e i neue F ladenmul 
den l iefern. Ihr war eben eingefal len, d a ß sie 
eine neue M u l d e gut gebrauchen konnte, w e i l 
ihre schon einen Riß hatte und daher an bei 
den Enden mit Blech beschlagen war, damit sie 
nicht ganz kaputt g ing. Die zwei te M u l d e aber 
wol l t e sie schon als Auss teuer für ihr Jettchen 
ve rwahren . Der Meis te r , der dabei e in gutes 
Geschäf t machte, war sofort e invers tanden und 
holte den Baum ab. 

Eine der M u l d e n bewahrte die M u t t e r auf der 
Lucht hinter dem g r o ß e n Kuffer auf, i n welchem 
die A u s s t e u e r w ä s c h e für ihre Tochter bereit lag. 

A l s Jettchen denn geheiratet hatte und ihr 
Hochzei tsgut auf den langen Le i te rwagen pack
te, auf dem sie mit ihrem M a n n in ihr neues 
H e i m fahren sollte, reichte die Mut t e r ihr auch 
die M u l d e herauf und sagte: 

„ N ö m m se got ön acht, se ös op eegnem 
G r u n d gewasse, un w o du so wie t v o n to Hus 
w ä c h k ö m m s t , w a r d se di ö m m e r e Stück Heimat 
s ö n n ! " 

D ie Tante war gle ichzei t ig mit A n t e i g e n und 
E r z ä h l e n fertig geworden. Sie versprach, Lena 
solle die M u l d e ma l v o n ihr erben, da ihre zu
k ü n f t i g e Schwiegertochter ke inen W e r t darauf 
lege. Die hatte u n l ä n g s t gesagt, sie w o l l e ihren 
F laden nur i n einer w e i ß e n E m a i l l e s c h ü s s e l , nie 
aber i n dem „o l l en H o l z t r o g " a n r ü h r e n . 

Z u m V e r e r b e n k a m es aber nicht, und auch 
F r a u G e r n h ö f e r hatte nicht mehr v i e l e Fladen 
in der al ten M u l d e angeteigt. 

Im Sommer, als e inmal e in g r o ß e s Gewi t t e r 
aufzog, schlug der B l i t z in das Haus ein. Das 
alte Bohlenhaus mit dem Strohdach brannte 
gleich l ichter loh, so d a ß G e r n h ö f e r s nur das 
nackte Leben retten konnten. 

F r ü h e r , w e n n die Feuervers icherung zu bezah
len war , hatte F rau G e r n h ö f e r jedesmal ü b e r 
das v i e l e G e l d gemurrt. Sie hatte ih rem M a n n 
zugesetzt, die b a u f ä l l i g e Cha lupp abzubrechen 
und e in massives Haus zu bauen — die P r ä m i e n 
für das Ho lzhaus wa ren bedeutend h ö h e r , als 
für die bereits mass iv eingebauten Wirtschafts
g e b ä u d e . G e r n h ö f e r aber hatte sich v o n dem 
alten Haus , das der als Sa lzburg eingewanderte 

A h n einst erbaut hatte, nicht t rennen k ö n n e n , 
er trauerte ihm nun am meisten nach. 

Tm Nachbarhaus wurde den A b g e b r a n n t e n 
eine Stube e i n g e r ä u m t , bis die N o t w o h n u n g , die 
im S ta l l eingerichtet werden soll te , fer t ig war . 
M i t dem N e u b a u soll te erst im F r ü h j a h r begon
nen werden. 

Eines Abends , als a l le v o r der T ü r s a ß e n , er
w ä h n t e F r a u Zander , d a ß sie w o h l F l a d e n bak-
k e n m ü s s e , w e i l Lena Gebur t s tag hatte. A l s 
G e r n h ö f e r nun wieder begann, um sein Haus 
zu jammern, sagte seine F r a u i n ih re r derben 
A r t : „Schiet op dem ole K a b u r r ! N u k r i e g w i 
e massivet H u s m ö t e breede Luchtetrepp, dat 
öck ok noa boawe goahne k a n n ! A m meiste 
leed deit m i b l o ß om m i n F l o a d e m o l l k e , w o 
noch op eegnem G r u n d gewasse weer — sowatt 
göfft fär m i nu nich mehr!" 

K l a r a Karasch 

Bruno Conrads 

B e i m ammezschüfzpen 
Es w a r noch in der guten, alten Zeit , als es 

mehr Pferde als A u t o s gab und man die Fünf
tagewoche noch nicht kannte. Nach langen A u s 
landsjahren war ich wieder zu Besuch in die 
He imat gefahren. 

V o n E l b i n g an h ö r t e man im Z u g schon die 
a l tver t rauten Laute. In einer k l e inen Hafenstadt 
w u ß t e ich damals gute Freunde. So zog es mich 
dor thin . Schon v o m Bahnhof h ö r t e man das A n 
schlagen und Glucksen der kurzen W e l l e n im 
Hafen. Die k lare , frische Luft roch nach Teer 
und Tang. 

Der alte Gasthof l ag u n v e r ä n d e r t , sauber, 
breit und b e h ä b i g am M a r k t p l a t z . Der W i r t war 
nicht schlanker geworden. Er guckte und stutzte, 
als er mich so unerwartet eintreten sah, r ieb 
sich die A u g e n , als wenn er nicht recht s ä h e , 
erkannte mich dann aber sogleich und b e g r ü ß t e 
mich, w i e man bei uns alte Freunde e m p f ä n g t , 
die man schon vergessen glaubte. 

„ M a n n c h e , s ind Se denn wieder i m Lande und 
an Land? N a , nu b le iben Se aber doch sicher 
hier. Fri tzche, k o m m mal her", r ief er den Stift, 
„mach ma l für das Direktorche gleich das P r in 
zenzimmer fertig. H a b e n Se sich nich so e k le ine 
F r a n z ö s i n oder Spanie r in mitgebracht, s ind Se 
immer noch E i n s p ä n n e r , w o l l e n Se es immer 
noch mit ke iner verderben? Essen Se denn jetzt 
wenigstens Fleisch? A b e r e Kornche werden Se 
mir zur B e g r ü ß u n g nich abschlagen, man e k l e i -
nerche, oder e Doppeldeckerche, oder e S ta l lu -
p ö n e r — aber nei , da ist j a W u r s t drauf. N e i , 
nei, ich w e i ß , ich ho l eine alte Flasch rauf, die 
werden Se nicht ablehnen." So ü b e r s t ü r z t e sich 
der gute A l t e und sprudelte, bis er in seinem 
Burgunderke l l e r verschwand. 

„Nei , sowas, ich k a n n es noch immer nicht 
fassen" meinte er, als w i r dann auf der V e r a n d a 
s a ß e n und v o n vergangenen Jahren plauderten. 
„So p lö tz l ich ohne A n m e l d u n g hereinzuschneien. 
N a , da werden sich die H e r r e n aber heut abend 
freuen, Se wissen doch, heut is Stammtisch." . 

Ich w u ß t e es na tü r l i ch nicht mehr; es war aber 
ba ld so, als ob ich nie fortgewesen w ä r e . Es 

hatte sich nicht v i e l v e r ä n d e r t . E i n paar T ö c h t e r 
hatten sich verheiratet , aus dem Amts r i ch te r w a r 
e in Amtsgerichtsrat , aus dem D o k t o r e in San i 
t ä t s r a t geworden, e inem Schulmeister w a r die 
F rau fortgelaufen, sonst wa ren sie aber a l le 
da. U n d w i e immer , seit Jahren , erschienen 
nach des Dienstes gleichgestel l ter U h r die H o n o 
rat ioren des S t ä d t c h e n s zum D ä m m e r s c h o p p e n : 
der B ü r g e r m e i s t e r , der Hafenmeister , der Forst
meister, der Landrat , der Pfarrer, der Richter, 
der Doktor , der A p o t h e k e r , der B u c h h ä n d l e r und 
ein paar Gutsbesi tzer aus der Umgebung . 

Es wurde e in ganz g r o ß e s Fest des W i e d e r 
sehens; die Porterflaschen t ü r m t e n sich zu G e 
bi rgen und der G r o g , dem man in den Pausen 
zusprach, wurde immer n ö r d l i c h e r . 

Dann wurde w i e eh und je v i e l Seegarn ge
sponnen und die Hunde- , Jagd- und sonst igen 
Geschichten erstanden in A b s t ä n d e n immer w i e 
der i n neuen V a r i a t i o n e n . „Ach, das wissen Sie 
nicht", h i e ß es und schon k a m die Geschichte 
v o m Amtsr ichter . Der war e in guter Jur is t , aber 
e in schlechter Schü tze . Er kannte seine A k t e n , 
hatte aber e in schlechtes P e r s o n e n g e d ä c h t n i s . 
A l s er e inmal v o n einer Tre ib jagd v o n e inem 
M a n n e b e g r ü ß t wurde, den er nicht unterbr in
gen konnte, fragte er den Unbekann ten , w o er 
ihn w o h l schon getroffen h ä t t e . „ H i e r " , sagte 
der t reuherz ig und zeigte auf seinen v e r l ä n g e r 
ten Rücken . 

Der C a r o des Forstmeis ters war, es l ag w o h l 
in der Fami l i e , der inte l l igenteste und k l ü g s t e 
H u n d , den es je gegeben hatte. C a r o stel l te sich 
vo r und nahm die H u l d i g u n g e n zur Kenn tn i s 
N u r als jemand unterstel l te , d a ß er e in beson
deres V e r h ä l t n i s mit der F le i scher in unterhie l te 
und F ü c h s e gegen Knochen austausche, v e r l i e ß 
er bele idigt und knur r end unter Protest das 
L o k a l . 

Der M a n n Gottes empfahl sich auch bald- er 
w u ß t e w o h l , d a ß nun se in se l iger V o r l a h r ' an 
der Reihe war , die m ü n d l i c h e ü b e r l i e f er una der 
Loka lch ron ik wachzuhal ten: es hatte damit fol 
gende Bewandtn i s : Der G r o ß v a t e r , auch ein bie" 
derer Landpfarrer , so l l e in bekehrungs l reud iger 

Aufnahme: roebili 

H e r r gewesen sein . N u n hatte er in seinem 
Dor f e inen Bauern , der nie zur K i r c h e kam, weil 
die da doch b l o ß a l le schwinde l ten , w i e er sagte. 
Der Pfarrer suchte also den B a u e r n auf, hielt 
i h m eine S tandpauke und b e k a m ihn auch so
wei t , d a ß er am Sonntag zur Predig t kommen 
wo l l t e . Der Bauer machte sich z.ur Kirchzei t mit 
se inem H u n d auf den W e g . D ? r K ü s t e r forderte 
ihn auf, sich auf die letzte B a n k zu setzen und 
und d a f ü r zu sorgen, d a ß der H u n d sich ganz 
r u h i g ve rh ie l t e . 

D i e L i ede r gef ie len dem B a u e r n ganz gut. 
Schl ieß l ich k a m der P f a r r e i : „ W i r w ä h l e n das 
.Thema: In meines V a t e r s H a u s e s ind viele 
W o h n u n g e n " sagte er. Da s tand der Bauer auf. 
„ H a b ich nicht gesagt, es ist a l les Schwindel" 
murmel te er. „ D a ß sich b l o ß die B a l k e n nicht 
b iegen . Ich k e n n doch seinen V a t e r . Z w e i kleine 
Stuben hat der auf der Lucht gehabt, und hier 
red ' er v o n se inem Haus mit v i e l e n Wohnungen. 
K o m m T y r a s , w i r gehn." D e r Pfarrer l ieß aber 
nicht locker ; am n ä c h s t e n T a g w a r er wieder 
bei dem Bauern , e r k l ä r t e i hm den Bibe l tex t und 
bat ifcn, am n ä c h s t e n Sonn tag wiederzukom
men und bis z u m Ende zu b l e iben . D ie sma l sang 
der Bauer sogar mit . D a n n k a m der Pfarrer. Er 
sprach v o n der S p e i s u n g der f ü n f t a u s e n d Mann; 
das w ä r e nur b i l d l i c h zu vers tehen , sagte er, es 
w ä r e n k e i n e g e w ö h n l i c h e n Bro te gewesen, son
dern ganz g r o ß e . „ Ja , j a " , mein te der Bauer zu 
se inem H u n d , „in H e i l s b e r g machen se j a auch 
K a i l c h e n , v o n e inem halben Scheffel einen!" 
A b e r da fäll t i hm ein , so g r o ß e Backö fen kann 
es gar nicht geben! „ K o m m T y r a s , w i r gehen", 
w i l l er sagen. A b e r der H u n d hat eine Maus 
herumlaufen sehen und f ä n g t an zu ziehen und 
zu scharren. Da bekommt der Baue r es mit der 
A n g s t zu tun und w i r d ganz rot. W e n n der 
H u n d jetzt bel l t , der M a u s ' n a c h r e n n t und mang 
die Leute geh t . . . denkt er, und verschwindet 
unter der K i r c h e n b a n k u n d h ä l t dem H u n d das 
M a u l zu . A l s er nach e iner W e i l e schweißgeba
det hochkommt, h ö r t er, w i e der Pfarrer sagt: 
. .Wie g r o ß ist des A l l m ä c h t i g e n G ü t e " — und 
ihm ist es, als ob er nur i h n anschaut. D a wird 
er ganz ve r l egen und stottert. „ J a , ich dank 
ihm, d a ß der H u n d nicht gebel l t hat. Weshalb 
l a ß t er aber d ie M ä u s e r h ie r herumlaufen. — 
ich k o m m nich mehr her" hat er dem Küster 
gesagt, der neben i h m s a ß , und hat sich leise 
zur T ü r h inausgeschl ichen. 

Solche Geschichten e r z ä h l t e n sie, eine nach 
der anderen, sie s ind e r g ö t z l i c h in dem drasti
schen H e i m a t d i a l e k t . 

V o m Leucht turm am Hafen tutete lange schon 
das N e b e l h o r n . 

Im G a s t z i m m e r w a r d ie Luft dick zum Schnei
den v o n dem T a b a k s g u a l m . D e r g r o ß e Kachel
oten, der auch im Sommer geheizt wurde, 
s t ö h n t e , w e n n der W i n d d r a u ß e n fachte. 

" f s 5än9* a n zu p laddern" , sagte Fri tz , der 
autt , als er ins Z i m m e r trat u n d neuen Porter 
brachte, „da k ö n n e n die H e r r e n noch nicht gehn". 

Spater horte man, w i e j emand an die Tür 
sprang u n d d r a u ß e n bel l te . H e r e i n trat Forst
meisters C a r o , mi t e inem g r o ß e n Schirm in der 
acnnauze und e iner b rennenden Laterne um den 

\!rlV , G r S „ ° l l t e s e i n p n H e r r n und Gebieter , der 
wei t d r a u ß e n wohnte , nach H a u s e bringen 

Kreuzschockhage ldonnerwe t t e r " sagte der nur. 
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& Q r e c f i i f f e r J f f i c f i a e l M u s i y n 

R O M A N V O N PAUL BROCK 

Unsere letzte Fortsetzung schloß: 

Da bemerkte Michael, daß sie mit starken Sei
len an ihren Platz festgebunden war. Er sah wie 
sie sicli mühte, von ihren Fesseln loszukommen 
und als er hinging, um sie nach der Ursache 
aller dieser Dinge zu tragen, da sah er, wie ihre 
Augen qualvoll und in großer Angst aut ihn 
gerichtet waren. Er wollte sprechen und sie tra
gen und brachte doch kein Wort hervor. Die 
Angst in den Augen der Mutter griff ihm ans 
Herz und er wachte auf. 

12. F o r t s e t z u n g 

A b e r sein Erwachen w a r nur der Ü b e r g a n g in 
einen neuen Schlaf, und wieder k a m der gleiche 
Traum mit a l l en seinen V o r g a n g e n , und wieder 
kam keine Frage ü b e r seine L ippen . In den Z w i 
s c h e n r ä u m e n , in denen er halbwach lag und das 
Gesicht des Traumes w i e hinter e inem Schleier 
verschwand, g u ä l t e er seine G e d a n k e n ab, um 
die Bedeutung zu e r g r ü n d e n . 

Endlich gelang es ihm ganz, v o n den g u ä l e n -
den Bi lde rn wach zu werden . Da sah er, d a ß be
reits das hel le Tagesl icht i n die K a j ü t e h ine in 
schien. Die L u k e stand offen und Johann war 
nicht mehr im Bett. 

Der Regen hatte a u f g e h ö r t , aber es schien e in 
starker W i n d zu wehen. Der Condor war unruhig 
in a l len seinen P lanken . Michae l s Unruhe 
schwang in das V i b r i e r e n des Fahrzeugs h ine in 
und wurde eines damit. 

Der Traum fiel ihm wieder ein, und seine G e 
danken verbanden ihn i rgendwie mit H e l g a , ob
wohl es gar ke ine Ü b e r g ä n g e dazu gab; s p ä t e r , 
w ä h r e n d er sich ankle idete , kamen ihm die letz
ten W o r t e der M u t t e r in den S i n n : „ W e n n du 
eine Frau gefunden hast, hab sie l ieb!" Das alles 
mengte sich und richtete i n seinen G e f ü h l e n eine 
heillose V e r w i r r u n g an. 

A l s er an Deck kam, wurde seine St immung 
nicht besser. Der Regen hatte a u f g e h ö r t , und 
das Deck war trocken, aber es hatte eine graue 
Farbe; der Junge kam von achtern mit einer 
Pütze . Er hatte die Plicht gewaschen und fing 
nun an, die L u k e n a b z u s p ü l e n . Er sah unaus
geschlafen u n d - f r ö s t e l n d aus, und seine K l e i d e r 
trieften v o r n von N ä s s e . M i c h a e l gebot ihm, auf
z u h ö r e n und sich trocken anzuziehen. Der H i m 
mel war mit grauen, fliegenden W o l k e n bedeckt, 
die Sonne stand im S ü d o s t e n und versuchte, 
durch das G e w ö l k hindurchzubrechen. Es sah aus, 
als stecke sie in grauem, z ä h e m Schlamm und 
fände keine Befreiung. V o n N o r d e n wehte eine 
steife, ka l te Brise . Die F laggen kna l l t en , und das 
Take lwerk wehte in g r o ß e n Buchten v o n den 
Masten . 

. Johann kam v o n Land ; er hatte eine Draht le ine 
festgemacht. 

H in t e r dem Condor lag plö tz l ich noch ein an
derer K a h n , die A u r o r a . Sie m u ß t e noch in der 
Nacht angelegt haben. Es war eines der Fahr
zeuge, die für den gleichen Befrachter geladen 
hatten. Der A n b l i c k verst immte M i c h a e l im ersten 
Augenb l i ck noch mehr. Er segelte nicht gern in 
Gemeinschaft; vor a l lem hatte er nicht gern einen 
K a h n vor dem Steven; der lag dann i n den 
schmalen G e w ä s s e r n immer auf der Nase, und 
man konnte die Segel nicht ausnutzen. Dann 
aber ü b e r l e g t e er sich, d a ß sie v ie l le icht gemein
sam einen Dampfer nehmen k ö n n t e n , das w ä r e 
b i l l iger , und so w i e der H i m m e l aussah, war 
keine Auss ich t da fü r vorhanden, ba ld v o n dieser 
Stelle wegzukommen . Die n ö r d l i c h e Brise konnte 
acht Tage lang wehen. 

M i c h a e l stand auf der Vorderp l ich t und ü b e r 
legte. Johann trat zu ihm. „Der k a m zu früh" , 
meinte er zu M i c h a e l , auf den W i m p e l deutend. 

M i c h a e l gab ke ine A n t w o r t . 

D a nahm Johann die Pfeife aus dem Munde , 
wandte sich ihm v o l l zu und sah ihn an. Michae l 
hatte dabei ein Gefühl wie zu Zeiten, als er noch 
ein k le iner Junge gewesen war. W e n n Johann 
ihn so angeschaut hatte, dann ergriff Michae l 
das beruhigende Gefühl , d a ß die Wel to rdnung 
nicht g e s t ö r t werden k ö n n t e . 

„Du hast diese Nacht auch nicht gut geschla
fen!" sagte Johann. 

„Nein , ich habe immerzu von Mutter ge
t r ä u m t . " 

„Ja — — ?" meinte Johann, „von Mut te r 
- ja , hm! — W i e he iß t sie eigentlich?" fuhr 
er dann fort, mit einem Neigen des Kopfes nach 
achtern deutend. 

M i c h a e l sah auf. „ W i e s o ? " 
Johann sagte nicht wieso. Er w u ß t e , d a ß M i 

chael verstand. Bei Johann gab es keine kompl i 
zierten Fragen. Michae l hatte ihn schon ver
standen, als er kaum drei Jahre alt gewesen 
war. 

„ H e l g a Ragnit" , gab er zur A n t w o r t und sah 
dabei e in wen ig s c h u l d b e w u ß t aus. 

„He lga — Helga Ragnit?" wiederholte Jo
hann, im G e m ü t buchstabierend. „Paßt schlecht 
auf den Condor" , meinte er schließlich und sah 
M i c h a e l dabei an, w i e wenn ihm ein Segel
m a n ö v e r nicht recht geheuer vo rkam; Michae l 
war manchmal ein wenig k ü h n beim Segeln und 
wich leicht v o m Althergebrachten ab. In solchen 
Fä l l en bl ieb Johann in der N ä h e des Steuers 
und hiel t die A u g e n offen. A b e r Michaels Ge
lassenheit wurde davon nicht b e r ü h r t . Er führ te 
seine M a n ö v e r aus, wie er sie begonnen hatte, 
ohne sich v o n Johanns kri t ischem Blick beirren 
zu lassen. 

So war M i c h a e l i n al len Dingen. 
Johann w u ß t e es, aber w o r i n w ä r e sonst noch 

das Recht des Ä l t e r e n zur Ge l tung gekommen? -
„Sie hat aber eine gute Hand" , war jetzt M i 

chaels beruhigende Antwor t . 
„ W a s tut sie denn sonst?" wol l te Johann 

wissen. 
„Sie spielt K l a v i e r . " 
Johann nickte. Ja , das war gut. „Mus ik ! Ja, 

das s p ü r t er; der Condor hat feine Nerven . Deine 
Mut te r konnte tanzen. Das hast du von ihr." 

Zeichnung: Erich Behrendt 

„ W a s ? " fragte Michae l verwundert, „das 
Tanzen?" 

„Nein , das Segeln." Und als Michae l ü b e r seine 
An twor t lachte, fügte Johann hinzu: „Ja, dein 
Va te r konnte nicht segeln; dein Va te r konnte 
rechnen, aber er segelte das letzte Fetzen Tuch 
übe r Bord." 

„Ich w e i ß ja noch gar nicht, ob sie bleiben 
w i l l , Johann!" 

„Ja , das ist nun deine Sache, damit m u ß t du 
al le in k la r kommen." 

F r ü h e r hatten solche Unterredungen damit ge
endet, daß Johann ihm mit seiner harten Teer
hand ü b e r das Haar gestrichen war. Dann w u ß t e 
Michae l , daß er ihm nichts mehr zu sagen hatte. 
Jetzt legte er Michae l nur die Hand auf die 
Schulter und der nickte versonnen. Trotz der 
kalten Regenboe war ihm wieder etwas besser 
zu Mute . 

„Ich w i l l e inmal sehen, was die A u r o r a vor
hat." Damit sprang er ins Boot und fuhr zum 
anderen K a h n h inübe r . 

D a war zuerst niemand zu sehen. Michae l ging 
nach achtern und schaute durch das kleine Fen
ster ins Roof. Dort saß die Fami l ie am gedeckten 
Frühs tücks t i sch . Der Kaffee dampfte schon in der 
Kanne. 

Es war eine g r ö ß e r e Famil ie , a u ß e r der Frau 
zwei erwachsene Töchte r und ein j ü n g e r e r Sohn. 
K e i n Fremder war dabei, die Töchte r ersetzten 
zusammen einen Vol lmat rosen . Sie hatten fri
sche, rote Gesichter und derbe H ä n d e . Der 
Schiffer, ein alter M a n n , las eine Andacht von 
einem Kalenderblatt . Dann knieten alle auf den 
F u ß b o d e n nieder, und der Schiffer betete. Er bat 
um Vergebung der S ü n d e n und um ein Leben 
im Wohlgefa l l en Gottes. Dann sangen sie, immer 
noch kniend, einen Liedervers . 

Michae l bl ieb in der T ü r e stehen und wartete, 
bis die Andacht v o r ü b e r war. Da streckte der 
Schiffer ihm die Hand entgegen, w ä h r e n d seine 
Frau den Kaffee einschenkte. Michae l sah dabei, 
daß sie g e r ö t e t e A u g e n hatte, als ob sie geweint 
h ä t t e . A b e r es konnte auch vom W i n d sein. 

„Setzen Sie sich, Schiffer A u s t y n ! " Eine der 
Töchte r rückte zur Seite und machte neben sich 
einen Platz frei, indem sie einen ö l m a n t e l auf 

den F u ß b o d e n warf. A b e r Michae l blieb in der 
geöffneten T ü r e auf der Schwelle sitzen. 

„ W a s machen wir nun?" fragte er ohne w e i 
teres. 

„Das kann lange so briszen", war die lakoni-» 
nische Antwor t des Schiffers. 

„Wol len wir uns halbpart schleppen lassen?" 
schlug Michael vor. Dabei sah er zufäl l ig die 
Frau an und bemerkte, d a ß ein heller Schimmer 
in ihre Augen trat. 

Aber der Schiffer meinte, daß es zu teuer sei; 
vielleicht k ä m e doch noch ein anderer W i n d auf. 
W e n n er abflaute, k ö n n t e man sich bis Labiau 
mit Stangen hinschieben, und Ähnl iches . Michae l 
merkte, daß es ihm ums Ge ld leid war. 

Sie sprachen noch ü b e r dieses und jenes, ü b e r 
die Frachten und vom Wasserstand. Dann ging 
Michae l wieder an Bord zurück. 

A l s Helga diesen Brief vollendet und mit 
einem Umschlag versehen hatte, kleidete sie sich 
an und ging nach oben. Sie fand das Roof noch 
so s t i l l , wie sie es am A b e n d vorher verlassen 
hatte. Es erschien ihr sehr verwunderl ich, d a ß 
noch alles an Bord in tiefster Ruhe war. A b e r als 
sie durch das Fenster schaute und die W o l k e n 
sah und den W i n d , der von Norden wehte, so 
ganz anders als am Tage vorher, da begriff sie, 
warum der Condor sich nicht regte und an seinen 
Fesseln schlief. 

Indessen machte sie sich keine Gedanken dar
um, was geschehen w ü r d e . Die Sti l le und das 
A l l e i n s e i n bereiteten ihr ein kleines Glück, wie 
jemand empfindet, der vor einer g r o ß e n Arbe i t 
plötzlich noch etwas Zeit hat, mit der er beginnen 
kann, was er gerne mag. Die v ier W ä n d e des 
Roofs schauten sie freundlich an, als w ü ß t e n sie: 
Da bist du ja, du g e h ö r s t zu uns, w i r kennen 
dich schon. 

Da fiel ihr ein, daß sie Feuer machen k ö n n t e . 
Sie kniete vor dem H e r d nieder und holte die 
Asche heraus; es war, als h ä t t e sie nie etwas 
anderes getan. Lust ig knisterte die Flamme z w i 
schen den H o l z s p ä n e n und w ä r m t e ihr Gesicht. 
Dann kamen die Kohlen . Sie m u ß t e daran den
ken, daß das Fahrzeug eine einzige, g r o ß e V o r 
ratskammer für Koh len war; das belustigte sie. 
Sie malte es sich aus, d a ß man damit zu einer 
einsamen Insel fahren k ö n n t e ; das Feuer im H e r d 
brauchte dann nie zu ve r löschen . Ebenso k ö n n t e 
man Lebensmittel anhäu fen . Ob es reichen w ü r d e 
für ein ganzes Leben? A b e r was w ü r d e man dann 
beginnen, dachte sie, wenn man nicht mehr für 
solche Dinge zu arbeiten und zu sorgen brauchte? 

„Wofür lebte Michae l A u s t y n eigentlich?" 
dachte sie. Sie kam in dieser Frage zu keinem 
Ergebnis und nahm sich vor, mit ihm d a r ü b e r zu 
sprechen. „ M ä n n e r leben für ihre Kinder , sagt 
man, oder für irgendein Werk , für eine geistige 
Geburt. A b e r was schafft Michae l Aus tyn? W a s 
bleibt als Resultat, wenn man sein pe r sön l i ches , 
vegetatives Leben abzieht?" 

„Ich w i l l ihn fragen", dachte sie wieder —. 
Das Wasser im Kessel kochte; sie b r ü h t e den 

Kaffee auf. Der Duft durchzog den Raum. A u ß e r 
dem war es warm geworden, so warm, daß man 
spür t e , wie kalt es d r a u ß e n sein m u ß t e . 

Sie deckte den Tisch, daß alles fertig war, und 
setzte sich zwischen Herd und Tisch auf die Bank, 
Sie h ö r t e den W i n d in den Masten brausen und 
sah graue Wolkenfetzen fliegen. W e n n sie durch 
das Seitenfenster blickte, sah sie ein Stück der 
Wiese . A l l e s sah kalt aus. 

W o f ü r lebt Michae l Aus tyn? W a s ist unend
lich an ihm? 

Helga l ieß alles stehen, was sie sich vorge
nommen hatte zu tun, und eilte an Deck hinaus. 
Da sah sie, daß die M ä n n e r seltsame Vorbe re i 
tungen trafen. Johann scherte eine lange, d ü n n e 
Leine durch einen Block und he iß t e diesen zur 
Spitze des Fockmastes hinauf. Michae l war da
bei, seine Kle ider , Schuhe und S t rümpfe abzu
legen; in Hose und Hemd gekleidet, schickte er 
sich an, ins Boot zu gehen. 

Sie eilte nach vorn und wol l te wissen, was 
dort Seltsames vorging. 

„Der W i n d hatte etwas aufgeholt", e r k l ä r t e 
Michae l . „ W e n n w i r bis zur M ü n d u n g treideln, 
dann k ö n n e n w i r heute Nacht ü b e r das Haff kreu
zen und die G i l g e m ü n d u n g erreichen." 

Fortsetzung folgt 

I t Q Q f c M c M t t ? ! 
"chreihmciscbJJien-Grofkmgebot. I 

Neueste Modelle. Garantie.! 
Kundendienst. Kleine Raten. 

NKein Risiko, da Umtauschiecht.j 
JStets preisgünstige SonHnrposten.1 
Fordern Sie Katalog Z85 jratis.P 
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VGÖTTINGEN, Postfach 60l | 

Liefere wieder wie in der Heimat 
naturreinen | | gm. T*J I 41 
Bienen- • * " " * 

5 Pfd. Lindenhonig 16.— D M 
10 Pfd. Lindenhonig 
5 Pfd. B l ü t e n h o n i g 

10 Pfd. B l ü t e n h o n i g 
5 Pfd. Waldhonig 

10 Pfd. Waldhonig 
Die Preise verstehen sieh e i n s c h l i e ß 

lieh Verpackung. 
G r o ß i m k e r e i Arnold Hansen 

6589 Abentheuer b. Birkenfeld. Nahe 

30,— D M 
13,— D M 
25,— D M 
13 — D M 
25,— D M 

OTTO STORK 
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 e n 

s c h ö n e n 

Farblichtbild-Vortrag 
Ordensland Ostpreußen 
(eine Ferienreise durch das 
Land zwischen Weichsel und 

Memel 
mit seinen eigenen und oft p r ä 
miierten Farbdiapositiven auf
merksam. K e i n v e r l e i h ! 
Anfragen bitte m ö g l i c h s t f r ü h 
zeitig zu richten an Otto Stork, 
7761 Gaienhofen üb . Radolfzell. 
Postfach 6. 

Amtl. Bekanntmachung J 

Ein eigenes Heim 
besitjen wieder viele Heimat
vertriebene. Wüstenrot half 
mit billigem Baugeld, der 
Staat mit L A G - Darlehen, 

Wohnungsbauprämien , 
Steuernachlafj und anderen 
Vergünst igungen. Wir unter
richten Sie gern über wei
tere Einzelheiten. Verlangen 
Sie die kostenlose Druck
schrift R 4 von der gröfden 
deutschen Bausparkasse GdF 
Wüstenrot in 714 Ludwigsburg. 

W ü s t e n rot 

Ostdeutscher Imkerhonig 
neue Ernte, 2500-g-Dosen 

15 D M , portofrei p. Nachnahme. 

Matthe & H ü m ö l l e r . 24 L ü b e c k , 
Fackenburger Allee 100. 

GR. A 958 63 
B e s c h l u ß v. 10. September 1963 
Es wird folgendes Aufgebot er
lassen: K a u l Kammer, Kauf
mann, wohnh. in Aalen (Württ) , 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 13, 
hat die T o d e s e r k l ä r u n g seiner 
Mutter Johanna Kammer, geb. 
Bartikowski, geb. am 10. Juni 
1861 in Waschulken, K r . Nei
denburg, Ostpr., Witwe des Otto 
Kammer (geb. 9. 12. 1861), Kauf
mann, beide wohnhaft in Wil
lenberg, K r . Orteisburg, Ostpr., 
E h e s c h l i e ß u n g am 15. 11. 1888 in 
Willenberg, Tochter der ver
storbenen Eduard Bartikowski 
u. Katharina, geb. Bartlikowski, 
v e r m i ß t seit Herbst 1944 in Wil 
lenberg, beantragt. Der Ver
schollene wird aufgefordert, 
sich bis s p ä t e s t e n s Montag, den 
11. November 1963, vor dem 
Amtsgericht Aalen (Württ) , 
Neue Heidenheimer S t r a ß e 19, 
Zimmer 23, zu melden, widri
genfalls er für tot e r k l ä r t wer
den kann. Alle, die Auskunft 
ü b e r den Verschollenen geben 
k ö n n e n , werden aufgefordert, 
dies dem Gericht bis s p ä t e s t e n s 
zum Ende der vorbezeichneten 
Aufgebotsfrist anzuzeigen. 

Amtsgericht Aalen (Württ) 

c Suchanzeigen 

Gesucht weiden Otto Wakat, Albert 
Wakat u. Albert Armuneit, früh, 
wohnhaft in Fichtenwalde, Kreis 
Tilsit-Ragnit, Ostpr. Daselbst hat 
mein Mann, Fritz Lorenz, als Mel 
ker gearbeitet (Ehleben). Nachr. 
erb. Emma Lorenz, 6451 Ostheim, 
M i t t e l s t r a ß e 17. 1 

J e d e n M o r g e n 

e i n sauberes , f r i sches u n d v o n s c h ä d l i c h e n B a k t e r i e n befrei tes k ü n s t l i c h e s G e b i ß i m 
M u n d e z u h a b e n , w i r d a l l g e m e i n a l s a n g e n e h m e m p f u n d e n . M i t d e m K u k i d e n t -
S c h n e l l - R e i n i g e r k ö n n e n Sie diese W i r k u n g e n s c h o n i n e t w a V2 S tunde e r r e i c h e n . E i n 
M e ß g e f ä ß v o l l K u k i d e n t - S c h n e l l - R e i n i g e r a u s de r e l egan ten P la s t ikdose i n e i n G l a s m i t 
W a s s e r s c h ü t t e n , k u r z u m r ü h r e n u n d d ie Prothese h i n e i n l e g e n . D a s ist a l les . D e n n K u -
k i d e n t r e in ig t o h n e B ü r s t e u n d o h n e M ü h e , a l so s e l b s t t ä t i g . D e r K u k i d e n t - S c h n e l l - R e i 
n i g e r ist a u c h i n T a b l e t t e n f o r m e r h ä l t l i c h . E i n e P a c k u n g h i e r v o n kostet 1.80 D M . 

Wenn Sie Ihr künstliches Gebiß abends herausnehmen, 
d a n n g e n ü g t das K u k i d e n t - R e i n i g u n g s - P u l v e r i n de r b l a u e n P a c k u n g . E s r e in ig t eben
fal ls o h n e B ü r s t e u n d o h n e M ü h e , beseitigt B e l ä g e u n d m a c h t d ie P ro thesen n i c h t n u r 
h y g i e n i s c h e i n w a n d f r e i s aube r , s o n d e r n a u c h f r i s c h , g e r u c h f r e i u n d k e i m f r e i . 
F ü r Z a h n p r o t h e s e n t r ä g e r , d ie i h r e k ü n s t l i c h e n Geb i s se n o c h m i t e i n e r B ü r s t e r e i n i g e n , 
gibt es d ie K u k i d e n t - S p e z i a l - P r o t h e s e n b ü r s t e f ü r 1.50 D M u n d d ie k re ide f re i e K u k i d e n t -
Z a h n r e i n i g u n g s - C r e m e f ü r 1 D M . 
D a s T r a g e n de r Z a h n p r o t h e s e n w i r d w e s e n t l i c h er le ichter t , w e n n d ie K i e f e r j eden 
M o r g e n u n d A b e n d m i t K u k i d e n t - G a u m e n ö l e i n g e r i e b e n w e r d e n . D a s Z a h n f l e i s c h 
b le ib t d a d u r c h straff u n d e las t i sch , das A n p a s s u n g s v e r m ö g e n de r Pro thesen w i r d 
e r h ö h t . 

Zum Festhalten künstlicher Gebisse 
gibt es d r e i v e r s c h i e d e n e K u k i d e n t - H a f t m i t t e l , u n d z w a r das n o r m a l e K u k i d e n t - H a f t -
P u l v e r i n de r b l a u e n P a c k u n g , das e x t r a s t a rke i n de r w e i ß e n P a c k u n g u n d d ie K u -
k i d e n t - H a f t - C r e m e , d ie i n s b e s o n d e r e be i u n t e r e n V o l l p r o t h e s e n benu tz t w i r d . J e d e r 
P a c k u n g l iegt e i n P r o s p e k t m i t w e r t v o l l e n A u f k l ä r u n g e n be i . 

Wer es kennt — nimmt 

KUKIROL-FABRIK KURT KRISP K.G., 694 WEINHEIM (BERGSTR.) 
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Laaß 

:rfefHcfee£^L-i-J 

Kneiphot 

Diese nicht m a ß s t a b g e r e c h t e 
Zeichnung — auf der das 
Schloß als Orientierungs
punkt größer dargestellt ist 
— soll unter Verzicht auf 
Einzelheiten die Anlage der 
Befestigungen von K ö n i g s 
berg-Altstadt kenntlich ma
chen. Der Pfeil weist auf die 
damals noch unbebaute Flä
che hin, auf der der Gese-
kusplatz spä ter entstand. 
Beibehalten wurde die 
Schreibweise der amtlichen 
Bezeichnung; die Familie 
schrieb sich ursprüngl ich 
Gesecus. 

Zu der Zeit , als der Deutsche Ri t terorden 
K ö n i g s b e r g b e g r ü n d e n wol l te , w a r das Gebie t 
des Gesekusplatzes eine beachtliche Boden
senke zwischen dem Tuwangs te i m Osten und 
der alten B e r n s t e i n s t r a ß e i m W s t e n . Nörd l i ch 
zog sich w o h l schon damals eine alte Land
s t r a ß e aus dem Osten hin , die an der Ecke der 
s p ä t e r e n P o s t s t r a ß e i n die eben genannte H a n 
d e l s s t r a ß e m ü n d e t e . Der O r d e n leitete durch 
diese Senke einen Wasse ra rm aus n ö r d l i c h e n 
Teichen ab, der als Graben die Burg und in der 
V e r l ä n g e r u n g zum Pregel die n e u b e g r ü n d e t e 
Al t s tad t s chü tzen soll te . Z u r Erwei te rung der 
Stadt gab der Orden zwischen 1359 und 1375 mit 
anderem west l ichen Gebie t e in Stück der Senke 
her, die dadurch geteil t wurde, und die A l t 
s t ä d t e r sicherten die neue Erwerbung durch eine 
gleiche Steinmauer w ie den al ten T e i l . Sie be
gann am Danzke r des Schlosses und zog sich 
mit mehreren T ü r m e n hinter der K o g g e n s t r a ß e 
zur Lastadie, und der alte Graben wurde nun 
guer durch die Senke um die M a u e r herum ins 
Hundegat t ge füh r t . D i e A l t s t ä d t e r bebauten 
ihren A n t e i l i n gewissem A b s t a n d v o n der 
M a u e r mit H ä u s e r n , der Orden l ieß seinen T e i l , 
zu dem ke in Burgtor h i n a u s f ü h r t e , unbenutzt 
v o r der Burg l iegen. So brachte die geteil te 
Senke die Trennung, j a den Gegensatz der 
Stadt und der herrschaftlichen Fre ihe i ten zum 
Ausdruck, '.enn das V e r h ä l t n i s zum O r d e n b l ieb 
keineswegs freundlich, und die B ü r g e r wider
setzten sich h a r t n ä c k i g a l len Versuchen, eine 

Der Gelbe Turm war das einzige erhalten
gebliebene Bauwerk der mittelalterlichen Befe
stigungen der Altstadt! Ursprünglich krönte ihn 
ein Wehrgang mit Zinnen, über den sich ein 

spitzes, kegeliörmiges Dach erhob. 
Aufn . : Behrendt 

V e r b i n d u n g zwischen Schloß und Stadt durch 
einen Z u w e g zu e r m ö g l i c h e n . Es b l ieb be i e inem 
ganz schmalen W e g mit To ren am A n f a n g und 
Ende, und ü b e r das Sch lüs se l r ech t gab es b ö s e 
Z u s a m m e n s t ö ß e . 

Erst unter H e r z o g Albrech t gewann das un
genutzte Land , das mit seinem A b h a n g nach 
S ü d e n w a r m v o n der Sonne beschienen wurde, 
an Bedeutung. Er l ieß 1544 den n ö r d l i c h e n H a n 
de lsweg pflastern und legte jenseits v o n ihm 
für sich einen Lust- und Hetzgar ten an, aus dem 
sich s p ä t e r der P a r a d e p l a t z entwickel te , 
und wies v o n dem „Hof für Unse rm Schlosse" 
hoben Beamten, w ie dem Kanz l e r und dem 
Landhofmeister , wei te G e h ö f t e mit Sta l lungen 
als Diens twohnung zu, die diese s p ä t e r mehr 
oder weniger als E igentum zu erwerben ver
standen. Der W e g erhiel t nach diesen vorneh
men A n w o h n e r n den N a m e n J u n k e r g a s s e 
und u m f a ß t e die s p ä t e r e Junker - und P o s t s t r a ß e 
noch ungetrennt. D ie S t ä d t e pochten auf ihre 
Hande l sp r iv i l eg i en und sahen mit Ingr imm zu, 
w i e in den Fre ihe i ten mit Er laubnis der Herr 
schaft sich v i e l V o l k s ansiedelte und mit an sich 
unberechtigtem Hande l und Gewerbe ihnen 
K o n k u r r e n z machte. J a unter K ö n i g Fr iedr ich I. 
er lebten sie den gewal t igen Schreck, d a ß sie 
sich um die A n e r k e n n u n g als vier te Stadt be
m ü h t e n , und nur mit j ä m m e r l i c h e m F lehen und 
zuletzt mit einer „ H a n d s a l b e " konnten die 
S t ä d t e r den Plan vere i te ln . Fr iedr ich W i l h e l m I. 
machte der R i v a l i t ä t ein Ende, indem er kurzer
hand die V e r e i n i g u n g a l ler Ter r i to r ien zu 
e i n e r Stadt v e r f ü g t e . A b e r der Platz vo r dem 
Schlosse im herrschaftlichen Besi tz trennte 
wei ter Ober- und Unterstadt. H i e r waren die 

Regenten nicht u n t ä t i g gebl ieben; als Befesti
gung hatte die M a u e r ihre Ro l l e l ä n g s t ausge
spielt. Die Westfront des Schlosses mit der 
Sch loßk i r che war 1584—1594 neuerbaut und mit 
einer brei ten Durchfahrt ausgestattet worden ; 
man brauchte den Zugang zu den A m t s w o h 
nungen der O b e r r ä t e und zu neu entstehenden 
Bauten. G le i ch nach dem A b b r u c h des bau fä l 
l igen Danzkers 1630 hatte man auf der west
lichen A u ß e n m a u e r des Parchams para l l e l zur 
Sch loßf ron t den M a r s t a l l und in der Nordos t 
ecke die S c h ü t z e r e i als G e f ä n g n i s und für die 
Sch loßschü tzen , die Po l i ze i , erbaut. 

U m 1699 hatte man den S c h l o ß g r a b e n im N o r 
den durch die N e u e oder Bunte Brücke ü b e r -
guert und eine Durchfahrt zur Junkergasse ge
schaffen, die nach ihrer Bebauung mit H ä u s e r n 
seit 1713 den durch nichts b e g r ü n d e t e n N a m e n 
P r i n z e s s i n s t r a ß e erhiel t . In ihr erwarb 
Immanuel K a n t 1783 das W o h n h a u s N r . 3 mit 
Gar ten , in dem er 1804 starb. In meiner Jugend 
habe ich es noch gesehen und auch den Gar ten 
im Burggraben; 1893 m u ß t e es dem N e u b a u der 
F i r m a L ied tke in der J u n k e r s t r a ß e weichen. 
1864 wurde dem Phi losophen in der Nordos t 
ecke neben der S c h ü t z e r e i an der M a u e r seines 
Gartens e in D e n k m a l , umschlossen von einer 
Rotunde, gesetzt, die Auss icht auf die Al t s tad t 
war aber auch damals noch gehindert . Denn an 
die u n n ü t z gewordenen Befest igungen hatten 
die S t ä d t e r H ä u s e r a l ler A r t gebaut. V o n den 
T ü r m e n m u ß t e der mitt lere, zum G e f ä n g n i s e in
gerichtete, wegen p lö t z l i che r B a u f ä l l i g k e i t 1800 
Ha l s ü b e r K o p f mit ten in der Nacht g e r ä u m t 
und abgebrochen werden ; dem G e l b e n 
T u r m drohte e in gleiches Schicksal . Er war 
damals mit seiner k e g e l f ö r m i g e n , von einem 
Zinnenkranz umgebenen Spitze ein ansehnlicher 
Gesel le , aber im Sturm wurden Z iege l und 
Dachsteine abgerissen und bi ldeten eine Gefahr 
für H ä u s e r und Menschen. Im letzten A u g e n b l i c k 
als Warenspe icher verkauft , wurde er durch 
eine neue, d a c h ä h n l i c h e A b d e c k u n g verschan
delt; so erlebte er noch den Untergang der 
Stadt als letzter Zeuge einer vergangenen Zeit . 

D ie Gegend nö rd l i ch der M a u e r h i e ß be
zeichnenderweise der „ W ü s t e l - P l a t z " . A n ihm 
vorbe i floß immer noch ü b e l r i e c h e n d der mit 
Pyramidenpappe ln e i n g e f a ß t e alte Sch loßg ra 
ben. N e b e n dem M a r s t a l l standen nach W e s t e n 
das Pauperhaus und das noch ä l t e r e H o s p i t a l ; 
das erstgenannte wurde wegen B a u f ä l l i g k e i t 
abgebrochen, aber 1813 an seiner Stel le die 
feste T ö c h t e r s c h u l e errichtet, die erst die 
W e i ß s c h e , s p ä t e r die Sautersche Schule h i e ß . 
H i e r stand in der Ecke zum M a r s t a l l der soge
nannte „ D a n z i g e r K e l l e r " , der durch 
seinen t o r ä h n l i c h e n Eingang A l t e r und andere 
Bedeutung in f r ü h e r e n Zei ten verr ie t ; in i hm 
lagerten die W e i n v o r r ä t e des Blutgerichts . 
Uber dem Eingang prangte in bunten Farben 
e in B i l d des Danziger Stadtwappens mit der 
Unterschrift „Im Danziger W a p p e n " . Im Ober 
stock befand sich eine bekannte Weins tube , die 
wegen des a b s c h ü s s i g e n Bodens den Eingang 
v o n oben an der Ostsei te neben dem M a r s t a l l 
hatte; sie war bei unsern V o r v ä t e r n sehr be
l iebt wegen ihres guten Essens 

A n diesen G e b ä u d e n in einer nach rechts 
ausweichenden, v o n dicken S te inmauern e in
geschlossenen K u r v e f ü h r t e die Danziger-
K e l l e r - S t r a ß e zum S c h l o ß , eine mit r ies igen 
Plat ts teinen gepflasterte, steile und enge A u f 
fahrt, auf der sich a l l t äg l i ch die v i e r s p ä n n i g e 
Kur ierpos tkutsche m ü h s e l i g emporarbei ten 
m u ß t e . Erst um 1820 wurde die S t r a ß e wen ig 
stens am A n f a n g der A l t s t ad t durch A n k a u f 
v o n der Ki rche g e h ö r i g e n G e b ä u d e n auf k ö n i g 
liche Kos ten und deren Abbruch verbrei ter t . Der 
Postfiskus hatte näml i ch 1797 e in Grundstuck 
am Ende der Junkergasse e rworben und das 

berqs g r ö ß t e n Sohn er inner te auch die K a n t 
s t r a ß e v o n der K r ä m e r b r ü c k e zum Schloß, der 
dann berecht ig terweise d ie Pr inzess ins t raße 
e inve r l e ib t wurde , wo ja Kants W o h n - und 
Sterbehaus gestanden hatte, und ferner eine 
G e d e n k t a f e f a n der S t ü t z m a u e r des Schlosses 
mit des Denke r s g r o ß e m W o r t ü b e r den ge
st i rnten H i m m e l und das moral ische Gesetz in 

m V o m Habe rbe rg und dem Hauptbahnhof zum 
Nordbahnhof und den Hufen und darüber 
hinaus aber auch nach dem Flughafen bei D e -
v a u g ing der W e g ü b e r den Gesekusplatz , und 
u n g e z ä h l t e A u t o s f ü h r t e n a l l t äg l i ch m ü d e Er
w e r b s t ä t i g e und H e r r e n aus den Beru t s räumen 
der S ü d s t a d t zu den her r l ichen V i l l e n v i e r t e l n in 
. i : — ^ >. nnri M a r a u n e n h o f ; denn 

s c h ö n e Stadt mit vorbild
geworden , dank seiner 

A m a 1 i e n a u und 
K ö n i g s b e r g w a r eine 
liehen G r ü n a n l a g e n 
V e r m i t t l u n g . 

A r n o l d G r u n w a l d 

Vom Gesekusplatz aus gesehen: Vorne der Komplex der Hauptpost mit dem neugotischen 
Turm. Rechts davon der Eingang zur Kantstraße, früher Prinzessinstraße genannt, in der 1 m -
manuel Kant gewohnt hat. Weiter rechts die von Schinkel gebaute Neue Altstädtische 
Kirche In der Mitte des Häusermeeres die Steindammer Kirche, die älteste der Stadt. 

Aufn.: Schöning 

H o f p o s t a m t v o m A l t s t ä d t i s c h e n M a r k t T\z[jl Vorspann Zlim Gesekusplatz 
dor th in verlegt , d a v o n erhiel t die Gasse den 
N a m e n P o s t s t r a ß e , und der süd l i ch anschlie
ß e n d e Gar t en h i e ß fortan der Postgarten. Es 
war die erste der B e h ö r d e n , die aus der A l t s t ad t 
in die Oberstadt abzogen, aber die T rennung 
an der f r ü h e r e n Stadtmauer b l ieb . G e h ö r t e n 
doch auch die al ten Fre ihe i ten als D o m i n i a l -
besitz w ie in den herzogl ichen Zei ten der Krone . 
Erst 1809 schenkte Fr iedr ich W i l h e l m III. i hn 
mit a l len Rechten und Pflichten der Stadt und 
machte sie damit zur H e r r i n im eigenen Hause . 

Ausschlaggebend wurde die neue Entwick
lung der Wirtschaft und des V e r k e h r s , der Bau 
der Eisenbahn und das Dampfschiff; die eng 
gewordene Al t s t ad t d r ä n g t e zur Oberstadt , und 
die V e r b i n d u n g konnte nur an der a l ten G r e n z e 
erfolgen. So w u r d e n 1867 a l le h indernden Bau
ten bis auf den G e l b e n T u r m in der Ecke nieder
gelegt, der s t inkende S c h l o ß g r a b e n v e r s c h ü t t e t 
und der freie Pla tz e in f ü r d e r h i n aus dem V e r 
kehrs leben nicht mehr wegzudenkendes Binde
g l ied . Se inen N a m e n erhiel t er nach dem Jus t iz -
kommissar ius J o h a n n H e i n r i c h G e s e -
k u s , der 1745—1810 gelebt u n d der Stadt e in 
b e t r ä c h t l i c h e s K a p i t a l zu nutzbr ingender A n l a g e 
hinter lassen hatte; eine Gedenk ta fe l er inner te 
an ihn . Der steile A n s t i e g frei l ich b l i eb ; seit 
1881 ü b e r w a n d i h n die „ K ö n i g s b e r g e r Pferde
eisenbahn" mit H i l f e eines Vor spanns , bis nach 
1895 die i n a l len K u r v e n quietschende „Elek
trische" der Q u ä l e r e i e in Ende machte. Der an
spruchslose Pla tz erhiel t an der S ü d s e i t e e ine 
Reihe hoher G e s c h ä f t s h ä u s e r . A u f der N o r d 
seite erwei ter te die Post ihr schon 1887 erbautes 
m ä c h t i g e » H a u p t g e b ä u d e in der Post
s t r a ß e durch das g r o ß e Telegrafenamt mit sei
nem schweren T u r m als G e g e n s t ü c k zum Sch loß . 
1885 wurde unter Bese i t igung v o n Maue r r e s t en 
und Z u s c h ü t t u n g des Burggrabens die S c h 1 o ß -
s t r a ß e angelegt. Damals m u ß t e das K a n t 
denkmal mit seiner Rotunde weichen. Es wurde 
auf dem Paradeplatz aufgestellt. A n K ö n i g s -

Der Westflügel des Schlosses bildete einen wirksamen Abschluß des Gesekusplatzes. In diesem 
Flügel befanden sich die Schloßkirche und über ihr der riesige Moskowitersaal. — Auf der 

linken Seite ein Gebäudeteil der Hauptpost. 

G r o ß e Spannung herrschte in a l l en Kinder
g e m ü t e r n , als gegen Ende des v o r i g e n Jahr
hunderts d ie ersten G e l e i s e für d ie Pferdebahn 
gelegt wurden , und es w a r e in Sport , den Rei
fen auf dem B ü r g e r s t e i g ebenso schnel l vor
w ä r t s z u t r e i b e n , als d ie Pferdebahn fahren 
konnte . F ü r die Pferde sparte man e twas Früh
s t ü c k s b r o t auf, denn am F u ß der K ö n i g s b e r g e r 
H ü g e l , am Schiefen Berg und u n i - n am Kaiser-
W i l h e l m - P l a t z zur Fahr t auf den Gesekusplatz 
waren aufgeschirrte Pferde s ta t ionier t , die von 
e inem J u n g e n gelei tet w u r d e n . K a m ein Bahn-' 
wagen v o n unten an die S te igung , wurde ein 
Pferd als V o r s p a n n e ingespannt , und mit Hü 
und Hot t g ing es den Be rg i n d ie H ö h e . Oben 
wurde der Schwenge l w i e d e r ausgehakt und 
der Junge trottete h in ter dem Pferd, den 
Schwenge l i n der H a n d , w i e d e r den Berg hin
unter. H i e r s tand neben der Pumpe e in Eimer 
aus dem das Pferd zur Erf r ischung ge t r änk t 
wurde . D a n n drehte der J u n g e den Eimer um 
und setzte sich darauf, bis die n ä c h s t e Bahn von 
unten k a m . A n den Pumpen s tanden zu gewis
sen Ze i t en die W a s s e r h o l e n d e n Ket te , um her
a n z u k o m m e n . In jeder W o h n u n g stand damals 
noch die Wasse r tonne , die t äg l i ch neu aufge
füllt wurde . 

Ich bes inne mich auf unend l i ch v i e l e Gär
ten. S c h ö n e G ä r t e n mit a l ten B ä u m e n — in der 
K ö n i g s t r a ß e . Z i e g e l s t r a ß e , auf dem Mittel t rag
heim und um den Sch loß t e i ch . Jede Wohnung 
hatte dort ihre Laube aus w e i ß e m Lattenwerk, 
aber mit wasserd ich tem Dach. D i e Fami l i en be
suchten sich dort gegense i t ig und die Kaffee
mahlze i ten w u r d e n dort e ingenommen. Die 
al ten D a m e n t rugen H a u b e n aus b lendend wei
ß e n Spi tzen und der selbst gebackene Kuchen 
stand auf b l endend w e i ß e m L e i n e n Zu den 
s c h ö n e n G ä r t e n rechnete ich n ie den Bör
sengarten. Ich f ü h l t e mich als K i n d dort nidit 
h i n g e h ö r i g u n d meines Fre ihe i t sdranges be
raubt. Dagegen l iebte ich J u 1 i e n t h a I mit 
der g r o ß e n Schauke l , die w i e e in h in - und her
pendelnder B a l k o n war , und die F l o r a mit den 
bunten G la s l a t e rnen und der k l ingenden M i l i 
t ä r m u s i k . Dort w u r d e um das Jah r 1881 die 
erste e lekt r ische Bahn gezeigt . K l e i n e Wagen 
l iefen auf k r e i s f ö r m i g ge legten Schienen, uns 
K i n d e r n wurde es nicht gestattet darauf zu 
fahren, w e i l es zu g e f ä h r l i c h sei . A b e r daß wir 
uns zwischen die Schienen hockten, sie durch 
unsere A r m e ve rbanden und uns elektrische 
S c h l ä g e hol ten , verbot uns n iemand. Schon die 
W a n d e r u n g nach der F l o r a durch das Stein
dammer Tor , in dem dje W a g e n so laut don
nerten, d a ß das H e r z e inem zit ter te und hin
ter dem der W a s s e r f a l l des Festungsgraben 
herunterrauschte, brachte es zum Bewußtsein , 
d a ß man aus der Enge der Stadt 
weite W e l t wander te , wo B ä u m e 
das Vor rech t hatten. 

Zwi schen diesen B ä u m e n stand zwe i Jahre 
lang e in runder Bau, das E n t z ü c k e n der Kinder, 
aber nicht minder der Erwachsenen, der Z i r 
k u s S c h u m a n n . Dor t feierte das ostpreu
ß i sche Pferd T r i u m p h e unter der hohen Reit
kunst der F a m i l i e Schumann. D ie Proben wur
den e in Sammelp la t z der spor t l ichen Kreise. Der 
Kuns t re i t e r H o d g i n i und e in ge i s tvo l l e r Clown 
hoben auch i h r e Darb ie tungen ins künst
lerische, t ro tzdem ä u ß e r e r Prunk nicht mit-
w i r k t e - ~ I m G a r t e n des S c h ü t z e n h a u s e s war 
m a d l t z i 9 e r J ah ren eine S o m m e r b ü h n e auf
geschlagen, w o Robert Johannes unve rgeß l i chen 
A n d e n k e n s in den ha rmlosen k l e inen Lustspie
l en se inen go ldenen H u m o r sprudeln ließ. 

F r i e d a M a g n u s - U n z e r 

nun in die 
und Blüten 
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A l t p r e u ^ i s c h e O r t s n a m e n 

Bei Warnicken Aufn. K ö n i g 

C i 2 > i e l e t z t e n ( Z a g e a m j t r a n d e 

V o n K a r l H e r b e r t K ü h n 

In diesen Wochen , in denen der Sommer 
schon langsam aut und davon geht, i n denen 
zuwei l en schon der Herbst , so scheint es uns, 
wie im Anmarsch auf seiner buntbekle ideten 
F lö t e auch v e r f ü h r e r i s c h zu uns h e r ü b e r b l ä s t , 
in diesen seltsamen Wochen steigt g e w i ß auch 
manch e in B i l d aus unserer Heimat v o r uns 
auf, e in B i l d , in dem noch immer w o h l der Som
mer auch g r ü n t ; doch es weht nicht mehr so 
w a r m durch die k ü r z e r e n Tage, es b e r ü h r t uns 
auch manchmal schon k ü h l e r um uns her. 

W i e gingen w i r einst durch diesen S p ä t s o m 
mer h in , auf dem h ö h e r e n Rande der K ü s t e 
zumal , die das Samland im N o r d e n zu der Ost
see begrenzte! Die Bi lder dieser W e g e , uns v o n 
jeher vertraut, gewannen in dem Lichte, das in 
sie f ie l , e inen Zauber, der aus beiden sich 
spann: aus der S c h ö n h e i t in der Fü l l e des nun 
schwindenden Sommers und aus dem eigenart i 
gen Glanz , den der kommende Herbst schon im 
voraus h e r ü b e r warf. 

Erkannten w i r die Bilder,, ve rwande l ten sie 
sich? Es wehte dann ü b e r den Strand und h ö h e r 
ü b e r die K ü s t e sanft und doch herber als in den 
W o c h e n zuvor . D ie k l e inen W ä l d e r , durch die 
w i r gingen,, wechsel ten in ihrem Laube v o n dem 
v o l l e n E r g r ü n e n schon a l lmäh l i ch zu der s t i l le
ren, g i lbenden Farbe; hier und dort, zumal am 
A h o r n , h ing schon manch ein rotes Blatt . U n d 
nur die Tannen b l i eben gleich in ihrem dunk
leren K l e i d e . A u f den Feldern , die w i r zur 
Seite l a n d e i n w ä r t s erbl ickten, entdeckten w i r 
auch e inmal noch die gebundenen Garben , auf 
anderen A c k e r n wehte der W i n d nur noch leicht 
ü b e r Stoppeln . 

Noch bewegte sich dort unten, auf dem Sande 
des Strandes, der breit und fast gelb,, i n dem 
nun schon e r w ä r m t e n Wasse r der See, das nur 
selten, h in und wieder , e in paar leichtere W e l 
len zu dem Ufer her warf, e in frohes und be
freiteres Leben unter den mi lden , hel len, sich 
brei tenden St rahlen der Sonne. W a s in den 
Mona ten zuvor , in den Fe r i en zumal , sich in 
dem ä u ß e r s t e n Jube l , lachend und leicht, ohne 
Sorgen g e ä u ß e r t hatte, die Freude am Dasein , 
das behiel t w o h l auch noch jetzt, noch in dem 
A u s k l a n g des Sommers, die Kraft , i n e in paar 
Stunden den A l l t a g zu ü b e r w i n d e n . 

Die „ B u r g e n " im Sande des e r w ä r m t e n Stran
des- wer w e i ß nicht um den Bau a l l dieser tief
gegrabenen Kesse l , um den Eifer, mit dem ein 
jeder schon den n ä c h s t e n des Nachbarn in der 
H ö h e des W a l l e s , in der Brei te der Sohle in 
der A n z a h l der Z u - und der Ausgange zu uber
treffen e inen Ehrge iz in sich s p ü r t e ! Z u w e i l e n 
sah es aus,, auch in diesen s p ä t e n Sommerwo
chen, als w ä r e der Strand, ob in Neukuh ren , ob 
in Rauschen oder „ d r ü b e n " in Cranz , v o n einem 
Heere v o n g r o ß e n , v o n recht r ü h r i g e n M a u l 
w ü r f e n in g e r ä u m i g e m Einsatz bei Tag und bei 
Nacht mit F le iß und im Wet tbewerb durchge
rühr t worden , als w ä r e nicht e in k le ins ter Q u a 
dratfleck dieser Erde den Behenden entgangen. 

Doch es wa ren nicht a l l e i n diese stumm-run
den „ B u r g e n " , ü b e r denen auch noch heute hier 
und da auch e in paar F ä h n l e i n flatternd uns 
g rüß ten , die v o m Leben auf dem Strande, von 
dem fröhlich noch bewegten, uns zum Ufer her
auf e in sichtbares Zeichen gaben. Die Schwim
menden,, die fern, auch schon jenseits der L e i 
nen, die den Baderaum begrenzten, durch das 
Wasser der See ihre Z ü g e unternahmen, ent
rückten uns nun mit auf dem W e g in die We i t e . 
Und sie setzte nur noch l ä n g e r ihre Rad ien tort, 
diese W e i t e der W e l t ; man sah es: im Hinter
grund, dort hinten, hinter dem Saum des sich 
rundenden Hor izontes stieg aus Schornsteinen 
von Schiffen, die freil ich selbst nicht mehr zu 
sehn, e in Rauch in die H ö h e , e in wandernder 

Rauch. Die Schwimmenden erreichten den Ho
rizont w o h l richtig, doch wir , die w i r zwar sahn , 
wie sie zurück sich nun wandten, das Ufer zu 
erreichen, auf dem man sie erwartete, wi r wan
derten nun fort mit jenen Rauchfahnen mit und 
noch weit ü b e r die See in unseren Gedanken, 
die nichts doch anzuhalten vermochte; denn ob 
F r ü h l i n g oder Sommer, und war 's der s p ä t e s t e 
nun noch — wenn ein M e e r vor uns sich brei
tete, dann e n t r ü c k t e es uns auch ü b e r alle H o r i 
zonte und um die Erde hinaus. Es gab da einige 
Stel len an dieser nö rd l i chen S a m l a n d k ü s t e , von 
denen sich die Augen , ungehindert durch die 
Umgebung, in die Unendl ichkei t ver l ie ren konn
ten,, denke ich da nur noch an die Bank ü b e r 
dem Wes t rand der wi lden , schönen C o l l i s 
schlucht im Wes ten von W a r n i c k e n . 

Die Tage wurden k ü r z e r . Die Kinder , die zu
vor in den Wochen der Fer ien mit ihrem La
chen und Lärm den ganzen Strand ü b e r w ö l b t e n , 
die ihn he l l ü b e r s t r a h l t e n , sie fehlten nun schon 
Doch w i r begegneten — in Cranz, in Rauschen, 
in dem s t i l len Georgenswalde — nun auch äl
teren Menschen, die ihren Ur laub an der See 
zu ver leben sich w ü n s c h t e n und die nun, in der 
weniger v o n Lärm d u r c h s p ü l t e n Luft, gerade 
die Ruhe, die sie fanden, b e g r ü ß t e n . W i r blick
ten dann w o h l soeben im V o r ü b e r g e h ' n , in so 
manches, schon reifere Gesicht, aus dem ein 
ernstes, e in heiteres Er innern an das, was ein
mal erfahren wurde, ein immer doch noch reges 
Berei tsein zum Erleben, e in inneres Leuchten 
sprach, das sich noch tiefer e n t z ü n d e t e als das 
Lachen der Kinder , das, so froh, nun verk lun
gen war. 

Es gab noch immer am Nachmittag auch ein
mal e in Konzer t in den G ä r t e n vor den Kur 
h ä u s e r n ; auch tanzte man g e w i ß , e in wenn auch 
k le inerer Kre i s noch lebensfroher, junger M e n 
schen, die zum Wochenend etwa an den Strand 
hinausfuhren, in den sommerlichen S ä l e n ; die 
Jugend b l ü h t ja immer, zu jeder Jahreszeit 
gleich. Doch es lag nun ü b e r den S t r aßen , den 
schmalen Wegen , ü b e r dem Strand und seinem 
Seesteg ins M e e r hinaus der Schimmer eines 
Scheidens, e in schon s c h w ä c h e r e s Licht; es weh
te doch schon k ü h l e r ü b e r das Land und übe r 
die See. U n d es b l ieb nun der seltsam doch 
herbere Duft ü b e r den Schritten, die w i r gin
gen,, ü b e r den Bl icken, mit denen wi r die sich 
v e r f ä r b e n d e n B ä u m e auf dem Ufer und an den 
H ä n g e n hinunter zur See zu begreifen uns ge
w ö h n t e n . 

Es k a m der Herbst nun heran. W i r m u ß t e n 
es verstehn. W a s der F r ü h l i n g uns versprochen, 
was uns der Sommer dann erfül l t — doch be
hiel ten w i r es nicht in unserer s t i l len Erinne
rung, sprach uns nicht tiefer eine Stimme, die 
noch hoffen konnte, zu , ja , war i n ihr nicht die 
G e w i ß h e i t ? War te , ü b e r e in Jahr, und du hast 
wieder sie beide, den F r ü h l i n g , und den Som
mer, der flammt. 

* 
Ein Gedanke springt auf, wie v o n selber, so 

scheint es: w i r d er unser auch wieder, der Som
mer dort oben, an dem Strande der See, wo sie 
zum Samland sich wendet? W i r wissen keine 
A n t w o r t auf die Frage nach dem Jahr. Doch wir 
v e r t r ä u m einem K ommen, das ein Schicksal uns 
vorbereitet und das am Ende dann die Wege 
auch dorthin uns führen wi rd , wo der Sommer 
uns leuchtete — und verging er für ein Jahr — 
auf der hohen, hel len K ü s t e ü b e r dem Strand 
vor der See. 

Ihre Herkunft und Bedeutung / Von Dr. R. Pawel 

Während die im Verlauf der Besiedlung Ostpreußens im 13. Jahrhundert entstehenden neuen 
Ortschalten Namen aus den Herkunltsbereich der Ansiedler erhielten (vgl. Folge 23 vom 
8. 6. 1963), blieben daneben noch Tausende von altpreußischen Ortsnamen bestehen. Ja, wir alle 
kennen noch aus unserer Heimatsecke — jeder in seinem engeren Lebensbereich — zahlreiche 
solcher Namen, die uns wohl von Jugend an vertraut, doch in ihrer Bedeutung nicht immer zu 
erklären, waren. Eine Reihe von Forschern hat in mühevoller Arbeit aus alten Ordensiolianten 
eine Deutung dieser ehrwürdigen Namen versucht und ist ihrer in den verschiedenen Jahrhun
derten wechselnden Schreibweise nachgegangen. Im folgenden soll ein allgemeiner Über
blick, beschränkt auf reinpreußische Ortsnamen, gegeben werden, der manchem seinen Heimat
ort in einem neuen Lichte erscheinen lassen wird. 

ü b e r die Häl f te al ler untersuchten a l t p r e u ß i 
schen Ortsnamen e n t h ä l t P e r s o n e n n a m e n , 
freilich solche, die der Laie gar nicht mehr da
für halten möchte . Die meisten dieser Orts
namen sind zeitl ich den nach eingewanderten 
deutschen D o r f g r ü n d e r n (Lokatoren) benannten 
gleichzusetzen. V i e l e dem Orden als vertrauens
würd ig bekannte S t a m m p r e u ß e n erhielten Land
besitz zugewiesen. Schon einige Jahre danach 
trug die neue Siedlung seinen Namen, wie die 
erhalten gebliebenen Urkunden erkennen las
sen. Selbst wo schon alte p ruß i sche Ortsnamen 
bestanden, m u ß t e n sie vielfach dem Namen eines 
neu belehnten (freien) p ruß i schen Siedlers we i 
chen. 

Beispiele dieser namengebenden Stammpreu
ßen sind A r n i k e für das Dorf Arnau , Blude für 
Bludau, Glande für Glanden und Glandau, G l a u -
both für Glaubi t ten, Kabe für Kabienen und 
Kapke in , K e l l e für K ü t t e n und Kel l ie then, 
Kacze für Kotz lauken , Laucstiete für Lochstädt , 
Meden für Medenau und Mednicken, Mete für 
Met tke im, Naude für Nautzken, Nerwike t für 
Norki t ten , Pomer für Pomehren, Perwil te für 
Perwil ten, Quedene für Quednau, Ramot für 
Ramten, Rippe für Ripke im, Sambe für Samlack, 
Sapote für Seepothen, Szinte für Zinten, Skande 
für Skandau, Schire für Schirrau, Schlodit für 
Schloditten, Slobe für Schlobitten, Stige für St i -
gehnen, Sudowe oder Sude für Sudau, T i r sko für 
Dirschkeim, T loke für Lokau , Tore für Tharau, 
Tu ln ico für To l ln igk , W a p i l für Wap l i t z , W e l u n e 
für W i l l u h n e n und W i l t e für W i l t e n . 

H i n w e i s e a u f d a s G e l ä n d e 

V i e l e alte Ortsnamen gehen auch auf irgend
welche charakteristischen E igen tüml i chke i t en 
des G e l ä n d e s zurück. A n erster Stelle w ä r e hier 
das p ruß i sche W o r t „ 1 a u c k s " für Acker zu 
nennen, das sich in Lauk, Laukischken, Lauki t 
ten, Lawsken und zahlreichen Zusammensetzun
gen, wie Lackmedien, Bäslack oder Gertlack er
hal len hat. Das p ruß i sche „ k a u p a s " = E r d h ü g e l 
wieder findet sich z. B. i r Kupga l l en und Kap
sitten. V o n „ b a 1 a " = M o o r leiten sich die 
Dorfnamen Bal l ingen und Baalau ab. „ p a -
d a u b i s " = Tal , Schlucht finden w i r in der 

Bezeichnung unseres bekannten Doben-Sees wie
der. 

W u r d e das Dorf auf einem der H ü g e l der 
M o r ä n e n l a n d s c h a f t angelegt, so e n t h ä l t sein 
Name häuf ig das p ruß i sche „ g a r b i s " = Berg, 
wie z. B. bei Gal lgarben und Galtgarben, Garbe-
ningken, Garbseiden oder Lamgarben. Die be
kannte Kaporner Heide im Samland und das 
gleichnamige Dorf gehen wieder auf „ c a p u r -
n a i " zurück, was moosige, k le ine H ü g e l be
deutet. Kor tmedien im Wehlauer Kre i s anderer
seits e n t h ä l t das p ruß i sche » k o r t o " = H a i n . 
Die Bezeichnung für „ la id is" = Lehm finden w i r 
in Legden, Loyden und Ladtke im wieder, ob
gleich die Schreibweise heute eine andere ge
worden ist. Das p ruß i sche „Lanka" = feuchte 
Wiese aber ist in den Ortsbezeichnungen Land
ke im und Langheim fast gar nicht mehr zu ver
muten, wenn es nicht aus der f rüheren Schreib
weise hervorgehen w ü r d e . 

In Lengniethen ist das p ruß i sche „ l e n k e " 
= Vert iefung, Ta l ebenfalls kaum mehr zu er
kennen, ebenso wie „ l indan" = Ta l in Linglack. 
In dem Ortsnamen Paustern steckt das p r u ß i 
sche „ p a u s t r e " , das „ W i l d n i s " bedeutet, ö f t e r 
werden wi r aber dem Namens-Bestandteil 
„pe lky" = Bruch begegnen, w e i l diese Land
schaftsform bei uns doch häuf ige r ist. W i r finden 
es z. B. in Popelken und Polki t ten . Der p ruß i sche 
Ausdruck für Ebene = „ p l e i n e " hat sich 
z. B. in Plehnen (Kreis Rastenburg) erhalten. 

Das u r tüml i che „ p 1 i k a s " = k a h l w i l l der 
Forscher in zwei Ortsnamen entdeckt haben, 
die w i r nur noch in ihrer dem Deutschen ange
glichenen heutigen Schreibweise kennen: i n 
Katzenblick, f rüher Kattenplich, und Bleichen
barth (Kreis Heilsberg), f rüher Piekebart! A n 
das p ruß i sche „ p o s t y " = W e i d e werden w i r 
bei Post und Postehnen erinnert. V o n häu f igen 
Bodenarten spiegelt sich das p ruß i sche „ s ixdo" 
= Sand in Sieslack und Siegesdicken wider, das 
u r sp rüng l i ch Syxdeni ten g e h e i ß e n hat. In den 
Orts- und Landschaftsnamen Stablack und Stabi-
gotten ist das p ruß i sche „ s t a b i s " = Stein 
enthalten. U n d der Begriff „ W a s s e r " ist mit dem 
alten „ w u n d a n " wiederholt enthalten, z. B . 
in Powunden, Wundlacken und Wondi t ten . 

P f l a n z e n , W a l d u n d R o d u n g e n 
Häuf ig vertreten sind auch die u r tüml ichen 

A u s d r ü c k e unserer A l t v o r d e r n für Pflanzen und 
die verschiedenen A r t e n der Bewachsung. So 
das p ruß i sche „ a b s e " = Espe in Abschwan
gen und Abs in tke im, „ b e r s e " = B i rke in 
Bers- und Barsnicken ebenso wie in Barslack und 
Barsen. „ K i r n o " = Strauch ist in Poki r ren 
und C ö r n e n — heutige Schreibweise — enthal
ten, „ c r a y s " = Heu in Kreis lacken, 
„ c r a u s y " = Birnbaum wieder im Dorfnamen 
Craussen. Pokirben dagegen leitet seinen N a 
men von „ k i r b a " ab, was „sumpf ige Stelle" 
bedeutet. Den p ruß i schen Ausdruck für Busch = 
„ g u d d e " w i r d man in G ö t t k e n d o r f (Kreis A l -
lenstein) gar nicht mehr vermuten wol len . In 
zahlreichen Ortsnamen aber — einzeln oder in 
Zusammensetzungen — kehrt der p ruß i sche Be
griff „ m e d i a n " für W a l d wieder, was bei 
dem Waldre ichtum unserer Heimat j a zu erwar
ten ist. So e r k l ä r e n sich die Namen Medien , 
Medlauken , Pomedien, Kattmedien, Lackmedien 
u. a. Das p ruß i sche „ p r a s s a n " für Hi rse ist 
in den Namen Prassen und Pronitten, das sich 
u r sp rüng l i ch etwas anders schrieb, erhalten ge
blieben, die Bezeichnung „upa" für Bohne in 
Popehnen und Pupkeim. A u s „ s y 1 o " , die 
Heide, haben sich die Dorfnamen Sie lke im, Z i e l 
ke im und Sol len entwickelt. , W a n g u s " , als 
letztes dieser Reihe, bedeutet auf prußisch eine 
halbausgerodete Wald f l äche und hat daher — 
siehe „med ian" — eine ziemliche Verbre i tung 
bei unseren Ortsnamen gefunden: Wangen , 
Wangnicken, Wangit t , Wangnick, Wanghusen, 
Wangst, Wangotten, Kinnwangen usw. 

Eine andere Gruppe unserer Ortsnamen wie
der geht auf menschliche An lagen zurück. Ein 
jeder kennt ja hier wohl die Ab te i lung unserer 
typisch o s tp r euß i s chen Endungen „ - k e i m " 
und „ k e h m e n " bei Ortsnamen von dem pru
ßischen „ c a y m i s " = Dorf. Nur in dem Dorf
namen Caymen, Kre i s Labiau, ist es in seiner 
Ursp rüng l i chke i t erhalten. Beispiele für das pru
ßische „ d i m s t i s " = Hof, Gut sind Dimstein, 
für „ j auka" , was Flachsbrechstube bedeutet, 
Jaugehnen, für „ 1 i s c i s " = Lager: Liska 
(= Schaaken), Liesken und Lischkau. Häuf ige r 
kehrt als Bestandteil das p ruß i sche „ p i 1 i s " = 
Burg wieder, so in Pi l lau , Pi lzen, P i l lauken, Ploh-
nen, das f rüher Py lon h ieß , und vielleicht auch 
in P i l lkoppen, dem Nehrungsbad. Das alte „si-
dons" = sitzend ist in Garbseiden und N a u ß e d e n 
zu erkennen, der Ausdruck „ t i 11 a s " = Brücke 
in Perteltnicken und T ö l t e n i n g k e n (neuere 
Schreibweise). A l s letztes finden wir „ t roba" = 
G e b ä u d e in Battatron und Barthentroben wieder. 

T i e r n a m e n h ä u f i g v e r t r e t e n 

Eine u n g e w ö h n l i c h g r o ß e Rol le bei der Na 
mensgebung spielten bei unseren Al tvo rde rn 
die Tiernamen, besonders auch bei der Bezeich
nung von Flüssen . Ganz al lgemein war „ a 1 n e " 
der Ausdruck für das Tier schlechthin. V o n ihm 
haben unsere A l l e und die ähnl ichen Zusammen
setzungen ihren Namen. U m weiter nur die 
wichtigsten Tiernamen zu belegen, seien ge
nannt: „ b r a y d i s " , der Elch, in Bredinken 
und Bredyn-See, . g e r t o " , die Henne, in Ger

ten, Gertlack usw., „ g e e y s e " , der Reiher, i n 
Geserich-See (früher Geyserich), „ g u l b i s " , 
der Schwan, in Golbi t ten, . k a y w e " , die Stute, 
in K ö w e , Kre i s Weh lau , „ c a u n e " , der M a r 
der, in Kanothen, „ c 1 y n t h " , die K u h , in K l i n -
thenen, „ c 1 o k i s " , der Bär, in K l o k e n , 
„ c a m s t i a n " , das Schaf, in Camst iga l l , 
» k u i k a " = schlechtes Pferd, in Perkuiken , 
„ c u r w i s " , der Ochse, in Corben, Cordom-
men; Korblack, Corwingen , Karwinden , „ c a t -
t o " , die Katze, in Kat tmedien und Katzenbl ick 
(früher Kattenplick)( „ l a p e " , der Fuchs, i n 
Lapke im und Lapsau (?), „ 1 u y s i s " , der Luchs, 
in Loschen (früher Luysen), Loszainen, Losgeh-
nen, „ p o a 1 i s " , die Taube, in Plauen (früher 
Polawen), „ p r a p o l i s " , der Wiedehopf, i n 
Prappeln, „ s a r k e " , die Elster, in Sarkau, 
„ s a s i n s " , der Hase, in Sassau, Sassen, Saß
lauken, „ s a n s y " , die Gans, in Senseln, 
„ u d r o " , der Fischotter, in Uderwangen, 
„ w a r n e " , die Krähe , in Warn icken und W a r -
nikeim, und „ w i 1 k i s " , der Wolf , in W i l k i e , 
W i l l k a u und W i l l k ü h n e n . 

H a n d w e r k l i c h e T ä t i g k e i t 

Den Schluß sol len einige seltenere A b l e i t u n 
gen unserer heimatlichen Ortsnamen bilden, die 
aber darum besonders aufschlußreich sind. Die 
einzigen handwerklichen T ä t i g k e i t e n unserer 
Al tvordern , die sich in Ortsnamen widerspie
geln, enthalten in dem pruß i schen . w u t r i s " , 
der Schmied, leben in Wut t r ienen und Wotter-
ke im fort, das p ruß i sche „ v a r k a l y s " , der 
Kupferschmied, in W a r k a l l e n und W o r k a l l e n . 
Eine Besonderheit, die sich aus dem Nebenein
ander von prußischer und deutscher Sprache er
k lä r t , war die Notwendigkei t von Dolmetschern, 
die den Namen , T o 1 k s " führ ten . Neben da
von h e r r ü h r e n d e n Personennamen sind als Orts
namen aus jener Zeit Tolksdorf und To lken zu 
nennen. 

Auch von dem alten p r u ß i s c h e n G ö t 
t e r g l a u b e n verraten uns die Ortsnamen et
was. So steckt in A l k e h n e n (Kreis Fischhausen / 
Pr.-Eylau) das W o r t „ e l k a s " = hei l iger H a i n , 
in Korklack (fr Kurkelauken) — „ k u r c h o " , 
der p ruß i sche Erntegott, in der Landschaflsbe-
zeichnung Laumygarbis das sonst nur aus dem 
Litauischen bekannte „ 1 a u m e " , eine Fee. Dem 
Ortsnamen Podollen wieder liegt das p ruß i sche 
„ P a t o l l o " = Gott des Todes, zugrunde. 
Aus dem Namen eines Sees und eines Dorfes 
Perkune(n) läßt sich schließlich ein Zusammen
hang mit der Verehrung des alten p ruß i schen 
Donnergottes vermuten. Interessant ist w o h l 
auch, daß Kuglacker vormals K a u k e l a w k e n 
hieß, was auf Prußisch „Acker des Teufels" 
(cawx) bedeutete. Das Gegens tück dazu bi lden 
Landschaftsnamen, wie Schwentain-See, Schwen-
zait-See, „ S w y n t a y e n e r - S e e " (jetzt Nattern-See), 
Schwellten, Kre is Mar ienwerder (früher Swen-
tin), u. v. a., die auf das p ruß ische „ s w i n t s " 
=--= hei l ig zu rückgehen , also wohl auch eine re
l igiöse Rol le gespielt haben. So haben wir mit 
allen aus der Frühgeschich te unserer Heimat 
stammenden Namen ein V e r m ä c h t n i s ü b e r n o m 
men, das es woh l zu h ü t e n gilt, besonders da 
uns jetzt die Heimat so fern gerückt ist. 
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20./22. September, Allenstein-Stadt, Jahreshaupttref-
fen mit z e h n j ä h r i g e r Patenschaftsfeier in der 
Patenstadt Gelsenkirchen. 

22. September Mohrungen: Kreistreffen In Ham
burg im „ W i n t e r h u d e r F ä h r h a u s " 
Angerburg: Kreistreffen in L ü b e c k - I s r a e l s d o r f , 
G a s t s t ä t t e M u u ß . 
September. Mohrungen: Kreistreffen in Duisburg 
im Saalbau Monning 
Bartenstein und Gerdauen: Gemeinsames Kreis
treffen in Stuttgart im „ T ü b i n g e r Hof." 
Ebenrode: Kreistreffen in Hannover in der Her
r e n h ä u s e r B r a u e r e i g a s t s t ä t t e . 
Oktober Osterode: Kreistreffen tn Herne Im 
Kolpinghaus. 
Oktober Gumbinnen: Kreistreffen in Stuttgart 
K ö n i g s b e r g - S t a d t : Treffen in Hanau. 
Johannisburg: Hauptkreistreffen in Hamburg. 
Elchniederung. Tilsit-Stadt und Tilsit-Ragnit: 
Gemeinsames Kreistreffen in N ü r n b e r g in der 
G a s t s t ä t t e „ W a l d s c h e n k e " . 
K ö n i g s b e r g - L a n d , Labiau und Fischhausen: 
Kreistreffen in Hannover im Kurhaus Limmer
brunnen. 
Oktober, Gerdauen: Hauptkreistreffen mit Paten-
s c h a f t s i u b i l ä u m in Rendsburg 
Rastenburg: Kreistreffen in Hamburg, Winter
huder F ä h r h a u s . 
Oktober Regierungsbezirk Alienstein: Treffen 
der Kreise in Oldenburg (Oldb) 
Memel, Heydekrug und Pogegen: Kreistreffen in 
Hamburg in Halle B von Planten on Blomen. 
Orteisburg: Kreistreffen in Oldenburg (Oldb) in 
den Weser-Ems-Hallen 
R ö ß e l : Kreistreffen in Oldenburg (Oldb). 

Allenstein-Stadt 
Gesucht werden: K a r l Poetseh, Konditormeister, 

und Familie, aus Allenstein, Konditorei und Cafe 
K a u l G r ü t z n e r , K a i s e r s t r a ß e 2. 

Allenstein-Land 
Wiedersehen In Gelsenkirchen 

Wie aus f r ü h e r e n Folgen bekannt, begeht der 
Stadtkreis am 21./22. September die 10. Wiederkehr 
der P a t e n s c h a f t s ü b e r n a h m e durch die Stadt Gelsen
kirchen mit Jahreshaupttreffen in Gelsenkirchen. 
Jeden Herbst haben wir uns am Jahreshaupttreffen 
beteiligt und ward spezielle f ü r uns alleine noch das 
Lokal Sydow bereitgestellt. Diese G a s t s t ä t t e war in 
jedem Jahr f ü r uns zu klein. Diesmal wird uns ein 
halbes Zelt zugeteilt. Also auf Wiedersehen in Gel 
senkirchen im Zelt am 21./22.! 

Z u r Verteilung der goldenen Wappennadeln des 
Kreises an die Ortsvertrauensleute (OVM) fehlen 
noch die Anschriften folgender Landsleute: Josef 
Froese (Herrmannsort); Bruno Weng (Kirschdorf); 
Aloys Tietz (Leschnau); Franz Turowski (Naglad-
den); Erich Pietzkowski (Rentienen); Franz Zint 
(Rosgitten); Fritz Rosche, R e v i e r f ö r s t e r (Schillings); 
Bernhard Szodrowski (Thomsdorf); Josef Kuck 
(Wemitten); Anton Stolla (Wieps); Franz Kuchar-
zewski (Wiranden). U m Mithilfe aller wird gebeten. 
Alle Meldungen bitte an 

Heimatkartei Landkreis Allenstein 
3012 Langenhagen (Han), Schnittenhorn 6 

Ebenrode-Stallupönen 
Heimatbuch ü b e r den Kreis Ebenrode ( S t a l l u p ö n e n ) 

E i n wichtiger Punkt der Tagesordnung der letzten 
Kreistagssitzung der Heimatkreisgemeinschaft war 
die „ H e r a u s g a b e eines Heimatbuches ü b e r den Kreis 
Ebenrode". S ä m t l i c h e Kreistagsmitglieder waren sich 
darin einig, d a ß die Herausgabe eines solchen Hei 
matbuches dringend notwendig w ä r e . Es soll in 
erster Linie der Beweissicherung des Heimatbodens 
dienen und damit mit zur Aufrechterhaltung des 
Heimatgedankens bei unseren S c h i c k s a l s g e f ä h r t e n , 
insbesondere der der Jugend, dienen. Kreistagsmit
glied Papke wurde gebeten, mit P e r s ö n l i c h k e i t e n 
aus dem Kreise Ebenrode, von denen man w e i ß , d a ß 
sie sich schon in der Heimat als Heimatschriftsteller 
b e t ä t i g t haben, Verbindung aufzunehmen und sie 
um Ü b e r n a h m e der Gestaltung eines solches Buches 
bzw. um Mitarbeit zu bitten. D a r ü b e r hinaus soll
ten alle Einwohner des Kreises durch das Ostpreu
ß e n b l a t t zur Mitarbeit aufgerufen werden. Es ge
schieht hiermit! 

Durch Flucht und Vertreibung ist viel wertvolles 
Schrifttum und Material verlorengegangen und 
droht jetzt mit jedem Dahingeschiedenen weiter ver
lorenzugehen. Alte verdienstvolle Heimatforscher, 
wie Otto Hitzigrath aus Eydtkau, Franz Josef Stei
ner aus Schackummen, Dr. Sehmsdorf aus Ebenrode, 
Georg Didszun aus Eydtkau u. a., sind inzwischen 
von uns gegangen und hinterlassen eine g r o ß e , kaum 
s c h l i e ß b a r e L ü c k e . Es gilt nun z u n ä c h s t , das noch 
vorhandene Schrifttum von ihnen zu sichern und 
auszuwerten. Falls noch jemand im Besitze der von 
Otto Hitzigrath und Franz Josef Steiner v e r f a ß t e n 
und im „ O s t d e u t s c h e n Grenzboten" v e r ö f f e n t l i c h t e n 
„ H e i m a t b l ä t t e r " sein sollte, der m ö g e sich bereiter
k l ä r e n , sie zeitweilig zur Auswertung zur V e r f ü g u n g 
zu stellen; dasselbe gilt von den Schriften Dr. Sehns
dorfs, Georg Didszuns u. a. — Wer besitzt noch die im 
Jahre 1937 herausgegebene Festschrift (oder Kalen
der?), in der ein Beitrag von Werner Sterkaux (bzw. 
E . Podzuweit) ü b e r vorgeschichtliche Bodenfunde im 
Kreise Ebenrode enthalten war? 

Die f ü h r e n d e n Vertreter der heimischen Landwirt
schaft, der Pferdezucht, der Forstwirtschaft, des 
Handels und Verkehrs, der Industrie und des Hand
werks und sonstiger Gewerbe werden gebeten, ü b e r 
ihre Sachgebiete Berichte einzusenden. Ferner sind 
Berichte ü b e r Geologie, das Kl ima, die Tier- und 
Pflanzenwelt des Kreises sehr e r w ü n s c h t . Wer kann 
noch gut erhaltene Landschafts- und Ortsbilder, 
Flurkarten, Dorf- und G r u n d s t ü c k s p l ä n e , gerettete 
Familienchroniken, Abbildungen von Hausratgegen
s t ä n d e n und W o h n r ä u m e n , alte Verschreibungen 
ü b e r D o r f g r ü n d u n g e n und Gerechtsame, G r u n d 
s t ü c k e , B a u e r n h ö f e , M ü h l e n , Fischerei und Forst
nutzung sowie Meisterbriefe und sonstige Privi le
gien aus der Einwanderung in O s t p r e u ß e n (Huge
notten, Salzburger etc.) zur V e r f ü g u n g stellen? Wer 
besitzt noch gerettete Trachten? Ferner wird Wert 
darauf gelegt, die Namen der letzten B e h ö r d e n l e i t e r 
und -mitglieder, die Namen der Besitzer von Privat
betrieben und K ö r p e r s c h a f t e n : D o m ä n e n p ä c h t e r . 
Gutsbesitzer. S ä g e w e r k e , M ü h l e n , g r ö ß e r e Gewerbe
betriebe (Holz, Steine, Erden, Torf, Konserven usw., 
Druckereien, Presse usw.), Vereinen zu erhalten. 
B e i t r ä g e aus der Gegenwart sind e r w ü n s c h t . Ver
triebene, S p ä t a u s s i e d l e r und S p ä t h e i m k e h r e r 
(Kriegsgefangene und Internierte) werden aufge
rufen, Erlebnisberichte aus der Zeit nach 1944 45 ein
zusenden. Ebenso sind Berichte von neuem Anfang 
in der neuen Heimat e r w ü n s c h t . 

Liebe Landsleute! Wir wissen, d a ß niemand gerne 
etwas aus der Hand gibt, was ihm wertvoll ist; doch 
das ist auch nicht unbedingt notwendig. Es g e n ü g t 
f ü r s erste, wenn die Bearbeiter des Buches wissen, 
wer solche Dinge besitzt und wo sie zur Einsicht be
reitliegen. Nur wenn sich viele, die dazu in der Lage 
sind, bereitfinden, ihr Scherflein beizutragen, kann 
deses Heimatbuch reichhaltig «ein und Keinen Zweck 
e r f ü l l e n . Zuschriften sind zu richten an: Landsmann 
Heinrich Papke. 2357 Bad Bramstedt, Sommerland 13. 

Jugendkreis: Tagungsplan 1964 
Wie schon im O s t p r e u ß e n b l a t t (Folge 29. S. 12) be

kannt gemacht wurde, hat der Kreistag der Heimat
kreis '.cmeinschal't beschlossen, im Jahre 1964 das 
Hauptkreislrei'fen am 23.,24. Mai in Kassel als Zehn

jahresfeier der P a t e n s c h a f t s ü b e r n a h m e durch die 
Stadt Kassel d u r c h z u f ü h r e n . Damit viele Jugend
liche bei dieser wichtigen Feier dabei sein k ö n n e n , 
soll unsere erste Freizeit des Jahres 1964 in der Zeit 
vom 19. bis 25. Mai d u r c h g e f ü h r t werden. Ich weise 
schon jetzt vorsorglich darauf hin, damit sich die
jenigen, die bereits im Berufe stehen, entsprechend 
um Urlaub b e m ü h e n k ö n n e n ; die Schulen haben 
in dieser Zeit Ferien. Ich hoffe auf eine g r o ß e Be
teiligung. Bei unserm letzten Beisammensein in 
Kassel wurde ich gebeten, im Jahre 1964 wieder eine 
Berlin-Begegnung vorzusehen. Bei g e n ü g e n d e r Be
teiligung (mindestens 20 Jugendliche) soll entspre
chend diesem Wunsche die Berlin-Fahrt in der Zeit 
vom 30. Jul i bis 5. oder 6. August d u r c h g e f ü h r t wer
den. Auch diesen Termin bitte schon zu notieren, 
damit es mit dem Urlaub klappt. Anfragen sind zu 
richten an H . Papke in 2357 Bad Bramstedt, Sommer
land 13. 

Kreistreffen Hannover am 29. September 
Liebe Ebenroder! Sehr herzlich laden wir Sie alle 

zu unserem Kreistreffen nach Hannover am 29. 9. 
in die H e r r e n h ä u s e r B r a u e r e i g a s t s t ä t t e n ein. Beginn 
des offiziellen Teiles um 11 Uhr. Bei dem s c h ö n e n 
Herbstwetter erwarten wir einen starken Besuch. 
Kommen auch Sie und erfreuen Sie Ihre alten 
Freunde mit Ihrem Erscheinen! 

Aus dem Kreis Ebenrode werden gesucht: 
Richard Backhaus aus Rauschendorf (Enskehmen); 

Otto Langel, Frau Helene Langel und die Kinder 
Heinz und Horst L . aus Talfriede (Rudszen); Otto 
Mett, Frau Martha Mett, geb. Langel, und vier K i n 
der Mett aus Talfriede. Die beiden Familien wohn
ten im B a h n h o f s g e b ä u d e Talfriede; Sigrid Schlau-
gat, geb. 13. 2. 1944. aus Trakehnen. 

Frau Helene Segendorf, geb. Schneewitz, geb. 12. 
Mai 1878, wohnhaft in Bartztal. Kreis Ebenrode. Ge
f l ü c h t e t bis Warscheiten (Kreis Pr.-Eylau), v e r m i ß t 
seit 1945. — Frau Martha Kreutzahler, geb. Segen
dorf, geb. 18. August 1908, aus Schellendorf, Kreis 
Ebenrode, und ihr Sohn Bruno, geb. 3. Mai 1944; ge
f l ü c h t e t bis Karolinenhof (Kreis Pr.-Eylau). v e r m i ß t 
seit 1945. — Frau Ida J ä g e r aus Schellendorf, Kreis 
Ebenrode. 

D . v. Lenski , Kreisvertreter, 
28 Bremen-Tenever, H e e r s t r a ß e 229 

Elchniederung 
Alwin Wisbar, Kreuzingen, 75 Jahre 

A m 1. Oktober vollendet der ehemalige Besitzer 
der Muhlenwerke Alwin Wisbar, Kreuzingen, sein 
7o. Lebensjahr. 1899 g r ü n d e t e sein Vater den im s ü d 
lichen Tei l des Kreises Elchniederung und in den 
Nachbarkreisen Labiau und Insterburg weit bekann
ten M ü h l e n b e t r i e b , von dem auch der Ort K r e u 
zingen mit elektrischem Strom versorgt wurde, bis 
im Jahre 1924 der A n s c h l u ß an das Uberlandwerk 
erfolgte. A lwin Wisbar hatte die M ü h l e n w e r k e mit 
den modernsten Maschinen ausgestattet, sowie ein 
G e s c h ä f t s h a u s und G e b ä u d e für die Betriebsange
h ö r i g e n neu errichtet. A m 19. Januar 1945 m u ß t e er 
mit seiner Familie und den B e t r i e b s a n g e h ö r i g e n die 
M ü h l e n w e r k e fluchtartig verlassen und konnte sich 
dann, nach vielem Umherirren in Bad Homburg v. 
d. H ö h e , G o l d g r u b e n s t r a ß e 53, niederlassen. Sein be
sonderes Verdienst sind die wertvollen B e i t r ä g e ü b e r 
Kreuzingen f ü r unser Heimatkreisarchiv. D a f ü r sei 
ihm vielmals gedankt. Die Kreisgemeinschaft gra
tuliert unserm Jubilar recht herzlich und w ü n s c h t 
ihm f ü r die kommenden Jahre beste Gesundheit 
und alles Gute. 

Unser Treffen mit den Tilsiter Kreisen 
in N ü r n b e r g am 13. Oktober 

Bitte d a r ü b e r in den Folgen 33, 34 und 35 unter 
Elchniederung, sowie unter Tilsit-Stadt und Tilsit-
Ragnit genau nachlesen. Unser Trefflokal ist die 
G a s t s t ä t t e „ W a l d s c h e n k e " , mit den S t r a ß e n b a h n e n 
8 und 14 vom Hauptbahnhof bis Ecke F r a n k e n s t r a ß e , 
zu erreichen. Ich nehme an, d a ß Sie schon mit allen 
Bekannten aus dem s ü d d e u t s c h e n Raum Verbindung 
aufgenommen und feste Verabredungen getroffen 
haben, um sich in N ü r n b e r g wiederzusehen. Ganz 
besonders aber m ö c h t e n wir die dortige Jugend bit
ten, an diesem Treffen teilzunehmen. Ebenfalls sind 
alle O s t p r e u ß e n , die in N ü r n b e r g wohnen, zu un
serm Treffen herzlich eingeladen! A u f Wiedersehen 
in N ü r n b e r g ! 

Otto Buskies. Kreisvertreter, 
Hannover, W e r d e r s t r a ß e 5 

Fischhausen 
Kreistreffen in Hannover 

A m 13. Oktober findet in Hannover, Kurhaus L i m 
merbrunnen, unser letztes Kreistreffen in diesem 
Jahr statt, und zwar gemeinsam mit den Kreisen K ö 
nigsberg-Land und Labiau. Da unser Treffen in Han
nover im vorigen Jahr ausfallen m u ß t e , hoffe ich 
besonders viele Landsleute b e g r ü ß e n zu k ö n n e n 
Sehr herzlich m ö c h t e ich auch die Jugend dazu ein
laden. In Pinneberg ist eine Tonfolge und B i ld 
serie ü b e r unsern Heimatkreis hergestellt worden 
und es besteht die M ö g l i c h k e i t , diese Bilddokumente 
auch in Hannover v o r z u f ü h r e n . N ä h e r e Einzelheiten 
ü b e r die Tagesordnung werden für die drei Kreise 
noch gemeinsam bekanntgegeben. 

Heinrich Lukas, Kreisvertreter 
F a u l ü c k , Kreis Schleswig 

Seestadt Pillau 
A m 8. September veranstalteten die Pillauer Im 

Ruhrgebiet ihr gewohntes Treffen im s c h ö n e n Stadt
gartenlokal in Essen-Steele, das (vom s c h ö n e n Wet
ter b e g ü n s t i g t ) , sich eines sehr guten Besuchs er
freute. B e g r ü ß u n g s w o r t e des ö r t l i c h e n Vorsitzenden 
sowie Totenehrung und eine Ansprache des V o r 
sitzenden der Heimatgemeinschaft der Seestadt P i l 
lau und einige Darbietungen in heimatlicher M u n d 
art leiteten zum geselligen Teil mit Tanz ü b e r . L e i 
der m u ß t e der Filmbericht ü b e r die letzten Treffen 
in der Patenstadt E c k e r n f ö r d e wegen eines schwe
ren Autounfalls des sehr r ü h r i g e n Vorstandsmit
glieds S c h ä f e r ausfallen. Dem V e r u n g l ü c k t e n wur
den am n ä c h s t e n Tag im Krankenhaus beste W ü n 
sche und G r ü ß e ü b e r b r a c h t . 
F . Göl l , E c k e r n f ö r d e , Diestelkamp 17 

E . F . Kaffke 
Reinbek bei Hamburg. K a m p s t r a ß e 45 

Heiligenbeil 
Neuer Kreistag und K r e i s a u s s c h u ß 

24. und 

zeit zu seinem 2. Stellvertreter. Paul 
K r e i s g e s c h ä f t s f ü h r e r . Beisitzer wurden 

Birth zum 
die Lajids-

ordinierendes Mitglied Emi l K u h n . 
Dem neuen Kreistag g e h ö r e n an die siebzehn Ver

treter der f ü n f z e h n Kirchspiele und der beiden 
S t ä d t e Heiligenbeil und Zinten (in Klammern stenen 
ihre Stellvertreter): 

Kirchspiel Balga: Max Kahlfeld (Erwin Mallien), 
Bladiau: Paul Skottke (Walter Domnick): Branden
burg: Albert Teschner (Arthur Klein): Deutscn-
Thierau: Ernst Troeder (Wilhelm Kantel): Eichholz: 
Johannes Wedelstaedt (Erwin W ö l k ) ; Eisenberg: 
Benno Weinreich (Fritz Schweitzer); G r ü n a u — A l t -
Passarge: Fritz Rodloff (Herbert Grube): Heiligen-
bei l -Land: Horst Eckloff (Kurt D ö p n e r ) : Heihgen-
beil-Stadt: Ernst Korel l (Hans-Otto Mertens): 
Hermsdorf-Pellen: E m i l Hube (Erich Sehirmacher); 
H o h e n f ü r s t : Konrad Hantel (Fritz Fischer); L i n 
denau: Reinhold Kaiusch (Bernhard Perband): 
P ö r s c h k e n : Helmut Rosenbaum (Willy Gehrmann); 
Tiefensee: Erich Woike (Friedrich Tiedtke): Wal 
tersdorf: Friedrich Arndt (Gerhard Mil l ); Zinten-
L a n d : Erich Steckel (Reinhold Rose): Zinten-Stadt: 
Kurt Neumann (Otto Korsch). 

K a r l August Knorr , Kreisvertreter, 
2407 Bad Schwartau, Alt Rensefeld 42 

Heilsberg 
Unser Kreis als Bildband 

U m die Erinnerung an unsere unvergessene He i 
mat festzuhalten und immer wieder neu zu be
leben, beabsichtigt der Kreistag, einen Bildband, der 
sich auf das gesamte Kreisgebiet erstreckt, heraus
zugeben. Ohne die Mitarbeit aller K r e i s a n g e h ö r i g e n 
kann dieses Werk nicht d u r c h g e f ü h r t werden. Ge
eignete P e r s ö n l i c h k e i t e n haben sich bereits an die 
Arbeit gemacht. Jedes Dorf soll wenigstens durch 
Bilder von der Kirche, der Schule, des Gasthauses 
oder sonstiger markanter Bauten vertreten sein. 
Auch schriftliche Aufzeichnungen von wichtigen 
V o r g ä n g e n , Dorfbeschreibungen usw. sind sehr wi l l 
kommen. Jeder, der e i n s c h l ä g i g e s Material in Besitz 
hat, wird dringend gebeten, es an Rektor Krassuski 
in 4760 Werl (Westf) zu senden. Al le eingesandten 
Unterlagen werden nach Vornahme der erforder
lichen V e r v i e l f ä l t i g u n g e n z u r ü c k g e s a n d t . Unkosten 
werden erstattet. Der Preis f ü r den Bildband wird 
so gehalten sein, d a ß die Anschaffung jedem Kreis 
a n g e h ö r i g e n m ö g l i c h ist. Mit diesem Werk machen 
wir unsere Heimat f ü r immer u n v e r g e ß l i c h . 

A m 29. September 
findet eine Wiedersehensfeier der G u t t s t ä d t e r In 
K ö l n - D e u t z im Saal „ M a t h i l d e n h o f " (Mathilden
s t r a ß e ) statt. Alle G u t t s t ä d t e r aus Stadt und Land 
sowie alle Freunde Guttstadts l ä d t herzlich ein der 
Stadtvertreter Josef Lange ( D e u t z - M ü l h e i m e r S t r a ß e 
Nr. 180.) 

Stadtinspektor Hugo Schulz t 
Der weithin bekannte und beliebte Stadtinspektor 

i. R. Hugo Schulz aus Guttstadt ist in E c k e r n f ö r d e 
gestorben. E in S t ü c k Guttstadt ist mit ihm dahin
gegangen. Es gab wohl niemanden in Guttstadt, der 
diesen heimatgebundenen, aufrechten und grund
ehrlichen Mann nicht kannte und nicht s c h ä t z t e , 
besonders die Turner und Radfahrer verlieren in 
ihm einen treuen Kameraden. Guttstadt wird ihn 
nicht so leicht vergessen. 

Pfarrer Wronka t 
Soeben wird bekannt, d a ß Pfarrer Wronka aus 

Kiwitten verstorben ist. E r war vorher lange Jahre 
Propst in Tilsit. E r war einer der markantesten 
und sehr beliebten Priester des Ermlandes. 

Dr. Fischer, Kreisvertreter 
M ü n s t e r (Westf), S c h l ü t e r s t r a ß e 6 

Gerdauen 
Gerdauen-Tag In Rendsburg 

Nur noch wenige Wochen trennen uns bis zum 
Gerdauen-Tag in Rendsburg, der, wie bereits mehr
fach mitgeteilt, am 20. Oktober stattfindet. Es m u ß 
immer wieder an dieser Stelle darauf hingewiesen 
werden, d a ß unsere Landsleute aus nah und fern 
zu diesem im g r o ß e n Rahmen stattfindenden Hei 
mattreffen zahlreich kommen m ö g e n . Nur durch 
v o l l s t ä n d i g e s Erscheinen k ö n n e n wir nach a u ß e n be
kunden, d a ß wir treu zu unserer o s t p r e u ß i s c h e n Hei 
mat stehen und d a ß wir fest zusammenhalten. Pa
tenkreis und Patenstadt Rendsburg r ü s t e n sich heute 
schon, um ihren Patenkindern, den Gerdauer Lands
leuten, einen herzlichen Empfang zu bereiten. F ü r 
die von a u s w ä r t s anreisenden Landsleute stehen in 
den Hotels in Rendsburg ausreichende Ubernach-
t u n g s m ö g l i c h k e i t e n zur V e r f ü g u n g . Zimmerbestel
lungen bitte ich rechtzeitig und direkt vorzunehmen 
Im Telefonbuch stehen die Hotels, die in Anspruch 
genommen werden k ö n n e n . A m 19. Oktober. 20 Uhr, 
findet im Bahnhofshotel ein B e g r ü ß u n g s a b e n d f ü r 
die a u s w ä r t i g e n Landsleute statt. Der 20. steht ganz 
im Zeichen des 1 0 j ä h r i g e n Bestehens des Paten
s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e s . Den H ö h e p u n k t bildet ein Fest
akt im Stadttheater, der um 11.30 U h r beginnt U m 
13.15 U h r wird die E n t h ü l l u n g eines Gerdauen-Ge
denksteines vorgenommen, der seinen Platz vor dem 
Kreishaus finden soll. In einer zu diesem d e n k w ü r 
digen Tage herauskommenden Festschrift wird das 
P a t e n s c h a f t s v e r h ä l t n i s besonders g e w ü r d i g t werden 
Den A b s c h l u ß des Gerdauentages bildet das Beisam
mensein aller Gerdauener mit ihren Rendsbureer 
Freunden im Bahnhofshotel. 

Wir Gerdauener wollen an diesen Tagen auch un
seren Paten beweisen, d a ß die g e w ä h r t e ideelle und 
materielle Hilfe nicht umsonst war und d a ß der 
Wille zur R ü c k k e h r in die Heimat und unsere Ge
schlossenheit u n v e r ä n d e r t fest ist. Jeder einzelne 
wird aber um seine Teilnahme an dem Gerdauen
tag in Rendsburg gebeten. 

Treffen in Stuttgart 
Dem Treffen in Rendsburg vorausgehend findet 

noch zusammen mit der Heimatkreisgemeinschaft 

Ü b e r a l l : T A G D E R H E I M A T 
Uberall in der Bundesrepublik begingen unsere Landsleute zusammen mit den anderen lands-

inannschalllichen Gruppen und mit der einheimischen B e v ö l k e r u n g am 15. September den Tau 
der Heimat". Er stand diesmal unter dem Leitgedanken .Deutschlands Freiheit Europas Z u 
kunft". 

In Bremen unterstrich der Ostwissenschaftler Pro
fessor Dr. Bolko Freihe rr von Richthofen in der 
„Glocke", daß das Bekenntnis zu Recht und Freiheit 
zugleich ein Bekenntnis zum Frieden sei. Die Ver-
tricbenenpolitik fordere daher für alle V ö l k e r Frei
heit und Selbstbestimmung. Bei der a n s c h l i e ß e n d e n 
Totenehrung wurde vor allem jener Verstorbenen 
gedacht, deren G räber unerreichbar in der Heimat 
sind 

In Salzgitter nahmen in der „Gli ickaufhal le" über 
1400 Personen an der Feierstunde teil. 

In Pinneberq waren es mehrere Hundert, die sich 
vor dem Heimatgedenkstein mit den Wappen der 
Heimat versammelten. 

In Guggenau ( B a d e n - W ü r t t e m b e r g ) zeigten die 
Kinder- und die Jugendgruppe am Vorabend im 
.Kieuzsaai" heimatlidie Darbietungen. 

In Wiesbaden wurde der Heimatgedenktag mit dein 
Treffen der Landsmannschaft Sachsen verbunden 
Hier kamen ü b e r 5000 zusammen, die die Bundes
regierung aufforderten, konstruktive V o r s c h l ä g e für 
eine Wiedervereinigung auszuarbeiten. 

In Hildesheim wurde ein Mahnmal, das an die Ver
treibung erinnert, en thü l l t . 

GroBveranstaltungen Luiden in Bonn, in Schwan 
dorf in der Oberpfalz, in der K ö n i g s b e r g e r Paten" 
stadt Duisburg und in Frankfurt am Main (Pauls 
kirche) statt. D a r ü b e r berichten wir im polnischen 
Teil (Seite 2) der heutigen Ausgabe. P ° , , U s * « n 

Warst Du schon im O S T H E I M in Bad 
Pyrmont? 

Vom 2'». September bis zum 6. Oktober 
findet unser letztes Jugendseminar in 
iiesem Jahr statt. Das Programm ist viel
seitig und sehr interessant. Jeder junge 
OstpreuHe ab 16 Jahren kann dort hin
kommen. Eigenbeilrag 25 — D M . Fahrt-
Kosten werden zurückerstat te t . Anmel
dungen sofort an das Jugendreferat der 
Landsmannschaft O s t p r e u ß e n , 2 Hamburg 
13, Parkallee 86 

Raitenstein am September in Stuttgart, Tübin
ger Hol ( T ü b i n g e r S t r a ß e 17). ein Kreistreffen statt, 
vu dem ich ebenfalls herzlich einlade und um zahl
reiches Erscheinen bitte. Wir m ü s s e n gerade in der 
Ö f f e n t l i c h k e i t /eigen, d a ß wir nicht gewillt und, 
unsere Hemat aufzugeben. 

Georg Wokulat, Kreisvertreter, 
L ü b e c k - M o i s l i n g , K n u s p e r h ä u s c h e n I 

Gumbinnen 
200-Jahr-Feier der Friedrichsschule Gumbinnen 

veranstaltet in Bielefeld mit U n t e r s t ü t z u n g durch 
riie Patenschule, das staatlich-stadtische Gymnasium 
Bielefeld Nebelswall 1. Das Programm: A m Freitag 
(4 10 ) um 9 U h r Versammlung der Teilnehmer vor 
dem Portal der Patenschule. „Tag der offenen Tür
in der Patenschule. Tei lnahme am Unterricht, Be
sichtigung der wertvollen Bibliothek. Später ein
treffende Tei lnehmer wenden sich an das Sekretariat 
der Schule 20 Uhr, Ratskeller Bielefeld, Begrüßungs
abend der alten Klassenkameraden und ihrer Lehrer. 
F ü r die Damen findet eine besondere Veranstaltung 
ebenfalls im Ratskeller statt (Treffen der Cecilien-
s c h ü l e r i n n e n ) Der Ratskeller ist ab 18 Uhr zur Ein
nahme von Speisen g e ö f f n e t . — A m Sonnabend (5. 
10) um 11 Uhr. A u l a des Bavink-Gymnasiums, Bie
lefeld Waldhof 8 (unmittelbar neben dem Staatl.. 
s t ä d t "Gymnasium gelegen), Festakt „200 Jahre Fried-
richsschule Gumbinnen"; Ausgestaltung mit Unter
s t ü t z u n g des Patengymnasiums. Ansprache: Oberstu
diendirektor i. R. Walter F ink (Gumblnnen/Ober-
hausen-Sterkrade). 19.30 U h r Gesellschaftsabend in 
allen R ä u m e n der G a s t s t ä t t e auf dem Johannisberg. 
Die G a s t s t ä t t e ist bereits am Nachmittag geöffnet. 
Das Schularchiv der Fi iedrichsschule ist ausgelegt. 
Der Abend beginnt mit Darbietungen der Paten
schule — A m Sonntag (6. 10.), um 10 Uhr ev. Got
tesdienst in der A l t s t ä d t i s c h e n Nicolai-Kirche (Nie
d e r n s t r a ß e ) . Predigt: Pfarrer Plitt (Gumbinnen/Us-
seln). in Uhr Gelegenheit zur Teilnahme am kath. 
Gottesdienst in der Kirche St. Jodokus (Kloster
platz). A b 11 Uhr Ausklang mit gemeinsamem Mit
tagessen O.'i Uhr) und Kaffeetafel in der Ga-tstätte 
. .Zur s c h ö n e n Aussicht- (Sparrenburg-Promenade). 
Auskunftsstelle „ F r i e d r i c h s s c h u l e Gumbinnen" ab 
Freitag (4. 10). 15 Uhr. im Gymnas ium am Nebels
wall. Al le Veranstaltungen beginnen p ü n k t l i c h . Um 
f r ü h z e i t i g e s Erscheinen wird gebeten. Teilnehmer
abzeichen und Programm wurden an alle Angemel
deten mit Heft 3 63 der ..Mitteilungen" verschickt. 
Wer sich noch nicht gemeldet hat. m ö g e dies sofort 
nachholen. Die Platze in der Aula des Bavink-Gym
nasiums sind wie auch diejenigen der Johannisberg-
G a s t s t ä t t e b e s c h r ä n k t . Anfragen sind zu richten 
an D. Goldbeck in 4812 Brackwede, E l c h e n s t r a ß e 14. 

Insterburg Stadt und Land 
Suchdienst 

Gesucht werden: Zaum, war Oberleutnant und 
stammte aus Insterburg. seine letzte Adresse war 
Fladhol Westpi eui.len. — Bi ettsehneider, war bei der 
Gutsverwaltung in Georgenburg. — Tigarten war 
Amtsrichter in Insterburg. — Skeponeit. Heinz, Boll 
beim Landratsamt in Insterburg b e s c h ä f t i g t gewe
sen sein. Er ist der Sohn des G e n d a r m e r i e w a c h t m e l « 
sters Skeponeit aus Georgenburg. 

Johannisburg 
Gesuchte Personen? 

Helene Pischke, geb. Hartmann, aus Eckersberg. — 
Kinder des Johann I.adda aus Sehwiddern. — Au
guste Marzinzik. geb. Pawlzik. aus Rostken. — E l 
friede Liebe, geb. G r o ß , aus Rostken. — Gerhard 
L ü b k e aus A n s . — Erna I . ü t t g e m e y e r , geb. Pulpan-
nek, aus Seeland (Kurziontken). — Auguste Mül
ler, geb. Rossocha. aus Arvs. — Paul Gonserowskl 
aus Arys . — Martha Ladcia. geb. 1904. Heinrich Ladda, 
geb. 1912. Soldat, K u r t Ladda. geb. 1920, Zivi l , Emil 
Ladda, geb. 1901. Soldat, aus Schwiddern. — Lies-
beth Matzkeit. Herta Abel . geb. Matzkeit und Char
lotte Abel , geb. Matzkeit, aus Nieden. — Ehepaar 
Michael Lippek aus G r ü n h e i d e (Alt-Uzczannv). — 
Ludwig Mendrzyk aus Ruhden. — Maria Mehl, geb. 
Kruska . aus Arys . — Emmi Mollenhauer. Stations
schwester aus .lohannisburg. — Liesbeth Movsig, 
geb. Fronz. aus Babrosten. — E r n a Mrosek, "geb. 
K r ü c k , verw. Peterreit. aus H e l d e n h ö h e (Krzywins-
ken). — Mrot/.ck. G ä r t n e r aus Arvs . — Charlotte 
Mursa. geb. Schwichte. aus Durren (Sdorren). — Wal
ter Mussik. geb. 1924. aus Eichendorf (Dombrowken). 

F. w . Kautz. Kreisvertreter, 
A l t w a r m b ü c h e n 

Königsberg-Stadt 
Pfarrer Walter Trepte 

Der P r ä s i d e n t des Volksbundes Deutscher Kriegs-
graberfursorge. P l a n e r Walter Trepte, der heute 
in Frankfurt am Main wirkt und sich mit der Grä
bel aktion der o s t p r e u ß i s c h e n Jugend in Dänemark 

o , P o r S 0 . n l R ' h s e n r e n « verbunden f ü h l t , vollendet 
mon.> P m b e r s e i n 6 0 - Lebensjahr. 

iQ-jn h ' n , „ , a f e l « e b e n e n , wirkte er in den Jahren von 
1930 bis 1944 als Garnisonspfarrer in K ö n i g s b e r g . In 
° c i , S p r a c n e n m i t ""Seren Landsleuten erinnert 
Tät lo i? I . m m e l L w , e d e ' - * < J hr gern an seine jahrelange 
latigkeit in O s t p r e u ß e n . 

Hufenoberschule für M ä d c h e n 
i A " ; , . 1 ' ' Oktober findet unser d i e s j ä h r i g e s Treffen 
sninri ^ 5 n s t S l l l e D l , i s b » » - s » 'a t t . U m 11 Uhr Feier-

U " d

r i ^ 1 ^ ' r Turnhal le der Frau-Rat-Goethe-S-hule 
de? £Zl , u s s t r a ß e 17). um 16 U h r Kaffeetafel in 
Hausmu^u )

( N a h e » a i ' P t b a h n h o f ) . um 20 Uhr 
Pia ™ p

k ' n d , e , A u , a d e ' ' Patenschule. Wegen der 
eencI ewf Kalieetafel) ist baldige Anmeldung drin-
s e l h s t a , £ „ e £ , ! u u m M l t , a g e s s e n machen wir uns 
ich n H S ' SL'h a u s U > n e n d e B e i t r ä g e f ü r 1963 bitte 
Markt Konto 9083. Stadtsparkasse, 477 Soest, 
schule f ™ H n , d d e r Ehemaligen der Hufenober-
noffP anf M a d c " ' L e ' 1 - K ö n i g s b e r g - einzuzahlen. leb 

' « R e Beteiligung beim Treffen in Duis-
m ä b g e n d e r ° M n , r a K - ° k t o b e ' . k ö n n e n wir Ehe-
ben v i * - H ^ n o b e r s c h u l e noch zusammenblei' 
an H sphm H, C e r b t > , p n - Anfragen sind zu richten 
an H . Schmidt ,n 477 Soest, T h o m ä s t r a ß e 25a. 

Mar ia -Krause - und K ö r t e - O b e r l y z e u m 
a m f i S e o ^ h h s t e l K hemal igen-Tref fen findet wieder 
Pfor te -? i n b h J , a b 1 4 U h r i m Restaurant „Sechs l ings-
herzfeh Ä ! e r S l r a B e u H ° c h h a u s ) statt. Gäste 
e r a ü n « * T p ! ? m c n - Reiseberichte vorgesehen und 
N e u m a n n 1 « ? V H ' Nachrichten an Al ice Schwartz-

S m 3 ™ ' T Ä Ä I S . a m b u r g ™ » M r * < T 

Lyck 

inen Bericht über den Tag der Heimal in Hamborn 
unsere Leser in ,1er Rubrik .Aus dir k l a S 

unter lknubui^. jukinnscbxiUlichea Arbeit* 

500 Lycker beim Bezirkstreffen In Hamburg 
• • en l ' c i a s 'w!^ < K ' h , ' n " ; l l h d t ' m J ah restreffen in Ha 
f. n'sirh rti» i 4 ° l m ' . v t 'kern besucht wurde, tra 

tembei- i m % L y , C k i r i m B c v i , k Hamburg am 1. Sep 
l e m b u i m Saal der Mensa. Der Besuch 

Sep-
über» 
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raschend gut und gibt Veranlassung dieses T W i r u * 
treffen in k ü r z e r e n A b s t ä n d e n a l J u h a i t e n N a * riP,' 
B e g r ü ß u n g durch Landsmann Mischkewuz de, Sie 
Vorbereitungen getroffen hatte hielt T-L2SL- ' 
Schonsky die Festrede, in der e viuiÄSS ?*2l 
stellte, d a ß es erschreckend l a n g e h e r tat seit wh-
die Heimat verlassen m u ß t e n . Galt es z u n ä c h s t riis 
nackte Leben zu erhalten, nahm doch'da^Wirtschaft 
»<** »f.nkfn den Geist gefangen. Vaterland Treue 
und Pflicht seien fast verlorengegangen Die Frei 
heit werde m i ß b r a u c h t . Daher sind d i e HeimaWe ' 
triebenen aufgeruien, diese Ideale zu bewahre 
Mehr und mehr nehmen es sich Funk. Fernsehen 
und Presse heraus, unser Heirnatrecht zu untergra" 
ben. ..Objektiv" k ö n n e n nur Wahrheit und Rieht 
sein, nicht „ M e i n u n g e n - einzelner. Wir m ü s s e n den 
Mut haben, ü b e r a l l gegen die V e r f ä l s c h , , ™ , , ^ n 

Verdrehung des ReAtsgedankens a Y & S ¥ f f i ! c Ä 
Vertreter Skibowski ging auf die internen Angele
genheiten der Kreisgemeinschaft Lyck ein E r dankte 
der Patenstadt f ü r ihre F ü r s o r g e und die I t ä c h t v o l l e 
Bekundung ihres Beistandes in der Vertretung un 
seres Rechtes die auch durch die Errichtung der 
drei Gedenksteine im Stadtgarten sichtbar gewor
den ist. Seine Mahnung ging besonders an die J u 
gend, die wieder sehr zahlreich vertreten war sich 
dem Jugendkreis Lyck a n z u s c h l i e ß e n . Nach' dem 
Dank an alle, die das Treffen vorbereitet hatten 
und an den Festredner klang seine Rede in einem 
Bekenntnis zur masurischen Heimat aus Das A b -
stimmungshed „Ich hab' mich ergeben" b e s c h l o ß die 
Feierstunde. 

A m 13. Oktober 
findet das Bezirkstreffen in Hannover statt Wir be
reiten ein kleines Programm für alle vor die aus 
der Umgebung kommen. Feierstunde 14 Uhr A n 
s c h l i e ß e n d Tanz. Die „ C a s i n o " - B e t r i e b e sind zu er
reichen: vom Hauptbahnhof rechts ab, bis zur K u r t -
S c h u m a c h e r - S t r a ß e 23 (linke Seite) in vier Minuten. 

A m 27. Oktober 
findet in Oldenburg i. O. ein Treffen des Regierungs
bezirks Allenstein statt. Die Kreisgemeinschaft Lvck 
beteiligt sich daran. Alle in der Umgebung von Ol 
denburg wohnenden Lycker werden herzlichst ein
geladen. Weitere Angaben e n t h ä l t „Das O s t p i e u ß e n 
blatt". 

Wer den X X I . Hagen-Lycker Brief 
noch nicht erhalten hat, wird dringend um Nachricht 
gebeten. Seine Karteikarte ist dann nicht in Ord
nung. Postleitzahl und Heimatort angeben! 

Melden Sie uns bitte alle Ihre Bekannten aus 
dem Kreis Lyck, die in der S B Z leben. 

Otto Skibowski, Kreisvertreter, 
357 Kirchhain, Postfach 113 

Osterode 
Kreistreffen in Berlin 

A n l ä ß l i c h des „ T a g e s der Heimat" fanden sich die 
Osteroder in Berl in zu einem Kreistreffen zusam
men. Das Lokal „Burghof" reichte gerade aus, um 
die Erschienenen zu fassen. Nach B e g r ü ß u n g durch 
Kreisbetreuer Eckert richtete der stellvertretende 
Kreisvertreter, Kurt Kuessner, G r u ß w o r t e an die 
Berliner Gruppe. Dabei rief er alle Landsleute auf. 
noch enger zusammenzustehen als bisher. Die Aus
f ü h r u n g e n s c h l ö s s e n mit dem Hinweis, d a ß hier 
keine „ R e v a n c h i s t e n " (wie uns die „Ulbr ichts" am 
Morgen des 1. September durch F l u g b l ä t t e r bezeich
neten), sondern O s t p r e u ß e n zusammengekommen 
sind, die f ü r das Recht auf Heimat und das Selbst
bestimmungsrecht für alle Deutschen demonstrieren. 
Landsmann Kuessner ü b e r g a b dann eine vom Kreis
tag gestiftete Fahne mit folgenden Worten: „ D i e s e 
von der Kreisgemeinschaft Osterode gestiftete Fahne 
ü b e r g e b e ich der Kreisgruppe Berlin, d. h. den 
Osterodern in Berlin, als Symbol der 700jähr igen 
Kulturleistungen o s t p r e u ß i s c h e r Menschen. Sie ist 
d a r ü b e r hinaus für jeden, der sich zu ihr und damit 
zur Heimat bekennt. Ausdruck eines politischen 
Wollens. Jeder, der in Zukunft diese Fahne sieht, 
soll und wird erkennen, d a ß hier Menschen mit ihr 
d a f ü r demonstrieren, d a ß unsere Heimatstadt und 
unser Heimatkreis Osterode deutsch waren, deutsch 
sind und deutsch bleiben m ü s s e n . M ö g e der Tag 
nicht mehr fern sein, an dem das Unrecht des Jah
res 1945 wieder Recht wird, und an dem wir die 
heute ü b e r g e b e n e Fahne als Symbol der Freiheit 
in das Rathaus von Osterode bringen k ö n n e n . " 
Landsmann Wysotzki trug ein von ihm v e r f a ß t e s 
Gedicht ü b e r D ö h r i n g e n vor, das g r o ß e n Beifall aus
l ö s t e . Kreisbetreuer Eckert dankte mit warmen Wor
ten für die A u s f ü h r u n g e n und besonders für die 
ü b e r g e b e n e Fahne, wobei er betonte, d a ß alle Oste
roder in Berl in stets eine Familie sein und bleiben 
werden. Bei Musik und Unterhaltung verging der 
Nachmittag für alle Anwesenden viel zu schnell. 

Kur t Kuessner, stellvertretender Kreisvertreter 

Kreistreffen in Herne 
Noch einmal wird auf unsere d i e s j ä h r i g e Heimat

veranstaltung in Nordrhein-Westfalen am Ernte
danktag (6. Oktober) in Herne, Kolpinghaus, Neu
s t r a ß e , hingewiesen. 9 Uhr Ö f f n u n g des Saales. 9.30 
Uhr ev. und 10.15 Uhr kath. Gottesdienst in der 
Hauptkirche bzw. Bonifatius-Kirche (beide Kirchen 
B a h n h o f s t r a ß e ) . 11.30 Uhr Beginn der Feierstunde, 
w ä h r e n d der die T ü r e n geschlossen bleiben, um S t ö 
rungen zu vermeiden. A m Nachmittag findet ein 
Lichtbildervortrag mit Heimatbildern sowie eine 
Aussprache mit Franz W e i ß ü b e r L A G - F r a g e n und 
der S i e d l u n g s m ö g l i c h k e i t e n sowie die Altersversor
gung statt. Mit dem ü b l i c h e n g r o ß e n Besuch der 
Heimatveranstaltung ist zu rechnen. 

v. Negenborn-Klonau, Kreisvertreter, 
24 L ü b e c k , G o e r d e l e r s t r a ß e 12 

Jugendfreizeit 1963 
Ich bitte alle Jugendlichen, die von mir Einladun

gen f ü r die d i e s j ä h r i g e Freizeit (28. 9. bis 6. 10.) er
halten haben, sich umgehend zu melden, ob sie teil
nehmen wollen oder nicht. Da noch einige wenige 
F r e i p l ä t z e zur V e r f ü g u n g stehen, k ö n n e n Anmel
dungen noch angenommen werden. Diese m ü s s e n 
aber schnellstens bei mir eingehen. 

Suchmeldung 
Gesucht wird Gabriele Steinmetz, bisher Kommern 

bei Euskirchen. Die Post kam als unzustellbar zu
rück. Wer kennt die neue Anschrift? 

Kurt Kuessner, Jugendbeauftragter 
Kiel-Gaarden, B i e l e n b e r g s t r a ß e 36 

Forstmeister Fritz Schroeder, Alt-Finken t 
Wir beklagen den Heimgang des in der Heimat 

wie auch nach der Vertreibung beliebten und geach
teten Landsmannes Fritz Schroeder aus Alt -Finken, 

Kreis Osterode, zuletzt wohnhaft in 3041 Heber, 
Kreis Soltau. Einst in der Heimat verwaltete er 
voller Stolz das herrliche und durch die „ J a b l o n k e r 
Kiefer- international b e r ü h m t e Forstamt Alt-Fin
ken. Als passionierter Naturfreund und vorbild
licher Forstwirt w u ß t e er genau von diesem Kleinod 
der Walder. Seine Herkunft und die seiner Lebens
g e f ä h r t i n , die aus dem bekannten Revier Ramuck 
Kreis Allenstein, stammte, vermittelten dem Ver
storbenen in ganz besonderer Weise tiefes V e r s t ä n d 
nis für O s t p r e u ß e n s Wald und Wild sowie für ost
p r e u ß i s c h e N a t u r s c h ö n h e i t e n . Des Heimgegangenen 
forstliche T ü c h t i g k e i t wurde durch die vorgesetzte 
Forstbehorde auch in Westdeutschland durch die 
Ü b e r t r a g u n g eines Forstamtes bei Kassel g e w ü r d i g t 
wo er g l e i c h e r m a ß e n hohe Anerkennung fand. Fritz 
Schroeder erfreute sich hier wie auch einst zu Hause 
durch seine g r o ß e Gerechtigkeit und Pflichttreue 
allseitiger Beliebtheit als Vorgesetzter der ihm un
terstellten G r ü n r ö c k e und Arbeiter. Ein schweres 
Herzleiden zwang zu vorzeitiger Pensionierung, in 
der der Verstorbene — treu seinem Walde — in der 
Luneburger Heide seinen letzten Wohnsitz fand. Als 
Gemeindebeauftragter von Alt-Finken hat Forst
meister Schroeder vielen Landsleuten mit Rat und 
Tat geholfen. Er ist ihnen durch seine Liebe und 
unbeirrbare Treue zur Heimat ein leuchtendes Bei
spiel gewesen. In Dankbarkeit und g r o ß e r Verbun
denheit legen wir einen Bruch auf sein zu f r ü h e s 
Grab. 

v. Negenborn-Klonau, Kreisvertreter 
Lübeck , G o e d e l e r s t r a ß e 12 

Pr.-Holland 
Junge P r . - H o l l ä n d e r in St. Peter-Ording und Itzehoe 

Vom 2. bis 9. September fanden sich junge Pr . -Hol 
l ä n d e r aus allen Gegenden der Bundesrepublik zur 
vierten Arbeitstagung unter dem Leitspruch „Ziel 
erkannt — Kraft gespannt" in St. Peter und Itzehoe 
zusammen. Nach der B e g r ü ß u n g durch die Paten
schaftsvertreter, Landrat Matthiessen und B ü r g e r 
meister Schulz, sowie Kreisvertreter Schirmacher 
und gemeinsamem Mittagessen im Jugendheim 
„Haus G ö t e b o r g " in Itzehoe ging die Fahrt nach St. 
P e t e r - B ö h l . Dort wurde der erste Teil der Jugend
woche in dem modern eingerichteten Jugenderho
lungsheim des Kreises Steinburg d u r c h g e f ü h r t . Die 
Arbeitstagung bot den Jugendlichen die M ö g l i c h k e i t 
des Sichkennenlernens, ferner das Interesse an der 
Pflege des ostdeutschen Kulturgutes zu f ö r d e r n und 
das allgemeine staatspolitische Denken zu erweitern 
Ein v i e l f ä l t i g e s Programm f ü l l t e die Arbeitswoche 
aus. V o r t r ä g e ü b e r „Die o s t p r e u ß i s c h e Heimat, ihre 
Landschaften und Menschen", ü b e r „Die Geschichte 
O s t p r e u ß e n s und ihre Auswirkung auf Stadt und 
Kreis Pr.-Holland", ü b e r „ S c h l e s w i g - H o l s t e i n in der 
deutschen Einheit", ü b e r „Die Halligwelt", ü b e r „Ak
tuelle Probleme der Weltpolitik" und Lichtbilder 
„Wie's daheim jetzt aussieht", wechselten ab mit 
einer Fahrt zu den Halligen L a n g e n e ß und G r ö d e 
und einer Dichterlesung von Dr. Tschirner. A n den 
letzten Tagen nahmen die Jugendlichen an den 
Veranstaltungen der Kreisgemeinschaft an läß l i ch 
der 10jähr igen Wiederkehr des Tages der Paten
s c h a f t s ü b e r n a h m e in Itzehoe teil. Sie waren von den 
s o r g f ä l t i g vorbereiteten, vielseitigen und erheben
den Darbietungen durch die Patenstellen stark be
eindruckt. Die Jugendwoche l i e ß alle zu einer festen 
Gemeinschaft zusammenwachsen. Die Kamerad
schaft war sehr herzlich. Bei der zusammenfassen
den Betrachtung und Verabschiedung durch Lehr-
gangsleiter Walter Lisup, der allen Beteiligten wie 
auch Kreisjugendpfleger Gutjahr und dem Vertrie-
benenbeauftragten bei der Stadt Itzehoe, J ä n e c k e , 
herzliche Dankesworte widmete, kam als ein u n ü b e r 
sehbares Zeichen für alle zum Ausdruck, d a ß die Ju 
gendlichen gemeinsam mit den V ä t e r n das Erbe und 
die Hoffnung auf eine friedliche Wiedergewinnung 
der Heimat u n e r m ü d l i c h weitertragen werden. 

W. L . 
Rastenburg 

Wiedersehen in Hamburg 
Alle Landsleute aus dem norddeutschen Raum ha

ben am 20. Oktober in Hamburg im Winterhuder 
F ä h r h a u s die M ö g l i c h k e i t des Wiedersehens. Das Lo
kal ist ab 9 Uhr offen. Orts- und Bezirksvertreter 
treffen sich dort in einem Nebenraum um 12 Uhr, 
um Ersatz- oder Neuwahlen (soweit notwendig) vor
zunehmen. Bericht ü b e r Treffen in Wesel wird ge
geben. 

Hilgendorf, Kreisvertreter 
Rößel 

Unser Wiedersehen in Hamburg 
Unser am 8. September stattgefundenes Haupt

kreistreffen in Hamburg war wiederum (wie im 
Vorjahr) gut besucht. Einige Bischofsburger konn
ten sich erstmals nach der Vertreibung wiedersehen. 
Auch einige Landsleute aus dem Kreis Rößel hatten 
ebenfalls erstmals die Gelegenheit, sich mit ihren 
f r ü h e r e n Heimatnachbarn zu treffen. Es gab viel zu 
e r z ä h l e n und zu berichten. Der Kreisvertreter er
ö f f n e t e das Treffen und b e g r ü ß t e seine Landsleute. 
Nach der Totenehrung wurde der Jahres- und Kas
senbericht gegeben. Dem K a s e s n f ü h r e r wurde ein
stimmig Entlastung erteilt. Landsmann G ö h r k e ü b e r 
brachte G r ü ß e der Landsmannschaft und von Egbert 
Otto, der verhindert war, zu seinen Landsleuten 
zu sprechen. Der Referent schilderte die politische 
Lage. A n s c h l i e ß e n d fand eine Aussprache ü b e r L A G -
Fragen statt. In den Abendstunden wurde ein Licht
bildervortrag aus dem Kreis Röße l (1963) gezeigt. 
Eine l ä n g e r e , gesellige Unterhaltung sch loß sich bis 
spät in den Abend an. — Ich m ö c h t e allen unseren 
Landsleuten herzlich d a f ü r danken, d a ß unsere 
Feier wieder eine so nette heimatliche Umrahmung 
fand. 

Gesucht werden: 
Gerhard Sokolowski aus Rößel , W a l k m ü h l e n s t r a ß e 

Nr. 21; Karl Ott aus Seeburg, er war Schneidermei
ster; Dorothea Kolberg aus Ridbach: ein Herr Sko-
wronski aus Kl.-Ottern. 

Kreistreffen im Raum Bremen 
Unsere Landsleute aus dem Raum Bremen haben 

Gelegenheit, sich am 27. Oktober um 11 Uhr in den 
R ä u m e n der Weser-Ems-Halle zu Oldenburg i. O., 
zu treffen. Nach dem Festakt spielen Oldenburger 
Musiker bis zum Ausklang der Feier. Ich bitte alle 
unsere Landsleute aus der dortigen Umgebung, mit 
ihren Verwandten und Bekannten v o l l z ä h l i g zu er
scheinen. Ich werde Lichtbilder aus der Heimat mit
bringen und, wenn Gelegenheit vorhanden ist, diese 
auch zeigen. 

Unser Kreistag 
Die d i e s j ä h r i g e n Kreistagswahlen haben für un

seren Kreistag folgendes Ergebnis gebracht: Für den 
Wahlbezirk 1, Bischofsburg-Stadt: Gerhard Klein, 

Friseurmeister, 49 Herford: Franz Pollul, Reg.-Ober-
inspektor., 53 Bonn; Wilhelm Westphal, Fabrikant, 
3327 Salzgitter-Bad. F ü r Bischofsburg-Land: Anton 
Kollmann, Bauer, 5154 Quadrath: Claus von R ü t z e n . 
2419 Goldensee. — Für den Wahlbezirk 2. Bischof
stein-Stadt: Adelheid Ehm, Rentnerin, 4 Hannover; 
Bernhard Kretschmann. 2 Hamburg. — Für Bischof
stein-Land: Bernhard Hasselberg, 338 Goslar; Bruno 
Raffel, 314 L ü n e b u r g . — F ü r den Wahlbezirk 3, G r -
K ö l l e n : Erich Beckmann, Kaufmann, 2 Hamburg; 
Rudolf Thiel, Rentner, 2177 Oberndorf Oste. — Für 
den Wahlbezirk 4, Lautern: Viktor Parschau, 4871 
Oberbechsen. — Für den Wahlbezirk 5, R ö ß e l - S t a d t : 
Dr. Fritz Hering, Tierarzt, 3106 Eschede; August 
Trox, Kaufmann. 217 Rotenburg,Han. Für R ö ß e l -
Land: Josef Gerigk, Bauer, 6501 Laubenheim: Wal
ter Trenkmann, 2 Hamburg-Wandsbek. — Für den 
Wahlbezirk 6, R o t h f l i e ß : Paul Raffel, Lehrer, 4242 
Rees/Rheinland; Hubert K r ä m e r , Landwirt, 4 D ü s 
seldorf. — F ü r den Wahlbezirk 7, Seeburg-Stadt: 
Georg Genatowski, Verw.-Beamter, 404 Kaarst; 
Bruno Ziermann, Kaufmann. 3428 Duderstadt. Für 
Seeburg-Land: Wilhelm Notthoff, Kaufmann, 469 
Herne/Westfalen; Carl Teschner, 32 Hildesheim. 

Zuschriften ü b e r gesuchte Landsleute an. 
Erich Beckmann, Kreisvertreter, 
Hamburg 22, B ö r n e s t r a ß e 59 
Ruf 20 39 96 und 20 41 31 

Schloßberg (Pillkallen) 
Freizeitlager 

Seit 1954 führt der Kreis S c h l o ß b e r g ' P i l l k a l l e n mit 
U n t e r s t ü t z u n g des Patenkreises Harburg-Land Jahr 
für Jahr Kinderferien- und Freizeitlager für Jugend
liche durch. So fanden auch in diesem Jahr die Frei
zeiten wieder statt. 30 Kinder aus der Bundesrepu
blik verlebten 14 Tage ihrer Ferien in Reiherhorst, 
Kreis Harburg-Land. 24 Jugendliche beiderlei Ge
schlechts kamen zur Freizeit nach Winsen/Luhe. Alle 
Berufe waren vertreten: Lehrlinge. Oberschüler . Stu
denten. Soldaten. Auch schon im Beruf stehende 
S c h l o ß b e r g e r fanden sich zusammen. Jahr für Jahr 
w ä c h s t unsere Jugendkartei. Um das Fortbestehen 
der S c h l o ß b e r g e r Kreisgruppe braucht uns nicht 
bange zu sein. Besondere Verdienste erwarben sich 
die Betreuer unserer Jugend, die ihre B e f ä h i g u n g 
selbstlos in den Dienst der Kreisgemeinschaft stel
len. Frau Mila Woelke und den Familien Ebel und 
Schiller sei an dieser Stelle Anerkennung ausgespro
chen und gedankt. Nachstehend ein Bericht von 
Landsmann Georg Schiller ü b e r das Freizeitlager 
1963: 

Auf Einladung des Patenkreises Harburg-Land 
und der Kreisgemeinschaft S c h l o ß b e r g kamen 24 
junge S c h l o ß b e r g e r aus der ganzen Bundesrepublik 
und West-Berlin nach Winsen, Luhe, um in heimat
licher Verbundenheit im „Haus der Jugend" ihre 
Freizeit zu verbringen. A m Anfangstag wurden die 
Teilnehmer w ä h r e n d des gemeinsamen Abendessens 
von den Vertretern des Patenkreises und der Kreis-
gemeinschaft S c h l o ß b e r g herzlich willkommen ge
h e i ß e n . F ü r die kommenden Tage war ein gut durch
dachtes Programm vorgesehen, um die jungen 
S c h l o ß b e r g e r mit aktuellen Problemen der Gegen
wart und heimatgeschichtlichen Themen in Verbin
dung zu bringen. Vom Patenkreis berichtete Asses
sor Rohrs ü b e r die Verwaltung des Landkreises Har
burg. Er führ te die Gruppe zu einer Besichtigung 
des neu erbauten Kreishauses. Der Standortkom
mandant von L ü n e b u r g . Oberstleutnant Taubert, 
sprach ü b e r „Der Soldat in der Demokratie" und lös te 
eine lebhafte Diskussion aus. Dr. Gerth, der Leiter 
der Heimvolkshochschule J a g d s c h l o ß Goehrde, be
richtete aus eigenen Erfahrungen ü b e r „ K a m e r u n 
als Beispiel eines Entwicklungslandes". Durch selbst
gefertigte Dias konnte er seine A u s f ü h r u n g e n ü b e r 
Land, Wirtschaft und Menschen sehr reich illustrie
ren und einen umfassenden Einblick der dortigen 
Situation vermitteln. Superintendent Grothe schil
derte eindrucksvoll die T ä t i g k e i t der ev. Kirche in 
den besetzten Ostprovinzen, die unter schwierigsten 
U m s t ä n d e n ihre Aufgabe wahrzunehmen hat. A n 
s c h l i e ß e n d hatte die Gruppe die Mögl i chke i t , die 
Winsener St.-Marien-Kirche zu besichtigen: dabei 
wurde sie vom Superintendenten eingehend ü b e r Ge
schichte und Bedeutung dieses e h r w ü r d i g e n Gottes
hauses informiert. Der f r ü h e r e S c h l o ß b e r g e r B ü r g e r 
meister, Landsmann Mietzner, berichtete ü b e r die 
geschichtliche Entwicklung des Kreises S c h l o ß b e r g 
als n o r d ö s t l i c h s t e r Grenzkreis des f r ü h e r e n Deut
schen Reiches. Mit der V o r f ü h r u n g mehrerer K u l 
turfilme wurde der Gruppe a u ß e r d e m ein gutes Ge
samtbild der o s t p r e u ß i s c h e n Heimat vermittelt. Uber 
die g e g e n w ä r t i g e n V e r h ä l t n i s s e in O s t p r e u ß e n be
richtete ein junger Landsmann, der mit seinen A n 
g e h ö r i g e n bis 1954 in S ü d - O s t p r e u ß e n lebte, dann in 
die Bundesrepublik ausgesiedelt wurde und 1962 
wahrend seines Urlaubs die Heimat besuchte. Um 
den Heimatgedanken aufrechtzuerhalten und die 
Kenntnisse ü b e r O s t p r e u ß e n zu vertiefen, haben 
die jungen S c h l o ß b e r g e r in fünf Gruppen mit g r o ß e m 
Eifer Kurzreferate ausgearbeitet und am letzten Tag 
vorgetragen. Die Gruppe hatte auch Gelegenheit, in 
Winsen die Marmeladenfabrik „Winsenia" und die 
Parkettfabrik, die g e g e n w ä r t i g als die modernste in 
Europa gilt, zu besichtigen. Den H ö c h s t p u n k t des Win
sener Aufenthaltes bot eine Besichtigung des Land
kreises L ü c h o w . Oberkreisdirektor Paasche emp
fing die jungen S c h l o ß b e r g e r im Kreishaus und er
l ä u t e r t e die Probleme des Zonengrenzlandkreises. 
Die Fahrt f ü h r t e nach L ü b b o w , wo S t r a ß e und Bahn 
nach Salzwedel durch die Zonengrenze unterbro
chen sind und nach Schmarsau, wo am Ende der 
S t r a ß e nach Arendsee der neu errichtete Stachel
drahtzaun an der Zonengrenze bereits fertiggestellt 
ist und Schilder vor den Minenfeldern warnen. In 
Schnackenburg e r l ä u t e r t e der Landtagsabgeordnete 
Dr. v. Oppen die Situation der Zonengrenze an der 
Elbe: B ü r g e r m e i s t e r Schamp berichtete in einem 
Farblichtbildervortrag ü b e r die zahlreichen Ereig
nisse, die sich durch die vorhandene „Grenze" im 
letzten Jahr ergeben haben. Nach der Besichtigung 
der Zollabfertigungsstelle für den Schiffsverkehr 
ging die Fahrt weiter zur Richtfunkstation Höhbeck , 
einer modernen Anlage der drahtlosen Telegraphie 
mit drei M e t a l l t ü r m e n , von denen der h ö c h s t e 305 
Meter mißt . 

Trotz des reichhaltigen Programms blieb den jun
gen S c h l o ß b e r g e r n viel freie Zeit zur p e r s ö n l i c h e n 
V e r f ü g u n g . Singen, wandern und ein Tanzabend 
sorgten d a r ü b e r hinaus für die notwendige Auflok-
kerung. 

Sensburg 
Treffen am 27. Oktober 

A m 27. Oktober findet in Oldenburg/Oldenburg, 
in der Weser-Ems-Halle ein Treffen der Kreise des 
Regierungsbezirks Allenstein statt. Ich bitte die 
Landsleute aus der Gegend, sich schon jetzt auf die-

Die Oder-Neiße-Linie 
deutsches oder europäisches Problem? 

W i e weit reicht Europa im Osten: bis 
zur Zonengrenze, zur Oder -Ne iße -L in i e , 
zur Curzon-Linie , bis zum Ural? Welchen 
Einlluß h ä t t e eine Anerkennung der Oder-
Neiße-Lin ie auf die B e m ü h u n g e n um ein 
geeintes Europa? Umgekehrt? W i e w ü r d e 
sich eine Rückkeh r deutscher Menschen 
nach Ostdeutschland auf g e s a m t e u r o p ä i 
sche B e m ü h u n g e n auswirken? Sind w i r 
uns unserer e u r o p ä i s c h e n Verantwor tung 
für den Osten g e n ü g e n d b e w u ß t ? 

Diese und andere E r ö r t e r u n g e n wer
den im Mi t te lpunkt der V o r t r ä g e und 
Diskussionen beim 

7. Ostpreußischen Studententag 

stehen, den der Bund O s t p r e u ß i s c h e r Stu
dierender in der Zeit v o m 26. bis 31. O k 
tober im Ostheim in Bad Pyrmont (Park
s t r a ß e 10) veranstaltet. Dabei k ö n n t e es 
sich ergeben, daß die Frage, ob die Oder-
Neiße-Linie ein deutsches oder e in euro
päisches Problem bildet, nicht notwendi
gerweise eine Al te rna t ive aufzeigt. Eine 
g e s a m t e u r o p ä i s c h e Ordnung setzt eine 
gesamtdeutsche Ordnung voraus, die auf 
dem Boden des Rechts und der Freiheit 
g e g r ü n d e t ist. Welche Vors te l lungen ma
chen wi r uns davon? 

Kommil i ton innen und Kommil i tonen , 
die sich für die Arbe i t des Bundes Ost-
preußischer Studierender interessieren 
und die nicht aus O s t p r e u ß e n zu stammen 
brauchen, sind zu dem Studententag herz
lich eingeladen. Anmeldungen und Anfra
gen werden bis zum 5. Oktober erbeten 
an: F räu le in Doris Kraschewski in 5 Köln-
Lindenthal , L a u d a h n s t r a ß e 11—15. 

Bundesvorsitzender des BOSt 
Hans Dieter Mue l l e r 

sen Tag einzurichten und hoffe, recht viele dort zu 
treffen, die bisher nicht die Mög l i chke i t hatten, an 
einem Treffen teilzunehmen. 

Fotos gesucht 
Wer ist in der Lage, Bilder von W e i ß e n b u r g leih

weise zur V e r f ü g u n g zu stellen? Sie sollen als U n 
terlage für einen Bericht der W e i ß e n b u r g e r Zeitung 
dienen. Von der Stadt W e i ß e n b u r g in Bayern hat 
unser Dorf W e i ß e n b u r g vor Jahrhunderten den Na
men bekommen, da die ersten Siedler aus dieser 
bayerischen Stadt kamen. Letztmalig erinnere ich 
an die Einsendung von Familiennachrichten aller 
Art an Landsmann Bredenberg in 2 Friedrichsgabe, 
Bezirk Hamburg, K ö n i g s b e r g e r S t r a ß e 27, zur Be
kanntgabe im Kreisbrief 1963. 

Ich suche dringend Friedrich Broszat, f r ü h e r bei 
der Niederlage der Brauerei Kfnderhof in Nikolai
ken, davor in Sensburg wohnhaft. Ich erinnere wei
ter an die Einsendung von B e i t r ä g e n aus den Kirch
spielen Seehesten und Eichmedien an Landsmann 
Fritz Bredenberg für den Kreisbrief 1963. Desglei
chen werden Familien-Nachrichten aller Art kosten
los im Kreisbrief aufgenommen, wenn sie umgehend 
eingesandt werden. In nächs ter Zeit werde ich an 
diejenigen, deren Karteikarte nicht v o l l s t ä n d i g aus
g e f ü l l t ist, Drucksachen mit Karteikarten »enden , di^ 
ich auf beiden Seiten v o l l s t ä n d i g a u s z u f ü l l e n bitte. 
Das ist notwendig, da die Auskunfterteilung immer 
schwieriger wird, wenn diese Angaben nicht voll
s t ä n d i g sind; a u ß e r d e m wird die Arbeit dadurch 
sehr erleichtert. 

Albert Freiherr v. Ketelhodt, Kreisvertreter, 
Ratzeburg, Kirschenallee 11 

Tilsit-Stadt 
Realgymnasium und Oberrealschule 

Vor 50 Jahren, am 5. Mai 1913, bezog das Real
gymnasium das neuerrichtete S c h u l g e b ä u d e in der 
M o l t k e s t r a ß e , Uber dem Teich. Das G e b ä u d e kann 
diesen Geburtstag leider nicht mehr begehen, da es 
infolge von Luftangriffen im Jahr 1944 in Schutt und 
T r ü m m e r sank. Auf dem d i e s j ä h r i g e n Jahreshaupt
treffen der Schulgemeinschaft, an dem etwa 40 Ehe
malige teilnahmen, wurde dieses J u b i l ä u m s gedacht. 
Es wurde beschlossen, dieses 50jährige J u b i l ä u m zu
sammen mit dem 125.jährigen Bestehen des Realgym
nasiums, das am 1. November 1839 e r ö f f n e t wurde, 
im n ä c h s t e n Jahr in feierlichem Rahmen zu begehen. 

Dr. F . Weber 
Tilsit-Ragnit 

Suchmeldungen 
Gesucht weiden aus F i c h t e n f l i e ß Hilda Tummu-

scheit. geb. 16. Februar 1938 (Kennziffer D 99 63). — 
Aus Groschenweiden Max Genutt (oder Ginut) und 
Kinder Ursula-Lydia, Siegfried u. Erika (D 106 63). — 
Aus Hohenflur Gertrud Mül ler , geb. 8. Januar 1914 
(D 108/63). — Aus Karohnen Otto Seimigkeit, geb ca. 
1905 (L 96/63). — Aus Lindengarten die Eheleute Ro
bert und Erna Behnke, sowie deren Kinder Dieter 
und Hasso (D 101/63). — Aus Ragnit Robert Schwell-
nus, Kleinbahnweg 7 (N 105'63); Marta Tomescheit, 
H i n d e n b u r g s t r a ß e 14 (S 115/63). — Aus Weinoten Wil
helm Burschkies, geb. 30. Mai 1903 (B 73 63). — Alle 
Landsleute, insbesondere die Gemeindebeauftragten 
unseres Heimatkreises, die ü b e r den Verbleib der 
gesuchten Personen irgendwelche Hinweise geben 
k ö n n e n , werden hiermit zur Mithilfe aufgefordert 
und gebeten, sich umgehend unter Angabe der je
weiligen Kennziffer an den Unterzeichneten zu wen
den. 

Gert-Joachim J ü r g e n s , Geschäf t s führer , 
314 L ü n e b u r g , Sch i l l e r s t raße 8/Ir. 
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C 
Verschiedenes 

Wir g r ü ß e n die alten Freunde 
mit der Mitteilung, d a ß wir das 
beliebte 

Lehndorff-Vollkornbrot 
in alter Q u a l i t ä t wieder her
stellen. Anfragen erbittet: Bar-
nosse v. d. Ropp. 28 Bremen 1, 
Schwachhauser Ring 1». 

Welche L a n d s m ä n n i n ist bereit, 66-
j ä h r i g e m ev. O s t p r e u ß e n , der in
folge Krankheit weiterhin der 
Pflege bedarf, den Haushalt zu 
f ü h r e n ? Franz Heske, 446 Nord
horn, Frensdorferhaar 48, f r ü h e r 
Kreis S c h l o ß b e r g . O s t p r e u ß e n . 

Wer bietet z. F r ü h j a h r ruh. ostpr. 
Rentn.-Ehepaar eine kleine Woh
nung (1 b. 2 Zim. , K ü c h e , m ö g l . 
Bad). Bevorzugt Wesei bergland. 
Sauerland, Schwarzwald jedoch 
nicht Bedingung. Zuschr. erb. an 
Corsepius, 813 Starnberg, Percha-
Straße 1. 

Alleinst. P e n s i o n ä r bietet ev. Fa 
milie Vollpension mit Familien
a n s c h l u ß , g r o ß e s Zimmer m. Bal 
kon, Heizung u. Bad. in sehr s c h ö 
ner Gegend. Zuschr. erb. u. Nr. 
35 576 Das O s t p i e u ß e n b l a t t , Anz.-
Abt., Hamburg 13. 

Welche ostpr. Hausfrau w ü r d e 
mir mitteilen, wo ich Marzipan
stanzen beziehen k ö n n t e ? (Zum 
Selbstbacken für den Hausge
brauch.) Freundl. Zuschr. erb. 
Frau Charlotte Albrodt, 3445 
Waldkappel, Kreis Eschwege, 
F r i c d r . - E b e r t - S t r a ß e . 

Lebensmittel- und 
Spirituosengeschäft 

gutgehend, 2":-Zim.-Wohnung, 
g r o ß e Keller, Miete 101.— 6000 — 
D M , Umsatz 70 000,— D M in 
volksreicher Gegend Hamburgs 
von O s t p r e u ß e n altersh. abzu
geben. Tel. 33 22 98. 

Rentnerin sucht einf. m ö b l . Zimmer 
in Hamburg-Billstedt oder U m 
gegend. Angeb. erbet, an Frau 
Block, HH-Billstedt, Cottaweg 35 
bei Pelka. 

Suche f. meinen Sohn in Berlin, 
N ä h e N e u k ö l l n , ein ruhiges, 
m ö b l i e r t . Zimmer ab 1. 10. 1963. 
R. Schulze, 3015 Wennigsen. 
Waldweg 29. 

Gymnastiklehrerinnen 
Ausbildung (staatliche Prüfung) 
Gymnastik - Pflegerische G y m 
nastik - Sport - Tanz - Wahl
gebiet Handarbeit. Ausbil-

dungsbeihilfe. 3 Schuliheime. 
Jahnschule, f r ü h e r Zoppot 
jetzt Ositseebad GMcksburg 

Flensburg 

Hindenburg-Oberschule 
Rastenburg 

Abiturienten von 1930 
Wir treffen uns am Sonnabend, 
dem 28. September 1963, in Göt 
tingen — Hotel Stadt Hannover. 
Anfragen richten an Gertrud 
K ö h n e m a n n , geb. Lawischus, 
23 Kiel , F e l d s t r a ß e 120. 

Nehme Kinder in Betreuung, wenn 
Eltern verreisen ( ländl . Waldlage. 
Ostfriesl.) Zuschr. erb. u. Nr. 35 580 
Das O s t p i e u ß e n b l a t t , Anz.-Abt. , 
Hamburg 13. 

Von der alten Zunft die 
Heimat-Holzpantoffeln 
Orig. warme pommersche 
Filzpantoffeln und Filz
schuhe, Galoschen und 
Zweischnaller-Holzschuh 
mit I ilzfutter 
Bildprospekt Nr. 2 fordern 

Alb. Goschnick. Holzsihuh-Holzpantoffel-Fabrikation 
475 Unna, Postfach 138, Hertinger S traße 37 

Gegr. K ö s l i n 1900. Stettin 1913 

rein Mako, mercerisiert, fertig konfektio
niert, mit Knöpfen und Knopflöchern,eine 
seitJahrzehnten bewährte W I T T - Q u a l i t ä t . 
Best.-Nr. 21382 G , Größe 130 x 200 cm, nur 
D M 13,90. Bes t . -Nr . 21383 G , Größe 
140x200cm, nur D M 14,90. Bestellen Sie 
gleich per Nachnahme. Kostenlos 172seiti-
gen, vielfarbigen Katalog von 

Hausfach 320 

JOSEP W I T T W E I D E N 
Oos Versandhousfür Wasdie und Bekleidung seit 1907 

D i r e k t a b F a b r i k : 

S tah l rohr M u l d e n k a r r e 
70 Lir Inhalt 

nur DM 6 0 . -

Zweirad-Transportwagea 
Kasten 86x57x20 jrf* 
Tragkr.lSOkg nur O U e " 

Anhängerkupplung dazu DM 7.-
BEIDE mit Kugellager u. luftbereifung 320x60mnr 

Garantie: Said zurück bei Niditgefallaa 

Richter «Mohn DO, 5762 Hachen i.W 
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BERLIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Berlin: Dr. Matthee, 

1 Berlin SW 61, Stresemannslr. 90—102 (Europa
haus). Telefon 18 07 11. 

29. September, 15 Uhr. O s t p r e u ß e n g o t t e s d i 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 (Pfarrer Ellmer). 

HAMBURG 
Vorsitzender der Landesgruppe Hamburg: Otto 

Tintemann, 2 Hamburg 33, S c h w a l b e n s t r a ö 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. 

Bezirksgruppen 
Barmbek, Uhlenhorst, Winterhude: Sonntag, den 

22. September, 17 Uhr, in der G a s t s t ä t t e „Jarre -
stadt" ( J a r r e s t r a ß e 27) O s t p r e u ß i s c h e s Erntefest. Mit
wirkende Liedertafel Alstertal, die o s t p r e u ß i s c h e J u -
gendgruppe Barmbek ( O s t p r e u ß i s c h e V o l k s t ä n z e ) , 
Frau Meyer mit Theatergruppe, Frau Gronwald als 
Humoristin sowie eine Tanz- und Unterhaltungs
kapelle. Alle Landsleute aus Barmbek, auch aus 
anderen Stadtteilen, sowie die Jugend sind herz
lich eingeladen. 

Wandsbek: Der im F r ü h j a h r ausgefallene Farb
lichtbildervortrag ..Ein O s t p r e u ß e erlebt Afrika" fin
det nunmehr am Montag. 23. September, 20 Uhr. im 
Bezirkslokal „ L a c k e m a n n " (Hinterm Stern 14) statt. 
Landsmann Moldzio spricht ü b e r seine 26 Afr ika
jahre. Alle Landsleute, auch G ä s t e aus anderen 
Stadtteilen, sind herzlich eingeladen. 

Hamm-Horn: Sonnabend, 28. September, 20 Uhr, 
erster Heimatabend nach der Sommerpause mit 
dem Farblichtbildervortrag „Wie es heute daheim 
aussieht" und geselligem Beisammensein. Alle Lands
leute sind herzlich eingeladen. 

Harburg-Wilhelmsburg: Sonnabend. 5. Oktober. 
20 Uhr. Erntefest im „ L o g e n h a u s " ( E i ß e n d o r f e r S t r a ß e 
Nr. 27). 

Landesfrauenreferentin: Alle Frauen der Landes
gruppe in der Landsmannschaft O s t p r e u ß e n werden 
zum 30. September. 19.30 Uhr, in das Lokal „Lacke 
mann" (Wandsbek. Hinterm Stern 14, g e g e n ü b e r Z O B 
Wandsbek, Karstadtseite) zu einem hauswirtschaft
lichen Vortrag mit kleiner Ausstellung von Frau 
Nienhaus (Hamburg) eingeladen. Eintritt frei. Ver
teilung von Werbegaben. Gratisverlosung. 

G r o ß e s Chorkonzert 
des O s t p r e u ß e n c h o r e s 

Der O s t p r e u ß e n c h o r Hamburg wiederholt auf viel
fachen Wunsch am 1. Oktober. 20 Uhr, im g r o ß e n Saal 
des Gewerkschaftshauses (Besenbinderhof) das am 
13. November 1962 mit g r o ß e m Erfolg gebotene K o n 
zer' Zum Vortrag kommt das Oratorium „ O s t p r e u 
ß e n l a n d in Lied, Wort und Bild" und die Kantate 
f ü r Chor, Soli, Orgel und Klavier „ U n s e r e Heimat
erde" von Dr. G . Neumann. Der Chor singt unter 
Leitung von K a r l Kulecki, die Soli singen Erna 
S t r u ß (Sopran), Hildegard Scharffetter (Alt) und Ru
dolf v. Appen (Tenor). Gerhard Gregor kann die-

Prominente Referenten im Ostheim 

Prominente Referenten, darunter Bundestags
abgeordnete, werden ü b e r die aktuel le Frage 
„Europa in der Zange?" beim 25. He ima tpo l i t i 
schen Seminar der Landsmannschaft im Os the im 
in Bad Pyrmont v o m 7. bis 13. Ok tobe r refe
r ieren. A l l e daran interessierten O s t p r e u ß e n 
werden mit g r o ß e m G e w i n n an W i s s e n wieder 
zu ihren Gruppen z u r ü c k k e h r e n . Da rum sollte 
jeder, der es e r m ö g l i c h e n kann, daran tei lneh
men! 

Umgehende Te i lnehmermeldungen an das H e i 
matpolitische Referat der Landsmannschaft Ost
p r e u ß e n in 2 H a m b u r g 13, Parka l lee 86, richten. 

ses Mal leider nicht die Orgel spielen. F ü r ihn wer
den die Herren Heinsen (Hammondorgel) und Kl ink 
(Klavier) mitwirken. Im Oratorium e r g ä n z e n sich 
die dargebotenen Heimatlieder mit den gleichzeitig 
beiderseits der B ü h n e aufleuchtenden Lichtbildern. 
Wir werden die Glocken des K ö n i g s b e r g e r Doms 
und den Choral „ N u n ruhen alle Wälder" , der einst
mals vom T u r m der K ö n i g s b e r g e r S c h l o ß k i r c h e er
klang, h ö r e n . In die musikalischen Darbietungen 
sind Worte von Kant und Agnes Miegel e i n g e f ü g t 
(Sprecherin: Eva Brunschede). Auch die Kantate 
„ U n s e r e Heimaterde" wird sinnreich durch Rezita
tionen (Sprecher: Wolfdieter S truß) e r g ä n z t . Unsere 
Landsleute aus Hamburg und Umgebung sollten 
sich dieses s c h ö n e und seltene Erlebnis nicht ent
gehen lassen. Alle sind herzlich eingeladen (siehe 
auch Inserat). Unkostenbeitrag 2,50 D M . 

Musikalischer Abend 
Der Verband der ost- und mitteldeutschen Lands

mannschaften veranstaltet am 4. Oktober, 20 Uhr, im 
„ G r o ß e n Saal" des Besenbinderhofes einen musikali
schen Abend. Es singen die Hamburger Chorgemein
schaft (Leitung Studienrat Gert Broede), der Ost
p r e u ß e n c h o r (Leitung K a r l Kulecki), der Ostdeutsche 
Singkreis Bergedorf (Leitung Frau Scharffetter). Es 
spielt die Orchestergemeinschaft im Hamburger 
Haus .der Heimat (Leitung Richard Igel). Die F ink-
warder Speeldeel hat ihre Mitwirkung zugesagt. 

Feierstunde zum „Tag der Heimat" 

Der Verband der ost- und mitteldeutschen Lands
mannschaften in Hamburg hatte zum „Tag der Hei 
mat" in den g r o ß e n Saal der Musikhalle eingeladen. 
Saal und Galerie waren voll besetzt, als der 1. Vor
sitzende des Verbandes, Dr. Junack. Vertriebene 
und G ä s t e , darunter den P r ä s e s der S o z i a l b e h ö r d e , 
Senator W e i ß , herzlich b e g r ü ß t e . 

Der erste Tei l der Feierstunde stand unter dem 
Wort, das ü b e r dem Tor des Hamburger Rathauses 
steht: „Fre ihe i t , die die V ä t e r errungen, m ö g e n die 
S ö h n e w ü r d i g bewahren." Diese Mahnung s c h m ü c k t e 
auch die R ü c k w a n d des Orchesterraumes, umrahmt 
mit den Wappen der deutschen Provinzen und Land
schaften jenseits der Elbe. Die Hamburger Chorge
meinschaft unter Gert Broede, die im F r ü h j a h r auf 
einer Reise nach S ü d w e s t a f r i k a das deutsche Lied 
mit g r o ß e m Erfolg erklingen l i eß , die Orchesterge
meinschaft im Hamburger Haus der Heimat unter 
Richard Igel und C h ö r e der O s t p r e u ß e n , der Schle-
sier und Sudetendeutschen bestritten den musikali
schen Teil der Feierstunde, die mit einer Impro
visation für das O s t p r e u ß e n l i e d an der Orgel w ü r 
dig eingeleitet wurde. Vorsprecher und Sprecher 
brachten in ihren A u s f ü h r u n g e n erinnerungsschwere 
Daten aus der Geschichte Hamburgs. Den H ö h e 
punkt der Feierstunde brachte die Ansprache des 
Senators W e i ß , der in tief empfundenen Worten 
der Leiden der 14 Millionen Heimatvertriebenen ge
dachte. Lobend e r w ä h n t e er ihren F l e i ß und die 
Aufbauarbeit der Landsleute in der Hansestadt. A n 
die Jugend appelierte er, dem Begriff Vaterland 
wieder Inhalt und Bedeutung zu geben und zu
gleich für ein Deutschland frei von Gewalt und T y 
rannei arbeiten zu wollen, das in Freundschaft mit 
allen V ö l k e r n lebt. Mit Liedern, Versen und Z w i 
schentexten gedachten die Vertriebenen ihrer ost
deutschen Heimatprovinzen. A b s c h l i e ß e n d dankte 
der 1. Vorsitzende des Hamburger Landesverbandes, 
Dr. Wiggert. allen Teilnehmern für ihre Mitarbeit. 
Mit dem Deutschlandlied klang die d e n k w ü r d i g e 
Feierstunde aus. K—e 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Vorsitzender der Landesgruppe Schleswig-Holstein 

G ü n l e r Petersdorf, 23 Kiel , Niebuhrstrafle 26. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Kiel , WllhelminenstraBe 47/49, 
Telefon 4 02 11. 

P i n n e b e r g . In der ersten Monatsversammlung 
nach den Sommerferien b e g r ü ß t e der 1. Vorsitzende. 
Erich Adler, die zahlreich erschienenen Landsleute. 
Im A n s c h l u ß f ü h r t e Landsmann Kurt Kumpies mit 
einem auf Band gesprochenen und mit musikalischer 

Das Ostpreußenblatt 

Qlüä Ott !onöflfmonnfrfr0ftli^en M t ü in. 
Untermalung versehenen Vortrag an die Samiand-
k ü s t e . Herzlicher Beifall dankte ihm d a f ü r . 

T r i t t a u . Kegelabend der Gruppe am 5. Oktober, 
19.30 Uhr, im Gasthaus Stapelfeldt. 

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 4 41 36. G e s c h ä f t s s t e l l e : Hannover. 
K ö n i g s w o r t h e r PIat2 3. Telefon 7 46 51. Post
scheckkonto Hannover 1238 00. 

O s t p r e u ß e n t a g in O s n a b r ü c k 
Zum O s t p r e u ß e n t a g am 19. Oktober in O s n a b r ü c k 

wird mit einer g r o ß e n Beteiligung der Gruppen aus 
den Regierungsbezirken O s n a b r ü c k und A u r i c h 
sowie aus dem Verwaltungsbezirk O l d e n b u r g 
gerechnet. Ferner werden G ä s t e aus dem ganzen 
n i e d e r s ä c h s i s c h e n Raum und Vertreter der Landes
regierung teilnehmen. Bei der E r ö f f n u n g s f e i e r in 
der P ä d a g o g i s c h e n Hochschule spricht Joachim Frei 
herr v. B r a u n ü b e r „Ostpo l i t ik in kritischer Ge
genwart". Der Sprecher der Landsmannschaft, Dr. 
Alfred G i 1 1 e , spricht beim o s t p r e u ß i s c h e n Abend 
um 20 Uhr in der G a s t s t ä t t e „ A m S c h l o ß g a r t e n " . Ost
p r e u ß e n s g r o ß e r Komponistendarsteller, Hans Seher-
wath ( K ö n i g s b e r g ) wirkt mit. Das Bundesmusik-
korps 11 aus Bremen unter Leitung von Major Fries 
musiziert. 

B e r s e n b r ü c k . In der Delegiertentagung der 
Kreisgruppe sprachen der 1. Vorsitzende, Fredi Jost, 
und der Kulturreferent, Paul Klinke, zum Tag der 
Heimat. Auf die Arbeitstagungen im Bad Pyrmonter 
Ostheim wurde n a c h d r ü c k l i c h hingewiesen. — Z u m 
O s t p r e u ß e n t a g in O s n a b r ü c k (19. Oktober) werden 
mehrere Busse eingesetzt. — Die n ä c h s t e Delegier
tenversammlung findet im Dezember statt. 

H a n n o v e r . F ü r die Busfahrt nach Paris vom 
4. bis 10. Oktober sind noch einige P l ä t z e frei. A n 
meldungen erbittet umgehend Siegfried S a ß n i c k . 
Bischofsholer Damm 142 (Telefon 88 52 33). 

F ü r s t e n a u . Vom 1. Vorsitzenden, Fredi Jost, 
wurden die Landsleute Strehlke, Friese, Tetzlaff 
und Frau Liegmann für ihre Treue geehrt. — Die 
Nachfolge des verstorbenen Schatzmeisters der 
Gruppe hat ab sofort Frau Liegmann ü b e r n o m m e n . 
— Die Gruppe nimmt am 19. Oktober am Ostpreu
ß e n t r e f f e n in O s n a b r ü c k teil. 

L i n g e n. Die Kreisgruppe nimmt am Ostpreu
ß e n t a g (19. Oktober) in O s n a b r ü c k geschlossen teil. 

S a l z g i t t e r - L e b e n s t e d t . Erntedankfest 
mit Tanz am 5. Oktober, 20 Uhr, in der Casino-
F i l m b ü h n e (Berliner S t r a ß e ) . Eintritt f ü r Mitglieder 
und F a m i l i e n a n g e h ö r i g e 2 D M , für Nichtmitglieder 
2,50 D M . Der 1. Vorsitzende der Gruppe, Gerhard 
Staff, wirkt ab 1. Oktober nebenamtlich als Dozent 
der Volkshochschule Salzgitter im „ O s t d e u t s c h e n A r 
beitskreis". Das Wirkungsgebiet erstreckt sich auf 
SZ-Lebenstedt. Das 1. Trimester ( g e b ü h r e n f r e i ! ) be
ginnt am 1. Oktober. 20 Uhr, in einem Schulraum der 
Schule am Amselstieg ( P e s t a l o z z i s t r a ß e ) mit einem 
Vortrag des G e s c h ä f t s f ü h r e n d e n Vorsitzenden des 
G ö t t i n g e r Arbeitskreises, Freiherr v. Braun, ü b e r 
„Recht und S t a a t s b e w u ß t s e i n als Grundlage einer 
deutschen Ostpolitik". — Der „ O s t d e u t s c h e Arbeits
kreis der VHS" trifft sich an jedem ersten Dienstag 
im Monat in dem genannten Schulraum. 

S a l z g i t t e r - L e b e n s t e d t . Die Feierstunde 
zum Tag der Heimat in der G l ü c k a u f - H a l l e wurde 
von 1400 Vertriebenen und Einheimischen besucht. 
— Kleiderspenden für die „ B r u d e r h i l f e O s t p r e u ß e n " 
nimmt die Leiterin der Frauengruppe, Gertrud 
Kle in , jeden Montagnachmittag in ihrer Wohnung 
( M a r i e n b r u c h s t r a ß e 30) entgegen. — Auf Antrag des 
Vorsitzenden der Gruppe, G . Staff, entschied sich 
der K u l t u r a u s s c h u ß des Rates der Stadt Salzgitter 
f ü r den Ankauf eines naturgetreu gearbeiteten K u -
renkahn-Modells zur Aufstellung in der Ostpreu
ß e n s t u b e des s t ä d t i s c h e n Museums. 

Q u a k e n b r ü c k . Teilnahme der Gruppe am 
O s t p r e u ß e n t a g (19. Oktober) in O s n a b r ü c k . Abfahrt 
mit Bus um 16.30 Uhr ab Postschule, 16.35 Uhr ab 
Bahnhof, 16.45 Uhr ab Badbergen, 17 Uhr ab Bersen
b r ü c k (Kreishaus). H i n - und R ü c k f a h r t s p r e i s 3,50 D M . 
Umgehende Anmeldungen in den Fleischwarenge
s c h ä f t e n Albutat vornehmen. 

NORDRHEIN-WESTFALEN 
Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-West

falen: Erich GM>noni. 4 D ü s s e l d o r f 10, Duisbur
ger S t r a ß e 71. Telefon 62 25 14. 

O s t p r e u ß e n t r e f f e n in Alsdorf 

In Zusammenarbeit mit der D J O f ü h r t die Be
zirksgruppe A a c h e n am 20. Oktober in Alsdorf 
ein g r o ß e s Treffen aller Landsleute aus den S t ä d t e n 
und Gemeinden des Bezirkes durch. N ä h e r e Aus
kunft d a r ü b e r erteilt Landsmann Foerder in Aachen. 
S ü d s t r a ß e 26/1. 

Das v o r l ä u f i g e Programm sieht folgende Veran
staltungen vor: 12 Uhr Kranzniederlegung am Ehren
mal; 13.30 Uhr Bezirksvorstandstagung; ab 16.30 Uhr 
heimatpolitische Kundgebung in den R ä u m e n des 
Restaurants Stassen (Broicher S t r a ß e 139); es spricht 
der 1. Vorsitzende der Landesgruppe, Erich G r i -
monl. Mitwirkende sind der Musikzug der Sieben
b ü r g e r Sachsen, der o s t p r e u ß i s c h e Fanfarenzug der 
DJO-Merkstein, eine Fahnengruppe sowie als S ä n 
ger Landsmann Bannas und F r ä u l e i n Mau. 19.30 Uhr 
ost- und w e s t p r e u ß i s c h e r Heimatabend mit drei 
Volkstanzgruppen, dem o s t p r e u ß i s c h e n Chor Hoen
gen und musikalischen Darbietungen. 

B a d G o d e s b e r g . Das Schaufenster der Buch
handlung Linz wartet zur Zeit in einer g r o ß e n 
Auslage mit B ü c h e r n ü b e r den deutschen Osten auf. 
Die Stirnwand s c h m ü c k t eine Landkarte mit Wappen 
der Heimat. 

B o c h u m . Ostdeutsches Seminar der Volkshoch
schule (Verwaltungs- und Wirtsehaftsakademie, H ö r 
saal C): am 8. Oktober, 19.30 Uhr, Vortrag von Pro
fessor Dr. Ernst Birke ( D ü s s e l d o r f ) , „Zur Siedlungs
geschichte Ostdeutschlands und Osteuropas". A m 22. 
Oktober, 19.30 Uhr. pricht Erhard Krieger Uber „Pr inz 
Eugen der edle Ritter". Jeder Vortrag ohne Eintritt. 

B o n n . Die DJO-Gruppe fand sich im Haus V a 
terland mit einer Jugendgruppe aus Stockholm zu 
einem geselligen Beisammensein zusammen. 

B u r g s t e i n f u r t . A m 29. September Familien
ausflug und Kinderfest zur Gartenwirtschaft Kort-
hues (Hollich) mit Kinderbelustigungen, Puppen
spiele, P r e i s s c h i e ß e n . Der Ost-West-Chor s c h l i e ß t sich 
an und wird mit Liedern den Nachmittag v e r s c h ö n e n . 
F u ß w a n d e r e r 14 Uhr ab Krelssparkasse. F ü r Geh
behinderte fShrt ein Bus. Abends Lampionzug. — 
O s t p r e u ß e n r u n d e erst wieder im November. 

D e t m o l d . Erntedankfeier am 20. Oktober in 
„Stadt Frankfurt". — A n dem Jahresausflug in den 
Harz unter Leitung des 1. Vorsitzenden, Erich Dom
masch, nahmen f ü n f z i g Landsleute teil. Pausen 
wurden in Neuhaus und in Braunlage eingelegt. In 
H o h e g e i ß an der Zonengrenze wurden Blumen am 
Stacheldraht niedergelegt. Damit gedachten die Ost
p r e u ß e n eines jungen Deutschen, der erst k ü r z l i c h 
von der „Vopo" bei seiner Flucht in die Freiheit 
erschossen worden ist. 

E s s e n - A l t e n e s s e n . Herbstfest am 21. Sep
tember, 20 Uhr. in der G a s t s t ä t t e Fischer (Am We
sterdorfplatz). G ä s t e willkommen. 

G r o B - D o r t m u n d . A m 27. September. 20 Uhr. 
Mitgliederversammlung im kleinen Saal des St.-Jo
sephs-Hauses ( H e r o l d s t r a ß e 13) auch lur Mitglieder 
der Frauengruppe und G ä s t e . Ein erst k ü r z l i c h in 
die Bundesrepublik gekommener Landsmann unter
sucht die Frage, wie leben und lebten unsere Lands
leute in O s t p r e u ß e n . Dazu wurden Lichtbilder ge

zeigt, die 1958 in O s t p r e u ß e n aufgenommen worden 
sind. — Weitere Versammlungen immer an icciem 
letzten Freitag im Monat im St.-Josephs-Haus. 

H a g e n . Im Oktober eine Herbstwanderung der 
Gruppe. - Im Mittelpunkt der sehr gut besuchten 
Monatsversammlung stand ein Vortrag ü b e r heimat-
politische Ereignisse, wobei sich der stellvertretenae 
Vorsitzende, Ernst Hanke besonders mit der Fern
sehsendung ü b e r Breslau auseindersetzte. K u i t u i -
wart Herbert Gell l i e ß beim geselligen Beisammen
sein den ostpreuischen Humor zu Worte kommen. 

K r e f e l d . Bunter Abend am 28. September. 20 
Uhr, im Restaurant Nordbahnhof (Oranienring 91). 
mit heiteren V o r f ü h r u n g e n , Belustigungen, Verlo
sung und Tanzkapelle. Eintritt 1,50 D M . 

M i n d e n . Der Sommerausfiug der Gruppe 
wurde mit einer Fahrt zur Feierstunde am Ehrenmal 
in G ö t t i n g e n verbunden ( ü b e r die Feierstunde hat 
das O s t p r e u ß e n b l a t t in Folge 37 in Wort und Bild 
a u s f ü h r l i c h berichtet). Die Fahrtleitung hatte Lands
mann W. Bartsch. 

R e c k l i n g h a u s e n - S ü d . Fahrt der Gruppe 
am 22. September nach Tannenberg und Umgebung 
( „ H o h e n Mark' ) . Anmeldungen sind umgehend zu 
richten an Landsmann Fritz Sanau (Bochumer S t r a ß e 
Nr. 198a). Auch Nichtmitglieder k ö n n e n mitfahren 
Abfahrt 10 Uhr ab Neumarkt. Z u s t e i g e m ö g l i c h k e i t 
in Recklinghausen-Altstadt am Busbahnhof um 
10.15 Uhr. 

RHEINLAND-PFALZ 
1. Vorsitzender der Landesgruppe Rheinland-Pfalz: 

Werner Henne, 675 Kaiserslautern, Barbarossa
ring 1, Telefon-Nr. 22 08. 

W e i d e n . Erntedankfest am 6. Oktober. — A m 
3. November Heimatfilme. — Adventsfeier am 1. De
zember. — Vorweihnachtliche Feierstunde am 
21. Dezember. Al le Veranstaltungen im Handwerker
haus. — Beim Heimatnachmittag berichtete der 
Kulturreferent ü b e r seine Reise nach Berlin, wobei 
er seine E i n d r ü c k e von der Schandmauer wiedergab. 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
1. Vorsitzender der Landesgruppe B a d e n - W ü r t t e m 

berg: Max Voss, 68 Mannheim, Z e p p e l i n s t r a ß e 
Nr. 42. 

Sterntreffen in Biberach a. d. R i ß am 22. September 
U m die landsmannschaftliche Arbeit zu aktivieren, 

das Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t s g e f ü h l und die Liebe zur 
Heimat bei den Landsleuten zu pflegen, wurde bei 
einer Zusammenkunft in U l m im Januar d. J . be
schlossen, in jedem Jahr wieder ein Sterntreffen der 
o s t p r e u ß i s c h e n Landsleute im w ü r t t e m b e r g i s c h e n 
Raum d u r c h z u f ü h r e n . 

Das n ä c h s t e Sterntreffen findet statt am Sonntag, 
dem 22. September, in Biberach an der R i ß , in der 
Turnhalle auf dem Gigelberg. Die Veranstaltung be
ginnt um 11 Uhr mit einer Morgenfeier. Das Mittag
essen wird gemeinsam eingenommen. A b 15 Uhr 
Heimatstunde mit einer Ansprache des Vorsitzenden 
der Landesgruppe und V o r t r ä g e n , Heimatliedern und 
V o l k s t ä n z e n von DJO-Gruppen. A n s c h l i e ß e n d zwang
loses Beisammensein mit Unterhaltungsmusik. 

Zu dem Sterntreffen in Biberach a. d. R i ß werden 
alle o s t p r e u ß i s c h e n Landsleute und Gruppen herz
lich eingeladen. 

Anmeldungen von Gruppen an Hermann Bieber, 
795 Biberach a. d. R i ß , Riedlinger S t r a ß e 93, erbeten. 

R a v e n s b u r g . A m 22. September Teilnahme 
der Kreisgruppe am Sterntreffen in Biberach (Riß) 
auf dem Gigelberg. Anmeldungen zur Gemeinschafts
fahrt mit dem Autobus beim 1. Vorsitzenden, Bruno 
Herrmann ( H e r r e n s t r a ß e 36). Fahrpreis 3.50 D M . 
— A m 12. Oktober, 20 Uhr. im g r o ß e n Saal des Ho
tels Waldhorn gemeinsames „ H e r b s t f e s t " mit der 
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j „ p>nmmern (Erntetombola und Tanzl 
^ ^ ' i T S k t o b e i r ° 7 u h r . im Hotel Waldhorn, Licht 
W i d c ™ v o r t ? a R ü b e r „ T r a k e h n e r Pferde", von Lands
mann G.oss-Parleese. 

«= • ' r •» n r e e n. A m 4. Oktober Erntedankfest 
^ r r „ „ n V - D c i ' O r g a n i s a t i o n s a u s s c h u ß wurde be-
» u . t ? t . M P P s i c h schon letz, mit den Vo,•;, •Leitungen 
3 U wT.Vivinc'itsfeicr am 21. De ember zu befassen. 
/ U n , M Vorsitzende. Erich Wohlgemuth, eröffnete 
^ M i t c l i e d e r v e i sammlung. die mit einem Gedicht 
d . r la S c h ö e p f l e r eingeleitet wurde. Aus dem B*> 
v - ° , t HL« i Vorsitzenden ü b e r die Tagungen im Bad 
rieht des 1 V o ' M t « Wirksamkeit der weit-

WISS'M sve •mit.lung ü b e r heimatpollti-
sehe F r ä s e n hervor. A n s c h l i e ß e n d u m r i ß er aktuelle 
politische Fragen. 

e t ii t t ir a r t A m 20. September. 19.30 Uhr, int 
T o r h ö s P i z (Torsi, al.ie. p o l i e r Saal) Fleckessen mit 
T?sch- und unierbaltuniismusik. - Zum Komgsber-
Ter Treffen am 13 Oktober in Hanau verbilligte 
Gemeinschaftstah.t der Kie .sgruppe mit Autobus. 
MHT schriftliche Anmeldungen bis 1. Oktober an 
Landsmann kTfred Falk, W e r d e r s t r a ß e 79. 

i T i m / N e u - U l m . Zusammenkunft an läß l i ch des 
15iähri->en Bestehens der Gruppe am 19. Oktober, 
IQ in hr im Vereinsheim der Sangergemein -xhaft 
A , m h r u s t s c h ü t z e n - K ( ) i ' t u n a . - Abfahrt zum Stern* 
treHen in B erach in d » r Turnhal le auf dem Gigel, 
Oer« am 22 O k t o b t . r 945 Uhr ab Bahnhof. 

BAYERN 
Vorsitzender der Landesgruppe Bayern: Walter 

Baasner 8 M ü n c h e n 23, C h e r u b i n s t r a ß e 1 (Tele
fon-Nr. 33 67 11). G e s c h ä f t s s l e l l e ebenlalls dort. 
Postscheckkonto: M ü n c h e n 213 96. 

15 Jahre Kreisgruppe Rosenheim 

Im Kloster Seeon - ein < Benediktinerstift und 
s p ä t e r Sitz der H e r z ö g e von 1 euchtenberg - beging 
die Kreisgruppe Rosenheim ihr lo.iahriges Bestehen. 
Die Zahl der G ä s t e . Gratulanten und Teilnehmer 
war so g r o ß , d a ß die schmiedeeisernen Gitter zu 
einem Nebenraum g e ö f f n e t weiden m u ß t e n , um 
auch diesen einzubeziehen. 

Der 1 Vorsitzende, Hans Schmelter. konnte unter 
anderem b e g r ü ß e n : Landsmann Egbert Otto aus 
Hamburg ( G e s c h ä f t s f ü h r e n d e s Vorstandsmitglied der 
Landsmannschaft), den 1. Vorsitzenden der Landes
gruppe Bayern, Basner. B ü r g e r m e i s t e r Reitter (Ro
senheim) Kreisvertreter Kuntze. Major Jansen, die 
1 Vorsitzenden der Naehbargruppen Traunstein 
und Aibl ing: Volkerts und Krosta. sowie den Ehren
vorsitzenden Rogalski. 

Basner w ü r d i g t e die 1 5 j ä h r i g e Arbeit der Gruppe, 
die zu den ä l t e s t e n in H ä v e r n g e h ö r t . E r zeichnete 
Frau Wondoitek. Frau Bordiert und Landsmann 
Schutt f ü r ihre Treue aus. Egbert Otto, der über 
die heimatpolitische Lage sprach, dankte den deut
schen Parteien d a f ü r , dal.! sie die Anliegen der Ver
triebenen so v e r s t ä n d n i s v o l l vertreten. BUrgermsW 
ster Reitter unterstrich, herzlich und launig, das be
sonders freundschaftliche V e r h ä l t n i s zu den Ost
p r e u ß e n , die sehr t ü c h t i g e K r ä f t e in den eigenen 
Reihen h ä t t e n — K r ä f t e die den Einheimischen so
gar ü b e r den Kopf gewachsen seien. Wenn die Ost
p r e u ß e n 15 Jahre durchgehalten h ä t t e n , dann sprä
che das d a f ü r , wie eng sie mit ihrer Heimat ver
bunden seien. Die Heimatliebe sei eine der schön
sten Tugenden. Landsmann Rogalski rief auf. die 
Arbeit f ü r die Wiedergewinnung O s t p r e u ß e n s nie 
aufzugeben. E in umfangre \s Programm folgte. 
Dr. Wimmer. Gennis. Frau Borchert. Frau Noak, 
Landsmann Evert m u ß dabei besonders f ü r ihr Mit
wirken gedankt werden. 

M ü n c h e n . Sitzung des G e s c h ä f t s f ü h r e n d e n Vor
standes der Bezirksgruppe am 26. September, 20 Uhr, 
in der G a s t s t ä t t e M ü n c h e n e r Hof. 

M ü n c h e n - K a r l s f e l d . Erntedankfest der 
Gruppe am 12. Oktober in der G a s t s t ä t t e Allacher 
A l m . 

D a c h a u . Fi lmabend (Berlin und Zonengi 
der Gruppe am 21. September im Zwingereck'. — 
Erntedankfest am 19. Oktober im Zwingereck. 

Wie m a c h t m a n e s ? 
Anfragen v o n Interessenten, wo man das Ost

p r e u ß e n b l a t t bestel len k ö n n e , erreichen uns t ä g 
l ich. Abgesehen davon , d a ß ü b e r das W i e und 
W o vielfach U n k l a r h e i t e n bestehen, werden bei 
diesen Anf ragen mitunter unricht ige und m i ß 
v e r s t ä n d l i c h e Anschr i f ten verwendet , so d a ß es 
manchmal ü b e r r a s c h t , w e n n die Post den recht
m ä ß i g e n E m p f ä n g e r t rotzdem ermittel t . 

H a b e n Sie mit a l len Ihren Freunden und Nach
barn ü b e r den Bezug des O s t p r e u ß e n b l a t t e s ge
sprochen? Unte r ihnen werden sich solche be
finden, bei denen es nur des A n s t o ß e s und der 
helfenden V e r m i t t l u n g bei der A b g a b e der 
Abonnementjsbestel lung bedarf. F ü r Ihre Be
m ü h u n g e n k ö n n e n Sie sich etwas aus den nach
stehenden W e r b e p r ä m i e n w ä h l e n . 

Für die Werbung neuer Bezieher wählen Sie 
aus nachstehenden Werbeprämien: 

also nicht bei der Post verbucht werden. Aul 
jeder neuen Bestellung gibt der Werber seinen 
Wunsch an; die Gutschrilten können auch zum 
Aulsammeln stehen bleiben. Die neuen Abon
nenten müssen selbst unterschreiben 

Eigenbestellungen und Abonnementserneue
rungen nach Wohnsitzwechsel oder Reise wer
den n i c h t prämiiert, ebenso nicht Bestellun
gen aus Sammelunterkünlten oder mit wech
selndem Wohnort, da der Dauerbezug von vorn
herein unsicher ist. 

H i e r a b t r e n n e n 

Für die Werbung eines neuen Dauerbeziehers: 

Hiermit bestelle ich bis auf Widerruf die Zeltung 

DAS OSTPREUSSENBLATT 
Organ der Landsmannschaft O s t p r e u ß e n e. V. 

Hauskalender „Der redliche Ostpreuße'; Post- ^ Z e U u n g e r s c h e l m w ö c h e n t l i c h 
kartenkalender „Ostpreußen im Bild"; Taschen- D e n Bezugspreis in H ö h e von 2 . - D M bitte ich 
kniender, alle für 1964; Ostpreußenkarte 1:400000 monatlich im voraus durch die Post zu erheben. 
ndt Städtewappen, farbig; fünf Elchschaufelabzei
chen, Metall versilbert; Kugelschreiber mit Prä-
gung „Das Ostpreußenblatt'; Autoschlüsselan- vör -"und' ' ' z 'üna1me 
hänger oder braune Wandkachel oder Wandtel-
ter 12,5 cm 0 oder Brieföffner, alles mit der 
Elchschautel; Bernsteinabzeichen mit der Elch- P o s t l e i , z a h i " W o h n o r t 
schauiel, lange oder Broschennadel; Heimatfoto 
18 X 24 cm (Auswahlliste wird auf Wunsch über-
sandt); Buch „Heitere Stremel von Weichsel und S t r a ß e und H a u s n u m m e r od"er" Post ort 
Memel" von Fritz Kudnig; Buch „Die schönsten 
Liebesgeschichten' von Rudolf G. Bindinq (List- r T V — 
Taschenbuch). Datum Unterschrift 

Für zwei neue Dauerbezieher: 

Feuerzeug mit der Elchschaufel; schwarze 
Wandkachel 15 X 15 cm mit Elchsdiauiel, Adler 
oder Wappen ostpreußischer Städte, Tannen-
bergdenkmal oder Königsberger Sdrloß; Heimat
toto 24 X30 cm (Auswahlliste auf Wunsch)-
Buch „333 Ostpreußische Späßchen"; Roman Die 
drei Musketiere" von Dumas (512 Seiten)"Ju
gendbuch „Fips klärt alles auf van Jochen 
Piechowski. 

Für drei neue Dauerabonnenten: 

Elchschautelplakette Bronze patiniert auf Ei-
chenplatle; Silberbrosche in Spinnentorm mit 
Naturbernstein; Wappenteller 20 cm mit Elch 
schauiel oder Adler; .Ostpreußisches Tagebuch' 
von Gral Lehndorff. g^ucn 

Wer mehr neue Abonnenten vermitteln ka*m 
erhalt auf Wunsch ein weitergehendes Anqeboi 
Hrsatzlielerung bleibt vorbehalten. 

Es werden die an die untenstehende Anschrift 
gesandten Bestellungen prämiiert; diese \oilen 

Ich bitte, mich in dei Kartei meines Heimatkreises 
zu f ü h r e n . Meine letzte Heimatanschrift: 

Wohnort S t r a ß e und Hausnummer 

Kreis 

Geworben durch 

Vor- und Zuname 

v o l l s t ä n d i g e Postanschrift' 

Als W e r b e p r ä m i e w ü n s c h e ich 

Als offene Briefdrucksache zu senden an 

Das O s t p r e u ß e n b l a t t 

V e r t r i e b s a b t e i l u n g 

2 Hamburg 13, Postfach 804t 
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m m Links: Erinnerungen werden wach! Ein Plakat aus veigangenen Tagen 
Ruth Hailersleben 

Hans-Georg Schüßler 
e in aussichtsreicher Stabhochspringer 

G. Jul i 1963. Hessi
sche Leichvathletik-
meisterschaften in 
Fulda. E in 19jähr iger 
ü b e r s p r i n g t im Stab
hochsprung 4,15 m 
und wird damit Hes-
ä e n m e i s t e r , jedoch 
auch o s t p r e u ß i s c h e r 
Rekordhalter! Der 
junge Leichtathlet 
h e i ß t Hans - Georg 
S c h ü ß l e r und 
wurde am 2. Oktober 
1943 in Hohenwaldeck 
(Makunischken), im 
Kreis Goldap gebo
ren. Diese Leistung 
hatte man dem jun
gen O s t p r e u ß e n , 
nachdem er schon als 
Jugendlicher und als 
Junior hervorgetre
ten war. wohl zuge
traut, doch mit dem 
neuzeitlichen, unge
wohnten Glasfiber

stab war es der bisher bedeutendste Erfolg. — Auf 
der Flucht (der Vater m u ß t e 1944 sein Leben an der 
Ostfront hingeben), kam Hans-Georg mit seiner Mut
ter in den hessischen Heimatort des Vaters. S p ä t e r 
wurde Alsfeld in Oberhessen, S c h l e s i e n s t r a ß e 8, der 
s t ä n d i g e Wohnort der Familie, wo der Junge das 
Gymnasium besuchte und neben guten schulischen 
Leistungen auch im Turnverein ein begeisterter und 
erfolgreicher Turner wurde. Mit 15 Jahren lernte er 
die Leichtathletik kennen, als er einen Freund bei 
einem Mehrkampf vertreten m u ß t e und hier ohne 
Training 1,49 m hoch und 5,20 m weit sprang. Und 
so kam er auch zum Stabhochsprung, der den J u 
gendlichen schon vorher besonders angesprochen 
hatte. Als guter Turner brachte er gerade für diese 
Ü b u n g die notwendigen Voraussetzungen mit. Mit 
2.60 m fing es an. dann 2.80. s c h l i e ß l i c h 3,10 m mit 
der Bambusstange. Bei dem vielseitigen Training 
langte es *uch im F r ü h j a h r 1959 zum Bezirksjugend
meister im Waldlauf. 

Als er hessischer Jugendmeister mit 3.30 m im 
Stabhochsprung wurde, da wurde auch die Tradi 
tionsgemeinschaft der Leichtathleten auf Hans-Georg 
aufmerksam. Kurzfristig, ohne seine weiteren L e i 
stungen zu kennen, wurde der junge O s t p r e u ß e 
nach Stuttgart zu den T r a d i t i o n s w e t t k ä m p f e n geru
fen. Dort traf er mit zwei weiteren O s t p r e u ß e n , 
beide zwei Jahre ä l t er , zusammen: Peter B l u h m 
(Asco Kbg.) und Manfred A l b r e c t i t (SV Lotzen). 
Hans-Georg S c h ü ß l e r b e w ä h r t e sich auch in den 
andern Konkurrenzen und lief bis 1961 in der ost
preußi schen Jugendstaffel mit L e m k e , P o s 
s a r t und Ulrich R e s k e Siege für O s t p r e u ß e n . 

Mit 3.50 m im Stabhochsprung wurde die Saison 
1959 beendet, und i960 folgte die Umstellung auf den 
Stahlstab Das war nicht einlach. W ä h r e n d in andern 
Disziolinen Verbesserungen gelangen, wurden es 
Im S'.Ebhochsorung nicht ganz befriedigende 3,45 m 
c'ie iedoch für den hessischen Jugendmeistertitel 
lar-nen F ü r 1961. das letzte Jugendjahr, sollte durch 
f le ; ßi^es Training mehr erreicht werden. Das L r -
gebnis: Zum drittenmal wurde Hans-Georg hessi
scher Jusendmcister mit 3.61 m und mit 3.81 m. an 
fünfter Stelle in der deutschen Jugendbestenhste. 
1962 in der M ä n n e r k l a s s e war es für ihn schwierig, 
sich durchzusetzen. Doch das Erreichen der 4 m im 
Stabhochsprung, der hessische Jumorentitel sowie 
der dritte Platz bei den deutschen Juniorenmeister
schaften waren für den jungen O s t p r e u ß e n H ö h e 
punkte und stolze Erfolge. 1963 konnte nicht alles 
nach Wunsch gehen. Das Abitur ( n e b e n ™ « 3 al e 
Fächer 1 und 2) s c h l i e ß l i c h einige Verletzungen, die 
Umstellung auf den Glasfiberstab (ohne das er se bst 
einen besaßl v e r z ö g e r t e n eine Leistungssteigerung^ 
Doch sch l i eß l i ch g l ü c k t e n 4.01 m. 4.02. dann 4.05 und 
4 11 w+ endlich der 4.15-m-Sprung mit einer durch 
Bruch " v e r k ü r z t e n nicht elastischen Stange,, da*U 
100 m in 11.6 Sek.. Weitsprung 6.71 m. Hochsprung 
1.70 m und K u g e l s t o ß e n 11.24 m, Leistungen, die im 
Zehnkampf 5180 Punkte zur Folge hatten. 

Wie wird es nun weitergehen? Jetzt als Student 
(Mathematik und Sport) an der U n i v e r s i t ä t Marbur* 
an der Lahn, für Hessen-Kassel startendL gilt es tur 
Hans-Georg S c h ü ß l e r . die erforderliche Zelt tar a a » 
Training zu haben, den Glasfiberstab wirklich ZU 
beherrschen (und wenn m ö g l i c h auch einen ZU De 
sitzen), noch schneller im Anlauf zu werden und von 
Verletzungen verschont ZU bleiben. 4.20 m R l u ^ l

o

e " 

Leistung, weil — wie er sagt — es einfach ein berau
schendes, s c h ö n e s G e f ü h l ist, so schwebend diese 
H ö h e n technisch m ö g l i c h s t vollkommen und feh
lerlos zu ü b e r s p r i n g e n . 

Vie l Zeit für ein Hobby bleibt nicht. Das Studium 
hat n a t ü r l i c h Vorrang, und wenn dann noch neben 
dem Training etwas Zeit bleibt, dann sind es ein 
gutes Buch, aber auch Tanz. Theater und Kino, die 
unsern Landsmann besonders interessieren. 

O s t p r e u ß e n hat in Horst S o m m e r (Heiligenbeil/ 
M ü n c h e n ) . Klaus W i 11 i m c z i k (Heilsberg Mainz), 
der sicher als deutscher S p i t z e n l ä u f e r ü b e r die H ü r 
den kaum mehr springen wird, und Manfred A 1 -
b r e c h t (SV L o t z e n / M ü n s t e r ) , drei weitere Sprin
ger, die H ö h e n zwischen 4,00 und 4.12 m geschafft 
haben. Gerade im Stabhochsprung hat es im letzten 
Jahr in erster Linie durch den umstrittenen Glas
fiberstab Weltrekorde am laufenden Band von 4.95 m 
bis zur Zeit 5.20 m gegeben. So wird auch der Ost
p r e u ß e n r e k o r d mit Sicherheit nicht nur einmal ver
bessert werden. Hans-Georg S c h ü ß l e r k ö n n t e wohl 
am ehesten mit neuen Rekorden aufwarten 

W. Ge. 

6. Ostdeutsche Musiktage 
in Schleswig-Holstein 

Der Mensch hat nichts so eigen, 
so wohl steht ihm nichts an, 
als d a ß er Treu erzeigen 
und Freundschaft halten kann. 

Wir meinen, wirklich in K ö n i g s b e r g zur Zeit des 
Barock zu sein und lauschen innerlich tief b e r ü h r t 
auf dieses s c h ö n e Lied Heinrich Alberts, das uns 
ein kleiner Chor an einem Abend der Ostdeutschen 
Musiktage singt. Professor Dr. E . Riemann (Kiel) 
hat uns zuvor h i n e i n g e f ü h r t in das damalige K ö 
nigsberg, die Insel des Friedens inmitten der Un
ruhen des D r e i ß i g j ä h r i g e n Krieges, wo Heinrich 
Albert wirkte. Prof. Riemann bringt uns selbst 
einige Beispiele aus dem reichen Liedschaffen H . 
Alberts und spielt dazu auf der Knickhalslaute, dem 
bevorzugten Begleitinstrument des Barock. Und 
ganz deutlich s p ü r t man die A t m o s p h ä r e des ba
rocken K ö n i g s b e r g in der „ M u s i k a l i s c h e n K ü r b i s 
h ü t t e - von Heinrich Albert, aus der wiederum der 
Chor einige Beispiele singt. 

Aber wir sind nicht in K ö n i g s b e r g und nicht im 
17. Jahrhundert, sondern im Jugendhof Scheersberg 
bei Flensburg, wo im Hochsommer nun schon zum 
sechsten Male die „ O s t d e u t s c h e n Musiktage" unter 
der Schirmherrschaft des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales und Vertriebene des Landes Schleswig-Hol
stein stattfanden. Die Gesamtleitung dieser Tage 
hatte wieder Oberregierungsrat Dr. H . Walsdorff 
vom genannten Ministerium, die musikalische Le i 
tung lag bei Hermann Wagner. Musikerzieher am 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Oldenburg/Hol
stein. 

Als wesentliche Aufgabe der Ostdeutschen Musik
tage stellte H . Wagner in seiner Ansprache bei der 
E r ö f f n u n g der Woche heraus, die K u l t u r g ü t e r des 
deutschen Ostens auf dem Gebiete der Musik re
p r ä s e n t a t i v zu f ö r d e r n und somit dazu beizutragen, 
d a ß auf geistig-kulturellem Gebiet Deutschland als 
eine Einheit in uns wie auch im B e w u ß t s e i n der 
anderen V ö l k e r Europas lebendig bleibt. Die vom 
„ J u n g e n Chor Schleswig-Holstein" unter der Le i 
tung von W. Wittrock (Kiel) a n s c h l i e ß e n d gesunge
nen C h o r s ä t z e von H . Albert, B. Donati, C. Jane-
quin, T h . Morley, L . Senfl und die Kantate nach 
Liedern von Neidhart von Reuenthal „Uns ist kom
men ein liebe Zeit" von C. Bresgen machten diesen 

Gedanken durch den musikalisch-symbolischen Zu
s a m m e n s c h l u ß Europas in eindrucksvoller Weise 
deutlich. 

Vier Arbeitsgemeinschaften boten den rund 85 
Teilnehmern der Ostdeutschen Musiktage Gelegen
heit, ihre Kenntnisse zu erweitern: in Chorleitung 
unterwies H . Wagner; der Instrumentalkreis musi
zierte unter Leitung von H . Poser, Professor für 
Komposition an der Staatlichen Hochschule für 
Musik in Hamburg; den Chor leitete W. Wittrock 
w ä h r e n d die Volkstanzgruppe wieder von G. Seifert 
(Flensburg) a n g e f ü h r t wurde, u n t e r s t ü z t von einer 
Musikantengruppe unter H . Mül l er (Oldenburg Hol
stein). 

A u ß e r dem Abend mit der K ö n i g s b e r g e r Barock
musik, der eingangs schon e r w ä h n t wurde, e r g ä n z t e n 
noch zwei weitere ö f f e n t l i c h e Veranstaltungen die 
eigene Arbeit der Teilnehmer: Nach einem Ü b e r 
blick ü b e r die kulturelle Entwicklung des deutschen 
Ostens, den Frau Landesminister Dr. L . Ohnesorge 
gab, spielte das Schattke-Trio mit H . Schattke 
(Flöte) , H. -D. Tonner (Violoncello) und K . - F . Tonner 

Blinde Königsbergerin suchte ihr Kind: 

(Klavier), Kompositionen von Bach, Telemann und 
H ä n d e l . Ein zweiter Abend brachte eine lettische 
Chor- und Volkstanzgruppe unter A. Cipulis und 
A. Jagere mit lettischen Liedern und T ä n z e n . 

Feierlicher H ö h e p u n k t und A b s c h l u ß war der letzte 
Abend, der die Teilnehmer, zu g r o ß e m Chor und 
Orchester z u s a m m e n g e f a ß t , unter Leitung von H . 
Poser, H . Wagner und W. Wittrock zu einem an
spruchsvollen Konzert vereinigte. Als Solisten traten 
S. Hanisch. B lockf lö te , und H . Mül ler , Sopran, her
vor. Auf dem Programm standen Werke von J . S. 
Bach. J . Sommer, H . Poser, W. Schäfer , F. Roth
schuh, G F. H ä n d e l und S. Scheidt. Zum S c h l u ß 
musizierten Chor und Orchester gemeinsam die K a n 
tate „Lob der Heimat" von W. Fussan, eine Auf
tragskomposition auf Worte von H . Eichen für die 
fünf ten Ostdeutschen Musiktage 1961, in der es h e i ß t : 

A l l mein Sein und all mein Leben, 
was ich bin und was ich kann. 
will ich dir mit Freuden geben. 
Vaterland, o nimm es an! 

Wolfgang Wittroclc 

E R I K A S S C H I C K S A L S W E G 
Ein Brief aus Litauen brachte amtlich Gewißheit 

K ö n i g s b e r g , zwei Jahre nach dem Einmarsch 
der Sowjets. Immer noch gab es in der ze rs tö r 
ten Stadt ein paar tausend Deutsche, die das 
Inferno der Bombenangriffe, die S t r a ß e n k ä m p f e 
und den Terror ü b e r l e b t hatten N u r wenigen 
war ein kle iner T e i l ihrer Wohnung verblieben, 
die meisten hausten in Ruinen, in K e l l e r r ä u m e n 
oder S c h r e b e r g ä r t e n . Das Leben dieser Menschen 
stand unter den harten Gesetzen des Dschun
gels; wer sich ihnen nicht anzupassen verstand, 
ging zugrunde. 

Zu diesen letzten Königsbergern gehörte 
auch Frau Martha Felgendreher mit ihren bei
den Töchtern Irmgard und Erika. Noch lebten 
die drei in ihrer Ponarther Wohnung — allein 
mit ihrem schweren Schicksal. Vater Felgen
dreher war nämlich, als diese Möglichkeit noch 
bestand, nach Eriurt gereist, er wollte dort ein 
Unterkommen suchen und die Familie dann aus 
Königsberg herausholen. Doch er konnte nicht 
mehr zurück! Verzweifelt suchte er nach der 
Besetzung der Stadt immer wieder, mit einem 
früheren Kollegen vom Ostpreußenwerk brief
lich in Verbindung zu kommen. Es war fast ein 
Wunder: einer der Briefe kam durch und auch 
die Antwort des Freundes, daß Frau und Kinder 
am Leben seien . . . 

Tapfer hatte sich Mutter Felgendreher bis da
hin mit den beiden Kindern gegen die furchtbare 
Not behaupten können; der Wille, zu überleben, 
zeigte den Menschen hier immer wieder neue 
Wege. So kam damals, zu Beginn des Jahres 
1947, das „Litauenfahren" auf. Die in Königs
berg verbliebenen Deutschen schmuggelten sich, 
von Hunger getrieben, auf abenteuerlichste Art 
mit der Eisenbahn nach Litauen. Sie wanderten 
dort von Bauernhof zu Bauernhof, arbeitend oder 
bettelnd, blieben für einige Wochen da und kehr
ten dann, gut erholt, wieder zurück. Sie brachten 
Eier, Butter und Mehl mit und erzählten, wie 
hilfsbereit die Litauer zu den Deutschen seien. 
Da es Kindern meist leichter gelang, in einem 
Güterzug unterzuschlüpfen, ließ Frau Felgen
dreher im Sommer 1947 auch ihre damals 
7jährige Tochter Erika mitfahren. Sie sollte sich 
endlich einmal satt essen. 

Inzwischen hatten aber die Sowjetrussen in 
Königsberg damit begonnen, die deutsche Be
völkerung schubweise in die Bundesrepublik 
abzutransportieren. Ohne zu wissen, wo ihr 
Kind geblieben war, mußte auch Frau Felgen
dreher mit ihrer ältesten Tochter von Heute auf 
Morgen ihre Wohnung räumen und rollte bald 
danach in einem langen Zug mit „Ausgewiese
nen" westwärts. Still kauerte sie in einer Ecke 
und dachte an ihr Kind. Wo mochte es wohl 
sein und in wessen Händen? Mit jedem Aufent
halt auf irgendeiner Station wuchsen die Angst, 
die Sorge, die seelische Not . . 

In Erfurt fand Frau Felgendreher ihren Mann 
wieder. Nur eine kurze Zeit des Zusammenseins 
gewährte das Schicksal den Eheleuten: der Ge
fährte starb wenige Wochen später an den Fol
gen einer Operation. 

Aber noch auf dem Sterbebett sagte er: „Erika 
kommt bestimmt wieder!" 

Mutter und Tochter blieben noch bis 1953 in 
Eriurt, dann setzten sie sich nach Essen ab, wo 
Irmgard Arbeit fand und bald danach heiratete. 
Im März 1962 erhielten sie eine nette kleine 
Zweizimmerwohnung. Und eines Tages war 
dann auch ein Enkelkind aa. 

Die Jahre vergingen, Jahre voll quälender 
Ungewißheit, verzweifelter Suche und fast hoff
nungsloser Bemühungen. Dann aber kam, völlig 
überraschend, im Juni 1962 ein Brief aus Litauen: 
das erste Lebenszeichen der verschollenen Toch
ter! 

schon im Training. 4.30 m k ö n n t e n es noch in aiese^m 
Jahr werden. In nicht allzu langer Zeit scheinen 
sogar die 4.40 und 4.50 m m ö g l i c h . „ . „ . 

Als s p ä t e r e r Lehrer im h ö h e r e n Lehramt will Hans 
Georg S c h ü ß l e r bei g ü n s t i g e n Voraussetzungen, aie 
nun einmal erforderlich sind, den Leistimgsspori 
noch zehn Jahre oder sogar l ä n g e r a u s ü b e n una 
»War als Stabhochspringer mit Steigerungen Oer 

^HQemetkt 

I miner wieder werden wir 
von Rundfunk und Fernsehen 
„unvoreingenommen" über 
das heutige Leben in unseren 
Ostprovinzen informiert. 
Wohlgemerkt: unvoreinge
nommen — nicht wahrheits
gemäß! 

Aber die Aufgabe des Jour
nalisten ist es, wahrheitsge
mäß zu berichten. Und das 
deckt sich wiederum nicht mit 
„unvoreingenommen" 

Vor allem dann nicht, wenn 
man es mit Kommunisten zu 
tun hat. Denn unvoreinge
nommen kann man nur be-

Unvore ingenommen 
richten, wenn auch der an
dere unvoreingenommen in
formiert. Der Kommunist tut 
das nicht. Er hat seine be
sondere Methode. Er schlägt 
auf die Propaganda-Pauke. 
Für ihn ist Propaganda und 

Propagandamachen ein 
„Dienst am Sozialismus". 

Journalisten aus dem 
treien Westen werden daher, 
wenn sie diese Methode bil
ligen, sehr schnell zu Trägern 
kommunistischer Propagan
da. Und ihre Vertrauenswür
digkeit bei uns schwindet da
hin 

Das Gebot der Wahrheit 
geht ihnen verloren. So 
schneidern sie sich ein Tu-
gendmäntelchen und sagen 
statt dessen „unvoreinge
nommen". Für sie ist die 
Wahrheit, die entlarvt, 
mausetot. 

Wir werden uns hüten, 
„unvoreingenommen" über 
die heutigen Zustände in un
seren ostdeutschen Provin
zen zu berichten. Uns ist die 
Wahrheit lieber, bekennt Ihr 

J op 

Nun erfuhr Mutter Felgendreher, daß Erika 
die ganze Zeit über bei litauischen Bauern ge
arbeitet, nie eine Schule besucht hatte und nur 
litauisch sprechen konnte. Ein wenig schreiben 
hatte sie sich selbst beigebracht. Da sich nie
mand so recht um sie kümmerte, konnte es ge
schehen, daß sie an Epilepsie erkrankte. Jetzt 
befand sie sich in einem Invalidenheim, ohne 
ausreichende ärztliche Betreuung. 

Ein schwerer Schicksalsschlag hatte inzwischen 
auch ihre Mutter betroffen: sie war völlig er
blindet. Als aber mit dem Brief der Tochter die 
Ungewißheit ein Ende genommen hatte, setzte 
sie alles daran, ihr Kind so schnell wie möglich 
herzubekommen. Sie fuhr selbst zum Auswärti
gen Amt nach Bonn und bat um Unterstützung, 
sie schrieb sogar an die Frau des sowjetischen 
Ministerp; denlen Chruschtschew: Gebt mir 
meine Erika wieder! 

Antwort erhielt sie zwar nicht, aber nach lan
gem Hin und Her kam eines Tages ein Tele
gramm aus Friedland, daß Erika dort eingetrof
fen sei. 

Mutter Felgendreher ließ es sich nicht neh
men, sie von dort abzuholen, und es hätte der 
Narbe am linken Fuß als Erkennungszeichen 
gar nicht bedurft: die Ähnlichkeit mit der Mutter 
war unverkennbar! Aber das weiß Frau Felgen
dreher nur von anderen, sie kann ihr Kind ja 
nicht sehen und einstweilen nicht einmal mit 
ihm sprechen. Aber sie hat es gelernt, zu war
ten; vom ersten Brief bis zum Wiedersehen war 
ja noch ein volles Jahr vergangen. 

Die Geschichte von Er ika Felgendreher ist 
eines von vie len Kinderschicksalen aus den W i r 
ren der Nachkriegszeit . Sie ist heute ein stilles, 
recht hübsches junges Mädchen von 23 Jahren, 
dessen Gesundheitszustand sich durch die ihm 
ü b e r s a n d t e n Medikamente schon merklich ge
bessert hat und das glücklich ist, mit Mut ter und 
Schwester wieder vereint zu sein. 

H I - >< n o r d t 

R ä t s e l - E c k e 
Fül l -Rätse l 
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Die waagerechten Felder sind mit o s t p r e u ß i 

schen F l u ß n a m e n auszufül len , deren Anfangs
buchstaben — von oben nach unten gelesen — 
einen weiteren os tp reuß i schen Fluß nennen. 

C Rätsel-Lösung aus Folge 37 

O s t p r e u ß i s c h e Rä tse lecke 
Bajohren, Norki t ten , Nachtmahr, Russ, Sack' 

heim, Mar ienburg , G r ü n a u , Uderwangen, N i d -
den, Nordenburg, Gi lge , Elchwerder, Rauschen, 
Nimmersatt , Tharau, Upalten, Narmeln . 

J o h a n n G e o r g H a m a n n 
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Landsleute 
denken an unsere Altchen 

Ein Beispiel aus Hagen 

Ihr Erntedankiest verbinden die Lands
leute der Kreisgruppe Hagen mit einem 
beispielhaften Plan: Zugunsten der hoch
betagten Ostpreußen, die in der Stadt an
sässig sind, wird das Erntedankfest mit 
einer Tombola verbunden Aus dem Erlös 
sollen die Altchen wieder Stunden geselli
ger Freude erleben können. Für sie plant 
die Kreisgruppe einen schönen und unbe
schwerten Nachmittag. 

Wit gratu l ieren. . . 

zum 93. Geburtstag 
Bach, Karoline, geb. Krause, aus Altkirchen, Kreis 

Orteisburg, zuletzt in Ebendorf, Kreis Orteisburg, 
jetzt bei der ä l t e s t en Tochter Martha und Schwie
gersohn Friedrich Jondral in 5158 Neu-Bottenbroich 
ü b e r Horrem, Eichenweg 1, am 20. September. Die 
Jubilarin erfreut sich guter Gesundheit und geisti
ger Frische. Sie w ü r d e sich über Lebenszeichen von 
Bekannten sehr freuen. 

Scharnowski, Michael, Landwirt, aus Hohendorf, Kreis 
Neidenburg, jetzt in 491 Lage'Lippe, Lortz ingstraße 
Nr. 22, am 25. September. 

zum 92. Geburtstag 
Horn, Marie, geb. Reiner, aus Daynen, Kreis Pill-

kallen, zu erreichen über Frau Martha Staedler, 
Berlin 37, Sprungschanzenweg 67, am 22. September. 

Sperling, Olga, aus M a r t i n s h ö h e , Kreis Lyck, jetzt 
in 4049 Gruissen, bei Haut, am 25. September. 

zum 90. Geburtstag 
Beguhl, Auguste, aus Gumbinnen, W a s s e r s t r a ß e 2a, 

jetzt Lübeck, Dürers traße 46 bei Brandt, am 25. Sep
tember. 

Vahlpahl, Albert, aus Maldeuten, jetzt Mainz, Welsch-
nonnengasse llVio, am 23. September. Der Jubilar, 
der in Berlin aufgewachsen ist, kam als junger 
Mann nach Maldeuten, wo er als Prokurist im S ä g e 
werk Hildebrandt A G . tät ig war und auch seine 
Frau Paula kennenlernte. S p ä t e r siedelten sie nach 
K ö n i g s b e r g über . Dort entfaltete er eine reiche Tä
tigkeit als s e l b s t ä n d i g e r Holzkaufmann. Der Ju
bilar erfreut sich bester Gesundheit und unter
nimmt sehr gern lange S p a z i e r g ä n g e . 

zum 89. Geburtstag 
Dmoch, Gustav, aus Drygallen, Kreis Johannisburg, 

jetzt Berlin 62, Fr i tz -Reuter-Straße 4, am 24. Sep
tember. 

Hirsch, Henriette, geb. Jelonek, aus Steinhof, Kreis 
Sensburg, jetzt bei Tochter Anna und Schwieger
sohn Walter Schramm in Bochum, Wilhelm-Engel-
Straße 2, am 20. September. Die Jubilarin ist sehr 
rüst ig , sie ist sechsmal Urgroßmut ter und einund
zwanzigmal Großmut ter geworden. 

zum 88. Geburtstag 
Freitag, Paul, Rev ier förs t er i. R., aus Adlershorst, 

Kreis Neidenburg, jetzt Kiel, Altersheim, A m 
Blocksberg, am 10. September. 

zum 87. Geburtstag 
Bieber, Wilhelm, aus Bieberswalde; Kreis Osterode, 

jetzt bei Tochter Elfriede Kramn»"«i Helmstedt, Bü-
l o w s t r a ß e 3, am 14. September. Der Jubilar w ü r d e 
sich freuen, von Bekannten aus der Heimat zu h ö r e n . 

Dembeck, Emilie, geb. Tybussek, aus Gilgenau, Kreis 
Osterode, jetzt bei Tochter Ruth in 33 Braunschweig, 
Fr i edr i ch -Viog t länder -S traße 14, am 19. September. 
Die Jubilarin nimmt regen Anteil am Zeitgeschehen. 

zum 86. Geburtstag 
Assmann, Adolf, aus Gr.-Hermenau, Kreis Mohrun

gen, jetzt M ö n c h e n g l a d b a c h , Peschers traße 178, am 
24. September. 

zum 85. Geburtstag 
Grunwald, Auguste, aus Kl . Kärthen , Kreis Barten

stein, jetzt 3359 Bad Gandersheim, Salzberg 26, 
am 21. September.. 

Scheffler, Emilie, aus K ö n i g s b e r g , G r o l m a n n s t r a ß e 8, 

l ^ u n d ^ u n k an? < ^ - e i n s e k e n 

In der Woche vom 22. bis zum 28. September 

NDR-WDR-Mittelwelle. S o n n t a g , 19.30: Die 
Vertriebenen und die Bundesrepublik. — S o n n 
a b e n d , 15.00: Alte und neue Heimat. — 19.10: 
Unteilbares Deutschland. 

N D R - U K W . S o n n a b e n d , 20.30: Romeo und 
Julia in Berlin. H ö r s p i e l . 

Deutschlandfunk. M i t t w o c h , 10.10: Friedrich 
der Große , Mensch und Regent. 

Hessischer Rundfunk. M o n t a g bis F r e i t a g , 
15.20: Deutsche Fragen. 

S ü d d e u t s c h e r Rundfunk. S o n n a b e n d , 11.30: 
Das Bernsteinzimmer des Zaren. Die unglaubliche Ge
schichte einer Kunstsammlung in K ö n i g s b e r g . 

S ü d w e s t f u n k . F r e i t a g ! U K W II, 11.30: Alte 
Heimat. Arnold Grunwald: Das Kurische Haff und 
seine Umgebung. 

Saar ländischer Rundfunk. F r e i t a g , Zweites 
Programm, 19.45: Albrecht, Prinz von Hohenzollern. 
Zum 65. Geburtstag: Toccata und Passacaglia. Drei 
Lieder nach Gedichten vom Morgenstern. Variationen 
und Fuge für zwei Klaviere. 

Bayerischer Rundfunk. M i t t w o c h , Zweites 
Programm, 19.20: Zwischen Elbe und Oder. — S o n n 
a b e n d , Zweites Programm, Das ostdeutsche Tage
buch. 

Sender Freies Berlin. D i e n s t a g , 19.00: Alte 
und neue Heimat. — D o n n e r s t a g , Zweites Pro
gramm, 20.00: Siegfried Lenz, Zeit der Schuldlosen. 
Schauspiel. — S o n n a b e n d , 19.00: Unteilbares 
Deutschland. 

Deutsches Fernsehen 

S o n n t a g , 12.00: Der internationale Frühschop
pen. — M o n t a g , 21.45: Unter uns gesagt. — 
D i e n s t a g , 22.45: Mitteldeutsches Tagebuch. 

jetzt bei Tochter Elisabeth Plewe, Köln-Deutz , 
U l i t zkas traße 42. am 24. September. 

zum 84. Geburtstag 
Heinrich, Auguste, aus Allenstein, jetzt Berlin-Char

lottenburg, K ö n i g i n - E l i s a b e t h - S t r a ß e 6, am 24. Sep
tember. 

zum 83. Geburtstag 
Klask, Gottlieb, aus Gr.-Dankheim, Kreis Orteisburg, 

jetzt Gelsenkirchen-Hessler, J a h n s t r a ß e 15, am 
23. September. 

Lau, Franz, aus Wokellen, Kreis Pr.-Eylau, jetzt 7234 
Aichhalden, Hinterdorf 348, bei Schramberg, 
Schwarzwald, am 16. September. 

Prill, Wilhelm, Brennereiverwalter i. R., aus Sagsau, 
Kreis Neidenburg, jetzt 5413 Bendorf, Engerser 
Landstraße. 

Schwill, Helene, geb. Meyer, aus Rotheneu, Kreis 
Pr.-Eylau, jetzt Minden, N e u t o r s t r a ß e 6, am 25. Sep
tember. 

Willgalis, Michael, aus Jankeiten, Kreis Memel, jetzt 
Lübeck, Dorfs traße 9, am 22. September. 

zum 82. Geburtstag 
Gropp, Gustav, O r t h o p ä d i s c h e r Schuhmachermeister, 

aus Allenstein, K r o n e n s t r a ß e 10, jetzt 2056 Glinde, 
Eichloh 5, am 25. September. 

zum 81. Geburtstag 

Fahrun, Amalie, aus Seedorf, Kreis Lyck, jetzt Bo
chum-Langendreer, D ü r e n e r Straße 16, am 25. Sep
tember. 

Kastaun, Friedrich, aus Gerdauen (Bahnhof), jetzt 
Lübeck, Fackenburger Allee 31, am 19. September. 

Kullik, August, Landwirt und F i schhändler aus W i -
kenau, Kreis Neidenburg, jetzt 7113 Neuenstein, 
Friedridisruher Straße 5, am 15. September. 

Stangel, Auguste, geb. Petczelies, Witwe, aus Teil
rode, Kreis Gumbinnen, jetzt bei Sohn Hermann, 
in M ü n c h e n 9, Ruppertsberger Straße 11, am 18. Sep
tember. 

Zeller, Bernhard, Gastwirt und Kolonialwarenbesitzer 
aus Thomsdorf, Kreis Pr.-Eylau, jetzt 7251 Weis
sach, Kreis Leonberg, am 20. September. 

zum 80. Geburtstag 

Aue, Richard, Regierungsoberinspektor i. R., aus T i l 
sit, jetzt 216 Stade, S t e i e r m a r k s t r a ß e 75, am 21. Sep
tember. 

Bogumll, Emilie, geb. Krzoßa, aus Peitschendorf, Kr. 
Sensburg, jetzt bei ihrem Sohn, dem Zahnarzt Dr. 
Ernst Bogumil in Hamburg-Wandsbek, Kredenbur-
ger S traße 32, am 22. September. 

Kahsnitz, Anton, aus Wuttrienen, Kreis Allenstein, 
jetzt 3579 Wasenberg ü b e r Treysa bei seinen Töch
tern Helene und Hildegard, am 11. September. 

Klein, Alfred, Obergerichtsvollzieher i. R., früher 
Insterburg, H i n d e n b u r g s t r a ß e , jetzt 579 Brilon, Am 
Markt 7, am 21. September. 

Krause, Hulda, geb. Wilhelm, aus Uderwangen, Kreis 
Pr.-Eylau, jetzt B r u n s b ü t t e l k o o g , Kar ls traße 15, am 
20. September. 

Krebs, Anna, aus K ö n i g s b e r g , Schnür l ings traße 16, 
jetzt Lübeck, Vorwerker Straße 37, am 15. Sep
tember. 

Mankus, Auguste, geb. Stanschus, aus Ballanden, 
Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt Hannover, A m Listholze 
Nr. 54, am 7. September. 

Ogrzall, Gustav, aus K ö n i g s b e r g , W a l l e n r o d s t r a ß e 16, 
jetzt 1 Berlin 46, Bruchwi tz s traße 14c, am 22. Sept-
tember. Der Jubilar war 45 Jahre lang R e v i e r g ä r t 
ner und Gartenmeister beim Städt i s chen Gartenamt. 

Schipporeit, Martha, aus K ö n i g s b e r g , jetzt Minden/ 
Westfalen, A m Lohkamp 13, am 20. September. 

Puch, Marie, jetzt bei Tochter Marta Sticklat in Lüne
burg, Scharnhors t s t raße 48, am 21. September. 

Sommer, Frieda, aus K ö n i g s b e r g , S t ä g e m a n n s t r a ß e 
Nr. 76a, jetzt 5678 Wermelskirchen, Pohlhausen 49, 
am 24. September. 

Salokat, Friedrich, aus Melletschen, Kreis Angerapp, 
jetzt bei Tochter Hilde Maurer, in 7565 Obertsrot, 
K a r l - O s t h u s h e n r i c h - S t r a ß e 8b, am 24. September. 

Saunus, Ida, geb. Kiwilus aus Schakuhnen, Kreis 
Elchniederung, jetzt 2849 Harme, ü b e r Vechta, am 
18. September. 

Wendland, Emil, aus Brahetal, Kreis Angerapp, jetzt 
in Hamburg-Marmstorf, Langenbeker Weg 103, am 
24. September. 

zum 75. Geburtstag 
Didlaukies, Anna, aus Buschhagen, Kreis S ta l lupö-

nen, jetzt 3 Hannover-Linden, U n g e r s t r a ß e 16, am 
21. September. Er gratuliert herzlich „Das Kränz
chen" 

Domhrowski, Friedrich, Landwirt, aus Prostken, Kreis 
Lyck, jetzt in Bad Schwartau, Riesebusch 8, am 

• 25. September. . 
Hi l l , Lina, aus Bartenstein, W ä r t e r h u u s 73, jetzt LU 

beck, Gr.-Peterstjrube 21, am 22. September. 
Knabe, Elise, aus K ö n i g s b e r g , Hufenallee 48 jetzt 

Ludwigsburg-Eglosheim, Hirschbergsliafte 113. <»lrl 

24. September. 
Ladewig, Charlotte, geb. Grimm, aus Konigsbeig, 

Scharnhors t s t raße 15, jetzt 2133 Ottersberu bei Bre
men, Lange Straße 21, am 22. September. 

Lischewski, Ida, geb. Bolz, aus Bindungen, jetzt zu 
erreichen durch Dr. Lischewski, W e i ß e n b o r n , Kreis 
Oschwege, am 22. September. 

Makowlus, Alfred, ehemaliger Geschäftsführer der 
Firma Gebr. Gronau, aus Memel, Fiiodrich-Wilhelm-
StraDe, jetzt 622 R ü d e s h e i m , K i r d i s t r a ß e 9, am 
25. September. Der Jubilar erfreut sich besler Ge
sundheit. . . 

Malso, Gustav, aus Gusken, Kreis Lyck, jetzt 4bl.) 
Westik, M ü h l e n s t r a ß e 11, am 23. September. 

Preuss, Erich, Landwirt, aus Langendorf, Kreis Kö
nigsberg, jetzt 652 Worms, Alzeyer Straße 95, am 
15. September. 

Riegel, Friedrich, aus A c k e r m ü h l e , Kreis S c h l o ß b e i g , 
jetzt 5769 Amecke, am 19. September. Der Jubilar 
erfreut sich guter Gesundheit. 

Romahn, Herrmann, Herren- und Damenschneider, aus 
K ö n i g s b e r g - P o n a r t h , jetzt Garlstedt, Kreis Ostei-
holz-Scharmbeck, am 20. September. 

Rüdiger , Emil, aus K ö n i g s b e r g , A l b e r t - N t i e q e l - S t r a ß c , 
jetzt 5603 Wül fra th , H a v e m a n n s t r a ß e 9, am 22. Sep
tember. 

Vorlauf, Lina, aus K ö n i g s b e r g , S e d a n s t r a ß e , jelzt 2174 
Hechthausen, am 16. September. 

Witt, Marlha, Lehrerwitwe, aus Tilsit. S t i l l s t r a ß e 12a. 
jetzt Delmenhorst, F r i d t j o f - N a n s e n - S t r a ß e 12, am 
25. September. 

Wittke, Ludwig, Kaufmann und Landwirt, aus G r o ß -
Lindenau bei K ö n i g s b e r g , jetzt 583 Schwelm, Köl
ner Straße 3, am 20. September. Der Jubilar hatle 
in der Heimat viele Ehrenämter , unter anderem war 
er Hauptbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr 
und ist dadurch vielen bekannt. 

Zabka, Hieronymus, Regierungsinspektor a. D., aus 
Gumbinnen, zuletzt Allenstein, jetzt mit seinei 
Frau Margarete, geb. Goetz, in D ü s s e l d o r f - R a t h , Li-
l i e n c r o n s t r a ß e 4, am 21. September. Der Jubilar 
erfreut sich bester Gesundheit. 

Goldene Hochzeiten 
Altmann, Friedrich, und Frau Auguste, geb. Schrö

der, aus Gallitten, Kreis Bartenstein, jetzt 2 Ham
burg-Volksdorf, Heinsonweg 62b, am 12. Septem
ber. 

Bensing, Max, O b e r s t r a ß e n m e i s t e r i. R., und Frau 
Anna, geb Fandrey, aus Tilsit, S c h w e d e n s t r a ß e 1, 
und Altenkirch, Kreis Tilsit-Ragnit, jetzt 28 Bremen. 
M e y e r s t r a ß e 75/77, am 25. September. 

Bork, Karl, G ä r t n c r e i b e s i l z e r , und Frau Marta, geb. 
Holldack, aus K ö n i g s b e r g - L a u t h , zu erreichen ü b e r 
Sohn Helmut Bork in 7107 Neckarsulm, Markt
s traße 13, am 6. September. 

Gatza, Michael und Frau Auguste, geb. Gorontzi, aus 
Saadau, Kreis Orteisburg, jetzt 405 M ö n c h e n g l a d 
bach, Venn 80b, am 23. September. 

Lettau, Karl, Lehrer, und Frau K ä t h e , geb. Senkel, 
aus Peterkehmen (Kreis Insterburg) und Kehlen 
(Kreis Angerburg), jetzt 34 G ö t t i n g e n , A m S ö l e n -
born 10, am 21. September. 

Munier, Fritz und Frau Anna, geb. Sablowski, aus 
Grogauden (Kreis Gumbinnen), jetzt 29 Oldenburg 
(Oldenburg), R ü b e z a h l s t r a ß e 17, am 15. September. 

Riemann, Hermann und Frau Elise, geb. Rhode, aus 
K ö n i g s b e r g , Nasser Garten 102, jetzt 2057 Geest
hacht, Geesthachter Straße 103/105, am 23. Septem
ber. 

Walter, Gustav und Frau Maria, geb. Budnick, aus 
Korschen, jetzt 2449 Petersdorf'Fehmarn, am 12. 
September. 

Wischnewski, Anton, Krankenpfleger, und Frau A n 
tonie, geb. Palmowski, aus Allenstein, Angerburger 
Straße 3, jetzt 6719 Stetten, S t e i g s t r a ß e 13, am 16. 
September. 

Jubiläen 
Armbrecht, Heinrich, Bankoberinspektor aus Al len

stein, Langgasse 5, beging am 8. September sein 
4 0 j ä h r i g e s D i e n s t j u b i l ä u m . 

Radoch, Rudolf, Stellmachermeister aus Gr.-Jahnen, 
Kreis Angerapp, jetzt G r ä f e n h a u s e n , Kreis Darm
stadt, H a u p t s t r a ß e 25, begeht am 30. September 
sein 5 0 j ä h r i g e s D i e n s l j u b i l ä u m . Der Jubilar war von 
1919 bis 1944 in Gr.-Jahnen s e l b s t ä n d i g . 

Bundesverdienstkreuz 
für DL Neumann 

Er schuf d ie Kanta te „Heimaterde" 

In Anwesenheit 
von Vertretern des 
Kie l e r Kultusmini
steriums und des 
Verbandes der Hei-

matvertriebenen 
(VdH) in Kie l über-
reiehte Schleswig-
Hols te ins Kultus
minis ter Osterloh 
das Verdienstkreuz 
am Bande des Ver
dienstordens der 
Bundesrepublik an 
den ostpreußischen 
Komponis ten und 
Chor le i t e r stu-
dienrat i . R, j ) r 

G e o r g Neumann 
( K a r l s t r a ß e 8/10) 

Der jetzt 77jäh-
i i g e ist in L y c k 
geboren, wo er i n 
G y m n a s i u m lehrte 
und ü b e r seinen 
1 l e i m a t k r e i i hinaus 

,ils Komponis t dei Kanta te „ H e i m a t e r d e " und 
einer A n z a h l von I le imal Iiedern bekannt ge
wesen ist. Nach der V e r t r e i b u n g ist seine Kan-
tute mehrfach a u l g e l ü h i t worden , so auch in 
I L imburg Die hohe A u s z e i c h n u n g erhielt Dr. 
N e u mann besondeis Im seine B e m ü h u n g e n um 
die Erha l tung ostdeutschen und oslpreußischen 
Liedgutes . V o r wen igen Jahren wurde ihm die 
goldene D i r i g e n l e n n a d e l des Deutschen Sänger
bundes v e r l i e h e n ; seil l ' C i l leitet er den VdH-
C h o r in K i e l . 

Landsmann G e o r g N'euinann studierte Alt
p h i l o l o g i e und p r o m o v i e r t e bereits mit 22 Jah
ren (cum laude), danach legte er das Examen 
für K i r c h e n - und Schu lmus ik ab. Nach der Ver
t re ibung war ei als Studienrat in Eckernförde 
bis zu seiner P e n s i o n i e r u n g t ä t i g . 

M i n i s t e r O s t e r l o h schi lder t Dr . Neumann als 
e inen hochverd ien ten P ä d a g o g e n . Land und 
Bund wissen seine Le i s tungen zu schätzen. Er 
habe das o s t p r e u ß i s c h e L iedgu t i n der Heimat 
gepflegt und es h e r ü b e r g e r e t t e t i n eine Zelt, In 
der die ma te r i e l l en W e r t e d ie idee l l en zu über
fluten drohen . _ 

Z w e i Tage nach der V e r l e i h u n g dirigierte Dr. 
N e u m a n n in der K i e l e r Os t seeha l l e v o f brmre-
ren tausend Besuchern seine Kan ta te „Heimat
erde" be im dr i t t en N o r d m a r k t r e f f e n der Sude
tendeutschen Landsmannschaf t u n d des Verban
des der H e i m a t v e r t r i e b e n e n K i e l an läßl ich sei
nes 1 5 j ä h r i g e n Bestehens. Er erntete mit sei
nem lOOköpl igen K l a n g k ö r p e r e inen überwäl t i 
genden Be i f a l l . YL. 

Das Abitur bestanden 
Anton, Gabriele (Pfarrer Oscar Anton und Frau II*, 

geb. Roewer, aus Ebenrode), jetzt 8032 Lodlharh, 
bei M ü n c h e n . 

Roschewitz, Sigrid Christa (Heinrich Roschewi t« und 
Frau Adelheid, geb. Thiel, aus Wuttrienen, Kreis 
Allenstein), jetzt Paula de Sariniente 1080, Bario, 
San Francisco, Mendoza-Guaymallen, Argentinien. 
Lyzeum Mendoza. 

Schukles, Reinhold (Gewerbelehrer Alberl Schukies 
und Frau Helene, geb. Harsum, aus Tilsit, Hohe 
Straße 10), jetzt 511 Alsdorf, Ofdener-Gracht 7. 
Chnstophorusschule in Obersalzberg'Berchtesgaden. 

Bestandene Prüfungen 
Rente, Gert, ä l t e s t e r Sohn des gefallenen Sparkas

senoberinspektors G ü n t e r Rente und Frau Gertrud 
Edith, geb. Dams, aus Heinrichswalde, Kreis Elch-
niederung, jetzt 654 Simmern, Bingener Straße 46, 
hat an der Staatlichen Ingenieurschule zu Mainz 
das Examen als Stahlbauingenieur mit „gut" be
standen. 

Royla, Rosomarie. Tochter des Polizeimeisters Paul 
Royla und Frau Erika, geb. Hoppe, aus Lvck, Yorck-
s t raße 19, jetzt 8937 Bad W ö r i s h o f e n , Kathreiner-
s t r a ß e 5, hat an der Diakonissen-Anstalt Augsburg 
das Staatsexamen als K i n d e r g ä r t n e r i n mit .qut* 
bestanden. 

Vogel , Ulrich, Diplom-Ingenieur, Sohn des Kaufmanns 
Emil Voge l und Frau Herta, geb. Surkau, aus Nem
mersdorf, Kreis Gumbinnen, jetzt 8601 PeUlenciorf 
ü b e r Bamberg, promovierte an der Technischen 
Hochschule M ü n c h e n zum Dr.-Ing. mit dem Ge
samturteil „ sehr gut". 

Kaden, Benno, Sohn des Bauern Ernst Kaden (Kosilzki) 
und Frau Auguste, geb. Wiesk, aus Großwalde, 
Kreis Neidenburg, jetzt in Gelsenkirchen-Horst, Cn-
burger S t r a ß e 56, bestand an der Bergwerksschule 
Gelsenkirchen das Examen als Bergwerksingenieur 
mit „gut". 

S c h ö n b e r g , Ulrich, Sohn des Lehrers Fritz Schönberg 
und Frau Hedwig, geb. Kuizia, aus Ebendorf, Kreis 
Orteisburg, jetzt in Ochtelbur, Kreis Aurich, hat an 
der Staatlichen Ingenieurschule in Duisburg das 
Ingenieurexamen bestanden. 

r .Kamerad, ich rufe dich'" 3 
Der ostpreußische Schäfermeister Franz B r e n n e r wurde am 19. September 80 Jahre alt. 

Er war jahrelang Schäfermeister bei den Herden M i g g e - S c h r e n g e n bzw. W o y -
m a n n s und bei v o n E l e r n - B a n d e l s . Als einer der tücht igsten Schäfer in O s t p r e u ß e n 
hat er beide Herden erheblich gefördert. Vor dem Zweiten Weltkriege ü b e r n a h m er eine 
Siedlung in G a l l e h n e n im Kreis Pr.-Eylau. Jetzt lebt er bei seinem Sohn Albert auf dessen 
Neubauernhof in 2111 Riepshof, Post Wistedt, im Kreise Harburg. 

Luftkriegerschule VI (Flak). A m 5. und 6. Oktober 
lindet in Kitzingen (Main) ein Wiedersehen aller 
Ehemaligen der Luftkriegerschule sowie der ehema
ligen A n g e h ö r i g e n der in Kitzingen gelegenen Flak
einheiten statt. O b e r b ü r g e r m e i s t e r Dr . Klemmert 
hat namens der Stadt die Schirmherrschaft übernom
men. Das D R K wird zur A u f k l ä r u n g von Vermiß
tenschicksalen beitragen. Meldungen sind an das 
Quartieramt, 8710 Kitzingen „ A l t d e u t s c h e Weinstu
ben", zu richten, das auch alle Anfragen beantwor
tet. 

%>as un$QvfiöviQ JlönigsbQrg 
ersteht vor Ihnen in den Bi ldbänden und Heimatbüchern aus der 
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1763 — 1963: 

200 Jahre Friedrichsschule Gumbinnen 
dem s t aa t l i ch - s t äd t i s chen Gymnas ium Bielefeld, 

M i l U n l e r s t n l i n n g de, Pa lenscha l l sschul . , 

^ Ä Ä 1 ^ « < - - " ' " - s die M O - J . h r - F . , « de , 

buch a n , die EntwiX "̂ «« „ ^ Ä * Ä Ä E " Md""^'"' " * 
Die G r ü n d u n g der Staat l ichen Friedrichsschule 

Gumbinnen j ä h r t sich 1963 zum zweihunder ts ten 
Male . Nach d ü r f t i g e n A n f ä n g e n , die bis vor die 
Erhebung Gumbinnens zur Stadt 1724 zurück
gehen, wurde besonders auf das Betreiben des 
damaligen P r ä s i d e n t e n der Gumbinne r Kr iegs 
und D o m ä n e n k a m m e r , Joh . Fr iedr . Domhardt 
die alte Stadtschule 1763 zur Lateinschule oder' 
wie man sagte, „ g e l e h r t e n Schule" erhoben' 

Nach Planungen, die ers taunl icherweise w ä h 
rend der russischen Besetzung O s t p r e u ß e n s im 
S i e b e n j ä h r i g e n K r i e g entstanden und zu denen 
der G o u v e r n e u r Baron v o n Korf f seine Zus t im
mung gab, entstand unmit te lbar nach Kr iegs 
ende 1763 das neue S c h u l g e b ä u d e in einer für 
die V e r h ä l t n i s s e nach dem entbehrungsreichen 
Kr iege geradezu u n e r h ö r t e n G r o ß z ü g i g k e i t . 
1763 gil t als das G r ü n d u n g s j a h r der Friedrichs
schule, o b w o h l das G e b ä u d e erst e in Jahr spä 
ter in Benutzung genommen werden konnte. 

H i e r kann nicht auf die Einzelhei ten in der 
Entwicklung dieser für den Ost te i l unserer Pro
vinz bedeutenden Bildungsanstalt eingegangen 
werden. Durch die Humboldtsche Schulreform 
wurde sie zum humanistischen Gymnas ium um
gebildet. Sie hat mit dem a l lmäh l i chen Wachs
tum der Stadt ebenfalls einen stetigen Auf
schwung erlebt, zumal ze i twe i l ig sehr bedeu
tende S c h u l m ä n n e r , wie die Direktoren Clemens 
und Arno ld t , an ihrer Spitze standen. 

D a s J a h r 1 9 0 3 

A l s gegen Ende des vor igen Jahrhunderts, 
nachdem schon vorher ein weiteres Klassen
g e b ä u d e im Hofe des S c h u l g r u n d s t ü c k e s errich
tet worden war, der Platz wiederum nicht mehr 
reichte, kam schließlich durch Vere inbarung mit 
dem Magis t ra t der Stadt ein neuer Bauplan zur 
A u s f ü h r u n g . Das g r o ß e S c h u l g e b ä u d e an der 
M e i s e r s t r a ß e wurde 1903 eingeweiht, und hier 
fand auch das bis dahin s t äd t i s che Realprogym
nasium als Realschulzweig der „Königl ichen 
Friedrichsschule" Aufnahme (s. Bild) . Nach dem 
Ersten W e l t k r i e g wurde nach langen B e m ü h u n 
gen auch dieser Realschulzweig bis zur Reife
p rü fung aufgebaut. So war die Friedrichsschule 
als humanistisches Gymnas ium und Oberreal 
schule zu einer angesehenen Lehranstalt auf
gestiegen die dem wachsenden Bi ldungsbedürf 
nis der Jugend der Stadt und eines wei ten U m 
kreises in hohem M a ß e gerecht wurde. 

M i t dem Hereinbrechen der Kriegsfurie ü b e r 
O s t p r e u ß e n endete diese Entwicklung 1944 wie 
alles andere, was deutsche H a n d und deutscher 
Geist in Gumbinnen seit den Tagen Herzog 
Albrechts auf dem Boden der alten Grenzland-
„ W i l d n i s " geschaffen hatten. 

A n s c h a u l i c h e s G e s c h i c h t s b i l d 

In diesen Tagen w i r d die „Geschichte der 
Friedrichsschule zu Gumbinnen" , eine Abhand
lung v o n Dr. Herbert K i r r i nn i s , v o m G ö t t i n g e r 
Arbe i t skre i s ostdeutscher Wissenschaftler her
ausgegeben. Sie e n t h ä l t eine Fü l le v o n interes
santen Einzelhei ten, die aus einer g r o ß e n Z a h l 
v o n Q u e l l e n in l i ebevol le r Arbe i t zusammen
getragen und zu einem anschaulichen Geschichts

b i ld verarbeitet sind. Zur Zeit dür f te woh l von 
kaum einer anderen o s tp r euß i s chen Schule eine 
ähn l iche Darstel lung existieren. Die ehemaligen 
Gumbinner Fr iedr ichsschüler wie sicher auch 
viele andere Gumbinner werden dieser Schrift 
manches entnehmen k ö n n e n , das ü b e r die reinen 
Schulangelegenheiten hinaus für die Geschichte 
ihrer engeren Heimat interessant und bisher 
weitgehend unbekannt ist. 

B e r ü h m t g e w o r d e n e S c h ü l e r 

Wol l t e man die bedeutenderen Persön l i chke i 
ten, die aus dieser Schule hervorgegangen sind 
oder an ihr gelernt haben, nennen und w ü r d i 
gen, so g ä b e das eine umfangreiche besondere 
Abhandlung . Deshalb seien hier — stellver
tretend für eine g r o ß e Zah l v o n M ä n n e r n mit 
herausragender Lebensleistung — nur die bei
den b e r ü h m t e s t e n Schüler genannt: Ferdinand 
Gregorovius aus Neidenburg, Abi tur ien t v o n 
1838, schrieb als sein Hauptwerk die „Geschichte 
der Stadt Rom im Mit te la l te r" und wurde, als 
Protestant, E h r e n b ü r g e r Roms — C i v i s Roma
nus. Fr i tz Schaudinn aus R ö s e n i n g k e n , Kre i s 
Darkehmen, Abi tur ien t von 1871, entdeckte als 
bedeutender Protozoenforscher die Spirochaeten 
(Syphilis-Erreger). 

D i e S c h u 1 p a t e n s c h a f t 

A l s sich nach der Ver t re ibung die Gumbinner 
a l lmähl ich auf den Heimattreffen im Wes ten zu 
sammeln begannen und seit der Patenschafts
ü b e r n a h m e Bielefelds dort ihren Mi t te lpunkt 
fanden, da entstand bald auch ein Zusammen
schluß ehemaliger A n g e h ö r i g e r der Gumbinner 
Friedrichsschule und Cecil ienschule. M a n machte 
es sich zur Aufgabe, nicht nur den freundschaft
lichen Zusammenhalt al ler Schulkameraden zu 
pflegen, sondern auch Beziehungen zu Bielefel
der Schulen a n z u k n ü p f e n . So hat das a l t e h r w ü r 
dige S taa t l . - s täd t . Gymnas ium (Ratsgymnasium) 
in Bielefeld 1958 die Patenschaft für die G u m 
binner Friedrichsschule ü b e r n o m m e n . 

D a s J u b i l ä u m 

G r o ß z ü g i g u n t e r s t ü t z t von der Patenschule 
werden die ehemaligen Fr iedr ichsschüle r vom 
4. bis 6. Oktober in Bielefeld mit einer Reihe 
von Veranstal tungen ihr Schu l jub i läum im 
Kreise alter Lehrer mit A n g e h ö r i g e n und G ä s t e n 
aus Gumbinnen und Bielefeld w ü r d i g feiern. 
H i e r ü b e r wurde bereits in f rüheren Folgen des 
O s t p r e u ß e n b l a t t e s unter den Gumbinner Kre i s 
nachrichten berichtet. W reitere A u s k ü n f t e erteilt 
die Vere in igung ehemaliger A n g e h ö r i g e r der 
Friedrichsschule und Ceci l ienschule Gumbinnen 
e. V . in 4812 Brackwede, E ichens t r aße 14 (D. 
Goldbeck). 

Dr. 
Abschied von-

Max Schwettlick-Lötzen 
Auf dem Seelhorster Friedhuf in Hannover 

wurde am 9. September, dem G r ü n d u n g s t a g 
des Sportvereins Lotzen, ein Mann zu Grabe 
getragen, der seit vierzig Jahren mit dem ost
p r e u ß i s c h e n Sport und im besonderen mit der 
Leichtathletik eng verbunden war: Regie
rungsrat Dr. rer. nat. Max Schwettlick. Er 
starb am 5. September nach schwerer Krank
heit im Alter von nur 55 Jahren. 

Max Schwettlick, in Lotzen geboren und 
aufgewachsen, war Mitglied des SV Lotzen 
und bis zu seiner schweren Erkrankung 
erster Vorsitzender der Traditionsgemein
schaft des o s t p r e u ß i s c h e n Sports sowie Schatz
meister der Traditionsgemeinschaft der 
Leichtathleten aus den deutschen Ostgebie
ten e. V . 

In Lotzen auf dem Gymnasium und im 
Sportverein war Max Schwettlick der j ü n g s t e 
von drei S c h ü l e r n und Sportlern, die alle 
drei besondere Eigenschaften hatten und bis 
zum Tode Freunde geblieben sind. Zu diesem 
Trio g e h ö r t e n a u ß e r Schwettlick der spä tere 
Oberstudienrat Paul M a j o r a (1961 in Neu
m ü n s t e r gestorben) und der s p ä t e r e Oberre
gierungsrat Dr. Paul D i e s s e l b e r g (1945 
im Osten v e r m i ß t ) . Sie waren gute Schüler , 
strebsame Studenten und so auch erfolgreich 
im Beruf; aber sie waren auch gute Sport
kameraden als F u ß b a l l s p i e l e r und Leicht
athleten. Als Studenten waren sie in jedem 
Jahr zum Nationalen Sportfest da und stan
den in den erfolgreichen Mannschaften im 
F u ß b a l l und der Leichtathletik ihres Heimat
vereins. 

Aus dem Krieg kehrte Dr. Diesselberg nicht 
mehr zurück, doch die beiden ü b r i g g e b l i e b e 
nen Freunde trafen sich immer wieder beim 
L ö t z e n e r Kreistreffen, bei Treffen der stu
dentischen Verbindung und als Sportsleute. 
Beim 50jährigen J u b i l ä u m des SV Lotzen am 
9. September 1961 in Hannover war ausgie
big Gelegenheit, die l a n g j ä h r i g e Freundschaft 
zu festigen. Leider zum letzten Male für M a -
jora und Schwettlick. Zwei Monate danach 
starb Paul Majora. Und jetzt Max Schwettlick. 

Auch für die Organisation im Sport stellte 
sich der jetzt Verstorbene gern zur V e r f ü 
gung. Der ostdeutsche und der o s t p r e u ß i s c h e 
Sport und nicht zuletzt der Sportverein Lot
zen haben mit dem Tod von Dr. Max Schwett
lick einen Mann verloren, der zu den weni
gen Idealisten des o s t p r e u ß i s c h e n Sports von 
der alten Garde gehör t . A n seinem Grabe 
standen auch die Vertreter der Landesregie
rung Niedersachsen, seiner studentischen Ver
bindung und des Sports und viele Mitarbei
ter seiner Dienststelle, Studenten, alte Her
ren seiner Verbindung und sehr viele seiner 
sonstigen Freun' > aus der Heimat und seines 
letzten Wirkungskreises. Alle seine guten 
Freunde, vielleicht besonders die im Sport 
aus der gemeinsamen aktiven Zeit der Jahre 
1924 bis 1933 im s c h ö n e n Lotzen, werden Max 
Schwettlick dankbar in guter Erinnerung be
halten. W. Ge. 

Heimatliche 
Geschenke 
fü r jede 

Gelegenheit 

f inden Sie in unserer Liste, d ie wir Ihnen gern ouf Anforderung 
übersenden. 

Geschmackvo l le Wandteller und -kacheln mit den Wappen 
ostpreurjischer Städte oder der Elchschaufel, Br ieföffner, 
Lesezeichen und viele andere schöne Geschenkart ikel stehen 
für Sie zur A u s w a h l ; ebenso Alberten für unsere ostpreurcischen 
Abitur ienten. — Bitte fordern Sie unsere Liste an. 

W e n n Sie in H a m b u r g wohnen oder gelegentl ich e inmal nach 
H a m b u r g kommen, d a n n w j r d e n wir uns über Ihren Besuch 
freuen. 

Landsmannschaft Ostpreußen e. Y. r Geschäftsführung 
Hamburg 13, Parkallee 86 

n n 
0STPREUSSEN 

V I V Der Ostpreußenctior Hamburg e. V. veranstaltet 
am 1. Oktober 1963, 20 Uhr, im großen Saal des 
Gewerkschaftshauses 

ein großes Konzert 

mit Chor, Soli, Orgel und Klavier. 

Zum Vortrag kommen: „Ostpreußenland in Wort, Lied und Bild" 
und die Kantate „Unsere Heimaterde" von Dr. Neumann. 
Landsleute und Freunde sind herzlich eingeladen. 

U n k o s t e n b 3 i t r a g : 2,50 DM. 

Schneeglöckchen usw. = 205 schön
ste Frühlingsblumen - la Sorten 

direkt aus 
H o l l a n d 
30 TULPEN(kelneMischung) 

a u s g e s u c h t e Spitzensorten, 
herrliche auf fa l lende Farben 

40 N E A P O L I T A N U M 
herri. u. langblüh. Schnittblumen 

40 A L L I U M - M O L L Y 
langhaltende gelbe Schirmblumen 

25 KORNLILIEN (IXIEN) 
40 cm hohe schöne Farbenmischung 

25 SCHNEEGLÖCKCHEN 
die ersten lieblichen Frühlingsboten 

25 botan. K R O K U S S E 
bunte Mischung - sehr reichblühend 

10 leuchtende NARZISSEN 
die jedesJahrimmer wiederkommen 

10 W A L D H Y A Z I N T H E N 
sehr reichblühend - schönste Farben 

i V J u . K n a l l e n I \J DM 
alles 100% verzollt - Per Nachnahme -
(+ DM 1,55 fü r Porto und Verpackung) 
Wir liefern nur I.Qualität—ausgesuchter
best. Blumenz wiebeln, jede Sorte einzeln 
verpackt mit genauer PHanzonwetsung. 
Schon seit v ie len J a h r e n beste l len 
100 OOOde deutscher Blumenfreunde 
I m m e r . w i e d e r b e i . u n s . 
Unse re G a r a n t i e ! Bei N i c h t g e f a l l e n 
R ü c k z a h l u n g des v o l l e n K a u f p re i ses . 
Wichtig: Alles muß unbedingt Okf./Nov. 
gepflanzt werden, nur dann haben Sie im 
Frühl ing einen Märchengarten, daher: 
Nach heute bestellen - Postkarte genügt. 
Bitte möglichst mit 20 Pfg. frankieren -

(Imp. „Aurora") 

(lostergärtnerei 
Hil legom- 49 I 
. ( H o l l a n d ) - * / 

Die DRK-Sctiwcsternschaft Hamburg-Schlump nimmt zum 
1. 10. 1963 gesunde .lunge M ä d c h e n mit guter Alleemeinbildunp 
im Alter von 18—30 Jahren als 

SCHWESTERNSCHÜLERINNEN 
zur Ausbildung in der Kranken- und Kinderkrankenpflege aut 

A u ß e r d e m lederzeit 

SCHWESTERNVORSCHÜLERINNEN 
im Alter von 16—18 Jahren 
Bewerbungen erbeten ar. die Oberin. Hamburg 13. Beim 
Schlump 84/86 

c S te l lenangebote 

Bis zu 50 •/• Rabatt erhalten Wieder
Heim- und Nebenverdienst- Ve rkäu fe r a. Uhren, Goldschmuck 

•n̂ rniatioMr< kostenlos für Minni;'u. Frauen überallhin u s w . Riesenauswahl. Angeb. v. 
durch Fa. H. Räder, 85 Nürnberg, ßurgschmietstr.42 a „ , • j 

" '•»»••»*• w . M . Liebmann K G . . Holzminden. 

Für eine Postkarte: 
7000 Einkaufs-Chancen 
gratis von der Quelle 
Sie müssen Ihr G e l d redlich 
verdienen. Darum ist es nur 
recht und bi l l ig, daß S ie für je
den Pfennig Ihrer Mark den 
redlichen Gegenwert erhalten. 
Die Quel le garantiert für je
den Pfennig Ihrer Mark den 
vol len Gegenwert . Das gilt 
für alle Angebote des neuen 
Que l le -Kata logs — von der 
Stecknadel bis zum Fert ig
haus, vom Taschentuch bis 
zum Pers ianermantel. Auch 
für S ie l iegt ein Exemplar des 
wertvol len, neuen Katalogs 
bereit. Ver langen S ie ihn ko
stenlos per Postkarte von 
Quel le , Fürth. 
Bequeme Tei lzahlung • Kauf 
ohne Ris iko • V o l l e Rück-
nahfnegarantre, 

G R O S S V E R S A N D H A U S 

( Q u e l l e 
Abteilung Eia 
8510 F Ü R T H / B A Y E R N 

Verlangen Sie die 120-seitige, reichbebilderte fJuelle-Fertighaus-Fihel (Schutzgehöhr 
3 Mark + Porto und Nachnahmegebühr). Sie informiert Sie Uber das erste Großver

sandangebot der Welt mit Fertighäusern. 

Ihre Fami l ienanze ige 

im O s t p r e u ß c n b l a t t 

w i r d 

ü b e r a l l nc-lp^er» 

Z u v e r l ä s s i g e ! 

Gestütswärter 
mit landwirtschaftlichen Kennt
nissen gesucht. Wohnung kann 
gestellt werden. 

<;<->>tüt Zoppenbroieh 
Vollblutzucht 

407 Rheydt (Rhld ). Tel. 4 3171 

Für unser B ü r o in Hamburg suchen wir 

eine perfekte Stenotypistin 
für das Sekretariat der Schriftleitung unserer g r o ß e n Wochen

zeitung. 

Eine perfekte Stenotypistin 
mit Interesse für kulturelle Verbandsarbeit. O s t p r e u ß i n n e n 

werden bevorzugt. Bewerbungen mit Lebenslauf. Bild und 

G e h a l t s w ü n s c h e n an Nr. 35 050 Das O s t o r e u ß e n b l a t t Anz.-Abt. 

Hamborn »" 

G e s t ü t s Wärter, verheiratet, sofort; 
od. s p ä t e r f ü r V o l l b l u t g e s t ü t ge-; 
sucht. Es kommen nur Bewerber 
In Frage, die m ö g l i c h s t schon mitj 
Pferden in einem G e s t ü t zu tun[ 
gehabt haben und auf Dauerstel
lung und gute Arbeitsbedingun
gen Wert legen. Wohnung mit 2'/= 
Zimmer, K ü c h e , Diele, Bad. Gar
ten und Stall ist vorhanden. Be
werbungen mit den übl . Unter
lagen erbeten an G e s t ü t s v e r w a l 
tung Schlenderhan. 5154 Quadrath 
bei K ö l n . 

E h e p a a r 

kinderlos, wird angenehme Stellung 
auf Landsitz geboten. Eigen. Wohn
haus. Voraussetzung: Landwirtsch.j 
Kenntnisse des Mannes, Hausarbeit' 
der Frau. Zuschriften an Theodor\ 
Rzehak, Aachen-Soers. S t r ü w e r w e g 
Nr. 38. 

Wir suchen zum 1. Oktober 1963 
(evtl. später) 

2 Hausgehilfinnen 
die mit uns fröhl ich in Haus u. 
K ü c h e arbeiten wollen. Fahrt
kosten zur Besichtigung des 
Heimes werden erstattet. Gute 
Bezahlung, Unterkunft und ge
regelte Freizeit. Bewerbungen 
erbeten an 

Jugendwohnheim des ('WIM 
563 R e m s c h e i d - L ü t t r i n g h a u s e n 

Feldstr. 31, Tel. Remsch. 6 23 62 

Wir suchen zur H a u s h a l t s f ü h r u n g , 
besonders zur Betreuung unserer 
beiden Jungen (8 u. 10) einen ver
s t ä n d i g e n , frohen Menschen, der 
bei uns wohnen kann. Wir sind 
eine 4köpf ige Familie. Die Haus
frau ist beruflich tät ig . Neues 
Einfamilienhaus in schön. Wohn
lage. Waschmaschine, Geschirr
s p ü l a u t o m a t etc.; Putzhilfe. Eige
nes Zimmer m. Dusche u. Radio 
Geregelte Freizeit. Gute Bezah
lung. P e r s ö n l i c h e Vorstellung er
w ü n s c h t : wochentags von 17 bis 
19 Uhr. A u s w ä r t i g e n Bewerberin
nen werden nach vorheriger Be
suchsvereinbarung d. Fahrtkosten 
erstattet. Frau Apotheker Pohl, 
495 Minden (Westf), Kaiserstr. 12, 
Telefon 05 71 - 20 02. 

Chic 
in den ^erbdl 
und in den "Winter 
mit dem neuen 

WENZ-Modekatalog 
Er zeigt aparte und 
reizvolle Model le in 
a n e r k a n n t guten 
Qual i täten bei beque
mer Zohlungsweise. 

V e r l a n g e n S i e 
den M o d e k a t a l o g 
u n v e r b i n d l i c h vom 

GROSSVERSANDHAUS 

W E N Z 
753 PFORZHEIM 

Abteilung 4; 
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Schallplatte: .Lieder aus sorgloser Zeit" { 
Mariechen s a ß weinend im Garten - Die R ä u b e r b r a u t — Treue }j 
Liebe hast du mir geschworen — Das Band zerrissen — Die i 
Rasenbank am Eiterngrab und viele andere Lieder h ö r e n Sie fj 
auf dieser Langspielplatte tS cm (t> 33 UpM Preis »5 D M . # 

Portofrei zu beziehen durch die t 
Rautenbergsche Buchhandlung, 295 Leer, Postfach 909 J 

Junghennen —Puten und Enten 
Jungh. w ß . Legh.. rebhf. Ital. u. Kreuz.-Vielleger 8 Wo. 4,40. 10 Wo. 
4,90. 12 Wo. 5,40, 14 Wo. 5,80, 16 Wo. 6,50. fast legereif 8,—, legereif 11,50, 
teils am Legen 12,50 D M . Blausperber, Hampsh., schwarze Hybriden, 
Linienhybriden je Stufe 1,— b. 1,50 D M mehr. Blutsfr. H ä h n e halber 
Preis. Puten 3—4 Mon. 9,— b. 12,— D M . Pekingenten 2—3 Wo. 1,60. 
3—4 Wo. 1.90 D M , holl. Mastenten 20 Pf mehr. B r ü t e r e i und G e f l ü g e l 
zucht Wittenborg, 4811 Liemke, Kattenheider S t r a ß e (Abt. 110), Telefon 
S c h l o ß Holte 6 30 

• M a t j e s • 
Salzfettheringe! Neuer Fang! 

4,5-kg-Probedose 6.25; Bahneim., ca. 
110 Stck., 16.95. '/• To., ca 135 Stck. 
21.45. Vi To. ca. 34 kg 36.75; echte 
Schotten, mildgesalz. 8 1. 40 45 Stck. 
18.25; 4 1 9.75 ab Ernst Napp. Abt 58 
Hamburg 19 

F L A - L e u t e gesucht 

Gesucht werden ehemalige A n 
g e h ö r i g e der F L A (Fliegerab
wehrtruppe des Heeres), insbe
sondere des Fla-Bataillons 31 
K ö n i g s b e r g und ganz besonders 
der Oberfeldwebel B i e n e r t , 
welcher 1944 bei der F L A 46 in 
Paderborn war. Zuschr. erb. an 
Oskar Bittner, 53 Bonn. K ö n i g s 
berger S t r a ß e 6. 

SONDERANGEBOT!, 

[ W u n d e r s c h ö n e K o s l ü . n r ü c k e ] 
[sitzen wie angegossen, aus lmport-1 
[ W o l l s t o f f e n 'in allen G r ö ß e n , null 

Reißverschluß, tiefer Gehfal te. Far ' 
|ben: schwarz und grau, 

nur D M 10,— 
[Herstellung und Versand mit Rück-| 
gaberecht durch 

[KNAPP-Bekleidung - Dusselti 
Talstraße 66 / 

G 18 

CIC erhalten 8 Tage zur Probe, keine Nachnahme 
« * 1 * - 100 Raslerklingen, bester Edelstahl,0,08 mn 
für nur 2,- DM, 0,06 mm, hauchdünn, nur 2,50 DM 
0. Gildier (vorm. Holuw), Wiesbaden 6. Fach 6049 

F a h r r ä d e r . 
G r o f t e s K a t a l o q S o n d e r a n q e D o t q r a t i 
T D I D A f l F a h r r a d - G r o ß v e r s a n d h a u s 
I K l " A U flbt 53 • 479 P a d e r b o r n 

Deutscher Honig aus eigener 
Erzeugung: 

Deutscher Sommerhonig 
5-Pfd.-Eimer (netto) 20,40 
9-Pfd.-Eimer (netto) 34.80 
Deutscher Heidehonig 
5-Pfd.-Eimer (netto) 22.40 
9-Pfd.-Eimer (netto) 38.40 
(Preise einschl. G e f ä ß . Porto 
und frei Haus). Postscheckkonto 

Hannover 1445 84 
Dr. Kelka, Imkermeister 

3131 Woltersdorf 126 ü b . L ü c h o w 
f r ü h e r Mohrungen, O s t p r e u ß e n 

D M 
D M 

D M 
D M 

Tausende Nactib HfisierklinqeDz Probe 
If in ^tiiriL 0,08 mm 2,90 , 3,70, 4,90 
lUU üllllrt 0,06 mm 4,10, 4,95. 5,40 
Kein Risiko, Rückqaberecht, 30 Tage Ziel. 
Abt IRk 'ONNFX-Versnnr lh Olrlpnburni O 

V i e l G e l d verdienen Verkaufer 
für Kaffee, Tee und Süßwaren 
an Private. — Fordern Sie 
Angebot von Kaffeerösterei 
Witgen, W 26 28 • Bremen 

J » K e r -
^^^^m^^^^^ß z ä u n e 

auTeiirener G r o ß p r o d u k t i o n mit dazu passenden T ü r e n und Toren. 
Auf Wunsch k ö n n e n Z ä u n e angeliefert und aufgestellt werden. Artur 
B ö h m . Holzhandlung Bockhorn, Post Bark . A n d e r B u n d e s s t r a ß e , B a „ 
Segeberg-Bad Bramstedt. Telefon Todesfelde 165. Auslieferungslager 
gesucht! 

JAPAN -Taschen - Radio 
einschl. Tragetasche. Batterie 
u. K o p f h ö r e r , gute Empfangs

leistung. 2 Trans. 22 D M 
6 Trans. 45 D M , 8 Trans. 68 D M . 
Nachn.. portofrei, Umtausch-
Garantie. Noch heute bestellen, 
Postkarte g e n ü g t . J . Seile, 13 
Versand. 6 Frankfurt M . 1, 2514. 

S c h l a n k h e i t 
a. d. Meeresboden. 30 000 Kalorien 
weniger essen ohne zu hungern 
Eine der g r o ß a r t i g s t . Entdeckungen 

i unserer Zeit. A u l k l ä r u n g kostenlos! 
C. Werner. 4432 Gronau. Postf. 213, 

JAPAN -Taschen - Radio 
einschl. Tragetasche. Batterie 
u. K o p f h ö r e r , gute Empfangs

leistung. 2 Trans. 22 D M 
6 Trans. 45 D M , 8 Trans. 68 D M . 
Nachn.. portofrei, Umtausch-
Garantie. Noch heute bestellen, 
Postkarte g e n ü g t . J . Seile, 13 
Versand. 6 Frankfurt M . 1, 2514. 

Echte Holsteiner U f _ _ 4 

Landrauch-Dauer- w w « I P4 § 
v. hochf. Q u a l i t ä t Ist ein Genuß 
Cervelat- Salami- , Plock- Mett
w ü r s t e 2 kg. P r o b e p ä c k c h . (n. 1600 g) 
n 11.50 D M ab Reimers, 2085 Quick
born (Holst) Abt 2. Preisliste üb. 
Schinken Speck. Rollschinken, 
Wurst und Fleischkonserven bitte 
anfordern. S t e i n l e i d e n 

ohne Operation zu beseitigen ist mit 
Cholithon möglich. Wie, teile ich Ihnen 
gerne kostenlos mit A P O T H E K E R 
B. R INGIER s Erbe, Hausfach 6. I i i 
35 N ü r n b e r g , P i r k h e i m e r * t r . 1U/ 

Echte Holsteiner U f _ _ 4 

Landrauch-Dauer- w w « I P4 § 
v. hochf. Q u a l i t ä t Ist ein Genuß 
Cervelat- Salami- , Plock- Mett
w ü r s t e 2 kg. P r o b e p ä c k c h . (n. 1600 g) 
n 11.50 D M ab Reimers, 2085 Quick
born (Holst) Abt 2. Preisliste üb. 
Schinken Speck. Rollschinken, 
Wurst und Fleischkonserven bitte 
anfordern. S t e i n l e i d e n 

ohne Operation zu beseitigen ist mit 
Cholithon möglich. Wie, teile ich Ihnen 
gerne kostenlos mit A P O T H E K E R 
B. R INGIER s Erbe, Hausfach 6. I i i 
35 N ü r n b e r g , P i r k h e i m e r * t r . 1U/ 

Tischtennistische ab H a D r i k 

enorm preisw. Gratiskatalog antorderni 
Max Bahr. Abt. 134, Hamburg-Bramfeld 

9aÄ»Bioaia-&GJ8ai]-a3ia 

Die Verlobung ihrer einzigen 
Tochter M A R I K A mit Herrn 
M A N F R E D R Ö S C H K E geben 
bekannt 

Fritz Daus 
und Frau Hilde 
geb. Arnold 

21 Hamburg-Harburg 
M a r i e n s t r a ß e 87 
fr. K ö n i g s b e r g Pr. 

Meine Verlobung mit F r ä u l e i n 
M A R I K A D A U S zeige ich hier
mit an. 

Manfred Röschke 

3111 Oldenstadt ü b . Uelzen 
K a r l - H e i n r i c h - S t r a ß e 36 

im August 1963 

J 

Die Verlobung ihres ä l t e s t e n 
Sohnes 

W O L F G A N G 
mit F r ä u l e i n 

A N T H E A N I C H O L S O N 

geben bekannt 

Forstmeister 

Mensing 
und Frau Ingrid 
geb. Matz 

L ü n e b u r g , K e f e r s t e i n s t r a ß e 7 
fr. Forstamt Schnecken. Ostpr. 

Anthea Nicholson 
Wolfgang Mensing 

Verlobte 

St. Michaels on Sea 
South Coast Natal 

South Africa 

Bulawayo 
South Rhodesia 

in L ü n e b u r g im September 

r Die V e r m ä h l u n g meiner ä l t e 
sten Tochter 

R o s w i t h a 

gebe ich bekannt. 

Frau Ursula Koech 
geb. Daczko 

Vprsmold (Westf) 
Caldenhofer Weg 9 

f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. 
Luisenallee 53 

Jürgen Braune-Krickou 

Roswitha Broune-Krickau 

geb. Koech 

20. September 1963 

Empelde bei Hannover 
L i n d e m a n n s t r a ß e 9 
fr. Gut Krickau (Schles) 

Versmold (Westf) 
fr. K ö n i g s b e r g Pr. J 

24. 9. 1963 

Zum 40. Hochzeitstage unserer 
eitern und G r o ß e l t e r n 

geliebten Eltern. Schwieger-

B u n d e s b a h n - O b e r s e k r e t ä r i. R. 

Paul Norden und Frau Martha, 
geb Langowski 

f r ü h e r Allenstein, O s t p r e u ß e n , H a y d n s t r a ß e 11 
jetzt Wiesbaden, K r o n p r i n z e n s t r a ß e 16 

gratulieren herzlichst und w ü n s c h e n weiterhin Gesundheit die 
dankbaren Kinder 

Klaus Schoenlank und Frau Helene, geb. Norden 
Heinz Norden und Frau Else. geb. K r ä m e r 
Wolfgang Klose und Frau Hannelore. geb. Norden 
und Enkelchen Andrea 

A m 22. September 1963 feiert unsere Mutter, Frau 

Emilie Bogumil 
geb. Krzossa 

ihren 80. Geburtstag. 

E s g r a t u l i e r e n d i e K i n d e r 

Hamburg-Wandsbek. K e d e n b u r g s t r a ß e 32 
f r ü h e r Peitschendorf. Kreis Sensburg. O s t p r e u ß e n 

A m 22. September 1963 feiert 
unsere liebe Mutter und Omi, 
Frau 

Ida Lischewski 
geb. Bolz 

f r ü h e r Burdungen, O s t p r e u ß e n 
ihren 75. Geburtstag. 

Mit innigen W ü n s c h e n für Ge
sundheit und Wohlergehen gra
tulieren herzlichst 

D r . W. L i s c h e w s k i 
E v a L i s c h e w s k i 

geb. Scheurbek 
R a l f u n d A n n e g r e t 

Ihre V e r m ä h l u n g 
kannt 

geben be

Oberleutnant 

Wolfgang Wagner 
Rosemarie Wagner 
geb. Steiner 
f r ü h e r G r o ß w a l t e r s d o r f 
(Walterkehmen) 
Kreis Gumbinnen 

Schwanewede. Stettiner Str. 1 
den 23 August 1963 

Unserer lieben Mutter 

Maria Neuwald 
geb. Czinczoll 

zum 77. Geburtstag am 20. Sep
tember 1963 alles Gute. 

Ihre dankbaren Kinder 

638 Bad Homburg 
D a i m l e r s t r a ß e 7 
f r ü h e r Zandersdorf, Ostpr. 

A m 24. September 1963 feiern 
wir unsere Silberhochzeit und 
g r ü ß e n Verwandte und Be
kannte. 

Friedrich Budwig 
und Frau Berta 
geb. Scheffler 

581 Witten (Ruhr), Galenstr. 10 
f r ü h . S c h ö n f e l d bei Pr.-Holland 

Unseren lieben Eltern 

Walter Broschko 
B ä c k e r m e i s t e r 

Emmy Broschko 
geb. Erdmann 

f r ü h e r Heilsberg 

gratulieren zu ihrer Silberhoch
zeit die beiden T ö c h t e r 

I n g r i d u n d E v e l y n 
u n d S c h w i e g e r s ö h n e 

Krefeld-Fischeln 
W i l h e l m - S t e f e n - S t r a ß e 35 

I 3 0 1 

A m 25. September 1963 feiern 
wir unseren 30, iährigen Hoch
zeitstag und g r ü ß e n alle Ver
wandten und Bekannten. 

Ernst Monien 
und Frau Minna 
geb. Lindenau 

4 D ü s s e l d o r f - H o l t h . 
Ickerswarder S t r a ß e 120 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr. 
Haberberger Grund 6 
K r ö n c h e n s t r a ß e 5 
K n i p r o d e s t r a ß e 13 

Al len Freunden und Bekann
ten, die uns zu unserer Golde
nen Hochzeit G l ü c k w ü n s c h e 
ü b e r s a n d t haben, sagen wir un
seren herzlichsten Dank 

Arthur Noetzel und Frau 
3443 Herleshausen 
im September 1963 
G a r t e n s t r a ß e 21 

I 75 i 
A m 16. September 1963 feierte 
unser lieber Onkel . G r o ß - und 
U r g r o ß o n k e l 

Ernst Märzhäuser 
Stadtamtmann a. D. 

in geistiger und körper l i cher 
Frische seinen 75. Geburtstag. 

Dazu w ü n s c h e n weiterhin alles 
Gute 

d i e N i c h t e n 
u n d N e f f e n 

Altenau (Harz), S i l b e r h ü t t e 27 
f r ü h e r K ö n i g s b e r g Pr . 
E y t h s t r a ß e 22 

A m 17. September 1963 feierten 
unsere lieben Eltern 

Gustav Metschies 
und Frau Berta 

geb. S c h ö l l e r 

f r ü h e r Nordenburg 
Kreis Gerdauen. O s t p r e u ß e n 

j . Wiemersdorf ü b . N e u m ü n s t e r 

ihren 35. Hochzeitstag. 

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

A m 20. 
unsere 

September 1963 feiern 
lieben Eltern 

Paul Ollech 
und Frau Emma 

geb M ü h l 

ihren 40. Hochzeitstag. 

Es gratulieren herzlichst 

Kurt. Alice und Petra 
Gerda und Fred 

Rodewald o. B. 169 Hannover 
f r ü h e r Gr . -Borken 
Kreis Orteisburg 

Ihr 4 0 j ä h r i g e s E h e j u b i l ä u m fei
ern am 22. September 1963 Herr 

Richard Klarr 
und Frau Elisabeth Klarr 

aus K ö n i g s b e r g Pr. 
H o c h m e i s t e r s t r a ß e 11 

jetzt 6 Frankfurt M . , Vogtstr. 41 

Es gratulieren herzlich 

ihre Kinder 
Bruno Klarr und Familie 

Frankfurt M . 
Eva Mill ion, geb. Klarr 

und Familie 
Frankl in, U S A 

A m 25. September 1963 feiern 
wir unser 4 0 j ä h r i g e s Ehejubi
l ä u m und g r ü ß e n alle Verwand
ten und Bekannten. 

Wir schauen dankbar rück
w ä r t s , g l ä u b i g a u f w ä r t s , mutig 
v o r w ä r t s ! 

Sparkassen-Oberinspektor a. D. 

Eduard Bönigk 
und Frau Herta 

geb. Ehlert 

Gelsenkirchen. Riddershof 37 
f r ü h e r Heiligenbeil 
T ö p f e r s t r a ß e 5 

Mein lieber Mann, unser lieber 
Vater und G r o ß v a t e r 

Gustav Gropp 
fr. Allenstein. Ostpr. 

K r o n e n s t r a ß e 10 
jetzt Glinde ü b e r Bergedorf 

Eichloh 5 
feiert am 25. September 1963 
seinen 82. Geburlstag. 

Es gratulieren herzlich und er
bitten gute Gesundheit und 
Gottes Segen für den weiteren 
Lebensabend 

seine Frau Elisabeth 
und seine dankbaren Kinder 
und Enkelkinder 

0 s ) 
A m 21. September 1963 feiert 
mein lieber Mann, unser lieber 
Vater 

Reg.-Bauoberinspektor 

Richard Aue 
f r ü h e r Tilsit 

jetzt Stade, S t e i e r m a r k s t r a ß e 75 

seinen 80. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlich 

s e i n e F r a u 
s e i n e K i n d e r 
u n d E n k e l k i n d e r 

A m 8. September 1963 feierte 

August Kahrau 
aus Heiligenbeil . O s t p r e u ß e n 

Hechenberger Weg 2 

fr. K ö n i g s b e r g , Y o r c k s t r a ß e 56 
j . Witten (Ruhr), K r ö n e r p f a d 4 

seinen 75. Geburtstag. 

E r g r ü ß t alle ehemaligen 
Freunde und Bekannten aus der 
Heimat. Wer meldet sich von I 
den alten K ö n i g s b e r g e r Freund- L 
den noch? 

. I 
A m 25. September 1963 feiert in 
Delmenhorst. Fridt.jof-Nansen-
S t r a ß e 2. Frau 

Martha Witt 
Lehrerwitwe 

f r ü h e r Tilsit . S t i f t s t r a ß e 12a 
ihren 75 Geburtstag. 

Es gratulieren herzlich und 
w ü n s c h e n weiterhin alles Gute 
die K i n d e r 

E v a und Herbert Hoedtke 
Margot und Adolf Rimkus 
Charlotte 
und Gerhard Hoedtke 
Gerda B ö h m 
neun Enke l 
und ein Urenkel 

J 

Wir sagen allen recht herzlichen Dank für die Gratulationen 
zu unserem 50. Hochzeitstag. Es ist uns nicht m ö g l i c h , den vie
len Gratulanten einzeln zu antworten. Es g r ü ß e n Sie mit 
heimatlicher Verbundenheit 

Martha und C. Pancritius 
Schenefeld. K l a u s - G r o t h - S t r a ß e 12 

J 
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A m 15. September 1963 feierten 
unsere lieben Eltern 

Fritz Munier 
und Frau Anna 

geb. Sablowski 

das Fest der Goldenen Hoch
zeit. 

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

Oldenburg (Oldb) 
R ü b e z a h l s t r a ß e 17 
f r ü h e r Grogauden 
Kreis Gumbinnen 

A m 27. September 1963 feiert 
unsere liebe Mutter. G r o ß - und 
U r g r o ß m u t t e r . Frau 

Auguste Hundsdörfer 
geb. S c h ö n w a l d 

fr. N u ß d o r f . K r . Treuburg 
jetzt 2151 K ö n i g r e i c h , O .M.W. 10 

ihren 88. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlichst 
ihre dankbaren Kinder 

A m 26. September 1963 feiert 
unsere geliebte Mutter. Schwie
germutter. G r o ß m u t t e r und 
U r g r o ß m u t t e r 

Minna Kieselbach 
geb. Schacknies 

Altengeseke ü b e r Soest 
Ostfelde, K r . Tilsit-Ragnit fr. 

ihren 80. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlichst und 
w ü n s c h e n weiterhin Gottes Se
gen 

ihre dankbaren Kinder 
Enkel und Urenkel 

A m 25. September 1963 feiert 
mein lieber M a n n und guter 
Vater, Schwiegervater und 
G r o ß v a t e r 

Otto Krüger 
aus Biessellen. Kreis Osterode 

O s t p r e u ß e n 

seinen 70. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlichst 

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

2071 H o i s b ü t t e l bei Hamburg 
A n der Lottbek 

A m 14. September 1963 feierte 
unsere liebe Mutter. Schwieger
mutter. Omi und Uromi Frau 

Auguste Preuß 
geb. Janowski 

f r ü h e r Spatzberg. Kanditten 
O s t p r e u ß e n 

ihren 80. Geburtstar 

Es gratulieren herzlichst und 
w ü n s c h e n Gottes Segen 

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

A m 
unsc 
ter und U r g r o ß m ü t t e r ' 

20. September 1963 feiert 
unsere liebe Mutter. G r o ß m u t -

Hulda Krause 
geb. Wilhelm 

B r u n s b ü l t e l k o o « , K a r l s t r a ß e 15 
f r ü h e r Uderwangen 

Kreis Pr . -Ey lau 
ihren 80. Geburtstay 

£ L « ' « « u l i e r e n herzlichst mit 
den besten W ü n s c h e n 

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

A m 19. September 1963 feiert 
unsere liebe Mutter. Schwieger-
mutler und Oma 

Frieda Kiehr 
geb. Bojahr 

fr. Sarkau. K u r . Nehrung 
O s t p r e u ß e n 

ihren 70. Geburtstag. 

Es gratulieren herzlichst und 
w ü n s c h e n , d a ß sie noch lange 
bei uns bleibt. 

Ihre dankb Kinder 
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^ Bekanntschaften ^ 

Ostpreuße, Handwerker, 41 1,74, ev., 
led., sol., naturliebend, zuverl 
m. eig. Haus, Garten, Wagen, Er
sparnisse vorh., sucht ein nettes 
einsames, ehrl., häusl. Mädchen 
m. gt. Vergangenheit, zw. baldig 
Heirat. Wo schlägt e. treues Herz» 
Bildzuschr. erb. u. Nr. 35 552 Das 
Ostpreußenblatt, Anz.-Abt., Ham
burg 13. 

Witwer, Ostpr., 70 1,75, ev., m. Ei
genheim u. gt. Rente, sucht einf 
solide Frau od. Kriegerwitwe (60 
b. 70 J.), mit kl. Rente, die ein 
friedl. Leben liebt u. mich be
treuen kann bei freier Wohnung 
und Verpflegung (Raum nördl. v 
Hamburg). Zuschr. erb. unt. Nr 
35 489 Das Ostpreußenblatt, Anz -
Abt., Hamburg 13. 

Suche für kompl. 2-Zlmmer-Woh-
nung m. Bad (Neubau) günstige 
Lage (Raum Stuttgart) alleinsteh. 
Frau. Mitte 50. zw. Wohngemein
schaft. Bin alleinstehend, Ende 60 
Pensionär Zuschr. erb. unt. Nr 
35 446 Das Ostpieußenblatt, Anz.-
Abt., Hamburg 13. 

2 Kriegerwitwen (Ostpr.), 50 1,72, 53' 
1,65, m. Eigenheim u. Gart., ohne 
Anhang, sol. u. häusl., suchen Be
kanntschaft m. pass. Herren im 
gleich. Alter. Bildzuschr. erb. u. 
Nr. 35 445 Das Ostpieußenblatt, 
Anz.-Abt.. Hamburg 13. 

Suche die Bekanntschaft eines Ost
preußenmädels, bis 40. J. Eigenes 
Haus vorhanden. Zuschr erb. u. 
Nr. 35 594 Das Ostpreußenblatt, 
Anz.-Abt., Hamburg 13. 

Ostpr. Landwirtstochter, m. Beruf, 
42 1,68, ev., bld., wünscht die Be-
kanntsch. eines charakterv. Herrn 
in sich. Position, Witwer m. Kin
dern angenehm, zw. Heirat. Ernst-
gem. Zuschr. m. Bild (zurück) 
erb. u. Nr. 35 487 Das Ostpreußen
blatt. Anz.-Abt., Hamburg 13. 

Ostpreußin, ev., 49 1,65, dklbld., 
wünscht die Bekanntsch. m. auf
richtig., solid. Ostpreußen, mit 
Wohnung, bis 60 J. Nur ernstgem. 
Bildzuschr. erb. u. Nr. 35 490 Das 
Ostpreußenblatt. Anz.-Abt. Ham
burg 13. 

Gut ausseh. Ostpreußin, 31 1,70, dun-
kelbld., ev., Aussteuer u. Erspar-

j nisse vorhanden, wünscht einen 
gebild. Herrn in gt. Position, bis 
38 J., kennenzulernen. Diskretion 
zugesichert. Zuschr. erb. unt. Nr. 
35 491 Das Ostpreußenblatt, Anz.-

1 Abt., Hamburg 13. 

Rentner, Witwer, 75 J., rüstig, mit 
Wohnung, wünscht zw. Wohnge-
meinsch. eine Landsmännin, Rent
nerin, b. 65 J. Zuschr. m. Bild erb. 
u. Nr. 35 462 Das Ostpreußenblatt 
Anz.-Abt., Hamburg 13. 

Ostpreußin, Witwe. 55 1,65, ev., for
sche Erscheinung, wünscht Be
kanntschaft mit einem Herrn, d. 
sie bei Zuneigung ein schönes Zu
hause bietet. Bildzuschr. erb. unt. 
Nr. 35 493 Das Ostpieußenblatt, 
Anz.-Abt., Hamburg 13. 

SporiiDdei ob 115.- mit 
2-10 Gängen. Kinderrader. 
Anhänger. Großer Katalog 
m. Sonderangebot gratis. 
Bonobaii oder Teiliihlung. 

!er Fahrrad-Spezialvcrsand ab Fabrik 
(«m.419), HM Neuenrode i. w. [VATERLAND 

Ein Kaffee für alle Tage 
Landsleute trinkt 
P E T E R S - K A F F E E ! 
500« t.Üb DM Ab 25 DM portO 
freie Nachnahme abzüglich 2°/i. 
Skonto Bei kleineren Mengen 
Portoanteil 

Ernst \ . Peters. Abt Ostpi 
2800 Bremen 1. Fehrfeld 50 

^ Stellengesuche ^ 

Gelernter Tankwart, 25, verh., ev., 
sucht zum 1. Jan. 1964 (evtl. früh.) 
Stelle a. Chauffeur, 7jähr. unfall
freie Fahrpraxis. Wohnung Be
dingung. Angeb. erb. u. Nr. 35 461 
Das Ostpreußenblatt, Anz.-Abt., 
Hamburg 13. 

Das moderne, e legant* 

KARO-STEP-Federbett 
auch BABY-STEP, form
schön, leicht und prak
tisch, von der Fachfirma 

BLAHUT KG 

Ausführ l iches Angebot kostenlos. 
Ebenso über Bettfedern (auch handgesdilis-
sene), Inlette, Betten, Bettwäsche, Dau
nendecken, Reinigung. Karte genügt. 

Ö l g e m ä l d e 
Elch- u. Heimatmotive malt preis
wert. Verlangen Sie ein Angebot 

und Abbildungen. 
W. Ignatz, Jagd- u. Landschaftsmaler 

8731 Rottershausen, Walds. 

Unsere liebe Mutter, Schwie
germutter, Großmutter und Ur
großmutter, Frau 

Rosa Lippke 
geb. Klinkowski 

früher Rehstall, Kr. Rastenburg 
Ostpreußen 

folgte im Alter von 79 Jahren 
nach sieben Wochen ihrem lie
ben Mann, unserem guten Va
ter 

Albert Lippke 
in die Ewigkeit. 

Um ein stilles Gebet bittet 
im Namen aller Angehörigen 

Elisabeth Langanke 
geb. Lippke 

58 Hagen, Gartenstraße 4 
Sie ruhen zusammen in Kothen 
(Mitteldeutschland). 

Weinet nicht, Ihr meine 
Lieben, 
ich war' so gern bei Euch 
geblieben; 
doch meine Krankheit war 
zu schwer, 
für mich gab's keine Hei
lung mehr. 

Am 4. September 1963, 0.15 Uhr, 
erlöste Gott von ihrem schwe
ren Leiden meine liebe Frau, 
unsere gute Mutter, Großmut
ter und Schwester 

Margarete Fedtke 
geb. Sack 

früher Lotzen, Ostpr. 
Hauptweg 83 

jetzt 872 Schweinfurt a. M. 
Friedrich-Ebert-Straße 13 

Sie lebte bloß für ihre Kinder. 
Wir haben ihr für all ihre 
Liebe und Sorge viel zu dan
ken. 
Im Namen aller Geschwister 

Karl Fedtke 
als ältester Sohn 

Alles Liebe und Gute unserem 
lieben Vater 

GUSTAV FEDTKE 
zu seinem 80. Geburtstage am 
3. Oktober 1963. Möge Gott ihn 
uns noch lange erhalten. 
2 Friedrichsgabe, Bez. Hamburg 

"Bahnhofstraße 7 

Schlicht und einfach war Dein 
Leben, 
treu und fleißig Deine Hand, 
für die Deinen galt Dein 
Streben, 
bis an Deines Grabes Rand. 

Gott der Herr nahm am 1. Sep
tember 1963 unseren lieben Va
ter, Schwiegervater, Opa und 
Uropa 

Gustav Marquardt 
Landwirt 

fr. Langendorf, Kr. Königsberg 

im 82. Lebensjahre zu sich in 
die Ewigkeit. 

In stiller -Trauer 
Martin Marquardt 

und Frau Ilse 
Wildbad Schw., Jägerweg 9 

Joh. Marquardt 
Ottersberg über Bremen 
Moorbruch 26 

Elfriede Quednau 
geb. Marquardt 
Husum. Kleine Straße 6 

Konrad Genz und Frau 
Anneliese, geb. Marquardt 
Mönchengladbach 
Zeppelinstraße 73 

Trauerfeier fand in Husum 
statt. 

Fern seiner unvergessenen Hei
mat verstarb nach langer, mit 
viel Geduld ertragener Krank
heit am 31. August 1963 in Mit
teldeutschland mein lieber 
Mann, Vater. Schwiegervater 
und Opa 

Tischler 

Franz Bastian 
fr. Drengfurt, Kr. Rastenburg 

im Alter von 79 Jahren. 

Es trauern 

Marie Bastian, geb. Härtung 
Anneliese Thrun, geb. Bastian 
Gerhard Bastian 
Walter Bast hin 

Fern ihrer geliebten Heimat 
verschied nach langem, schwe
rem Leiden am 25. August 1963 
meine einzige, liebe Schwester, 
liebe Schwägerin und Tante 

Martha Busse 
früher Tilsit 

im 73. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 

Mary Schmick 
Emil Schmick 

7991 Friedrichshafen-Fischbach 
(Bodensee) 

Die Beisetzung hat am 28. Au
gust 1963 auf dem Friedhof in 
Fnedrichshafen stattgefunden. 

Wie war so reich Dein ganzes 
Leben, 
an Müh' und Arbeit, Sorg' und 
Last; 
wer Dich gekannt, muß Zeug
nis geben, 
wie treulieh Du gewirket hast. 

Fern der geliebten Heimat ent
schlief am 17. August 1963 plötz
lich und unerwartet durch einen 
tragischen Unglücksfall mein 
lieber, guter Mann, unser treu
sorgender Vater, Groß- und Ur
großvater, Bruder, Schwager 
und Onkel 

Albert Hömke 
im Alter von 68 Jahren. 

In tiefer Trauer 

Emma Hömke 
geb. Kruschinski 

Kinder, Enkel 
und Urenkel 
sowie alle Angehörigen 

31 Westercelle, Kreis Celle 
Triftweg 28 
früher Warschkeiten 
Kr. Pr.-Eylau, Ostpreußen 

Danksagung 
Allen, die beim Heimgange mei
nes lieben Mannes 

Hugo Bienkowski 
sich mit uns in inniger Teil
nahme verbunden haben, sage 
ich von Herzen Dank. 

Hedwig Bienkowski 
geb. Andersson 

6571 Hochstetten über Kirn 
im September 1963 

Anläßlich einer Familienfeier 
gedenken wir unserer Verstor
benen: 

Emil Broschko 
Bäckermeister 

geb. 28. 11. 1882 
gest., nach Rußland verschleppt 

Anna Broschko 
geb. Donat 

geb. 22. 11. 1881 gest. 1945 

früher Heilsberg, Ostpr. 

Johannes Bendig 
Kaufmann 

geb. 18. 10. 1906 
vermißt seit 1944 

früher Open bei Wormditt 

In stiller Trauer 

Walter Broschko 
Bäckermeister 

Emmy Broschko und Kinder 
Krefeld-Fischeln 
Wilh.-Stefen-Straße 35 

Margarete Bendig 
und Kinder 

Aachen. Seilgraben 35 

Anzeigentexte 
bitten wir recht 

deutlich zu schreiben 

Fern ihrer geliebten Heimat entschlief nach langem, mit gro
ßer Geduld ertragenem Leiden unsere liebe Mutter, Groß
mutter und Urgroßmutter 

M a r i e G r o n a u 
geb. Hundrieser 

geb. 18. Mai 1867 
In Legehnen, Ostpreußen 

gest. 26. August 1963 
in Ohe über Hamburg-Bergedorf 

In stiller Trauer 
im Namen der Angehörigen 

Walter Gronau und Frau Charlott 
Albert Gronau und Frau Margarete 
Richard Gronau und Frau Elli 
Margarete und Hermann Köster 

Wer treu gewirkt bis ihm die Kraft gebricht, 
und liebend stirbt, ach, den vergißt man nicht. 

Für uns alle unfaßbar verschied plötzlich und uner-
wartet meine geliebte Frau, unsere liebe, treusor
gende Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Schwe
ster, Schwägerin und Tante 

E l l a T e n g l e r 
geb. Falk 

im 59. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
Kurt Tengler 
Alfred Tengler 
Ingrid Diederichs als Verlobte 
Otto Schwarz und Frau Erika 

geb. Tengler 
Heike 
und Angehörige 

Oyten, Lienertstraße 14 
früher Salpen, Kreis Angerburg 
Wir haben sie am 24. August 1963 in Oyten zur letzten Ruhe 
gebettet. 

Herr, dein Wille geschehe. 

Heute entschlief nach schwerem Leiden die edelste Kameradin 
durch 26 Jahre 

E l i s a b e t h W e g n e r 

fern ihrer unvergessenen Heimat, im Alter von 62 Jahren. 
Ihr Leben war nur Güte und Liebe. 

In tiefstem Leid 
Ida Klamer 

Konstanz, Stockackerweg 77, den 12. September 1963 
früher Frauenburg, Ostpreußen 

Fern der unvergessenen Hei
mat entschlief nach langem, 
schwerem Leiden im 79. Lebens
jahre mein lieber Mann, unser 
guter Vater, der frühere 

Bauunternehmer und Landwirt 

Hermann Sahnau 
aus Matzutkehmen, Ostpreußen 

In tiefer Trauer 
Emma Sahnau, geb. Grisard 
Kinder und Angehörige 

662 Völklingen, Bismarckstr. 145 
den 8. September 1963 

Die Beisetzung hat am 12. Sep
tember 1963 stattgefunden. 

Nach kurzer, schwerer Krank
heit verschied am 7. September 
1963 unsere liebe Tochter, Mut
ter, Schwiegermutter, Schwe
ster. Tante und Oma 

Helene Salewska 
geb. Strawe 

im Alter von 47 Jahren. 

In stiller Trauer 
alle Angehörigen 

Osterode, Ostpreußen 
Kol. Swierzowo 61 

Die Beerdigung fand am Mitt
woch, dem 11. September 1963, 
auf dem Friedhof in Osterode 
statt. 

Am 6. September 1963 verstarb 
unser lieber Vater, Schwieger
vater, Großvater und Urgroß
vater + 

Gustav Marotzki I 
im Alter von 84 Jahren. Hans Gruber 
In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Folge 35 

Heinz Marotzki In stiller Trauer 

Hamburg-Wilhelmsbui g 
Groß-Sand 9c 
früher Angerburg. Ostpreußen 
l .itzmannsl raße 2 

u. a. Betty Becker 
geb. Grubert 

nicht geb. Gruber 

Sonntag früh entschlief nach langem, tapfer ertragenem Leiden 
unsere liebe Mutter, Oma, Schwester, Schwägerin und Tante 

E m m a R o g 

geb. Borkmann 

im 65. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 

Alma Sostak, geb. Rog, und Familie 
Gustav Rog und Familie 
und alle Anverwandten 

Hänigsen bei Lehrte, Siedlerweg 19. bei Gustav Sostak 
früher Goldap, Ostpreußen 
Die Trauerfeier fand am 11. September 1963 statt. 

Am 2. September 1963 verstarb nach kurzer, schwerer Krank
heit im Alter von 69 Jahren unsere geliebte, herzensgute Mut
ter, Schwiegermutter und Oma, unsere liebe Schwester, Schwä
gerin und Tante, Frau 

I d a H a r b r u c k e r 
geb. Kasten 

In stiller Trauer 

die Kinder 
Reinhold Harbrucker und Frau 
Hans Harbrucker und Frau 
Gretel Harbrucker 
Roland, Friedrich, Reiner und Ralf 

als Enkel 

Neustadt (Holst), Danziger Straße 34, den 2. September 1963 
früher Gumbinnen, Ostpreußen 

Plötzlich und unerwartet entschlief unsere geliebte 
Mutter, Großmutter und Urgroßmutter, unsere liebe 
Schwester und Schwägerin 

W i l h e l m i n e G o e t z 
geb. Hiller 

im fast vollendeten 80. Lebensjahn 

In stiller Trauer 

Margarete Goetz 
Frieda Dargel, geb. Goetz 
Else Hoedtke, geb. Goetz 
Siegfried Goetz und Frau Martha 
sowie Enkelkinder 
und Anverwandte 

Hahnenklee-Bockswiese, den 1. September 1963 
früher Seubersdorf Kreis Mohrungen, Ostpreußen 

Die Trauerfeier fand am Mittwoch, dem 4. September 1963, auf 
dem Waldfriedhof in Hahnenklee statt, anschließend Bei
setzung. 

Ein liebes, treues Mutterherz hat aufgehört zu schlagen. 

Ganz plötzlich und unerwartet entschlief am 17. August 1963, 
fern ihrer unvergessenen ostpreußischen Heimat meine liebe, 
herzensgute Mutter. Frau 

L i s b e t h H a a g e n 
geb. Losch 

aus Königsberg. Ostpreußen, Hindenburgstraße 45 

im fast vollendeten 82. Lebensjahre. 

In großem Schmerz 

Liselotte Landmann, Witwe, geb. Haagen 

6451 Hochstadl, Kreis Hanau am Main, Hauptstraße 22 

Die Beerdigung fand am 21. August 1963 in Hochstadt statt. 

I 
Ihre Familienanzeige im Os tpreußenbla t t 

wird überall gelesen 1 
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Laß dir an Meiner Gnade genügen, 
denn Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. 

Heute entschlief nach einer Operation und kurzem, schwerem Leiden, plötzlich und unerwartet 
unser lieber Vater, Schwiegervater, Großvater, Urgroßvater, Bruder und Schwager 

R u d o l f G o d a u 
früher Königsberg Pr. und Groß Ottenhagen 

im Alter von 76 Jahren. 
Im Namen der Hinterbliebenen 
H e i n z G o d a u 

576 Neheim-Hüsten 1, Müggenbergring 17, den 10. September 1963 
Die Beisetzung fand auf Wunsch des Verstorbenen in aller Stille statt. 

Es ist bestimmt in Gottes Rat, 
daß man vom Liebsten, was man hat. 
muß scheiden. 

Ganz plötzlich und unerwartet verloren wir am 29. August 1963 
unseren lieben Vater 

Karl Uzatis 
früher Reimannswalde Treuburg 

im Alter von 80 Jahren. 

In tiefer Trauer 

Herbert Uzatis 
Helmut Uzatis 
Hertha Ganswind 
Hildegard Görler 
Hans Georg Uzatis 
Margarete Vermeer 

5152 Buchholz bei Bedburg. Bezirk Bergheim Köln 

Gott der Herr rief heute morgen meinen lieben Mann, den 

Bürgermeister i. R. 

Walter Laubmeyer 
früher Neuhausen-Tiergarten 

im Alter von 84 Jahren zu sich in sein himmliches Reich. 

In tiefer Trauer 

Wanda Laubmeyer 

Adersheim, den 13. September 1963 

Beisetzung fand am Montag, dem 16. September 1963, 12 Uhr, 
von der Friedhofskapelle Adersheim statt. 

Du warst so gut im Leben; 
Du wirst so schwer vermißt, 
so werden wir, die leben, 
auch Dein vergessen nicht! 

Für uns alle unfaßbar verschied plötzlich und unerwartet am 
16. August 1963 mein lieber, guter Mann, unser herzensguter 
Vater, Schwiegervater. Opa. Schwager und Onkel 

Fleischermeister 

Rudolf Gregorzik 
aus Talten, Ostpreußen 

im 69. Lebensjahre. 

In tiefer Trauer 
Marie Gregorzik, geb. Gburek 
Alfred Kricklies und Frau Elfriede 

geb. Gregorzik 
Uwe als Enkel 
und alle Angehörigen 

2904 Sandkrug (Oldb). Voßbergweg 
Wir haben unseren lieben Entschlafenen am 20. August 1963 
auf dem Friedhof in Sandkrug zur letzten Ruhe gebettet. 

Am 2. September 1963 ist unser guter Vater. Schwiegervater 
und Opa 

Franz Stattaus 
früher Landwirt in Rudlauken, Kreis Insterburg 

im 81. Lebensjahre sanft entschlafen. 

Gleichzeitig gedenken wir unserer Mutter 

Meto 
geb. Feuersänger 

verstorben im Dezember 1943 

sowie unseres Bruders 

Alfred Stattaus 
Leutnant der Infanterie 

in Stalingrad vermißt. 
In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 
Gerhard Stattaus 
Annemarie Kasemann 

geb. Stattaus 

Donauwörth. Benno-Benedicter-Straße 20 

Am 25. August 1963 erlöste Gott der Herr nach schwerer Krank
heit meinen lieben Mann, unseren herzensguten Vater, Schwie
gervater und Großvater, Bruder, Schwager und Onkel, den 

Kaufmann 

Emil Neuendorf 
im 74. Lebensjahre. 

In stiller Trauer 
im Namen aller Angehörigen 

Elfriede Neuendorf, geb. Krause 
Margot Goltz, geb. Neuendorf 
Heinz Goltz 
Martina, Claudia, Sigrid 
und Christian 

Stade/Hahle, Lerchenweg 39 
früher Labiau, Ostpreußen 

Am 9. September 1963 starb nach längerem Leiden mein innig
geliebter Mann und bester Lebenskamerad, unser guter, treu
sorgender Vater, Schwiegervater, Opa. Bruder und Schwager 

Fritz Meyer 
im Alter von 77 Jahren. 

Sein Wunsch, auf dem Familienfriedhof in Stolzenfeld bei 
Schippenbeil seine letzte Ruhestätte zu finden, war unerfüll
bar. 

Im Namen aller Angehörigen 

Gertrud Meyer, geb. Meyer 

Wedel (Holst), den 9. September 1963 

S t a t t K a r t e n 

Gustav Wrobel 
Oberstfeldmeister i. R. 

• 11. 10. 1892 f 5. 9. 1963 
in Schwarzberge bei Lyck in Bendorf am Rhein 

Ostpreußen 

Ruhe in Frieden 

Marie-Luise Wrobel, geb. Krause 
Frank Wrobel und Familie 

Hamburg 13, Schlankreye 23 II 
früher Heinrichswalde bei Tilsit, Ostpreußen 

Nach einem arbeitsreichen erfüllten Leben entschlief nach 
kurzer, schwerer Krankheit fern der Heimat, versehen mit 
den heiligen Sterbesakramenten, am 10. September 1963 mein 
lieber Mann, unser herzensguter Vater, Schwiegervater und 
Opa, mein lieber Bruder, unser Schwager und Onkel 

Leo Teichert 
früher Bürgermeister in Beiswalde, Kreis Heilsberg, Ostpr. 
im 65. Lebensjahre. 

In tiefer Trauer 

Johanna Teichert, geb. Zimmermann 
und Kinder 

2 Garstedt. Bezirk Hamburg, Kastanienweg 9 

Jer. 31, 3 

Nach Gottes Willen ist am 1. September 1963 unerwartet mein 
innigstgeliebter Mann, unser guter Bruder, Schwager, Onkel 
und Großonkel, der 

Bäckermeister 

Gustav Koszak 
aus Neidenburg. Ostpreußen. Markt 43 

im 73. Lebensjahre von uns gegangen. 

Im Namen der Hinterbliebenen 
Charlotte Koszak, geb. Friese 

Schleswig. Michaelisstraße 19, den 9. September 1963 

Wo findet die Seele die Heimat die Ruh' 

M3,.h laneer in Geduld ertragener Krankheit entschlief am Nach Iduger in o n h e b e r M a n n u n s e r 

v'atei^Schwfegervate"" Brudei Schwager. Onkel und lieber 
Opa, der 

Altbauer 

Heinrich Piefel 
aus Modgarben. Kreis Rastenburg, Ostpreußen 

im Alter von 75 Jahren. 
In tiefer Trauer 

Anna Piefel, geb. Diesing 
sowie Kinder und Enkelkinder 

Basbeck, im September 1963 

Die Beisetzung hat am 17. August 1963 in Holstein auf dem 
Friedhof Breitenberg stattgefunden 

Am 4 Seotember 1963 nahm Gott der Herr nach längerem Lei
den meinen geliebten Mann, unseren guten Vater und Groß-de 
vater 

Dr. jur. Reinhart Bezzenberger 
ehemals Erster Landesrat der Provinzialverwaltung 

von Ostpreußen 

im Alter von 75 Jahren zu sich. 

Ilse Bezzenberger, geb. Pauly 
Brigitte Krause, geb. Bezzenberger 
und Dip.-Ing. Friedrich Wilhelm Krause 
Sabine Schütte, geb. Bezzenberger 
Dr jur. Gerold Bezzenberger 
und Frau Ilse, geb. Stamer 
und zehn Enkelkinder 

Karlsruhe, Erzbergerstraße 56 
Oberursel (Taunus). Münzenburgstraße 1 
Bremen, Fritz-Gansberg-Straße 16, Berlin 37. Ithweg 20 

Die Trauerfeier hat auf Wunsch des Entschlafenen im engsten 
Familienkreise stattgefunden. 

Fern seiner ostpreußischen Heimat am Kurischen Haff verstarb 
am 30. August 1963 mein lieber Mann, unser guter Bruder, 
Schwager und Onkel, der 

Fischkaufmann 

Carl Schlapeit 
im Alter von 65 Jahren. 

Nach schwerer Operation war er bereits auf dem Wege der 
Besserung. Sein plötzlicher Tod kam für uns alle völlig uner
wartet. 

In tiefer Trauer 
Charlotte Schlapeit, geb. Suhrau 

Hamburg 39, Stammannstraße 23 
früher Königsberg Pr.. Altst. Holzwiesenstraße 3 
Trauerfeier und Beisetzung fanden am 5. September 1963 auf 
dem Friedhof in Ohlsdorf statt. 

Heute ist nach schwerer Krankheit mein lieber Mann 

Regierungsrat 

Dr. rer. not. Max Schwettlick 
im Alter von 55 Jahren für immer von mir gegangen. 

In tiefer Trauer 
im Namen der Angehörigen 

Ingeborg Schwettlick, geb. Blumenthal 

Hannover, Fiedelerstraße 36, den 5. September 1963 
früher Lotzen. Angerburger Straße 11 

Nach einem Leben voller Liebe und Fürsorge ging am 25. Au
gust 1963 im Alter von 77 Jahren unsere geliebte Mutter, Groß
mutter und Schwiegermutter 

Antonie Seiler 
geb. Reinhardt 

heim in den Frieden Gottes. 

In stiller Trauer 

Studienrätin Christel Pochwalla 
geb. Seiler 

Ob.-Reg.-Med.-Rat Dr. Ulrich Seiler 
Charlotte Seiler, geb. Kiwitt 
Charlotte Seiler, geb. Riek 
Klaus-Ulrich und Sabine 

Nübbel bei Rendsburg Lemgo (Lippe). Schillerstraße 34 
Neumünster, Färberstraße 35 

früher Königsberg Pr.. Hochmeisterstraße 

Die Beerdigung hat am 28. August 1963 in Nübbel stattgefunden. 


